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Einige nenere Untersucliungen und Tlieorieen iiber die Form en 
des Kohlenstoffs im Eisen und Stahl.

Yon Professor A. Ledebur in Freiberg in Saclisen.

'eildem man erkannt hatte. dafs alles 
gewerblich dargestellte Eisen Kohlen
stoff ais Begleiter enthalte und dafs 
die Menge dieses Kohlenstoffs in aufser- 

ordenllich weitgehender Weise das pliysikalisclie 
und mechaniscbe Yerbalten des Eisens beeinflusse, 
ist man bemiibt gewesen, die Form oder —  nacli 
Befinden — die Formen, unter welchen der 
Kohlenstoff im Eisen auftritt, zu erkennen. Dafs 
im grauen Roheisen zwei yollstandig abweichende 
Formen des Kohlenstoffs ąuftreten: sichtbarer 
Kohlenstoff oder Graphit und unsichtbarer, d. h. 
ohne chemischo Zerlegung des Roheisens nicht 
erkennbarer Kohlenstoff —  gebundener Kohlen
stoff — mufste sehr bald klar werden, nachdem 
iiberliaupt die Anwesenheit des Kohlenstoffs im 
Eisen nachgewiesen worden war. Die Abwei- 
chungen in den Eigenschaften des Stahles aber, 
je nachdem derselbe gehartet, angelassen oder 
gegluht worden ist, mufsten die Yermutlmng 
nahe legen, dafs auch der gebundene Kohlenstoff 
m mindestens zwei yerschiedenen Formen auf- 
trelen konne; und diese Vermuthung wurde be- 
sonders durch die Beobachtung gestarkt, dafs 
beim Behandeln geliiirteten Stahls mit kaller 
verdiinnler Schwefel- oder Salzsiiure fast aller 
Kohlenstoff yerfluchtigt (oder theilweise gelost) 
wird , wahrend derselbe Stahl im ausgegliihten 
Zustande eine reichliche Menge amorphen Kohlen
stoffs zurficklafst. der erst beim anhaltenden 
Koclien verschwindet. Gerade diese offenbaren 

VI.a

Wechselbeziehungen zwischen der Form des 
Kohlenstoffs im Stahle und den Eigenschaften 
dieses Stahls im geharteten und nicht geharteten 
Zustande haben in den letzten Jahrzehnten ver- 
schiedene Forscher zu Untersuchungen daruber 
angeregt, welcher Art nun eigentlich jene Formen 
des Kohlenstoffs im Stahle sind, welche Aende- 
rungen sie beim Harten, beziehentlich Anlassen 
oder Gliihen erleiden.

Einige neuere derartige Arbeiten verdienen 
unleugbar eine gewisse Beachtung, auch wenn 
man sich nicht geneigt fuhlen sollte, die an die 
erlangten Ergebnisse von den betreffenden For- 
schern gekniipften Tlieorieen zu theilen.

Hierhcr gehoren. zunachst einige von Sir 
Frederick Abel angestellte Untersuchungen.*

Derselbe, welcher schon friiher mehrfaeh 
sich mit dem gleichen Gegenstande beschaftigte, 
glaubt ein Carbid, d. h. eine engere chemische 
Yerbindung zwischen Eisen und Kohlenstoff, von 
der Formel FejG gefunden zu haben, welches 
zuriickbleibt, wenn Stahl mit einer Losung von 
Kaliumbichromat in yerdiinnter Schwefelsaui-e be- 
handelt wird. Die Aufgabe des Kaliumbichromats 
hierbei ist, die Entstehung von Wasserstoff ab- 
zumindern, welcher zur Bildung von Kohlen-

* Garbon in steel. Finał report on esperimenls 
pearing upon the ąuestion of the condition in which 
carbon exisls in steel. Paper read before the Institution 
of Meehanieal Engineers at the London meeting. 
Engineering X X X IX  p. 150, 200.
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wasserstoffen Yeranlassung geben konnte. Das 
zu untersuchende Stahlstiick wurde auf einem 
siebartig durclilScherlen Glasgefafse in die Losung 
eingehangt, worauf alsbald die Einwirkung be
gann. Eisen- und Cliromsalze sanken zu Boden, 
wahrend frisclie Chromsiiureldsung nach oben 
stieg. Beim Behandeln geharteten Stahls zeigle 
sich betrachtliche WasserstolTentwicklung; beim 
Auflosen gegliihten Stahls war die Entwicklung 
bedeutend śchwacher. Nach beendigter Zerlegung 
wurde die klare Fliissigkeit von dem Riickstande 
abgegossen, dieser nochmals mit frischer Ghrom- 
siiurelosung behandelt, dann der Reihe nach mit 
Wasser, Alkohol und Aether ausgewaschen, im 
Yacuum iiber Schwefelsaure getrocknet, bis das 
Gewicht unveriindert blieb, und nunmehr weiter 
untersućht. E r bestand aus einem scliwarzgrauen, 
scliweren, an der Luft durchaus nicht pyropho- 
rischen Pu lver, welches durch heifse Salzsaure 
zum grofsen Theile unter Yerfliichtigung von 
Kohlenwasserstofl zerlegt wurde. Ebenso zeigte 
sich, dafs, wenn man den Schwefelsaurcgehalt 
der Losung iiber ein gewisses Mafs (in 1 1 
Fliissigkeit 80 bis 110 g H2S.O4 und die gleiche 
Gewichtsmenge Kahurnbichromajf erhohte, die 
Menge des Riickstandes geringer und sein Wasser- 
gelialt bedeutender ausfiel. Wahrend beim ge
harteten Stahle nur etwa 4,7 $  des gesammten 
Kohlenstoffgehalts in dem Riickstande zuriick- 
blieben, stieg dieses Yerhaltnifs beim ausgegliihten 
Stahle auf mitunter mehr ais 90 Dic 
Analyse dieses Riickstandes ergab durclischnittlich:

H2O C Fe 
bei kaltgewalztem Cementstahle . 0,93 6,92 92,77 
bei gewaktem und gegluhtem Ce-

mentstahle..............................  1,32 7,04 91,80
bei angelassenem Cementstahle . 2,28 7,23 89,92 
bei kaltgewalztem Stahle (fruher 

untersućht).......................... . 2,09 7,12 90,87

Das Garbid Fe3C wiirde 6,G7 fó Kohlenstoff 
nebeu 93,33 % Eisen enthalten.

Sir Frederick Abel schliefst aus diesen Er- 
gebnissen seiner Untersuchungen:

1. dafs im gegliihten Stahle der Kohlenstoff 
Yollstiindig oder doch fast Yollstandig mit Eisen 
zu einem Carbide FejC  Yerbunden sei, welches 
gleichmafsig durch die ganze Eisenmasse ver- 
theilt ist;

2 . dafs kaltgewalzter Stahl den Kohlenstoff 
in derselben Form ais gegliihter enthalt;

3. dafs das Carbid FesC im gliihenden und 
im geschmolzenen Stahle nicht besteht und dafs 
beim Harten die Bildung und Ausscheidung des
selben durch die plotzlićhe Abkuhlung gehindert 
w ird ;

4. dafs im angelassenen Stahle der Kohlen- 
stoff sich theils in dem Zustande wie im gehar
teten, theils wie im gegliihlen Stahle befinde.

Einen wesentlich andern Weg ais der soeben 
genannte Forscher schlugen die Herren Osmond 
und W erth ein , um die eigentlichen Ursachen 
der grofsen Abweichungen in dem Verhalten 
eines und desselben Stahls im naturliarten, ge- 
hiirteten, angelassenen und kalt gewalzten Zu
stande zu ermitteln.* Mit einer durch verschiedene 
Losungsmittel eingeleiteten cliemischen Unter
suchung Yerbanden sie eine sorgfaltige mikro- 
skopische Untersuchung sowohl des Stahls ais 
des beim Zerlegen desselben hinterbleibenden 
Riickstandes. Es mogę von vornherein bemerkt 
werden, dafs, dem franzosiselien Sprachgebrauche 
gemafs, unter der Bezeichnung Stahl alles im 
fliissigen Zustande erfolgte schmiedbare Eisen, 
also unser Flufseisen, yerstanden ist.

Es sei eine, wenn auch moglichst gedriingte 
Darlegung des Ganges der angestellten vielgliede- 
rigen Untersuchung geslallet, weil ohne diese 
Darlegung die gezogenen Schlufsfolgerungen kaum 
yerstandlich sein wurden.

Betrachtet man unter dem Mikroskope bei 
hundertfacher oder stiirkerer Vergrofserung die 
Bruchflache geharteten Stahls, welche dem unbe- 
waffneten Auge amorph oder fast glasig erscliien, 
so zeigt sie das namliche Ausselien ais diejenige 
eines auśgegliihlen Stalils; auch der Hartegrad 
des Stahls macht keinen Unterschied, d. h. bar
ter Stahl siehl genau so aus ais weicher. Die 
einzige Yeranderung, welche durch die Iliirtung 
oder durch die Yermehrung des Kohlenstoffgehalts 
hervorgebracht wird, ist demnach die Verringerung 
der Korngrofse. Das sogenannte Kom des\Stahles 
erscheint bei hinreichender Vergrofserung in allen 
Fallen ais eine Zusammenhaufung ghnlich ge- 
formter polyedrischer Kdrper mit gliinzenden 
Flachen. Man kami demnach jeden Stahl ais 
aus zahlreichen Urpolyedern besteliend sich den- 
ken, dereń jedes lidchstens ^100 mm Durch
messer besitzt. Um iiber die chemische Be- 
schaffenheit wie iiber die Gruppirung dieser Ur- 
polyeder untereinander Aufsclilufs zu erhalten, 
wurden folgende Untersuchungen angestellt.

Wenn man ein Stiick naturharten (nicht ge
harteten) Stahls nach Weyls Methode mit Hiilfe 
des galvanischen Stroms zerlegt, so hinterbleibt 
ein kohliger Riickstand von der Form und dem 
Aussehen des urspriinglichen Stahlstiicks; und 
wenn man diesen Riickstand in Wasser oder 
Alkohol einriihrt, so gewahrt man, dafs er aus 
mikroskopisch kleinen, grauen, gliinzenden Flitter- 
chen besteht, welche vom Magnete angezogen 
werden und der chemischen Untersuchung zufolge 
aus Eisen, Kohlenstoff und einer veranderlichen 
Menge Wasser bestehen. Man hat ein Eisen- 
carbid vor sich, welches bei seinem langen Yer-

* Osmond et Werth, Tlieorie cellulaire dc-s pro- 
priftćs de 1’acier. Annales des mines, sśrie 8 tome 
8 p. 5 — 84 (1885).
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wcilen in der Siiure vernnithlich von dieser 
etwas angegrifTen wurde. Die aufsere Beschaffen- 
heit dieser Elitterchen beweisl, dafs das Carbid 
in dem Slabie in ahnlicher Weise ais der Gra
phit im grauen Roheisen zwischen den einzelnen 
polyederischen Kornchen vertheilt gewesen ist 
und nicht etwa im gelosten — gebundenen — 
Zustande sich befunden hat. Es erscheint ge- 
wissermafsen ais ein Netzwerk in dem Stahle, 
dessen Maschen dureh freies Eisen gebildet 
werden; das ganze Stahlstiick hestehl aus einzel
nen Zellen, dereń Kern weiches —  freies — 
Eisen, dereń Hiille das Carbid ist. Diese Carbid-. 
bulle der Zellen dient zugleich ais Bindemittel 
zwischen den benachbarten Zellen und wird des
halb bei den weiteren Erorterungen yon den 
Verfassern der Abhandlung vielfach ais ciment
—  Bindemittel, Kitt — bezeichnet.

Unterwirft man geharteten Stahl der nam- 
liclien Behandlung, so treten jene Carbidflitter- 
clien nur vereinzelt in unbedeutender Menge auf; 
es hinterbleibt ein amorpher schwarzlicher Riick- 
stand, ahnlich demjcnigcn, weichen man beim 
Behandeln des Stahls mit Kupfcrchlorid erhiilt. 
Der Kohlenstoff hat seine Rolle ais Umhiiuung 
der Urpolyeder verloren und ist gleichmafsig in 
der ganzen Masse vertheilt.

Schleift man ein mit Canadabalsam auf 
einer Glasplalle befestigtes Stahlsplitterchen so 
dunn, bis an einigen Steilen Locher enlstelien 
und behandelt es mit kalter verdiinnter Salpeter
saure, so wird das freie Eisen aufgelost und das 
Carbid in eine braune Masse verwandelt, welche 
die Oberflache in derselben Anordnung, die das 
Carbid im Stahle besafs, bedeckt. An denjenigen 
Steilen, wo das Slahlsttickchen sehr dunn war, 
gewahrt man mit dem Mikroskope das zuriick- 
gebliebene netzartige Kohlenstoffgerippe.

Aetzt man dagegen eine geschliffene Flachę 
eines dickeren Stahlstiickes mit Salpetersaure, so 
gewahrt man bei gegossenem unbearbcitctcn 
Stahle Polygone ais Begrenzungslinien von Pris- 
men und Polyedern. Am deutlichsten zeigen 
sich dieselben am Umfangc, am wenigsten deut
lich in der Mitte der Gufsbldcke. Jene Prismen 
und Polyeder besitzen keine Carburethiille; liings 
ihrer Absonderungsflachen geht der Bruch des 
Stahls \’or sich. Sie lassen sich ais zusammen- 
gesetzte Zellen betrachten; jede derselben besteht 
aus zahlreichen Einzelzellen,, welche untereinander 
zunachst zu dendritischen Gebilden (zusammen- 
gesetzten Zellen erster Ordnung) sich gruppiren, 
die dann ihrerseits zu den erwahnten zusammen- 
gesetzten Zellen zweiter Ordnung ohne Carburet- 
htille zusammenschiefsen. Dureh die mechanische 
Bearbeitung werden die zusanunengesetzten Zellen 
kleiner und gleichmafsiger; im geharteten Stahle 
zeigen sich nach dem Aetzen die zusammenge- 
setzten Zellen versclnvunden, wahrend dic Ober
flache mit einem Netze wurmartiger, wenig tiefer

Furchen bedeckt erscheint. Die zusammengesetzten 
Zellen bilden demnach das Korn des Stahls und 
dieses entsteht dureh dic dendritische Anhaufung 
von Einzelzellen und das Yerschwinden der Car- 
burethulle an den Aufsenflachen dieser Zellen- 
haufen. Ais vollstandig homogen wiirde ein 
Stahl bezeichnet werden konnen, wenn die Zellen, 
aus denen er besteht, keiner geomelrischen Grup- 
pirung unterworfen sind und ihre vollstiindige 
Carburethulle beibehalten haben. Am wenigsten 
wird dieses Ideał in den gegossenen Blocken 
erreiclit.

Bei der Behandlung eines Stahls mit 0,5 $  
Kohlenstoff nach Weyls Vcrfahren und chemischer 
Untersuchung des mit W asser, Alkohol und 
Aether ausgewaschenen und im Vacuum getrock- 
nelen Riickstandes ergab sich:

<y c i n3 J3 <p 0) -*-* c ^ s  3
'§1 i o f “ ■ss
I/) o l  = s,

& 2 es ®
S a  3

Gewichtsmeage d.
Riickstandes . 3,31 % 4,11 % 1,01 % 4,14 %

Kohlenstoffgehalt
d. Riickstandes 12,00 , 11,27 „ 18,90 „ 9,92 „

Eisengehalt des J  :•
Riickstandes . 78,40 „ 82,38 „ 52,50 „ 82,22 „

Wassergehalt des CO%£PRuckslandes .

OCO 6,40 , 26,07 „

Der bedeutende Unterschied in der chemischen 
Zusammensetzung des Riickstandes vom gehar
teten und nicht geharteten Stahle deutet nicht 
minder ais das schon er wahnie abweichende 
Aussehen des Riickstandes auf zwei verschiedcnc 
Formen des Kohlenstoffs: Glilhkohle, Yorzugs- 
weise bei langsamer Abkiihlung entstehend und 
mit Eisen zu dcm ais Zellenlnille auftretenden 
Carbide vereinigt; und Hartungskohle im gehar
teten Stahle.

Bei Bestimmung des Kohlenstoffgehalts im 
Stahle nach Eggerlz colorimetrischer Probe wurde 
die schon friiher von anderen Forschern be- 
obachtete Thatsache bestiitigt, dafs man bei 
einem und demselben Stahle wesentlich ab- 
weichende Ergebnisse erhielt, wenn derselbe im 
geharteten und im gegliihten oder naturharten 
Zustande untersucht wurde; der gehartete Stahl 
ergab regelmafsig einen niedrigeren Kohlenstoff
gehalt. Gcwifsheil daruber, ob nicht etwa beim 
Gliihen vor dem Harten eine wirkliche Kohlen- 
stoffabnahme stattgefunden habe, hoffte man zu 
erhalten, indem man die Proben verschiedentlich 
auch in nichtoxydirender Gasatmosphare gluhte. 
Die Eggertzsche Probe ergab:

beim G liih en  in re inem S t ick s to ff :
naturharter S t a h l .................. 0,58 und 0,61 %  C.
im Sticksloffstrome gegliiht und

wieder erkaltet . . . . .  0,48 „ 0,45 „ „
im Stickstoffstrome gegliiht und

danu gehartet....................... 0,28 „ 0,21 „ „
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beim G luhen in  re in e m  W a s s e r s to f f :
n a tu rh a rt................................ 0,91 %  G.
imWasserstoffstromegegluht und

wieder erkaltet.......................0,45 „ „
wie vorstehend, dann nochmals

im Schmiedefeuer gegliiht . 0,41 „ „
im Wasserstoflstrome gegliiht

und dann gehartet . . . .  0,21 und 0,32 %  G.

E r h i t z u n g  im S c h m ie d e fe u e r :
n a tu rh a rt................................ 0,90 %  G.
gegluht und gehartet, . . . .  0,48 und 0,44 %  G. 
gehartet und wieder ausgeglflHt 0,61 „ 0,63 „ „

E rh i tz u n g  im V acu u m  und H arten  in 
Q u e c k s i lb e r : *

n a tu rh a rt................................ 0,52 %  C.
im Vacuum gegluht und erkaltet 0,50 und 0,49 %  G.
im Vacuum gegluht und in

Quecksilber gehartet . . . 0,34 „ 0,33 „ „
AuiM lig mufs in dieser Yersuchsreihe der 

betrachtlich niedrigere Ausfall der Kohlenstoffbe- 
stimmung des im WasserstolTstrome und im 
Schmiedefeuer gegluhten ungeharteten Stahls er- 
scheinen. Osmond und Werth leugnen, dafs 
eine thatsachliche Abnahme des Kohlenstoffgehalts 
beim Gliihen stattgefunden liabe, seheinen aber 
eine gewichtsanalytische Kohlenstoffbestimmung 
nicht angestcllt zu haben, obschon diese am 
sichersten Aufschlufs iiber diese Frage gegeben 
liaben wurde. Eine Vergleichung der Ergebnisse 
der Kohlenstoffbestimmungen nach Eggertz’ colori- 
metrischer und Boussingaults gewichtsanalytischcr 
Methode ergab:

Nach 
Eggertz Boussing.iult

Naturliarter S ta h l.....................  0,50 0,49
Derselhe gehartet.....................  0,32 0,52
Derselbe gehartet, dann ausgegluht 

und in Asche erkaltet . . . 0,48 0,53
Derselbe kalt gehammert . . . 0,52 —

Letzterer Versuch beweist zunachst, dafs 
kaltes Hammern keineswegs, wie Caron 
meinte, denselben Einflufs" ais das Harten auf 
die Form des Kohlenstofis im Stahle ausiibt. 
Indefs auch andere Schliisse lassen sich aus dem 
Yerhalten des Stahls bei der Behandlung des- 
selben nach Eggertz’ Yerfahren ableiten.

Lost man geharteten Stalli in kalter Salpeter- 
saure, so entsteht zunachst ein tiefschwarzer 
Ruckstand, welcher sieli beim Schutteln fast 
augenblicklich, in der Ruhe nach einigen 
Minuten ohne Gasentwicklung lost; es liinterbleibt 
schliefslich eine geringe Menge eines braunen 
flockigen Riickstandes, welcher in der Kai te nur 
sehr langsam loslich ist. Naturliarter Stahl 
hinterlafst nur eine kleine Menge des schwarzen, 
dagegen eine reiehliche Menge des braunen 
flockigen Korpers. Eine Analyse dieses letzteren

* Hinsichtlich der Einriclitung des benutzten 
Apparates mufs auf die Originalabhandlung verwiesen 
werden.

ergab: C =  44,59 # ,  H sO =1 22,50 f i ,  Fe =
8,05 rjo , O +  N =  24,86 % . Trennt man nun 
die Flocken von der Losung, behandelt die er- 
steren mit heifser Salpetersaure und erhitzt die 
letztere auf 100°, so losen sich die Flocken ohne 
sichtbare Gasentwicklung auf und fiirben die 
Fliissigkeit braun, die Losung des niclitflockigen 
Bestandtheils aber wird unter Gasentwicklung 
mehr und melir entfiirbt, bei gehartetem Slabie 
mehr ais bei naturbartem. Ais man bei einem 
Stahle mit 0,85 % Kohlenstoff die KohlenstolT- 
gehalte der beiden Fliissigkeiten, wie sie bei der 
Behandlung mit Salpetersaure, in der soeben be- 
schriebencn Weise entstanden, nach Eggertz’ Me
thode bestimmte, ergab sich:

Naturhart Gehartet
LiJsung des nichlflockigen Bestand- 

theils, 2 Minuten bei 100° erhitzt 0,56 0,91
Losung des flockigen Bestandtheils, 

20 Minuten bei 100° erhitzt. . 0,56 0,26
1,12 1,17

nach 45 Minuten langer Erhitzung
n ich lflo ck ig ............................
f lo c k ig .....................................

0,28
0,50

0,39
0,24

0,78 0,63
nacli l 3,4Slundiger Erhitzung

n ich tflo ck ig ............................
f lo c k ig .....................................

0,24
0,45

0,30
0,18

0,69 0,48
Die Eggertzsche Probe, in gewohnlicher Weise 

angestcllt, ergab im naturharten Stahle 0,81 ,
im geharteten 0,41 fó Kohle. Je langer also 
die Losungen erhitzt werden, desto geringer fallt 
das Ergebnifs ,der Kohlcnstoflhestimmungen aus; 
und zwar zeigt sich die Abnahme vorzugsweise 
in den Losungen des niclitflockigen, im geharteten 
Stahle vorwaltenden Bestandtheils. Zur Priifung, 
ob hierbei eine wirkliche Verringerung des Koh- 
lensloffgehalts durch Entweichen desseiben in 
Gasform stattfinde, wurden die entweichenden 
Gase zunachst iiber. rothglahendes Kupfer zur 
Zerstorung der Oxyde des Stickstolls, dann der 
Reihe nach durch gliihendes Kupferoxyd, ein 
Trockenrohr und einen gewogenen Kaliapparat 
geleitet. Bei einem und demselben Stahle mit 
0,85 <ji, Kohle ergab sich die Menge des beim 
Kochen der salpetersauren Losungen vergasten 
Kohlenstofis im naturharten Stahl 0,342 (jb , im 
geharteten Stahl 0,500 Jo.

Die fliichtigen Yerbindungen bestanden aus 
Kohlensaure, Kohlenoxyd, Gyan und Kohlenwas- 
serstolfen.

Auch durch diese Untersuchungen wird dem
nach die Anwesenheit zweier yerschiedener, schon 
oben erwahnter Formen des Kohlenstoffs, der 
Gliihkohle und der Hiirtungskohle, nachgewiesen.

Auf dieser Verschiedenheit der Form des 
Kohlenstofis beruhen zweifollos zum grofsen Theile 
die Abweichungen des mechanischen Verhaltens 
des Stahls im geharteten und angelassenen oder 
ausgegliihten Zustande. Dennoch darf man nicht
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aufser achi lassen, dafs auch bei der Bearbeitung 
des Stahls im kalten Zustande iihnliche Aende- 
rungen seines mechanischen Yerhaltcns eintreten 
ais beim Harten, ohne dafs hierbei — wie schon 
oben hervorgeboben wurde —  eine Aehderung 
in der Form des Kohlenstoffs statlfindet. Eine 
schon friiher von Jullien aufgestellte,* neucrdings 
von Tresca** deutlicher formulirte Theorie sucht 
die Wirkungen des Hiirtens und der mechani
schen Bearbeitung auf Aenderungen in dem Mo- 
lecularzustande des Eisens zuriickzufuhren. Zur 
Priifung dieser Theorie wurden zunachst die ca- 
lorischen Wirkungen jener Yorgiingc studirt, in
dem man unter gewissen,. in der Originalabliand- 
lung ausfiilirlich beschriebenen Yorsichtsmafsregeln 
Proben von vier verschiedenen Eisensorten — 
weichem Flufseisen mit 0,16 C, mittelhartem 
Gufsstahl mit 0,54 fó G , Werkzeugstahl mit 
1,17 $6 C und scliwedischęm Weifseisen mit 
4,10 % G — sowohl im gegliihten ais im kalt 
bearbeiteten und geharteten Zustande in Kupfer- 
ammoniumchlorid loste und die Warmeentwick- 
lung hierbei ermittelte. Bezeiclmet man die 
Temperatursteigerung, wclche beim Losen des 
gegliihten Metalles eintrat, mit 1,00, so ergeben 
sich unter iibrigens gleichen Yerhiiltnissen fiir 
das kaltgehammerte wie fiir das gehartete Metali 
folgende Ziffern:

Gt®m  b i t  0etów 
weiches Flufseisen . . . 1,00 1,045 —
mittelharter Gufsstahl . . 1,00 1,045 1,052
Werkzeugstahl...................  1,00 1,065 1,084
weifses Roheisen . . . .  1,00 —  1,150

Berechnet man hieraus dic von 1 Atom
(56 Gewichtstbcilen) Eisen bei der Bearbeitung 
in der Kalte und beim Harten aufgenommenen 
Warmcmengen, so erhalt man:

Kalt bearbcitct Ccliarlel 
weiches Flufseisen . . . 1,686 W .-E. —
mittelharter Gufsstahl . . 1,699 „ „ 1,966 W. E.
Werkzeugstahl...................2,191 „ „ 2,868 „ „
Weifses Roheisen . . .  -  „  ” 3,903 , .

Es geht demnach dic HSrtung wie die Be
arbeitung in der Kalte Hand in Hand mit einer 
Zunahme der inneren W arm e, dcren Menge mit 
dem Gehalte an KohlenstofT zunimmt. Die Yer- 
fasser der in Rede stehenden Abhandlung glauben 
deshalb auf die Anwesenheit zweier verschiedener 
Formen des Eisens schliefsen zu mussen: a-Eisen, 
im gegliihten Stahlc vorherrschend, und |3-Eisen, 
im gehiirteten sowohl ais kalt bearbeiteten Eisen 
niit dem a-Eisen gemisclit und seiner Menge 
nach von dem Mafse des Hartens oder der Be
arbeitung abhangig. Auf Grund theils eigener, 
theils schon alterer fremder Untersucliungen 
werden die Satze aufgestellt, dafs bei der Um- 
wandlung des a-Eisens in [j-Eisen es Warme 
aufnehme, eine starkę Abnahme seiner Dehnbar-

* Theorie de la trempe: par Jullien. Paris 1865.
** Comptes rendus XC IX p. 351.

keit erleide, seine Dichtigkeit verringere, sein 
Warmeausdehnungscoefficient sich steigere, seine 
elektrische Leitungsfahigkeit sieli verringere, seine 
chemische Thatigkeit, insbesondere seine Angreif- 
barkeit durch Sauren zunehnie; und eine solche 
Umwandlung des a-Eisens in jj-Eisen findet statt 
entweder durch mechanische mit einer bleibenden 
Formverandcrung verkniipfte Bearbeitung in Tem- 
peraturen unter Rothgluth oder durch rasehe 
Abkiihlung, in letzterem Falle jedoch nur bei 
Gegenwart von Kohle und einiger anderer Korper. 
Durch Anlassen dagegen geht das p-Eisen um 
so Yollstiiiidiger wieder in a-Eisen iiber, je lUnger 
die Zeitdauer und je hoher die Temperatur 
hierbei ist. ”1

Aus dem in der Originalabhandlung ausfiihr- 
licher besprochenen chemischen Verhalten der 
gewohnlichcn Bestandtheile des Stahls gegen- 
einander wird gefolgert: 1. dafs ein Eisensilicid 
im reinen grauen Roheisen die Zellenhulle bilde;
2. dafs im scliwefelhalligen Eisen nicht aller 
Schwefel in Form von Eisen- oder Mangansulfiir 
zugegen sei, weil nach Rollet (Archives du labo- 
ratoire du Creusot) bei der Behandlung des Eisens 
mit Salz- oder Schwefelsaure nur ein Theil des
selben ais SchwefelwasserstofT yerfluchtigt werde (?);
3. dafs von dem Phosphorgehalte ein Theil mit 
Eisen zu einer durch Sauren zerlegbareu Ver- 
bindung vereinigt, ein anderer Theil aber mit 
der Gltihkohle eine zusammengesetzte Verbindung 
eingegangen sei (?), und dafs gewisse Eisenphos- 
pliidc im kohlenstoffarmen Ffufseisen ais Zellen- 
hiillc auftreten; 4. dafs im silicium- und schwefel- 
freien Eisen das Mangan gleichmafsig mit dem 
Eisen legirt sei, ohne ein besonderes Garbid zu 
bilden (die Analyse zeigt an verschiedenen Stellen 
der Flufseisenblocke den gleichen Mangangehalt); 
dafs dagegen 5. bei Anwesenheit von Silicium 
neben Mangan die Bildung eines Mangansilicids 
wahrscheinlich sei, wodurch im Roheisen die 
Graphitausscheidung behindert und die reich- 
liche Anwesenheit beider Korper rfebenein- 
ander in den Narbcn (Wanzen) des Roheisens 
crkliirt werde; 6 . dafs auch dem Schwefel ge- 
geniiber ein gleiches Yerhalten des Mangans deut- 
lich wahrnehmbar sei (entschwefelnde Wirkung 
des Mangans beim Puddeln und bei anderen 
Processen, grofser Mangan- und Schwefelgehalt 
des beim Zerlegen des Stahls nach Weyls Yer-

* Ohne einer spateren ErOrterung der Theorieen 
der Herren Osmond und W erth• Yorzugreifen, mogę 
doch schon hier daran erinnert werden, dafs jene 
Aenderungen der physikalischen Eigensehaften durch 
Bearbeitung in gewohnlicher Temperatur bekanntlich 
auch bei zahlreichen anderen Metallen, in besonders 
deutlicheru Mafse bei legirten Metallen, hervortreten 
und dafs sie — ebenso wie beim Eisen und Stahle — 
durch Gluhen sich auf ihr ursprungliches Mafs zuruck- 
fuhren lassen. Soli man deshalb ebenfalls ein und 
/^-Kupfer, a- und #-Messing u. s. w. annehmen? Die 
Theorie ist zu kunstlich, um wahrscheinlich zu sein.
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fahren hinterbleibenden Riickstandes); 8 . dafs
ein gleiches Verhalten des Mangans gegen Plios- 
phor nicht obwalte (bei Zerlegung einer vor der 
Entphosphorung der Thomasbirne entnommenen 
Probe mit 0,15 jo Kolilenstoff, 1,28 jo Phosplior, 
0,91 jt> Mangan nacli Weyls Verfahren entbielt 
der Riickstand 21,6 j6 Phosplior olinc Mangan;* 
und dafs 8 . auch das Schweifseisen eine ais 
Bindemitlel zwischen den einzelnen Zeilen dienende 
Zellenhulle besitze, jedoch weniger ausgebildet 
ais im Flufseisen, weil der Kohlcnśtoffgehalt ge
ringer ist und Silicium wic Mangan fast voll- 
standig fehlen. Ein  zweites Bindemitlel im 
Schweifseisen bildet die ais hauptsachlichste 
Eigenthumlichkeit desselben auftretende, mecha- 
nisch eingelagerte Schlacke.

Auf allen diesen Bcobachlungen wird nun 
folgende Tlieorie aufgebaut, Der langsam er- 
kallete Stabl enthiilt den grijfsten Theil seines 
KohlenstofTes im chemisch gebundenen Zustande, 
d. i. ais Carbid. Beim Erhitzen wird diese Ver- 
bindung dissociirt; findet plotzlichc Erkaltung 
des gliihenden Stahles statt, so wird — ebenso 
wie bei dem Hindurchleiten dissociirter Gase 
durch ein kaltes Rohr —  die Wicdervereinigung 
yerhindert, der Kohlenstoff yerharrt im nicht 
chemisch gebundenen Zustande, er bleibt im 
Eisen gelost, es tritt Hartung ein; ist aber unter 
gewissen Vcrhaltnissen die Loslichkeit des Koh- 
lensloffes im Eisen geringer, ais dafs aller durch 
die Dissociation frei werdende Kohlenstoff aufge- 
nommen werden konnte, so entsteht der im 
Eisen ungeloste, selbstandig ausgeschiedene Graphit, 
eine Erscheinung, die nicht nur beim grauen Roh
eisen, sondern mitunler auch beim Stahl sich 
beobachten lafst. Beim Erstarren gesclitnolzenen 
Stahls scheiden sich aus der flussigen Masse zu- 
nacbst Eisenglobulilen aus, an den ktilteren Thci- 
len sich absetzend, zwischen denen die Mutter- 
lauge eingeschlossen bleibt; alsdann erstarren 
Phosphide und Silicide und zuletzt eine aus ver- 
schiedenen Korpern, vorwiegend aber aus Eisen- 
carbid bestehende Masse, welchc in den Zwischen- 
raumen zwischen den Eisenglobuliten sich ab- 
setzt, sie ais Zellenhulle umschliefst und gegen- 
seitig verbindet. Die Globuliten, welche den 
Kern der Zeile bilden, sind jedoch gegenseitig 
nicht vollstandig voneinander unabhangig; sic 
treten zu bestimmten Anhaufungcn zusammen, 
welche ais dendritische Formen auf der Aetz- 
flaclie erscheinen, und bilden solcherart die zu- 
sammengesetzten Zeilen. Jede solche dendritische 
Anhaufung strebt sich nach drei rechtwinkeligen

* Ob hier der Probe absichtlicb Mangan zuge- 
setzt wurde, ist in der Abliandlung nicht gesagt; 
war dieses nicht der Fali, so wurde die Vermulhung 
eines Analysenfehlers nahe liegen , da sich nicht an- 
nehmen lafst, dafs das Metali noch 0,91 % Mn ent
halten habe, nachdem der Kohlenstoffgehalt bis auf 
0,15 % weggebrannt war.

Achsen auszudehnen und folgt diesem Bestreben 
so lange ais die benachbarte Anhaufung nicht 
der weiteren Ausdehnung ein Ziel setzt. Beim 
Eingicfsen flussigen Stahls in eine kalle Gufsform 
aber wird an den Watfden derselben sofort die 
Erstarrung beginnen; dadurch ist die Ausdeh
nung der Zeilen in der Richtung der Seilen- 
wande behindert, wahrend sie in der Richtung 
reclitwinkelig gegen die Wandę unbeschrankt ist; 
so entstchen die prismatischen-Formen des ge- 
gossenen Stahls in der Niihe der Gufsformwande, 
deren Hauptachse reclitwinkelig gegen die letz
teren gerichtet ist. Im Innern des Blockes aber 
bleibt das Metali, wie jede von aufsen her er- 
starrende Fliissigkeit, zunachst in lebhafter Be
wegung; die sich bildenden Zellenkerne konnen 
nach jeder Richtung sich ausdehnen, und so 
entsteht das polyedrische Gefiige der inneren 
Theile. Halt man diese Gesichtspunkte fest, so 
liifst sich die Hartungstemperatur des Stahls ais 
diejenige Temperatur bezeichnen, wo die Disso
ciation der Carbide eine genugende Ausdehnung 
ge\Vomien hat, um physikalische Wirkungen her- 
vorzubringen. Unterhalb dieser Temperatur er- 
tragt der Stahl nicht, ohne hart zu werden, blei- 
bende Formveranderungen ; iiber diese Temperatur 
hinaus wird der Zellenkern bildsamer und die 
Zellenliiille nimmt eine teigartige Beschaffenheit 
an. Kiihlt man jetzt den Stahl plótzlich ab, so 
findet der freie Kohlenstoff nicht mehr Zeit, sich 
wieder mit dem Eisen zu vcreinigen, und hinterbleibt 
ais Hiirtungskohle; das Eisen des Zellenkerns 
geht in den {3-Zustand iiber. Beim Ausgliihen 
findet Wiedervereinigung statt, und der Kern 
nimmt die a-Form wieder an. Anders jedoch 
ist die Wirkung des Ausgliihens von gegossenem 
unbearbeitetem Stahl. Hier sind die Vorgange rein 
physikalisidier Natur. Die zusammengesetzten 
Zeilen werden zerstort, indem der freie Kohlen- 
stofT sich langsam ausbreitet; wahrend der Ab- 
kiihlung bildet sich das Eisencarbid um jeden 
Globulit und solcherart entsteht das Bindemittel, 
welches vorher fehlte. Trotzdem liifst sich wegen 
der Langsamkeit dieses Vorganges eine grofse 
Gleichmafsigkeit niclit erreiclien; die mechanisclie 
Bearbeitung mufs hinzutreten, um das Binde
mittel gleichmafsig zu vertheilen. Oberhalb 
Kirschrothgluth aber ist die Zellenliiille yollstSn- 
dig fliissig geworden; die Zellenkerne gleiten 
iibereinander und haben ihren Zusannnenhang 
verloren. Mit Yorsicht ist noch Bearbeitung 
moglich; liifst man jedoch den Globuliten Zeit, 
ihrer molecularen Anziehungskraft zu folgen, fo  

bilden sie grofsere polyedrische Gruppen und es 
entsteht der sogenannte yerbrannte Stahl. Die 
Eigenschaften des kalten Stahls hangen theils von 
der Geschmeidigkeit des Zellenkerns, theils von 
dem Widerstande ab, welchen die Zellenhulle 
der Formveranderung des Kerns entgegenstellt. 
Man vergegenwiirtige sich den Yorgang, wenn
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ein Stahlslab durch Ziehen —  wie bei der Zer- 
reifsprobe — beansprucht wird. Nach dem Ueber- 
sclireiten der Elastieitatsgrenze Iritt eine bleibende 
Formveranderung ein, d. h. der Zellenkern zer- 
sprengt untór dem Einflusse der Formveranderung 
seine Hiille. Da jedoch diese Hiille, dieses Binde- 
mittel zwischen den benachbarten Kernen, nie
mały ganz gleichmafsig vertheilt ist, so findel 
auch dieser Vorgang innerhalb des ganzen Quer- 
schnitls nicht ganz gleichmitfsig statt, einige 
Kerne formen sich leichter um, andere schwie- 
riger; so entstehen bisweilen Risse auf der Ober- 
fiiiche der Probestiibe. Andcrerseits hangt die 
zur Hervorbringung von Formveranderungen er- 
forderliche Kraft von dem Warmezustand des 
Kerns ab und dieser wird durch die Bearbeitung 
im kalten Zustande beeinflufst; das Metali ver- 
liert also um so mehr an Bildsamkeit, je stiirker 
das Mafs der bereits erlitteneri Bearbeitung war. 
Sind die Zellenhiillen eiumal gerissen , so dehnt 
sich der Kern unbeschrankt aus. Der Bruch er- 
folgt stets liings der Begrenzungsflache der Kerne, 
niemals quer durch dieselben, und zwar da.nn, 
wenn das Mafs der ausgeiibten Kraft den Zu- 
sammenhang zwischen Kern und H iille aufliebt. 
Ist die Dehnbarkeit des Kerns so unbedeutend, 
dafs derselbe auch unter Einwirkung der Kraft, 
welche die H iille vom Kerne trennt, keine Form- 
veranderung erleidet, so tritt plotzlicher Bruch 
olme Verlangerung ein, die Bruchflache ist kor- 
nig; bei sehr grofser Delmbarkeit verlangern 
sich die Zellenkerne zu spindelartigen Formen, 
die Bruchflache erhalt ein sehniges Anselien. 
Jede Belastung bis zur Elasticiliitsgrenze ist dem
nach gleichbedeutend mit dem Beginne einer 
Zerstorung. Auch zahlreiche Schlage und Er- 
schiitterungen rufen schliefslich beim Eisen und 
Stahl eine gleiche Wirkung h.ervor; sie zerstoren 
nach und nach die einzelnen Zellenhiillen, so 
dafs die Zellenkerne sich voneinander trennen 
und das Ganze schliefslich — wie ein Sand aus 
Metallkornchen — aus lauter einzelnen, nicht 
mehr zusammenhangenden Kórnchen bestelit.

Durch die in Vorstehendem mitgetheilten 
Untersuchungen wird im wesentlichen ein schon 
fruher von verschiedenen Metallurgen ausge- 
sprochenes Gesetz bestatigt: dafs beim Harten 
des Stahls der Kohlcnstoffgehalt desselben eine 
andere Form annehme, eine andere Yerbindung 
mit dem Eisen eingehe ais beim langsamen Er- 
kalten und dafs hierauf vornehmlich die physi- 
kalische Wirkung des Hartens berulie.

Sir Frederick Abel glaubt nun eine bestimmte 
chemische Verbindung zwischen Eisen und Koh
lenstoff, nach weicher vor ihm schon so zahl
reiche Forscher suchten, entdeckt zu haben, 
welche, beim langsamen Erstarren des gliihenden 
Stahls entstehend, innerhalb der Hauptmasse des

Eisens mechanisch vertheilt und eingeschlossen 
hleibt, bei rascher Abkiihlung aber sich nicht 
bilden kann und in hoherer Temperatur iiber- 
haupt nicht besteht. Ungefahr dasselbe folgern 
auch Osmond und Werth aus ihren Untersuchun
gen, nur dafs diese davon absehen, die Zusam- 
menselzung des vermeintliclien Carbides zu ermit- 
teln; und wenn man die Grenzen der Theorie etwas 
weiter zieht, d. h. nicht unbedingt die Entsteliung 
einer bestimmten chemischen Verbindung zwischen 
Eisen und Kohlenstoff ais nothwendig annimmt, 
so wird kaum Jemand einen Widersprueh gegen 
dieselbe erheben. Im gliihenden Stahl befindet 
sich aller Kohlcnstofl' in dem Zustande der 
Losung, der Legirung; wie in den Zinnbronzen 
bei langsamer Abkuhlung sich zinnreiche Legi- 
rungen von zinnąrmen sondern, so sondert sich 
bei langsamer Abkuhlung des gliihenden Stahls 
eine kohlenstoffreićhe Legirung von der kolilen- 
stoffannen Hauptmasse, wahrend in beiden Fallen 
die rasche Abkuhlung die Sonderung verhinaert. 
Daher beeinflufst die Al t und Weise der Ahkiih- 
lung sehr wesentlich das mechanische Verhalten 
der Bronze wie des Stahls — bei beiden Me- 
tallen freilich in abweichendem Sinne, weil die 
Eigenschaften der sich sondernden Einzelbestand- 
theile wesentlich andere sind. Die Moglichkeit, 
dafs bei langsamer Abkiihlung des Stahls eine 
wirkliche chemische Yerbindung nach Atomver- 
haltnissen zwischen Eisen und Kohlenstoff ent- 
stehe, soli nicht in Abrede gestellt werden; noth
wendig aber ist ihre Entsteliung nicht zur Er- 
klarung der Wirkungen des Anlassens und Glii- 
liens, und einen sicheren Beweis von ihrer An- 
wesenheit im Stahl geben Abels Versuche so 
wenig ais die zahlreichen fruheren Bestrebungen, 
eine solehe Verbindung zu entdecken. Zu ernsten 
Zweifeln berechtigt nicht minder der Umstand, 
dafs das yermeintliche Carbid nicht im reinen 
Zustande, sondern stets wasserhaltig abgeschie- 
den werden konnte, ais auch die von Abel selbst 
hervorgehobene Tliatsache, dafs die Zusammen
setzung des Buckslandes eine andere wurde, 
wenn man das Yerhaltnifs der Siiure in dem 
Losungsmittel iinderte.

Die Untersuchungen Osinonds und Werths iiber 
das Verhalten des Kolilenstoffs bei der Eggertzprobe 
w'erden nicht nur fiir jeden, weicher diese Probe zur 
Kohlenbestimmung benulzt, sondern auch fiir 
jeden Metallurgen von Interesse sein. Der an
dere von diesen Forschern hervorgehobene Um
stand, dafs das Flufscisen nicht eine einzige 
gleichartige Masse sei, sondern mindestens zwrei 
verschiedene Bestandtheile enthalte, dereń einer 
den andern netzartig umschliefst, ist zwar nicht 
ganz neu, erhalt aber durch die Anwendung des 
Weylschen Verfahrens eine immerhin eigenartige 
Bestatigung. AUzu kiinstlich aber, um anspre- 
chend zu sein — man kommt fast in Versuchung, 
sallzu gelehrt* zu sagen — erscheint die auf
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den gemachten Beobachtungen aufgebaute Zellen- 
theoric und ais vollstłindig verfełxlt mufs ihre 
Anwendung zur Erklarung der bei der Bean- 
spruchung der Metalle* uber die Elasticitatsgrenze 
hinaus eintretenden Veranderungcn ilires meclia- 
nischen Verbaltens bezeiclmet werden. Der Zellen- 
kern soli die Zellenhiille zersprengen und das 
Ueberschreiten der Elasticitatsgrenze deslialb 
gleichbedeutend sein mit dem Beginne der Zer- 
storung; in W irklichkeit aber wird beim Stahl 
wie bei anderen Metallen durcli' das Ueberschrei
ten der Elasticitatsgrenze die Festigkeit gesteigert. 
und nur die Zahigkeit betriiclillich verringert. 
Ich brauche nur an die abweichenden Festigkeits- 
eigensebaften hartgezogenen und ausgegliihten 
Drahtes zu erinnern.

Verhaltnifsmafsig gering an Załil waren bis- 
lang die Untersuchungen iiber die Unwandlun- 
gen, welche im weifsen Rolieisen die Form des 
Koblenstoffs beim Gliihen erfahrt. Dafs solches 
Roheisen durcli langeres Gliihen in verschiede- 
nen Korpern schmiedbar werden konne, wies 
schon Róaumur nach, und die Darstellung soge- 
nannten schmiedbaren Gusses verdankt wohl vor- 
nehmlicli Reaumurs Untersuchungen ihre Ent- 
wicklung; Davenport ermittelte durch Analysen 
die chemischen Veranderungen, welche die Zu- 
sammensetzung des Eisens bei jenem Processe 
erfahrt, und diese Analysen sind bislang vor- 
nehmlich ais Grundlage fiir die Beurtheilung des sog. 
Gliihfrischens benutzt worden. Eine umfassendere 
Arbeit iiber die Vorgange beim Gliihen des Roh- 
eisens in verschiedenen Korpern, behufs seiner 
Umwandlung in schmiedbares Eisen, erschien, 
von Forąuignon verfafst, erst im Jahre 1881.** 
In der deutschen Literatur hat diese Arbeit bis
lang eine nur ziemlich fliichtige Beachtung ge- 
funden, vielleicht gerade deshalb, weil viele der von 
Forąuignon gefundenen Ergebnisse im geraden 
Widerspruche zu bisherigen, Thcorieen stehen und 
sich vorlaufig nur schwierig erklaren lassen.*** Ich 
werde mir gestatten, unten die wichtigsten der 
von Forąuignon gemachten Beobachtungen zu 
erwahnen, nachdem ich durch den Ausfall einiger 
yon mir selbst angestellter Versuche veranlafst 
wforden bin, jeden Zweifel an der Richtigkeit jener 
Beobachtungen fallen zu lassen.

Zur Anstellung dieser Yersuche wiirde ich 
zunachst durch den Wunsch veranlafst, zu prii- 
fen, ob durch einfaches Gliihen weifsen Roh-

* Gerade dadurch, dafs die Verfasser der Ab- 
handlung einseitig nur das Yerhalten des Stahls im 
Auge behielten und das gleiche Ycrhalten anderer 
Metalle aufser acht liefsen, wurden sie leicht zu irri- 
gen Theorieen gefahrt.

** Recherches sur la fonte malleable et sur le 
recuit des aciers. Annales de chimie et de physiuue, 
sćrie V, t. X X III, p. 443.

*** Eine ganz kurze Mittheilung brachte »Stnhlund 
Eisen* im Jahre 1882, S. 202.

eisens die Entstehung wirklichen Graphits, wie 
er das graue Roheisen kennzeichnet, yeranlafst 
werden konne. Ich glaube, dafs diese Frage 
bislang noch nicht mit geniigender Sicherheit 
beantwortet worden ist. In folgendem soli, der 
bisherigen Anschauung gemiifs, ais Graphit 
Yorlaufig aller derjenige Kohlenstoff bezeicli- 
net werden, welcher weder durch anhalten- 
des Kochen des Eisens mit Salzsaure noch durch 
spatere Behandlung mit W asser, Kalilauge, A l
kohol und Aether gelost werden kann; unter 
dem Ausdruck Cementkohle ist diejenige Kohle 
verstanden, welche beim Behandeln des Eisens 
mit kalter Salzsaure von 1,124 spec. Gewicht 
zuriickbleibt, in kochender Salzsaure aber gelost 
oder yerfluchtigt wird. Zur Bestimmung der 
Cementkohle wurde zunachst der beim Behandeln 
des Roheisens mit kalter Salzsaure hinterbleibende 
Riickstand auf einem Asbestfilter gesammelt, mit 
kaltem Wasser ausgewaschen und durch die 
Chromsauremethode zu Kohlensaure oxydirt, 
welche in einem gewogenen Kaliapparate aufge- 
fangen wurde; man erhielt so Cementkohle und 
Graphit. In einer zweiten Probe wurde der 
Graphit in gewohnlicher Weise allein bestimmt; 
der Unterschied ergab die Cementkohle. Ich 
selbst zweifle nicht, dafs die Menge der solcher- 
art gefundenen Cementkohle auch bei einem und 
demselben Eisen verschieden ausgefallen sein 
wiirde, wenn man Siiure von verschiedener Starkę 
angewendet hatte, und dafs demnach diese 
Methode nicht geniigt, eine bestimmte Form des 
Kohlenstoffs quantitativ genau zu bestimmen; 
fiir einen Vergleich aber, um den es sich hier 
hauptsachlich liandelte, diirfte sie ausreichend 
sein. Durch Abziehen der Cementkohle und des 
Graphits von dem Gesammtkohlenstoffgehalt* er
hielt man die Menge des ais gebundene Kohle 
bezeichneten KohlenstoiTs, wrelcher beim Behan
deln mit kalter Salzsaure theils verfluchtigl wurde, 
theils auch wrohl in Losung ging.

Die Gluliversuche wurden in dem Eisenwerk 
Scbonheide in den dortigen fiir Darstellung 
schmiedbaren Gusses bestimmten Temperofen 
unter persdnlicher Aufsicht des Werksbesitzers 
Herrn Edler yon Querfurth ausgefiihrt; die Ana
lysen wurden sammtlich von mir angestellt. Bei 
jedem Versuche wurde vor dem Gliihen das be- 
treffende Probestiick durchgetheilt, die eine Halfte 
fiir die Analyse im ungegliihten Zustande zuruck- 
behalten und die andere Halfte mit dem betreffenden 
Gliihmittel in einen gewohnlichen Gluhtopf einge- 
setzt, dessen Deckel mit Lehm luftdicht aufgekitte t  
wurde. In allen Fallen war der Verschlufs auch 
nach dem Gliihen unversehrt. Das Gliihen fand in 
derselben Temperatur statt, welche zur Darstel-

* Der Gesammtkohlenstoffgehalt wurde bei allen 
VersucKen durch Zerlegen des Eisens mit Kupferam- 
moniutnchlorid und Oxydation des Ruckstandcs nach 
der Chromsauremethode bestimmt.
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lung schmiedbaren Gusses angewendet wird — 
eine an Weifsgluth grenzende Gelbgluth.

Zunachst wurde ein Stuck weifsen Gufseisens, 
wie es zur Darstellung schmiedbaren Gusses be- 
nutzt wird, in Sand aus dem Muldeflusse 108 
Stunden gegliiht. Es ergab sich hierbei:

Vor Nach 
dem Gluhen i. Sand

Gebundene K o h le ...................... 2,00 0,53
Cementkohle..............................  0,53 0,19
Graphit ........................................— 0,00

Gesammtkohle 2,53 0,72
Siliciurn ........................................ 0,62 0,65
Mangan.......................................0,08 nicht best.

Es hatte also eine betrachtliche Abnahme des 
GesammtkohlenstofTgehaltes wie auch der Ce
mentkohle ohne erkennbare Graphitbildung statt
gefunden. Obgleich ich eine derartige Entkoh- 
lung in anbetracht der dichlen Verpackung des 
Eisenstiicks, welche den Zutritt aufserer Luft so 
gut wie vollstandig hindern mufste, nicht erwar- 
tet hatte, so kann doch die zwischen den Sand- 
kornern befindliche Luft wohl ais Oxydalions- 
mittel fiir den Kohlenstoffgehalt gedient haben; 
auch bei der Gliihstahldarstellung nach Tunners 
Verfahren wurden die Roheisenstiibe bekanntlich 
anfiinglich zwischen Sand gegluht. Die Bruch- 
llache des gegliihten Stiickes zeigte korniges Ge- 
fiige, wie es schmiedbares Eisen besitzt, welches 
den Uebergang zwischen Fein- und Grobkorn 
bildet. Die Farbę war blaulich-weifs.

Auch Forquignon gliihte mehrmals Eisenstabe 
in einem aus fast reiner Kieselsaure bestehenden 
Sande. Seine Ergebnisse stimmen darin mit den 
meinigen iiberein, ais auch bei seinen Yersuchen 
regelmafsig eine starkę Abnahme des Kohlenstoff- 
gehaltes einlrat; sie weichen insofern von den 
meinigen ab, ais er regelmafsig in dem. gegliih
ten Eisen Graphit fand.* So z. B . ergab sich:

N ach N ach
ru iw  72sttlnd. 144 st II ml.G llllien G luhen  in  S and

Gebundcne (u. Cement-) Kohle 2,94 1,45 1,00
G raph it................. .... . . -  0,16 0,50

Gesammtkohle 2,94 1,61 1,50
Silicium ..................... . . 0,45 0,48 0,44
Mangan . . . . . . . .  0 ,12 nicht bestimmt
und bei einem andern Eisen:
Gebundene u. (Cement-) Kohle 3,27 1,82 1,26
G raph it.............................. — 1.20 1,18

Gesammtkohle 3,27 3,02 2,44
Silicium ..............................  0,30 0,32 0,39
Mangan.............................. 0 ,0 2  nicht bestimmt

* Es verdient Erwahnung, dafs Forquignon die 
Graphitbestimmung in anderer Weise, ais es in Deutsch- 
land ublich ist, ausfiihrte. Das zu untersuchende 
.Eisen wurde zunachst nach Boussingaults Methode 
durch Behandlung mit Quecksiiberchloridl5sung zer- 
legt, der Ruckstand zur Verfluchtigung des entstande- 
nen Quecksilberchlorurs im trockenen WrasserstofT- 
slrome erhitzt, dann wahrend einiger Augenblicke in 
eine rothglabende MufTel gebraeht und scbliefslich 
der KohlenstofT, welcher liier nicht verbranntc, im 

VI. 6

Es ist beachtenswerth, dafs eine Abnahme 
des Siliciumgehaltes, welche bei der Darstellung 
des Tunrterschen Gluhstahls von Richter beob- 
achtet wurde,* weder bei rneinen noch bei For- 
cjuignons Yersuchen eintrat. Moglich ist es, dafs 
ein griifserer Mangangehalt das Aussaigern des 
Siliciums befórdert; bei Richters Versuchen lag 
ein Roheisen mit 0,6 % Mangangehalt vor, wel- 
eher beim Gliihen sich auf 0 ,2  Jó verringert 
hatte, wahrend der Siliciumgelialt von 0,13 auf 
0 ,0 0 2  ^  sank.

Da die starkę Abnahme des Kohlenstoffge- 
halts beim Gluhen des Roheisens in Sand dem 
eigentlichen oben angedeuteten Zwecke der Unter- 
suchung nicht entsprach, wurde beschlossen, die 
Yersuche durch Gluhen des Gufseisens in Holz
kohle fortzusetzen. Ich ging hierbei von der 
Ansicht aus, dafs alsdann eine Kohlensloffabnahme 
nicht moglich, eine mafsige Kohlenstoffaufnahme 
dagegen wahrscheinlicli sei.

Zunachst wurde ein Bruchstiick eines Hart- 
gufs-Laufrades mit etwa 15 mm starker weifser 
Kruste dem Versuche unterworfen, also ein Ma
teriał, welches nur durch die plotzliclie Abkiih- 
lung weifs geworden, an den langsamer erkalte- 
ten Stellen dagegen vollig grau geblieben war. 
Auch die weifse Kruste liefs bei Betrachtung mit 
der Loupe vereinzelte Graphitblatter erkennen. Die 
zur Untersuchung bestimmten Proben vor und 
nach dem Gluhen wurden von zwei benachbarten 
Slellen der Kruste mit einem harten Bohrer ent- 
nommen, wobei man Sorge trug, das eine Loch 
genau so tief ais das andere zu bohren, um die 
Irrthiimer zu vermeiden, welche andernfalls durch 
die von dem Umfange nach den inneren Theilen 
zu fortschreitende Aenderung der chemischen Zu
sammensetzung hatten herbeigefuhrt werden kdn- 
nen. Die Kruste war beim Gluhen vollstandig 
grau geworden und hatte das vor dem Gluhen 
erkennbare strahlige Gefiige verloren. Die Unter
suchung ergab:

Vor Nach 
108stU adigem  G luhen 

in  H olzkohle

Gebundene K o h le ....................... 0,85 0,27
Cem entkohle................................ 1,23 0,00
G rap h it................................ ....  . 1,26 3,04

Gesammtkohle 3,34 3,31
S ilic iu m .................. ......................  0,66 0,84
Mangan . . ................................  0,75 0,80

Die Cementkohle ist hier vollstandig ver- 
schwunden und —  nebst dem grofsten Theile 
der gebundenen Kohle — in Graphit iiberge-

Strome reinen Sauerstoffgases yerbrannt und ais Gra
phit bestimmt. Es ist wohl kaum zu bezweifeln, dafs 
auf diesem Wege w'enigstens annahernd gleiche E r 
gebnisse erhalten werden, ais durch die bei uns ub- 
liche Methode, da aller nicht graphitische KohlenstofT 
leicht, aller graphitische schwer verbrennlich ist,

* Weddings Darstellung des schmiedbaren Eisens,
S. 490. Yergl, auch >Stahl und Eisen* 1885, S. 472.

2
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gangen. Der Gesammtkohlenstoffgehalt hat sieli 
nicht nar nicht veruiehrt, sondern eher eine — 
wenn auch niclit bedeutende — Abininderung 
erfahren. Etwas auffallig mufs die nicht ganz 
unbetraehlliche Anreicherung des Siliciumgehalts 
erseheinen, ein Umstand, auf den ich unten zu- 
riickkommen werde.

Bei dcm folgenden Versuchc wurde ein zur 
Darstellung schmiedbarcn Gusses bestimintes 
weifśes Gufseisen in Holzkohle gegliiht. Das 
Eisenstiick zeigte vor dcm Gliihen die gewohn- 
liche strahlig - blattrige Bruchflache von gelblich 
weifser Farbę; nach dem Gliihen war eine kor- 
nige Bruchflache, ahnlich derjenigen des Fein- 
korneisens sowie der in Sand gegliihten Probe, 
von blaulich weifser Farbę enlstanden. Graphil- 
ausscheidung war auch unter dem Mikroskope 
nicht bemcrkbar. Eigenthumlich war das Aus- 
sehen der geschlifTenen und mit salpetersaure- 
haltigem Wasser schwach angeatzten Bruchflache 
des gegliihten Stiickes, wenn man sie unter der 
Loupe betrachtete: innerhalb einer dunkler ge- 
farbten glanzlosen Hauptmasse waren zahlreiche 
weifse gliinzende Steilen verstreul. Die letzteren 
waren zweifellos dureh Weifseisen gebildet, wel
ches beim Gliihen seine Bescbaffenheit nicht ver- 
andert hatte. Die Eisenprobe, vor dem Gliihen 
liart und dem Bohrer kaum zuganglich, liefs sich 
nach dem Gliihen ohne Schwierigkeit feilen und 
bohren. 'Die Analyse ergab:

Vor Nach
1083tU ndigem  GlUhen . 

in  H olzkohle

Gcbundene Kohle . . . . . .  2,08 0,52
Gcm entkohle................................  0,74 0,22
Graphit ......................................... 0,00 1,55

Gesammtkohle 2,82 2,29
Silic ium .........................................  0,87 0,96
M angan......................................... 0,10 nicht best.

W ie bei dem Gliihen des Ilartgufseisens hal 
sich der grofste Theil des gebundenen Kohlen- 
stoifs und der Cementkohle in graphitischen 
Kohlenstoff umgewandelt, obschon dieser, wie 
schon erwahnt, dem Auge nicht erkennbar ist; 
im hohen Grade befremdlich aber mufste die nicht 
allein deutliche, sondern sogar recht erhebliche 
Yerringerung des GesammtkohlenstofTgehaltes er- 
sclieinen. Dicht eingepackt in Holzkohlen und 
inmitten einer Atmosphare, welche, sobaki belle 
Bothgluth erreicht war, kaum andere Bestand- 
theile ais Kohlenoxydgas, Wasserstoff und Stick- 
stoff enthalten konnte.. hatte das Eisen nicht nur 
keinen Kohlenstoff aufgenommen, sondern sogar 
*/5 seines urspriiiiglichen Kohlenstoffgehaltes ver- 
loren! Dafs kein Analysenfehler vorlag, wurde 
dureh eine Wiederholung der Kohlenstoffbcstini- 
mungen erwiesen,. wobei fast genau die gleichen 
Ziffern sich ergaben. Es blieb noch die Mog 
lichkeit iibrig, dafs doch vielleicht dureh irgend 
einen Zufall aufsere Luft in den Gluhtopf ge-

drungen sei und Oxydation hervorgerufen habe, 
obschon auch in solchem Falle sich erwarten 
liefs, dafs die das Eisen einschliefsende Holzkohle 
einen ausreiehenden Schulz gegen die Einwirkuhg 
freien Sauerstoffs geboten haben wiirde. Um 
jedoch vollstandige Sicherheit hieruber zu er- 
halten, wurde derselbe Yersuch wiederholt; statt 
der bei dem yorigęn Versuchc verwendeten IIolz- 
kolilenlosche wurde diesmal Holzkohlenslaub be
nutzt, in weichen man das zu gliihende Eisen- 
stuck dicht verpackte. Das Aussehen der Proben 
vor und nach dem Gliihen war im wesentlichen 
dasselbe ais bei dem vorigen Versuche, auch die 
geschliffeue und angeatzte Bruchflache zeigte das 
namliche Aeufsere: Ais chemische Zusainmen-
setzung ergab sich :

Vor Nach
7 2 s ttln d ig . G liihen in

H o lzkbn lenpu lver

Gebundene und Cementkohle . . 2,31 0,42
G rap h it.................................... 0.00 1,44

Gesammtkohle 2,31 1,80
S ilic iu m ........................................... 0,72 0,76

Auch hier also eine ziemlich betrachtliche 
KplileristofTabnahme, obschon die Zeitdauer des 
Gluhens kiirzer war ais in dem vorigen Falle.
Das gegliihte Eisen war, wie es seiner chemischen 
Zusammensetzung entspricht, schmied- und lnirt- 
bar geworden und verhielt sich beim Schmieden 
etwa wie ein schlechter Stahl. Eine Graphilbe- 
stirmnung in dem geschmiedeten Stiicke ergab 
einen Gehalt von 1 ,28^ , also fast ebensoviel 
ais yor dem Schmieden.

Um einen weiteręn Aufschlufs iiber dieses 
rathselhafto Yerhalten des Kohlenstoffs zu erhalten, ■ 
insbesondere auch, um jeden Zweifel dariiber, ob , 
dasselbe nicht doch etwa auf einer zufalligen 
Oxydation beruhe, zu beseitigen, wurden nunmehr 
in einem und deinselben Gliihtopfe ein Stiiek 
weifsen Gufseisens, wie bei den yorigen Yersuehen, 
und ein Stiiek gewohnlichen kohlenstoffarmen 
Schweifseisens — Schmiedeisens —  in Holzkohle 
derartig verpackt, dafs eine gegenseitigeBeriihrung 
der beiden Stiicke nicht stattfinden konnte, wahrend 
sie den gleichen aufseren Einfliissen unterworfen 
waren. Es ergab sich hierbei:

Vor Nach
d em  GlUhen i. H olzkohle

W e i f s e s  Gufseisen.
Gesammtkohlenstoff..................  2,52 2,37
S ilic iu m ....................................  0,80 0,74

Schmied eisen.
Gesarnmtko"hlenstoir.................. 0,16 0,69

Wahrend das Schmiedeisen, wie sich erwarten 
liefs, Kohlenstoff aufgenommen und sich in Slahl 
umgewandelt hat, erlitt das Gufseisen auch hier 
eine Kohlenstoffabnahme. W o ist dieser ausge- 
tretene Kohlenstoff geblieben? Welcher chemische 
Yorgang veranlafste das Austreten desselben ? 
Das sind Fragen, dereń sichere Beantworlung 
noch der Erledigung harrt. Nur vereinzelte ahn-
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liche Versuche, welche von Forąuignon angestcllt 
wurden, * sind mir bekannt geworden.

Derselbe gliihte zwei verschiedene Sorten 
weifsen Gufseisens in Holzkohlc. Das erste, ein 
Weifseisen aus Saint Louis bei Marseille, zeigte 
dabei folgende Veranderungen:

v  i N ach N ach Nach 
r i n W  36alUnd. T2sUlnd. 144stUnd. 
G luhen  Gllllien in  H ulzkuhle

Gebundene und Ge- 
menlkolile. . . .  2,94 2,41 1,53 1,30

Graphit ...............Spur 0,37 1.02 0,96
Gesammtkohle 2,94 2,78 2,55 2,26

Silicium ..................0,45 nicht best. 0,33 0.39
M a n g a n .......................  0,12 „ nicht best. nicht besf.

Das zweite -von Forąuignon dem Versuche 
unterworfene Eisen war in Lancashire mit Holz
kohlen und kaltem Windę aus den dortigen Roth- 
eisenerzen besonders fur die Darstellung schmicd- 
baren Gusses erblasen. Der Yersuch ergab:

Vor dem  
G ltthcn

N ach N ach 
72slUnd. 144st0nd. 
G liihen i. H ulzkohle

Gebundene u. Cementkohle . 3,27 2,07 1,59
Graphit.............................0,00 1,21 1,69

Gesammtkohle 3,27 3,28 3,28
S ilic iu m ............................... 0,30 0,28 0,25
M an g an ..............................0,02 nicht best. nicht best.

Bei der einen Eisensorte zeigt sich also — 
vollstandig ubereinstimmend mit den Ergebnissen 
meiner eigenen Versuche —  eine mit der Zeit- 
dauer des Gluhens fortschreitende Verringcrung 
des GesamnUkohlensto(Tgehaltes; bei der andern 
Eisensorte ist der KohlenstofTgehalt auch nach 
144 stiindigem Gluhen unveraridert geblieben. 
Diese Abweichung in dem Verhalten ist beachtens- 
werth. Sie lafst vermuthen, dafs entweder die 
urspriinglichc Zusammensetzung des Eisens vcn 
Einflufs auf dieses Verhalten sei; aber der ge- 
fundene Gehalt an Silicium und Mangan lafst 
nicht die mindeste Schlufsfolgerung zu, dafs diese 
Korper irgendwie von Bedeutung dabei seien ; 
oder dafs eine Verschiedenheit in der Temperatur 
beim Gluhen die Ursache des abweichenden 
Verhaltens gewesen sei. Letztere Annahme ist 
mir die wahrscheinlichere. Beide von Forąuignon 
gegliihte Eisensorten hatten, ebenso wie meine 
Proben, korniges Gefiige angenommen und cr- 
wiesen sich ais schmiedbar.

Einige andere von Forąuignon beim Gliihen 
des Eisens in verschicdenen Kórpern erlang'te E r 
gebnisse verdienen Erwahnung. Ziemlich regel- 
miifsig zeigt sich auch bei diesen Versuchen 
eine Abnahme des Gesammtkohlenstoffgehaltes, 
wahrend ein mehr oder minder reichlicher Theil 
des gebundenen Kohlenstoffs graphitische Form 
annimmt. Verschiedene Beispiele der Yerande- 
rungen, welche die Zusammensetzung des Eisens 
beim Gliihen in nicht oxydirenden Korpern er-

* Allerdings machte auch Reaumur schon im 
Anfange des vorigen Jahrhunderts die Beobachtung, 
dafs Gufseisen beim Gluhen in Holzkohle geschmeidig 
werden konne; welche chemische Yeranderung dabei 
stattfinde, vermochte er naturlieb nicht zu erforschen.

litt, sind in nachfolgender Tabelle zusammenge- 
stellt.

N ach 144stllndig. GHlhen in  
'o r d o m  E isen- unge- K nochcu- 
GlUhcn fe ilspa- lB schtem  koh lc 

nen  K alk
E isen von St. Louis.

Gebundene und Ge- 
mentkohle . . . 2,94 1,04 0,91 2,21

G ra p h it...............Spur 0,44 0,50 0,22
Gesammtkohle 2,94 1,48 1,41 2,43

S ilic iu m ..............  0,45 0,43 0,29 nicht best.
Ho lzkohlene isen von Lancash i re .

Gebundene und Ce- 
mentkohle . . . 3,27 0,76 1,14 3,03*

G ra p h it............... 0,00 1,23 0,78 0,09
Gesammtkohle 3,27 1,99 1,92 3,12

S ilic iu m ..............  0,30 0,27 0,26 nicht best.
Bei diesen pulverformigen Korpern lafst sich

— wenn auch nicht mit grofser Wahrschein- 
lichkeit — immerhin wenigstens dic Moglichkeit
annehmen, dafs die zwischen denselben einge-
schlossene Luft oder ihr Feuehtigkeitsgehalt die 
Entkohlung bewirkt habe.

Unsere besondere Aufmerksamkeit verdienen 
deshalb diejenigen von Forąuignon angestellten 
Versuche, bei welchen das Gluhen des Roheisens 
in dem Strome eines vollstandig trockenen, niclit- 
osydircndeti Gases — Wasserstoff in dem einen, 
Stickstoff in dem andern Falle — bewerkstelligt 
wurde.

Bei dem anhaltenden Gluhen im Wasser- 
stoffstromc zeigte sich regelmafsig eine bedeutende 
Abnahme des Gewichts der Probe und die Unter- 
suchung des Riickstandes ergab, dafs diese Ge- 
wichtsverringerung fast nur auf der Verminderung 
des Kohlenstoffgehalts beruhe; z. B . :

G raph it G csam m t-
kohle

E isen  von La n c a sh i r e  vor dem
G luhen ........................................ 0,00 3,27

Nach 46stundigem Gluhen i. Wasser- Zw eifellu
stoftstrom e...................... ... S p u r 1,83

Gewichtsverlust der Probe . . . . 1,45
E i sen  von St. Lou is vor dem

G luhen ........................................ Spur 2,94
Nach 46stundigem Gluhen in dem

Gasstrome, welcher bereits die
vorstehend erwahnte Probe passii t
hatte ........................................... 0,00 2,30

Gefundener Gewichtsrerlust . . . . — 0,60
Der Einflufs, welchen die Temperatur des 

Gluhens ausiibt, zeigt sich deutlich bei folgendem
VerSUChe. „  . G esam m t-

Gr"I>hlt koh le
Eisen von St. Louis vor dem Gluhen Spur 2,94
Nach 62stundigem Gluhen i. Wasser- 

stoffstrome bei dunller Rothgjuth 1,18 3,02
Dieselbe Probe, abermals 48 Stun-

den in heller Rothgluth gegluht 0,40 1.79
In dunkler Rothgluth entstand demnach eine 

reichliche Menge Graphit ohne Verringerung des 
Gesammtkohlenstoffgehaltes; in heller Rothgluth 
nahm rasch der vorher entstandene Graphit wie 
der Gesammtkohlenstoffgehalt ab.

* Die Zeildauer des Gluhens von Lancashireeisen 
betrug nur 72 Stunden.
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Um iiber den Vorgang der Entkohlung beim 
Gliihen im Wasserstoffstrome niiheren Aufschlufs 
zu erhalten, wurde das entweichende Gas, nach
dem es eine Flasche mit Silbernitratlosung 
passirt hatte, durch Kupferoxyd und dann durch 
Barytwasser geleitet. So lange das Kupferoxyd 
nicht erhitzt wurde, blieb das Barytwasser klar; 
da gegen entstand sofort ein Niederschlag von 
Baryumcarbonat, ais man das Kupferoxyd zum 
Gliihen erbitzte. Endlich wurde auch bei einem 
andern Versuche das austretende Gas, ohne durch 
Kupferoxyd hindurchgeleitet zu werden, unmittel
bar untersucht; es enthielt weder Kohlensaure 
noch Kohlenoxyd. Der KohlenstofT kann demnach 
nur durch Bildung eines tluchtigen Kohlenwasser- 
śtoffs entwichen sein.

Diese starkę Entkohlung, welche das Gufseisen 
beim Gliihen im Wasserstoffstrome erfahrt, legt 
die Annahme nahe, dafs auch die von mir wie 
von Forquignon nachgewiesene Entkohlung beim 
Gliihen in Holzkohle auf die Einwirkung des 
im Gliihgefafse anwesenden Wasserstoffs zuriick- 
zufiihren sei. Alle Holzkohle enthalt Wasser- 
stoff; reichliche Mengen desselben werden jeden- 
falls auch durch die Zersetzung des Feuchtig- 
keitsgehalt der Kohlen bei der Beriihrung mit 
dem gliihenden Kohlenstoff gebildet. Erwagt 
man, dafs leichtes Kohlenwasserstoffgas CH.i — 
soviel mir wrenigstens bekannt ist — durch 
gliihendes Eisen nicht oder doch nur in voller 
Weifsgluth zerlegt wird, und dafs zur Bildung 
desselben 3 Gewichtstheile Kohlenstoff fiir jedes 
Gewichtstheil Wasserstoff verbraucht w’erden 
(also nur verhiiltnifsmafsig geringe Mengen 
Wrassersloff erforderlich sind), so lafst sieli die 
Mogiichkęit dieses Vorganges kaum in Abrede 
stellen; und vorlaufig wenigstens fehlt uns eine 
bessere Erklarung der auffalligen Erscheinung.

Auch beim Gliihen im Strome reinen und 
trockenen Stickstoffs trat Entkohlung ein, und 
das Yerwendete Gufseisen, wurde schmiedbar. 
Ein Eisen, welches vor dem Gliihen 2,908 $  
Gcsammtkohlenstoff ohne Graphit enthielt, zeigte, 
nachdem es 70 Stunden bei dunkler Rolhgluth 
und darauf 48 Stunden bei heller Rothgluth im 
Stickstoffstrome gegluht worden war, einen Ge- 
sammtkohlenstoffgehalt von nur noch 2,437 $  
mit 1,699 ^  Graphit. Das bei diesem Versuche 
entweichende Gas wurde durch ein Gefafs mit 
Kalilauge geleitet. Nach dem Erhitzen in dunk- 
ler Rothgluth zeigte die Fliissigkeit keine Spur 
einer Reaction auf Cyan; nach dem Erhitzen in 
heller Rolhgluth dagegen erhielt man auf Zusatz 
von eisenoxydhaltiger Eisenvitriollosung und 
Salzsiiure den bekannten blauen, die Gegenwart 
von Cyan kennzeichnenden Niederschlag.

Es ist demnach wenigstens die Mogiichkęit 
nichtj^ausgeschlossen, dafs auch der in den 
Gliihgefafsen mit eingeschlossene StickstofT bei 
den oben mitgetheilten Yersuchen die nach

gewiesene Entkohlung bewirkt oder doch befor- 
dert habe.

Aus Forąuignons wie aus meinen eigenen 
Versuchen ergiebt sich zweifellos, dafs eine ziem- 
Uch weitgehende Entkohlung des Roheisens, ins- 
besondere des weifsen Roheisens, moglish ist, 
ja sogar ziemlich regelmiifsig eintritt, wenn 
dasselbe in hoher Temperatur in Beriihrung mit 
festen Korpern gegluht wird, von denen man 
erwarten konnte, dafs sie sich gleichgiiltig gegen 
das Roheisen verhalten wurden; und dafs selbst 
dic Holzkohle zu diesen die Entkohlung bc- 
wirkenden oder wenigstens nicht verhindernden 
Korpern gerechnet werden mufs. Wenn die 
mitgetheilten Ergebnisse desGliihens im trockenen 
Wasserstoff- und Stickstoffstrome uns zwar einen 
Fingerzeig zu geben vermogen, in welcher Rich- 
tung vielleicht die Ursachen dieser auffalligen 
Erscheinung zu suchen sein werden, so bleibt 
yorlaufig doch noch die von mir durch den 
unmittelbaren Versuch erwiesene Thatsache un- 
erklart, dafs in derselben Holzkohle, welche 
cementirend auf Schmiedeisen w irkte, Roheisen 
entkohlt wurde. Die nicht gerade fernliegende 
Annahme, dafs es fiir jede Temperatur beim 
Gliihen einen gewissen Normalstoffgehalt gebe, 
welcher in heller Rothgluth oder Gelbgluth — 
den Temperaturen, in welchen die besprochenen 
Versuche durchgefiihrt wurden —  tiefer ais der 
Kohlenstolfgehalt des Roheisens und hoher ais 
derjenige des Schmiedeisens liegt, wird durch 
den Umstand widerlegt, dafs durch Steigerung 
der Temperatur ebensowohl die Entkohlung des 
Roheisens befordert wird, wie aus Forąuignons 
mitgetheilten Versuchen iiber die Einwirkung des 
Wasserstoffs in yerschiedenen Temperaturen sich 
ergiebt, ais auch die Cementirung des Schmied
eisens. Mannesmann erhielt beim raschen Gliihen 
von Schmiedeisen in Holzkohle weifses Roheisen 
mit 4,76^6 Kohlenstoff.* Es lafst sich also vor- 
laufig wohl nur annehmen, dafs der Gehalt des 
Roheisens an fremdcn Korpern, welche im Schmied
eisen fehlen, das abweichende Verhalten yeranlafst 
habe. So z. B . enthielten alle von Forąuignon 
wie von mir behandelten Proben mehrere Zchntel 
Procent Silicium, wie es fur Darstellung schmied- 
baren Gusses aus bekannten Griinden erforderlich 
ist; das zum Cementiren gelangende Schmied
eisen aber pflegt silicium frei zu sein. Spatere 
Untersuchungen werden ergeben miissen, ob 
etwa hierin die Ursache jenes entgegengesetzten 
Verhaltens des Kohlenstoffs beim Gliihen zu 
suchen sei.

Beachtenswerth ist auch die Umwandlung, 
welche die F o r m  des Kohlenstoffs beim anhal- 
lenden Gliihen erfuhr. Bei fast allen von mir

* »Zeitschr. d. Ver. zur Befćrderung des Gcwerb- 
fleifses« 1879, S. 31.
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angestellten Yersuchen cntstand beim Gliihen
Graphit, wahrend die gebundene Kohle und die 
Cementkohle sich verringerten , letztere sogar 
ziemlich vollstandig yerschwand. Auch bei For- 
ąuignons Versuchen war regelmafsig diese Graphit- 
bildung zu bemerken, sogar dann, wenn man 
Eisenoxyd ais Gluhmittel benutzte. Beim Gliihen 
in Rotheisenerzen ergab sich z. B ,:

Vor Hem Nach Nach Nachrim,™ 30stUnd, 73sttlnd. 144s)Ond.
G llilien in  R o ihe isenerz

Eisen von St. Louis.
Gebundene u. Ce

mentkohle . . 2,94 2,13 0,96 0,84
Graphit..............Spur 0,47 0,84 0,26

Gesammtkohle 2,94 2,60 1,80 1,10
Silicium. . . . .  0,45 niclit best.. 0,45 0,50

Holzkohleneisen von Lancashire.
Gebundene u. Ce- 

mentkohle . . 3,27 1,55 1,25 0,90
Graphit.............. 0,00 1,45 1,09 0,51

Gesammtkohle 3,27 3,00 2,34 1,41
Silicium............. 0,30 nicht b«sł. nicht best. 0,30

Kokseisen von Lancashire.
Gebundene u. Ce

mentkohle . . 3,12 0,94 1,02 0,81
Graphit..............Spur 1,61 1,19 0,50

Gesammtkohle 3,12 2,55 2,21 1,31
Silicium.............. 0,90 0,87 0,90 0,91

Holzkohleneisen von Corsika.
Gebundene u. Ce

mentkohle . . 3,51 1,17 0,85 0,71
Graphit.............. 0,02 2,28 1,56 0,81

Gesammtkohle 3,53 3,45 2,41 1,52
Silicium.............. 0,56 0,63 0,59 0,62

Auch beim Gliihen in Kolkothar und in einem 
Geinisch von Kolkothar und Meersalz zeigte sich 
regelmafsig die namliche Erscheinung: zuerst 
verringerte sich der Gehalt an gebundener Kolile 
(einschliefslich der Cementkohle) unter Graphit1 

bilduńg, dann erst trat der Graphit allmahlich 
aus. Anders gestaltete sich dagegen der Vor- 
gang, ais man nianganreichere Eisensorten dcm 
Gliihen unterwarf. So z. B. ergab sich beim 
Gliihen in Rotheisenerzen:

36stlln<i. 72stllnd . M łalU nd, 
* GlUhen in R o the isenerz

25 kg Holzkohleneisen von Lancashire mit 5 kg 
Eisenmangan zusammengeschmolzen. 

Gebundene und Ce
mentkohle. . . . 3,79 — 3,03 —

Graphit.................  0,00 — 0,00 —
Gesammtkohle 3,79 —• 3,03 —

Siliciutn................. 0,49 — 0,49 —
Mangan.................1,78 — nicht best. —

Lancashireeisen mit 5 % Eisenmangan. 
Gebundene und Ce

mentkohle. . . . 3,30 3,28 2,63 1,81
Graphit.................  0,00 0,00 Spur 0,13

Gesammtkohle 3,30 3,28 2,63 1,94
Silicium................. nicht best. 0,43 niclit best. 0,44
Mangan.................0,38 nicht bestimmt
Lancashireeisen m. 5 % Eisenmangansilicid. 
Gebundene und Ce

mentkohle. . . . 2,94 1,41 1,11 0,91
Graphit.................  0,51 1,82 1,57 1,16

Gesammtkohle 3,45 3,23 2 ,68 2,07
Silicium................. 0,77 nicht bestimmt 0,77
Mangan................. 0,15 , „ nicht best.

N ach N ach Nach

Es zeigt sich hier deutlich der schon 
bekannte, die Entkohlung verzogernde Einflufs des 
Mangangehaltes: aber auch die bei sammtlichen 
manganarmen Eisensorten beobachtete Graphit- 
bildung hort auf, ais der Mangangehalt steigt.

Aus dem Umstande, dafs der Entkohlung 
regelmafsig die Grapliilbildung vorausgeht, 
schliefst Forquignon, dafs die gebundene Kohle 
ais solche iiberhaupt nicht aus dem Eisen aus- 
zutreten vermóge, sondern nur die graphitische 
Kohle den von aufsen wirkenden Eindussen zu- 
ganglich sei. Einen hohen Grad von Wahrschein- 
lichkeit erluilt diese Annahme besonders durch 
die oben mitgetheilten Ergebnisse beim Gliihen 
im Wasserstoffstrome: in dunkler Rothgluth 
verwandelte sich die gebundene Kohle ohne Ver- 
ringerung des Gesammtkohlenstoffgehalts in Gra
phit, und dieser trat aus dem Eisen aus, ais 
die Temperatur gesteigert wurde.

Ist nun aber diese Form des Kohlenstoffs, 
welche im Vorausgehenden ais Graphit bezeich- 
net wurde, weil sie bei der Analyse des Eisens 
das gleiche Verhalten zeigt, ais der Graphit des 
grauen Roheisens, auch in W irklichkeit der 
namliche Korper ais dieser ? Verschiedene Um
stande sprechen dagegen.

Zunachst folgt aus dem Umstande, dafs der 
beim Behandeln des Eisens mit Losungsmitteln 
hinterbleibende Kohlenstoff in dem einen wie in 
dem andern Falle chemisch sich iibereinstimmend 
verhalt, doch ohne weiteres noch nicht, dafs er auch 
in dem unzersetzten Eisen schon in gleicher Forin 
anwesend gewesen sei. Es ist recht gut denkbar, 
dafs in dem einen Falle — im grauen Roheisen
— schon Graphit ais selbstandiger Korper in 
dcm unzersetzten Eisen anwesend gewesen sei, 
wahrend derselbe in dem andern Falle erst 
bei der Zersetzung eines Kohlensloffeisen cnt
stand.

Sodann macht auch das gerade entgegen- 
gesetztc Verhaltcn des im grauen Roheisen atif- 
tretenden und des nach dem Gliihen des Weifs- 
eisens gefundenen Graphits jene Annahme unwahr- 
scheinlich. Der Graphit des grauen Roheisens 
wird bekanntlich beim Gliihen nur sehr wenig 
angegriffen und eben aus diesem Grunde eignet 
sich graues Roheisen durchaus nicht fiir Dar- 
stellung schniicdbaren Gusses. Ein von Forąuig- 
non versuchs\veise benutztes graues Giefserei- 
roheisen enthielt:

Vor Nach
72stUnd. G liihen  i. R o th e isen erz  

Gebundene und Cemenlkohle 0,78 0,50
Graphit................................  2,89 2,58

Gesammtkohle 3,67 3,08
Silicium ................................ ...........  1,82 1,82
Mangan............................... 0,24 niebt best.

Man konnte nun allerdings schliefsen, dafs 
die aufserordenllich feine Vertheilung des beim 
Gliihen des Weifseisens entstehenden Graphits 
ihn leichter zuganglich fiir die chemischen, sein
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Vcrscbwinden aus dem Eisen herbcifiihrenden 
Einfliisse gemacht habe ; das Verhalten desselben 
gegen Wasserstoff und Stickstoff aber spricht 
gegen diese Annabme und legt die Schlufsfol- 
gerung nabe, dafs der bei der Analyse gefun- 
dene Graphit nicht ais solcher, d. h. ais selbst- 
standig ausgeschiedener Kohlenstoff, in dem Eisen 
zugegen gewesen, sondern erst bei dcm Zerlegen 
des Eisens ais unloslicher Riickstand mit den 
Eigenschaften des Graphits entstanden sei. Gra
phit in selbstandiger Form wird meińes Wissens 
weder durch Wasserstoff noch durch Stickstoff 
beeinflufst. Auch jene Wanderung von innen 
nach aufsen, welche die beim Gliihen entste- 
hende, bisher Graphit genannte Form des Koh- 
lenstoffs offenbar an treten mufs,, um aus dem 
Eisen zu verschwinden, diirfte wirklicher Graphit 
kaum zu vollbringen imstande sein. Im wesent- 
lichen lassen sich vorlaufig folgende Schlufs- 
folgerungen aus den Ergebnissen der angestellten 
Versuche ziehen.

Bei rascher Erkaltung weifsen Roheisens 
bleibt der Kohlenstoffgehalt desselben yollstandig 
oder doch zum grófsten Theile gebunden, d. h. 
gleichmafsig mit dem Eisen legirt. Die Eisen- 
kohlenstofflcgirung ist hart, sprode.

Beim anhaltenden Gliihen solchen Eisens 
tritt ein Zerfallen der vorher gleichmafsig zu- 
sammengesetzten Eisenkohlenstofllegirung ein. 
Yon einer kohlensloffannen, deshalb verhaltnifs- 
mafsig weichen und leicht bearbeitbaren Haupt- 
masse sondern sich kohlenstoffreichere Legirun
gen und bleiben vorlaufig mechanisch in der 
Hauptmasse vertheilt. Dic Zusammensetzung 
dieser Legirungen ist jedoch nicht eine bestimmte, 
unveranderliche, sondern andert sich mit der 
Zeitdauer des Gliihens. Die eintretenden Ver- 
anderungen lassen sich beim Behandeln des 
Eisens mit Salzsaure wahrnebmen. Wahrend der 
Kohlenstoff des rasch erkalteten Roheisens beim 
Behandeln mit kalter Salzsaure vollstandig ais 
Kohlenwasserstoff verfliichtigt oder gelost wird, 
widersteht der Kohlenstoff der zuerst austreten- 
den Legirung dem Einflusse kalter Saure, wird 
aber durch kochende Siiure gelost. Es ist dieses 
die sogenannte Cementkohle, welche auch schon 
bei gewohnlicher — nicht kiinstlich beschleu- 
nigter — Abkiihlung gegossencn Weifseisens 
neben der gebundenen Kohle entsteht. Beim 
fortgesetzten Gliihen gehen diese Legirungen in 
andere —  vermuthlich noch eisenarmere — 
iiber, dereń Kohlenstoff bei dem Zerlegen des 
Eisens durch Salzsaure sich ebenso verhalt ais 
der Graphit des grauen Roheisens und deshalb 
in Yorstehendern auch Graphit genannt wurde. 
Wahrend also der Kohlenstoff des Weifseisens 
durch das Gliihen immer widerstandsfahiger 
gegeniiber chemischen Einwirkungen in denjeni- 
gen Fallen wird, wo er zuyor durch Behandeln

des Eisens mit Losungsmitteln von diesem ge- 
trennt wurde, verliert er umgekehrl durch das 
Gliihen an Widerstandsfahigkeit gegeniiber solchen 
Einfliissen, welche ihre Wirkung in hoherer 
Temperatur ohne zuvorige Zerlegung des Eisens 
geltend machen : bei der Einwirkung von Sauer- 
stoff, Stickstoff, Wasserstoff auf das hellgluhendc 
Eisen. Es lafst sich aus Forąuignons Versuchen 
sogar folgern, dafs iiberbaupt nur die beim lan- 
geren Gliihen entstehende Eisenkohlenstofflegirung, 
dereń Kohlenstoff in Vorstehendem ais Graphit 
bezeiclmet wurde, den letztgenannten Einfliissen 
unmittelbar zuganglich ist.

Ein Mangangehalt des Roheisens erschwert 
das Zerfallen des Kohlenstoffeisens beim Gliihen 
und somit auch die Entkohlung; ein Silicium- 
gchalt scheint den bisherigen Beobachtungen 
zufolge das Zerfallen und dic Entkohlung zu be- 
fordern, sofern derselbe nicht jenes Mafs erreicht, 
wo schon beim Erstarren des flussigen Eisens 
wirkliche Graphitbildung eintritt, also Graueisen 
statt des Weifseisens entsteht.

Unter denselben Einfliissen, welche eine 
Verwańdlung von Schmiedeisen in Cementstahl 
bewirken, kann eine theilweise Entkohlung sili- 
ciumhaltigen Weifseisens stattfinden. Wahrend 
der beim Cementiren des Eisens einwandernde 
Kohlenstoff zum grofsen Theile in Form von 
Cementkohle zuriickbleibt, wenn man das Eisen 
(den Cementstahj) mit kalter Salzsaure behandelt, 
und auch bei anhaltendem Gluhen nur verhalt- 
nifsmafsig kleine Mengen sogenannten graphiti- 
schen Kohlenstoffs entstehen, verschwindet beim 
anhaltenden Gluhen des siliciumhaltigen W eifs
eisens die Cementkohle fast- vollstandig und 
wandelt sich in die bisher ais Graphit bezeich- 
nete Form um.

Spateren Versuchen mufs es vorbehalten 
bleiben zu ermitteln, welche Aenderungen sili- 
ciumfreies Weifseisen beim Gluhen erfahrt.

Das Verhalten des Siliciums beim Gluhen 
geht aus den bisherigen Versuchen nicht mit 
voliśtandiger Klarheit hervor. Wahrend bei 
meinen Yersuchen ziemlich regelmiifsig eine 
Siliciumanreicherung beim Gluhen stattgefunden 
zu haben scheint, glaubte Forąuignon vielfach 
eine, wenn auch fast immer sehr geringe, Ab- 
nahme des Siliciumgehaltes zu bemerken. Eine 
Zimahme wiirde durch Reduction von Silicium 
aus Sandkornclien oder anderen zufallig anwesen- 
den kieselhaltigen Korpern, eine Abnahme durch 
eine stattgehabte Saigerung zu erklaren sein. 
Yielfach jedoch sind die Unterschiede in dem 
Siliciumgehalte vor und nach dem Gluhen so 
unbedeutend, dafs sie lediglich ais unvermeid- 
liche Abweichungen der Analysen betrachtet 
werden konnen: in keinem Falle erreichen sie 
eine solche Hohe, dafs daraus eine Bedeutung 
fiir die Praxis erwiichse.
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1,0, 1,2, 1,5, 2,0 und 3,0. Die Abscissen geben die 
Silikate oder das Verliffltnif$ zwischen dem Sauer- 
stoffe in der KieselsSure und dem in allen iibrigen 
------------ Sto/fen zusammen an .--- --- ------

H.120

2 o-fcfi !»ł«9k.0-«!I
nit w. c&Aet*uU**0,5- i . 

iiiif ila ]:Sr-By /Utai; .■

i i

Kr. 2.
Graphische Darstellung des Schmelzicurmebedarfs 
der 0,5-, 0,7-, 1,0-, 1,5-, 2,0-, 2,5- und 3,0-SiKkatc 
ron Ca und A l in tcecliselnden Yerhaltnissen. Die 
Abscissen geben die Aeguitalente ron AhOz und JlRO  
_____ I ,in Procenten ron ihrer Summę.

" tli 110 «?a.0.0 00 0,11 0
ffeOl

A 1 :0 3  0%  5 %  10%  150/0 20=;, 2 5 %  30%  AhO»
;SRO 100. s§1 00. 65 - so- 15' 70" ■2,ICł*

Aequivalente von AI2O3 und SRO  in Procenten 
der Summę sammtlicber.

10%  15°;’o 90*/* 25%  30%  35%  40“/,, 45%  50%  55%  00%  65%  70%  78®/* 80*/, 85%  90%  95%  100%  A I2O 3 
9 0 ,  8 5 ,  8 0 ,  75 ,  70 ,  05 ,  00 ,  55 ,  50 ,  45 ,  40 ,  35 .  30 ,  25 ,  2 0 „  1 5 ,  10 ,  5 ,  0 ,  2 R 0

Aequivalente von AlsOs und ZR  O in Procenten yon der Summę aller.

0,4 0,0 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,0 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 S ilik a t

Yerhaltnifs zwischen dem Sauerstoffe in der Kieseisaure und dem in allen 
ubrigen Stoffen zusammen.
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Ueber die zum Sclimelzen yerscliiedener Hochofenschlacken 
erforderliche Warmemenge.

Hierzu Blatt X IX  und XX.

(Schlufs aus yoriger Nummer.)

Untersuchungen im  grofsen erzeugter Śchlacken.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind 
in den Tąbellen V II u. V III (siehe zwischen Seite 
388 und 389) zusammengestellt, die aufser 74 
Hochofenschlacken 3 Bessemerschlacken und eine 
Schweifsofenschlacke umfassen.

Der Mittelwerth des Schmelzwarmebedarfs 
aller 74 Hochofenschlacken ist 388 W .-E., seine 
aufserslen beiden Grenzwerlhe sind 340 bezw. 
463 W .-E. Die Śchlacken sind nach den Sili- 
cirungsstufen oder nach dem Verhaltnifs zwi
schen dem Sauerstoffe ihrer Kieselsaure und 
dem in der Summę der Thonerde und der Basen 
mit 1 Atom SauerstofT geordnet. Werden die
selben ferner so abgetheilt, dafs man ais Singulo- 
silicate alle die ansieht, dereń auf diese Weise 
berechnetes Sauerstoffverhaltnifs zwischen 0,7 und 
1)5 liegt, ais Bisilicate die, bei denen es sich 
zwischen 1,5 und 2,5,halt, und ais Trisilicate 
die mit einem Sauerstoffverhaltnisse von 2,5 bis 
3,5, so erhalt man ais Mittelwerth des Schmelz
warmebedarfs fiir die 27 Singulosilicatsehlacken 
396, fiir die 43 Bisilicatschlackęn 382 und fiir 
die 4 Trisilicatschlacken 392 W .-E.

Bei dieser Classification, die sich recht gut 
zur Beurtheilung der Minerale eignet, von denen 
man erwarten kann, dafs sie aus den Śchlacken 
auskrystallisiren, ist sozusagen nur auf ganze 
Silicate, die dadurch einen mehr ais begrundeten 
Umfang erhalten haben, Riicksicht genommen. 
W ill man dieselben halbiren, so dafs zu den Sin- 
gulosilicaten nur die gerechnet werden, dereń 
SauerstofTverhaltnisse zwischen der Kieselsaure 
einerseits und der Thonerde sammt den ein- 
atomigen Basen andererseits zwischen 0,75 und 
1,25 liegen, zu den Sesąuisilicaten die mit dem 
Verhaltnifs 1,25 bis 1,75 u. s. w., so erhalt man 
folgende Mittelwerthe fiir den Schmelzwarmebedarf

der 3 Nummern 0,7- bis 0,75 - Silicate .427 W.-E.
- 12 , 0,75- . 1,25-(1) „ 406 ,
, 30 1,25- , 1,75-(1,5) „ 382 ,
, 21 , 1,7 5- _ 2,25-(2,0) , 380 ,
. 6 n 2,25- , 2,75-(2,5) „ 387 ,
; 2 r 2,75- „ 3,25-(3,0) , 385 ,
W ie liieraus ersichtlich, haben die Bisilicate 

unter den Śchlacken im allgemeinen den gering-

sten Schmelzwarmebedarf, ihnen folgen die Sesąui- 
silicate. Dies sieht so aus, ais ware die alte 
Annahme, dafs unter den Hochofenschlacken die 
Bisilicate die leiehtschmelzigsten seien, that
sachlich nicht ohne Begriindung, gleichwohl ist 
dies nicht der Fali innerhalb der Silicatreihen, 
dereń Basen ausschliefslich aus Kalk und Mag- 
nesia oder aus Kalk und Thonerde bestehen.

Dies Yerhalten scheint zumeist darauf zu 
beruhen, dafs bei den 1,1- bis 2 -Silicaten mehr 
ais bei den anderen das Zusammenwirken 
von Thonerde und Magnesia den Wiirrnebe- 
darf unter die niedrigste Zahl hinabdriickl, 
welche durch nur einen dieser Stoffe zusammen 
mit Kalk bei constantem SauerstofTverhaltnifs zwi
schen Kieselsaure und sammtlichen Basen herbei- 
gefiihrt wird. Versucht man mit Hiilfe der graphi- 
schen Dąrstellungen den Warmebedarf jeder ein- 
zelnen Schlacke zu bestimmen, wenn bei derselben 
das Sauerstoffverhaltnifs zwischen Kieselsaure 
und Basen, letztere im einen Falle nur Kalk und 
Magnesia, im andern Kalk und Thonerde mit 
dem Verhaltnifs der fraglichen Schlacke im erste- 
ren Falle zwischen MgO und GaO und im letz- 
teren zwischen A l2 0 3 und RO war, so erhalt 
man fiir die yerschiedenen Śchlacken die Zahlen, 
die in den Tabel len in den 2 Colonnen gleich 
liinter jenen aufgenommen sind, die den wirklich 
gefundenen Warmebedarf angeben, und es ergiebt 
sich da, dafs von den 49 Śchlacken, die zwischen 
dem 1,12- und dem 2-Silicate liegen, nicht weniger 
ais 32 eine kleinere Warmezahl haben, ais irgend 
eine der zwei auf eben angedeutete WTeise be- 
stimmten, wahrend unter den ubrigen 25 Hoch
ofenschlacken der Tabelie nur 4 sind, bei denen 
dies statthat,

Dank der im Vergleieh zu Magnesia starkeren 
Einwirkung der Thonerde besonders auf die 
Schmelzbarkeit der basischen Śchlacken sind die 
ebenerwahnten Wrarmebedarfsbestimmungen, die 
sich ausschliefslich auf die Kalk-Thonerdesilicate 
griinden, allgemein so niedrig ausgefallen, wie die 
allein nach den Kalk-Magnesiasilicaten berechneten, 
so dafs unter allen 74 Hochofenschlacken sich 
nur vier finden — und diese liegen sammtlich 
zwischen den 2- und 2,4-Silieaten —  fiir welche
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die auf letztgenanntc Weise bestimmle Schmelz
warme niedriger ist ais die nach den Kalk- 
Thonerdesilicalen herechnete. Hatten die Unter- 
suchungen nun an die Hand gegeben, dafs, wenn 
die Silicate aufser Kalk in erheblicher Menge 
sowohl Magnesia ais Thonerde enlhallen, dereń 
Schmelzwarme stets den Mittelwerth ergab zwi
schen beiden in oft erwahnter Weise bestimmten, 
so hatte ohne weitere Untersuchungen von Sili- 
caten mit Kalk, Magnesia und Thonerde der 
Warmebedarf gewohnlicher Hocliofenschlacken 
mit einiger Sicherheit mit Hiilfe der bereits mit- 
getheilten Tabellen und graphischen Darstellungen 
bestimmt werden konnen; aber so einfach ist 
indessen das Zusammenwirken von Magnesia und 
Thonerde auf das Kalksilicat keineswegs, denn 
es kann, besonders bei mafsig basischen Schlacken, 
oft sich ereignen, dafs der Schmelzw'armebedarf 
der Schlacke sogar unter die nach nur aus Kalk- 
und Thonerdesilicaten bestimmte Zahl herabsinkt.

Damit die vier Schlacken, dereń nach dem 
Kalk -Magnesiasilicate bestimmter Warmebedarf 
ausnahmsweise geringer ausfiel ais der nach den 
Kalk-Thonerdesilicaten herechnete, mehr ins Auge 
fallen, ist dereń nach erster Weise bestimmle Warme- 
zah) in TabelleY llI in Gursivschrift angegeben. Yon 
diesen 4 Schlacken stammen 2 von Dalkarlshyttan 
und diese beiden gehiiren zu denen, dereń Schmelz- 
warmebedarf unter die nach beiden Weisen be
stimmten herabgeht. Man kann also deshalb 
sagen, dafs nicht allein die Substitution des 
Kalks durch eine Mischung von Kalk und Mag
nesia, sondern dafs auch der theilweise Ersatz 
des Kalks und der Magnesia durch Thonerde eine 
Verminderung des Schmelzwarmebedarfs nach 
sich zieht.

Yon den anderen beiden fragliclien Ausnahme- 
schlacken stammt die eine vom Guldsruedshyttan 
Hochofen, der ganz dasselbe Haupterz (Stripa) 
verblast, wie Dalkarlshyttan, die andere aber 
von Seglingsberg. Beider Schmelzwarmebedarf 
liegt bei oder ein wenig iiber dem geringsten, 
dem auf Grund des Kalk-Magnesiasilicats bestimm
ten ; man kann deshalb sagen, dafs allerdings 
die Auswechselung des Kalkes gegen Kalk und 
Magnesia im entsprechenden Tlionerdesilicate eine 
Verminderung des Warmebedarfs nach sich zog, 
dafs aber keine oder eine geradezu entgegengeselzte 
Yeranderung im Warmebedarfe durch theilweisen 
Ersatz von Kalk und Magnesia durch Thonerde 
verursacht wird.

In allen anderen ais diesen einzelnen vier 
Fallen liegt der nach dem Kalk-Thonerdesilicate 
bestimmte Warmebedarf unter dem auf Grund 
der Kalk-Magnesiasilicatcurven berechneten. F iir 
keine einzige Ilochofenschlacke ist weiter eine 
grófsere Schmelzwarme ermittelt ais die beiden 
geschatzten, wohl aber liegt dieselbe oft genug 
unter beiden. Man mochte daraus schliefsen 
konnen, dafs solche Yerbaltnisse. wie in den

graphischen Darstellungen Nr. 5, B I. X X  fiir die
2 - und 2,5-Silicate klargelegten, bei denen der 
WSrnięwerth des trinaren Silicates iiber den 
beiden des binaren liegt, zu den Ausnahmen 
gezahlt werden mussen und dafs es ungleich ge
wohnlicher ist, dafs der theilweise Ersatz des 
Kalkes und der Magnesia durch Thonerde eine 
Yerringerung des Schmelzwarmebedarfs verursacht. 
Dagegen liegt bei der Mehrzahl der Schlacken 
die Schmelzwarme iiber der fur das entsprechende 
Silicat von nur Kalk und Thonerde berechneten 
und der theilweise Ersatz des Kalkes nach Aequi- 
walenten durch Magnesia im Kalk - Thonerde- 
silicate verursacht somit sehr oft eine Steigerung 
des Schmelzwarmebedarfs des Silicates. Fast 
ebenso oft ereignet es sich, dafs auch bei den 
vergleichsweise leichtschmelzigen Kalk-Thonerde
silicaten der Warmebedarf dadurch verkleinert 
wird, dafs der Kalk theilweise durch Magnesia oder 
mit anderen Worten durch eine Mischung von 
Kalk und Magnesia ersetzt wird. Dies ist ja der
selbe Fali bei den Schlacken, dereń Schmelz- 
warmen nicht nur unter den nach dem ent
sprechenden Kalk - Magnesiasilicate bestimmten 
liegen, sondern auch unter den fur dasselbe Silicat 
aus nur Kalk und Thonerde.

Die Schlacken, bei denen dies bei den ange- 
stellten Yersuchen sehr oft und im hochsten 
Grade vorkam, liegen zwischen dem 1,12- und 
den 2-Silicaten. Am allergrófsten, 73 Warmą- 
einlieiten, ist die Differenz bei der Molneboschlacke, 
die nach der Analyse ein 1,59-Silicat ist. Auf 
sie folgt eine der Schlacken von Sandviken, die 
sich ais ein 1,42-Silicat herausstellte, mit G2 W.-E., 
weiter eine 1874er Yestanforsschlacke —  1,45- 
Silicat — mit 49 W .-E., eine dergleichen 1874er von 
Forsbacka, 1,38-Silicat, mit 45 W.-E. und eine 
Sandvikensschlacke, 1,49-Silicat, mit 42 W .-E.

Das SauerstoflYerhaltnifs der verschiedenen 
Basen untereinander ist bei diesen Schlacken in 
der eben angefiihrten Reihenfolge das nach- 
stehende:

Mulnebo Sandriken  V estanfors F orsbacka S a u d tileu
MgO
CaO 

AL O3

0,47 0,48 0,95 0,19 0,40

0,11 0,13 0,07 0,12 0,13

0,11 0,13 0,15 0,08 0,10

^RO
MnO und FeO
_  _ _

Die Molneboschlacke und beide von Sandviken 
zeichnen sich durch grofse Uebereinstimmung 
in den Sauerstoffverhaltnissen der beziiglichen 
Basen untereinander aus, ebenso durch ungewohn- 
lich kleine Unterschiede zwischen den auf beider- 
lei Weise bestimmten Warmęzahlen. Dies ist 
indessen keineswegs bei allen Schlacken der Fali, 
dereń Schmelzwarme kleiner ist ais die beiden 
bestimmten Warmezahlen; aber im allgemeinen 
ist infolge des Sauerstoffyerhaltnisses zwischen 
Kalk und Magnesia, sowie zwischen Thonerde und



„STAHL UND EISEN“, Nr. 6, 1886. VII. Zusammensetzung und Schmelzwarmebedarf von Hochofen- und anderen Schlacken etc.
(Z u Seite 887.)

N A M E  
des Hochofens, von dcm 

die Schlacke stamrat, 
und Bestimmung des dabei 

gefallenen Roheisens.
F. =  Frischroheisen 
P. =  Puddęlroheisen 
B. •— Bessemerroheisen
G. =  Giefsoreirolicisen.

V)
d e r Yerha l tn i fs  zwischen dem Yon der '5 Bestiinmter

03 z u s a m m e n s e t z u n g s c n i a c k e. b a u e r s t o f f g e h a l t  in Sauerstof fe  in eingewogenen _a W a r m c b e d a r f
§ rt N umm er Schlacke auf Grund der 

SauerstolT-ź  'Z
o ° N A  M E Oc* OCS 0 g S 0cd des O

u n

> rt des < 'O O O•"C rz V\ O 3  T. yerhaltnisse in
S e K2O

Summę
= 0— r- c r3 -3 _c Warme- 'S H * C a. “ SiCh: (ALOs +JSRO)

2  a "  o An alyt ikers. SiO* TiCh Va205 AhOj KaO NazO CaO MgO MnO FeO Fe2 0 s CaS Summę SiOz A I2O3 und CaO MgO MnO FeO g f'! 
^  -

60 sa 5 Od 3 OaO O
=
rs bestimmungs- 6

S w) i} 0 .t: und
RO. — tn _

K  «
6

NasO -3 Ci 
g C

-3G3
rsG=

fc- .5 T3CG Yersuchs 53 -2 
rt CJ 3

.5 3
u t i
■Vs nur nur

% % % % % % % % % % % % O
55

Ó
OT

O
to
ts

OClu:
O

S e
MgO: CaO ilaOs:

Koks P. Johnsson 31,40 — — 22,32 0,12 1,17 30,92 10,02 0,96 0,03 — 3,85 100,79 16,75 10,40 0,32 8,83 4,00 0,22 0,01 13,38 0,70 1,25 0,45 0,03 0,04 0,78 CNYIII. 101,64 108,6 411 520 397
P. G. Lidner 30,08 — — 15,13 — •— 35,46 12,33 0,59 0,47 — 5,72 99,78 16,04 7,05 — 10,13 4,93 0,13 0,10 15,29 0.72 1,05 0,49 0,02 — 0,46 CXIX. 124,21 91,2 458 515 440

* C. G. SarnstrSm. 27,84 — — 8,96 — — 33,27 3,87 22,02 0,32 — 4,03 100,31 14,85 4,17 — 9,51 1,55 4,96 0,07 16,09 0,73 0,90 0,12 0,53 — 0,26 C YIII. 111,09 102,4 412 unschmetzb. 470
Koks C. G. SarnstrSm 34,65 — — 19,80 — — 37,32 2,62 1,20 0,26 — 4,93 100,78 18,48 9,22 — 10,66 1,05 0.27 0,06 12,04 0,87 1,53 0.10 0,03 __ 0,77 CXVI. 98,62 84,6 399 unschmelzb. 364

n Jl 34,85 — — 19,32 — — 38,61 2,30 0,31 0,26 — 3,91 99,56 18,58 9,00 — 11,03 0,92 0,07 0,06 12,08 0,88 1,54 0,08 0.01 — 0,75 CXVII. 112,84 104,7 396 363
ji Jł 35,90 — — 11,69 — — 42,31 5,04 0,84 0,19 — 3,91 99,88 19,15 5,45 — 12,09 2,01 0,19 0,04 14,33 0,97 1,34 0,17 0,02 — 0,38 CIY. 129,85 87,9 388 ?ł 367
n T. Adelsvard 36,24 — — 10,10 0,29 0,32 42,99 4,77 0,66 0,39 — 3,95 99,71 19,33 4,71 0,13 12,28 1,91 0,15 0,09 14,56 1,00 1,33 0,16 0,02 0,01 0,32 C III. 67,83 50,4 395 376

Holzkohle C. G. Sarnstróm 37,05 10,22 — 7,43 — — 15,05 27,65 0,45 2,34 — — 100,19 19,76 3,46 — 4,30 11,05 0,10 0,52 15,97 1,02 1,24 2,57 0,14 .— 0,22 CXXVIII. 53,00 151,8 433 418
Tł 31,40 — — 2,78 — — 1,45 0,07 0,82 57,27 6,31 — 100,10 16,75 1,29 — 0,41 0,03 0,22 13,99* 14,65 1,05 1,14 0,07 34,66 — 0,09 CXC1X. 96,35 217,4 400 _

/ do. mit 36,15 — — 5,93 - — 29,35 6,08 18,95 0,19 — 2,92 99,57 19,28 2,76 — 8,39 2,43 4,27 0,04 15,13 1,08 1,27 0,29 0,51 — 0,18 CVI. 67,00 96,5 399 467 425
Holzkohle 39,20 8,50 0,25 9.59 — — 12,65 27.25 0,53 1,54 — — 99,51 20,89 4.48 — 3,61 10,90 0.07 0,34 14,92 1.08 1,40 3,02 0.11 _ 0,30 CNI. 69,28 150,0 463 378

!J K. R. Vinqvist 41,20 — — 4,48 — •— 28,79 22,02 2,88 0,47 — — 99,84 21.97 2,09 — 8,23 8,80 0,65 0,10 17,78 1,11 1,24 1,07 0,09 — 0.12 cv. 68,46 149.6 457 500 445
n C. G. Sarnstróm 40,60 — — 11,35 — - — 25,77 10,60 10,54 0,64 — - 99,50 21,65 5,29 — 7,36 4,24 2,37 0,14 14,11 1,12 1,53 0,58 0,34 — 0,37 LX X II. 99,81 104,0 346 470 365
r r. 41,45 — — 3,69 — — 31,60 19,96 2,30 0,40 — — 99,40 22,11 1,72 — 9,03 7.98 0,52 0,10 17,63 1.14 1,25 0,88 0,07 — 0,10 XC V III. 89,41 133,0 439 482 450

S. R . Wibel 41,99 — — 5,21 0,67 0,39 31,35 18,40 0,73 0,36 — 0,52 99,62 22,39 2.43 0,21 8,96 7.35 0,16 0,08 16,76 1,17 1,34 0,82 0,03 0,02 0,14 51 82,05 81,7 415 475 435
Jł C. G. SarnstrSm 42,90 — — 9,97 — — 26.35 12,26 7,32 0,77 — — 99,57 22,58 4,64 — 7,53 4,90 1,65 0,17 14,25 1,21 1,61 0,65 0,24 — 0,33 CXXXIII. \ 

LXXIV. ) 104,68 107,9 340 463 370

Holzkohle C. G. SarnstrSm 43.85 — — 8,34 — — 35,00 7,81 2,43 0,90 — — 98,33 23,38 3,88 — 10,00 3,12 0,55 0,20 13,87 1,32 1,68 0,31 0,07 — 0,28 LX X IX . 55,07 52,2 369 442 378
44.40 — — 8,92 — — 24,35 11,41 8,59 1,03 — - 98,70 23,68 4,15 — 6,96 4,56 1,94 0,23 13,69 1,33 1,73 0,66 0,31 — 0,30 CXXXIV. 117.37 108,4 342 445 371

C. G. Dahlerus 47,16 — — 5,83 — — 21,79 22,18 2.14 0,77 — — 99,87 25,15 2,72 — 6,23 8,87 0,48 0,17 15,75 1,36 1,60 1,42 0,10 — 0,17 XCYI. 87,23 130,7 409 485 408
C. Gi SarnstrSm 45,15 — — 5,14 — — 36,85 10,26 2,24 0,29 — — 99,93 24,08 2,40 — 10,53 4,10 0,50 0,06 15,19 1,37 1,58 0.39 0,05 — 0,16 CXXIV. 98,40 114,9 392 435 410

/ A. I seeus und 
\C.H.Leijonhjelm 43,51 — — 3,92 0,28 0,16 40,82 5,80 3,22 0,78 — 0,63 99,12 23,21 1,83 0,09 11,66 2,32 0,73 0,17 14,97 1,38 1,55 0,19 0,08 0,01 0,12 43 90,27 71,0 381 443 426
C. G. SarnstrSm 47,60 — — 8,43 — — 26,10 15,42 0,99 0,84 — — 99,38 25,39 3,93 — 7,76 6,16 0,22 0,19 14,33 1,39 1,70 0,79 0,05 — 0,27 X C III. 115,40 105,9 362 444 378

Y. Ericson 46,01 - — 4,34 — — 32,93 11,46 4,72 0,87 — — 100,33 24,54 2,02 — 9,41 5,58 1,06 0,19 15,24 1,42 1,61 0,48 0,13 — 0,13 55 83,49 80,8 358 425 420
C. G. Dahlerus 46,72 — — 4,36 — — 19.10 18,37 11.16 0,70 - — 100,41 24,92 2,03 — 5,46 7,34 2,51 0,16 15,47 1,42 1,61 1,34 0,49 — 0,13 XC IX. 99,00 118,1 388 465 410

A. Tanim 47,00 — — 2,40 0,62 0,41 26,75 18,10 4,46 0,45 — — 100,19 25,07 1,12 0,22 7,64 7,23 1,01 0,10 16,20 1,45 1,55 0,95 0,15 0.03 0,07 CII. 91,10 77,3 379 440 428
C. A. Thorild 48.50 _ — 3,40 — — 20,14 23,79 0,85 2,60 — — 99.28 25,87 1,58 — 5,75 9,51 0,19 0.58 16.03 1,47 1.61 1,65 0,13 — 0,10 53 79,61 86,3 434 485 420

J. H. Forssman 46,32 — — 4,57 — — 34,05 10,25 2,68 0,52 — 0,76 99,15 24,70 2,13 — 9,73 4,10 0,60 0,12 14,55 1,48 1,70 0,42 0,07 — 0.15 XV. 57,89 63,8 368 413 405
Y. Ericson 46,91 — — 4.23 — — 34,64 9,83 3,54 0,80 — — 99,95 25,02 1,97 — 9,91 3,93 0,80 0,18 14,82 1,49 1,69 0,40 0,10 — 0,13 54 99,36 68,0 367 415 409

C. G. SarnstrSm 48,95 — — 7.75 — — 21,55 18,18 0,91 0,77 . — — 98,11 26,10 3,61 — 6,16 7,27 0,20 0,17 13,80 1,50 1,89 1,18 0,06 — 0,26 LX X X IX . 147,83 75,3 384 452 375
48,90 — — 10,00 — — 22,70 15,24 1,09 1,16 — — 99,09 25,60 4,66 — 6,48 5,09 0,25 0,26 12,08 1,53 2,12 0,79 0,08 — 0,39 LX X X III. 118,54 100,0 376 430 358

A. Tamrn 47,56 -■ — 5,48 — — 32,26 8,65 5,06 0,38 — ■ 1,08 100,47 25,36 2,55 — 9,22 3,46 1,14 0,08 13,90 1,54 1,82 0,38 0,13 — 0,18 CXXI. 128,19 90,3 364 415 395
C. G. Sarnstróm 50.10 — — 7,75 — — 23,80 16,34 1,48 0,50 — — 99,97 26,92 3,61 — 6,80 6,53 0,33 0,10 13,76 1,54 1,94 0,96 0,06 0,26 XCV. 112,19 102,6 368 440 375

A. Tanim 47,70 — — 5,80 — — 30,71 8,47 5,67 0,54 — 0,50 99,39 25,44 2,70 — 8,78 3,39 1,28 0,12 13,57 1,56 1,87 0,39 0,16 — 0,20 CXXII. 109,12 103,7 348 418 387
C. G. SarnstrSm 49,77 — — 2,86 — — 18,40 21,81 5,85 0,81 — — 99,50 26,54 1,33 _ 5,26 8,72 1,32 0,18 15,48 1,58 1,71 1,66 0,28 — 0,09 XCV1I. 110,i i 90,0 449 490 420
G. W . Lundberg 48.9 — — 5,5 — - 30,7 10,2 4,0 0,4 — — 99,7 26,08 2,56 — 8,77 4,08 0,90 0,09 13,84 1,59 1,88 0,47 0,11 — 0,11 cx£xi. 139,63 81,60 343 420 416

49.60 __ __ 8,67 — — 32,60 7,72 0,49 0,64 — — 99,72 26,45 4,04 — 9,31 3,08 0,11 0,14 12,64 1,59 2,09 0,33 0.03 — 0.32 LX X X I. 124,02 77,5 351 424 362n
52.32
51,25

__ 5,77 — — 15,05 24.39 1,53 0,81 — — 99,87 27,90 2,69 — 4,30 9,75 0,34 0,18 14,57 1,62 1,91 2,27 0,12 — 0,18 CXXXVI. 136,75 84,1 435 unschm elzb . 392Jł __ — 17,30 _ — 26,25 2,25 1,26 0,64 — — 98,95 27,33 8,06 — 7,50 0,89 0,28 0,14 8,81 1,62 3,10 0,12 0,06 — 0,91 cxx. 75,59 141,8 368 445 37971
49,40 ---  ' — 5,46 ' — — 31,15 9.16 3,37 1,50 — — 100,04 26,35 2,44 — 8,90 3,66 0,76 0,33 13,65 1,64 1,93 0,41 0,12 — 0.18 LX X V II. 109,36 149,4 367 420 390T»
50,20 _ __ 4.11 — — 22,20 16,61 3,28 2,75 - - 99,15 26,76 1,92 — 6,34 6,64 0,74 0,61 14,33 1,65 1,87 1,05 0.21 — 0,13 LXXX. 81,13 101,3 405 460 4097* Jł
52,10 _ __ 5,74 — — 13,40 23,34 2,76 1,16 — — 98,50 27,78 2,68 — 3,83 9,34 0,61 0,26 14,04 1,66 1,98 2,44 0,23 — . 0.19 CYII. 80,86 144,6 428 unschm elzb . 385V Ji
53,20 __ — 7,15 — — 17,40 20,39 0,49 0,82 — — 99,45 28,37 3,33 — 4,97 8,23 0,11 0,18 13,49 1,69 2,10 1,66 0,06 — 0,25 C XX III. 88,82 127,6 401 500 371

Jł

50,20 __ __ 8,10 — — 32,30 5,34 2,51 0,79 — - 99,24 26,76 3,77 — 9,23 2,13 0,56 0,17 12,09 1,69 2,21 0,23 0,08 — 0,31 XCI. 108,94 107,4 366 442 360
Jł

52,65 — 8,54 — — 20,65 15,73 0,59 0,64 — — 98,80 28,08 3,98 — 5,90 6,29 0,13 0,14 12,46 1,71 2,25 1,07 0,05 - 0,32 CIX. 96,64 116,2 377 465 359
V

J  Rooth 51.40 __ — 3,86 — — 25,00 16,06 1,76 0,95 — — 99,03 27,42 1,80 _ _ 7,14 6,42 0,40 0,21 14,17 1,72 1,94 0,90 0,09 — 0,13 cxxxv. 50,62 166,8 414 460 408
7*
77 C. G. Dahlerus 50,20 — — 3,86 — — 27,22 10,88 5,44 1,80 — — 99,40 26,77 1,80 — 7,78 4,35 1,23 0,40 13,76 1,72 1,95 0,56 0,21 — 0,13 XCII. 100,09 118,0 370 434 408

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

vor dem Umschinelzen

=  K. 
Glas =  G. 
Email =  E.

Farbę.

beim Aus- 
fliefsen aus 

dem Ticgcl

nach Abkahlung in der 
Caloriineterhfllso

Krystallinisch 
=  K. 

Glas =  G. 
Email =  E.

Farbo

nach AbkOhlung 
im Tiogel

Krystallinisch 
— K. 

Glas == G. 
Email — E.

Farbę

Clarence bei Middlesbro 1879. P. 
Coltneśs in Schottland 1879. G. . 
Hórde 1880. Manganeisen . . .

Frodingham in Lincolnshire 1879. . . 
Finedon in Northamptonshire 1879. .
Dowlais in S. Wales 1879. P ................
Dowlais in S. Wales 1879. B ................
Mobro im Tabergs Revier 1883. F, . . 
Schweifsofenschlackc v. SSderfors 1884 
Schisshyttan 18G9. Spiegeleisen 
Lindefors im Tabergs Revier. F.
Tobo 1865. F. . . , . . .
Eisenerz in Steiermark 1884. F.
Tobo 1879. F ...........................
Hagfors 1883. B .......................
Yordernberg Nr. 9 in Sleierm. 1884. F.

Domnarfvet 1879. B.............................
Yordernberg Nr. 13 in Steierm. 1884. F.
Nykroppa 1879. B ................................
Langshyttan 1884. B ............................
Forsbacka 1874. B ...............................
Hagfors 1879. F...................................
Sandviken 1885. B ..............................
Yestanfors 1879. B ..............................
Vestanfors 1874. B ..............................
Carlsdal 1871. B ..................................
Hofors 1867. F ....................................
Sandviken 1885. B ..............................
Hammarby 1879. F ................................
Finshytlan 1879. F..............................
Umigbro 1884. B. . . . . . . .  ,
Guslafsfors 1879. F ................................
Bangbro 1884. B .................................
Harnaś 1879. F ............................., .
Molnebo 1866. F ....................................
Degerfors 1879. F................................
Gronsinka 1884. F .................................
Werchne Turinsk in Rufsland 1878. .
Hofors Nr. 3. 1879. F ...........................
SCderfors 1879. F................................
Svartnas 1867 ...................................
Gammelkroppa 1884 ...........................
Bangbro 1879. P ............................. ....
Mokarnshyttan 1866. F ..........................
Flik 1877. F ...........................................
Bangbro 1879. B .................. ..

irau  
G rau 

G raugrUn 
H ellg rlłngrau  

G rau

Braunl. grai
H ellg rau  

G rau 
G rau 

G raugrlln
Hellgrau 

Grau
Grau 
Grfln 

Afiehgrau 
G rlln

Hellgrau
As cli g rau  
B laug rau  
H ellg rau  

G rau 
G elbgrau  

Grau 
H ellg rau  

G rau 
H ellg rau  

G rau

* E inbegriffen  i s t  h ię r in  d e r  SauerstofT in  einer 6,31 Fe-iO* en tsp recłie riden  M enge FeO, w obei angenom m en w ird , dafs  F e A i im  K ohlen tiegel re d u c irt w orden sei.

K.
K,
K.

Aschgrau
Grau

flelhbrauoffrau

Neig. z. Faden 
Fast kurz 

Scluiellcrst. u. kurz

( I
K.
K.
K.
K.
K.
K.
K.
K.
K.
K.
K.
K.

K.
( K.
V G.

K.
G.K.
K.

(c :
CS:
/  K.

1  
 ̂ S-

K .+  g. 
K.G.
( K-(. g .
K.G.
(  K- \  G.
(  K- l  G. 
(K .
V G.
( K-K G.

K.

( 1
a .

K.
G.

( i-a
K.

(kKG.
r K-l. G.
f K-l  G.

( g;
m

G rau
B laug rau

Grau

Dunkelgrnu 
Schwarz 
Gelbgrun 

Dunkelgrau 
Grau u. gelbgrun 

Graugelb 
Gelbgrau

Ihnen  gelbg rau  
au lse h  grau
Gelbbraun

Neig. z. Faden 
Fast kurz 

Kurz
Jl

Kurz u. dick 
Kurz

n
Kurz u. dick 
Selmelleril. u. kun 

Fast kurz 
Sdmellerst, u. kur: 

Kurz 
Faden

Graubraun
G olbgrau \  

G rlln  /  
Hellgrau 
Grungrau 

GraugelbgrOn
G rau

HellgrUn
G elbgrllngrau

Grau
H ellg rau

Grau
H ellg rttng rau

G rau
Grau 

Grungrau 
G elbgrU ngrau 

G rau 
Biaugrungrau 

H ellgrau  
HellgrUn 

Heli '

Fast kurz 
Faden 
Kurz

Faden
Jl

Kurz 
*

Neig. z. Faden 
Faden 
Kurz 

Faden

Kurz
Faden
Kurz

Faden

!)
Kurz 

Faden 
Fast kurz

Ił
Kurz

Faden 
Etwas Faden 
Kurz u. dick 
Kaum Faden

AK.V (T.
— Grau K. Giau \ 

Gelbgrau )— Gelograu K- —
( K-\ R.

— Blaugrau K. — Blaugrau \ 
Gelbgrau /— Gelbgrau B- —

K. Gelhgriin K. Gelbgrun
K. Blaugrau K. _ Grau \ 

Golbbraun ./K- ~ Rothbraun g. _
K. +  g. Grau K. +  g. Grau
Ck
a

— Grau K. — Grau  ̂
Gelbgrau /

Grau-
Gelbgrau 

Grau \ 
Gelbgrau )

K-
K. + g. “

K. Dunkelgrau K. Dunkelgrau
K. Schwarz K. Schwarz

/ K .
'.(?■

~ Gelbgrlln \ 
Gelbbraun ) IC. Gelhgriin

K. Dunkelgrau K, Dunkelgrnu
K. Grau u. gelb K. Grau u. gelb

( £
— Graugrlln K. — Graugrilu \ 

BraungrUu )— IłrauugrUn K- —
K.G. Grau K.G. Grau
( K-V K.

— Grttngelb K. Gr lin gelb \ 
Grau /— Grau K-

G. +  K.** Grau G. +  K. Grau

K.*ł  +  G. Grau (  K ' .. Grllnbraun \ 
Grau )

G. +  K.** GraugrGn G. +  K. Graugrfin
G. +  K. Grau K.G. Grau

(K. S. 
V K.

Grau \ 
Fast farblos / K. g. Grungrau

(  LV G. — Grau
GrUngrau

K.
K-

GrauKólHgrBn \
Grnu /

G. j» G. +  k. Grau
G. Grau (  K' v g.

— GolbgrUngrau \  
Grau )

K. +  G.K. K. + g. Grau
G. +  k. Jł K. +  K.G. + g. Jł

K.G. n K.+K.G. Hellgrau
G. +  K. Grflngrau G. +  K. Grungrau

G. +  G. k. Hellgrau K. Gelbgrau
G. Grau G. Grau

G. +  K.** „ G. Jł

G. Jł G. +  k.
K. + g. K. +  G. r

G, Jł G. +  K. ji

(  K- 
e- —

Hellgrau % 
Grau / K. GelbgrOngrau

G. Grau G. Grau
G.+  K.** Jł G. +  k.
K. +  G.k. Hellgrau G.K.

G. Grau G. Jł

K. +  G. Jł K. +  g. Jł

(Z :
— Aschgrau K. - Aschgrau 

Grau /— Graugrlln
Grau

K- —
K. +  g. K. Grau

( K- V K.
- Aschgrau K. — Aschgrau \ 

Grau /— G rau e- —
G. Grau (i. Grau

K. +  G. * K .+  G.
K. + g. Jł K. +  g. J»

K. -f" (i. Jł K. +  G.

T heilw eiae zu P u lver zerfalleiiti.



„STAHL UND E1SEN“, Nr. 6, 1886. VIII. Zusammensetzung und Sclimelzwarmebedarf von Hochofen- und anderen Schlacken etc.

N A M E
des Hochofens, von dem die Schlacke jv

Ci —-
stammt rO a G —

und Bestimmung des dabei gefallenen 0  Ł-> 01 ■ -M
Roheisens. c S ca

M > s
F. =  Frischroheisen c c 

<£2 a
P. =  Puddelroheisen 0  w £-<
B. =  Bessemerroheisen 0  rn 

0  ^
G. =  Giefsereiroheisen. W

Gammelbo 1865. F .............................
Hammarby 1867. F .............................
LOlling in Kiirnten 1884. F .................
Hjorlqvarn 1858. F .............................
Klenshyttan 1879. F ............................
Nom 1879. F ......................................
Starbo 1879. F....................................
Aminne 1867. G. aus See-Erzen . . .
Wikroanshyilan 1879. F......................
Heft in Klirnlen 1884. B .....................
B^ors 1879. F ....................................
LOfsjOn 1854. F ...................................
Besscmersch lacke v. Liingshyttan 1884
Dalkarlshyltan 1879. F ........................
Suunomo 1866. F................................
Satkinsk iu Rufsjand. 1878.................
Forsbacka 1877...................................
BjOrnhyttan 1879. F............................
Seglingsberg 1879. F ............................
Hasselfors 1884. F ...............................
Bessemerschlacke von Sandviken 1885.
Dalkarlshytlau 1877. F ........................
Bessemcrschlackc von Sandviken 1885 
HOgfors 1879. F ..................................

N A M E 
des

Analytikers.

Holzkohle

3 i Hobkolilo 
i/> Torf

Holzkohle

Th. Lindberg.
O. Abrahmsen.

C. G. SSrnstrOm. 
T. Wi tt u. A. W . Ess ón 

G. G. S&rnstrOm.

Y, Ericson.
C. G. SilrnstrOm.

F. Lundqvist. 
C. G. SarnstrOm.

Y. Ericson.
B. SjOyall.
Y. Ericson.

G. G. Sarnstrom.

Z u s a m m e n s e tz u n g  der  S c h la c k e .

Si Oj AU03 KjO NasO CaO

53,57
52,3
52.45 
51,76
53.45 
52,25 
53,40 
57,84
53.70
55.20 
55J0
54.00 
47,34 
53,15 
55,60
57.10 
53,95
55.70 
56,30
57.20
49.71
56.0
50.11
56.00

6,45
5.0 

12,80
6,83

10,69
3,20
5,71

24,92
7.00 

10,20
6.33 
5,37 
3,52 
1,66 
5,86

11,27
2,57

10,95
3.09 
4,79 
2,89
1.9
3.33 
3,20

MgO MnO FeO CaS Summa

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

SiOa AI2O3

Guldsmedshyttan 1879. B..................... Holzkohle C. G. SarnstrOm. 56,85 1,88
Ulfshyttan 1879. B.............................. n * 58,50 8,70

n T. Bergendal. 57,80 1,48
SOderfors Uebungshochofen 1879. G. . O. Forsgren. 60,5 4,3
SOderfors Uebungshochofen 1877. G. . łi R. Charievflle. 62,69 4,31
Carlsdal 1849...................................... - * ' C, O. Norelius. 61,97

:i-! -
4,20

Tansii 1852.......................................... Holzkohle A, Settervall. 63,55 i 3,86
Finspong 1827. G................................ C. G. SarnstrOm. 64,® | 4,67

KiO
und

Na;0

GaO MgO MnO FeO Summa
RO

Verhaltnifs zwischen dem 
Sauerstoffe in

<
c Ó 
i f .

33,60 6,26 0,59 1,03 99,71 30,05 0,88 9,60 2,50 0,13 0,23
25,60 10,13 0,71 1,29 — 99,93 31,20 1,72 — 7,30 4,04 0,16 0,29
27,60 9,55 1,47 1,13 — 99,03 30,83 0,69 — 7,89 3,82 0,33 0,25
19,5 10,9 2,2 2,3 — 99,7 32,27 2,00 — 5,57 4,36 0,50 0,51
15,46 13,73 1,83 1,93 — 99,95 33,44 2,01 — 4,42 5,49 0,41 0,42
17,35 13,26 0,29 1,10 1,44 99,61 33,05 1,96 — 4,96 5,30 0,06 0,24

27,00 2,24 0,75 1,98 ____ 99,38 33,89 1,80 7,71 0,90 0.17 0,44
22,05 4,64

’- i

1,80 1.98 99,94 34,56 2,18 — 6,30 1,85 0,40 0,44

o
fjj
_g

BO)'O
G3

OdO
^G

£

c
3

So
rzGD .
0 °

"O .H
CD

— - 22,12 16,42 0,57 0,68 99,81 28,57 3.01 6,32 6,56 0,13 0,15 13,16 1,77

w

2,17 1,04

£*5

0,04- - 26,0 14,2 0,5 1,1 — 99,1 27,9 2,3 — 7,4 5,7 0,1 0,2 13,4 1,78 2,08 0,77 0,04— - 19,15 3,47 11,53 0,45 — 99,85 27,97 5,96 — 5,47 1,39 2,60 0,10 9,56 1,80 2,93 0,25 0,49. - 27,27 4,35 0,44 8,69 0,59 99,93 27,61 3,18 — 7,79 1,74 0,10 1,93 11,56 1,87 2,39 0,22 0,26
30,60 2,99 0,38 1,29 — 99,40 28,51 4,96 — 8,74 1,19 0,08 0,29 10,30 1,87 2,77 0,14 0,04- - 36,15 6,22 1,30 0,58 — 99,70 27,86 1,49 — 10,33 2,49 0,29 0,13 13,24 1,89 2,10 0,24 0,04- 31,70 7,54 0,53 1,03 - 99,91 28,45 2,66 — 9,06 3,01 0,12 0,23 12,42 1,89 2,29 0,33 0,04- 4,21 3,85 6,18 2,72 — 99,72 30,82' 11,61 - 1,20 1,54 1,39 0,60 4,73 1,89 G,52 1,28 1,66— - 30,50 6,19 1,89 0,64 — 99,92 28,64 3,26 — 8,71 2,47 0,42 0,14 11,74 1,91 2,-14 0,28 0,06- 15,15 7,20 10,35 0,40 — 98,50 27,44 4,75 — 4,33 2,88 2,33 0,10 9,64 1,91 2,84 0,68 0,56

0,51
_ 19,75 16.18 1,05 0,90 — 99,91 29,71 2,95 — 5,62 6,47 0,23 0,20 12,52 1,92 2,37 1,15 0,080,53 27,75 8,67 0,91 2,06 99,80 28,80 2,50 0,23 7,93 3,46 0,22 0,46 12,30 1,95 2,34 0,44 0,09~~ 0,45 0,03 39,42 9,06 — 99,82 25,25 1,64 — 0,13 0,01 8,88 2,01 11,03 1,99 2,29 0,08 83,77

1 . 35,95 6,82 0,48 1,67 — 99,73 28,34 0,77 — 10,17 2,72 0,11 0,37 13,37 2,00 2,12 0,27 0,05—. - 24,90 11,07 1,09 1,30 — 99,S2 29,65 2,73 — 7,11 4,42 0,24 0,30 12,07 2,00 2,46 0,62 0,0815,20 10,02 4,68 0,90 — 99,17 30,45 5,25 — 4,34 4,00 1,05 0,20 9,59 2,05 3,18 0,92 0,290,06 0,61 35,82 4,12 2,11 0,74 — 99,98 28,77 1,20 0,17 10,23 1,65 0,48 0,16 12,69 2,07 2,27 0,16 0,06■ - 27,25 2,27 0,42 1,90 — 98,49 29,71 5,10 — 7,78 0,91 0,09 0.42 9,20 2,08 3,23 0,12 0,0722,20 13,82 3,19 1,29 — 99,89 30,03 1,44 - 6,34 5,52 0,72 0,29 12,87 2,10 2,33 0,87 0,16—- ’ 24,70 10,89 0,82 1,63 — 100,03 30,51 2,23 — 7,06 4,35 0,18 0,36 11,95 2,15 2,55 0,62 0,08■ - 0,36 — 36,26 11,49 — 100,71 26,51 1,35 — 0,10 — 8,17 2,55 10,82 2,18 2,45 107,20_ 34,7 7,0 0,1 0,2 — 99,9 29,9 0,9 — 9,90 2,80 0,03 0,04 12,77 2.19 2,34 0,28 0,010,21 0,11 31,46 15,42 — 100,64 26,73 1,55 — 0,06 .0,04 7,09 3,43 10,62 2,20 2,52 0,67 175,3329,65 5,15 4,04 1,41
~

99,45 29,87 1,49 — 8,47 2,06 0,99 0,31 11,83 2,24 2,52 0,24 0,15

12,46
11,79
12,29
10,94
10,74
10,56

9,22
8,99

2,25
2,31
2,38
2,49
2,62
2,64

3.08
3.09

2,41
2,65
2,51
2,95
3,11
3,13

3,68
3,84

0,26
0,55
0,48
0,78
1,28
1,07

0,12
0,29

0,04
0,06
0,07
0,18
0,19
0,06

0,08
0,13

<D
rOc3 .- OO cs

^  c
CP

0,03

0,02

0
1  
a
e0>■u
'ac
3

0,23
0,17
0,62
0,28
0,48
0,11
0,21
2,47
0,28
0,49
0,24
0,20
0,15
0,06
0,23
0,55
0,09
0,55
0,11
0,19
0,12

0,07
0,15
0,13

(Zu Seite 387.)

Nummer

Von 
der erhaltenen 

Schlacke

0c.: 0  inOT 
,2 

§ 'S

Bestimmter 
Warmebedarf 
auf Grund der 

Sauerstoff- 
yerhSltnisse in 

SiOii: (AI2O3 + ^RO) 
und

des

Warme-

aestimmungs-

O'U}
O O
v  *5
r- ^.5 S  

<2 .§

*0
to0
H
£

W
iir

m
ee

in
he

it 
ht

se
inh

eit
 a

us
g 

Sc
hl

ac
ke

.

Yersuchs. O
0 O nur nur

S £
: ^  i-OO,

MgO: GaO. AI2O3 : Ĵ RO.

44. 96,28 72,9 410 465 370
CXIV. 91,33 127,8 396 450 392

LXXVI. 133,71 67,6 : 353 448 361
52. 80,54 82,0 374 445 357

LXXXVII. 79,86 135,4 361 455 355
G. 78,04 141,4 403 440 . 420
GI. 138,47 80,2 : 361 422 370

CCXX. 76,43 61.2 406 470 415
LXXXVI. 92,25 96,9 ; 342 433 355
LXXV. 130.S8 94,4 354 440 355

LXXY III. 98,71 133,7 403 465 364
CXV. 114,30 107,9 362 380 369

CXXV. 104,86 111,7 350 — 395
LXXXV. 102,61 112,2 405 431 447

CX. 83,62 142,6 378 426 362
CXXIX 85,70 129,1 380 440 359

50. 76,85 88,6 .421 440 416
CXXXII 99,46 70,2 357 450 359

XG. 71,69 159,5 404 435 404
CXXVI. 116,34 105,0 • 376 380 364

57. 46,44 119,8 ' 373 — 387
CXII. 40,63 175,5 ■389 400 412
56. 72,03 89,5 370 — 376

XCIV. 126,48 91,4 350 404 376

0,07 LXXXIV. 89,99 130,8 400 400 412
0,15 LXXXII. 102,91 110,8 365 380 365
0,06 CXIII. 104,67 109,7 373 370 410
0,18 CXXVII. 85,87 136,3 '388 388 348
0,19 45. 79,83 87,9 ■395 407 349
0,19 36. 95,13 -73,13 403 404 349

0,20 37. 81,74 80,3 383 388 355
0,24 CXXX. 69,30 88,07 387 397 365

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

vor dem Umschmelzen

Kryslallinisch 
=  K.

Glas =  G. 
Email =  E.

K.
( K- l  G.

K.

(

Farbę.

Hellgrau 
G rau j 

G raugrU n /

Gelbgrun

beim Aus- 
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den iibrigenBasen der Unterschied zwischen dem auf 
beiderleiWeise bestimmten Warmebedarf bedeutend 
kleiner bei den Schlacken, dereń Schmelzwarme ge
ringer ist ais die beiden, ais bei den Schlacken, dereń 
Warmezalil zwischen den auf oft erwahnte Weise 
bestimmten beiden liegt. Yon den in den Tabellen 
zwischen den 1,12- und den 2-Silicaten aufge- 
nommenen Hochofenschlacken ęrhalt man sogar 

-nach Abrechnung der zwei Schlacken, die ohne 
Anwesenheit von Thonerde unschmelzbar sein 
wurden, folgende Mitlelwerthe fiir den berech
neten und fiir den gefundenen Warmebedarf:

Mittelwerth des Schmelz- 
wurmebedarfs, bestimmt 

nach dem Sauerstoffver- 
haltnifs 

MgO : CaO Ala 0.i: RO gerundeu
fur die 32 mit geringerein 
Warmebedarf ais den be
stimmten ...................... 440 397 372 W.-E.

fur diel5 mit einemWarme- 
bedarf, der zwischen den
berechneten liegt . . . 461 379 395 „

Ohne Anstcllung besonderer Versuohsreihen 
uber den Einflufs auf die Schmelzbarkeit, welcher 
durch die theilweise Ersetzung des Kalkes im 
Kalk-Thonerdesilicate durch Magnesia und im 
Kalk-Magnesiasilicate durch theilweisen Ersatz 
dieser beiden Basen durch Thonerde geiibt wird, 
ist es indessen unmoglich, diese sehr venvickel- 
ten Yerhaltnisse auf irgend eine Weise klarzulegen. 

"Bevor geniigend unifassende Versuche ausgefulirt 
sind, mufste man gleiehwohl in den meisten 
Fallen einigermafsen auf die Schmelzbarkeit einer 
Hochofenschlacke schliefsen konnen dadurcli, dafs 
man diese erst auf Grund der verschiedenen 
Sauerstoffverhaltnisse bestimmt, uber dereń Wir- 
kungen im Vorhergehenden bericlitet wurde, und 
dieselben alsdann mit den in Zusammensetzung am 
gleichartigsten in den Tabellen V II u. V III aufgenom- 
menen Hochofenschlacken vergleicht.

Stoffe, die auf den Warmebedarf einiger der 
untersuchten Hochofenschlacken wojij auch we- 
sentlichen Einflufs uben, sind Mangan und Eisen- 
oxydul sowie Alkalien, wofur die Tabellen V II u. 
V III ebenfalls Colonnen haben, die das SauerstofT- 
yerhaltnifs zwischen einerseits Mangan- und Eisen- 
oxydul und andererseits Kalk, endlich zwischen 
Alkalien und Kalk enthalten. Der Mittelwerth 
des Sauerstoffverhaltnisses [(MnO +  FeO) : CaO] 
der 32 Schlacken mit geringerem Warmebedarf 
ais einer der bestimmten, die zwischen den 1,-12 
und den 2-Silicaten der Tabellen liegen, ist auch 
in der That 0,212, wahrend der entsprechende 
Mittelwerth der 17 Schlacken zwischen genannten 
Silicirungsstufen, welche den Warmewerth zwi
schen den berechneten haben, nur 0,107 ist.

Man sieht indessen leicht ein , dafs diese 
Stoffe hier gerade keineswegs eine so wich- 

Yl.e

tige Rolle spielen, ais beim ersten Blicke aus 
diesen Zahlen hervorzugehen scheint, denn, rechnet 
man von den fraglichen 32 Schlacken die 5 
manganreichsten mit einem Sauerstoffverhaltnifs 
von [(MnO -f- FeO) : CaO] =  0,49 und dar
uber ab, so reducirt sich der Mittelwerth des 
Sauerstoffverhaitnisses [(MnO -+- FeO) : CaO] 
der verbleibenden 27 Schlacken auf 0,113 oder 
eine wenig grofsere Zalil ais bei den anderen 
17 Schlacken. Wenn liierzu kommt, theils dafs 
der Warmebedarf der 5 abgerechneten, sehr man- 
ganreichen Schlacken nur so unbedeutend unter 
dem fur das entsprechende Kalk-Thonerdesilicat 
berechneten bleibt, dafs der Mittelwerth fur die 
ersteren 380 W.-E. und fiir die lelzteren 393 
W .-E. ist, wahrend er fiir die 5 Schlacken, dereń 
Warmebedarf mehr ais 40 W .-E. unter dem 
kleinsten fiir das binare Silicat berechneten 
[(MnO -J- FeO) : CaO] SauersloflVerhaltnisse 
bleibt, wie oben gezeigt, zwischen 0,8 und 0,15 
liegt, so ist leicht einzuselien, wie die Verkleine- 
rung der Warmezalil unter die niedrigste der 
fur das entsprechende binare Silicat berechneten 
weit mehr auf dem Zusammenwirken von» Mag
nesia und Thonerde beruhen mufs, ais auf der 
Anwesenheit solcher Stoffe, wie Mangan- und 
Eisenoxydul, wenn sie nicht in grofserer Menge 
Yorkommen ais gewóhnlich in Hochofenschlacken. 
W ir haben denn auch bereits von den zur Er-; 
mittelung des Einflusses von Manganosydul auf 
Kalksilicate ausgefiihrlen Versuchen die Bestiiti- 
gung erhalten, dafs die Wirkung des Mangan- 
oxyduls auf den Schmelzwarmebedarf der Hoch
ofenschlacken keineswegs so grofs ist, ais gewohn- 
lich angenommen wird.

W as den Gehalt an Alkalien anbelangt, so 
ist derselbe zweifelsohne zu klein, um den frag
lichen Einflufs zu uben, wovon man sich leicht 
zu iiberzeugen vermag durch einen Blick auf die 
Tabellen V II u. V III, die keineswegs irgend eine 
Uebereinstimmung zwischen der Grofse desAlkali- 
gehaltes und der Verkleinerung des Warmebe
darfs erkennen lassen.

Mineralogische Umstande geben Veranlassung 
zu der Annahme, dafs Eisen- und in den meisten 
Fallen auch Manganosydul in den Schlacken ais 
Substituirung fur Magnesia genommen werden 
miisseu, weshalb auch die Tabellen V II u. V III das 
Sauerstofl’verhaltnifs dieser Stoffe zu Kalk ent
halten, so dafs man durch dessen Addition zum 
Sauerstoffverhaltnisse (MgO : CaO) leicht in mine- 
ralogischer Hinsiclit sehr oft eine richtigere Ver- 
haltnifszahl erhalt ais die ausschliefslich auf das 
Kalk-Magnesiaverhaltnifs gegriindete; gegen auf 
solche Weise erhaltene Verhaltnifs - Sumrnen 
sprechende Warmezahlen konnen aber mangels 
Versuche uber die Einwirkung des Manganoxyduls 
auf die Silicate vor. Kalk und Magnesia nichl 
angefOhrt werden.

3
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Die Schmelzłemperaluren und die specifische W arme 
der Hochofenschlacken.

Bei den ersten Versuclien mit ein paar der 
leiehtschmelzigsten Hochofenschlacken wurden 
allerdings so niedrige Warmezahlen ermittelt wie 
320 W .-E.; es war dabei aber weit weniger 
Schlacke in den Galorimeter gelangt, ais im Tie- 
gel erstarrt zuriickblieb. Bei Wiederholung des
selben Versuchs ergaben sieli anstatt jener 340 
W .-E. und noch etwas hohere Zahlen. Da ferner 
die niedrigsten Minimalwerlhe innerhalb der auf 
synthetischemWege zusammengekommenen Reihen 
verschiedcn zusammengesetzter Śchlacken ais 
zwischen 340 und 350 W.-E. zu liegen schei- 
nen, so kann man mit grofser Bestimmtheit 
behaupten, dafs der Warmebedarf zur voll- 
standigen Schmelzimg von Silicaten wie Hocli- 
ofenschlacken selten geringer ais 340 W .-E. ist. 
Andererseits wurde fur keine Hochofenschlacke 
eine 463 W .-E. iibersteigende Zahl gefunden, 
und es durfte doch iiufserst selten eine im Hoch
ofen schwerschmelzigere Schlacke vorkommen 
ais die magnesiareiche aus Tabergserz von Linde- 
fors, die dieses Resultat gab.

Ein fernerer Beweis zu den vielen bereits 
angefuhrten, um zu zeigen, um wie viel mehr 
das Yerhiillnifs der Basen untereinander ais die 
Silicirungsstufe auf die Schmelzbarkeit in gewissen 
Grenzen einw irkt, ergiebt sich h ier, indem 
die leichtest- und die schwerstschmelzigsten aller 
untersuchten Śchlacken zu den 1,21- und den
1,08-Silicaten gehćiren, wahrend die fraglichen
Śchlacken doch die verschiedensten Silicate votn 
0,5- bis zum 4-Silicate mit wenig Yerschiedenen
Warmezahlen — 369 bis 424 Wr.-E. — fur
die aufsersten Silicirungsstufen umfassen.

Mit einigen Reihen auf synthetischem Wege 
bereiteten Śchlacken sind die Versuche bis zu so 
grofser Schwer-Schmelzbarkeit fortgesetzt worden 
dafs sogar die Warmezahl der Lindefors-Schlacke
— 463 W .-E. — sehr erheblich iiberschritten 
wurde. Die hochste erreichte Warmezahl war 
540 W .-E., aber vielfaltige Sclimelzversuche mit 
Silicaten, die aller Wahrscheinlichkeit nach eine 
bedeutend kleinere Warmezahl hatten geben 
miissen, sind mifsgliickt, indem man die Schlacke 
nicht zum Einlaufen in die Calorimelerhiilse 
flussig erhielt. Trotz grofster M iihe, Alles in 
der gleichen Weise auszuftihren, sobald ein mog
lichst hoher W7armegrad beabsichtigt war, gliickte 
es keineswegs immer, eine so hohe Temperatur zu 
erreichen, dafs die fiir einige Yersuchsreihen zusam- 
mengesetzten Grenzsilicate sich ausgiefsen liefsen.

W ie bereits erwahnt, schmolz eine Legirung 
von 2 Theilen Platina und 1 Theil Gold bei 
keinein der Yersuche, bei denen diese Legirung 
in den Ofen eingesetzt war, obwohl, was die Be- 
wartung anlangt, die hochste Hitze erstrebt wurde. 
Ich bezweifle jedoch keineswegs, dafs diese Le

girung geschmolzen sein wiirde, wenn sie im 
Ofen gewesen, ais man die Maximalwarmezahl 
540 W .-E, erhielt; aber es sah aus, ais wenn 
das Einsetzen der kleincn Schale, in welcher die 
Legirungen lagen, die Erreichung eines so hohen 
Warmegradcs verhinderte, der andernfalls wenig
stens ab und zu erreicht wurde. Andererseits 
schmolz eine Legirung von gleichen Theilen 
Platiua und Gold bei allen Versuclien, bei denen 
dieselbe mit eingesetzt war, auch dann, wenn 
nur der niedrigste fiir diesen Versuch beabsichtigte 
Warmegrad angestiebt war. Man scheint daraus 
schliefsen zu diirfen, dafs die Ilitze im Ofen 
bei den Versuchen im allgemeinen zwischen 1400 
und 1500° betragen hat. Viele der' leichtsclnnel- 
zigsten Śchlacken mufsten deshalb auch vor dem 
Ausgiefsen in den Calorimeter ziemlich lange ab- 
kiihlen, wahrend andererseits trotz grofster Be- 
schleunigung keineswegs immer die geniigende 
Menge vor der Erstarrung bei den schwerschmelzig- 
sten auszugiefsen gelang.

Man mufs hierbei beachten, dafs vieleŚchlacken, 
die theils infolge des Vorherrschens von Kiesel
saure, theils durch grofsen Thonerdegehalt be- 
sonders dickfliissig, sehr schwer ausgiefsbar waren, 
obwohl sie nicht so hohe Wiirmezahlen ergaben 
ais mehrere andere entgegengesetzter Natur. Ohne 
mit Bestimmtheit eine Sache behaupten zu wollen, 
die wie diese nur nach dem Augenschein beur- 
theilt wird, kann ich doch auf Grund des eben 
Gesagten nicht unterlassen zu sagen, dafs es mir 
scheint, ais wenn die specifische W arnie bei 
kieselsaure- und thonerdereichen Śchlacken im 
allgemeinen etwas niedriger sei ais bei den ba
sischen und bei den thonerdearmen, mit anderen 
W orlen : es scheint, ais wenn die Schmelztem- 
peratur fiir einige Śchlacken nicht soviel niedriger 
ais fur gewisse andere ist, ais die beim Schmel- 
zen der ersteren aufgenommenen Warmegehalte 
unter den der letzteren bleiben. Obschon in 
Gegenwartigen! der Ausdruck Schmelzbarkeit sehr 
haufig benutzt ist, mufs doch beachtet werden, 
dafs damit nicht die Schmelztemperatur, sondern 
die zur volligen Schmelzung erforderliche Warme- 
menge bezeichnet wird, die durch diese Experi- 
mente ermittelt werden sollte.

Am besten ware es freilich, beide richtig zu 
kennen, aber da die Bestimmung der ersteren 
mit grofserer Schwierigkeit verbunden, ais ich 
mir zu iiberwinden getraute, ist es doch ein 
Gliick, dafs man sagen kann, die Kenntnifs der 
Wiirmemenge sei von noch grofserer praktischer 
Bedeutung. W are die specifische Warm e bei 
den Yerschiedenen Śchlacken gleich, so ware 
thatsachlich die Schmelztemperatur gegeben, wenn 
man nur mit der Zahl der fraglichen specifischen 
Warme den fur eine bestimmte Schlacke ermit- 
telten Warmebedarf fiir die Schmelzung dividirte. 
W are dagegen die specifische Warme Yerscliiedener 
Śchlacken einigermafsen yerschieden, wie die an-
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gestellten Yersuche zu ergeben scheinen, so ist 
fiir alle Falle die Kennlnifs der Warmemenge 
wichliger ais die der Temperatur, ganz besonders, 
wenn eine gewisse Warmeęntwicklung im selben 
Mafse wie die specifische Warme der wąrme- 
aufnehmenden Stoffe gering ist, von selbst eine 
hohere Temperatur bedingt.

L. Rinman hat (Ofversigl af Vetenskaps-Aka- 
demiens Forhandlingar 1865, 333) auf Grund 
seiner Versuche mit einer Hochofenschlacke von 
V. Bredsjo die specifische Warme fiir eine gerade 
gcschmolzene Hochofenschlacke zu 0,31 bestimmt. 
Ungefahr zur selben oder eigentlich etwas klei- 
neren Zahl isl G. Schinz gekommen (Documente 
betrefTend den Hochofen 1,31), wahrend die spe- 
cifisćhe Warm e geschmolzener Hochofenschlacke 
nach Gruner (»Annales des Mines* 7. Ser. 
Tom. IV  p. 251) zu 0,325 bestimmt werden 
kann.

W ill man nun sehen, welche Temperaturen die 
leichtest- wie die selwerstschmclzbaren Schlacken 
in gerade gęschmolzenem Zustande haben, wenn 
die specifische Warme aller Schlacken 0,31 ware, 
so wurden wir furdieleichtestsclimelzbare340:0,31 
== 1097° und fiir die schwerstsehmelzende 
540 : 0,31 =  1742° erhalten. Von diesen Zahlen 
ist schwerlich eine richtig, denn 1097° ist noch 
von einer so mafsigeri Gelbgluth begleitet, dafs 
auch die leichtestschmelzenden Schlacken beim 
Ausgiefsen heller zu sein scheinen, und mochte 
ich deshalb dafiir halten, dafs die specifische 
Warme einiger geschmolzenen Schlacken bis auf 
vielleicht 0,29 herabgehen kann; diese Zahl ent- 
spricht fur die leichtestschmelzenden Schlacken 
einer Schmelztemperatur von 1172°.

Noch sicherer scheint indessen zu sein, dafs viele 
Schlacken in geschmolzenem Zustande eine hohere 
specifische Warme haben miissen ais 0,31, denn die 
Temperatur im Ofen iiberstieg nie 1500°, wenn 
Yersuche zu ihrer Ermittelungangestellt wurden und 
da die Schlacke beim Ausgiefsen nothwendig er- 
heblieh weniger warm sein mufste ais im Ofen, 
wenn er am heifsesten war, so scheint man mit 
grofserer Wahrscheinlichkeit annehmen zu konnen, 
dafs, wenn auch die Ofęnwarme bei verschiede- 
nen Versucbeh 1500° iiberstieg, doch keine der 
untersuchten Schlacken beim Ausgiefsen in den 
Calorimeter eine 1500° iibersteigende Temperatur 
hatte.

Sollte diese Annahme richtig sein, so mufs 
dic specifische Warme der am meisten warme- 
bcdiirfenden der untersuchten Schlacken sein 
540 : 1500 =  0,36. Beschriinken w ir uns wieder 
auf die schwerstschmelzbaren wirkliclien Hoch- 
ofenschlacken, die Lindefors - Schlacken, dereń 
Ausgufstemperatur ich nicht hoher ais 1400° 
schatzen zu diirfen glaube, so ware unter dieser 
Voraussetzung dereń specifische Warme 463 : 
1400 =  0,33. Die specifische Warme gerade 
geschmolzener Hochofenschlacken diirfte deshalb

zwischen 0,29 und 0,33, in den gewolmlichsten 
Fallen zwischen 0,30 und 0,32 liegen.

In dieser specifischen Warme ist selbstver- 
standlich die latente Warme einbegriffen, die bei 
yerschiedenen Schlacken sicherlicli noch weit 
mehr wechselt ais die specifische. Rinman hat 
(»Oevrs. af Yet. Akad. Forh.« 1865, 335) fur 
eine etwas saure und magnesiareiche Schlacke 
die latente Schmelzwarme zu 120 W .-E. be
stimmt und fiir eine magnesiareiche basische 
Dannemoraschlacke zu 91 W .-E., wahrend Gru
ner (»Ann. des Min.* 7. Ser. T. IV. 239) fiir 
eine noch etwas magnęsiareicherej aber weniger 
basische Hochofenschlacke dic latente Warme zu 
50 W .-E. berechnet hat.

Da die Erfahrung mich bald lehrte, wie 
schwer es ist, mit einiger Sicherheit festzu- 
stellen, wann eine Schlacke ais gerade gesehmol- 
zen anzusehen ist, und man zur Bestimmung 
der latenten Schmelzwarme aufserdem feststellen 
konnen mufs, wann dieselbe Schlacke mit bei- 
behaltener unveranderter Temperatur durch und 
durch erslarrt ist, w'as bei einer nicht gar zu 
unbedeutenden Schlackenmenge thatsachlich eine 
Unmoglichkeit ist, da die aufscre und zuerst er- 
starrende Schiclit schon immer in der Schmelz- 
temperatur abkiihlt, bevor die innersten Theile 
erstarren, so beschlofs ich bald, von allen Ver- 
suchen, die latente Schmelzwarme genauer, ais 
bisher geschehen, zu bestimmen, ąbzustehen.

Ich halte es iibrigens fiir sicher, dafs frag- 
licher Warmebedarf am grofsten bei solchen 
Schlacken ist, wrelche aus vollig flussigem plotz- 
lich in vollig erstarrten Zustand iibergehen. Bei 
einer Menge theils saurer, theils sehr thon- 
erdereicher Schlacken ist dagegen infolgedessen, 
dafs alle moglichen Zahigkeitsgrade durchlaufen 
werden, der Uebergang vorn fliissigen zum festen 
Zustande so unmerklich, dafs ich mir nicht 
getraue zu bestimrnen, wo die Grenze zwischen 
fest und fliissig bei einer solchen Schlacke liegt, 
und cs scheint mir nicht einmal erforderlich, 
bei ihr von einer besonderen latenten Schmelz
warme zu sprechen. Dieselbe diirfte fiir solche 
yielmehr nur in der gradweisen Yermchrung der 
specifischen Warme bestehen, die bei steigender 
Temperatur immer statlhat. Mit anderen Wor- 
ten : ich bin uberzeugt, dafs die latente Schmelz
warme bei yerschiedenen Schlacken schwanken 
kann von yielleicht Nuli bei den zahesten bis 
zu einer mehr oder minder bedeutenden Zahl 
bei den kurzeń und plotzlich erstarrenden. 
Sollte man indessen irgend einen zuverlassigen 
Werth hieraus erhalten konnen, so furclite ich, 
dafs man darauf mehr Zeit und Arbeit versven- 
den mufs, ais die Frage vom praktischen Stand- 
punkte aus yerdient, denn mag diese latente 
Schmelzwarme grofser oder kleiner sein, so geht 
sie doch immer beim Schmelzen auf und ist 
deshalb in den bei den Versuchen gefundenen
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Warmezalilen mit enthalten, sobald alle in den 
Calorimeter eingelaufene Schlacke vollig geschmol- 
zen war, was bei den Versuchen immer beab- 
sichtigt, obschon nicht bei allen auf den ersten 
GritT erreichbar war.

D er W a r m e g e h a l t  der k ry  s ta l l  i ni sehen  
is t  g e w o h n l i c h  g r o f s e r  a is  de r  

a n d e re r  S c h l a c k e n .
Eine Frage von mehr praktischer Bedeutung 

ist, ob Warme entwickelt wird, wenn wahrend 
der Abkuhlung einer geschmolzenen Schlacke in 
grofserer Menge sich Krystalle bilden, so dafs 
die Schlacke im kalten Zustande sich krystalli- 
nisch erweist. Im selben Mafs, wie dies im 
hoheren Grade der Fa li ware, mufsten die fiir 
die krystallinischen Schlacken angefiihrten War- 
mezahlen entweder zu grofs sein oder den 
Warmebedarf iibersteigen, der fiir die Bildung 
dieser Schlacken im Hochofen wirklich erfordert 
wird, denn mit der bei der Krystallbildung mog- 
licherweise erzeugten Warme, die natiirlich in 
den aus den Galorimeterversuchen berechneten 
Zahlen mitenthalten ist, hat der Hochofen' nichls 
zu tliun, wenn man nicht vorher fertig gebildete 
krystallinische Schlacke darin schmilzt, sondern, 
wie der Fali im allgemeinen, durch Zusammen- 
schmelzung verschiedener Mineralien eine Schlacke 
bildet. Dafs beim Krystallisiren der Schlacken 
einigermafsen Warme entwickelt w ird, darauf 
deutet hin, dafs, wenn wesentlich verschiedene 
Resultate bei wiederholten Schmelzversuchen 
mit ein und derselben Schlacke sich ergaben, 
im allgemeinen die hóchsten Warmezahlen von 
mehr krystallinischen Schlacken begleitet waren, 
wahrend die niedrigsten je nach Zusammensetzung 
der Schlacken mehr den glasigen bis emaille- 
artigen gal ten.

Dafs Schwerschmelzigkeit der Schlacken oft- 
mals mit der Neigung zu krystallinischer Struć- 
tur vereint ist, geht unter Anderem daraus her- 
vor, dafs die verschiedenen Schlackenreiheti, 
wenn sie fortgesetzt werden bis zu ziemlich 
warmeerfordernden Grenzschlacken, in der Regel 
mehr krystallinische Schlacken an beiden schwer- 
sehmelzigen Enden ergeben. Besonders beach- 
tenswerth ist, dafs dies, siehe Tab. 11 in vor. Nr., 
sogar auch fiir die sauren Enden solcher Reihen zu 
gelten scheint, welche Untersuchung wcchselnder 
Silicate mit tmven'inderten Verhaltnissen zwischen 
den Basen bezweckten. So geben die Reihen von 
sowohl Kalk- und (2 CaO -f- MgO)- ais auch 
einigermafsen (CaO -f- MgO)-Silieate Andeutungen 
davon. Dagegen ist die (8 CaO -f- MgO)-Silicat- 
reihe nichl so weit fortgesetzt gegen den SSure- 
gehalt, dafs dabei irgend eine krystallinische 
Schlacke erhalten worden ware.

Auch wenu die Schlacken, welche die grofste 
Warme enthielten, mehr ais andere Neigung zur 
Krystallisation haben, ist es doch deutlich, dafs

man daraus allein nicht den Schlufs ziehen 
darf, dafs Warme bei der Krystallbildung noth- 
wendig entwickelt werden mufs, denn diese kann 
im Gegen theile gerade eine Folgę des grofseren 
Warmegehalts sein, wahrend eine auf gleichgeartete 
Weise betriebene Abkuhlung im gleichen Verhalt- 
nisse um so langer andauern mufs, je grofser 
der Warmegehalt d S  Materials vor Beginn der 
Abkuhlung war. Ferner mufs, wie bekannt, die 
Neigung zum Krystallisiren vor Allein auf der 
Zusammensetzung der Schlacken beruhen, und 
da auch der Warmebedarf damit verandert wird, 
mufs wohl bei gleicher Art und Weise des Ab- 
kiihiens die chemische Zusammensetzung der 
Schlacke an und fiir sich die eigentliche Be- 
dingung sowohl fiir die hohere Warmezalil ais 
auch fiir die krystallinische Structur sein. Aber 
dadurch wird doch nicht erklart, weshalb dic 
gleiche Schlacke nach dem Schmelzen und nach 
gleichartiger Abkuhlung so oft krystallinische 
Structur zeigt, wenn ihre Warmezahl hóher aus- 
frillt, ais fiir einq,eben nur geschmolzene Schlacke 
richtig ist.

Die a u f  der Zusammensetzung der Schlacken 
beruhende M inerąlbildung, Structur und das 

VerhaUen im geschmolzenen Zustande.

D ie  M in e r a ł  b i ld u n g  d e r  S c h l a c k e n .  
Scbon vor Beginn dieser Untersuchungen hatte 
Yogt einen grofsen Theil seiner mikro- 
skopischen Untersuchungen zur Ermittelung der 
in krystallinischen Schlacken vorkommenden 
Mineralien ausgefiihrt, uber dereń Resultate in 
sJernk. ann.« 1855, 232 berichlet wird. Ver- 
sehiedene Hochofenschlacken, iiber dereń Warm e
bedarf gerade zur Schmelzung Tab. V II und V III 
berichten, sind auf diese Weise von Yogt unter- 
sucht worden, leider gestattete ihm die Zeit 
nicht mehr, ais ein paar der in meinen anderen 
Yersuchsreihen Yorkommenden Schlacken mikro- 
skopisch zu behandeln.

Um auch hier einen Ueberblick zu erhalten 
von den Mineralien, die in Hochofenschlacken 
die gewohnlichsten sind, erlaube ich mir, auf 
Blatt X X  rechts Vogts tabellarische Ueber- 
sicht wiederzugeben iiber dieselben und iiber 
die Bedingungen, unter denen sie entsteheri, 
nur mit dem Unterschiede, dafs diejenigen 
Schlacken, dereń Warmebedarf ermiltelt wurde, 
hier mit der Nummer des Yersuchs bezeichnet 
sind, dic ihnen in Tab. V II und V III zugehort.

Betreffs dieses nach den Silicirungsstufen 
von unten nach oben geordneten Tableaus mufs 
bemerkt werden, dafs das in den Schlacken vor- 
kommende Eisenoxydul immer zusammenge- 
rechnet wurde mit oder einbegriffen in der Mag
nesia, und dafs keine von den im rothen 01ivin- 
felde unter der mit rothen Punkten bezeichne- 
ter Spinellgrenze Yorkommenden Schlacken noch 
eine Hochofenschlacke ist aufser der mit Nr. 59
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bezeichnelen Hochofenschlacke von Belhlehem in 
Pennsylvanien. Die iibrigen Śchlacken in genanriter 
Abtheilung sind vom Herdfrischen und andcr- 
witrts herstammende Eisensilicate mit Ausnahme 
der beiden spinellfiihrenden und deshalb mit rothem 
Ringe umgebenen, die von synlhetischen Mineral- 
bildungsversuchen herruhren. Auch das Man- 
ganoxydul ist im allgemeinen mil der Magnesia 
zusammengerechnet; aber fiir hohere Silicate 
ais 1,5, wenn das Aequivalentverhaltnifs (MgO 
-f- FeO) : CaO 1 iibersteigt, ist das Mangan- 
osydul im Gegentheil im Kalk einbegriffen. Indem 
im iibrigen auf die interessanle Abliandlung 
selbst verwiesen wird, will ich zur Beleuchtung 
dieses Tableaus ganz kurz einen Auszug der 
wichtigsten Resultate geben, zu denen Yogt be- 
treffs der in Hochofenschlacken auskrystalliśirten 
Mineralien gelangte.

In Śchlacken, die basischer sind ais das 
Sesąuisilicat, auskrystallisiren theils das zum 
rhombiseben Systeme gehćirende 01ivin (2 RO 
S iO j) mit seinen vielen Unterabtheilungen, theils 
Mellilith ( 1 2  RO 2  A l2 O3 9 Si Oj)und andere tetra
gonale Minerale, worunter ein thonerdearmes bis ganz 
thonerdefreies und weniger basisches, welches in 
der Natur nicht vorkommt, und ein mehr basi
sches, Gehlenit (3 RO Al» 03 2Si O j) und theils 
der zum regularen Systeme gehorige Spineli 
(RO A1,03).

Spineli krystallisirt vor den eben genannten 
Mineralien aus ; er scheidet sich aber nur in 
einigermafsen thonerde- und magnesiahaltigen 
Hochofenschlacken aus, welche zugleich mehr 
basisch sind ais das Singulosilicat. Der Minimal- 
grenzwerth fiir A l2 O3 und MgO, unter welchem 
Spineli aus Hochofenschlacken gewohnlich nicht 
auskrystallisirt, scheint 2 0  und 1 0  $  zu sein, 
auf die Weise, dafs, w'enn die Schlacke nur 
10$  des einen beider Stoffe enthalt, sie von 
dem andern wenigstens 2 0 $  balten mufs.

Von den tetragonalen Mineralien, die in sehr 
basischen Hochofenschlacken auskrystallisiren, ist 
der Gehlenit mit einem SauerstoIFverhaltnisse 
(Si 0 2 : A L 0 3 : RO) =  1,0 : 0,75 : 0,75 dasam 
meisten basische — ein 0,667 - Silicat —  und 
zugleich besonders thonerdereiche. Darauf folgt 
der ebenfalls thonerdereiche Mellilith, der ein 
Singulosilicat ist, mit dem SauerstoflYerhaltnisse 
(S i O ,,: Ala 0 3 : RO ) =  1 ,0 :333 :0 ,677  und 
zuletzt das neue tetragonale Silicat, das thon- 
erdearm ist und zwischen dem 1,3- und dem
1,5-Silicate zu liegen scheint. Mellilith kann 
dagegen nur aus Schmelzmassen abgeschieden 
werden, dereń Silicirungsstufe zwischen 1,3 und 
0,8 liegt, und Gehlenit aus stark thonerdereichen 
Schmelzmassen, die zugleich so basisch sind, 
dafs sie unter der Silicirungsstufe 0 ,8  liegen.

W ie w eit au s e iner geniigend basischen 
H ochofenschlacke e tw as von diesem  tetragonalen  
M inerale oder 01ivin auskrysta llisirt, h an g t m eist

vom Gehalte an Thonerde und Magnesia ab, 
denn je mehr von ersterer und je weniger von 
letzlererdaist, desto leichter schciden sich die tetra
gonalen Minerale ab, und umgekehrt je mehr 
von letzterer und je weniger Thonerde, desto 
leichter krystallisirt 01ivin aus. Der Grenzwerth 
zwischen diesen Mineralgruppen scheint, wenn 
die Bezeichnung RO eingeschrankt wird auf 
MgO, FeO und MnO, ungefahr bei einem 
Aequivalentverhaltnisse RO : GaO =  0,8 zu liegen, 
wenn die Schlacke nur etwa 5 ?0 Thonerde 
hat; iibersteigt der Thonerdegehalt 10%  , so 
wachst die Neigung, tetragonale Minerale abzu- 
scheiden so, dafs, wenn 0 1 ivin doch auskrystalli
siren konnen soli, der Kalkgehalt rermindert 
werden mufs, bis das AequivalentverbiiUmfs 
RO : CaO wenigstens 0,9 erreicht. RO bedeutet 
hier, wie gesagt, vor Allem MgO, aber daneben 
FeO und MnO.

Von diesen Mineralen krystallisirt OIivin zu- 
erst aus, aber nachdem dadurcli der Rest der 
Schlackenmasse armer an Magnesia und reicher 
an Kalk und Thonerde geworden, kann daraus 
auch Mellilith oder irgend ein anderes tetrago- 
nales Silicat auskrystallisiren.

In Śchlacken, die zwischen dem 1,5- und 
dem 2,5-Silicate liegen, krystallisiren vorzugs- 
weise zur Pyroxengruppe gehorige Minerale aus, 
aber auch ein in der Natur nicht rorkommen- 
des hexagonales Kalksilicat. Am gewohnlichsten 
ist es der monosymmetrische Augit, der zwischen 
dem 1,53- und dem 2,5 - Silicate mit einem 
Aequivalentverhaltnifs (MgO : CaO) =  zwischen
0,4 und 1,5 auskrystallisirt. W ird das Aequi- 
valenlverhaitnifs (M gO: CaO) =  0,31 nicht er
reicht, so findet sich in den mafsig basischen 
oder 1,5- bis 2,0-Silicaten das neue hexagonaIe 
Kalksilicat und in den sauren 2,0- bis 2,8- 
Silicaten theils das letztgenannte Minerał, theils 
der monosymmetrische Wollastonit (CaO S i Oj);  
ubersteigt dagegen das Aequivalentverha!lnifs 
(MgO : CaO) 2,4, so erhalt man den rhombi- 
schen Enstatit (MgO Si O j).

Ist wieder in Bisilicatschlacken das Mangan- 
oxydul yorherrschend, so dafs, wenn RO andere 
einalomige Basen bezeichnet, ais MnO, das 
Aequivalentverhaltnifs (MnO : RO) bis zu 1,0 
und daruber steigt, so krystallisirt asymmetrisches 
Manganpyroxen oder Rhodonit aus, was sehr ge- 
wóhnlich bei Bessemerschlacken der Fali ist. In 
Hochofenschlacken ist dagegen der MnO-Gehalt 
nie so grofs; trotzdem kann ausnahmsweise 
Rhodonit in ihnen vorkommen; denn dies Minerał 
krystallisirt in einigermafsen neutralen Śchlacken 
aus, sogar bei einem AeąuiralentYerhaltnisse 
(MnO : RO ) =  0,53.

Mehr saure Śchlacken ais 2,5 - Silicate sind 
gewohnlich emailleartig, was darauf begrundet 
ist, dafs aus der Glasmasse sich so unendlich 
kleineAnfange von Krystallen. Globulite n.s. w., ab-
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seheiden, dafs man sie nicht einmal mittelst 
Mikroskops gehorig zu erkennen vermag.

Je  raelir die Zusammensetzung einer Schlacke 
einem der Minerale entspricht, die Neigung zum 
Auskrystallisiren aus der Schlacke erkennen 
lassen, desto mehr Neigung zum Krystallisiren 
hat sie ; aber auch auf die Schmelzbarkeit iibt 
die Mineralbildung schon eine wesentliche Wir- 
kung, und der Umstand, dafs, wenn das Silicat 
aufser Kalk in nennenswerther Menge auch 
Magnesia und Thonerde hat, das gegenseitige 
Yerhaltnifs dieser 3 Stoffe die Bildung verschie- 
dener Minerale bedingt, mag wohl den Haupt- 
grund fur den Wechsel im Warmebedarf ab- 
geben, der mit der Aenderung der Zusammeri- 
setzung hei‘vortritt.

Am deutlichsten erhellt der Einflufs der 
Mellilith-Bildung auf die Schmelzwarme, denn 
ein Blick auf die graphische Darstellung Nr. 3, 
Blatt X X  zeigt sofort, dafs, je mehr sich das Sauer- 
stoffverhaltnifs bei (AU 0 3 : CaO) 0,5 bis 0,7 
nahert, desto leichtschmelziger die Singulosilicate 
dieser Stoffe sind; aber der Mellilith ist gerade 
ein Singulosilicat von Kalk und Thonerde mit 
einem SauersloffverhaUhiśse (AljOs : CaO) =  0,5. 
Geht dies Yerhąltnifs unter 0,5 herab, so steigt 
der Warmebedarf sehr schnell; ubersteigt anderer- 
seits das SauerstoflYerhaltnifs 0,7, so erfolgt 
ebenfalls eine Yergrofserung des Warmebedarfs 
des Singulosilicates beim Schmelzen, diese Stei- 
gerung geht aber anfangs langsamer voran, 
wovon die Ursache zu sein scheint, dafs der Geh- 
lenit mit einem Sauerstoffverhaltnisse (A I0O3 : RO) 
=  1,0 nach dieser Riehtung sich bildet, und 
wenn dies Minerał ein 0,G7-Silicat ist, verschie- 
ben sich auch die Minima der Reihen mit einem 
hoheren Sauerstoffverhaltnisse (A la0 3 : CaO) weiter 
gegen die basischen Cyalte,

Bei stark basischen und thonerdereichen 
Kalksilicatschlacken liegen damit dic Minima des 
Warmebedarfs bei ZusainmeńseLungen, die unge
fahr die des Mellilitlis und des Gehleuits sind; 
aber bei Schlacken, die ein einigermafsen neutrales 
Kalk-Magnesiasilicat bilden, liegen die fraglichen 
Mińhna keineswegs bei Schlackenzusammen- 
setzungen, die den Mineralen entsprechen, wclche 
sieli aus dem Silicate ausscheiden wollcn. Diese 
sind theils hexagoriales.Kalk silicat und Wollastonit 
bei besonders nmgnesiaarmen Bisilicaten ‘ und 
theils Augit bei Bisilicaten von Kalk und Magnesia 
in einigermafsen gleichen Aequivalenten; thatsach- 
licli liegen die kleinstep WSrmeerfordernisse zum 
Schmelzen bei Zusannncnsetzungen, dic einem 
dieser Minerale entsprechen, so weit weg, dafs die 
fraglichen Minima im Gegentheile ziemlich mitteu 
zwischen denselben liegen.

Ferner ist der Schmelzwarmebedarf bei Kalk- 
Magnesiasilicaten geringer bciin 1,5-Silicate, ais 
bei den mehr oder etwas weniger basischen Si- 
Kcaten bei gleichen YerhSltnissen zwischen beiden

genannten Basen, aber das fragliche weniger 
schwerschmelzige 1,5-Silicat liegt auf der Grenze 
zwischen dem Pyroxenen einerseits und dem 
tetragonalen Kalksilicate und dem 01ivin anderer- 
seits.

Ebenso zeigt ein Blick auf die graphische 
Darstellung 4, B I. X X , dafs die Curve fur die 
Kalk-Manganoxydulsi!ieate, welche das 1,5-Sili
cat darstellt, in ihrer ganzen Erslreckung. unter 
denen fiir das 2 ,0 - und noch mehr fur das 1 ,0 - 
Silicat liegt. Hiernach scheint es, dafs auch 
von den Mangansilicaten die, welche in ihrer 
Zusammensetzung den Mineralen Manganolivin 
oder Tephroit und dem Manganpvroxen oder 
Rhodonit enlsprechen, schwerer schmelzbar sind, 
ais die, dereń Zusammensetzung auf der Grenze 
zwischen letztgenannten Mineralen liegt.

D as V e r h a l t e n  der S c h l a c k e n  im  g e - 
s c h m o lz e n e n  Z u s t a n d e  u n d  ih r  B ru ch -  

a u s s e h e n  n a c h  der  E r k a l t u n g .
Die Tabellen geben das Bruchaussehen so

wohl der in die Calorimeterhulse eingegossenen 
ais auch der im Tiegel erstarrten Schlacken. 
Die letzteren sind in der Regel um eine Spur 
mehr krystallinisch infolge der langsameren 
Abkiihlung, da aber die Hulse wahrend der Ab- 
kuhlung ununterbrochen im Wasser umhergefiihrt 
wird, hatte man erwarten sollen, dafs der Unter- 
schicd in dieser Beziehung grofser ware. ais er 
thatsaehlich ist. Dies beruht darauf, dafs die 
im Tiegel zuruckgebliebene Schlacke gegen die 
Wandę hin in viel dunnerer Schiclit erstarrt 
ais die die Hulse ausfiillende, und wenn die 
zuerst gedachten Schichten diinner ais gewóhn- 
lich waren, ist die in der Calorimeterhulse er
starrte Schlacke ausnahms weise sogar mehr 
krystallinisch ais die andere. Die Sćlinelligkeit 
der Abkiihlung der in den Calorimeler einge
gossenen Schlacke mufs mit anderen Worten ais 
weit gleich mufsiger eraelitet werden ais die der 
im Tiegel erstarrten.

Die Bezeichnuugen fur die Structur der 
Schlacken sind aus den Tabellen ersichtlicli, so 
dafs hier nur darauf hinzuweisen ist, dafs in 
erster Reihe ein grofser Buehstabe, demnachst 
aber auch entweder ein vorhergehender oder ein 
rechts stehender Buehstabe einen grofseren Grad 
der damit bezeichneten Structur ais ein kleiner,

I ein darauf folgender oder ein darunter gesetzter 
bedeutet, und weiler, dafs zusammengestellte oder 
nicht durch -{- getrennte Buchstaben Zwischen- 
stadien angeben zwischen den bezeichneten Eigen- 
schaften, wogegen sowohl iibereinanderstehende, 
wie durch -j- mileinander verbundene Buch- 

: staben bedeuten, dafs die von den betreffenden 
Buchstaben bezeichneten Struciu ren nebeneinander 
vorlianden sind.

In solchen Siliealen, die keine anderen Basen 
ais Kalk. Magnesia und Thonerde in erheblicher
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Menge enthalten, giebl es eigentliąh keine far- 
benden Stoffe und es ist deshalb natiirlich, dafs 
die Mehrzahl meiner auf synthelischem Wege 
bereiteten Schlacken grau ist. Sobald aber 
Emaille entsteht, verandert sich die Farbę in 
blaugrau bis grau.

In Tabelle I ersieht man, dafs alle unter- 
sucliten 1,5-Silicate von Kalk und Magnesia beim 
Auslaufen kurz erscheinen, womit der Gegensatz 
von zahe bezeiclmet wird, ferner, dafs sie haupl- 
sachlicli krystallinische Schlacken geben, Beim 
Aequivalentverhaltnisse (MgO : CaO) =  0,44 etwa, 
bei dem der Warmebedarf am geringsten, kommt 
jedoch auch Glas in beachtenswerther Menge 
vor.

Bei den 2,0-Silicalen gili ungefahr dasselbe, 
aber doch mit dem wesentlicben Unterschiede, 
dafs beim ebengenannten AequivalentverhiiUnisse 
etwa oder richtiger von einem SauerstofiVerhiill- 
nisse (MgO : CaO) =  0,33 bis 1,0 an, die Schlacke 
nicht mehr kurz .ist, sondern etwas Faden zieht, 
wogegen dieselbe Schlacke nicht in so holiein 
Grade krystallinisch ist, vie!mehr das Glas bei 
den leichtschmelzigslen mit dem krystallinischen 
Theile rivalisirt.

Bei der Reihe der 2,5-Silicate hat die Nei
gung zum Fadenbilden und zur Zahigkeit so zu- 
genommen, dafs nur an den aufsersten Grenzen 
die Schlacke kurz ist und bei den zwischenlie- 
genden leichlschmelzigeren der Reihe das Glas 

. vorherrscht. Dasselbe wird auf der magnesia- 
reiclieren Seite sogar etwas mit Emaille gemischt, 
bevor krystallinische Schlacke wieder uberhand 
nimmt, aber der Magnesiagehalt ist nicht so 
vergrofsert, dafs letztgenanntes Yerhalten deutlich 
łierYortritt.

In der Reihe der 3,0-Silicate ist Zahigkeit 
und Fadenbildung noch weiter entwickelt und 
die Emaille iiberwiegt so, dafs nur gegen die 
Enden der Reihe die Schlacke etwas mehr kry- 
staliiniścli wird.

Die grófste Leichtsehmelzigkeit haben die S i
licate, die die geringste Neigung zum Krystalli
siren besitzen, was wieder. wie eine Yergleichung 
mit Vogts Tableau zeigt, beim 1,5- bis 2,5-Sili- 
cate in den Zwischenstadien der Entwicklung 
des hexagonalen Kalksilicates und des Augits 
eintritt.

In Tab. II finden w ir, dafs innerhalb der 
Kalksilicate nur bei so sauren Schlacken, wie die 
2,63- bis 3,50-Silicate sind, eine Fadenbildung 
statlhat. Der geringste Warmebedarf liegt etwa 
beim 2,87-Silicate, welches auch die glasigste 
Schlacke giebt. Bei hierunter abnehmendem 
Grade der Saure wird die Schlacke immer mehr 
krystallinisch, wogegen saurere Kalksilicate mehr 
oder minder mit Emaille gernischte Schlacken' 
geben. NShert sich die Schlacke dem 4,0-Sili- 
cate, so wird sie wieder kurz, ist aber immer 
dick und wird nach der Abkuhlung etwas mehr j

krystallinisch. Bei Silicaten von 3CaO -J- MgO 
tritt der geringste Warmebedarf etwas zeitiger 
ein, beim 2,5-Silicate und in Uebereinstimmung 
damit beginnt auch das Fadenziehen und die 
Glasbildung bei einem etwas niedrigeren Silicate 
ais im ersteren Falle. F iir die Silicate von 
2CaO +  MgO gilt ungefahr dasselbe, aber so
wohl Fadenbildung ais Warmeminimum treten 
dabei noch etwas weniger zeitig ein. Das Glas 
nimmt in dieser und der vorhergehenden Reihe 
einen mehr voranstehenden Plalz ein ais in 
den Kalksilicalen, so dafs wenigslens bis und
zum Sauerstoflyerhaltnisse (MgO : CaO) =■ 0,5
gesagt werden kann, dafs der Magnesiagehalt die 
Glasbildung befordert.

In der nachsten Reihe, oder wenn der Sauer- 
stoff (MgO : CaO) die Zahl 1,0 erreicht, hal da
gegen ein so grofser Riickgang in dieser Be
ziehung slaltgefunden, dafs die Silicate yon 
CaO +  MgO sogar noch etwas krystalliuischer 
sind ais die CaO-Silicate, und wenn die Magnesia 
nach Aequivalenten an den Kalk reicht, so tritt 
die krystallinische Structur der Schlacke immer 
mehr hervor, wie das Yerhalten im grofsen ge- 
niigend zeigt und wie auch aus den Tabellen 
V II u. V III uber wirkliche Hochofenschlacken er- 
liellt. Uebrigens ist bei diesen Reihen zu be- 
merken, dafs die Emaille ein wenig zeitiger ein- 
tritt ais bei den magnesiaarmeren Silicalen, und 
dies sieht vollig in Uebereinstimmung mil dem 
oben beschriebenen Yerhalten bei den 2,5-Sili- 
caten. Das sauerste Silicat ist auch in dieser 
Reihe wieder kurz, dick und mehr krystallinisch.

Aus Yogls Untersuchungen erhalt man eine 
Andeutung, weshalb das Singulosilicat von Kalk 
nicht schmilzt. Behufs Bildung eines so basi- 
schen Minerals mufs Kalk durch so viel Thon
erde ersetzt werden, dafs eines der tetragonalen 
Minerale enlstehen kann, oder durch so yiel Mag
nesia, dafs die 01ivinbildung ermćjglieht ist.

Beim Kalkthonerdesilicate ist die Ueberein
stimmung im Aussehen beim Auslliefsen wie der 
Structur so grofs, dafs es nicht lohnt, jedes der
selben fur sich zu behandeln. Es gilt bei ihnen, 
wie bei den bereits besprochenen Kalkmagnesia- 
silicaten, dafs, wenn die Reihe fortgesetzt werden 
konnte bis zu genugend warmebediirfenden 
Schlufsschlacken, diese auch gegen die thonerde- 
reichen Enden der Reihen hin Neigung zur kry
stallinischen Structur zeigen wurden ; aber bereits 
die 1,5-Silicate und noch mehr die sauren 
werden, beYor die Thonerdegehalte dazu genugend 
yergrofsert, so aufserordentlich zahe, dafs sie sich 
nichl ausgiefsen lassen, yielmehr nur ais Faden 
ausgezogen werden konnen. lin  ubrigen ist, 
wie aus Tab. 111 ersichtlich, der Uinfang der 
fadenbildenden und glasigen Schlacken bei den 
tbonerdehaltigen erheblich grofser ais bei den 
magnesiahaltigen Kalksilicalen. Mit anderen 
Worten: die Thonerde bewirkt in besonders
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bohem Grade Zahigkeit und Glasbildung bei den 
Schlacken, das Glas wird aber beim Waehscn 
des Thonerdegehaltes immer undurelischeinender. 
Die Abkiihlung scheint bei diesen Versuchen z u 
schnell erfolgL, ais dafs Mellilith und andere te- 
Iragonale Minerale hiitten auskrystallisiren konnen, 
und ein Spineli war naturlich nicht zu erwarlen, 
weil die Basen so gut wie ausschliefslich aus 
Kalk und Thonerde bcstanden.

Beachtung verdient auch der Umstand, dafs, 
wenn in den Reihen mit einem Sauerstoffvcr- 
haltnisse (A l2Oa : RO) = 1 , 5  und 2,0 der Warme
bedarf der 1,2- und 1,0-Silicate auf 416 und 
430 W.-E. sieli steigert, die Fadenbildung sich 
vermindert, bis sie ganz aufhort und das Glas bei 
einer krystallinischen Schlacke mehr zuriicktritt, 
wahrend nicht nur die weniger basischen bis 
sauren, sondern auch die mehr basischen Sili- 
cale derselben Reihe vollige Fadenbildung zeigen 
und ganz glasige Schlacken mit niedrigeren Wiirme- 
zahlen ais die angeftihrten geben.

In Uebereinstimmung hiermit kann bei An- 
stellungen von Reihen von Tiegelproben mit 
stets vermehrtem Kalkzusatz zum gleichen Erze 
zuweilen eine krysiallinisclie Schlacke mit einem 
gewissen Kalkzusatze erhalten werden, wahrend 
nicht nur ein geringerer, sondern auch ein grii- 
fserer Kalkzusatz bei der Tiegelprobe lediglich 
Glas giebl. Glasschlacken kommen also nicht 
in einer gegebenen continuirlichen Folgę nach- 
einander, sondern konnen von krystallinischer 
unterbrochen werden, worauf alsdann wieder 
glasige folgen. Aus dem oben Mitgetbeilten ist 
zu ersehen , dafs man da voraussichtlich mit

einer Sch lacke zu thun  h a t ,  die einen grofseren 
Schm elzw iirm ebedarf bat a is  ih re  m eh r oder 
m inder basischen bis sauren  beiderseitigen N ach- 
barn .

Ferner ist aus diesen Untersuchungen zu er
sehen, wie unsicher es ist, nur allein durch 
Tiegelproben zu ermitteln, welclier Kalk- oder 
Quarzzusclilag fur bestimmte Silicate erfor- 
deilich ist. Hat man sehr thonerdearme Erze, 
so ist die Neigung zur Glasbildung allezeif gering, 
am grofsten in diesem Falle beim etwa 2,5-Sili- 
cale, wenn das Sauerstoffverhaltnifs in (MgO : CaO) 
zwischen 0,2 und 0,6 liegt. Ist auch der Mag- 
nesiagehalt sehr klein, so dafs die Schlacke fast 
ausschliefslich aus Kalksilicat besteht, so erreicht 
dagegen die Neigung zur Glasbildung nicht fruher 
ihr Maxhnum ais zwischen dem 2,8- und dem
2,9-Silicate und die Emaille beginnt erst beim 
3,0-Silicate, wogegen bei mehr mit Magnesia ge- 
mischten Kalksilicaten mit einem Sauerstoffver- 
haltnissa in (MgO : CaO) =  0,7 bis 1,0 Emaille 
schon beim 2,5-Silicate sich einfindet.

Die Thonerde vergrofsert dic Neigung zur 
Glasbildung sehr erheblich und erweitert den 
Umfang besonders nach der basischen Seite hin 
so, dafs sogar die 0,5-Silicate Glas geben, wenn 
auch undurchscheinendes, falls der Thonerdege- 
halt nur genugend grofs ist. Dagegen geben 
die 3,0-Silicate Emaille, wenigslens so lange der 
Thonerdegehalt nicht so grofs wird, dafs das 
Sauerstoffverhaltnifs in (A LO s : RO) 0,5 iiber- 
steigt; wird dies VerhSltnifs bis 1,0 vfergrofSert, 
so giebt auch das 3,0-Silicat Glas.

D r .  L .

Bestimmung der Ausbeute .an Animoniak und Tlieer aus 
Steinkohle durcli Laboratoriumsversuch.

Yon Sigismund Schmitz, Assistent am berggewerkschaftlichen Laboratorium in Bochum.

Ueber diesen Gegenstand ist bis heute nichts 
veroffentlicht, obsehon Dr. Knublauch, Chemiker 
der Gas- und Wasserwerke in Koln, bereits im 
Jahre 1881 eine beziigliche Veroffentlichung in 
nahe Aussicht hat stellen lassen (vergl. Muck, 
Grundzuge und Ziele der Steinkohlenchemie 
Seite 148).

Von einer hier nicht hingehorigen Eior- 
terung der Grunde der Niclitver6fl'entlichung 
seitens des Herrn Dr. K. absehend. gebe ich in 
Nachstehendem eine genaue Beschreibung der

denselben Zweck verfolgenden Methode, wie ich 
sie in thunlichster Anlehnung an die im Grofs- 
betrieb gegebenen Bedingungen im Laufe der 
Zeit im berggewerkschaftlichen Laboratorium 
ausgearbeitet habe. Aufser diesen selbst waren 
es nur folgende bekannte Daten, von denen ich 
dabei ausgehen konnte.

I. Der Stickstoffgehalt der Steinkohle schwankt 
zwischen unter 1 % bis etwas iiber 2 f ó .

II. Beim Verkoken bleiben etwa 3!i des 
Stickstoffs im Koks zuriick (nach iłlteren An-
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gaben 2/3 ; yergl. Wagner, Handb. chcm. lechn. 
X I. And. pag; 865 Anin.). Dieser »Koksslickstoff« 
isl durch noch so siarkę Erhilzung niclil aus- 
tr.cibb.ar und nur durch yo l l s tan d ig  es Yer- 
brennen bestiinmbar.*

III. Bei der Kohlendeslillalion enlweichen 
etwa 0,1 bis 0 ,4$  Slickstoff wahrscheinlieh ais 
solcher,

IV , Der yerblcibendc Rest ist (abgeschen 
yon den kleinen ais Cyan, Fcrrocyati Lind Rho- 
dan auftrctcnden und im Theer yorfindlichcn 
Mengen) der ais NH3 entweichende Stickstoff, 
den ich kurz »Ammomakslickstoff« nennen will 
und yon dessen Bestimmung hier lediglich die 
Redo sein soli.

Das bei der Dcslillalion entweichende Ammo- 
niak bildet sich nachweislieh in zwei Stadien: 
Der grofste Theil bildet sich unmittelbar bei der 
Entgasung der ICohle, der kleinere hingegen erst 
bei Beriihrung der Destillalionsproducle mit 
den giuhenden Deslillalions-Ruckslanden — dem 
Koks.

Dafs dcm so ist, zeigten mir auch folgende 
Ycrsuchsrcśullalc:

Aus Kohleri yon Zechc Kaisersluhl, welche 
ein fach in Seideripapicr-Patronc in die sehr licifs 
■ geliailcnc Stelle des GUihrohresein geftihrl waren, 
erhielt ich 0,14 — 0,138 — 0,145 -  0,131 und
0,15$  Atnmoniak, hingegen bei yorgelegter, stark 
gljihend gelialtener Koksschicht im Mitlel mehre- 
rer Yersuche 0.245 $ '.

Dic mit letzterer Abanderung Yorgenommc- 
nen Destillationsversuchc fiihre ich in der in der 
Tcstfigur dargestelllen Weise aus.

Die yordere Halfle des 84 cm langen und 
23 mm wciten Rohres von schwer sclmielz-

* Vcrgl. nieme Yorofionlliriuing liieriibcr in 
»Stahl und Eiscn« 1886, Nr. 1 und dic in dem 
nachst erscheinenden Heft 3 der »Zeitschril't analyt. 
Chemie.«

YI.o

barcm Glase* ist mit erbsengrofsen, vorher slark 
ausgcgluhlcn Koksstuekelicn gefullt.

Die Rohrcnslelle a h mufs jedenfalls bis zur 
hellen Rothglulh erhilzt sein. 10 bis 15 g 
der in eine Rolle yon Seidonpapier gebrachten 
Kohle werden bis zur Stelle a b rasch cingc- 
schoben, wahrend man (nach Anbringung der 
Absorptionsapparate) einen zicmlich rasehen 
Luftstrom mittelst eines Aspiralors durchsaugt, 
Dieser wird nach raseher Bewerkstelligung des 
Yerschlusses bei m aufser Thatigkeit gcselzl. 
mindestens l 1/* Stunde weiter erhilzt, zulelzt 
unter etwa 1ji  stundigem Durch lei ten eines lang- 
samen Kohlensaiireslroines behufs yolligen Ueber- 
treibens aller Deslillalionśproducte.

Anfanglich beschickte ich die Absorplions- 
apparale mit Schwefelsaure oder Salzsiiure. Im 
ersten Falle mach te ich bald die Erfahrung, 
dafs infolge der Gegenwart theeriger Produclc 
der Endpunkt der Titration (selbst bei Anwen
dung der so empfindlichen Rosolsaufe) nur 
aufsersl schwer erkennbar war. Im zweiten 
Falle liefsen sich Verlrauen crweckcnde Rcsul- 
tate nicht erwarten, da eine theilweise Rcductioa 
von Plalinchlorid durch Destillalionsproducle un- 
yermeidlich schien.

Unler solchen Umslauden fand ich cs nahe gc- 
legl, es milderKjeldahlschen Methode zu vcrsuchen, 
welche sich denn auch im yorliegenden Falle ais 
ausgezeichnct gut anwendbar erwies und in fol- 
gender Weise zur Anwendung gebracht wird.

An Stelle des ersten Absorptionscylinders 
tritt eine rundbodige Kocliflaschc von Kaliglas**, 
in welche etwa 20 cc vcrdunntc Schwefelsaure

* Wegen der rasehen Abkuhlung des Glasrohres 
(beim Einschieben der Patrone) ziehe ich in neuerer 
Zeit die Anwendung eines dickwanifjgen PorzelUtn- 
rohres yon sonst gleichen Dimensionen vor. Man 
erhalt so dem Betriebain nachsten konimende Resul- 
tale (Koks- und Ammriniak-Ausbeute).

** Unter dem Namen Kjeldahlkolben von G. Ger- 
hardt in Bonn zu beziehen.

4
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( 1  : 2 ) gcbracht werden und ebcnsoviel in jeden 
der darauffolgenden Cylinder.* Nachdem die 
Destillation in vorbeseliriebener Weise zu Ende 
gefuhrt ist, spiilt man den Inhalt der beiden 
Cylinder in die Kocbflasche, sctzt ’ /2 Gramm 
prąc. QuecksiIberoxyd zu und verdampft uber 
dem Drahtnetz auf ein kleines Yolumen, bis die 
Flussigkeit weingelb geworden ist und langere 
Zeit Schwefelsaure-Dampfe entwichen sind. Die 
letztbeschriebene Procedur dauert etwa 2 Stun
den. Den Kolbeninhalt spiilt man in einen etwa 
3| 4 Liter enLhaltenden Erlenmcycrkolbcn und dc- 
stillirt daraus nach bekannter —  auch in 
meinem vorigen Arlikel (Januarhcft d. J.) genau 
beschriebener — Methode das Ammoniak ab, 
welches man nach Ermessen mit Schwefelsaure 
auffangt und titrirt oder in Salzsaure behufs 
Bestimmung ais Platinsalmiak oder Plalin.

Meine Bclcgzahlen sind folgende :

°,o S ticksto ff A uf lu fttro ck en e  K ohle h e re c h n e t rn it
in K ohle ' 2 b is  3 %  F eu ch tig k e it,

1,39.% Kaiscrslnlil 0,232, 0,230. 0,254, 0,260 %  Ammoniak
Mittel =  0,244 %  N IL  =  0,947 %  SOi

1,45% Hiiio 0,246, 0,244, 0,264, 0,277 %  Amraonist
Mittel =  0,258 %  N IL  =  1,002 %  j ^ S O i

i,77 %  Cannelkohle — 0,294-0,318 %  Ammoniak

Mittel =  0,306 %  N IL  =  1,190 %  ^  SO-i**

Yon geringerer Bedeulung fiir dic Praxis wie 
die Ainraoniakbestiinmung ist die

B  e s ti m m u n g d e r T h c e ra  u s beu t e.
Durch die Laboratoriumsversuchc erhalt man 

mimlich 2 bis 3 mal mehr Theer wie im Be
trieb, wo ein grofser Theil des Theers im Ofen 
selbst und bezw. noch in den Robrleitungen 
verkohlt wird. Immerhin werden durch den
Laboratoriumsversuch vergleichbare Werthe er
halten, wenn man die" Theerbeslimmung durch 
besonderen (von der Amrnoniakbestimmung un- 
abhiingigen) Yersuch ermittelt und unter stets 
gleichen Bedingungen, wie folgt, verfahrt.

* Die Reinigung der durch Theerproducte be- 
śchmutztcn Glasgefafse geschieht am besten mit 
Chloroform.

** Die Ausbeule an Ammoniak wachst allerdings 
im allgemeinen mit dem Stickstoffgehalt, doch 
scheint zwischen beiden ein fesles Verhaltnifs nicht 
zu bestehen.

Die Destillation wird in einem Metallrohre
— zweckmafsig einem weitgebohrten Elintcnlauf 
von 72 cm Lange und 30 mm lichter Weite — 
ausgefiihrt. Das Rohr ist am vordercn Endc 
durch eine aufzuśchraubende Kapsel verschlicfs- 
bar, welche ein kurzes eingelothetes (etwa
4 bis 5 cm langes) Messingrohr triigt, welches 
seinerseits wieder mit einem etwas weiteren 
12 bis 15 cm langen, mit Asbest gofiilltcn Messing
rohr verschraubt ist. Dieses ist durch einen 
Kork verschliefsbar, dessen Bohrung ein Schen- 
kelrohr triigt, welches die Verbindung mit einem 
UlormigcńJ mit Watte gefullten Glasrohrc her- 
stellt, an welches sich wiederum zwei weitere 
solche in gleicher Weise miteinander vcrbun- 
dene anschliefsen. Das erste U-Rohr wird durch 
Eintauchen in kaltes Wasser gekiihlt. Das mit 
Asbest gefiilUe Messingrohr und die mit Watte 
geftililen Glasrohrc sind bei 1 0 0 °  gclrocknet 
und gewogen.

Nachdem der Apparat in beschriebener 
Weise vorgerichtet und das Rohr (siehe die 
Figur) im . Yertfrennungs- oder sonst einem ge- 
eigneten Gluhofen zur starken Rothglulh erhitzt 
ist, wird die abgewogene Kohle (etwa 10 g) 
in einem Platin- oder Kupfer-Schiffchen bis zur 
Stelle a b eingeschoben, worauf rasch mittelst 
eines durchbohrten Rorkes verschlossen wird, 
welcher mit einem Kohlensaure - Apparate in 
Yerbindurig steht. Schon vor Einfiihrung der 
Kohle wird ein am Ende der Absorptionsapparate 
angebrachter, kraflig wirkender Aspirator in Thii- 
tigkeit gesetzt, um darin —  wie auch der leb- 
haft entwickelnde Kohlensaure - Apparat auf der 
entgegengesetzten Seite — wahrend der ganzen 
Dauer der Destillation zu verbleiben. Auf diese 
Weise entziehen sich keine verdichtbaren Destil- 
lationsproducte der Condensation. Nacli kaum 
einer Yiertelstunde ist die Destillation beendet, 
worauf Messingrohr und glascrne U-Rolire bei 
100 0 bis zu moglichst constanteni Gewicht 
getrocknct werden, aus dessen Zunahme sich 
die Theerausbeutc ergiebt.

Ich verabsaume nicht, Herrn Ingenieur Franz 
Brunck (Dortmund) meinen verbindliclisten Dank 
auszusprechen fiir mannigfache Belehrung, dic 
derselbe m ir durch die werthvollen W inkę und 
Einsicht-Gestaltung auf seiner vortrefflich einge- 
richtcten Anlage auf Zechc Kaiserstuhl hat zu- 
theil werden lassen.

Bochum, im April 1S86.
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Cupolofen mit Dampfstrahl.
Hierzu Blatt XXI.

Nicht wenige der bedeutendsten Fortschritte, 
welche die Geschichte der Technik in den letzten 
Jahrzehnten zu verzeichnen hat, kniipfen sich an 
die Uniwandlung der naturlichen Brennstoffe in 
Heizgas und die dadurch ermoglichte vollkomm- 
nere Ausnutzung. Leider sind wir aber noch 
durchaus nicht dahin gelangt, alle metallurgischen 
Apparate, mit denen lediglich die Ausnutzung 
von Warme bezweckt wird, mit Gasfeuerung zu, 
betreihen, vor Allem nicht die Schachtofen (mit 
wenigen Ausnahmen); in ihnen gelangen noch 
immer fast ausschliefslich starre Brennmaterialien 
zur Verwendung, dereń zwcckmafsige Verbrennung 
bekanntlich weit schwieriger ausfuhrbar ist ais 
die der gasformigen; denn entweder stromen be- 
dentende Mengen uberschussiger Luft durch die 
(Rost-) Feuerung und entfuliren einen erheblichen 
Theil der Warme ungenutzt oder das Materiał 
verbrennt (bei hoher Schicht) nur zum Theil 
vollstandig, zum Theil oder auch ganz zu Kohlen- 
oxyd und zwei Drittel des Heizwerths bleiben 
unentwickelt. Das ist freilicli nur dann ein Nach- 
tlieil, wenn die Aufgabe des Ofens ausschliefs
lich in der Erhitzung bezw. Schmelzung (wie 
beim Cupolofen), nicht aber in einer Reductions- 
wirkung besleht, wie es beim Hochofen der Fali 
ist. Es mufste deshalb, wie sich aus diesen 
Ueberlegungen ergiebt, yon nicht geringem Werth 
sein, wenn dem Uebelstarid der unvollstandigen 
Ausnutzung oder, was dasselbe besagt, dem un- 
nothig hohen Koksverbraucli unserer Cupolofen 
abgeholfen werden konnte.

In der That hat man seit langem versucht, 
den bcreglen Uebeh tand abzustellen, so z. B. Irc- 
land und Ilamelius dadurch, dafs sie in einer 
gewrissen Hohe uber den Diisen eine zweite Reihe 
solcher anordneten, in der Absicht, das unten 
gebildete Kohlenoxyd weiter zu yerbrennen, Gieiner 
und Erpf durch Anordnung einer schraubenformig 
ansteigenden Dusenreihe, und Mac Kensie, indem 
er den Windeintritt rund um den Ofen statt- 
findeii liefs, wodurch eine vollkommen gleich- 
mafsige Luftvertheilung beabśichtigt wurde, Ein 
Erfolg war zwar gegenuber den alten Oefen un
zweifelhaft erreicht, die Kohlenoxydbildung aber 
keineswegs yerhindert. Eine in den letzten Jahren 
mehrfach angewandte, aber bei weilem noch nicht 
so, wie sie es verdient, verbreitete Ofenform 
scheint nun berufen zu sein, der Forderung voll- 
kommener Ausnutzung des Brennstoffs wenigstens 
fiir kleine und mittlere Giefsereien vo!lstandig 
Geniige zu leisten. Da der zu bespreehende Ofen 
gleichzeitig die Ęigenthiimlichkeit besitzt, ohne 
Geblase betrieben zu werden ; da der Ersatz des 
Geblases durch einen saugenden Dampfstrahl zu-

detn nicht neu ist, von manchen Seiten aber der 
Hauptwerth gerade auf diese Eigenheit gelegt 
wird, so mogę hierauf zuerst die Aufmerksamkeit 
gelenkt wrerden.

Die Fabrik landwirthschaftlicher Maschinen 
von F. A. Ilerbertz in Ko ln , welche jahrelaug 
ihre zum grofsten Theil sehr kleinen und leich- 
ten Gufsstiicke, an die die Forderung aufser- 
gewohnlicher Weichheit gestellt werden mufs, 
von auswarls bezog, empfand mit der Zunahme 
des Geschaftsumfanges melir und mehr das Be- 
durfnifs, dereń Herstellung selbst zu bewirken. 
Die Lage in einem dicht bevolkerten Theil Kolns 
yeranlafste aber die Verweigerung der Erlaubnifs 
zum Betriebe von Cupolofen. Nachdem man den 
Versuch, sich durch Schmelzen im Tiegel zu 
helfen, nicht nur mit entsprechend holiein Koks- 
aufwand, sondern auch mit einem Yei brauch von 
1500 M  fiir Tiegel innerhalb eines Jabres be- 
zahlt hatte, mufsten andere Auswege gesuclit 
\verden, um die Belastigungen, w^elche der Betrieb 
von Cupolofen gewohnlicher Art, ais z. B. Feuers- 
gefahr durch Funkenauswurf, Verurireinigung der 
Umgebung durch die zur Gicht hinausgeblasenen 
Kokstheilchen und das noch immer nicht iiberall 
yertniędene Heulen der Yentilatoren, fur die Nach- 
barschaft unzweifelhaft mit sich bringt, zu yer- 
meiden. Man verfiel auf den, wie schon oben 
bemerkt, nicht mehr neuen Gedanken, das Ge
blase durch einen iiber der Schmelzsaule ange- 
ordneten Sauger zu ersetzen. Das Ergebnifs der 
angestełlten Yersuche wurde durch das Deutsche 
Patent Nr. 26777 yom 31. Juli 1883 geschiitzt ; 
dieses ist, da ein mittelst saugenden Dampfstrahls 
betriebener Cupolofen in Verbindung mit einem 
Dampfkessel nicht mehr patentfaliig war, auf 
einen solchen „mit einem iiber der Gicht 
stehenden Róhrendampfkessel“ ertheilt. Nacli 
der Patentschrifl bestehen die Yorziige des Ofens 
in der Moglichkeit, ohne Geblase, also auch ohne 
irgend eine maschinelle Anlage eine Giefserei 
betreiben und so kleine Eisenmengen mit Yorthcil 
schmelzen zu konnen, wie es in gewohnlichen 
Cupolofen nur mit unyerhaltnifsinafsig lioliem 
Brennstoffaufwand moglich ist, sowie in der Yer- 
meidung jeglichen Funkenauswurfs.

DieEinfiihrUngderVerbrennungsluftinSchmeIz- 
schachtofen durch Zug ist uralt, jedenfalls alter 
ais die Anwendung eińes Geblases, doch bediente 
man sich bis vor 30 Jahren und auch heute 
noch in den meisten Fallen nur des naturlichen 
Zuges, wofiir die hornos atmosfericos genannten, 
bei Carthagena in Spanien bis in die neueste 
Zeit zur Verhuttung von Bleierzen gebraućhlichen 
Schmelzofen den Beweis liefern, dereń Gichten
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sieli in lauge, gleicli den Flugstaubkammern an 
den Bergabhangen hinaufkletternde und in einen 
Scliornstein endigende Kanale fortselzen.

Wenn auch, wie im »En  g in e e r i n g« vom 
29. November 1867 behauptet wird, die An
wendung des Dainpfstrabls zur Zugerzeugung sehr 
alt ist, denn sie soli sebon 1803 von Jrevithiek 
erwiihnL worden sein, reielit aber sicher bis 1806 
zuriick, in welehem Jahre Nieholson naeh dieser 
Quelle dic saugende Wirkung eines Darapf- 
strabls ausfiihrlich beschrieb und sich dessen An
wendung patentiren liefs; wenn auch Edmunds 
in Caerphilly ebenfalls vor sehr langer Zeit schon 
Yersuche anstellte, um durch Einleiten eines 
solchen Dainpfstrabls in die Gicht eines Ofens 
Luft durch die Beschickung zu saugen, so ge- 
buhrt doch das Verdienst der wirklieben und erfolg- 
reichen Anwendung des Dampfstrahlsaugers zweifel- 
los den Englandern William, Robert, John und 
Adam W o o d w a rd  von der Queens Foundry in 
Manchester, welche ihr darauf beziigliches Patent 
ani 24. Januar 1865 anmeldeten und unter Nr. 
209 am 4. April desselben Jahres erhielten.

Sie gaben in der Patenturkunde folgende Be- 
schrcibung ihrer Erfindung.

„Unsere Erfindung besteht:
1. In der Zufuhr der Luft in Schmelzofen 

durch Einleiten eines oder mehrerer Da.mpfstriime 
in den Scliornstein oder den Abzugskanal iiber 
dem Ofen, so dafs oberhalb des Feuers ein theil- 
weises Yacuum erzeugt wird und die erforderliche 
Yerbrennungśluft durch eigens dafiir angeordnete 
OefTnungen in den unteren Theil des Ofens ein- 
śtromt.

2. In der Construction von Schmelzofen fiir 
Metalle oder Erze gemufs dem ersten Theil der 
Erfindung in der Weise, dafs die Abhitze zur 
Erzeugung des das Vacuum hervorbringenden 
Dampfes benutzt wird, indem man oberhalb des 
Feuers die Seitenwande des Ofens oder des Ab- 
zugs oder Scliornsteins ganz oder theilweise aus 
Wasser enthaltenden Gefafsen macht, so dafs sie 
Dampfkessel bilden; der Kessel kann auch in 
dem Abzugskanal oder Scliornstein untergebracht 
und so durch die Abhitze gebeizt werden.

Durcli diese Verbesserungen werden die sonst 
gebrauchten Dampfkessel mit Feuerungen, Ma- 
schinen und Gebliise beim Schmelzen von Me
tallen oder Erzen iiberllussig.*

Vergleicht man mit dieser Beschreibung die 
in der deutschen Patentschrift Nr. 26777 ge- 
gebene, lialt man ferner die Zeiehnungen der 
englischen und deutschen Urkunde nebeneinander, 
so wird man eine erstaunliche, selbst bis auf 
die Form der Lufteinlafsoffnungen sieli erstreckende 
Aehnlichkeit erkennen, so dafs man sich wundern 
niufs, wie ein deutsches Patent erthcilt werden 
konnie; verniuthlich ist dasselbe nur der weisen 
Besęhrańknng auf die Anordnung eines Rohren- 
damplkessels iiber der Gicht zu denken. wahrend

die Englander, weniger bescheiden, iiber die Ein- 
zclheiten der mit dem Schmelzofen zu verbinden- 
den Dampfkessel nichts sagen.

Ueber die Erfolge des vor 80 Jahren neuen 
Ofensystems wird wiederholt in englischen Zeit- 
schriften giinstigberichtel, so z. B. im »Engineering«
a. a. O., wo eine Anzahl bedeutender englischer 
Firinen aufgezahlt wird, welche den Ofen einge- 
fiihrt balten. Derselbe Bericht ist aus dem 
»American Journal of Mining* (1868 S. 1) auch 
in D iirres  Ilandbuch des Eisengiefscreibetriebs 
aufgenommen. In demselben wird u. A. ein 
Woodwardscher Ofen der Norton Iron Co. in 
Stockton on Tees angefiihrt, welcher nur 5 $  
Schmelzkoks gebrauclite, wahrend in gewdhnlichem 
Betrieb mindestens G1/*, fiir kleine Schmelzen 
aber 7 ‘/a bis 83/,i ̂  notliig waren. Der Kohlenvor- 
braucli zur Dampferzeugung betrug 5 $>, doch soli 
dafiir das billigste Materiał, das nur 1/,1 bis */o vom 
Preise des Koks kostete, tauglich gewesen sein. Vón 
der Verw'endung der Abhitze scheint man auch da, 
ebenso wie Herbertz, sehr rasch zuriickgekommen 
zu sein. Die niedergeschmolzene Eisenmenge be- 
trug l in der Stunde und fiir jeden Fufs des 
l ic h  le n  (nicht, wie Diirre berichtet, des aufse
ren) Durehmessers, doch konne bei grofsereni 
Dampfverbrauch auch mehr geschmolzen werden. 
Der Gufs sollle noch elw'as fester gewesen sein’ 
ais beim Schmelzen in Ceblaseofen.

Die Nachriehten, welche Herbertz von den
a. a. O. aufgefubrtcn Finnen einzog, lauten nicht 
iibereinstimmend. Wahrend Beyer, Peacock &  Co., 
Gorton Foundry in Manchester, unterm 22. No- 
vember 1883 beriehten, „dafs die crhaltencn Re
sultate nicht derart waren, sie zu fortgeset/.tem 
Gebrauch dieses Processes zu ermutigen, und dafs 
sie deshalb zum gewohnlichen Blasen zuriickge- 
kehrt seien“ , und Dobson & Barlow, Maschinen- 
fabricanten in Bolton, am 24. ds. Mts. sagen; 
dafs sie diesen Ofen zwar in ihrem Werk gehabt 
hatten, aber gezwungen gewesen wiiren, ilrn aus- 
zuweęBśeln, weil er fiir ihre Sorte Gufswaaren 
nicht brauehbar war und zudem zu lange Zeit 
zum Schmelzen gebrauclite, erklaren sich Jack 
& Co., Yietoria Engine Works in Liverpool mit 
dem Ofen zufrieden, da er nicht nur erbeblich 
weniger Koks brauche ais andere Oefen, sondern 
auch Eisen vrm sehr guter Beschaffenheit liefere. 
Da er aber nur klein sei und nur 1 t in der 
Stunde schmelzc, so benutzten sie ilin ais Reserre. 
Die Mafse werden angegeben zu 2 ' 3 " Durch
messer im Schmelz- und Samtnelraum, 2' 6"  
im Schacht Und 1 ' 0"  Durchmesser an einer 
ó' 4 " iiber der Sobie gelegenen verengten Stello. 
Die Hohe bis zur Oberfiachc der Beschickung 
betragt 12' G ". Die vier unteren rechteckigen 
Formen haben 7 X  3", die achl oberen runden 
2"  Durchmesser. Die Dampfspannung betragt 
40 Pfd. (2,8 kg), die Weite der Dampfdiise sli" .  
Die Beschickung des Ofens besteht dort aus
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3 Gir. Fiillkoks, darauf 10 Ctr. Eisen, dann 
dreimal je */2 Ctr. Koks und 10 Ctr. Eisen, wo
mit der Ofen gefuilt ist; ais zweite Ladung cr- 
łi&lt er vier Gichten der zuletzt angegebenen 
Grofse; die Summę ist 6 l/2 Ctr. Koks und 80 
Ctr. Eisen, was einen Cesammtkoksy.erbrauch 
von nur 8^8/o und 5 <fo Schmeizkoks ergiebt. 
Das Eisen beginnt eine lialbe Stunde nacli dem 
Anstellen des Dampfes, was, wie es scheint, 
gleich zu Anfang erfolgt, zu schmelzen.

Auch in Deutschland sind solehe Oefen in 
Betrieb gewesen, z. B. bei den Herren Heintzmann 
& Dreyer in Bochum, bei R. W . Dinnenthal in 
Huttrop bei Steele und bei Briegleh, Ilauśen & Go. 
inGotha. DieErgebnisse befriedigten aber nirgends; 
man klagte theils iiber ungentigende Temperatur, 
theils iiber zu langsames Schmelzen und zu hohen 
Dampfverbrauch. Genaue Zahlenangaben waren 
leider nicht zu erlangen.

Forschen wir nach der Ursache der Mifser- 
folge, so haben wir unsern Blick in erster Linie 
auf den Querschnitt der Diisen zu richten ; wir 
finden da, dafs der Woodwardsche Ofen an dem
selben Uebel krankt, an dem so viele andere 
auch leiden; doch miissen die Folgen hier wegen 
des geringen Spannungsunterschicdes der Luft 
aufserhalb und innerhalb des Olens viel starker 
zu Tage treten dis bei anderen. Ein im Schmelz- 
raum 3'. im Schaclit 5' weiter und 22' hoher 
Ofen der Norton Iron Co. mit 4 unteren Diisen 
yon G3/4"  und 8 oberen von 3“  Durchmesser 
hal bei 6560 qem Querschnitt in Summa 1202 
qcm, bei alleinigem Gebrauch der unleren Reihe 
(wie gewohnlich der Fali) nur 919 qcm Dtisen- 
flache, das sind 18 hzw. 1 4 $ ;  der kleine Ofen 
yon Jack & Go. hat ebenfalls nicht mehr; denn bei 
369G qcm Quersclmitt im Schmelzraum haben die 
Diisen 701 bzw. 538 qcm Flachę, das sind 19 und 
14l/a f i . Ledebu r fordert aber selbst bei einem 
Winddruck von 400 bis 200 mm Wassersiiule 
12!/■> bis \)9 fi des Ouerscbnilts im Schmelzraum.

Noch wichtiger wie die Grofse isl die richlige 
Yerlheilung der Lufleinlafsóffnungen. Offenbar 
kann nur dann yon einer gleichmafsigen Yerthei- 
lung der Luft die Rede sein, wenn diese an je- 
dem Punkle des Umfangs Zutritt hat, wenn die 
Windzufuhr durch einen den vollen Umfang ein- 
nelirnenden Schlitz erfolgt, wie bei dem Herbertz- 
sehen Ofen neuesler Ausfuhrung. Auch diese 
Anordnung ist nicht neu ; denn schon Mac Kensie, 
dessen Ofen in Diirrcs oben angczogenein Werk abge- 
bildet ist und der etwa Mitle der sechziger Jahre 
entstanden sein mag, zeigl eine derartige Wind- 
zutuhrung; der Faulersche Ofen (D. P. 12563) 
hat sie gleichfalls.

Die Ęinsicht, dafs die Leistungen sowolil der 
englischen ais auch seines eigenen Saugcupol- 
ofęns noch der Steigerung fiihig und bediirftig 
seien, sowie die richlige Erkenntnifs des G run des 
der ungeniigenden Leistung yeranlafsten Herberlz

ebenfalls, die Diiscndffnungen durch einen rund 
um laufenden Schlitz zij erselzen. Die Abwesen- 
lieit der Wmdleitung, dic sonst rielfach ais Kasten 
an den Blechmantel angenietet ist, bot zudem 
noch den unschatzbaren Vortheil, den Ilerd ganz- 
licli unabhiingig vom Ofen machen zu konnen, 
wodurch nicht nur die Moglichkeit zu beliebiger 
VergrofserungdesLufleintrittsquerschnitts, sondern 
auch zur bequemen Reinigung des Schlilzes er- 
langt wurde. Der Hauptiibelstand, welclier dem 
durch geringen Brennstoffverbraucb sich vorlheil- 
haft auszeichnenden Mac Kensieofen noch an- 
haftele, ward dadurch mit einem Schlag beseitigt. 
Die Gleichmafsigkcit in der Luftzufuhr wird bei 
ihm namlich sofort gestort, sobald die Schlacke 
etwas hoch steigt oder sobald solehe an der 
Rast herabfliefst und den Schlitz stellenweise ver- 
deckt. Der Windkanal yerhindert natiirlich die 
Reinigung und der erhoffte Vorlheii bleibt aus.

Der Herbertzsche Ofen neuerer Ausfiihrung, 
weicher den erwiihnten Uebelstand vermeidet, ist 
auf Tafel X X I dargestellt. E r wurde in 
etwas weniger yollkommener Geslalt am 9. Mai
1884 unter Nr. 29539 fiir das Deutsche Reich 
patentirt und ist jetzt ais ein wirklich neuer und 
yerbesserter Apparat anzusehen, was, wie oben 
gezeigt, yon der ursprunglichen Ausfiihrung wohl 
mit Recht bezweifelt werden durfte.

Durch das Patent wird gescliiitzt:
„An einem Schmelzofen mit Dampfslrahl die 

yerstellbare ringformige Lufleinstromungsolfnung 
in Yerbindung mit dem bcwegliehen und verstęll- 
baren Herd. “

Die seit Ertheilung des Patents vorgenomme- 
nen Verbesserungen erstrecken sich auf die Be- 
wegungsvorrichtung des Ilerdes und den Sauger. 
Erslere besteht zur Zeit aus vier in den Trag- 
siiulen fiir den Schacht angebrachten Schranben- 
spindeln und den zugehorigen ani Eisenkasten 
befestigten Muttern. Letzterer hat ein Doppelrohr 
erhalten, wodurch auch die Leistung auf das 
Doppelte gestiegen sein soli. Nach Angabe des 
Erfinders ist durch diese Veranderung der Dampf- 
yerbrauch um mehr ais die Halflę gefallen, niim- 
lich von 170 auf 70 kg in der Stunde. Korting- 
sclie Sauger sollen sich an dieser Stelle nicht 
bcwiihrt haben.

Die Mafse des jetzt in Koln in Betrieb be- 
findlichen Ofens sind folgende:

Durchmesser des Herdes . . . .  950 inm
, „ Sclirntlzranms . . 850 r
„ im vcrengten Theil ileś

Schach tes..................  700 »
, des Schaclites . . . 900 „

Beschickungshohe tom Luftschtitz ab 2 m
Leerer Raum oberhalb d. Beschickung 1 ,
280 mm oberhalb des Luflschlitzes belinden 

sich acht OelTnungen yon 50 inni Durchmesser, 
die mit Klappen yerschlossen sind und ais Slor- 
bezw. Spahloeiier dienen. Der Abschlufs der 
Gichl erfolgt ebenfalls durch Klappen.
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Der Zug, welchen der Schornstein des Be- 
triebsdampfkessels erzeugt, betragt 5 bis 10 mm, 
das durch den Dampfstrahl (Ueberdruck 3 bis
4 kg) im kallen Ofen bei geschlossenem Lufteinlafs 
erzeugte Yacuum 80 bis 100 mm Wassersaule. 
Oeffnet man den Luftsclilitz, so sinkt die Wasser- 
siiule zu naci ist zwar auf 40 mm zuriick, steigt 
aber infolge Erwiirmung des Schornsteins wieder 
auf CO, ja 65 mm; bei 4a/.t kg Ueberdruck 
wurden selbst 85 mm erreicht. Diese Zahlen 
sind die Ergebnisse einer Reihe durch Hollenberg* 
yorgcnommener Messungen.

Der D a m p  f v e r b r a u c h ,  welęlier nacli Mit- 
theilungeh besonders der deutschen Werke, die 
seiner Zeit Woodwards Ofen betrieben, ein enorm 
hoher gewesen sein soli, stellt sich nach den 
Angaben von Herbert/, auf 70 kg in der Stunde. 
Hollcnberg hat (unter der Annahme der Aus- 
stromung durch diinne Wand) fiir eine Dampf- 
diise von 9 mm Durchmesser a. a. O. 64 bis 
75 kg berechnet. Yerfasser fand unter denselben 
Yerhaltnissen (Ueberdruck 4 kg, Ausstromung 
aus idunner Wand) fiir eine, wahrend seiner Be- 
obachtungen verwendete 10 mm weite Diise nacli 
Grashof ( | =  0,555 bis 0,787) 76,2 bis 108,2, 
im Mittel 92,2 kg, welcher Werth 74.7 kg bei 
9-mm-Duse entspricht. Berucksichtigen wir nun 
nocli den Widerstand fiir den Eintritt in das 
Rohr und die Reibung in der Leitung, so ergiebt 
sich ein Werth, der kaurn von dem durch Er- 
fahrung gefundenen abweicht. Da der Ofen, wie 
weiter unten nachgewiesen wird, in der Stunde 
3 t Eisen schmilzt und mit 1 kg Kohle 7 kg 
Wasser verdatnpft werden konnen, so stellt sich 
der Aufwand an Kesselkohle fiir 1 t geschmolze- 
nen Eisens auf mindestens 3,7, hochslens auf
6,3 kg, d. i. 0,63 Jo des verfliissigten Eisens 
im ungiinstigsten Falle.

Am 14. Dcc. 1885, an welchem Tage Yer
fasser eine Untersuchung der Leistungsfahigkeit 
des Ofens vornahm, wurden 14S kg Koks in 
demselbcn verbrannt. Setzt man den Kohlen- 
stoffgplialt desselben (sehr hocli) zu 90 °ł> an, 
so enthalt derselbe 133,2 kg Kohlenstoff. Bei 
einer Schmelzdauer von 35 Minuten wurden 
demnach in der Minutę 3,8 kg Kohlenstoff vor- 
brannt, was bei 62,6 3? Luftiiberschufs (wie er 
aus der weiter unten angegebenen Zusammen- 
setzung der Gichtgase folgt) einen Verbrauch 
von 75,6 cbm Luft in der Minutę ergiebt. In 
dieser Rechuung ist zu Ungunsten des Herbertz- 
schen Ofens angenommen worden, dafs sammt- 
licher Koks wahrend der eigentlichen Schmelz- 
zeit verbrannt sei, was thatsachlich nicht der 
Fali ist, da wahrend des Anwarmens die erfor- 
derliclie Luft durch natur! ichen Zug eingefiihrt 
wird. Die theorelisch erforderliclie Luftmcnge 
betragt dagegen nur 46.3 cbm. Um dieses

* »Gluckauf<c 18S5, Nr. 97.

kleinere, von blasenden Cupolofen noch nicht 
einmal verbrauchte Lul'tvolumen in einen solchen 
zu fordem, wiire ein Roots-Blaser anzuwenden, 
der nach Angabe der Fabricanlen Mohr & Feder- 
haff in Mannheim 2 bis 4, nach Meyer in Aerzen 
3 Pferdekrafte zum Betrieb erfordert. Nimmt 
man im Mittel 3 Pferdekrafte und fiir jede der
selben einen Dampfverbrauch von 30 kg in der 
Stunde an, so ergiebt sieli der stundliche Dampf- 
verbrauch eines Cupolofens mit Geblase zu 
90 kg, welche Zahl von der oben fiir Ilerbertz’ 
Ofen gefundenen kaum abweicht.

Da die A ngaben  der Fabricanlen iiber den 
Kraftverbrauch ihrer Roots-Blaser schon melir- 
facli ais bedeutend zu niedrig gefunden worden 
sind, so ist der Aufwand fiir Datnpf beim An- 
śaugen der Luft keinesfalls hoher, wahrschein- 
lich aber niedriger ais bei Verwendung eines 
Geblitses. Die Anschaffungs- und Unterhaltungs- 
kosten eines solchen werden somit in der That 
Yollkommen gespart.

Dafs der Ofen im Nothfall selbst ohne 
Dampfstrahl, allein mit dem Schornstein betrie
ben werden kann, war vorauszusetzen und ist 
iiberdies yon Hollenberg a. a. O. berichlet. Die 
Schmelzdauer ist dann freilich eine ganz erheb- 
lich langere.

Die Behauptung des Patenlinllabers, dafs 
sein Cupolofen eine aufserst geringe Menge 
Schmelzkoks (3,9 bis 4,2 Jó ) verbrauche, legte 
die Yermuthung nahe, dafs die Verbrennung des 
Koks in dem Saugcupolofen eine yollkommene 
sein miisse. Da der Beweis hierfiir nur durch 
eine genaue unparteiische Untersuchung, die 
sich in erster Linie auf die gasformigen Erzeug- 
nisse zu erslrecken hatte, zu erbringen war, 
so erhielt Verfasser von Herrn Ilerbertz die 
Erlaubnifs, zwei Schmelzen beizuwohnen und 
beliebig Proben zu enlnehmen.

Dieselben fanden am 14. und 15. Dec. 1885 
statt. Verfasser liefs in seiner Gegenwart so
wohl den Fiill- und Schmelzkoks ais das zu 
verschmelzende Eisen abwagen und aufgichten. 
Wahrend des Sehmelzens wurden wiederholt 
Gasproben dem Ofen entnommen und zwar am 
ersten Tage nur aus dem Sauger vor der Dampf- 
diise, am zweiten Tag auch aus Oeffntingen, die 
zu diesem Zweck oberhalb des Luftschlitzes 
angebracht waren. Die Temperatur des Eisens 
wurde nicht nur nach dem Augenscheine beur- 
theilt, sondern mit tnoglichster Annaherung auch 
durch calorimetrischen Yersuch festgestellt. Ferner 
fand jedcsmal die Gewichtshestimmung sowohl 
des wiedergewonnenen Koks ais der Gufswaaren 
und Trichter statt.

1. S c h m e lz e n .
Die Eisenmischung bestand aus 1050 kg 

Luxeinburger Nr. 111 und 450 kg Trichtern, 
Sa. 1500 kg.
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Der Schmelzkoks war lufttrocken, enthielt 
also etwa 3 Jo Wasser, ferner 6,8 Jó Asche und 
1,037 Schwefel.

Man setzte auf 190 kg Fiillkoks 1000 kg 
Eisen und auf 25 kg Sclirnelzkoks 500 kg 
Eisen, also auf 215 kg Koks 1500 kg Eisen. 
Da 67 kg Koks zuriickgewonnen wurden, so 
ergiebt sich ein Gesamrnlkoksverbrauch von 
148 kg =  9,9 Jo und ein Verbrauch an Schmelz- 
koks von 5 Jij.

Die Wiigung des Aushringens wies nach 
1195 kg Gufswaaren -j- 265 kg Trichter und 
Ausscliufs, im ganzen 1460 kg —  97,33^ des 
Einsatzes. Der Abhrand betragt demnach n u r 
2,6(5 °/o.

Wenn der Ofen in der gewohnlichen Weise 
angewarmt ist und der Dampf wird angestellt, 
so bemerkt man, wie schon nach 5 Minuten 
sehr hilziges Eisen in den Herd tropftl Das 
beschriebene Schmelzen dauerte 35 Minuten. 
Die Temperatur des Eisens war so hoch, dafs 
sie allen Anforderungen einer Giefserei geniigte. 
Eine mil 215 g fliissigen Metalls vorgenommene 
calorimetrische Temperalurbestimmung ergab 
1300°, was bei einer so leicht sehmelzenden 
Gattirung, wie die in Anwendung gebraehte, aus- 
reichend hoch ist.

Die abgesogenen Gichtgase hatten nach- 
stehende Zusammensetzung in Yol. Jv :

Zeit der Entnahme CO2 CO O N
Vor dcm Anstellen des Dampfes 7,1 0 7,1 85,8
5 Minut, nach „ „ „ 13,2 0 0,5 80,3
25 „ „ „ „ , 9,25 0 7,0 88,75
Zu Ende des Schmelzens 13,3 0 6,3 80,4

Im Durchschnitt 10,71 0 6.73 82,56

2. S ch m e lz e n .
Da am Tage vorher der sammtliche Schmelz- 

koks aufgebraucht war, mufste mit Gaskoks ge
schmolzen werden ; dieser enthielt 7,50^ Asche 
und war triefend nafs. Nach den Beobachtungen, 
die Yerfasser an westfalischen Schmelzkoksan- 
lieferungen mit 15 bis 17 $  Wassergehalt zu 
machen Gelegenheit gehabt hat, mufs der Wasser
gehalt dieses leichten und sehr zerkliifteten 
Koks zu mindestens 20 Jo angenommen werden. 
Man setzte davon 252 kg Fiillkoks und 63 kg 
Schmelzkoks. Auf lufttrockenen Koks (mit etwa 
3 %  Wasser) bereehnet, ergiebt das 209 kg 
Fiillkoks, 52 kg Schmelzkoks, im ganzen 261 
kg, wovon 70 kg wiedergewonnen und 191 kg 
verbrannt wurden. An Eisen setzte man wieder 
1000 bzw. 500 kg, in Summa 1500 kg, und 
brachte aus 1173 kg Gufswaaren -f- 290 kg 
Trichter und Ausscliufs == 1463 kg, d. i.
97,55 $  des Einsatzes. Der Abbrand betrug 
demnach nu r 2 ,4 5 $ .

Das Eisen hatte so hohe Temperatur, dafs 
es nicht sofort vergossen werden konnte; der 
grofseren zu verbrennenden Koksmenge ent-

spreehend, nahin das Schmelzen erheblich langere 
Zeit in Anspruch.

Die Untersuchung der abgesogenen Gase 
ergab folgendes :

Zusammensetzung in 
Vo l.%

7 V \ . ° r l  CO2 CO O Nd e r Ł n t n a n m e
Vor dem Anstellen

des Dampfes . . Sauger 7,5 3,5 8,2 80,8
5 Min. nach Anst.

des Dampfes . . „ 17,3 0,6 11,1 71,0
15 Min. nacli Anst.

des Dampfes . . 280 mm 13,2 0 4,4 82,4
35 Min. nach Anst.

des Dampfes . . 1880111111 ..______ 9,7 6,1 5,2 79.0
Durc.hschniltl. Zusammensetzung d.

G ich tg ase , Analyse 1,2 u. 4 . 11,5 3,4 8,2 76,9

Das Ergebnifs ist infolge des aufsergewohn- 
licli hohen Kokssatzes weniger giinstig, aber 
immer noch viel besser ais bei den meisten 
anderen Cupolofen, wie ein Blick in Tabelle 1 
lehrt.

Der Gesammtverbrauch eines Cupolofens an 
Koks hiingt zum grofsen Theil von der Menge 
des in einem Schmelzen verfl(issigten Eisens ab. 
Je grofser diese Menge ist, desto kleiner ist der 
auf den Fiillkoks entfallende Theil des Gesammt- 
verbrauchs, desto mehr nahert sich dic Menge 
des Schmelzkoks diesem; desto geringer ist aber 
auch der Einflufs, welchen ein elwaiger Ueber
schufs an Fiillkoks auf den Verbrauch an 
Schmelzkoks ausiiben kann. Ein vollkommen 
richtiges Ergebnifs lafst sich also nur an Cupol- 
ofen gewinnen, welche sehr grofse Mengen Eisen 
hintereinander zu schmelzen haben. Bei dem 
kleinen Umfang der Herbertzschen Giefserei liefs 
sich demnach ein abschlicfsendes Urtheil iiber 
den geringsten Koksverhrauch zwar nicht fallen, 
doch kann man leicht und t sicher nachweisem 
dafs der Koksaufwand thatsachlich sehr niedrig 
ist und dafs bis jetzt nur aufserst wenige Cupol
ofen gefunden werden durften, welche mit dem 
Saugcupolofen in dieser Hinsicht in Wetlbewerb 
treten konnen.

An der Hand der oben mitgetheilten Gas- 
analysen soli der Beweis fiir vorstehende Be- 
hauptung erbracht werden, indem wir dieselben 
mit den an anderen Cupolofen vorgenommenen 
vergleichen. Da in der Literatur, abgesehen von 
zwei alten, heute kaum noch mafsgebenden Ana- 
lysen nur die Untersuchungen F. Fischers* an 
einer Reihe hannoverscher Cupolofen vorliegen, 
so unterzog Yerfasser auch zwei Oefen mit Ge
blase einer gleichen Controle ; von diesen dient 
einer den Zwecken einer Bessemerhutte, der 
andere denen einer Giefserei. In der Tabelle I 
sind alle diese Analysen zusammengestellt und 
zu eingehender Yergleichung Yorbereitet.

* »Dingl. Poiyt. Journ.* Bd. 238, St. 38.
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Dor sofort in die Augen fallende Unterschied 
in der Zusammensetzung der Giehtgasc gewohn- 
liclier Cupolofen und der des Herbertżsclien 
Ofens besteht dariuj dafs erstere keinen (ausgc- 
nominen vielleiclit unmittelbar vor dein Aus- 
blasen), Iclzlere ęrhcbliche Mengen freien Sauer- 
stofT enthalten. Dagegen findet sich in den Gasen 
blasender Oefen stels eine gewisse, oft eine grofse 
Menge Kohlcnosyd, was den Gasen des saugen- 
den Ofens unter regelrechten Vrrli;iltnisścn felilt. 
Dic Gasanalysen des zweiten Tages konnen hier, 
weil das Schmelzen mit sehr bohem Satz eines 
ganzlich abweichenden Brennmaterials betrieben 
wurde, nicht ais mafsgebend angesehen werden. 
Der Koks wird also, wic man cs von jedem 
Cupolofen sollte verlangen konnen, aussclilicfs- 
Jicli zu Kohlensaure verbrannt und demgemafs 
vollkotnmen ausgenutzt.

Urn aber diese giinslige Wirkung zu er- 
reichen, ist im Cupolofen gerade so gut cin 
Luftuberschufs erforderlich, wie bei der Ver- 
brennung fester Brennstoffe auf Rostcn. Denn 
an beiden Versuehstagen weisen die Gichtgase 
freien SaucrstoiT auf und zwar in einer

Menge, die 62,6 bczw C7 °/} Lufliiberscliufs 
cntspricht.

Die Ursache der vollkommencn Yerbrennurig 
glaubt Schreiber dieses cinestheils in der Schlilz- 
form der Luftzustromungsóffnung, welche allein die 
gleichformige Vcrtheilung der Luft auf alle Theile 
des Ofens gewiihrleistct, anderntheils in dem 
geringen Druckuntcrschied der Atrnosphare aufser- 
lialb und innerhalb des Ofens suchen zu miissen, 
Die Geschwindigkeit der Luft ist natiirlich bei 
einem Druckuntcrschied von nur 60 bis 80 
mm ganz erlieblich geringer,- ais wenn mit 250 
bis 600 mm Wassersaule Ucberdruck geblasen 
wird. Die Verbrennung kann bei so grofser Gc- 
schwindigkeit nicht, wic es sein sollte, aus- 
schliefslich in einer niedrigen Zone iiber den 
Formen statthaben, sondern die Luft wird un flp  
brannt nach oben gefiibrt, erzeugt Oberfeuer 
und Yeranlafst so die Reduction der iinteu etwa 
gebildeten Kohlensaure, wenn man nicht anneli
nieli will, dafs Koks auch unmittelbar zu Koh- 
lenoxyd verbrcnneh konnie, was jedoch die in der 
Tabelle II mitgelheilten Gasanalysen des Ofens 
V ais wahrscheinlich ergeben.

Tabelle I I .

O rt d e r E n tn a liin e 6!l 20' bis 6h 30' 61' 55' bis 7" 5' 711 ’25' bis 7" 35' 7h 55'

GO2 CO O CO; CO O co.. r-\ 
■

O
l

O COi CO O

0,5 111 iiber den oberen Forrnen . . 0,0 2,0 15.0 0,0 2,2 15,0 0.0 4,0 13,2
1.0 m „ „ „ , . . 15,7 5,6, 1.1 13,2 8,7 1.0 12,0 11,6 0,0 __ - -
L5 ni „

(0.85 m unter der Gichl) ■, , . 15,3 7,8 0,0 12,6 12,3 0,0 1 0 ,0 1-5,5 0,0 12,1 11,3 0,0
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Diesem Ofen wurden, um die Wirkung des 
Windes klar zu legen, in drei yerschiedenen 
Hohen Gase entnommeii. Die geringe Menge 
Yerbrennungsgas in der untersten Zone liefert 
den directen Beweis fiir die iiblen Folgen der 
zu grofsen Windgeschwindigkeit. Die erliebliche 
Zunahme des Kohlenoxyds nach oben hin ist 
zum Theil auf das dieser hohen Geschwindig
keit seine Fntstehung yerdankende Oberfeuer zu- 
riickzufiihren, zum Theil hat seine Entstehung 
einen anderen Grund.

Der Hauptherd der Verbrennung liegt nicht, 
wie es sein sollte, unmittelbar vor den Formen, 
sondern mindestens 3/.t m iiber denselben; unten 
finden wir ausschliefslich Kohlenoxyd, bei dem 
Herbertzschen Ofen ebendaselbst unter den ungun- 
stigsten Yerhallnissen (s. Analyse 3 vom zweiten 
Tag) nur Kohlensaure.

W ie  uns Dr. Thorner durch seine ungemein 
griindliche und lehrreiche Abhandlung im Januar- 
heft des lfd. Jalirg. dieser Zeitsehrift bewiesen 
hat, besitzt der Schmelzkoks ein derart zelliges 
Gefiige, dafs ihn die Luft mehr oder - weniger 
leicht durchdringen kann ; je mehr sich sein 
Bau dem der Holzkohle nahert, desto leichter 
verbrennt er nicht nur aufsen, sondern zur 
selben Zeit auch im Innern, desto mehr Kohlen- 
stoffmolekiile sind gleichzeitig der Einwirkung 
des Sauerstoffs preisgegeben, desto leichter ent
steht Kohlenoxyd.

Die Zellen des dem Gupolofen zugefiibrten 
Koks sind mit Luft von atmospharischer Dich- 
tigkeit gefiillt. Im Gupolofen herrscht aber ein 
hoherer Druck, der von der Gicht bis vor die

Formen wachst. Die den Ofenschacht er fiillen- 
den Gase, also auch der Wind, werden (lemzu- 
folge in die Poren des Brennstoffs eintreten, 
dieselben durchstreichen un<j die Verbrennung auch 
im Innern der Koksstiicke einleiten ; die Kohlen- 
oxydbildung mufs somit, selbst wenn ron einer 
Reduction der Kohlensaure durch Oberfeuer ganz 
abgesehen wird, um so bedeutender sein, mit 
je hoherem Druck man blast.

Im Saugcupolofen herrscht eine niedrigere 
Spannung ais die der Atmosphare und des In- 
halts der Kokszellen is t ; der Unterschied ist 
aber so gering, dafs ein Ausgleich des Druckes 
innerhalb und aufserhalb der letzteren nur sehr 
langsam vor sich gehen wird, und so lange 
dieser nicht erfolgt ist, kann weder von einem 
Eintreten der Verbrennungsluft in die Poren noch 
auch von einem Durchstreichen der Zellenreihen 
seitens der Ofcngase die Rede sein. Die Zahl 
der dem Sauerstoff zur Verfugung stehen
den Kohlenstoffmolekiile ist wesentlich geringer; 
der Koks verbrennt nur an der Oberflache und 
zwar zu Kohlensaure.

Die Gegenwart freien Sauerstoffs in den 
Gichtgasen des Saugcupolofens legt die Ver- 
muthung nahe, dafs das Umschmelzen in ihm 
von sehadlichem Einflufs auf die Zusammen
setzung des Eisens sein konne. Obwohl die Weich- 
heit der Gufswaaren dieser Vermuthung wider- 
spricht, so ist der Beweis fiir die Unschadlicb- 
keit einer so stark oxydirenden Atmosphare doch 
nur durch Analysen des Eisens vor und nach 
dem Schmelzen zu erbringen. Es wurden des
halb zweimal diesbeziiglichc Untersuchungen 
Yorgenommen.

Luxemburger Nr. I I I  . 3,927
T ric lite r...................... 3,191
Gufswaaren . . . . . . 3,569

1. u n te rs u c liu n g-

Graphit Geb. G Si Mn P S

3,448 0,479 1,409 0,784 1,503 0,045
1,827 1,364 1,725 0,582 1,820 0,219
3,409 0,160 1,326 0,613 1,532 0,132

2. U n t e r s u c l i u n g .

Gesammt-G Graphit Geb. G Si Mn

Luxemburger Nr, I I I . 3.355 2,972 0,383 1,827 0,542
Gufsslucke . . . , 3,171 2,536 0,635 1,594 0,396

Aus diesen Analysen ergiebt sich die Zu
sammensetzung der Mischung hinsicbtlich der 
hier in Betracht kommenden Stoffe Gesammt- 
kolilenstoff, Silicium und Mangan vor und nach 
dem Schmelzen sowie der Verlust durch Oxy- 
dation wie in Tabelle III angegeben. Zum Vergleich 

VI.«

sind Untersuchungen Ledeburs* angezogen, die 
derselbe an drei Eisensorten vornahm, welche auf 
Gutehoffnungshiitte in Sterkrade in einem Cupol- 
ofen gewóhnlicher Art umgeschmolzen waren.

* »Jahrbuch fur das Berg- und Huttenwesen im 
Konigreich Saehsen® 1880, Seite 1.
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Tabelle I I I .

C o ttn e fs  N r. I G u teh o ffn u n g sh u lte  I G 1 e i w i t z

C Si Mn Sa. C Si Mn Sa. G Si Mn Sa.

Zusammensetzung vor
dem Schmelzen . . 4,059 2,523 1,273 7,855 4.154 2,056 0,786 6,996 4,173 1,528 2,084 7,785

Zusammensetzung nach 
dem Schmelzen . . 3,945 2,406 1,222 7,473 3,682 1,846 0,537 6,065 3.586 1,447 1,599 0,632

Abnahme, absolute. . 0.U4 0,117 0,151 0,382 0,472 0,210 0,249 0,931 0,587 0,081 0,485 1,153
in %  des ursprungl.

G ehalts.................. 2,8' 4,6 11,8 4,9 11,4 10,2 31,7 13,3 14,1 5,3 23,3 14,8

3/i Luxem burger II I ,  ’/■* T r ic h te r D i e s e 1 b e M isc h u n g

C Si Mn Summa G Si Mn Summa

Zusammensetzung vor
dem Schmelzen . . 3,768 1.488 0,734 5,990 3,319 1,802 0,552 5,673

Zusammensetzung nach
dem Schmelzen . . 3,569 1,326 0,613 5,508 3,171 1,594 0,396 5,161

Abnahme, absolute . . 0,199 0,162 0,121 0,482 0,148 0,208 0,156 0,512
in %  des ursprungl.

G ehalts.................. 5,3 10,9 16,5 8,0 7,0 11,5 28,3 9,0

Dieser Vergleich lchrt, dafs trolz Gegenwart 
von freiein Sauerstoff die Veranderung des 
Eisens eine sehr geringe ist, erheblich geringer 
sogar ais in den meisten mit Geblase betriebe- 
nen Oefen. Die Folgen zeigen sich in der 
erfahrungsgemiifs bedeulenden Weichheit der 
aus dem Saugcupolofen gegossenen Waren und 
in aufsergewohnlicli geringem Abbrand. .Wahrend 
im Giefsereibetrieb durclischnittlieh nicht unter
6 $  Eisen durch Abbrand verloren gehen, finden 
wir hier nur 2,5 bzw.2,6G^>.

Den Grund hierfiir glaubt Verfasser in der 
Yereinigung der Hitze in einer niedrigen, sich 
nicht weit iiber die Lufteinstrómung nach oben 
hin erstreckenden Zone, also wie eine Ursache 
des geringen Koksverbrauehs in dem Mangel 
jeden Oberfeuers suchen zu miissen. In der 
niedrigen Temperatur des Oberschachtes gelangt 
das Eisen noch nicht zum Gliihen, erhitzt sich 
im unteren Theile aber sehr rasch auf die 
Scbmelztemperatur ; es braucht also nicht einen 
langeren Weg in teigigem, dem Schmelzen nahe- 
kommenden Zustand in der osydirenden Atmo- 
sphiire zuriickzulegen. Wenn aber, wie in yjfęlen 
Oefen, u. a. auch in Ofen V, der Herd der 
Warmeentwickelung bis 1 m und mehr iiber 
die Formen reicht, so steigt die Temperatur des 
Eisens schon sehr friih zu einer Hohe auf, in 
weicher es den Einwirkungen oxydirender Gas- 
strome stark unterliegt, d. h. es beginnt zu 
frischen, was in einem Cupolofen unter allen 
Umstanden moglichst vermieden werden miifste,

da die Giite und Weichheit der Gufs waren darun- 
ter leidet oder, wenn dies umgangen werden 
soli, hoherwerthige Roheisenmarken yerschmolzen 
werden miissen.

Die mit der Eisenmischung beim Schmelzen 
vorgegangene Yeranderung kann iiberdies ais 
indirecter Beweis fiir die genugend hohe Tempe
ratur des flussigen Eisens herangezogen werden. 
W ie aus den , den Kohlenstoff betreffenden 
Zahlen hervorgeht, nimmt dieser beim 
Schmelzen in Herbertz1 Ofen ebenso ab wie in 
anderen Cupolofen. Das konnte nicht der Fali 
sein, wenn die Temperatur nicht ausreiehend 
hoch w'are ; denn es ist eine, durch den Besse- 
mesprocefs allgemein bekannt gewordene Tliat- 
sache, dafs aus fliifsigem Eisen in niedriger Tempe
ratur nur Silicium und Mangan oxydirt werden, dafs 
also der Kohlenstoff den anderen Bestandtheilen 
gegenuber zunimmt und dafs eine gewisse Ilohe 
der Temperatur erforderlich ist, auch diesen an 
der Oxydation theilnehmen zu lassen.
Ware also das fliissige Eisen kalt, so miifsten 
die Analysen eine Zunahme des Piocentgehalts 
vom Kohlenstoff aufweisen, wie es sow'ohl in den 
Analysen aus dem Anfang von Bessemerhitzen 
ais in denen von Kóppcns* iiber das Umschmel- 
zen von Spiegeleisen im Cupolofen der Fali ist. 
Die erheblichc Zunahme des Schwefels (1. Un
tersuchung) ist auf den hohen Schwefelgehalt 
des Koks zuriickzufiihren. Bechert.

* >Dingl. Polyt. J.« Bd. 232 St. 53.
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Ueber die Fabrication der Stamscliicnen in den Ter. Staaten.
Hierzu Blatt X X II.

(Sclilufs aus voriger Nummer.)

Den mechanischen Vorrichtungen zum Ein- 
setzen und Herausziehen der rolien Blocke in 
und aus den Warmofen hat man besondere Auf- 
merksamkcit zugewandt und sind in der Einrich- 
tung derselben vornehmlich zwei Systeme ver- 
treten. Die Werke in South Chicago, Edgar 
Thomson und Joliet sind mit dem ersten ver- 
sehcn, welches aus einer Bank A  (Fig. 5 und 6) 
besteht, unter welcher ein hydraulischer Cylinder 
B  liegt, dessen Kolbenstange eine Rolle C tragt, 
so dafs mit der iiber diese gehenden Kette ein 
einfacher Flaschenzug gebildet wird. Auf der 
Bank sind denOfenthiiren gegenuber Fiihrungsrollen 
D  angebracht, durch welche die Zugrichlung 
senkrecht zur Achse des Ofens auf die Palette E  
ubertragen wird. Um diese unter den Błock 
stecken zu konnen, sind die Łangbalken des Wa- 
gens F  mit geeigneten Erhohungen vcrsehen. Vor 
jeder Ofenthiir ist eine Rolle angebracht, auf 
welcher die Palette beim Einschieben lauft. Zum 
Zwecke des Herausziehens des Blockes wird die 
Kette iiber die Riickseite der Rolle gelegt und 
das Ende mit der Zange verbunden. Eine solche 
Bank kann fiir zwei einander gegenuberliegende 
Oefen dicnen.

Bei dem zweiten System wird die Bcwcgung 
der Kette durch die Yerbindung mit dem Arm 
eines hydraulischen Krahns hervorgebracht, wie 
in Fig 7, 8 und 9 dargestellt, der vorher zum 
Auflegen des Blockes auf die Palette gedient hat. 
Zur Erzielung der geeigneten Bewegungsrichtung 
sind alsdann feste Rollen G vorhanden.

Fiir die vorgewalzten Rlocke von meistens 
einfachem Schienengewichte sind seiten mecha- 
nische Vorrichtungen in Gebrauch, eine solche 
nach Fig. 10, 11 und 12 ist in der letzten Zeit 
in den Edgar Thomson-Werken aufgestellt wor- 
den. Dieselbe besteht aus 8 grofsen Oefen H  
mit je 10 Thiiren auf jeder Seite, welche inner- 
lialb des Bereiches eines hydraulischen Krahns 
I  liegen, durch welchen die, von der Scheere K  
kommenden Blockabschnitte aufgehoben und auf 
die Palette gelegt werden, dereń Ende vor einer 
Ofenthiir auf einer Rolle ruht, wahrend dereń 
Stange zwischen 3 Rollen L  steckt, die durch 
eine kleine reversirbare Dampfmaschine M  ge- 
trieben werden und den Schub zum Einsetzen 
hervorbringen.

Vermittelst derselben Yorrichtung werden die 
Blocke an der andern Seite der Oefen heraus- 
gestofsen. wie bei N  dargestellt.

Da die Abnahme der Schienen in Amerika 
weniger streng ist ais in Europa, so ist dic Ad
justage derselben eine wesentlich einfachere.

Die bei derselben benutzten Yorrichtungen be- 
stehen im wesentlichen in einer Warmsage, einer 
Warmbiegemaschine,der Kaltrichlpressen, derBohr- 
und Einklinkmaschinen. Dic Enden werden nicht 
gefraist, Schienen mit fehlerhaften Stellen werden 
Yermittelst der Kaltsiige zerschnitten, wenn sie 
noch nutzbare Langen enthalten.

Es sind mehrere Systeme von Warmbiege- 
maschinen vorhanden, von denen die »Gustin 
cambering machinę* am mcisten verbreitet ist. 
Dieselbe hatte urspriinglich 6 Rollen mit verti- 
calen Achsen, ist aber spater Yerandert worden, 
indem fiir jede erforderlichc Biegungsrichtung 
eine besondere Vorrichtung hergestellt worden 
ist. Eine der vollkommensten Einrichtungen 
dieser Art besitzt das Werk von Lakawanna und 
ist diese in Fig. 13 in Grundansicht dargestellt, 
wahrend die Fig. 14 bis 18 Einzelheiten der
selben zeigen. Die Schiene tritt bei A  in das 
Rollensystcm B  und C, durch welche sie zu den 
Warmsagen S  und .Si und von dort auf das 
Warmlager B  gefiihrt wird. Die Rollen B  sind 
lose, wahrend C  durch die Achsen I  und /i 
getrieben werden. S. Fig. 14.

Die eigentlichen Biegemaschinen sind bei E  
und P  angebracht und werden durch die Fig. 
15 und 16, bezw. 17 und 18 dargestellt. Ist 
das Warmlager R  hesetzt, so erhalten die Schie
nen erst bei E i ihre Biegung und gelangen auf 
das Warmlager R .

Die Rollen i?i und Ci sind so eingericlilet, 
dafs sie unter das Niveau des Warmlagers B  
sinken, so iange dieses benutzt wird. Vermittelst 
der Kettenrollen T  und T 1 werden fiir jedes W arm 
lager zweiKetten getrieben, dereń Gliederan geeig
neten Stellen Daumen tragen, durch welche die 
Schiene gefafst und bis an das Ende des Lagers 
geschoben wird. Sammtliche Bewegungen gehen 
von der Dampfmaschine M  aus, welche stets in 
einer und derselben Richtung liiuft, wahrend fiir 
die verschiedenen Achsen Bremskuppelungen vor- 
handen sind, welche durch die Handhebel Y  ge- 
sleuert werden.

Anstatt der Rollen zum Warmbiegen wird 
in einzelnen Werken ein System von Hebeln 
angewendet, und stellen Fig. 19 und 20 dasjenige 
der Bethleem Works dar. Die Schiene wird 
durch die Hebel B  gefafst, durch die Bewegung 
in der Pfeilrichtung gegen die Backen A  ge- 
driickt, gebogen und infolge der Weiterbewegung 
auf das Warmlager abgeladen, wo sie durch die 
oben beschriebenen Ketten ohne Ende weiter- 
geschoben wird.

B. M. Daclen.
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Ueber clie Anforderungen an Eisenbalmschienen im Betgiebe.*
Yon P ro fcsso r L. von Tetmajer in  Z iirich.

Im Septcraber der Jahre 1884 und 1885 
tagte in Munchen eine Conferenz zur Verein- 
barung einheitlicher Priifungsmethoden von Bau- 
und Constructionsmaterialien, welche unter andern 
auch die Frage der Anforderungen, die vom 
Standpunkte des Belriebs an Eisenhahnschicnen 
zu stellen sind, in den Kreis der Erorterungen 
zog und diejenigen Priifungsmethoden bezeich- 
ncte, durch welche das Vorhandensein jener 
Eigenschaften nach dem heutigen Stande unserer 
Kenntnisse und Erfahrungen am scharfsten und 
zuverlassigsten constatirt werden kann.

Mit der gleichen Frage bcschaftigte sich im 
letzlen Quartale des verllosscnen Jalires auch 
die bahntechnische Gommission der Conferenz 
der schweizerischen Eisenbahntechniker und 
erwahlte in den Herren L, B o s c h ,  Oberinge- 
nieur-Adjunct der schweizerischen Nord-Ost-Balin, 
und S t i c k e l b e r g e r ,  Bureau-Chef der J.-B.-L.- 
Balin, eine Subconmiission, die die scliwebende 
Angelcgenhcit naher zu priifen und iiber den 
Bcfund Bericht zu erslatten hatte.

Genannte Subcommission sefzte sich mit dem 
Chef des eidgenossischen Festigkeitsinstitutes in 
Beziehung. Mehrere im schweizerischen Poly- 
tęchnicum abgehaltcne Berathungen dienten zur 
Abkliirung der Sachlage und fiihrten schliefslich 
zu einer Ausarbeitung der Herren B o s c h  und 
S t i c k e l b e r g e r ,  welche die bahntechnische 
Commission fiir die Mitglieder der sćhweizeri- 
schen Eisenbahntechniker - Conferenz in Druck 
zu legen beschlofs.

Die Gesichtspunkte, welche anlafslich der 
Verhandlungen im Polytechnicutn zu Ziirich auf- 
getaucht sind, bieten wenig Neues. Im grofsen 
und ganzen decken sie .sich mit jenen Anschau- 
ungen, welche die Herren B 6 sch  und S t i c k e l 
b e r g e r  anlafslich der Bearbeitung der Beding- 
nifsheftc fiir einheitliche Lieferung und Priifung 
von Eisenbahnschienen (1883) zum Ausdrucke 
brachten, beziehungsweise welche aus den Yer- 
handlungen der Miinchener Conferenz und den 
Arbeiten des Yerfassers bekannt sind. Wenn 
wir dessenungeachtet hier auf fraglichen Gegen- 
stand zuriickgreifen, so geschieht es lediglich, 
um jene Versuche naher zu besprechen, welche 
auf Anregung des Yerfassers in wohlverstandc- 
neni Interesse der schweizerischen Eisenbahn-

* Entnommen aus der Redaction roni Verfasser 
freundlichst zur Yerfugung gestellten Burstenabzugen 
des 3, Heftes der M itth e ilu n g en  der A n s ta lt zur 
Prufung von Baumaterialien am eidg. Polytechnikum. 
Dasselbe behandelt die Methoden und Resultate der 
Prufung von Eisen und Stahl und anderen Metallen.

Dic Red.

verwaltungcn durch dic Herren B o s c h  und 
S t i c k e l b e r g e r  veranlafst, zunachst und ins- 
besonderc die Prufung des Wertlies der von der 
Miinchener Conferenz aufgegriffenen und wieder 
in den Vordergrund gestellten Biegeprobe an 
ganzen Gcbrauchsstiickcn anstreben. Die Herren 
B o s c h  und S t ic k  e lb e r  ger slimmten iibrigens 
mit dem Verfasser in der Ueberzeugung iibercin, 
dafs die zur Werthschatzung der Biegeprobe 
eingeleitete Untersuchung, in Ermangelung aus- 
reichender Mittel, das Niveau einer rohen An- 
naherung kaum iiberragen werde. Auch sollten 
bei diesem Anlasse ausschliefslich solche Messun- 
gen vorgenommen werden, die auch bei Ueber- 
nahmen, also bei einer allfalligen Verwerthung 
der gewonnenen Resultate, auf jedcm Werke 
ohne weiteres ausfiihrbar bleiben.

Vom Stande des Betricbes pflegt man an 
Stalilscliienen folgende Anforderungen zu stellen:

1. S i c h e r h e i t  gegen j e gTi che ,  d ie  
B e t r i e b s s i c h e r h e i t  gefi i  h r d e n d e  B  e - 
scha  di gu n gen.

2. M o g l i c h s t  g ro f s e  W i d e r s t a n d s 
f a h i g k e i t  gegen  Y e r s c h l e i f s  d u r c h  Ab- 
n u t z u n g.

Dic Beschiidigung der Stalilscliienen — und 
nur mit solchen haben wir es hier zu thun — , 
bestehen in:

a) Q u e r b r i i c h e n ,
b) Lć ings r i s sen  und A b s p a l t u n g e n ,
c) Q ue t sch u n ge n.

Q u e r b r i i c h e  von Stalilscliienen treten ent
weder zufiillig vereinzelt, oder mit einer gewissen 
Regelmiifsigkeit auf. Erstere werden zuriickge- 
fuhrt auf eine zufiillig irrthiimliche Zusanimcn- 
setzung einer Charge, auf locale Sprodigkeiten, 
zufiillige Lage der Blasenzone der lngots oder 
auf locale Beschiidigungen durch unzwcckmafsigc 
Behandlung der Schienen beim AbkOhlen, Gera- 
derichten, Auf- und Abladen, sowie insbesonderc 
beim Biegen behufs Einlegen in Curven. Mit* 
unter sind Querbruchc mit alten Anrissen beob
achtet. Individuen einer irrthumlich zusammen- 
gesetzten Charge, Schienen mit localen Fehlern 
und Beschiidigungen breclien oft vor dem Ein
legen oder in der ersten Periode ihrer Dicnst- 
leistung. Die mitunter beobachtete Abnahme der 
Schiencnbruche in spaterem Alter mochte viel- 
leicht durch iihnliche Yerhaltnisse ihre Erklii- 
rung fitiden.

Briichigkeit der Stahlsehienen mit mehr oder 
weniger regelmafsigem Charakter, Briichigkeit 
beim Eintritt kalter Witterung' wird im Stahl durch 
ein gleichzcitiges Yorhandensein relativ erheb-
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licher Kohlenstoff- und Phosphormengen erzeugt. 
Andererseits zeigt der kohlenstoffarme, mehr oder 
weniger phosphorreiche Silicium - Stahl neben 
Querbriichigkeit eine unzweideutig ausgepragte 
Neigung zu Spaltungcn, wahrend der reine mit 
Mangan gedichtete Kohlenstoffstahl selbst in har
ten Marken (z. B. Sheffield - Stahlschienen der 
J.-B.-L.-Bahn mit 0,4 bis 0,52 f i C.) und extre- 
men klimatischen Verhaltnissen (z. B. Finnland) 
weder Briichigkcit noch Tendenz zu Spaltungen, 
Abbliilterung u. d. m. zeigt.

L a n g s r i s s c ,  A b s p a l t u n g e n  treten bei 
Stahlschienen entweder infolge ver\valzter Lunker 
auf, oder sie scheinen durch die sogenannte 
partielle Silicium-Wirkung bedingt zu sein.

Verwalzle Lunker kommen meist bei weichem, 
unruhigem Stahl und dann nur an einem Ende 
der Schiene vor. Durch Enden der ausgewalztcn 
Stiibe fallen die unganzen Endstiicke in der 
Regel weg (uns ist blofs einmal vorgekommen, 
dafs ein Probestab beim Zerreifsen in der Langs- 
riehtung in 2 symmetrische Halften zerfiel ; die 
Probe war der Kopfmitte eines Schienen - End- 
stiickes entnommen); es zahlen daher verwalzte 
Lunker in fertigen Schienen zu grofsen Sel- 
tenheiten. A b s p a l t u n g e n  der Schicnen- 
kćipfe kommen an jeder Stelle, bald in der 
Schienenmitte, bald an den Enden localisirt vor. 
Sie treten erst nach einigen Jahren der Dienst- 
leistung der Schienen auf und erstrecken sich 
nicht seiten auf 1,0 rn Lange. Die Ursache 
dieser Erscheinutig moclite vielleicht in folgenden 
Verhaltnissen liegen :

Unrichtige Gufstemperatur (nach Sattmann) 
oder eine unvollkommene Siliciumwirkung ver- 
anlasscn eine bienenzellenartigc Absonderung der 
Blasenansammlungen in Nahe der Ingotoberflachc. 
Durch den Walzprocefs oder durch die auftreten- 
den Gasspannungen konnen die an sieli dunnen 
Scheidewande der Porenzellen zerslort werden 
und entstehen oxydirte, dunkelgefarble Spaltungs- 
oder Trennungsflachen mit oft erheblicher Liings- 
ausdehnung. Abgespaltene Schienenkopfstiicke zei
gen ' an den Laufflachen , andererseits an den 
Schultern oder dem obersten Theile des Steges 
schmale [Streifen metallischen Bruches. Liings 
diesen schmalen Streifen bleibt das abgespaltene 
Sliick mit dem ubrigen Schiencnmatcrial in me- 
tallischem Zusammenhange, bis durch Abnutzung 
des Schienenkopfes dic Starkę des Verbindungsstrei- 
fens soweit abgemindert ist, dafs relativ gering- 
fiigige Ursachen die genannten Abspaltungen 
herbeifiihren.

Q u e t s c h u n g e n  von Stahlschienen beob- 
achtet man meist zu den Schienenstofsen; sie 
haben in der Regel mit der Beschaffenheil des 
Schienenmaterials nichts gemein.

Zur Yerliiitung der die Betriebssicherheit der 
Stahlschienen gefahrdenden Beschiidigungen (Quer-

und Langsbriichigkeit, Tendenz zu Abspaltungen) 
empfiehlt sich bis auf weiteres :

1 . D ie  s c h a d l i c h e n ,  f r e m d e n  Be i-  
m e n g u n g e n  des M a t e r i a l s ,  insbesondere 
den Phosphor- und Siliciumgehalt durch ein 
zuliissiges Maximum einzugrenzen. Da einerseits 
Kohlenstoff, andererseits Phosphor und Silicium 
sich wechselseitig ausschliefsen, so konnte der 
zulassige Phosphor- und Siliciumgehalt auch 
durch Feststellung eines minimalen Kohlenstoff- 
gehalts, der sich mit der wiinschbaren Scliarfe 
angemessen rasch bestimmen lafst, normirt wer
den, wie dies seit einigen Jahren mit guteni 
Erfolge bei Uebernahmen von Radbandagen auf 
den belgischen Staatsbahnen geschieht.

2. D ic  C o n t r o l e  au f  B r i i c h i g k c i t  
d u r c h  S c h l a g p  roben  auf einheitlichen Sclilag- 
werken ausźufiihren. Empfehlehswerth sind 
ferner :

3. Z u r  F e s t s t e l l u n g  der Materialbe- 
schaffenheit in den aufsersten Fasern des Profils 
Aetz- oder Zerreifsproben. (Vgl. »Stahl und 
Eisen« Jahrg. 6, Seite 149; ferner die Beschlufs- 
fassungen der Munchener Conferenz.)

Die zweite wesentliche Anforderung an Stahl
schienen betritTt die W  i d e r s t a n d s fa h i g k e i t 
gegen Verschleifs durch rorzeitige Abnutzung. 
Zu Vorschriften in dieser Hinsicht fehlen noch 
sicherc Anhaltspunkte. Ja  selbst die Frage, ob 
weiche oder bartere Schienen vortheilhafler seien, 
ist derzeit noch nicht ausgetragen. Neuere E r 
fahrungen, insbesondere jene der franzosiselien 
P.-L.-M.-Bahn, haben das namentlich in Deulseh- 
land yertretene Princip „ w e i c h  auf w e i c h “ 
zu fahren ins Schwanken gebracht. Unserer 
Ansicht nach ist die Frage nach dcm zweck- 
miifsigsten Hartegrade des Schienenstahls blofs an 
Iland geordneter Schienen- und Verkehrstatistiken 
in Verbindung mit Probestrecken auszutragen, 
in wclchen Schienen bestimmter C h a r  gen,  
also Individuen bekannter chemisch-physikalischcr 
Beschaffenheit \viihrend angemessen langer Zeit 
bcobachtet und ihre Abnutzungen durch Auf- 
nahme der Mafs- und Gewichtsveriinderungen 
festgestcllt werden.

Zur Mcssung der Hartę des Schienenstahls 
bedarf man in erster Linie einer passenden Ein- 
heit, welchc bekannllich derzeit ebenfalls noch 
fehlt.

In Ermangelung einer zuvcrlassigen Methode 
zur unmittelbaren Hartcbcstimmung des Schienen
stahls ist anlafslich der Munchener Conferenz 
mehrfach auf die, insbesondere auch in Frank- 
reich zur Hartebestimmung der Stahlschienen 
yielfach benutzte Biegeprobe vcrwiesen worden. 
Es wurde ańgefuhrt, dafs unter sonst gleichen 
Umstandcn die B iegungs fah i  gkei  t der Schiene 
sich mit dcm Hartegrade des Materials andere, 
dafs man somit in der einhcitlich organisirten 
Biegeprobe ein ausreichendes Mittel zur nahe-



410 Nr. 6. „S T A H L  UND EIS E N .“

rungsweisen Hartebestimmung der Stalilscliienen 
erlangen konne.

Den Werth und die Bedeutung der Biege- 
probe naher zu priiifen sind uns :

von Seiten der schweizerischen N.-O.-Bahn
(Ingenieur BOsch) . . 22 Stiick

„ „ „ St. Gotthardbahn (Ingenieur
K u p fe r)............................12 „

„ „ „ J.-B.-Luzernbahn (Ingenieur
Stickelberger) . . . .  14 „

„ „ „ schweizerischen Centralbahn
(Oberingenieur Hui) . 23 „

Summa 71 Stiick

1,4 m lange Abschnitte von Schienen mit theil- 
weise bekanntem Yerhaltcn im Betriebe zur Yer- 
fiigung gestellt worden, welche zunachst auf der 
W erde rschen  Festigkeitsmaschine der Biege- 
probe uńterworfen wurden.

Beziiglich Programm, Priifungsvorgang und 
Zusammenstellung der gewonnenen Resultate 
dienen folgende Bemerkungen:

Der KraftangrifF erfolgte mittelst einer auf
3,0 cm Durchmesser abgerundeten Schneide auf 
die Kopfmitte der auf 1,0 m freigelagerten 
Schiene. Zur Messung der Durchbiegung diente 
der auf Seite 96 bcschriebene, .cylindrische Mafs- 
stab mit 1,0 mm Theilung und 0,1 mm Nonius. 
Die Bieggrenze wurde mittelst des genannten 
iMafsstabs ais derjenige Moment einer Versuchs- 
reihe bestimmt, nach dereń Uebersclireiten der 
Vcrsuchsstab eine erliebliche, vorwiegend blei- 
bcnde Durchbiegung ergab. Zur Feststellung 
dieser Grenze mufste analog, wie bei Ermittelung 
der Elasticitats- bezw. Proportionalitiitsgrenze, 
nach wie vor Ueberschreiten derselben, auf die 
Ausgangsbelastung zuriickgegangen werden.

Principiell wurde zu jeder Belastung die 
correspondirende Durchbiegung aufgenommen, 
das Diagramm der Biegungsarbeit construirt und 
mittelst eines Planimeters ausgemessen. In nach-

folgenden Zusammenstellungen geben wir in cm t 
ausgedriickt:

a) d ie  De f o r m a t i o  n sa rb  e i t  d e r  S c h i e 
n en  an der Bieggrenze;

b)' d ie  D e f o r m a t i o n s a r b e i t  d e r  S c h  ie- 
n en bei 35 t Belastung.

Jenseits 35 t hat das Mafs der Deformations
arbeit aus dem Grunde wenig Bedeutung, weil 
oft schon bald nach Ueberschreiten dieser Be
lastung Verbiegungen, das Windschiefwerden 
der Schienen eintrat.

Die Durchbiegung an der Bieggrenze sowie 
bei 35 t Belastung haben wir ais » a b s o lu t c «  
Durchbiegung der Versuchsobjecte den Tabellen 
einverleibt. Besserer Vergleichung willen fugten 
wir die » r e l a t i v e «  Durchbiegung bei, welche 
sich fiir ein Triigheitsmoment J  =  1000 in cm 
nach :

<• —  f 0
—  ~J~

berechnet, wenn
fo die absolute Durchbiegung;
J 0 das factische Tragheitsmoment des Pro- 

fils bedeutet.
Vorstehende Formel liefert innerhalb der 

Bieggrenze ziemlieh genaue, jenseits derselben 
nur rolie Niiherungswerthe fiir dic relative Durch
biegung.

Stellt in cm t ausgedriickt 
Ao die absolute, durch Ausmafs des Biegungs- 

diagramms erhobene Deformationsarbeit einer 
Schiene, bezeichnet nach wie vor

Jo das Tragheitsmoment ihrer Profilflaclie, 
so wird naherungsweise

ł AA  —  Ao . ~j -

die r e l a t i v e ,  in unserm Falle auf cin Trag- 
heitsmoment J  =  1000 in cm bezogene De
formationsarbeit der Schiene geben, welche wir 
Yergleichungshalber den folgenden Zusammen
stellungen beigefiigt haben.

Sr.

Yerhatten im 
Betriebe be- 

zuglich

pa

to 
' § 

a

Schienen

o
k"

X Ibo
■n
i?

Moment
ffl

t

Durch- 
bieg., cm

Deform. 
Arbeit 
cm t

an der Bieggrenze

Durch- 
bieg., cm

Deform. 
Arbeit 
cm t

tac3
cJ

tac3to
CD

2
D > 3 > “

i-
Ocn ~c3 'otn a-G
c i e$ U t cm

bei 35,0tBelast. a.d.Tragjrenic

Bemerkungen

Antragsteller: Sclnyeiz. Nord-Ost-Bnlm (Ingenieur L . Bosch).
11874 bruchig mafsig 35,74 13,01025,0 155,0140.00,55 0,56 11,0 11,30,47 0,48 8,2 8,455,0 6,84
2 * j* 38,0 0,56 0,57 10,6 10.90.50 0,51 8,7 8,953,0 5.64
3 1S76 iieml. bruch.n. g.* un- 

bedeutend35,74 13,01025,0 155,034,0 0,47 0,48 8,0 8.20,52 0,53 9,1 9,358,0 8,92
4 n n Tł n ■n 34,0 0,46 0,47 7,8 8,00,49 0,50 8,6 8,859,0 9,33
5 1879 nithł bruchigimbedeut. 37,25 13,01031,8 156,030,0 0,46 0,47 6,9 7.11.10 1,1326,5 27,348,0 8,69 \
6 r> ?ł T 32,0 0,48 0,49 7,7 7.90.99 1,01 24,5 25,348,0 10.66
7 1880 bruchig n 37,25 13,01031,8 156,033,0 0,50 0.51 8,7 8.50,63 0,65 12,7 13,154,0 7,05
S ,, r> !ł 7> 33,0 0,45 0.46 7,4 7,60,54 0,55 10,5 10,856,0 7,55
9 1881 n. briich. bedeut. 87,2513,01031,8 156,029.0 0.42 0.43 6,1 6,32,19 2,2463,5 65.5 42,0 7,20
10 1881 łł n. g. unbo-37,2513,01031,8 156,033,0 0,53 0.54 8.7 9.00.62 0,63 11,7 i2;i 5ri.0 7,201
11 deutend

n ,, n 34,0 0,51 0,52 8.7 9.00.55 0.56 10,0 10,348,5 -  /
12 1881 n 37,25 13,01031,8 156,030,0 0,47 0,48 7.0 7.20,99 1,02 23,7 24.551,0 8,95

Siliciumstahl.

Schiene w egen Quer- 
1 b ruch  a u s ra n g ir t
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Nr

Yerhalten im 
Betriebe be- 

ztiglich

toc3

Schienen

o

kg

en
f/lrj

to Durch-
<v aj ca bieg., cm
totO
f-tH

J-r<D
r z

w

* 0 li >
Ul ci

Moment t a u

in cm

Deform. 
Arbeit 
ctn t

an der Bieggrenze

Durcli- 
bieg., cm

f/lrO
c i

Deform. 
Arbeit 
cm t

bei 35,0 Belast.

«

boc3
to

3O
t cm 

a.d.Traggreuze

Bemerkungen

13 1882
14 1882
15 1883
1C 1883
17 1884
1S 1884
19 1885
2C *
21 1885
22 n

23 1880
24 ił
25 1880
26 •n
27 1881
28 r>
29 1881
30 V
31 1881
32 n
33 1881
34 ?ł

35 1873
36 1876
37
38 1881
39 Tł
40 1881
41 ł»
42 1881
43
44 1883
45
46 1883
47 1884
48 n

49 1870
50 1870
51 n
52 1870
53
54 1874
55 71
56 1874
57
58 1874
59
60 1883
61 n
62 1883
63
64 1883
65 n
66 1885
67
68 1885
69
70 1885
71

n. bruch mtnl.Mcul. 37.25
37.25
37.25
37.25
36.00
36.00
36.00

36,00

13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0

13’ 0

1031.8
1031.8
1031.8
1031.8
1030.0
1030.0
1030.0

1030.0

156.0
156.0
156.0
156.0
157.3
157.3
157.3

157.3

28,0
29.0
26.0
30.0
25.0
26.0
27.0
28.0
27.0
27.0

0,43
0,43
0,39
0,41
0.41
0,40
0,38
0,40
0,46
0,41

0,44
0.44
0.40
0,42
0,42
0,41
0.39
0,41
0,47
0,42

6,0
6,2
5.1
6.1
5.1
5.2
5.1 
5,6
6.2 
5,5

6,2 1,69 
6,41,71
5,2 2,41
6,3 1,27 
5,2 1,82
5,3 2,88
5,21,42 
5,81,49 
6,4 1,70
5,7 1,64

1,73
1.75 
2,48 
1,30 
1.87 
2,96 
1,46 
1,53
1.75 
1.69

47.2
49.2
69.2
35.2 
49,7 
81.5
37.4 
42,0
45.2
44.5

Antragsteller: S t. Gotthardbahn (Ingenieur Kiipfer).
?* ?* 36.6

36.6

36.6

36.6

36.6

36.6

13,0 1044,5 158,5

13",0 1044,5 158,5

13*0 1044,5 158,5

13*,01041.5 158,5

13*0 1044,5 158,5

13”,0 1044,5
J?

158,5

33.0
33.0
28.0 
28,0
24.0
25.0
24.0
24.0
29.0
32.0
32.0
32.0

0,49
0,46
0,43
0,40
0,37
0,38
0,38
0,37
0,45
0,47
0,46
0.44

0,51
0,48
0,45
0,42
0,39
0,40
0,40
0,39
0.47
0,49
0,48
0,46

8,1
7.6 
6,0
5.6
4.4
4.7
4.5
4.4
6.5
7.5 
7,3 
7,0

8,4
7,9
6.3
5.8
4.6
4.9
4.7
4.6
6.8 
7,8
7.6
7.3

0,62
0,60
2,03
1,91
6,66
5,11
7,75
6,97
1,14
1,33
0,98
0,87

0,65
0,63
2,12
1,99
6,95
5,33
8,10
7,27
1,19
1,39
1,02
0,91

13.5
13.2 
57,0'
57.7 
200,0
153.5
237.0
211.5
29.2
36.0
25.7
21.7

48.8
50.8
71.4
36.3
51.2
83.9
38.5
43.2
46.5
45.8

14.1
13.8
59.5
60.2
208.9
100.3 
217,1'

48,2
48.0
47.0
51.0
45.0
44.0
49.5
47.0
50.0
49.0

53.0
54.0
43.5
43.5
35.5
37.0
36.0

30.5
37.6 
26,8
22.7

220,8 35,5
50.0
49.0
46.0
46.0

Antragsteller: Jiira-Berii-Luzern-Balin (Ingenieur Stickelberger).
koiueBruclie imbedeut. 

Bering
n

ziemi, slark

bruchig 

n. bruch

36,1 13,00 

33,45,12,75

33.45

33.45 

33,4512,75

12,75

12,75

33.45 12,75

33.45 12,751 
33,4512,75

968.5
894.0

894.0

894.0

894.0

894.0

894.0
894.0

146,0
139.3

139.3

139.3

139.3

139.3

139.3
139.3

30.0
31.0
30.0
27.0
26.0
25.0
26.0
24.0
24.0
26.0
27.0
25.1
25.0
25.0

0,44 0.43
0,52
0,4S
0,54
0,41
0,41
0,40
0,39
0,39
0,40
0,48
0,41
0,41
0,44

0,46
0,43
0,48
0,37
0,37
0,36
0,35
0,35
0,36
0,43
0.30
0,37
0,39

6,6
8,0
7.2
7.3
5.3
5.1
5.2
4.7
4.7
5.2
6.5
3.6 
5,1 
5,5

6,4 1,06 1,03 
7,10,99
6.4
6.5 
4.
4.6
4.6
4.2
4.2
4.6
5.8
3.2 
4,5
4.9

0,91
1,99
2,11
2,11
2,13
4,08
3,96

5,17
3,00
3,32

0,88
0,81
1.78
1,88
1.89
1.90 
3,64 
3,54

4,63
2,68
2,95

28,3
24.0 
20,8
54.0
57.0
58.0 
59,7 
lic,2
114,5

152,0
87.5
96.5

27.4
21.4
18,6 48,0
48,2
50.9
51.9 
53.4

78.2
86.3

51.0
50.0

47.0
45.0
45.0
45.0

104.0 40,0 
102,5 41,5

32.5
30.5

136.0 38,0
41.0
40.0

11,62
11,02
11,13
6,08
8,92

10,72
6,87
8,76
6,69

7,13
8,10

10,29
9,37

e.9,50
0,58

12,10
11,40
9,10

6,60
6,99

6,44
8,15
5,11

10,87
6,78

12,15
9,00
8,25

11,44

gebrochen • t 

* keine Erfahrung

Manganstalil

* Die genauen Erhe- bung. stehen noch aus

10,07

plotzl. gebrochen
\schwach abge- 
jlaufene Sclnene

Engl. M anganaU hl; 
* e h r  g « t b e w S h r t! !

Yorzeit. Yerwind.

Yorzeit, Yerwind

plotzl. gebrochen 
plotzl. gebrochen

pliitzl. gebrochen 
plotzl. gebrochen

Antragsteller: Seliweiz. Centralbalm  (Oberingenieur U ui, Basel).
1,6% in 
10 Jahren 
1,0 o/o in 
10 Jahren
] ,6 °/0 in 
10 Jahren

(?)

(?)
n

(?)

uubedeut. 36.8
36.8

36̂ 8

36!8

36*8

36*8

36.8

36.8

36.8

36.8

36.8

36.8

12,8'
12,8

13,0 

13”,0 

13",0 

13”,0 

13”,0

13’ ,0

1020,0
1020,0

12,8 1020,0 

13*0 1033,3 

13”,01033,3 

13*,o|l033,3

1033.3

1033.3

1033.3

1033.3

1033.3

1033.3

156.6

156.6

156.6

156.6

156.6

156.6

156.6

156.6

33.5
34.0
35.5
35.5
35.0
35.0
28.5
28.5
28.3
28.3
28.3 
27,8
23.1
23.0
22.5
22.5 

156,627.0
27.0

27,5j0,55
26,5
26,0 0,44 
27,5 0,52

0,44-

27,5 0,56 
0,51 
0,58 
0,60 
0,65 
0,62 
0,59 
0,49 
0,51 
0,54 
0,47

0,56 
0,45 
0,45 
0,53 
0,56 
0,53 
0,60 
0,62 
0,67 
0,64 
0,61 
0,51 
0,53 
0;.56 
0,49 

0,47 0,49
0,500,52 
0,40 0,41
0,41
0,43
0,45
0,57
0,50

0,42
0,44
0.46
0,59
0,52

7.5 
5,8
5.7 
7,1
7.7
8.5
9.8 

10,6 
11,5 
10,8 
10,3
7.0 
7,3
7.6
6.6 
6,6
6.9
4.6
4.7
4.8
5.1
7.7
6.7

7,6 3,23 3,29 
3,39
3.14 
3,29 
3,53 
1,48 
1,26 
0,57 
0,61 
0,64 
0,61
2.14
2.13 
2,17 
1,89 
2,34 
2,72 
5,61 
5,51 
5,95
6.14 
3,20 
3,29:

5,93,32 
5,8 3,08
7.2 3,23 
7.83,49 
8.7 1,43

10,0 1,22 
10,80,55
11.7 0,59 
11.00,62 
10,5 0,59
7.12.07 
7,4 2,06
7.7 2,10
6.7 1,83
6.7 2,26 
7,02,63
4.7 5,44 
4,85,34 
4,95,76
5.2 5,94
7.8 3,10 
6,83,19

92.0
95.5
89.0
91.5
102.5
40.0
31.8 
9,6

10.3
10.8
10.3
58.0
57.5
56.0
55.5 
63,7
73.5
151.0 
140,2 
IGI,5
107.0

93.840.0 
96,939,2
90.839.7
93.339.8
104.5 39,5
41.3 45,0
32.946.0 
9,951.2

10,6 50,0
11.148.0
10.650.7
59.9 47,7
59.4 47,8
57.848.0
57.347.8
65.9 46,0
75.9 45,3
150.1 40,3
154.2 41,0
167.0 39,5
172.5 40,0 

88,0 91,045,4 
90,2193,2(44,0

7  \ * uin 0,2 cm abge.
1 / nutzte Sehiene

10,20 \um 0,2 cm abge-
11.80 f nutzte Sehiene
18.10 (um 0,2 cm abge-
11.25 / nutzte Sehiene
11,12 \Silic -Stalil ; un-
12.70 /hen. Sch..«Absch.
13.00 \Silic.-Stahl; un- 
8,45 /bon, Sch.-Absch.
7,50\Silic.-Stalii; un

i i  ,40 P*eu. Sch.-Abscli.
12.00 \ unbenutzter 
12,40 /Schien,- Abschn.
11.70 \ unbenutzter 
10,61 /Schien. -Abschn.
11.25 \ unbenutzter
11.80 /Schien. - Abschn.
14.10 \ unbenutzter 
14,30 /Schien. -Abschn.
13,60 \ unbenutzter 
14 10 /Schien, - Abschn,
13,801 unbenuUter f Ŝchienen - Abschnitt ■”  / plotzl. gebrochen
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Die Zusammensteyungen sind genugend iiber- 
sichtlich und bediirfen keiner weiteren Erlauterung. 
Blofs hinsichtlich der Columne „ Y e r h a l t e n  
im B e t r i e b e “ sei folgende Bemerkung ge
stattet :

Die Angaben dieser Golumne sind von zwei- 
felliafletn Werthe, weil sie sieli weder auf das 
Yerhalten der Versuehsobjecte beziehen nocli vom 
Yerhalten solcher Schienen abgeleitet sind, die 
mit den gepriiften Objecten ein und derselben 
Charge en ts tam men. Fragliehe Angaben driicken 
das Gesammlverhalten einer Lieferung aus, wel-

die grofse Praxis zu wenig charakteristisch, diejenige 
beim Bruch, bezw. beim Beginn der Verwindung 
mufste wegen des Einflusses der Zufalligkeiten, 
die die yorzeitige Yerwindung des Stabes be- 
dingen, ais zur Yergleichung uberhaupt unbrauch- 
bar fallen gelassen werden. Dagegen bringt die 
Deformationsarbeit (naherungsweise den Biegungs- 
pfeil) bei einer zwischenliegenden Belastung, die 
Widerstandsfahigkeit des Materials gegen Durch- 
biegnng des Stabes, und sofern diese mit der 
H a r t ę  des Materials zusammenhangt, die Hiirte- 
yerhaltnisse derselben vortrefflich zum Ausdruek.

chcs durch die mechaniseben Eigenschaften eitii- 
ger, beliebig herausgegriffenen Schienen nicht zn- 
yerlassig gekennzeichnet werden kann. Auch 
sollten Schienenbruelie sowie die Grofse der 
Abnutzung z a h l e n m a f s ig ,  letztere reducirt auf 
einebestimmteVerkehrseinheit, ausgedriickt werden. 
Ungeachtel ihres zweifelhaften Werthes lassen 
wir indessen besagte Angaben stehen, weil durch 
sie im grofsen und ganzen das Abhangigkeits- 
yerhaltnifs zwischen dem Verhalten der Schienen 
im Belriebe und den Ergebnissen der Biegeprobe 
einigermafsen zum Ausdruek gelangt, und dieselbe 
dadurcli rechtfertigt.

Die Resultate der Biegeproben sind in mehr- 
facber Beziehung von Interesse. Vor Allem be- 
stiitigen sie die Erwartung, es werde unter sonst 
gleichen Verbaltnissen -die Biegungljfahigkeit der 
Stahlschienen je nach Beschaffenheit des Ma
terials sehr verschieden ausfallen. Mit wachsender 
Widerstandsfahigkeit des Materials gegen gewalt- 
same Formyeranderung wachst in der That Elasti- 
citat und Bieggrenze und nimmt der Biegungspfeil 
und die Deformationsarbeit der Schiene bei irgend 
einer Belastung jenseits der Bieggrenze, bei wel
cher jedoch sowohl Bruch ais der Beginn der 
Verbiegung (Windschiefwerden) zuverlassig aus
geschlossen sind, entsprechend ab. Je weicher 
und ztiher das Materiał, je grofser unter sonst 
gleichen Yerhidtnissen die Deformationsarbeit. 
F iir unser Versuchsmaterial wurde letztere sowohl 
fur die jeweilige Bieggrenze. fur eine Belastung 
von 35 t ais auch fiir den Bruch oder den deut- 
lich ausgesprochenen Beginn der Yerwindung 
(angezeigt durch den Ruckgang der Luftblase der 
Libelle des Werderschen Wagebalkens) bestimmt. 
Die Deformationsarbeit fiir die Bieggrenze ist fiir

In vorstehender Figur sind die Deformations- 
diagramme einer Biegeprobe mit Stahlschienen 
der schweizerischen Centralbahn dargestellt. Es 
bezeiclmet auf der Abscissenaxe o den Ausgangs- 
punkt bezw. Coordinaten-Ursprung fiir das betref- 
fende Diagranim. Die gemeinsame End-Ordinate 
entspricht der angenommenen Grenzbelaslung von 
35 t. Es gehort:
Diagranim Biegeprobe Biegepfeii Dof.-Arbeit

Nr. zur Nr. fiir welche der in  cm die ■ in tem

1
2
3
4
5
6

67
52
51
60
54
56

5,51
3.29
3.14
2.14 
1,48 
0,57

154,2
93.3
90.8
59.9
41.3
9,9 belrilgt.

Der grofste Werth des Biegepfciles betragt 
somit das 9,6fache, die grofste Deformations
arbeit das 15,5fache der kleinsten. Man sieht,
dafs der Pfeil der Biegungsarbeit nicht pro- 
portional ist, dafs aber Biegungspfeil, wie ins- 
besondere die Deformationsarbeit der Interpolation 
weite Spielraume bietet, und dafs somit die hier 
entwickelte Methode der Bestimmung der Stahl- 
cjualilat fiir Schienenzwecke sich ganz besonders 
dann empfehlen wird, wenn fur die bisherige An- 
nahme, die Deformabilitiit des Schienenstahls 
yeriindere sich proportional dem  Ilartegradc des 
Materials, fruher oder spiiter ein exacter Beweis 
erbracht werden sollte. W ir  sind der Ansicht 
dafs fragliehe Nachweislieferung blofs durch Yer
suche im grofsen, an Hand jahrelanger Beob
achtungen  enlsprechend eingerichteterProbestrecken 
geleistet werden kann. W ir werden in dieser 
A nsich t durch die Ergebnisse umfassender Yer
suche , die Hartę unseres Schienenstahlmaterials 
durch den Widerstand bei dessen maschineller
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Bearbeitung zalilenmiifsig auszudrucken und da
durch eine Relation zwischen Hartę und Bieguugs- 
fahigkeit zu schaffen hestarkt. W ir  fanden nam
lich, dafs innerlialh der Harteunterschiede unseres 
Versuchsmaterials, der Effect der mechanischen 
Bearbeitung bei sonst gleichen Verhaltnissen, 
nicht die gesuchte Hartę, wohl aber die Giite 
des Werkzeugs zum Ausdruck bringe, und dafs 
bei ein und demselben Werkzcug die Lęistung 
den Hartegrad nicht geniigend scharf kennzeichne, 
um eine widerspruchslose, zutreffende Sehlufsfol- 
gerung zu gestatten.

Vielfach wird angenommen, die Grofse der 
Zugfestigkeit des Stahlmaterials bringe seine Dichte, 
insbesondere den Hartegrad und damit den Wider- 
stand gegen Abnutzung zum Ausdruck. Auch 
wir haben uns die Frage nach den Beziehungen 
zwischen den Resultaten der Biegeproben und 
denjenigen der modernen Qualitatsprobe vorlegen 
und ihre Beantworlung, soweit dies unsere be- 
scheidenen Mittel gestatten. in den Kreis unserer 
Untersuchungen ziehen mussen. Zu diesem Ende 
liefsen wir aus 18 der yorangeliend der Biege- 
probc unterworfenen Schienenabsclmitte je einen 
normalen Rundstab aus der Kopfmitte, sowie 
einen Flachstab von etwa 2,80 X  1.2 cm Quer- 
schnitt aus der Laufflache in iiblicher Weise 
herausarbeiten. Bei der Auswahl des Versuchs- 
materials ist auf die extremen Resultate der 
Biegeprobe, auf eine gemigende Zahl abstufender 
Zwischenglieder, sowie auf solche Schienen-Indivi- 
duen, die bei der Biegeprobe ein auffallendes 
Verhallen gezeigt hatten, gebiihrend Riicksicht 
genommen worden.

Die tabellarische Zusammenstellung auf Seite 
414 und 415 giebt ein Bild iiber die gewonnenen 
Resultate.

Aus der genannten Zusammenstellung erhelit, 
dafs mit wachsender Widerstandsfiihigkeit gegen 
gewaltsame Durchbiegung des Schienenstahls im 
allgemeinen Streckgrenze und Zugfestigkeit des 
Materials wachsen, Contraction und Dehnungen 
abnehmen. Die Aenderungen dieser Grofsen sind 
dank dem schadliehen Einflufs. den kleine Un- 
homogenitaten, Fehler etc. in der an sich geringen 
Profilfliiche des Probestabes ausmachen,keineswegs 
so regelmafsig und entsebieden ais diejenigen der 
Ergebnisse der Biegeproben. Bei den Zerreifs- 
proben liegen die Grenzwerthe der Festigkeit 
zwischen 4,3 und 7,1 t pro cm2, wahrend bei 
den gleichen Materialien und der angenommenen 
Belaslung von 35 t der Biegungspfeil zwischen
0,51 und 8,10, die relative Deformationsarbeit 
zwischen 8,9 und 247,9 tem schwankt, somit 
wesentlich besser ais die unsichere Zugfestigkeit 
geeignet ist, zur Feststellung jener Harteverhalt- 
nisse benutzt zu werden, die vom Standpunkt 
der Betriebs-Oekonomie erwunscht erscheinen 
mufs.

Bei Durchsicht der Zusammenstellungen der 
Resultate der Biegeproben iiberrascht zunachst 
die relativ grofse Zahl der wahrend der Yersuche 
g e b r o c h e n e n  Schienenabsclmitte. Auf 71 
Biegeproben entfallen 8, d. h. 11,3$ solcher 
Briiche. Die Ursache dieser Bnichigkeit der 
Stahlscliienen aufzuklaren, liefsen wir aus 5 der 
gebrochenen Schienenabsclmitte Zerreilsproben 
und zwar, ahnlich wie vorher, je einen Rundstab 
aus der Kopfmitte und einen Flachstab aus der 
Laufflache herausarbeiten, gleichzeitig aber auch 
die chemisehen Analysen der Materialien an-: 
fertigen. Folgende Zusammenstellung giebt nahe- 
ren Aufschlufs iiber den Befund dieser speciellen 
Untersuchung:

a. Ergebnisse der chemischen Analysen,
ausgefuhrt durcli Prof. Dr. Treadwell.

Laur. Nr. Nr. d. Biege- 
Probe KohlenstofT Mangan Silicium Phosphor Schwefel

in % in % in % in % in %

1 13 0,441 0,854 0,167 0,111 0,088
2 32 0,292 0,522 0,101 0,132 0,068
3 44 0,183 0,643 0,006 0,219 0,058
4 47 0,259 0,539 0,006 9,220 0,048
5 71 0,267 0,533 0,007 0,101 0,054

b. Ergebnisse der Zerreilsproben.

Lauf. Nr. Ort der 
Entnahme Streckgrenze Zugfestigkeit Contraction Dehnungin% Qual. Coeff. Bemerkungen

der Probe t pro cm2 t pro cm2 in % pro 20 cm n. letmajer

1 Laufflache 3,18 5,87 24,9 18.5 1,09 —
Kopfmitte 3,25 5,95 40,9 21,5 1,28 —

2 Laufflache .3,91 5,99 37,0 20,1 1,20 -
Kopfmitte 3,89 5,95 44,0 20,1 1,20 --

3 Laufflache 3,00 5,20 12,0 10,0 0,52 unganz
Kopfmitte 3,10 5,70 29,0 18,5 1,05

blasig4 . Laufflache 2,99 3,64 0,0 3,0 0,11
Kopfmitte 3,62 ' 4,24 0,0 3,7 0,15

5 Laufflache 3,19 4,33 5,9 5,8 0,25 Jł

Kopfmitte 3,45 5,40 10,7 10,8 0,58
Ct

VI.(
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Vergleicliende Zusammen-

einiger Biege- und Zerreifs-

Schienen Tragheils- Wider-
stanils- Belas- Durch- Durch- Defor. Arbeit

Ort der Enl-tung biegung cm biegung cm cm l
Nr. nahme der

Gewicht Hohe Moment Zugprobe
t absolut relatiy absolut relatiy absolut relativ

kg.p.l.m cm in cm an der Bieggrenze boi 35 t Belaslung

1 35,74 13,00 1025,0 155,0 38,0 0,56 0,57 0,50 0,51 8,7 8,9 Laufdache
2 Kopfmitte
3 35,74 13,00 1025,0 155,0 34,0 0,47 0,48 0,52 0,53 9,1 9,3 Laufflache
4 - Kopfmitte
5 36,80 13,00 1033,0 156,6 35,5 0,60 0,62 0,55 0,57 9,6 9,9 Laufflache
6 Kopfnmto
7 36,60 13,00 1044,5 158,5 33,0 0,49 0,51 0,62 0,65 13,5 14,1 Laufflache
8 Kopfmilte
9 33,45 12,75 894,0 139,3 31,0 0,52 0,46 0,99 0,88 24,0 21,4 Laufflache

10 Kopfmitte
11 36,10 13,00 908,5 146,9 30,0 0,44 0,43 1,06 1,03 28,3 27,4 Laufflache
12 Kopfmitle
13 36,60 13,00 1044,5 158,5 32,0 0,47 0,49 1,33 1,39 36,0 37,6 Laufflache
14 Kopfmilte
15 36,00 13,00 1030,0 157,3 28,0 0,40 0,41 1,49 1,53 42,0 43,2 Laufflache
16 Kopfmitte
17 36,00 13,00 1030,0 157,3 27,0 0,41 0,42 1,64 1,69 44,5 45,8 Laufflache
18 Kopfmilte
19 37,25 13,00 1031,8 156,0 2S,0 0,43 0,44 1,69 1,73 48,2 48,8 Laufflache
20 Kopfmille
21 36,80 13,00 1033,3 156,6 28,5 0,49 0,51 2,07 2,14 58,0 59,9 Laufflache
22 Kopfmille
23 33,45 12,75 894,0 139,3 25,0 0,41 0,37 2,11 1,S9 58,0 51,9 Lauffliiche
24 Kopfmitle
25 33,45 12,75 894,0 139,0 25,0 0,42 0,37 3,00 2,68 87,5 78,2 Lauffliiche
26 Kopfmitte
27* 30,80* 12,80* 1020,0* — 27,5 0,55 0,56 3,23 3,29 - 92,0 93,8 Laufflache
28 Kopfmitte
29 33,45 12,75 894,0 139,0 24,0 0,39 0,35 3,96 3,54 114,5 102,5 Lauffliiche
30 Kopfmilte
31 33,45 12,75 894,0 139,0 23,0 0,35 0,31 5,17 4,63 152,0 136,0 Laufflache
92 Kopfmilte
33 36,80 13,00 1033,3 156,6 22,5 0,43 0,44 5,76 5,95 161,5 167,0 Laufflache
34 Kopfmitte
35 36,60 13,00 1044,5 158,5 22,5 0,33 0,34 7,75 8,10 237 0 247,9 Laufflache
36

,
Kopfmitte

* Schiene war um 0,2 cm abgelaufen.

Die chemische Zusammensetzung erkliirt das 
Verhalten der betreffenden Schienen bei den 
Biegeproben und weist neuerdings auf die Nolh- 
wendigkeit, die fremden schadlichen Beimengun- 
gen des Schienenstahls durch Feststellung zu- 
lassiger, oberer Grenze einzudammen. Bemerkens- 
werth ist iibrigens die fruher schon constatirteThat- 
sache, dafs fehlerhaft zusammengesetztes, an sieli 
briichiges Materiał brillante Zcrreifsproben lieferl, 
somit zu Trugschliissen Veranlassung geben kann. 
50 %  der Yorstehenden Zerreifsproben sind tadel- 
!os, wahrend die chemische Analyse und das 
Yerhalten der Schienen bei den Kaltbiegeproben 
uber den Werth des Materials kaum Zweifel 
iibrig lassen.

Die an ganzen, tadellos gewalzten, fehler- 
freien Gebrauchsstucken ausgefiihrte Biegeprobe 
giebt somit in der D e f o r m a t i o n s  a r b e i t ,  an-

genahert im Biegungspfeil bei einer bestimmten 
Belaslung jenseits der Bieggrenze, bei welclier 
jegliclie Vermindorung des Stabes noch zuver- 
liissig ausgeschlossen ist, nicht nur ein charakle- 
ristisches Bild iiber jene Yerlialtnisse, die die 
Biegungsfahigkeit (moglicherweise dic Hartę und 
Widerstandsfahigkeit gegen Yersclileifs durch Ab- 
nutzung) des Materials beeinflussen, sondern ge- 
stattet durch Beobachtung des Verhaltens des 
Stabes bei den weiter bis zur ganzliehen Ver- 
windung gesteigerten Belastnngen ein zutreffen- 
deres Urtheil beziiglich Materialbeschaffenheit 
(Oualitat) zu gewinrien, ais dies an Hand der 
modernen Zerreifsprobe moglich scheint.

Endgiiltige Yorschriften zu Biegeproben kon
nen derzeit nicht gegeben werden. Immerhin 
miissen wir den mit der Abfassung der Pflicht- 
hefte betrauten technischen Organen unserer Bahn-
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stellung der Resultate

Probcn mit Stahlschicnen.

Streck-
grenze

t

pro cm2

Zug-
leslig-
keit

t p. cm2

Con-
traction

%

Delii

P

10 cm

%

ung
1’0

20 cm

% Qu
al
it
at
s 
- C
oe
ff
lc
ie
nt
; 

na
ch
 
Te
tm
aj
er

B e m e r k u n g e n

4,75 6,50 4S,0 26,5 21,4 1,39 SiUciuinstaM; fehlerfrei.
4,85 6,60 48,5 27,6 20,8 .1,38 „
4,46 7,05 33,2 20,4 16,0 1,13 Fchlerfroi.
4,06 6,71 40,6 28,2 20,9 1,40 n
4,21 5,95 48,8 25,0 19,7 1,17 C~0,l60o/o; Mn=0,745o/o; Si=0,403<Y0; P=0,176 %; S=0,062»/o.
4,46 6,25 51,0 27,2 20,6 1,29
4,15 6,50 40,6 25,0 20,3 1,30
4,05 5,46 48,0 4,0 4,0 0,22 Schw.uninig-poroso Stello am Stabrand.
4,-55 6,80 42,5 24,3 20,1 1,37 Fehlerfrei.
4,00 6,43 47,6 29,0 22,0 1,41 n
4,18 7,10 30,5 22,0 18,0 1,27 0=0,520%; Mn=0,602 %; Si=0.089 ®/0; P=0,087°/0; S=O.Q74 <>/<>.
3,46 6,50 39,5 24,0 20,3 1,32 n w n n n
3,01 5,99 . 37,0 25,3 20,1 1,20 \ Bruchflacho zeigt eine hcllglanzende Partie.
3,89 5,95 44,4 25,6 20,1 1,20 jf C=0,292o/0; Mn— 0^22%: Si=0,10I <V0; P— 0,132 ft/0; S=0.068 «/o.
3,50 5,80 49,5 29,4 24,0 1,39 Feblerfrei.
3,66 6,08 45,0 30.5 25,4 1,54 n
3,43 6,20 32.3 24,8 20;2 1,25 n
3,50 6,38 5,5 7,6 6,8 0,43 Mangans talii.
3.18 5,87 24,9 21.7 18,5 1,09 \
3.25 5,95 40.9 26,3 21.5 1,28 f Bruebflache zeigt eine kleine porose Stelle.

3.50 5,46 36,1 26.7 21,9 1,19 C=0,4410/0; lln=0,85|o/o; Si=0,l67 0/o; P=0,lll»/o; S=0,088«/o.
3.28 5,50 38,3 2e;s 22,0 1,21 C— 0,234 0/0; Mn=0,055°/o; Si=0.2I4%; P=0,117 »/„; S=0,068»/o-
3.70 6,10 31,1 27.6 22,0 1,34
3,68 6,19 46,6 28,0 21,5 1,33
2.99 3,64 — — — — \ C—0,2590/0; Mu=0,539<Vo; Sb=0,006 %: P=0,220°/o; S=0,048"/0.
3.62 4,24 — — — — j PKilzlicher Briicli; Bruchdlicho unganz".

3,62 4,33 _ _ _ — \ Plotzlichcr Bruch.
2.S9 4,61 47,5 30,0 23,1 1,07 I 0=0,15 7 0/0; Mn=0,253%; Si=0,0 2 6°/„; P=0,158"/o, S=0,05lło;„.

3,30 5,51 42,0 28,7 23,3 1,28
3,13 5,48 39,0 27,9 21,9 1.19
3,35 4,88 11,7 12,9 12,0 0,58 IJlasig-schwammig”.
3,34 4,65 2,8 3,0 3,0 0,14 n n
2,70 4,90 29,2 24,5 20,2 0,99 \ Bruchflacho zeigt hellglauzende Einlagerungen.
2,69 4,97 19,3 17,7 15.1 0,75 f C=0,2S1 °/0; Mn=c0,483o/o; Si=0,004 «/0; P=0,064 o/0; S=0,044<yo.
3,30 4,38 61.5 30,3 21,2 0,93 localweicli.
3,04 4,45 52,5 35,5 28,5 1,27 normal; fehlerfrei.

** Die B lasen des Gufsblocks reichen bis auf 1,0 cm uu ter die Laufflaclie. Probestiibe Nr. 25 und 31 ha tten  norm ale Dicke 
(1,2 cm), enlliielten aber noch eine Reihe einsęitig situ irte r, schwammig-poroser Stellen. Letztere tre ten  besonders zahlreich in den 
aus der Schienenkopfm itte entnom m enen Probcn auf.

yerwaltung rathen, jetzt dic Biegeprobe auf den 
W e r k e n  und nicht, wie sonst iiblich, mit einem 
bestimmten Procentsatz der gestellten Waare, 
sondern c h a r g e n w e i s e  an tadellosen, exact 
gerade gerichtetcn Schienenenden (Abfall) vor- 
nehmen zu lassen. W ird bei diesem Priifungs- 
vorgang eine verbummeHe Charge angetroffen, 
so stellt man diese dem Producenlen zur Verfugung. 
Man entgeht dcm Spiele des blinden Zufalls und 
wird dadurch weder den Fabricanten schiidigen, 
noch Waare kaufeu, dic eine Gefahrdung der 
olTentlichcn Sicherheit in sich birgt.

Bicgcproben waren folgendermafsen zu or- 
ganisiren:

a) Z u r B i e g ep rob e sind nu r  t a d e l l o s e ,  
s o r g f a l t i g  g e r i c h t e t e  S c h i e n e n a b -

s c h n i t t e  von e t w a  1,2 111 Lange zu 
v e r w e n d e n ;

b) d ie f r e i e  Ś t u t z w e i t e  so l i  1 m be- 
t rag e n ;

c) d ic  A u f l a g e r u n g  der  zu p ru f e n d e n  
S c liic n  enabsch  ni t le  hat  au f  s ta lii er- 
nen ,  m i t  3 cm D u r c h m e s s e r  abge- 
ru n d e ten  S c h n e i d e n  zu er fo lgen.  
Gleichc Form und Abmessung ist auch der 
AngrifTsschneide zu geben.

d) Der K r a f t  an g r i f f  e r fo lg t  au f  die 
K o p f m i t te.

e) B e i  e in e r  Span r iung  von 3 t pro c m 3 
in d e r  au fs e r en  F a s e r  des P r o f i l s  
d a r fe in e  m e rk l i che ,  bleibende D u r c h 
b iegung  des S t a b e s  n i ch t  e in t re ten.
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Zur Controle belaste man den Stab wah
rend 10 Minuten mit

W
P  —  12,0 —  in t,

wenn W  das Widerstandsmoment des Pro- 
fils und 1 die Sliilzweite in cm bezeichnet. 
Nach Wegnabme der Belastung mufs der 
Stab seine ursprungliche Form wieder an- 
nehrnen.

f) H i e r a u f  s t e i g e r e  m an  die Be la s tung  
a l l m a h l i c h  b is  zu e i n e r  S p a n n u n g  
von  5 t pro c m 2 der a u f s e r  s ten 
F a s  er des P r o  f i l  s und e rhebe  w o 
im m er mogl ich au to m a t i s c h  D u r ch 
b i e g u n g  u n d d ie D e f o r m a t i o n s 
a r b e i t  des S t a b e s  bei d i e s e r  B e 
k s  tu n g.

Zwei bedeutsame Kundg

Wenn sich eine techmsch-wirthschaftliche Zeit- 
schrift wie »Stahl und Eisen « wiederholt auch 
mit der Schulfrage befafst hal, so kann sich dar- 
iibęr nur eine Species von Scliulmonarchen wun- 
dern, welche der gegen war ti gen Bewegung auf 
dem Schulgebiele gegenfiber entweder nur ein 
bedauerndes „vornehmeś“ Achselzueken haben 
oder in zorniger Weise Ach und Wehe daruber 
schreien, dafs jetzt „Ilinz und Kunz iiber Schul- 
fragen mitreden“ wolle, die doch allein von Fach- 
mannerii gelost werden konnten. Dieser Ansicht 
sind heute thatsiichlich eine leider noch sehr 
grofse Anzahl von Schylmiinnern, dic sich bafs 
daruber wundern wurden, wenn man etwa die 
Gesetzgebung unseres Landes lediglich in die 
Hiinde der Juristen legen woli te.* Dafs sie mit 
ihrer Yornehmheit oder ihrem Zornesruf den 
einmal im Rollen befmdlichen Wagen nicht auf-

* Der Abg. Frhr. v. Pirąuet sagte in dieser Be
ziehung in der 39. Sitzung des AbgeordneLenhauses 
zu Wien am 30. Marz d. J. mit Rccht: „Philologen 
utid Faehprofessoren vereinigen sich dahin, uris 
Laien jedes Yerstandnils fur das Sehulwesen ab- 
zusprecheń; sie horen es nicht gern, wenn wir ein 
W ort mitreden wollen. Ja, ich bin heute ein Laie, 
ich gebees zu, wenn es gi 11, das Katheder zu besteigen 
und iiber irgend eine der Disciplinen einen Yortrag 
zu halten; allein wenn es gilt, das Lehrziel zu be- 
stiramen oder auch die Lehrmethode zu beurtheilen, 
da trele ich aus meiner Bśseheidenheit hervor und 
sage: dafiir ist mehr oder weniger Jeder von uns, 
der die W eit geselien und in ihr gelebt und gelernt, 
ein Fachmann; er bat ein Recht, ja sogar die Pflicht, 
seiner Ueberzeugung Ausdruck zu geben. “

Bezeichnet nach wie vor 
W  in cm das Widerstandsmoment des 
Schienenprofils,
1 in cm (=  100) die Sliitzweile des Prii- 
fungsobjectes,
so ist nach Erledigung der sub e) vórge- 
schriebenen Controle die Belastung der 
Schiene bis auf

W
P  =  20,0 —  in t

zu steigern, inzwischen das Diagramńt der 
Biegungsarbeit (oder dessen Elemente) und 
schliefslich der totale Bicgungspfeil aufzu- 
nelimen.

g) D ie B e l a s t u n g  is t h i e r a u f  bis zum 
a u s g e s p r o c l i e n e n  B e g i n n  der  Ver- 
w i n d u n g  des S t a b e s  zu s te ig e rn .  
D a b e i  d a r f  e i n  B r u c h  d e r  S ch iene  
nicht  eintreten.

ebungeii zur Sclmlfrage.

halten werden, darf natiirlich ais gewifs gelten. 
Auf der andern Seite aber ist es erfrculich, 
dafs sich in den Reihen der Schulmanner eine 
ganze Anzahl von Leuten belindet, welche jene, 
von einer hochst seltsamen Ueberhebung einge- 
gebencn Ansichten nicht theilen, sondern im 
Gcgentheil es mit Freuden begrufsen, dafs sich 
die offentliche Meinung der Schulfrage bemaelitigt 
hat und dafs cs heute laut und yęrnehmlich in 
alle Lande toni, dafs mit der bisherigen Tradition 
gebrochen werden m u fs ,  dafs nicht liinger mehr 
eine Selmie die erste, beyorzugfe, monopolisirte 
und dadurch den Ellern fiir ihre Kinder aufge- 
nothigte sein darf, welche unter den heutigen 
Culturverhaltnissen nur noch eine fiir dic Yorbe- 
reitung zum Studium der Philologie oder derGolles- 
gelalirtheil passende Anstalt genannt werden kann. 
Aus den Ergebnissen der Berufszahlung vom 5. 
Juni 1882 ergiebt sich, dafs der eigentlich pro- 
ductive Theil unserer Bev61kerung (Landwirth- 
schaft, Yiehzucht, Industrie und Handwerk), also 
der Theil der Bevolkerung, welcher die Erzeugung 
und Yeredlung von Sachgiitern besorgt und daher 
recht eigentlich die nationale Arbeit darstelll, 
nicht weniger ais 73°/o der erwerbsthiitigen Be1 
Yolkerung ausmacht. Auf den Handel und die 
ihm verwandten Berufsarten enlfallen weitere 17 °/0, 
so dafs die BevSlkerung unseres Deutschen Reiehes 
aus rund 90°/0 Erwerbsthatigcn besteht, wahrend 
die Statistik 5 °/0 ais Berufslose und 5°/n ais den 
óllentlichen Dienst Yersehende und in den sogen. 
freien Berufsarten Thatige yerzeichnet. Wahrend
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es nun gar keinem Zweifcl unterliegęn kann, dafs 
jenc 90°/0 Erwcrbsthatige den Schwerpunkt des 
staatlichen Interesses bilden, da sie die Grundlage 
des nationalcn Reicbthums, die nalionale Wirth- 
seliaft darstellen und sich auf sie die iibrigen 
Berufsarten stiitzen — denn von der ersteren 
Wohlergehen hangt doch der letztereń Gedeihen 
in ersler Linie ab — nimmt dennoch der hohere 
Unterricht, zumal in Preufsen, gegenwartig in 
erster Linie nur Riłcksicht auf jenc 5°/0 im 
offentlichen Dienste und den sogen. freien Bcrufs- 
arten Thatigc. Das Berechtigimgsmonopol des 
humanistischcn Gymnasiums schnurt den grofsten 
fiir die productivc Erwcrbsthatigkeit bestimmten 
Theil unseresVolkes in dic classische Zwangsjacke, 
statt ihm eine Bildung zu gewahren, welche auch 
von ideałem Werthe ist, von grofserem sogar ais 
die classische Bildung, dic aber zugleich den 
Blick fiir die Aufgabcn des Lehens scharft, des 
Lcbens in der W eit der Bankcn, der Eisenbahnen 
und Telegraphen, der Dampfkraft und der Pressc, 
Aufgaben, die lieute wahrlich grofser und schwerer 
sind ais je.* Fiir diese Bildung tritt der »All- 
gemeine deutsche Realsćhulmanne®erein« in die 
Schranken, der nicht etwa ein Leluerverein ist 
und nicht ausschliefslich Piidagogcn, sondern 
Manner aller Berufsstande, Industrielle, Kaufleute, 
Aerzte, Juristen u. s. w., zu Mitgliedern hat.

Dieser Vcrein hielt seine heurige Jahresver- 
sammlung in Dortmund, einer Sladt, die zweimal 
in dem Jahrtausend ihres Bestehens an dem 
grofsen wirthschaftlichen und industriellen Auf* 
schwung theilgenommeh, den die deutschcn Stadtc 
zu yerzeichnen hatten, und zwar zum ersten Małe 
im 13. Jahrhundert, ais in den Stiidten sieli der 
Uebergang von der Natural- zur Geldwirlhscliaft 
vollzog und deutsches Geld und deutsche Kauf
leute auf dem Weltmarkte in dominirender 
Stellung auftraten; zum zweiten Malc in unserm 
Jahrhundert, ais in wenigen Jahrzchnten sich fiir 
uusere westlichen Provinzen der Uebergang vom 
Ackerbaustaate zum Industricstaate yollzogcn hat. 
Diese StadL mufste also in liolicm Grade geeignet 
gewiihlt fiir die Versammlung yon Manncrn er- 
scheinen, dereń gerechten Kampf man gerade in 
industriellen Kreisen am meislen zu wiirdigen im- 
stande ist.

Doch berichten wir kurz iiber die Hauptvorgarige 
in der Dortmunder Yersammlung. Einen ganz 
yortrefflichen Redner wieś sie in Herrn Prof. 
Dr. Mach aus Prag auf. Derselbe sprach »ii łł e r 
den r e l a t i v e n  B i l d u n g s w e r t h  der sprach- 
l i c h e n  und der  n a tu r  w issens  cha f t l  ic h 
ni a t h e m a t i  se lien  F a c h e r « .  E r  wies ein-

* Man yergleiclie in dieser Beziehung die vor- 
treffliehen Ausfuhrungen des c la s s is c h o n  Werkes 
von Prof. Dr. Schm  ed in g in Duisburg »Die classische 
Bildung in der Gegenwart.* (Berlin, 1Ś85, Gebr. Born- 
Iraeger [Ed. Eggers]}.

łeitend darauf hin, dafs diejenigen in einem schweren 
Irrthum befaugen seien, welche heute auf unseren 
Lehranstalten fiir die antiken Sprachen noch den- 
selben Raum wie friiher fordern zu mussen ver- 
meinen. Ęhemals hatte der philologische Unter
richt eine wirkliclie Berechtigung. Die lateinische 
Sprache war die internationale Sprache der ge- 
lehrten Weit. Das ist heutzutage nicht mehr der 
Fali. Auch haben wir in den Ueberrcstcn der 
antiken Cultur nicht mehr wie ehenials dic ein- 
zige iiberhaupt vorhandcne Cultur zu erblickeri, 
im Gcgenthcil haben die modernen Culturelemente 
eine bei weitem grofsere Bedeutung. Ilierzu kommt, 
dafs der In l i a l t  der antiken Literatur der Jugend 
auf der Schule uberhaupt nicht durch das jctzige 
Sprachstudium crschlossen wird, das ein im Ver- 
hallnifs zum Erfolg yiel zu grofses Opfer an Zeit 
und Arbeit yerlangt. Auch ist der Inlialt der 
antiken Literatur auf anderm Wege viel leichter 
zuganglich. Und liegt nicht aufserdem die Gcfalir 
nahe, dafs unsere Jugend durch die stctc Hin- 
lenkuug auf dic antike Geschmacksrichtung den 
Culturidcalcn unserer Zeit allzuselir cntfremdet 
wird? Was das einzig reale Resultat des pliilo- 
logischen Untcrrichts, Scharfung des Urtheils und 
der Aufmerksamkcit beim Gebraucli der Sprache, 
grofsere Klarhcit und Priicision des Ausdrueks, 
anbetritlt, so kann dasselbe gerade so gut mit 
naturlichen und naher liegenden Mitteln errcicht 
werden. Insbesonderc iiben die mathematischen 
und nalurwissensehafllichcn Facher die Anschau- 
ung, leliren beobachten, zwingen zur Consecjuenz 
und Continuitat der Vorslcllungcn, iiben das 
methodische Suclien und crmoglichcn endlich dąs 
sachlichc Versl;indnifs der Natur und der modernen 
Cultur. Dafs die Yorbildung der Gymnasien 
eine einseitige ist und fiir yicle Berufsarten ganz 
und gar nicht geniigt,- kann einem Zweifcl nicht 
wohl unterworfen sein. Dennoch hiilt Vortragcnder 
es nicht fiir riothwenaig, nun mit dem Bcstchenden 
plotzlich zu brechcn. E r denkt sich vielmehr 
die Reform so, dafs man reducirte Pensa des 
philologischen u n d naturwissenschaftlicli-niathe- 
matischen Lehrstoffes fiir alle Schiiler obligatorisch 
macht, dabei aber doch in den oberen Schul- 
klassen eine bescheidene Formfreiheit gcwahrt 
und so durch einige Rucksichtnahme auf dic In- 
dividualital des Schiilers diesem die Berufswahl 
mehr ais bisher erleichtert und ihm eine fiir den 
Beruf selbst geeignetere Vorbildung giebt. (Lob- 
hafter, langanhal tender Beifall!) Yom Herrn 
Direktor Dr. S te in  bart-Duisburg wurden dar
auf die nachfolgenden Tliesen begriindet und von 
der Yersammlung en bloc angenommen:

1. Die Bildungselemente, welche das Real- 
gyrnnasium im Unterschied vom Gymnasium be
sonders pflegt (neuere Sprachen, Mathematik, Natur- 
wissenschaft, Erdkunde, Zeichnen), sind fiir die 
allgemeine Bildung von hochslem Werthe.

2. Beziiglich der fachlichen Yorbildung gewiihren
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sie fur cinc ganze Anzahl von Studien auf den 
Hochschulen einen bedeutenden Yorzug; vor der 
Bildung dureh das Gymnasimn.

3. Das Realgymnasium ist aber in seiner 
Entwicklung behindert und nicht imstande, seine 
yolle Leistungsfahigkeit zu onlfallen, so lange 
demselben nicht die gleichen Berechtigungen zu- 
crtheilt werden wie dem Gymnasium.

4. Die Bevorzugung der Gymnasien setzt den 
Werth jener Bildungselemente herab und nothigt 
der grofsen Mehrzahl -der Sohnc der gebildeten 
Stande eine Vorhildung auf, dic ais allgemeine 
Bildung niclit mehr vollkommen gcniigt und die 
fiir manche Berufszweige gcradczu ciii Hemmnifs 
werdcn kann.

Der Generalsecrctar des »Vereins deutscher 
lngenieure«, Herr Th. Pctcrs-Berlin, macht darauf 
cingehende Mittheilungen (iber die von der Unter- 
richtscommission des genannten Yereins jiingst 
fertig gcstellle Arbeit betreffs der Schulberech- 
tigungen, welche in nachfolgenden Thesen gipfelt, 
die der im August d. J. zu Coblenz abzuhaltcn- 
den Hauptyerśąmmlung zur Genehmigung vorgc- 
legt werden sollen. Dic Thesen lauten:

I. W ir  erkliircn, dafs die deutschen Inge- 
nieure fiir ihre allgemeine Bildung dieselben 
Bediirfnissc haben und derselben Beurtheilung 
unterliegen wollen, wie die Vertreler der tibri- 
gen Berufszweige mit hoherer wissenschaftlichcr 
Ausbildung.

II. Der auf der Vcrgangenheil, auf der Er- 
lernung der latcinischen und griechisclien Spraclie 
beruhende und damit im wesenUichen nur fur 
das Studium der Philologie und Theologie zweck- 
mafsig angeordnctc Lehrplan des Gynmasiums 
giebt nicht cinc den Bedurfnissen der Gegen- 
wart entsprechende allgemeine Ausbildung.

III. Die aufser dem Gymnasium gcgenwiirlig be- 
stehenden lićiheren Schulen, also solche, welche 
in neunjiibrigem Lehrgange mindeslens zwei 
fremde Sprachen betreiben, insbesondere in 
Preufsen das Realgymnasium und die Oberreal
schule, sind in ihrer Entwicklung gcliemmt und 
nicht imstande, ihre volle Leistungsfahigkeit zu 
entfalten, so lange denselben fiir die anschliefsen- 
den Hochschulstudien nicht die gleichen Be
rechtigungen zucrtheilt werden wie dem Gymnasium. 
So lange diese verscliiedenen Arten von allge
meinen hoheren Scliulcn nebeneinander bestc- 
hen, sind dieselhen in ihren Berechtigungen gleich- 
zustellen; der Uebergang von einer solchen 
Schule zu einem Studium, fiir welches jene nicht 
die besonders geeignete Vorbildung gewiihrte, ist 
zu ermoglichen.

IV. F iir  die Zukunft ist eine einheilliebe Ge- 
staltung des hoheren Sehulwescns in der Weise 
zu erstreben, dafs dem 3 bis 4 Jahre umfassen- 
den Unterriclit in der Yorschule zunachst ein 
auf 6 Jahre berechneter Lehrgang folgt; derselbe 
enthalt aufser Deutsch, Beligion, Zeichneu,

Bechnen und Geometrie, Geschichte und Geo- 
graphie: — in den ersten drei Jahren eine 
neuere fremde Sprache (Englisch oder Franzó- 
siscli) und Naturbcschreibung (ais vom Einzel
nen ausgchenden Anschauungsunterricht), — 
dazu in den letzten drei Jahren die zweitc neuere 
Sprache (je nach Umstanden auch Latein) sowie 
Naturwissenschaftcn und Malbematik. Die Ab- 
solvirung dieses Lelirganges giebt dic Berech- 
tigung zum einjahrigen Dienste. Diesem Ojiihri- 
gen Lehrgange folgt ein solchcr von 3 Jahren 
in zwei Abthcilungen mit einigen gemeinsamen 
Unterrichtsfachern, von weichen die cinc auf 
Grundlagc der alten Sprachen, dic andere auf 
Grundlagc der neucren Sprachen, Naturwissen- 
schaften, Malhcmatik und Zeiclmcn dic Vorbil- 
dung fiir die yerschiedenen Hochschulstudien 
gewahrt. Der Uebergang von der einen zur 
andern Abtheilung ist zu ermoglichen, ebenso 
der Zutritt von einer Abtheilung zu einem Hocli- 
schulstudium, zu weiehem diese Abtheilung nicht 
die besonders geeignete Vorbildung gewiihrte.

An dic mit grofsem Beifalle aufgcnommenen 
Mittheilungen des Herrn Peters schliefst sich 
eine liingerc Discussion, aus der wir namentlich 
dic trclfenden Ausfiihrungen des Rectors der 
technischen Hochscliule in Hannovcr , Herrn 
Geh.-Rath Launhardt, hervorheben, der auf die 
bedauernswerthe Thatsache hinweist, dafs sich 
ein glciches Streben wic in dem »Verein deutscher 
Ingenieure* leider in dem Kreise der Architekten 
noch nicht geltcnd maclie, dafs dic letzteren 
viclmehr nach wie vor Anhanger der humanisti- 
schen Gymnasien seien, obwohl doch klar zu 
Tage liegc, dafs die realgynniasiale Vorbildung 
fiir den Architekten eine vcrnunflgemafscre sei. 
Den Einwand der Architekten, sic hatten die 
philologischc Bildung notliwendig, weil die Bau- 
kunst zum grofsen Theil auf antikeVorbildcrzuriick- 
greife, konne er ganz und gar nicht gelten 
lassen; seien dazu sprachliche Kenntnisse crfor- 
dcrlich, so bcdiirfe der Architekt ebcnsosehr 
des Altfranzosischen, um die franzosische Golhik, 
und des Italienischen, um die italienische Re- 
naissancc mit Erfolg zu studireh. (Sehr richtig!) 
Nachdem noch Amtsrichtcr Hartwich-Dusseldorf 
den humanistischen Bildungsdiinkel der Juristen 
gegeifselt und der Director des humanistischen 
Gynmasiums in Hamm, Herr Schmelzer — ein 
weifser Rabe! — fiir dic Gleichbereclitigung der 
Realgymnasicn eingetreten war, hiefs man dicThese
II und 111 des »Vereins deutscher Ingenieure« — 
These I und IV  zu besprcchen lag nicht in der 
Competenz der Yersammlung — in einer sym- 
pathischen Zustimmungscrkliirung gut , worauf 
die anregenden Vcrhandlungen des Realschul- 
mannervereins geschlossen wurden.

Die zwcite Kundgebung fand ebenfalls in 
einer machtig aufstrcbcnden Industriestadt, nam
lich zu M .-G ladbach,  am 2. Mai cr. statt, wo
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der »liberalc Schulverein fiir Rheinland und 
VVestfalcn«, der unter der yórtrefflichen Leitung 
des Herrn Professor Dr. Jurgen Bona Meyer 
eine freie, den Anforderungen unserer Zeit an- 
gemessene Entwicklung des gesammten Schul- 
wcsens anstrebt, seine Generalversammlung ab- 
liiell und das Thema erorterte: „ W a s  kann
die S c h u l e  und was kann  das I l a u s  zur  
E r l e i c h t e r u n g  e iner  gee igne ten  Berufs- 
w a l i l  u n se r e r  J u g e n d  thun ? “ Das Referat 
hatte der Schreiber dieser Zeilen ubernommen, 
Górreferent war Herr Generaisecretar li. A. 
Bueck aus Dusseldorf.

Aus dem Referate des Unterzeichneten, 
welches in erster Linie die padagogische Seite 
der Frage behandelte, seien folgende mehr all- 
gemeine Punkte hier hervorgehoben. Er suebte 
zunachst darzuthun, wie die Frage der Berufs- 
wahl aufs innigsle mit der durch die Scliule 
vermittelten Bildung zusamińetihange, wie die 
Scliule die BŚrufswahl liauflg erschwere, statt 
erleichtere, was um so mehr zu bedauern sei, ais 
die Wahl des Berufes heute mehr Schwierig- 
keiten darbiete wie je vorher. Die Einfiihrung 
der Dampfkraft in den Gewerbebelrieb, die 
Sprengung der Fesseln, in welche eine tausend- 
jiihrige Entwicklung die wirthschaftlichen Krafte 
geschmiedet, durch die immensen Fortschritte 
der auf den Ergebnissen der exaeten Wissen- 
schaften beruhenden Technik, bedingt eine andere 
Anordnting der gesellschaftliclien Massengebilde; 
die ungeheure Steigerung der Productionsfahig- 
keit und die Verbillignng der Erzeugnisse ruft 
auf allen Gebieten einen rucksichtslosen Interes- 
senkampf hervor, den man wohl beklagen, aber 
nicht mit Klagen aus der W eil schalfen kann. 
Es handelt sich vielmelir darum, eine Antwort 
auf die Frage zu finden: Was kann die Scliule 
und das Ilaus tliun, um unserer Jugend den 
scliweren, ihr bevorstehenden Kampf ums Dasein 
zu erleichtern, dafs sie aus demselben ebenso 
zum Besten der cigenen Existenz ais zum Heile 
des gesammten Yaterlandes ais Sieger' hervor- 
geht? Bei der Bcantwortung dieser Frage glaubte 
der Unterzeichnete zunachst, das Zuviel von 
Schulkategorieen beklagen zu miissen, das die 
Berufswahl ganz ungeheuer erschwere. Die 
Qual fiir die Eltern beginnt schon bei der Aus- 
walil der Scliule fiir ihre Kinder. Demgegeniiber 
bemerkte schon die Unterrichtscommission des 
»Vereins deutscher lngenieurc« mit Recht, dafs 
die zukiinftige Leistung des Einzelnen in seinem 
Berufe ais Faehmann durchaus nicht in so er- 
hebliehem Mafse von der besonderen Art des 
genossenen Schulunterriclits ablningt, ais dafs 
man nicht mogliehst lange und ausschliefslich 
den Unterricht der Jugend dem ebenso wichtigen 
Ziele widmen sollte: sittlich tiichtige Menschen, 
brauchbare Biirger fiir Staat und Gemeinde zu 
erziehen, Der Weg zu diesem niiehsten und fur

alle gleichen Ziele kann fiir alle der gleiehe sein. 
Aus der ganzen Misere, die aus jenem Zuviel 
der Schulkategorieen entspringt, kommen wir am 
besten durch die oben besproebetie Einheits- 
schule lieraus, welche nach sechsjahrigem Cursus 
den jungen Mann mit der Berechtignng zum 
einjahrig-freiwilligen Militardienst und einer ab- 
geschlossenen Bildung ins Lelien cntlafst wahrend 
sich die Bildung der jetzt aus Secunda abgehen- 
den jungen Leute aus allerlei Brocken zusammen- 
setzt und im eigentlichcn Sinne des Wortes 
eine Halbbildung genannt werden mufs. Weiter 
wurden dann vom Unterzeiehncten die Mittel 
und Wege besprochen, wie die einzelnen jetzt 
bestehenden Schulanstalten — die Volksschule, 
die Mittelschule, auch die hoheren Tochterschulen
— die Berufswahl ihrer Ztiglinge zu erleichtern 
imstande seien. Aus Riicksicht auf den Raum mufs 
aber hier eine Wiedergabe der einzelnen Vor- 
selilage unterbleiben und es mag nur erwahnt 
werden, dafs fiir die Volksschule die Verbindung 
des Lernuntei-riehts mit dem Arbeitsunterricht
—  friiher falschlich »IIandfertigkeitsunterricht« ge
nannt —  Yorgesehlagen wurde, um einerseits 
die Lernarbeit zu erleichtern, andererseits die 
Arbeit der Hand wieder zu Ehren zu bringen, 
und dafs, um die Errichtutig von Mittelschulen 
zu fordern, den Schiilern der letzteren die zwei- 
jiihrige Militardięnstżeit zuzugestehen ais wiin- 
schenswerth bezeichnet wurde. Bezuglich unserer 
hoheren Lehranstalten wTurdc darauf hingewiesen, 
dafs sie vielfach ein »todtes Wissen« vTom Schiiler 
fordern und somit ein ungeheurer Widerstreit 
besteht zwischen dem, was die Scliule lelirt und 
was das umgebende Leben fordert. Der Werth 
der formalen Bildung soli durchaus nicht unter- 
schiitzt werden; ist cs aber notbwendig, dem 
Knaben die formalc Bildung an Gegenstanden 
des todten Wissens beizubringen ? Gewifs konnen 
die Untcrrichtsgcgcnstande in der Scliule nicht 
lediglich nach dem Gesichtspunkte abgeschiilzt 
werden, ob und in welchem Grade sie im spa- 
teren Leben von directcm Nutzen sind. Ist es 
denn aber ein erfreulicher Zustand —- und dieser 
Zustand besteht thatsachlich — wenn unsere 
Quartaner und Tertianer die Pentakosiomcdimnen, 
Hippeis, Zeugiten, Theten der Solonischen und 
die Spartiaten, Perioken und Heloten der Lykut- 
gischen Verfassung mit affenahnHeher Geschwin
digkeit herschnurren , dafs aber unsere Secun- 
daner und Primaner auf die Frage nach dem 
Verhaltnifs des Deutschen Kaisers zum Bundes- 
rath, des Deutschen Kanzlers zum Reichstag
u. s. w., u. s. w. die Antwort schuldig bleiben V 
Formale Bildung lafst sich auch an lebendigem 
Wissen iiben, das den Jiingling befahigt, alle 
die Triebe und Keime, die in der Zeit vorgebil- 
det liegen, in bewufstem Verstandnifs in sich 
aufzunehmen und sich selber seine Stelle aufzu* 
suchen, von der aus auch er in dąs grofse
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WebermeistersUick menschlicher Arbeit und 
menschlichen Fortschrittes seine eigenen Fiiden 
wirken kann. Wolier aber kommt die Ueberhau- 
fung unserer Jugend mit diesem vielen todten 
Wissensstoff ? Ohne Zweifel zum grofsten Theil 
aus der bisherigen Form des Abiturientenexamens, 
fiir das sich der Jiingling monatelang »ein Tageloh- 
ner mit dem Geiste« eine Unmasse von Namen, Da- 
ten, Zahlen, Form ein u. s. w. einpaukt, die er naeli- 
lier moglichst schnell zri yergeśsen sieli besondere 
Miihe giebt. Es wird deshalb eine Reform dieses 
Exameris dahin vorgesehlagen, dafs nacli 11/gj8hri- 
gem Besueh der Prima der dafiir reif befundene 
Schiller in die sogenannte Abiturientenklasse ver- 
set/.t wird, in der nur noch grofsere schriftliche 
Arheiten angefertigt werden, nach welchen man 
die geistige Reife des jungen Mannes viel besser 
beurtheilen konnte, ais nach den jetzigen, binnen
5 Stunden zu fertigenden Zwangsarbeiten. Das 
miindliche Examen wiirde sich dann darauf be- 
śchriinken, weniger in der Form eines protokolli- 
renden Abfragens ais vielmehr einer eingehenden 
Uńterhąltung, bei welcher die Examinandcn freier 
aus sich herausgehen konnen, die Art des Be- 
sitzes ihrer Kenntnisse, die geistige Beherrschung 
der Gegenstande, iiberhaupt die Klarheit von 
Voi'stellungen und Begriffen, die Fiihigkeil und 
Ferligkeit in der Vollziehung von Denkopcratio- 
nen, also mehr die Qualital, ais die Quantitat 
des Wissens festznstellen. Es wird endlich noch 
auf die Wichtigkeit der Charakterbildung fur die 
Berufswahl hingewiesen und auf die Nothwendig- 
keit einer grofseren Riicksiehtnahme auf die In- 
dividualitat der Schiiler. Uniformirung, sage Prof. 
Mach mit Recht, sei vortrefflich fiir das Militar, 
nicht aber fur die Kćipfe unserer Jugend ! Yor 
Allem aber musse beziiglich der Erleichterung 
der Berufswahl durch die Scliule mehr und mehr 
das Wort von Geryinus zur Geltung gelangen : 
„Lieber ein Leben ohne Wissen, ais ein Wissen 
ohne Wirkung auf das Leben. “ —

Der Correferent, Ilerr II. A. Bueek-  
Diisseldorf, sprach zunachst seine Freude dariiber 
aus, mit allen Ausfiihrungen des Referenten ein- 
verstanden zu sein, und wies sodann in eingehen- 
der Darlegung auf die wirthschaftlichen und so- 
cialen Umstiinde hin, welche die Berufswahl in 
heutiger Zeil ungemein erśchweren. Die Zeiten, 
in welchen es der Jugend in dieser Beziehung 
leiehter gemacht war, liegen noch nicht lange 
hinter uns. Seit der Landesculturgesetzgebung, 
also seit den zwanziger Jahren unseres Jahrhun
derts, datirt der Aufschwung in unseren politischen, 
socialen und wirthschaftlięhen Verhaltnissen, wel
cher, durch einzelne Krisen unterbrochen, seinen 
hochslen Gipfel durch den letzten Krieg und die 
Sehaffung des Deutschen Reiches erreicht hat. 
Unter dem Aufschwnng namentlich auch des 
wirthschaftlichen Lebens yollzog sich die Berufs
wahl verhaltnifsmafsig leicht, weil alle Kreise die

Jugend zum Weltbewerb heranholten. Seit 13 
Jahren aber leben wir in einer Zeit des wirthschaft
lichen Riickganges, wie ihn die Geschichte bis 
dahin wohl noch niclit zu yerzeichnen gehabt hat, 
und Anzeichen der Bessennig sind heute kaum 
zu erblicken. Darauf ist es zuruckzufiihren, dafs 
manche Eltern, welche ihre Solinę nicht den 
Schwankungen des wirllischaftlichen Lebens aus- 
setzen mogen, die akademische Bildung fiir das 
einzig erstrebenswerte Ziel halten, Infolgedesscn 
war in den 70 er Jahren der Andrang zu den 
Universitaten ein ubęrmafsig grofser ; in der Zeit 
von 1872 bis 1883 wuchs die Zahl der Stu- 
direnden an deutschen Universitaten von 14880 
auf 24 217, sie stieg also im Yerhfiltnifs yon 
100 zu 162, wahrend sich die Bevolkerungsziffer 
nur im Yerhallnifs von 100 zu 113 steigerte. 
Dies fiihrte naturgemafs zu einer Ueberfiillung 
in den sogenannten freien Berufsarten, so dafs 
man bereits von einem Proletariat der Aerzte 
spreche; das niichste werde das in seinen Folgen 
noeli viel gefahrlichere Proletariat der Reclits- 
anwiilte sein. Auch die zu grofse Anzabl unse
rer technischen Hochschulen beklagt Bedner, da 
die auf ihnen yorgebildeten Techniker bei weitem 
nicht alle eine passende Verwendung finden 
konnen. Auch in dem Stande der Subaltern- 
beamten im Staats-, sowie im Communaldienst 
ist eine weit iiber das Bediirfnifs hinausgehende 
Menge von Bewerbern vorhanden. Was die wirtli- 
schaftlichen Verhaltnisse anbelangt, so ist durch 
die Einfiihrung der Dampfkraft und der Masehine 
die Production der Consumtion in grofsen 
Sprungen vorausgeeilt und hat den allgemeinen 
Preisriickgang herbeigefiihrt. Durch die yerbesser- 
ten Yerkehrsmittel ist der Consmnent mit dem 
Produeenten in niiheren Verkehr gebracht. Da
durch ist zum Theil der Kaufmannsstand einge- 
engt, iiberall finden sich tiberfliissige Krafte, und 
dadurch wachst die Scliwierigkeit, einen Beruf 
im wirthschaftlichen Leben zu finden. Die Haupt- 
schuld an diesen Verhaltnissen tragt aber ohne 
Zweifel jenes l)eklagenswerthe Hoherhinauswollen, 
welclies, von unrichtigen Motiven eingegeben, mit 
unzureichenden Mitteln unternommen, in jeder 
Richtung zu falschen Zieleń fiihren mufs. Be- 
fiirdert wird dieses Hinaufklettern durch die Or- 
ganisation unseres Schulwesens. Der Staat ver- 
langt yon seinen Beamten ein gewisses Mafs von 
Wissen und allgemeiner Bildung, welches in der 
S c l i u l e  erworben werden mufs .  Dieseę System 
ist bei uns so ausgebildet, dafs bei uns der Nach- 
weis, welcher von der Scliule iiber den Besitz 
des Grades von Bildung gegeben wird, gewisser- 
inafsen ein Anrecht auf ein staatliches Amt ge- 
wiihrt, und daraus ist das B  e rec  h li g u n g s - 
w e s e n  in unseren Schulen entstanden. Diese 
Bereclitigungen sind aufserordenllich yerschieden. 
Sie beginnen bereits mit der Unlertertia und 
steigen in yier weiteren Stufen auf bis zur letzten,



Juni 1886. „S T A H L  UND E I S E N .0 Nr. 6. 421

die durch die Maluritatspriifung erlangt wird. In 
den unteren Graden stehen sich Gymnasium und 
Realgymnasium vollstiindig gleich, auch Progym- 
nasium und Realprogymnasium, die denselben 
Lehrplań wie jene haben, denen aber nur die 
Prima fehjt. Bei der hochsten Berechligung aber 
tritt ein gewaltiger Unterschied zwischen Gym
nasium und Realgymnasium ein. Die Anschau
ung, dafs wahre Bildung nur durch das erstere 
zu erreichen sei, zieht sieli durch das ganze vorige 
und den Anfang des jetzigen Jahrhunderts hin- 
durćh und ragt auch noch in unsere Zeit hinein, 
obwohl sie ein Vorurtlieil, ein Anachronismus 
ist, der nicht in die Gegenwarl hineingehort.

Von allen auf den hoheren Lehranstalten zu 
erwerbenden Bereclitigungen wirkt am verhangnifs- 
vollsten die Berechligung zum einjahrig-freiwilligen 
Mililurdionst. Das Streben, diese Berechligung
zu erlangen, bringt eine grofse Menge von jungen 
Leuten aus der Garriere, die sie eigentlich ein- 
schlagen sollten ; sie besuclien eine auf die Yor
bildung zur Universital abzielende hohere Lehr- 
anstalt und verlassen dieselbe mit einer Halb- 
bildung, die spiiter verhangnifsvoll wirkt. Wer 
eine hohere Schule, um die Bereehtigung zum 
einjiihrigen freiwilligen Diensl zu erlangen, besucht 
hat — Yiele erreichen dieses Ziel nicht schamt 
sich nur zu leicht, das Scliurzfell des Vaters zu 
tragen, Dieser Umstand erzeugt die Elemente, die 
dem niedern Kaufmannsstand und den subalter- 
nen Beamtenkreisen zuslrómen, wegen ihrer ge- 
ringen Bildung in denselben keine Befriedigung 
finden, und die sich dann den Unzufriedenen zu- 
gesellen, von denen heute die Umsturzparteien im 
Slaate gebildet werden.

Der vom Referenten befiirworteten Einheits- 
schule steht auch Herr Bueck synipathisch gegen- 
iibor, bezweifelt aber, dafs wir sie sobald be- 
kommen. E r empfiehlt deshalb den Vorschlag 
des Herrn Director Meyer-Hannover, die Berech- 
tigung an die Absolvirung der 5., 7. und 9. Klasse 
zu kniipfen und den Unterriclit so einzutheilen, 
dafs jede Slufe ein gewisses abgerundetes Ganze 
bilde. Die Bereehtigung zum einjahrig-freiwilligen 
Militardiehst wird danacli von der Reife fiir die 
Prima abbangig gemacht; das scheint auf den 
ersten Anbiick eine Ungerechtigkeit gegen die 
Uubemittelten zu sein. Aber doch wohl nur 
sclieinbar. Die jetzige Ausdehnung des Einjahrigen- 
dienstes widerspriclit dem im Jahre 1813 aufge- 
stellten Princip, dafs nur diejenigen diese Berech- 
tiguńg haben sollen, welche sich der Wissenschaft 
und Kunst widmen wollen. Wenn dieses Princip 
auch heute nicht mehr durchzdfuhren ist, so 
geht doch die jetzige Ausdehnung des Einjahrigen- 
dienstes zu weit, um so mehr, ais viele junge 
Leute heute viel zu lange Zeit brauchen, 
um jene Bereehtigung zu ersitzen und dann fur 
einen productiven Erwerbszweig nicht mehr zu 
brauchen sind. F iir Yiele wiirde es besser sein, 
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eine hohere Biirgerschule zu besuehen, dann die 
Lehre durchzumachen und in gewiilmlicher Weise 
zu dienen, was meistens ja auch in 2 1/4 Jahren 
abgemacht ist. In dieser Weise konnen die jun
gen Leute sofort nach der Dienstzeit erwerben, 
wahrend diejenigen, welche sich die Berechligung 
miilievoll auf einer hoheren Lehranstall ersitzen 
und einjahrig dienen, ebenso yiel Zeit brauchen 
und nach der Dienstzeit ersl fiir den Erwerb lernen 
mussen. Ein Hoherstecken der Ziele fiir die Er- 
langung dieser Bereehtigung kann daher nur eińen 
giinstigen Einflufs ausiiben, weil auf diese Weise 
viele junge Leute davor bewahrt wurden, in eine 
ihnen nicht zutragliche Garriere hineinzukominen. 
Der Ansicht des Referenten von der Verleihnng 
der Bereehtigung zum zweijahrigen Militardienst an. 
Miltelschiiler stimint Gorreferent durchaus zu.

Redner wariit weiterliin vor der Erzieliung 
zu iibertriebenen Anspriichen an das Leben. Trotz 
der Schwere der Zeit mufs zugegeben werden, 
dafs das Leben reicher an Geniissen gewwden 
ist und sich in yerschiedenen Richtungen ver- 
schónert hat, und zwar fiir a l l e  Klassen, auch 
fiir den Arbeiter, der heute viel besser lebt ais der 
Arbeiter fruherer Zeiten, Dieser reichcre Genufs 
triigt aber auch die Yerfulirung in sich, mit immer 
mehr gesteigerten Bedurfnissen an das Leben 
li e r a 11 zutreten. Davor das Kind zu bewahren, 
sei Aufgabe der Erziehung, denn durch grófsere 
Einfachheit, durch geringere Bediirfnisse wird auch 
die Berufswahl erleichtert.

Redner legt sodann die Gefaht- dar, welche 
indem Yorurtheil der sogenannlenstandesgemafsen 
Erziehung liege, und schliefst mit dem Hinweis, 
dafs, wenn seine Darstellung von der wirthschaft
lichen Lage auch hie und da etwas pessimisliseh 
erschienen sei, er doch an den Bestand unserer 
wirthschaftlicheii und gesellschaftlichen Ordnung 
vollkommen glaube. lim dauern die Ungliicklichen, 
welche die Besserung nur in dem Uinsturz des 
Staates erkennen und iiber diesen unfrucbtbaren 
Phantasieen die wirkliehen Mittel zur Besserung 
ilirer Lage tibersehen und verkennen. Die Ver- 
einfachung des Lebens, die Einschrankung eines 
gewissen Lusus, der ais das Ungliick unserer 
Zeit betrachtet werden mufs, wird die Berufs- 
wahl unserer Solme am meisten erleichtern.

Beiden Yorlriigen wurde lebhaftester Beifall der 
Versammlung zutheil, welche in eine Erorterung 
der Referate nicht einzulrelen beschlofs. Herr Abg. 
Seyffardt-Grefeld erblicktein diesem Beschlufs einen 
Beweis dafiir, dafs die Referenten die Saclie nach 
allen Seiten hin erschopfend behandelt hatten, wel
cher Ansicht die Yersamrnlung lebhaft zustimmte.

So verliefen zwei Kundgebungen żur Schul
frage der Gegenwart, welclie durch ihren zahi- 
reichen Besuch den deutlichsten Beweis dafiir 
erbrachten, wie lebhaft in allen Kreisen unseres 
Volkes die Nolhwendigkeil einer Schulreform ern- 
pfunden wird.

7
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Friedrich Wilhelm IV. sagte ais Kronprinz 
von Preufsen in der Mitte der dreifsiger Jahre 
einigen Berliner Pfarrern, welche gegen die Be
nutzung der Eisenbahnen gepredigt łiatten, weil 
»eine derarlig rasche Fortbewegung einem stind- 
liaften Streben nach Allgegenwart gleichkomme* : 
„Meine Herren, mit solchen Reden werden Sie

den Karren, der jetzt durch die W eit roili, nicht 
aufhalten !“ Dies Wort pafst auch auf diejenigen 
Schulmanner, welche dic Schulreform unserer 
Tage kiinstlich aufhalten zu konnen yermeinen. 

W  i Uch a. d. Ruhr, den 7. Mai 1886.
Dr. Wilhelm Betthier.

I)ie Arbeiteriuiriilien in (len belgischen Kolilenbecken.*

Unsere Berichterstaltung zerfallt in zwei 
Theile, in dereń erstem wir eine Schilderung 
der Vorg;inge geben und in dereń zweitem wir 
die Ursachen und die wahrscheinlichen Folgen 
derselben betrachten wollen.

I. Um sich von den bedeutsamen Vorgitngen 
in den belgischen Kolilenbecken, von welchen in 
den letzten Monaten die Tagespreśse berichtet 
hat, ein richtigcs Bild zu yersćhąffen, scheint es 
angebracht zu sein, uns zunachst die geographi- 
sclie Lage der industriellen Bezirke in kurzeń 
Strichen zu vcrgegenwartigen.

Die Kohlenbergwerke und Eisenliiitten Belgiens 
liegen fast alle auf einem sclnnalen Landstreifen 
vereinigt , welcher sich durcli die Mitte des 
Konigreichs von der deutschen bis zur franzosi- 
sclien Grenze hinzieht. Von Osten nach Westen 
geliend, durchschneidet derselbe die Provinzen 
Lultich, Namiir und Ilennegau und enthalt in 
dieser Reihen fol gei;: Die Kolilenbecken von Lultich, 
Namiir, Gbarleroi, Centre und Mons.

In den Bezirken von Lfittich und Cliarleroi 
sind die Unordnungen ausgebrochen.

Zum 18. Miirz, dem Jahrestage der Yerkiin- 
digung der Pariśer Commune, waren alle Ar
beiter von Lfittich und Umgebung zu einer Anar- 
i-histen-Yersammlung daselbst eingeladen worden. 
Die Tlieilnehmer sollten sich auf einem der 
oflentliclien, in der Mitte der Stadt gelegenen 
Platze versammeln und sich von dort in gemein- 
schaftlichem Zuge nach dem Versamnilungsorle 
begeben. Der Einladung folgten einige hundert 
Personen, unter welchen sich indefs keine aus-

* Angesiciits tler vielseitigen Anerkennung, 
welche die fiir unsere letzte Ausgabe von unserm 
Pariser Correspondenteu verfafste Schilderung der 
Vorg3nge in Decazevillu gefunden bat, haben ivir uns 
bemuht, fur eine Berichterstaltung uber die jungsten 
vięlbesprochenen Arbeiterunruhen in Belgien eine sre- 
eignete Kraft daselbst zu gewinnen. Unser Mitarbeiter. 
welchem wir die obigen MUtbeilinigeu verdanken, ist 
mitten im gewerblichen Leben Belgiens thatig und 
durften dieselben daher ais der Ausdruek der dort in 
maCsgebenden Kreisen herrsehenden Ąnsichten gelten.

Dic Iledaction.

wartigen Arbeiter befanden; es waren meistens 
Bewohner der Sladt Liittich selbst, aber durcli- 
weg arbeitslose Lctile und entlassene Slraflihge 
von verschiedenen Nationalitaten, wie man sie 
leider in allen dicht bevolkerlen Pliitzen an- 
trifft. Diese Leu le , bei denen selbslredend die 
unter freiem Iliminel yon einigen anarchistischen 
Fuhrern geliallenen aufriilirerischen Reden auf 
friichtbaren Boden fielen, sliirzten sich in Haufen 
in einige Slrafsen der Stadt, zertriimmerten dic 
Fensterscheiben, drangen in die Liiden ein und 
raubten dieselben aus. Die begangenen Aus- 
schreitungen und Diebstiihle waren im ganzen 
hoclist unbedeutend, um so naclilialliger war aber 
die denselben nachfolgende Gfihrung in Liittich 
und dem ganzen Lande. Das Staltfinden der 
Versammlung war mehrere Tage vorher ange- 
kiindigt worden, aber die Behordeti hatten der
selben keine Bedeutung beigemessen. Weder 
militarische noch polizeiliche Vorsichtsmafsregeln 
waren gelrofifen worden, so dafs dic Pliinderer 
mehrere Slunden lang Herren der Situation 
waren. Ohne Zweifcl lialte die, viclleicht durcli 
einige Gcnsdarmen verstarkte Polizei geniigt, um 
die Ordnung wieder herzustellen, aber die Be- 
liorde hatte sich auf nichts gefafst gemacht. Am 
folgenden Tageherrsćhte wieder vollkommeneRuhe 
in der Stadt. Die Polizei, die Burgerwehr und die 
Gensdarmerie waren mittlerweile aufgeboten worden 
und yerliiitelen die Erneuerung von Unruhen in der 
Stadt Liittich und Umgebung. W ir miissen es aber 
wiederholen, dafs die Vorg;'inge von aufserordentlich 
liefęm Eindruck auf die ganze Bevplkerung ge
wesen waren. Belgien hatte seit seiner Unab- 
hangigkeitserkliirung keinen Strafsenanfruhr ge- 
kannt und in dieser Beziehung in unbedingłer 
Sicherheit gelcbt. Trotzdem aber hatten die 
Ereignisse, dic wie ein Sturm in eine Wind- 
stille einbrachen und aufscrdem kurz nach den 
vielbesproclieneti Unruhen in London auftraten, 
von denen sie eine Wiederholung im kleinen 
genannt werden konnen, den hervorgerufenen 
tiefen Eindruck bald wieder verwischt, wenn es 

| hiermit sein Bewenden gehabt hatte.
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Am nachsten Tage, dem 19. Marz, wurde 
jedoch hintereinander die Arbeit in yerschiedenen 
Kohlenbergwerken ostlich von Liittich, uamentlieh 
auf dem linken Ufer der Maas, eiiigeslełll. Zu- 
niichst begann man auf der Grube łaj Concorde 
in Jemepjie zu feieru. W ie in ahnlichen Yer- 
haltnisśen stels, so w*ar auch hier der Yerlauf. 
Die Streikenden veiihejlten sich reifsend schnell 
in den benachbarten Kolilenbergwerken und 
zwangen daselbst die Arbeiter unter Anwendung 
von Bedrohungen und Gcwalt, dic Arbeit einzu- 
stellen. Die Plótzlichkeit, mit welcher sich die 
Ereignisse vollzogen, yerliinderte jegliche Gegen- 
rńafsrcgel, denn es fanden sich an Ort und 
Stelle weder Gensdarmen noch Soidaten vor. 
Die am 20. Marz durch die offentlichen Behor- 
den requirirten Truppen wurden an den Haupt- 
orlen des Beckens stationirt. Yon diesem Tage 
an nahm die Arbeitseinstellung, welche nur eine 
gewisse Zahl der Bergwerke erreiclit hatte, 
kaum mehr an Ausdehnung zu; die iibrige In
dustrie blieb yon derselben fast ganzlich ver- 
scliont. Dic Zahl der Arbeiter, welche damals 
feierte, lafst sich auf 15 000 schatzen. Trotz der 
Gegenwart des Mililiirs wurden einige Versuche, 
Unordnung zu stiften, gemacht, so dafs die Sol- 
daten in mehreren Fallen von ihren Wafien 
Gebrauch machen mufsten. Drei Personen 
wurden gelotet und mehrere ver\vundet. Vom
27. Marz ab kam keine Gewallllniligkeit mehr 
vor und die Bergleute nahnien nach und nach 
die Arbeit unter den fruheren Bedingungen 
wieder auf. Bis heute ist dann die Kohlenfor- 
derung im Becken von Liittich wieder durchaus 
normal gewesen.

Wahrend in Liittich in dieser Weise die 
Ruhe wieder hergestellt wurde, bereiteten sich 
im Becken von Charleroi ernstere Ereignisse vor. 
Am 25. Marz wurde in einer kleiuen, nordost- 
lich von diesem District gelegenen Grube die 
Arbeit eingestellt. Die Arbeiter weigerten sich 
unter Yorgabe eines nichtigen Grundes anzu- 
fahren und begaben sich alsdann in Haufen zu 
den benachbarlen Kohlenbergwerken und wandten 
dort, ahnlich wie ihre Kameraden in Liittich es 
gethan hatten, Drohungen und Gcwalt an, um 
eine allgemeine Arbeitseinstellung hcrbcizufuhrcn, 
Am 26. verbreiteten sich die Streikenden, welche 
inzwischen an Zahl gewonnen hatten, durch das 
ganze Becken und erreiebten ihren Zweck uber- 
all, nicht nur in den Kohlenbergwerken, sondern 
auch in den Eisenhiitten, Glashutten, Maschinen- 
fabriken u. s. w. Am selbeu Tage zwischen 2 
und 3 Uhr nachrnittags kamen die Streikenden 
auch in zahlreichen Haufen in den Gemeinden 
•Jumet und Lodelirisart, wo sich die Hauptglas- 
hiitten des Landes befinden, an. In der Zeit 
von einer Stunde plunderlen sie die schónsten 
derselben und stecklen die Baudouxschen Hiltten- 
werke und das Schiofs desselben in Brand.

Ferner drangen am selben Tage nocli gegen 9 
Uhr abends aufriihrerische Banden in die
Spiegelglasfabrik von Roux, welche in der
Nahe der vorgenannten Fabriken liegt, ein,
pliinderten dieselbe aus uud legten in einigen 
Raumen der Fabrik Feuer an. G1 u c k 1 i chor weise 
langte in diesem Augenblick die Sicherheitsmacht 
an und mach te dem Aufruhr ein Ende. Die 
Soidaten mufsten Feuer geben, wobei achlzehn 
Arbeiter getodtcl und eine grofse Menge vcr-
wundel wurden. Hiermit, kann man sagen, waren 
die ernsteren Unruhen zu Ende. Gerade wie in Lut- 
lich, war auch bei Charleroi dic Plótzlichkeit, mit 
welcher der Aufruhr ausbrach und um sieli grill, 
die Ursache, welche die Sicherheitswache an der 
rechtzeiligen Unterdriickung des Aufslandes hin- 
derte. Der Aufruhr war am 25. morgens los- 
gebrochen, und am 26. abends war dic Ordnung 
bereits wieder hergestellt. Es liegt auf der 
Hand, dafs wenn man die Mogiichkęit des Aus- 
bruehs solcher Ereignisse vorher geahnt hatte, 
die ernsteren Ausschreitungen hatten vcrmieden 
werden konnen. Unter gewohnlichen Umstanden 
liegen aber im ganzen Becken von Charleroi 
nur wenige Soidaten und eine kleine Abtheilung 
Gensdarmerie, welche auf die yerschiedenen 
Oertlichkeiten vertheilt sind. Man mufste daher 
nach den aufruhrerischen Orten Truppen heran- 
ziehen, wfelche sonst verschiedenerorts in Belgien 
einąuartirt sind, und bis dieselben an Ort und 
Stelle angelangt waren, waren .die Gewallllialig- 
keiten, wie Pliinderung und Brandstillung, vor 
sieli gegangen. Jelzl sind Mafsregeln getroffen, 
dafs in Zukunft eine hinreichend slarkc Truppen- 
macht stiindig in den industriellen Bezirken 
gegenwartig ist. Aufser dem Brande und der 
Pliinderung der Glashiitte und des Schlosses des 
Fabrikbesitzers Baudoux und der Nebengebaude 
der Spiegelglasfabrik von Rous, wurden einige 
andere Glashutten und Privathauser von den 
Aufriihrern geplundert, aber eine Brandstiftung 
fand nirgendwo mehr slalt. Wahrend der zwei 
Tage des 25. und 26. und selbst des 27: Marz 
herrschte in der ganzen Umgebung von Charleroi 
eine ungemeine Furcht, Sie natiirlich die Kuhn- 
heit der Aufriihrer steigerte. Erst ais ;ijn Laufe 
des 27. Marz sammlliche bedrohten Gemektden 
durch Truppenlheile Schulz erhalten halten, be- 
ruhiglen sich allmahlich die Gemuther und dte 
Ordnung wurde wieder hergestellt. So ernster 
Natur auch dic eben erzabllen Yorgange sein 
mogen, so kann doch einem grofsen Theil der 
Tagespresse der Vorwurf nicht erspart bleiben, 
dafs sie dereń Bedeutung ganz erlieblich iiber- 
trieben hat. Um eine Vorstellung der Ueber- 
triebenheil der Erzahlungen, welche die Bcricht- 
erslatter den Zeilungen gegeben haben, zu geben, sei 
nur angefuhrt, dafs der gesammte Werlh der zer- 
storten Gegenstande sich auf 2 000 000 Fr. belauft.

W ar indefs auch dic Unordnung am 27.
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beendigt, so wurde doch die Arbeit in den 
Kohlenbcrgwerken erst nach und nach aufge- 
liommen, und es wahrtc clwa drei Wochen, bis 
die friihereRcgelmafsigkeit in der Forderung wieder 
eingetreten war. Ueberall mufsten die Arbeiter 
wieder unter denselben Bedingungen wie vor 
dem Ausstande, eintreten.

Angesichts der Vorgiinge in Charleroi schickte 
die Regierung lediglich aus Vorsicht am 27. und
28. Marz Militartruppen in geniigender Starkę in 
die Becken Centre und Mons, welche bis dahin 
ruhig geblieben waren. In den letztgcnannten 
Districten waren auf einigen Kohlenzechcn Ver- 
suche von Arbeitseinstellungen gemacht worden. 
Dieselben dauerten aber nur 2 bis 3 Tagc und 
waren durchaus friedlicher Natur. In den letzten 
Tagen des Marz und wahrend des Monats April 
kamen wohl noch ortliche Ausstande an mehre
ren Steilen vor, bei denen verschiedene Gewcrbs- 
zweige betheiligt waren, dieselben waren von 
geringerer oder langcrer Dauer, fiihrten indefs 
zu keiner Storung der offentlichen Ordnung. 
Ueberall wurden auch die zusammengezogenen 
Truppen das Vorkommcn von Unordnungcn ver- 
hiitet haben. Heute, nachdem 8 Wochen ver- 
flossen sind, ist Alles in den geregelten Zustand 
zuróćkgekehi t und dic Truppen haben ihre 
frilheren Quartierc bezogen.

Wenn wir die Ereignisse zusammenfassen, 
so mussen wir fcststellen, dafs, ganz abgesehen 
voti einer allgemeinen Arbeitseinstellung der 
Bergarbeiter, nichts von ernsterer Bedeutung, 
aufser den Unruhen in Liitlicli am 18._ und im 
Becken von Charleroi am 26. desselben Monats, 
Yorgekoininen ist. W ir fiigen dem noch zu, 
dafs der Aufruhr sowohl hier wie dort mit 
uberraschcnder Plotzlichkeit inmitten vollkom- 
mener Buhe um sich grill und dafs die Ord
nung sofort wieder hergestellt wurde, ais eine 
genugende Truppenmacht yorhanden war.

IL  Es ei iibrigt uns, noch, die Ursachen klar- 
zustellen, welche den eben erzahlten Ereignissen 
zu Grunde zu legen sind.

Die von den Berg werksarbei tern gestell ten 
Forderungen waren ausschliefslich wirthschaft- 
licher Natur, indem sie sich auf die Unzulanglich- 
keit der Lohne und auf die zu lange Dauer der 
Arbeitsschicht bezogen. Was den zweiten Punkt 
anbetrifft, so sei bemerkt, dafs die Scliichtdauer 
in Belgien 10 bis 12 Stunden pro Tag ist. 
Man kann 11 Stunden ais Durchschnitt anneh- 
men. Wenn wir die Zeit fiir das Ein- und 
Ausfahren, ferner die Zeit, welche der Gruben- 
arbeiter gebraucht, um bis vor Ort und wieder 
zuruck zu gelangen und aufserdem die verschicde- 
nen, im Laufe des Tages statthabenden Buhe- 
pausen in Abzug bringt, so wird man finden, 
dafs die wirkliche Arbeitsdauer nicht mehr ais 
iS Stunden betragl. W ir wollen gerade nicht 
sagen, dafs in dieser Beziehung die Lage der

bclgischen Grubenarbeiter nicht verbesserungs- 
fahig sei, aber man wird anerkennen, dafs hierin 
uberall anderwarts ebenfalls Wiinsche yorhanden 
sind. Der Arbeiter weifs dies iibrigens auch 
und sein Hauptwunsch besteht vielmehr in einer 
Lohnerhohung. Auf diesen Punkt wollen wir 
etwas naher eingehen. Infolge des Niederganges, 
welchcrdie Kohlenindustrie mit einem, sich nament- 
lich seit 18S3 aufserordentlich verscharft habenden 
Nachdruck trifft, sind die GrubcnverwalUingen ge- 
zwungen gewesen, die Lohnsatze ziemlich bedeuterid 
herabzusetzen. Der durchfchniUliche Tagelolm der 
belgischen Grubenarbeiter (Manner, Frauen, Kin
der, sowohl der unter der Erdoberflache ais 
oben beschaftigten), betrug im Jahre 1883 
3,35 Fr., sank im Jahre 1884- auf 3,05 Fr. 
und auf etwa 2,75 Fr. im Jahre 1885 (fiir das 
letztere Jahr fehlen noch die officiellen Angaben). 
Im Jahre 1886 fand keine weitere Lohnherab- 
setzung statt. In drei Jahren hat somit der 
Lohn eine Iierabsetzung um etwa 18 rjo erfahren. 
Wenn wir nur den Grubenarbeiter im eigent- 
lichen Sinne des Wortes in Paicksicht ziehen, 
so finden wir, dafs sein Tagelolm von 1883 bis 
1886 von 4 auf 3,30 Fr. im Millet gesunken 
ist. Wenn man auch auf die vorhergegangencn 
Jahre zuriickgcht, so findet man , dafs in den 
Jahren 1878 und 187p- die Lohnsatze ebenso 
niedrig gewesen sind und dafs sic vor den 
Jahren des grofsen Aufschwungs, welcher dem 
Kriege von 1870 1’olgte, sogar selten so hoch 
waren. Es liifst sieli hieraus der Schlufs ziehen, 
dafs die gegęnwarlige Lage der Arbeiter kcinc 
schlimmere ist ais in erst seit kurzem ver- 
(lossenen Zeitabschnitten, und zwar dies um 
so weniger, ais alle zum Lebensunlerhalt unent- 
behrlichen Ernahfungs- und Beklcidungsmiltel 
zu viel billigeren Preisen zu haben sind, ais dies 
friiher der Fali w a r ; fiir Belgien trifft lelzteres 
in lioherem Grade ais fiir benachbarle Liinder 
zu, weil daselbst fiir alle Yerbraucbsgegenstande 
fast gar kein Zoll besteht.

Trotzdem scheint die Unzufriedenheit der 
Arbeiter gegenwartig grofser ais jemals zuvor 
z u sein.

Andererseits seben wir auch, dafs der in 
der Landwirthschaft beschaftigte Arbeiter mit 
erheblich geringeren Lohnsatzen auskommt ais 
der Grubenarbeiter. Aber auch unter letz
teren giebt es vicle brave Leute, welćhe dureh 
Sparsamkeit und Ordnung in ihrer Ilauslichkeit 
sich und ihren Fatnilien ein zufriedenes Dasein 
verschaffen, einer grofsen Zalil gelingt dies aber 
leider nicht, sondern in vielen Arbeiterfamilien 
herrscht grofses Elend. Es liegt auf der Hand, 
dafs die gegenwartigeu Lohnsatze fiir den Ar
beiter eine prokurę Lage schalTen, welche dureh 
die Annahme schlechtcr Lebe nsgewohnheiten zu 
gespitzt wird. Sicherlich hat der belgische Berg 
arbeiter vicle gute Eigenschaften: er ist arbeit-
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sam, ehrbar und muthig in Fallen dci- Gefahr, 
auch ist cr im allgemeinen vertraglichen Gharak- 
lers. Es ist in der That seiten, dafs man ihm 
strafbare Vergchen gegen Personen oder Eigen- 
lliuin vorwerfcn kann. Leider besitzt cr indefs 
neben den guten Eigenschaften auch viele Fehler. 
Weil der bclgische Arbeiter in fruher Jugend, 
duichsclmittlich im Alter von 12 Jahren, bereits 
in den Kohlengruben zu arheiten beginnt, so kann 
von grofser Schulbildung keine Rede sein. Das 
Wenige, was cr dort gclernl hat, vergifst er 
dann bald. Aufserdem ist er wenig zur Spar- 
samkeit geneigt, sorgt nicht fiir dic Zukunft und 
liebt zu sehr Spicie und Vergniigungen; in die
ser Beziehung ist cr ein wahres Kind. Die Ar* 
beiterfrau, welche vor ihrer Verheirathung eben
falls stets in der Grubo und Werkstattc gearbeitet 
hat, ist in der Regel eine sehr schlechte Haus- 
hallerin. Da sic cinc regelrechte Fiihrurig des 
Haushalteś niemals gelernt hat, so verstcht sie 
es nicht, den der Familie zur VerfCigung stehen
den Lohn richtig auszunulzen.

Diese Umstande erklaren uns vollauf, warum 
die Lage der Arbeiter so hąufig zu wiinschen 
iibrig lafst, und dafs in Zeilcn, in denen die 
Lóhnc niedrig sind, in vielen Familicn empfind- 
licher Mangel eintritl. Hieraus entstcht Unzu- 
friedenheit, und wenn dieselbe sich heute mehr 
zeigt ais chedem, wo die Lohnsiitze gleicli niedrig 
waren, so liegt dies eben darin, dafs der Ar
beiter in den vorhergegangenen besseren Jahren 
kostspielige Angewobnheiten, welche ausschliefs
lich seinen Ycrgniigungen zu dienen bestimmt 
sind, angenommen hal. Diese Unzufricdenłieil 
isl in lelzler Zeit durch die Aufwiegclung der 
socialislischen Fóhrer, durch Zeitungcn und Flug- 
blatter und durch auf Versammlungen vorgespie- 
gelten Versprecbungen gesteigert worden. Der 
Arbeiter leiht zu bereitwillig sein Obr den Reden 
der Fiihrer, welche die Kapilalisten ais sich von 
dem Schweifse der Arbeiter bereichernd dar- 
stellen. E r hat zu wenig Bildung genossen, um 
sich selbst zu sagen, dafs die Herabsetzung der 
Lohne durch die Gcschaflslagc notbwendig ge- 
worden und dafs sic unbedingt erforderlich ist, 
um iiberhaupt die heimische Kohlenbergwerksin- 
dustrie nicht ganz zum Erliegen zu bringen. 
Alle diese Yerhallnisse mogen zur Erklśirung der 
jiingst eingetretenen Ereignisse dienen. llierzu 
kommt, dafs der bclgische Bergarbeiter nun ein- 
mal die leidige Angewohnheit hat, die Arbeit so- 
fort niederzulegen, sobald er irgend einen Anlafs 
zu einer Klage zu haben glaubt. Thalsachlich 
vergehl kaum ein Jahr, ohne dafs kleinere oder 
grofsere Arbeitseinstcllungen unter dem einen 
oder andern Vorwand in dem einen oder andern 
der belgischen Kohlenbeckeri stattfinden. Herab- 
setzung der Lohne ist bierbei meistens der Grund 
gewesen, bis jetzt sind alle Falle aber stets so 
verlaufcn, dafs der Arbeiter aus seinem Yorgehen

niemals einen Yortheil gezogen hat, denn cr hat 
in allen Fallen die Arbeit unler den vo'n dem 
Arbeitgeber gebotenen Bedingungen wieder auf- 

-Ziphmcn miissen. W ie sehr er durch sein Yor
gehen die ganze Industrie und sich selbst scha
digt, scheint ihm noch nicht zum Bcwufstsein 
gekommen zu sein.

Wenn nun aber auch dic jiingsten Arbeits- 
einstellungcn durch die Herabsetzung der Lohn- 
salze und durch dic iiblen Gcwohnheiten der 
Bergarbeiter vollkommene Erklarung finden, so 
darf man andererseits nicht verkennen, dafs sie 
von heftigen Ausschrcitungen bcgleitet waren, 
wie man sie bisher nicht gekannt hal. Man 
weifs seit 20 Jahren kaum 3 Falle aufzuzalden, 
in denen militarische Macht mit der Wafle in der 
Hand einschreiten mufste, und war auch in den 
fruheren Fallen die Zahl der dabei gefallenen 
Opfer eine sehr geringe.

Der diesmalige Aufstand hat sich in dersel- 
ben Weise ausgebreitet wie auch dic fruheren. 
Dic Arbeiter einer Zeche begannen zu feiern und 
veibreiteten sich mit Windescile in den benach- 
harten Gruben, woselbst sie die Einslellung der 
Arbeit veranlafsten. Niemals waren dabei aber 
Acte der Piiinderung und Zerstorung vorge- 
konnnen, man hatte sich darauf beschrankt, 
Gcwalt anzuwenden, um die Einslellung der A r
beit hęrbeizufuhren.

Sollte man nun annehmen konnen, dafs die Ar
beiter Anarchisten geworden seien und eine Ver- 
besserung ihres Lolmes durch Yernichtung alles 
Beslehenden herbeizufiihren suchten? W ir glau- 
ben die Vcrsicherung geben zu konnen, dafs dem 
nicht so ist. Es ist unzweifelhafl, dafs eine Reihe 
anarehistischcr Fiihrer, die aber nicht Arbeiter sind, 
die belgischen Grubenarbeiter in diese Bahn zu 
lenken suchen. Sie fordern dieselben auf, sociale 
und politischeReformen zu verlangen, wie z. B. Eiri- 
fuhrung des allgemeinen Wahlreclils und Abschaf- 
fung des Kapitals, urn den Grubenarbeilern die 
Grube selbst zu ihretn Eigenthum zu machen. Es 
kann aber ais aufser Zweifel betrachtet werden, dafs 
die Arbeiter allen diesen socialislischen und politi- 
schen Aufwiegelungen gleicbgiiltig gegeniiberste* 
lien, da sie dieselben nicht einrnal begreifen. Sie 
verlangen nichts weiter, wie oben gesagt, ais eine 
Erhohungnhrer Lohne und eine Kurzung der Ar- 
beitsschicht, und das Mittel, welches sie anwenden, 
um bei ihren Arbeitsherren ihre Anspriiche 
durchzusetzen, ist dic einfache und blofse Ar- 
beitseinstellung. Der einzige, die Arbeiter lei- 
tende Beweggrund ist rein wirtlischafllicher Natur 
gewesen und sind bisher alle Beslrebungen der 
Socialisten- und Anarchistenfuhrgr, dieselben fiir 
ihre Sache zu gewinnen, vergeblich gewesen und 
zwar ist dies denselben Fuhrern so wenig 
gelungen, dafs sie bisher nicht einrnal veriuoclil 
haben, irgend eine fes te Organisalion unler den 
Arbeilern zu bilden  ̂ Irotzdern die belgischen Ge-
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sctze in dieser Beziehung nirgcn.dwo eine Ein
schrankung auferlegen.

Die in LiiUich und Cliarleroi begąngenen 
Gewaltlhatigkcitsactc miissen ganz besonderen 
Griinden zugeschrieben werden. Die Urhcbcr der 
Unruhen 111 Liitticli waren, wie wir bereits oben 
gesagt haben, arbcuschcuc Leute und entlassene 
Slrndinge, aber keine eigentlichen Arbeiter. Audi 
sind dic Liitticlier , Yorkoinmnisse von geringer 
Bedeutung gewesen, so dafs die eritstandene Auf- 
regung ais im Verhaltnifs za den wirklich be- 
gangenen Ausschreitungen weit ubertriebcii war. 
Sie hatten durch die ortliche Polizei yerlnitet 
werden konnen, wenn dieselbe sieli rechtzeitig 
an Ort und Stelle eingefunden hatte. Das, was 
die Unruhstifter crreicht haben, konnten sie nur 
durch Ueberraschung erzielen; am andern Morgeri 
war die Buhe wieder hcrgestellt.

Was die Unruhen in Charleroi' anbetriffl, so 
ist bei denselben ais eirizige erhebliche Besćhiidi- 
gung die Zerstorung der Glashiitte und des 
Schlosses des Fabricanten Baudoux zu verzcichnen 
und, abgesehen von der allgemeinen Thatsache 
der von uns eben auseinaudergesetzten Arbcits- 
einstellung, verdient nur dieser eine Punkt unsere 
Aufmerksamkcit. Die Pliinderung und Iiibrand- 
setzung geschahen hier durch einen aus dcm 
Abschaum der Bcvolkerung und aus betrunkenen 
Arbeitern zusammengesetzten Haufen, und zwar 
unter plótzlichen, unvorhergesehcnen Bedingungen, 
ehe dic Bchćirdc dic nothwcndigen Vcrtheidigungs- 
mafsregeln ergreifen konntc. Bei der gerichtlichen 
Untersuchung sind noch ganz besondere Anliisse 
zu dem Yorgchcn gerade gegen Baudoux zu Tage 
getreten, welche darin beruhen, dafs derselbe in 
seirier Glashiitte neue Glassclmiclzofen, sogenannte 
Wannofen eingefuhrt hatte, und dadurch in dic 
Lage vcrselzt worden war, mit geringeren Lohnen 
und unter giinśtigercn Gcśtchungskosten ais seine 
Mitbewerber zu arbeiten. Ehe die UnterfflcMng

geschlossen ist, vermogcn wir in dieser Beziehung 
nichts weiter zu sagen, so viel lafst sich nur mit 
Bestimmthcit vcrsiclicrn, dafs den Vorgiingen 
socialistische und anarchiśtische Motivc nicht zu 
Grunde gclcgen haben.

Um schliefslich das Gesagtc nochmals zu- 
sammenzufassen, ergiebt sich erstens, dafs die 
Ursache der kiirzlich in Bclgicn allgemein eingetre- 
tenen Arbeitseinstellung in den Wiinschen der Ar- 
beiter, eine Lohnerhohung und Kiirzung der Schichl- 
daucr zu erlangen, ihren Grund hatte; zweitens, 
dafs die politischen und socialcn Reformen, welche. 
die Volksredncr den Arbeitern vorspiegeln, dię- 
selbcn vollstiindig glcichgiiltig lassen; drittens, 
dafs das zur Errcichung des Zwcckes angewendete 
Mittel die f r i e d l i c h e  Arlicitseinstellung war, in 
dereń Progrannn von Pliinderung und sonsligen 
Ausschreitungen nichts cnthaltęn war; viertens, 
dafs, wena auch letztere vorgekommen sind, sie 
ganz besonderen Ursachen zugeschrieben werden 
mussen, welche mit der Bewegung unter den 
Arbeitern nichts zu thun liabcn.

Was konnen w ir, fragen wir, gegenwartig, 
wo die Ordnung iiberall wieder hergestellt 
und die Arbeit wieder aufgenommen worden 
ist, fiir die Zukunft prophezcicn ? Die sich 
eben vollzogen habenden Ereignisse haben 
vieileicht dem Arbeiter gezeigt, dafs seine be- 
liebte Waffp, dic Arbeitseinstellung, wieder cin- 
mal nicht zum Erlolg glfuhrt hat, und dafs er 
vielleicht besser daran thun wird, gcduldig auf 
eine Besserung der Gcschaftslage zu warton, 
welche eine Erhohung der Lohnsatze gestattet. 
Ais eine directe Folgo der Vorgange mag nocli 
bezeichnet werden, dafs die Aufmerksamkcit der 
Arbeitgeber und Behorden auf die Ergreifung 
von solehen Mafsregeln gclenkt worden ist, 
welche eine Besserung des materiellen und 
moralischeu Befindens der arbcitcnden Klasse 
herbeizufiiliren gceignet schcincn.

Repertorium you Patenten und Patent-Angelegenlieiten.

Nr. 34 618 vorn 31. Januar 1885.

W ła d im ir F. B e rn e r in Kuschwinski Zawód, 
Rufsland.

Gićhtgasfting.
Unter der Giolit sind Gasabzugskanfdo d ange- 

hracht, welche zum Zwecke der Herstellung gleich* 
jhafsigen Zuges um 180 0 yoneinander abstehend,

tangential nach eńtgegcngesetzten Richtungen vom 
Ringkanale a abgehen. Ueber der inneren Ausmfm- 
dung der Radialkanale b sind gufseiserne Winkel- 
platten f  eingemauert, so dafs sie diese Ausniundung 
theilweise Ciberdecken. Aufserdem sind fiir die Ra- 
dialkaniile b ReinigungsvorrichLungen vorlianden. Die
selben bestehen aus den in der Verlangorung dieser 
Kanale in die aufeere Wand des Ringkanales a ein- 
gesetzten conischen Eiscnrohrenym it Yersclilufskapseln
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und don die Rohrmundungen umschliefscnden Kiist- 
chen h, welche hinlen eine Tliur h besilzen und 
durch don oberen Rohrstutzen mit dem allgemeinen 
Gasabzuge verlmnden werden konnen.

Der obere Gięhtverschlufs besteht aus zwei gegen- 
einander geneigte Schieber ?, welche mittelst Zahn- 
stangen und Winden zu bewegen sind, und aufge- 
bogene Bander m zum Zusammenhalten der Bo- 
schickung besilzen.

Nr. 35 271 vom 1. October 1885.

Em il M ars in Peine.

Yerfahren sur Herstellung von Birnenbuden.
Bei dem jetzt fiblichen schichtenweison Eintragen 

und Feststampfen der basischen Masse in einer Boden-' 
forni im rechten Winkel zu don Nadeln bezw. Dusen 
ist es trotz des sorgfaltigślen Aufkralzens der festge- 
stampften Schicht behufs besserer Verbindung mit 
der nachstfolgenden nicht zu vermeiden, dafs bei ge- 
ringerem Thcorgehaltder basischeri Masse die einzelnen 
Stampfschichten sich nach dem Brennen der Boden 
noch deutlich markiren, und dafs infolge der me- 
chanischcn Einwirkungon des llflssigen Eisens und 
des stark geprefsten Windes ein Abheben der ein
zelnen Bodenschichten in der Birne und damit eine 
schnelle ZerstOrnng des Bodens herbeigefOhrt wird. 
Diesem Uebelstande hat man dadurch abzuhelfen ge- 
sucht, dafs man dein Dolomit moglichst viel Theer 
zusetzt und somit eine basische Masse verarbeitet. 
welche infolge ihrer weichteigigen, fast slrengflCissigen 
Beschaffenheit allerdings don Uebergang von einer 
Stampfschicht zur andern weniger markirt. Allein 
derartig horgestellte Boden sind nach dem Brennen 
zu porós und zu kohlenstoffhaltig.

Der die Dusen passirende W ind verbrennt den 
Kohlenstoff und fuhrt durch die damit verbundene 
Dusenerweiterung (Tutenbildung) eine rasche Zer- 
storung des Bodens herhei.

Beide Uebelstande lassen sich dadurch rermeiden, 
dafs man eine Masse mit geriugerem Theergehalt in 
der Weise einstampft, dafs eine Seitenwand des 
Birnenbodens bezw. bei runder Form derselben die 
Mantelflache die Stampfhasis bildet. Man erhalt auf 
diese Weise eine Schichtung der Boden, welche den 
Dusen bezw. dem eintretenden Windę parallel ist. 
Zur Erreichung dieses Zweckes mufs man bei runden

Nr. 34 617 voin 27. Januar 1885.
F. K o g e l in Stafsfurt. 

SchrUgwatererfaJtrcn neist zityelturigem Wahwcrk.
' Durch combinirLos Quer- und Langswalzen, d. h. 

gleichzeitiges Ausstrocken in der Langsrichtung wie 
in der Querrichtung unter Botiren zwischen entgcgen- 
gesetzt bewegton Walzenflachen soli Eisen, Stahl und 
sonstigen Motallen eine seilartige Windung der Fasern 

ertheilt werden. Auch sollen auf 
diese Weise Zahnrad- oder Frase- 
zShne oder beliebige Einsatze aufge- 
walzt oder aus massiven Stucken direct 
Hoblformen erzeugt werden kiinnen. 
Zu diesem Zwecke sind auf den 
Walzen Ruckstauch-oderStreckwulsle 
behufs Verlangsamung oder Beschleu- 
nigung des Werkstuckes ąuerzurWal- 
zenbewegungsriclitung angebracht. 
Ferner sind die Walzen gegen die 
Mitlollage behufs. Reversirens oder 
Unikehrung der Walzenbewegung ver- 
stellbar oder verdiehbar. Ferner ist
behufs Vervollkommnung oder Aeri-
derung der Querschnitlśfonn das 
Walzwerk mit am Austriitsende der 
Walze angebrachtem Druck- oder 
Zieheisen combinirt. Aufserdem sind 
die Walzen mil zwischen den Walzen 
rotirenden, in das glflhende Werk- 
stflck sich eindruckenden kalLen Walz- 

nasen combinirt, welche den Quersehnitt des Werk-
sluckes zu einem Kreise vervollsUindigen.

Nr. 34 000 vom 5. October 1884.

A. S c h lo tte rh o s e  in Meiderich-Ruhrort.

Schireifsofen fiir  scltmiedcisenie Jiohre mit Gas- 
feucrung.

Durch die Kammer E n stromt die noch nicht 
mit dem Heizgase vermischte Luft hindurch; dabei 
dient E "  zum Vonvarmen des zum Walzproeefs be
stimmten Bleches, wahrend eine' ontsprechendo zweite

Kammer auf der andern Seite des Ofens durch die ab- 
ziehenden verbrannten Gase vorgewarmt wird. Mit 
diesen Kaminern ist in Yerbindung gebraeht der 
Kanał G, welcher durch viele OefTnungen (F  fur Gas 
und F 1 fur Luft) mit den Kammern E  und E ' com- 
municirl. Dadurch bildet sich auf der ganzen Lange 
des Canals G gleichzeitig eine intensive Flamme, 
welche in dem Raume O die gewunschte Schweifs- 
hitze erzeugt.
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Boden die beiden HiUflen des Bodens in zwei sepa- 
raten Foiriien berstellen und diese vor oder nach 
dem Brennen aneinander fpgen, wobei erforderlichen- 
falls ein Bindemittel, bestehend aus einem dflnnen 
Brei von Dolomitstaub und Tlieer, zu benutzen ist.

Zwecknuifsiger isl es jedoch, den Boden eine 
Tierecnw  Form zu geben und diese in viereckigen, 
seitlich zu olTnenden Bodenformen herzustellen.

Nr. 35 4G3 vom 18, Noyember 1884.
Boch u m er V e re in  fu r Be rg b au  und Gufsstahl- 

fa b r ic a tio n  iu Bochum, i. W.
Maschine zur Herstellung ton Birnenboden.
Dic auf der Zeichnung dargestellte Maschine be- 

zweckt die Herstellung von Birnenhdden mit gleich- 
zeiliger Fertigstellung der WindlOcher. Gharakteristisch 
an derselben ist daher der Stampfer c, welcher in 
seiner unteren Flachę Oeffnungen hat, durcli welche 
die Nadeln, welche die WindlOcher zu bilden haben, 
hindurchtreteri kiinnen. Die Maschine gteicbt im 
wesentlicben einem Dampfhammer; die Bewegung 
des Kolhens kann durch Dampf, Gas oder comprimirle 
Luft erfolgen. Letztere wird am zweekmafsigsten bei 
Anfertigung von basischen BOden, dereń Materiał 
sehr empfindlieh gegen Wasser ist, angewendet werden.

Ó Q

Die Bodenform a wird durch eine passende Yor- 
ricłu|ng mit der Chabotte b sicher verbunden, damit 
sie durch die Schlage ihre Stellung nicht Yerandern 
kann, Die Nadeln durfen wahrend des Schlagens 
nicht aus dem Stampfer heraustreten, und mufs die 
HubbOhe deshalb durch eine AusrOckung d fixirt 
werden. Dieselbe kann jedoch aufser Thatigkeit ge- 
setzl werden, wenn der Slampfer noch huher steigen 
und aus den Nadeln heraustreten mufs, um die 
Bodenform auf die Chabotte bringen bezw. den 
fertig gestampften Boden von derselben enlfernen zu 
konnen.

Der Stampfer mufs in rerscbiedenen Slellungen

sicher aufgehangt werden konnen, was durch die
drehbaren Knaggęn e bewerkstelligt werden kann; 
ferner mufs derselbe yerhindert werden konnen, sich 
drehen zu konnen. und geschieht dies durch die
Stange f. Die unicie schlagende Flachę des Slampfers 
kann gerade oder aber mit kleinen Yorsprungen ver- 
sehensein, und kann die Erwarmung derselben, welche 
nothig isL, damit die Bodenmasse nicht an derselben 
kleben bleibt, durch gliihende Kohlen oderGasflammen, 
welche unter dieselbe gebracht werden, bewerkstelligt 
werden. Damit die Luft aus der Form moglichst
schnell eniweicheii kann und die Wirkung des Schlages 
so wenig wie moglich beeintrachtigt wird, kann die
selbe seitlich mit einer Anzahl OeITnungen versehen 
werden. An Stelle des Hammers kann auch eine
hydraulisclic Presse verwendet werden, bei welcher 
der Prefskolhen ahnlich wie hier der Stampfer mit 
OefTnungen, durch welche die Nadeln hindurchtreten 
konnen, versehen ist.

Nr. 34490 vom 25. Dece^mber 1884. 
D illin g e r  H u t ten w erke  in Dillingen a. d. Saar. 

Yerfahren zur Herstellung ton zusammengesetzten 
Metallplatten.
Zusammengesetzte Metallplatten 

sollen durch Gufs in der Weise her- 
gestellt werden, dafs ein Theil der 
Form A durch ein Futtęfśtuck B  aus- 
gefiillt wird, welches nach Ausfilllung 
des frei bleihenden Theiles O der 
Form durch ein Metali und nach Er- 
starrung des letzleren entfernt wird. 
Der dadurch gebildete freie Raum 
wird dann durch ein zweites Metali 
ausgefullt. Dadurch, dafs beim Giefsen 
der letzteren Lage die erstere min
destens noch rothwarm ist, ist das 

Zusam in en schweifsen beider Lagen gesichert.

Nr. 34G28 vom 3. Ju li 1885.
Em . S e r v a is  in Weilerbacher Hutte bei Weiler- 

bach, Luxemburg.
Zweitheilige Bessemerbirne.

Die Bessemerbirne besteht 
aus zwei Theilen, von wel- 
ehen der untere B  um eine 
horizontaie Achse drehbar 
ist, wahrend der obere Theil 
A  feststehl oder auch beweg- 
lich sein kann. Durch diese 
Theilung der Birne wird eine 
leichtere Handhabung des
selben erzielt. Aufserdem ist 
an dem unteren beweglichen 
Theil der Birne eine Abstich- 
Yorrichlurig von besonderer 
Construction angeordnet, wel
che die Trennung der Schlacke 
vom Eisen oder Stahl in der 
Birne selbst ohne Zwischen- 
benutzung einer Giefspfanne 
oder eines sonsligenApparates 
gestattet. Hierdurch soli auf 
die einfachste Weise ein 
directer Gufs ermoglicht werden.
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S t a t i s t i s c l i e s .

Statistischc Mittheilungen des Yereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

Production der deutschen Hochofenwerke.
, .. ,

Monat April 1886
G r u p p e n - B  e z i r k. •

Werke. Production.
Tonnen.

Nórdwestłiche Gruppe.......................
(Rheinland, Westfalen.)

34 61 573

P u d d e l-

IŁ o l ie is e n .

n u c i

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

MKłeideutsche Gruppe.......................
(Sachsen, Thuringen.)

Norddiutsche Gruppe.......................
(Prov. Sachsen, Brandenb., Hannofer.)

12

2

1

24 161 

31 

370

S p i e g e l 

e is e n .*

Silddeutsche G ru p p e .......................
(Bayern, Wurtteinherg, Luxemburg, 
Hessen, Nassau.)

Siidwestdeutsche Gruppe................
(Saarbezirk, Lothringen.)

9

0

17 552 

33 612

Puddel-Roheisen Summa .
(im Marz 188(3

64
65

137 299 
141 969)

B e s s e m e r  - 
R o h e is e n .

Nordwcstliche Gruppe . . . . . .
Ostdeutsche Gruppe . . . . .  . 
Mittemeutsche Gruppe. . . . . .
Silddeutsche G ru p p e .......................

12
2
1
1

33 141 
2 355 

900 
1 700

Bessemer-Roheison Summa .
(im Marz 188G

16
13

38 096 
35 045)

T lio m a s -
K .o l» o is » e ii.

Nordwestliclie G ru p p e ...................
Ostdeutsche G ru p p e .......................
Norddeułsche Gruppe.......................
Silddeutsche G ru p p e .......................
Siidwestdeutsche Gruppe..................

9
3
1
2
3

40 072 
3 105 
8147 

12 569 
14621

Thomas-Roheisen Summa , 
(im Marz 1880

18
16

78 514 
71 647)

G r ie ls e i- e i-
R o h e is e n

und
O n  f s w i i a r e n

Nordwcstliche Gruppe. . . . . .
Ostdeutsche G ru p p e .......................
Mitteldeutsche Gruppe.......................

Silddeutsche G ru p p e .................. ....
Siidwestdeutsche Gruppe . . . .  {

10
9
2
l
9
3

11866 
3 460 

436 
850 

12812 
6 088

I .  Sehmclzung. Giefscrei-Roheisen Summa .
(im Marz 1886

34
32

35 512 
33 904)

Z u s a m m e n s te llu n g .
Puddel-Roheisen und Spiegeleisen
Bessemer-Roheisen............................
Thom as-Roheisen...........................
G iefserei-Roheisen...........................

137 299 
38090 
78 514 
35 512

Summa . 289 421
Production der Werke, welche Fragebogen 

nicht beantwortet haben, nach SeliiU zung 1800
Production im April 1886 .................. ....
Production im A pril 1835 .......................
Production im M iirz 1886 .......................
Production rom 1. Januar his 30. April 1886 
Production rom 1. Januar bis 30. April 1S85

291221 
306 856 
287 765 

1 145 336 
1 242 794

* Nach Besclilufs der Vorstands-Sitzung vom 8. Mai d. J. sollen Puddel-Roheisen und Spiegeleisen von 
diesem Monat abvereinigt aufgefuhrt werden.

YI.s : 8
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Metrische Centner k 100 Kilo
Ein- und Ausfuhr von Eisenerzen, Eisen und Stahlwaaren,

v o n  bezw.

den deutschen Zollausschlussen

Bremen Hamburg-
Altona

d. Ubr. Zoll- 
ausschlliss.

Diinemark Nor wegen Schweden Bufsland

Erze.
Eisen erze . . . . .

Roheisen. 
Roheisen aller Art . .

Brucheisen und Eisenabffdle 

Luppeneisen,Rohschienen,Ingots

■(I
<E,

■\A.
/E.
U -

Sa.
Fabricate.

Schmiedbares Eisen in Staben .
Badkranzeisen, Pflugscliaaren- 

e is e n .....................................
Eck- und Winkeleisen . . . .

Eisenbahnschienen..................

Eisenbahnlaschen, Schwellen etc. 

Hohe Eisenplatten und Bleche .

Weifsbleeh . . . . . . . .
Polirte, gefirnifste etc. Platten 

und B leche............................
Eisen- und Stahldraht . . . .

Ganz grobe Eisengufswaaren 

Eisen, roli vorgeschmiedet . .

Eiserne Britcken etc..................

Anker und ganz grobe Kelten '.

D rah tse ile ................................
Eisenbahnachsen, Eisenbahn- 

riider, Putfer etc.. ., . . .
Ambose, Schraubstocke, Win- 

den etc. . . . . . . . .
Rohren aus sciimiedbarem Eisen

Dralitstifte .................................

Grobe Eisemyaaręn, andere . . 

Feine Eisenw aaren..................

(E.
(A.

/E.
\A.

{!:
{ a .

{£•
{i

( E .

U -

{£
{£
{ a .
/ E. 
(A.

{ i
I
t e

{I:
k
{!:
{ a .
/E.
\A.

Sa.
Maschinen.

Locomotiven und Locomobilen .

Niihmascliinen . . . . . .

Dampfkessel . . . . . . .

Andere Maschinen aller Art 

Eisenbahnfahrzeuge . . Stuck

{5:
/E.
(A.

{ a .

{I:
£
£

800

5102 
12 030 
8485 
121

5 604

178 710 
16 878

61 776 
2 877 

21 768 
46 594 

16

207
100
173

2
1236

35 
3 056 

7

2
61

127

110

'48 701
4 058

19 039 
7

5 298 

1 947

13 587 
17 755

537 
28 040

295 
25 

4 715

2 461 
2

1052 
179 

12 533 
373 
60 
17 

949 
36 

21 260
4 339 
6 565

9
291
23

2 069 
110
97
7

542

1 006 
100 
720 
184

5 598
8

3 652 
1859

16 844 
115 

1 751

83 560- 
49 471

. 6 487 
119 143 

7
1 237 

141
23 038 

202 
17 598 

41 
5 672 
1 360 

36 409
15 168

79 
313 

1 171
1 603

19 983 
5831

16 404 
143

1 126 
64 

8187 
1862 

667 
82

2 133 
200

3 082 
1 487
4 440 
1845 
9 135

161
20 488 
12 307 
75 866

1 025 
12 901

380
100

53
516

2
120

23 
3 018 

70 
1 
4 
2 

28 
10 
48 

251

37
3
2

299

20
2

25
36
3

28
95

880
5

15

3 056
42

567 
57 247 

42 
318

831

38 120

4 671
2

9 647 
1 
6 
5

386
1

10 528 
136 

9 353

182

25

393

321
1

2123
33

757
2

2 978 
5

20 205 
364 

16 455 
23 

1908

237

638
1554

29

290

7 216

1478

240

3 940 
63

79
32
3 

331

490
4 

146

1 166 
8 

939 
46 

2 811

237

26 284 
7

95 425 
4 515 

20 
682

115

20427

25 
318 

2 999

17
2

17
10 013 
17 658 

6
1 194

23

40
3 

17

90

134
4 

348

1 644
15

2 056 
428

9 918 
17 

1790
7 923 

110 500

94
234
253
310

5
58 

2 881 
9 103

3 233 
9 705

50 329 
378 709

1 925 
1688 

17 168 
16 233 

353 
3 221 

27 371 
49 072 

2 
18

46 817 
70 209

415 
5 189

105
99

185
46

499

151
783

1 182
176 454

4 
349 
34 

I 045

2153
1295

11209
47
33

847 
20 967

4
302

9
192 

2 257

1 333
14 756

196 
2 568

106 251 
63 709

433 
16 

4 252

305 
732 

23 246

128 513 
37 038

15
627 475 

713 
1 622

827
728 

629 924

300 
226 889

2 320

18 160 
1

3 248

492
4

103 005

498

937 
11 

6 354 
28 

9 804
5

817 

17 563 

239 

922

1 954
22

2 406

11594

2 685 
218 

69 243 
18

4 995
607 

484 075

6 077 
18 

6 279

1484 
609 

78 344

10

748 
28 236

627
92184
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Maschinen im deutschen Zollgebiete im Jahre 1885 im freien Verkehr
n a c l i  E. =  Einfuhr. A. =  Ausfuhr.

Oester-
reich-

Ungara

189 453 
344 996

5 208 
181 019

6 808 
125 780

371
1426

12 387 
308 225

12 209 
57 805

10
13 481

5 674 
57 

12 945
5

422
378

14 877 
304 
353
60 

1038 
1 970 
3 954 
1 361 

24 202 
167 

3 376 
44 

452 
162 
318 
497 

1423 
93 

18 973 
292 

3 173 
246 

33 596 
177 

7 507 
8414 

65 514 
787 

9 127

Schweiz

1111 
1 019

114
44 365 

251 
69 958 

16
17 745

Frank-
reicli

760 626 
i 095 789

4710 
493 841 

2 143 
43 400 

1
45 660

381 
132 068

817 
144 347 

13 
6 074 

86 
35130 

20 
75 256 

18
50 740 

115
31 263

49
178

7
3 533 

104
32 225 
2 803

15 152 
15 

1302

1
336 

13 
238 
39 

4 023 
153 

3 878 
220 

22 529 
60 

957 
3 275 

26 339 
215 

2 901

6 854 
582 901

8 647 
24 327

18
29 149 

271 
1481 

539 
531 
92 

267 
3 435
9 006 

430
29 

109 
139 
482 

95 226 
8 420 

21 522 
120 

1832 
6

376 
3 596 

89 
83 

349 
958 

2 740 
809 

1773 
292 

15 737 
117

1 674 
24 144 
28 859
2 624
3 634

Belgien

286 529 
11 201 823

27 018 
453 898 

2 527 
13 788 
1342 

38 363
30 887 

506 049

8 239 
109 604 

517 
1 360 

288
32 788 
5720

202 962 
I 067 

74 404 
1470 

24 363
1 815 

252
25

199
2 341 

240 589
6 120 

10 785 
309 

1509

250 
1 322 

247 
4

2117 
4011 
4 924 

229 
4 641 

286
33 310

99  
47 072 
10 754 
37 615 

928 
6 482

den
Nieder-
landen

Grofs-
hritannien

2 938 365 
7 352

11269 
143 044 
12 758 
4 908

592
24 027 

148 544

2 276 
194188 

39
6 024

15
6 779
1035

400 437 
398 

63 484 
559 

81356 
835 
233 
73

1 825 
901

179 716
2 491 

84 600
12

2 710

11 057 
277 
496 

17
1 181 

44
7 001 

240
3 943 

418
14 091

16
30 822
2 466 

81 246 
402

8 371

11 196
18

2 016 969 
17 617 
7 100 
5 810 

6
60 279

Spanien

3 984 046

8178
21

2 024 075 
83 706

25'221 
41 053 

79 
7 120 

196 
2 020 

1
49 667

6 845 
12 563
4 393 

38 926
44 

1926 
125 

10 905 
347 797. 
20 510 

804 
110 

1 243 
6

5 776 
214 
127

1340
61

6 374 
471

1 551 
4 272
2 983 

298
106 035 
11449 
19 472 
1846 
4 026

8 178 
21

4 440 

175

6

44 454 

3 787 

1588 

1

330
2

46 147' 

8136

1276

2

397

2 646

1413

407

766
1

5 529
3

1098

Italien

100
406

19 693 
24 

48 803

d. Yerein. 
Staaten v. 
Amerika

93 284 
24’ 

161 780

137 429

9 071 
1

36 423

319 733

4121
1

66 707

91

583
2

92 788 
69 

14 996

227

5 069

11

1555

10 408 
1

1068
4

13 896

8 901 
48 

41 466 
33 

3 668

den ttbrigen 
LUnJerri 

bc7w. nicht 
crmiUclt

1909
3

131 467 
7

2 655 

1 375
7

135 497

116
34 895

13116

23 865 

286

794
5

396 887 
85 

233

13

3 763

1960

12

1 139 
21 

573 
60 
46

22 579 
1 296 
5 362 

130 
3 621

803
100

1
7 856 

8
3 594 

105
9

11 555

258 677

5456

11 160

428 893

51 577

36 783

18

251

415 869

25 286

116

24 920 
115 
216 
27 

1802

13 481 
2

2 273 

2 275

111426
331 

85 400 
4

13 529 
479

Summę.

8 530 066 
17 711 577

2 159 733 
2 135 345 

71229 
367 040 

3 699 
265 260

2 234 661 
2 767 645

161 532 
1 444 669 

745 
95 907 
1 025 

178 730 
7 575 

1 647 913
1 623 

269 323
20 407 

438 981 
57 976 
1 860
2 541 

11487 
28 399

1 930 931 
52 310 

249 355 
896

14 775 
143

75 047 
13 340 
5 337 

862
15 052 
5 407

86 498
3 888 

33 105
7 854 

171 021 
890* 

387 692 
77 495 

588 819 
8175 

80 054

27 233 
278 210

436 
7 799 
1 398 
4 253 

140 
3 325 

12 907 
128 038

327
14 881

1 i  9 A1 ̂

8 023 
456 501

891 
3 566 

154 
3 757 

538 
1 239 

31 014 
23 469 

1

55 192 
238 740

622 
8 478 

586 
6 879 

315 
284 

18 024 
80 313

23
32 59790 a91

19 547
OK

45 467 
835 473

1 112
1543 

200 
3 784 

882 
325 

36 620 
41 854 

2

12 514 
1 179 560

310 
4 172 

203 
4 805 

129 
2 403 
9 078 

29 850

52

134 743 
603 106

15 606 
80 

4 254 
1 842 

301 
10

175 140 
15 491 

10

6
122 598

1000
2

198-5

52 
81 

11 141

38 814
A7 ftftfi

9 720 
41 "230

195-301 
17 423

83
14178

159 
774 211

25 746 
. 14
4 299

624 
576 

47 278

55

1 713
509 146

10
47

2 936

3 509 
3 749

1 4S9 408

7 069

5 394

452 
356 

24 225

453 083 
7 726 556

21010 
68 276 
27 345 
65 575 
2 663 

16129 
320 431 
579 138 

62 
611

- 590 
77 947

6 455 
3 853

356 
37 140

371-449
729118
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Ein- und Ausfuhr von Eisen- und Stahlwaaren, Maschinen und Kupferwaaren im deutschen 

Zollgebiete im Jahre 1885, verglichen mit dem Vorjahre.

(Nach den Zusammenstellungen des Kaiserl. Statistisclien Amtes berechnet.)

Tonnen a 1000 Kilo.

Erze.
Eisenerze
Kupfer- und B le ie r z e ....................... ....

Roheisen.
Roheisen aller A r t .........................................
Brućheisen und Eisenabfiille ...........................
Luppeneisen, Rohscliienen, Ingo ts..................

Fabrieatc.
Schmiedbares Eisen in S ta b e n .......................
Radkranzeisen, Pllugschaareneisen..................
Eck- und Winkeleisen . .................................
Eisenbahnschienen ..........................................
Eisenbahnlaschen, Schwellen etc. . . . . .
Rolie Eisenplatlen und B le c h e .......................
W e ifsb le ch .................. .... ................................
Polirte, gefirnifste etc. Eisenplatlen und Rleche
Eisen- und S ta h ld ra h t.................. ....
Ganz grobe Eisengufswaaren...........................
Eisen, rob rorgeschmiedet etc..........................
Eiserne Brucken etc. .....................................
Anker und ganz grobe K e t te n .......................
D ra h ts e ile .......................................................
Eisenbabnachsen, Eisenbahniader, Puffer etc. .
Ambose, Schraubstocke, Winden etc.................
ROhren aus scbmiedbarem E is e n ..................
D ra h ts tifte .......................................................
Grobe Eisenwaaren, andere . . . . . . , 
Feine Eisenwaaren ..........................................

Sa.

Sa.
Masclnncu.

Locornotiren und Locomobilen . . .
Nahmasehinen .....................................
DampfkeSsel aus schmiedbarem Eisen 
Maschinen vorwiegend aus Holz . .

» , , Gufseisen .
» , „ schmiedbarem Eisen
» , , and. unedl. Metallcn

Eisenbahnfahrzeuge....................... ....  Stiick
Sa.

Zusammcnstellimg.
1. Roheisen .
2. Fabricate.
3. Maschinen

Sa.
Knpfcnranren.

Kupfer, roh oder ais Bruch . . .
Kupfer in Stangen und Bleclien 
Grobe Kupferschmiede- etc. Waaren 
Andere

Einfuhr

1885.

853 007 
32 207

215 973 
7 123 

370

1884.

980 442 
32 136

264 501 
7 709 

98

45 308 48 531

2101 2 453
2 735 9

266 83
3 497 3 722

24 906 129 329
3 178 1 3 392

462 l 407
62 ** 190

Sa.

37 145

223 466 
45 308 
37 145

305 919 360 225

13 168 13 819
188 263
551 593
500 476

14 407 15 151

39 386

272 308 
48 531 
39 386

Ausfuhr

1885.

1 771158 
2 201

213 534 
36 704 
26 526

223 466 272 308 276 764 297 166

16153 16 505 144467 153 964
74 68 9 591 10918

102 262 17 873 5 863
758 682 164 791 144 464
162 208 26 932 17 536

2 041 3 281 43 898 44 035
5 798 5 417 186 422

254 115 1 149 937
2 840 3 630 193 093 212 784
5 231 6 083 24 935 18 760

90 171 1478 1 945
14 . 578 7 505 3 594

1334 1 276 534 600
86 318 1505 1374

541 387 8 650 10 152
389 368 3 310 ' 4 526
785 867 17 102 19 036
89 38 38 769 38 619

7 749 7 404 58 882 66 784
818 873 8 005 7 672

772 655

6 828 
6 557 
1 613

57 914

611
72 912

276 764 
772 655 
72 912

1 122 331

5 706 
3 177 
1800 
2 782

13 465

1884.

1 898 491 
2057

230 008 
43 708 
23 450

763 985 

9 912 
?
1843 

4 72 551 

** 1018
84 306

297 166 
763 985 
84 306

1 145 447

6 906 
?
1071 
2 973

10 950

* Vor 1885 einschlieislich Nahmasehinen.
, 1665 „ Eisenbahntahrzeuge ohne Leder- und Polsterarbeit unter 1000 M  fur 1 Stuck.
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Mehr-Ein- und Mehr-Ausfuhr von Eisen- und Stahlwaaren, Maschinen und Kupferwaaren im 

deutschen Zollgebiete im Jahre 1885, verglichen mit dem Vorjahre.

In der folgenden Tabelle sind Ein- und Ausfuhr jeden Jahres direet einander gegenubergestellt, um zu 
errahren, in welchen Artikeln eine Mehreinfuhr oder eine Mehrausfuhr stattfindet.

Tonnen a 1000 Kilo.

M eh r-E in fu h r M ehr-A usfuhr .

Erze.
E isen erze ................................. .....................
Kupfer- und B le ie rz e ................................................

Roheisen.
Roheisen aller A r t ...................................................
Brucheisen und Eisenabfalle....................................
Luppeneisen, Rohschienen, In g o ts ..........................

1885. 

30 006

2 439

1884.

30 079

34 493

1885. 
918 151

29 581 
26 156

1884.
918 049

35 999 
23 352

Sa. R  oh e isen  . . . 2 439 34 493 55 737 59 351
Gesammt - Mehrausfuhr — — 53 298 24 858

Eisenfabricate.
Sclimiedbares Eisen in S taben ................................. _. __ 128 314 137 459
Radkranzeisen, Pflugschaareneisen.......................... - — 9 517 10 850
Eck- und W inkeleisen............................................... - — 17 771 5 601
Eisenbahnschienen .................................................... - — 164 033 143 782
Eisenbahnlaschen, Schwellen..................- ............... - — 26 770 17 328
Rohe Platten und B le c lie ........................................ - — 41 857 40 754
W eifsblech................................................................. 5 612 4995 ___

Polirte und getirnifste Platten und Bleche.............. — — 895 822
D ra h t......................................................................... — * — 190 253 209 154

— — 19 704 12 677
Eisen, roh vorgeschmiedet.............. ' ....................... — — 1388 1774
Eiserne B ru ck e n ....................................................... — . — 7 491 3 016
Anker und K e tte n ................................................... 800 676 — _
Drahtseile .................................................................. — — 1 419 1056
Eisenbahnaclisen, - R a d e r........................................ — — 8109 9 765
Ambose, Schraubslocke etc........................................ — — 2 921 4 158
Rohren aus schmiedbarem E isen ............................. — — 16 317 18 169
Drahtstifte.................. . ' ........................................... — — 38 680 38 581
Grobe Eisenwaaren, an d e re ..................................... — — 51 133 59 380
Feine Eisenwaaren ................................................... — — 7 187 6 799

Sa. E is e n fa b r ic a te 6 412 5 671 733 759 721 125
Gesammt - Mehrausfuhr — — 727 347 715 454

Maschinen.
Locomotiven und Locomobilen................................ — .— A 727 7 459
Niih maschinen ........................................................... — — 3 822 ?
Dampfkessel.............................................................. — — 1347 1 760
Andere Maschinen aller Art ..................................... — — 25 871 *35 701

Sa. M aschinen . . . 
Eisenhalinfnhrzcuge.

— * ■ 35 767 44 920

Stuck — — 549 ** 828
Werlh Mark — — 2 543 000 3 028 000

Kupfer und Kupfenrnaren.
Kupfer, roh oder ais B ru c h ..................................... 7 462 6913 — —
Kupfer in Stangen und B le ch e n ............................. — — 2 989 i
Gcobe Kupferschmiedwaaren.................................... — — 1 219 478
Andete „ „ .................................... — — 2 282 2 497 ■

Sa. K up ferw aaren  . 7 462 | 6 913 6 520 2 975

Es ergiebt sich daraus das sehr erfreuliche Resultat, dafs von den hier aufgefuhrten Artikeln nur in 
Kupfer- und Bleierzen, Roheisen, Anker und Ketten, in Weifsblech und in Rohkupfer die Einfuhr starker 
war ais die Ausfuhr, dafs dagegen in allen anderen Artikeln dic deutsche Industrie nicht blok den heimischen 
Bedarf nach Quantitat, Qualitat und Preisen befriedigend zu decken, sondern auch noch sehr erhebiicbe 
Gewichtstnengen zu exportiren vermochte.

Vor 1885 einschliefslich Nahmaschinen. ■
1885 „ Eisenbahnfahrzeuge ohne Leder- und Polsterarbeit unter 1000 J t  fur 1 Stuck.
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Vergleichende Zusammenstellung der Ein- und Ausfuhren von Eisen- und Stahlwaaren, Maschinen 

und Kupferwaaren in Deutschland, Oesterreich, Frankreich, England und Belgien in den Jahren 

1884 und 1885.

In Tonnen & 1000 Kilo.

T S in ii i i l i i* . A w s f u l i r .

Deutsch
land

Oesterr.-
Ungarn.

Frank
reich England Belgien Deutsch

land
Ocstcrr.-
Ungarn

Frank
reich England Belgien

Eisenerze. . . . 853 007 37 699 1 419 521 2 817 597 1 368 931 1 771 158 52 837 89 231 ? 156 550
Kupfer- u. Bleierze 
Roheisen u. Halb-

32 207 887 13 589 101 977 ? 2 201 1840 9 841 ? ? '

fabricate . . . 
Eisen- und Stahl-

223 466 65 663 204002 ? 118 587 276 764 10 766 124 955 1 045 105 18 538

fabricate . . . 45 308 28 126 58 345 134 051 14 144 772 655 28 431 54 973 2 083 296 321 947
Maschinen . , . 
Eisenbahnfahr-

37 145 25 345 Fr. 43 877 551 ,? 12 056 72 912 7 128 ■25 025 548 
F r.

11 074 G51 
£

43 146

zeuge . . . . St. 62 St. 131 To. 1 353 ? To. 375 St. 611 St. 15To. 1438 ? To. 13 636.
Rohkupfer . . . 13 168 5 573 21 891 87 666 7 641 5 706 343 2 062 18 736 3 675
Kupferwaaren . . 1 239 23 1 993 41 993 9 7 759 102 7 517 21 108 ?

D r. Tl, Iłentzsch.

Die Statistik der oberschles. Berg- und Hiittenwerke fiir das Jahr 1885.
Herausgegeben vom oberschlesischen berg- und huttenmannischęn Yerein.

W ie das yoraufgegangene, so ist auch das Jahr 
1885 ein Jahr peeuniaren Mifserfolgs fur die Roh- 
eisenproduction Oberschlesiens gewesen; der Werth 
der Tonne Roheisen ist weiter um 2,83 J t  gesunken 
und iigurirt in der Statistik nur noch mit jahres- 
durchschnittlich 51.01 Jt ,  allerdings immer noch um 
7,55 J t  hoher ais der Durchschnittspreis des ge- 
sammten deutschen Roheisens im Jahre 1885. Bei 
diesem Preisstande sind einzelne Hochofenwerke Ober
schlesiens nicht mehr in der Lage, ohne Unterbilanz 
zu blasen, und nur die gewagte Hoffnung auf eine 
etwa doch mogliche baldige Conjuncluranderung kann 
bestimmen, die Aufrechterhaltung des Betriebes der 
unvermeidlichen Entwerthung der Anlage durch Kalt- 
legen von HochSfen und Koksćifen vorzuziehen. Ist 
auch am Schlusse des Jahres ein Hochofen weniger 
im Feuer gewesen nls 1884, so ist doch die Gesammt- 
production nochmals um 33541 gegen das Yorjąhr 
gestiegen, die Ueberproduction hat unentwegt fortge- 
dauert und der Gesammtwerth der Roheisenproduction 
ist nahezu um eine Million Mark gegen 1884 zuruck- 
geblieben.

Um einer weiteren Steigerung der Production ent- 
gegenzuwirken, soli zur Zeit die Yerwendung armerer 
und deshalb billigerer Erze bevorzugt werden, eine 
Idee, dereń GenialiLat den standigen Berichterstatter 
einer schlesischen Zeitung uber den oberschlesischen 
Roheisenmarkt neulich fast bis zur Bewunderung 
fesselte. Wohin die Yerwirklichung dieser Idee fuhren 
mufs, kann der geehrte Herr leichtiglich ermessen, 
wenn er die technisch-Okoriomischen Resultate aus 
der diesjahrigen Statistik zu ermiUeln sueht; er wird 
alsdann finden, dafs hohes und niedriges Ausbringen 
im KoksYerbrauche um mehr ais 800 kg und im 
Molier uber 2100 kg pro Tonne Roheisen ausein- 
anderliegen, Zahlen, die, in Werth iibersetzt, gegen 
7,50 J l  und mehr bedeuten.

Die Gesammtproduction der oberschlesischen 
Hochofen ist fur 1885 statistisch festgestellt mit: 
332193 t Puddel-, 20052 t Giefserei-, 31348 t Besse-

mer-. 27565 t Thomasroheisen und 1366 t Gufswaaren 
erster Schmelzung, in Summa mit 412529 t gegen 
409170 t im Vorjahre. Bessemer- und Thomasroheisen 
sind in yorliegender Statistik zum erstenmal be- 
sonders aufgefuhrt; ersteres war noch im yorigen 
Jahre unter dem Giefsereiroheisen und das im gleichen 
Jahre in FriedenshiHte gefallene Thomaseisen unter 
dem Puddelroheisen versteckt; ebendaselbst ist auch 
das fruher in Borsigwerk fur den Marti nprocefs < pro- 
ducirte Roheisen zu suchen, welches diesrnal ais 
Stahlroheisen in der Bessemercolonne auftritt. Unter 
Berucksichtigung des eben Gesagten kann der vom 
Statistiker gezogerie Schlufs, dafs die 1885er Pro
duction an Puddelroheisen gegen die des Vorjabres 
um 8,3 Procent (29982 t) abgenommen habe, nicht 
ais Yollgultig angesehen werden.

Wahrend iiii Laufe des Jahres ein grOfserer Noth- 
Yerkauf zu einem Netto-Preise unter 40,00 J t  pro 
Tonne gethatigt wurde, ist der Preis des Puddclroh- 
eisens in zweiter Halfte des Jahres mit 44,00 J t  und 
des Giefsereiroheisens mit 56,00 bis 50,00 J t  anzn- 
nehmen; fur Bessemer-, Stahl- und Thomasroheisen, 
von den Producenten lediglich fur die eigenen Werke 
erblasen, kann ein Preis nicht genannt. werden.

Die Production an Giefsereiroheisen’ hat inan in
folge der schwierigen Marktverh;iltnisse fur Puddel
roheisen . zu vergrofsern gesucht und das Absatzgebiet 
desselben ist bis nach Berlin erweitert; aber ge- 
sleigerte Selbstkosten, gesunkene Verkaufspreise haben 
inzwischen auch diesen Theil der oberschlesischen 
Roheisenproduction unlohnend gemacht.

1. H o c h o fe n b e tr ie b .
Die Zahl der in Oberschlesien vorhandenen Hoch

ofen sowie die Zahl der Werke, welche Roheisen mit 
fossilem Brennmalerial erzeugen, hat sich nicht ver- 
andert, nach wie vor sind der letzteren zwolf, sie be- 
sitzen zusammen 47 Hochofen, Yon denen gegen 
Schlufs des Jahres 34 im Feuer standen gegen 35 im 
Jahre rorher. Gerade die Halfte der Werke hat
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gegen das Vorja.hr die Production um zusammen 
19563 t Roheisen gesteigert, die andere Halfło hat 
dieselbe um 16209 t vermindert. Aus der diesinaligen 
Statistik ist die Gesammtzahl aller Hochofenbelriebs- 
wochcn mit Sicherheit nicht festzustellen; nach pri- 
vaten Ermittelungen des Referenten betrilgt dieselbe 
1693 und ergiebl. sich hieraus eine durchschnittliche 
Production per Ofen und Woche von 243,6641, gegen 
beide Zahlen stehen im Jahre vorher 1719 und 
228,59. F iin f der Werke haben die durchschnittliche 
HOlie der Wochenproduction uberschritten, zum Theil 
um ein Bedeutendes: Gleiwitz producirte wochen- 
durchschnittlich 338,71, Antonienhutte 287,59, Borsig- 
werk 277,06, Hubertushutte und Kónigshutte 266,76 
bez. 263,91 t; die kleinste Wochenproduction unter 
den verbleibenden anderen Werken berechnet sich 
bei 156 Blasewochen auf 199,18 t.

W ie eingangs dieses angegeben, belauft sich die 
gesammte Roheisenproduction Oberschlesiens in 1885 
auf 412 524 t; nach Gattungen Yertheilt, zerfallt die
selbe in 80,52% Puddeleisen, 7,59% Bessemer- und 
Stahleisen, 6,68% Thomasrolieisen und 5,19% Giefserei- 
roheisen und Gufswaaren erster Schmelzung. Es er- 
'iibrigt hierbei zu bemerken, dafs Thomaseisen in 
KOnigshutte und Friedenshutte, Bessemereisen nur in 
Kónigshutte, Stahleisen auf Borsigwerk crblasen wurde. 
Die grófste Production anGiefsereieisen —116121 — halle 
in Gleiwitz slatt, acht Werke erzeugten Gufsstiicke 
vom Hochofen nicht und vier Werke Giefsereiroh- 
eisen nicht.

Die Motorenausrustung der oberschlesischen Koks- 
Hochófen wird diesmal ais aus 124 Dampfmaschinen 
mit insgesammt 11819 H P bestehend angegeben, gegen 
das Vorjahr vermehrt um 21 Stiicke und 1032 IIP , 
obschon mit einiger Sicherheit anzunehmen ist, dafs 
eine Vergrofserung des Maschineninventars der Hoch
ofen uberhaupt kaum, entsebieden aber nicht in einem 
solchen Umfange stattgefunden hat. Ein Werk hat 
seine Motoren gegen das Yorjahr ais um 15 Stiiek 
und 343 HP, ein anderes ais um 5 Stiiek und 78 HP 
und ein drittes bei unyeranderter Stuekzahl ais um 
598 IIP  gegen das Vorjahr verstarkt angegeben. Ware 
es nicht Pllicht der Hoflichkeit gegen den Verein, die 
Angaben fiir dic Statistik etwas ernster zu bchandeln ?

Sammtliche KokshochOfen Oberschlesiens ver- 
bliesen an haltigen Schmelzmaterialien:

1885 1884 1883 ’
Tonne. Tonne. Tonne.

Brauneisenerze \ „ . „ w  944 979 870 116
. Brauneisensteine / J  5 197 212
Thoneisensteine . . 22 325 23 999 26 854
Rolheisensteine . . 11 314 9 804 11 771
Spatlieisensteine. . 19 397* 23 510 29 060
Schwefelkiesriick- 

sliinde . . . .  28782** 21 124 24749
Magneteisensteine . 38 827 39 433 35 746
Blackband.................... 1 129*** 867 3 500

Erze Sa. 1050 219 1068 913 1 002 011
Brucheisen . . . 2 391 1 414 1 860

I p S s S t ó f  201 553 182843 176123
Nach Abzug des mitverschmolzenen Bruch- 

eisens stellt sich der Durchschnittsgelialt der dies- 
jahrigen oberschlesischen Gattirung auf 32,77%, nur
0,181% hoher ais im Vorjahre und das Durclischnitts- 
ausbringen aus der Beschickung auf 23,72 gegen 
23,696% in 1884 (in letzterem Jahre exclusive des’ 
Ergebnisses der Antonienhutte, dereń Zuschiage in 
der 84er Statislik nicht registrirt waren).

* Hierunter 2598 t Schlitmme von einer Galmei- 
und Rleierzaufbereitung.

** Hierunter 47 t Abhub aus ders.
*** Hierunter 561 t Eisenglanz.

Unter 100 Gattirung befanden sich im Durch- 
schnitle 16,10 Eisen- bezw. Thomas-Gonverterschlacken 
(Friedenshutte), um 1,44 mehr ais im Vorjahre. Den 
starksten Gebrauch von diesem Anreicherungsmittel 
maclite der fiscalische Hochofen zu Gleiwitz — in 
100 Gattirung verblies Gleiwitz daran jahresdurcb- 
sclinittlich 38,42, 2,26 weniger ais 1834 — ; die wenig
sten Eisensclilacken wurden in der Borsigwerker 
Gattirung mitvergichtet — 6,16, 0,26 mehr ais im 
Jahre vorher.

Nach Vorabzug des mitgesetzten Brucheisens, im 
Jahresdurehschnitte berechnet, wechselt der metallische 
Gehalt der Gattirung bei den einzelnen Werken von 
46,43 — Gleiwitzer Hochofen — bis herab auf 28,12
-  Red en hiitte -  (1884=44,76 bez. 28,79), der des 
Mollers zwischen 35,40 — Gleiwitz — und 20,34 — 
Tarnowitz -  (1884 =  33,10 bez. 22,10). Naclist Glei
witz Yerbliesen die reichste Gattirung: KOnigshutte 
mit 35,03, Antonienhutte mit 33,88, Bethlen Falva- 
hutte mit 33,62 und Lauiahuttc mit 33,45% Eisen; 
das Mollerausbringen derselben Werke in gleicher 
Reihenfolge stellte sich auf 25,69 (1884 =  25,65), 25,53,
24,56 (1884 =  25,69) und 24,68% (1884 £  22,98). Zur 
Erzeugung einer Tonne Roheisen waren an Gattirung 
erforderlich 3555 kg, — Redenhutte — bis 2136 kg
— Gleiwitz —, im Durchschnitte aller Werke 3052 kg 
(1884 =  3067,6 kg), hierbei ist das mitverblasene 
Brucheisen an der Production gekurzt.

Obwolil im Gegenstandsjahre die Mitvergichtung 
halliger Schlacken um 18710 kg gegen das Vorjahr 
gestiegen und deshalb eine Yennehrung des Kaik- 
zuschlags Yorauszusetzen ware, die der Autor der 
Statistik auch gefunden zu haben glaubt (vergl. Seite X 
der Uebersicht), so hat doch Yielmehr das Gegentheil 
stattgefunden. Der MSller samnitlicher Hochofen hielt 
im Gesammtdurchschnitte 21,49 Kalksteine und 5,92 
Dolomite, in Summa 27,41 Zuschiage, wahrend im 
Jahre Yorher unter Ausscheidung der Antonienhutte, 
dereń ZuschlagsYerbrauch dcm Setzer im Kasten 
stecken blieb, 28,15 taubc basische Zuschiage mit ver- 
blasen worden sind. Zur Verschlackung der Erden 
in Beschickung und Brennmaterial waren pro 100 
haltiges Materiał excl. Brucheisen hiernach 37,77 
Kalksteine und Dolomite, 1,42 weniger ais im Vorjahrc 
erforderlich. Yergichtet ivurden uberhaupt 370641 1 
Kalksteine und 102220 t Dolomite, pro Productions- 
tonne durchschnittlich 898 kg Kalksteine und 247 kg 
Dolomite, in Summa 1145 kg basische Zuschiage gegen 
im Vorjahre 886 kg Kalksteine und 311 kg Dolomite, 
in Summa 1197 kg, 52 kg weniger.

Die grofste Zusehlagsmenge fur die Productions- 
einheit — mitgesetztes Brucheisen an der Production 
abgezogen — verbrauchte der Tarnowitzer Ofen mit 1,5; 
die geringste selzte Gleiwitz mit 0,687, beide Satze 
liegen unter dem vorjahrigen griSfsten und kleinsten 
um 0,005 und 0,100. Aus der reichsten und arrnslen 
Beschickung berechnet sich fiir die Produetionseinheil 
ein Durchsetzgewicht von 2,823 — Gleiwitz — und 
4,914 — Tarnowitz — und im Durchschnitte aller 
Werke von 4,205.

An Schmelzbrennmaterialicn vcrbrauchten sammt
liche Hochofen 16807 t Stuckkohlen, 728481 t Koks 
und 1930 t Zunder, in Summa, die Stuckkohlen 
wie in Yorjahriger Bespreehung der Statistik, nach 
einem Ausbringen von 0,519 auf rund 8723 t Koks 
umgereehnet, 739134 1. Die Hiilfte siimmllicher Werke 
hat im Gegenstandsjahre auf die Verwendung Yon 
Hohkohlen im Hochofen verzichtet und ist infolge
dessen 'der -Yerbrauch an Stuckkohlen ais Scbmeli- 
brennmaterial um 3276 t gegen das Yorjahr zuruck- 
geblieben.

Der Durchschnittsaufgang aller Oefen an Brenn
material zum Schmelzen berechnet sich fiir die Tonne 
Roheisen auf 1,7917 t Koks, um. 1,3 kg kleiner ais 
im Jahro 1884. Entsprechend dem hohen Ausbringen
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Iintto Gluiwitssoi' EisongioWpifoi don gtinrigston Koks- 
nttfgftłig mil 1,330 l — 0,7 kg weniger ais im Yor- 
Jahro; dor glisto Vorbrauoh boi drei Werken bozi (Tort 
sieli uuf 2,MO ‘2,0313 und 1,9898 t, wilhrend in 
188-1 dio ungilnstigsten ZifTern 2,210 — 2,163 und
2,001 i wnron und soinil im allgemeinen eine Be- 
IrlubsboMserung ennstatirt werdon kann.

Itomorkt soi hlor noch, dals es nicht das ge- 
riiigsto Aushringon gewesen, weiches den liOchsten 
Ki>ksvofbraneh nach sieli geaiogon luit.

Aut' dio Rronnmalorial-Oektmomie der Reden- 
lulltor tloeholenanlago ist otTenbar die Anlage von 
Whitwollapparatou und eines neuen. grOfser dtmen- 
Iłonirtim ufens nicht ohne Einflufs geblieben. obwohl, 
weil noch durch das gaim> Jahr ein alter kleiuer Ofen 
mil im Metriebe stand, die daraus hemUeitenden besseren 
Resultate noch nieht v(Mlig *u Tage *u treten ver* 
im\*ou, W flhm id die diosjiihrige Gattirung mit 0,62 '\, 
wentger uusgebraeht ais die 18S4er und im Móller
0 ,0 ."« tanho '/.uschUtge mehr etithalton sind, hat sieli 
doeh pro Tonne Roheisen eine Ersparnifs von 220,2 
k>-r Koks hwausgostelU* wogegen der >lehrverbraueh 
von 2S6 Klein- be*. Gnelsfcohlen tur Kessel und 
WindUemmg tluaimell nicht gar r« viel bedeutet, 
tutual Uol* armerer Gattmmg eine Mehrproduetion 
von 46tU t Roheisen errefcht wurde.

Ke^elhewnng, Winderwfm»\U% uud sonstige 
MNnuutSre Kwo-eke erforderten bei demobersehlesisehen 
ISSN er Hoohofenbelriohe 5S9741 Steiukohlen, meist 
p rin |o  Sorlen, 0,1429 t sur Rrseugung einer Tonne 
Roheisen, om 0,01 I mehr ais im Jahre vorher. Zwar 
aueh hierbei hal der lielrteh des Gleiwitser Hoeh- 
ofor.s durch S|«W¥s«nVeit sfefe ausgeseiehnęt, indem er 
iiir diese sur Roheisen nar
Si1.:- kjf \er!««neUU\ \loeh wird er darin von dem 
der lKuuiersmatykhiUler Oefen woij in den SelaUen 
jrosteHt; du-̂ e verl*rannlen nur 10,1 k$* Extr»hei*- 
nwterM BSr «w To»n* Ueheisea, { m t o i  mit den 
Heidwfonjses® »5!eia s-e-mii fast I8 r alle sewr.-id&rea 
kwocie »«s.

<>tr >:5si^Se IW a f  aa Kst«ihew»aterial aeigie
am; HwberittsMttes dis' S*&,1 yro Tonue Roh~ 
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den Selbstkostcn zog aus den Nebenproducten Tarno- 
witzer Hfitte, dieselbe betragt auf die Productions- 
tonne 5,852 JC.

W ie immer und aus bereits im Vorjahre genann- 
ten Grunde — Weifsbleierzgehalt der Dombrowaer 
Krze — hat auch diesjahrig in der Gewinnung silber- 
halligen IIochofen-Bleies Hubertushutte die Ffdirung
— 398 t —, die Nebenproducto lieferte ihr uberhaupt
4,56 J l  zu den Selbstkosten fur die Productionstonne. 
Quanfitativ folgt Donnersmarckhiitte, welche 307 t Blei 
gowann, durch alle Nebenproducte aber wegen der 
erheblich grOfseren Eisenproduction dic Selbstkosten 
fiir die Tonne nur um 2,81 JC  ermafsigte.

Der Werth des gewonnenen Bleies schwankl in
folge des ungleichen Silbergehalls bei den einzelnen 
Werken ganz bedeutend; bei Redenhutte, Laurahutte 
und Konigshuttc stellt sich derselbe pro Tonne auf
392.7 — 382,8 und 349,2 JC, wogegen Falvahutte und 
Hubertushutte dafur nur 228,0 und 222,0 M  declarirt 
haben.

Im Jahre vorher berechnete sich der Durcli- 
schnitts-Tonnenwerth beim Hocliofenblei auf 290,1 JC, 
beim Ofenbruch auf 96,0 J t , beim Zinkstaub auf
15.7 , bei der Temperschlacke auf 0,65 *K, ; in 1885 
dagegen ermiltelt er sich auf 266,5 — 78,'2 — 16,2 M  
und 0,86 *M. Die Entwerthung belauft sich bei der 
leUtjahrigen Production auf 106 282,5 */C.

Der Gleiwitier Hochofen allein lieferte Blei ais 
Nebenpmduei nicht.

Unter den Hoehofen-Nebenproduelen nieht mit 
enlhalten sind 476 t lOOprocentiges Cemenlkupfer, 
ausgelaugt ans sum Yerblasen bestimmten Kiesab- 
brSudeu, bei dereń Gewinnung 104 Arbeiter be- 
sehaftigt waren und dereń Erlos wohl den ErAosten 
gut su bringejj ist.

Die beim IsSóer Hoehofenbetriebe Oberschlesiens 
direet besehaftigte Arbeiter*ahl —  2-302 mSnnliehe 
und Stift weiblielie Arbeiter iiber und 51 bes. 14 
finter 16 Jahren — hat sich nur um ein GerinMS 
Yerandert (l& H  =  2&U —  SS0 — 33 — 16'.; ihr ver- 
dienteriahreslohn wird vom Statistiker mit 2 1S7 375.0 
*/(’ recistrirt (1SŚ4== 8 S66247,0). Zwei Frauen einem 
sniunlieheii Arbeiter gtetehgeśeUt, l«rechnet sich pro 
Kopf ein Jaliresrertliensl von 633,9 — raw lv>,73 ,K  
w en ^ r ais 5m Jahre yorher, —  «ad wahrend in 
ISS4 die Gtenjen der Wejks-DurehselmHtslShne pro 
\o'̂ f S$1,T und -434,6 »< w w ii. Hegea die Beirage 
e.erselben «ies,s«al viel naher beisairaaea —  tS l.Sb es. 
-ŚM.O ■,< — , i5 Werke sdtlSea fltwr w rher gejsannten 
D-.m-listelmittslishn.

W e L& tu »£  pro Arbeiter ■— ein Msan assJ iwei 
fe«ess $kkhvc«ru%  angeseheu — a th  auf
12X2 5 Rrthe;>-e:i nad Gufswaaresi etsto  Se^.v.:eisauf, 
S.1S tt sr.ehr ałs im Yeo^hro.

Ar.rfi im 6e^v^m k^sihrvi Srafea « »  H «d s« to  
5S»5aediaft M ile r W  \ '« n ^ t $ i ia t n
wat IM & t e a  A«<y,«i«, :swvi nnsaja- *Ss b  Yor- 

watł 1SS xvacjShń?e >'?> Ecgeeie oder 
kSwssre Artwitsaiaiaisi^keit im b& eo .
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eisen enthalten sind, welche an ein rassfach-polnfeclies 
Werk esportirt wurden. IJn ler BerilcksiehUguog dieses 
E i port es waren im Inlande 40-41 t mehr a as der D:s- 
positio!i der Hochofenwerke '̂ pschieden aLs im Yor- 
jahre.

Der Absatz an Roheisen nach Oesterreich ist. setl 
dessen und 1'ngarns Werke unter dem Schulze eines 
hohen Eingangszollcs Xenanlagen und BeSriebsYs-r- 
hesserungen bei Hochofen und Puddelwerken ansge- 
fuhrl haben und in jeder Beziehung leistungsfahiger 
geworden sind , fast gleich Xn II; er betrug in diesem 
Jahre nur noch 120 U von denen aufserdem 24 l, 
Oesterreich-Ungarn nur transiSirend, nach Rnmaaien 
gingen. Der Esport uber die russische Grenze, znm 
weilaus grófsten Theile nach den deuEschpolnischen 
Puddelwerken Katharinenhulte, Milo wice und Puschkin. 
betrug 31 368 rectius 32363 t, urn 4S11 l weniger ais 
im Yorjahre. Da der unnnterbrochene Betrieb dieser 
drei Werke nicht weniger, wohl eher mehr Roheisen 
erheischt haben wird ais im Jahre rorher, so ist an- 
zunebmen. dafs dieser Fehlbetrag dort durch rn5h- 
irisches — Witkowitzer — Roheisen ersetzt worden 
est. Seinen Hohepunkt liat der oberschlesische Roh- 
Eiseneiport uber die russische Grenze augenscheinlich 
bereits uherschrillen, und es ist kaum anzunehrnen, 
dat: die inehrgenannien deutschpolnischen Werke 
noch auf lange hinaus fast den zehnten Theil der 
Puddeleisenproduction Oberschlcsiens absorbiren wer
den; dennnansgesetztenMachinationen der altrussLschen 
Eisenindustrielleri und der damit znsamrnenhangenden 
Zollpolitik Rufsland-: werden sie Toranssichtlich doch 
unterliegen. Ais neue er-chwerende Maferegel, die 
offenbar gegen eine von den Interessen len der frag
lichen Werke etwa zn dereń Erleichterung in Polen 
intendirte Hochofenardage auf oberschlesische Erze 
gerichtet, ist der vor wenig Woehen rossischefseits 
ąnferlegte Zoli vou 4 Goldkopeken pro Pud eirrge- 
fuhrte Erze anzasehen. Wurden jene Werke zn einer 
Betnćbseiosfellnng gezwangen. so ware wohl so ziern- 
lich atlem Roheisenesporte Oberechlesiens ein Ende 
gemacht and die definitire Lfechnng ftir immer einer 
Anzahl rohekenrerkaufender Oefen urn so mehr unver-

meidlieh. ab  jene H oA ofem rai*, die fEśr ś&r Roh- 
eŁj«a eigeae Yerwesdong haben. Campagne um Cam- 
pagne gró&ere. IćfeiangsfShigere Hochofen aa Stelle H 
der afteren atsfbasen and in Bsirfeb bringen.

Am ikłdosse des Jahres lagertea 37 4‘i4 t Huh- 
etsen ais BestanI »n er-ier and i4 S f>i i in -iweiier 
Hand be: d»-n Hóebofen. in Summa 53 330 gegen 
V;2>)7 t zin Torfcergehec J« i Jalsre~=.“hlas:-:e; diemr 
Bestand deeŁE fast einen Yierti-ljaEiresfeedarf aiferob^r- 
scblesŁscLen Paddeiwerke, lWóei< .;Le in 1335 ior- 
aoigesetrt.

Die H o i z fco h len h o eh S fen  za Brisitz and 
Wziesfco hahen atseb ia dieseta Jahre tia Fwser ge- 
sianden. Brinitz erhGttete Id 7mo&alIichem B 4 iie t«  g
unter Yerbraueh vnn fiO £ Koks and { Ilobkoftlea 
225 t Gtefseisęn aa# 151 t Tbon-. 72% t fsoth- eod . 
24 1 Me.gneieisetisŁriae. die rrJt 14 t Brc.-.hei-ea. : » {  
Ksenschiacken und l'u  t Kalksteinem Tergiehtet «-jf- 
den — ein aoffallend geringes A s - tk ii^ Ł  «u.:h Ab- * 
zug des Brucheiseus 22.41:', . da Thonefc-n-steiLe ge- 
wóhnlich 3»>. der Botfcekensieia 52. der Granges- 
l>erger Magneteisenstein rund 60 ond die Esen- 
schlacken wenigstens 40?, aasbringt.ar fcalSea. Breca- 
materialaufgang: 0.2oo K «b  and 2/JV2 HoŁikohSen.

Besser gwtalteten sich die ResaEute:
2żSi% Ausbringen,'.f.7 Kalkza^hla? nad U rA  H<->bc- 
kohlen fiir die ProdarfionseirdieiS wahreft l  43 ESase- 
wochen. Wziesko Tergichtete aasschHefsIkłt TT;oa- 
eisensteine, &»?•'> t, mit 3fyi t Kaftze-.-EtŁig on.i !4E?>t 
Holzkohlen: es fielen daraus S«:> t fuefśereiroŁećseo-

f)er Al»satz des HolzkohlengiefśerereLsens ?o£bi<*ht 
sich nur sehr schwer; von der Pro-iucSion tmA*r 
Werke — 1114 t — haben nur ->{4 i wahread d'js 
Jahres den Besitz^-r gewechselt und &51 l liegen aod* 
an* die-ern und d-rn rorigen Jahre in der Bsśizer 
Hand. Der Geldwerth des Hołzkohlenroheśens wird 
mit f>3,52 JC  gegen 92^2 ■.€ im Yotjafcrt an^egebett. 
hatte also eine fcleine Steigerong erfabren. Die Pttir 
dncfion an Holzkohlen roheisen fat wahrecd des fe£j;- 
ten Luslrnms urn mehr ais die IłZ lile . %oa 24 ;<v aaf 
1114 t gesunken. f Foefoeizany fotgt)

J>.-. L  .

Beriehte Uber Tersanimltinffien yerwanflter Yerelne.

Iron and Steel Institute.

Die di^jahrige Frfihjabrs - Vcrs3mtnlang des 
Iron and Steel Institute fand ato 13., 14. and 15, 
Mai in London stadt. Die Beriehte. der englischen 
Fachpresse besagen uheTMnstimm^nd, dafs die Ver- 
sammlong von keiner he*<fnder* hervorragĆmlen 
Redeutang gewese-Ti se i, nnd war auch demcnt- 
sprecbertrl der Besr.ch chi sehr sebwacfier. Den Vor- 
sitz fuhrte Dr. 1‘nrey, welcher die Yersarnmhmg mit 
der ublichen Eróffnnngsrede begrlifste: dann wurde 
die Besseroer-lJetifemiinzft fiir dies.es Jahr an YAw, 
Williams ertheilf.. Ders.efhc ist warti^Besitzer 
der Linthorpe-ESsenwerke heiMiddleshrorigii, welche
6 Hochofen roit den nenesten Efflrichtiingen besitzen. 
ALs Sohn m es englischen Hchuflehrere trat er im 
-Jahre 1842 i«  die Dienste der Dowlai* Iron Company 
und leitete vonl.^;5hii tó75 denBctrieh der VVerke

von Bolcfciyw, Yaaghan k  O . In JfLMIesbor-.-n^fe- 
bis «• Im Jah re 1875 da* etgene Werfc grilEłiefe- 
WiHIams ist bekan.it dnrch seine A rirkaa  ur.er dea 
Hochofenbetriefi, ferner verrfienr anch erwahftf, zb 
werden, dafs er zoersr. nach Henry Bessemćr rfer. 
Ifcssdmenrtahl In einem Tonrerter nach sernem Ent- 
w nrf hersfellte nnd auch dic .-r-ten Ben-emer^taM' 
»eli«?nen walzte. Winiata.-. selh-r. srar rerhTid^Tt. 
in der Yersaromlnn# zn erachetoen. mfolgedesseti 
nafirn sein Sohn die Ariszeicfmtrng entge^n.

Die technische Tag-^trdnung- dea erateti Ver- 
sammlnngstage^ wnrde sodann mit einem ̂ Tortra^e 
yon P- Flower uber die f/esc.hichte der Wei&łłieefe- 
fahrif^lion erSffhet. f>a dasselbe Thetr.a rrn F fS^ a& r 
des ,Jahre» 1833 yon Ernest Trnhshaw he&jŁmjett 
worden ist. ttnd w ir damals den betretFenden v nr- 
trag; erngehend besprochen haften *, so fiegniig^rt w ir

Yergl. »«Uhl ortd fU - W ,S- 473, Ja h rg a a jl -
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uns heute damit, den Inhn.lt des Yortrages von Flower 
nur auszugsweise niitzutheilen, uin so mehr, da sein 
Inhalt hauptsn.chlic.li yon historischein Interesse ist. 
Der Yortragende begann mit der Mittheilung, dafs 
die Fabrication von Weifsblechen ihren Ursprung 
in Deutschland genomnicn hat. Mit Zinn iiberzogene 
Gefafsc sind indessen schon von Plinius und anderen 
Sehriftstellern des Alterthums crwiihnt worden. Die 
Bleche wurden damals alle mit der łland ausgereckt, 
und da man keine Siiure kannte, in sauer gcwordenen 
Metli getaucht, ein Verfaliren, welehes natiiiiieh min- 
destens ebenso viele Tage dauerte, ais w ir jetzt unter 
Anwemlung von Saure Minuten gebrauchen. Im 
Jah re  16G5, ais dic ganze englische Metallindustrie 
gewaltig daniederlag, war ein gewisser And rew 
Yarrantón ausLonjłon iiiGcmeinsehaft mit mehreren 
Genossen, welche zu einer Gesellsehaft zweeks Einfuli- 
rung der Wcifsblechfabrication in England zusammen- 
getreten waren, nach Dresden gereist, um dort den 
Procefs zu studiren. „Gegen ihre eigciio Erwarturig“ 
wurden sie daselbst gut aufgenomnien und ihnen Alles 
gezeigt. Nach London zuriickgekommcn, yersuchten 
sie die Industrie in Pontypool einznfiihrcn, wurden 
aber daran durch die Patente eines Betriigcrs ge- 
hindert. Es ist dies auch das einzigc, was dem 
letzteren gelang; die spater von ihm selbst be- 
gonnene Fabrication sclieiterte. Die Folgę w ar 
nur d ie , dafs die Saehe fiir Jah re  lang ruhte. 
E rs t 1720 wurde die Fabrication in Ponty
pool noclnuals von einem Major John Hanbury 
aulgenommcń.

Eigentlich bahnbrechend fiir die walisische Weifs- 
blechfabricatión ist dcrBezirk von Monmouthshire ge- 
wesen. Dieselbe wurde dort schon unter der Regierung 
der Kiinigin Elisabeth in der 2. Ila lfte  des 10. Jahr- 
hunderts eingcfiihrt, bliihte dainals schnell auf, ging 
aber in der Mitte des 17. Jahrhundcrts wieder zu 
Grunde, ais die W iilder gerodet und allgemein an 
dereń Stelle Ackerbau eingcfiihrt wurde; DIo W erke 
er I uhr en crstwicdermn einen Aufschwung, ais im Jahre 
1770 die Steinkohle bei der Eisenerzeugung einge- 
fiilirt wurde. Die ersten Blecliwalzen wurden im 
Jah re 1728 - durch Major Hanbury in Pontypool 
eingcfiihrt. lin Jah re 1806 wurde zuerst Schwefel
saure zum Beizen benutzt, 1875 wurde Flammofen- 
Flufseisen zum Ersatz vdn llolzkohleneiśen einge- 
fiihrt, 1880 beganti man Besseincrstalil zu nehmen und 
1883 traten basische, in Middlesbrough erzeugte 
Stahlblockfc in Wettbewerl) mit detn Ressemerstahl. 
Die Yerwenduug yon Flnfscisen zur Fabrication 
yon Weifsblech beschaftigte hauptsachlich den Yor- 
tragenden. Die Eisenhiittcn werke, welche Holzkohlen- 
roheisen verarbeiteten, liatten fiir die Fabrication der 
Bleche dereń Btirtel- und Prefsbarkeit im Augo ge- 
halterij und sie waren hierin bis 1875 von keiner andern 
Fabrication aus dem Felde geschlagen worden. So
gar in der heutigen Zeit hat man es noch nicht ver- 
standen, gewisse, den Holzkolilenbleehen eigerithiim- 
liche Yorziige den auf anderm Wege erzeugten 
Rlechen zu yerlcihen; denn aus den Holzkohlen- 
blechen konnen unter der Presse tiefere Gcgenstande 
gedruckt werden ais ans Fhifseisenblechen. Die 
Kostenfrage war es aber, welche dem Flammofen- 
flufseisen den Sieg verlieh, so dafs im Jahre 1880 
die Landore Company woclientlich C00 t Rrammen 
versenden konnte und aufserdem noch 10 Flaimnofen 
zu derselben Fabrication in Siid-Wales im Betrieb 
waren. Die drei IIaup tvorthcilc, welche fiir die 
Verwendung von Plufseisen beansprucht werden, 
sind folgende:
1. Geringer Abbrand bei der Yerwalzung der Bram- 

lifcn zum Schwarżblech,
2. Yerminderung des Procentsatzes der Ausfall- 

Weifsbleche. •

3. Venninderung 111 dem Gewicht des zum Ueberzug
benutzten Metalls infolge der glatteren Ober-
fliiche der Flniseisenschwarzbleclie.
Ueber die A rt uńd Weise der Herstellung des 

Flufscisens selbst. giebt der Verfasser folgende Einzel- 
heiten.

Die Oefen werden aus gufseisernen Platten auf- 
gebaut, welche m it feuerfesten Thonerdeziegeln aus- 
gefiittert werden und dereń ROden mit einem dicken 
Ueberzug aus gefrittetem Sand hergestellt werden. 
Das eigentliehe Bad mifst 3 bis 4l/a 111 und enthalt 
etwa 10 t geschmolzenes Metali. Die Betriebsdauer 
ist in der Regel 30 Woehen, worauf eine 14tagige 
Pause zur Abkiihlung, zum Ausbessern und Wieder- 
anfeuern folgt. A is Rohmaterial dient das beste 
Hamatitroheisen mit entsprecliendem Zusatz von 
Stahlschrott. Ersteres w ird auf den Roden des 
Ilerdes gelegt und letzterer oben aufgeschichtet, da
mit demselben die grbfste Hitże zuthe.il wird. Nach- 
deńi nach Yerlauf von etwa 3 Stunden das Bad ins 
Kochen gekoinnien ist, setzt der Schmelzer einige 
Centner Erz zu. (Nahere Angaben iiber die Z 11- 
sainmensetzung der Chargen werden leider nicht 
gemacht.) Der Erzzusatz dauert wahrend der nachsten 
3 Stunden fort, bis das Bad heftig iiberkocht. Wenn 
die Entkohluiig so weit vorgcschritten ist, dafs keine 
Kolilenoxydflamme im Rade mehr siclitbar is t, so 
wird eine Schoplprobe genommen, welche zunachst 
unter dem Hammer und dann im Laboratorium auf 
den Kohlcnstoffgchalt untersućht wird. W ird  die 
Probe fiir gut befundeii, so erfolgt der Abstich. 
Wahrend die geschmolzene Masse in die Giefspfanne 
liiuft, w irft der fl.Schmelzer inregelm;ifsigenZwTisclien- 
raumen zerkleinertes rothwarmes Fcrromangan in 
dieselbe. Man hat versncht, dieDauer desProcesses 
dadurch abzukurzen, dafs man die Oefen mit vorher 
im Cupolofen geschmolżeneni Roheisen bcschickte, 
man ist aber wieder davon abgegangcn und 
hat in den Fallen', wo eine Productionserholmng 
crwiinseht w a r, vorgezogen, die Zahl der Oefen zu 
vermehren.

Bereits im Jah re  1864 wurden die ersten An- 
strengungen gemacht, Ressemerstalil zur Weifsblech- 
fabrieation einzufiihren; man nalim davon aber wieder 
Abstand infolge der oflenbaren Yersehiedenheit in 
der Qualitat. Eine Aenderung trat hierin erst ein, 
ais die Bessemcr-Rrammen im Preise so wcithinunter- 
gegaugen waren, dafs sie mit den aus Schweifseisen 
hergestellten in erfolgreiclieji Wettbewerb eintreten 
konnten. Es stelltc sich bald heraus, dafs die Qualit;it 
zu gewissen Zwecken, z. R. fiir Sectransportkisten 
und Conseryebiichsen yollkommcn ausreicht, und der 
Absatz an Ressemerbloeken ist bereits auf 300 000 t 
jahrlich gestiegen. Eine bemerkenswerthe Thatsache 
hat sich dabei ergeben, namlieh die, dafs aus Besscmer- 
Stahl erzeugte Bleche, welche den der Langsrichtung 
nach gestellten Proben yollkommcn geniigen, der 
Quere nach nicht dieselben Proben auslialtcn. F iir 
die Fabrication von Petroleumsfassern, welche friiher 
aus Holzkolilenbleehen gemacht wurden, erwies sich 
der Bessemerstahl ais nicht geeiguet; zu diesem 
Zwecke grilT man daher wieder auf im Flammofen 
crzeugtes Flnfscisen zuriick. Allgemein steht indefs 
die Thatsache fest, dafs der Marktwerth der im 
Flammofen erzeugten Bleche ein hoherer ais der in 
Couyertcrn erblasenęn ist.. Man kann dies ais einen 
Gradmesser fiir den Werth bczeichneii, welchen die 
Consumenten den beiderseitigen Fabricaten bei- 
legeu.

Aus den statistisehen Angaben theilen wir 
folgemles mit. Die Weifsblechfabrication braueht 
jetzt jahrlich 4C0000 t britisches Eisen und Stahl, 
Der liauptsitz ist in Glamorganshire, w ie aus folgen
den TabęUen hervorgelit:
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Zahl der Werko 1750 1860 1870 188J
Glamorganshire . . .  — 12 19 44
Monmouthshire . . .  2 12 15 20
Carmarthenshire . . .  2 4 8 17
StafFordshire . . . . — 7 9 6
Worccstcrshire . . . — 2 3 2
Gloucestershire . . . — 1 1 2
Schottland .■ . . . . — — 1 2
Ilerefordshire . . . . 1 l 1
F lin ts h ir e ...................— — 1 1
Cumberland . . . .  — 1 1 1
Insgesammt . . . .  4 40 59 96

Ueber die Production, Ausfuhr und Absatz giebl
uns dic nachfolgende Tabelle Aufsclilufs:

Vom 1. Januar bis 31 Deccmber 1885 1884
Ausfuhr von Kisten Kisten
LiyerpOol ...................... 2 436 449 2 802 739
London .......................... 427 298 4-26 968
S w a n s e a .......................... 1 809 166 1 311665
B r is to l.............................. 455 830 223 883
Newport and Carditf . . 41 833 280 914
Glasgow’ . ...................... 5 717 4 331
Southanipton and Wcymouth 45 067 60 251
H u l l ...................... “ . . . 7 218 7 826
N e \yę a s tlc ............... ...  . 1 958 2 424
Yerbraueh i. Grofsbritannien 1 850 000 1 832 326
Yorriitho in allen Hafcn 293 244 241 880
Insgesam m t......................  7 373 780 7195 207

In  der tleni Vortrage folgenden Discnssión ergriff 
zuerst Heiiry Bcsscmcr das W ort. Derselbe stellte 
einige Bcmerluingen Flowers Iiinśichtlich iler Ein- 
fulirung des Flammofen- und Bessemerstahls fiir die 
Weifablechfabricątion rielitig. Nacli Flower wurde. 
ersterer 1875 eingefiilirt, aber lange vor der Zeit, 
nach seiner Kenntnifs namlich am M.Scptember 1856, 
wurde dic erśte Wcifsblechp‘p tte  aus Bessemerstahl 
hergestellt. Schon viele Jahre, "che man aii Flamm- 
ofen-Flufseisen dach te, hatte ein groises Weifsbleeh- 
werk eine Liecnz von Bcsscmcr zur Benutzung des 
von ilnn erzeugten Stahles genommen. Es war dies 
aber in der Kindlieit des Bcssemerproccsses und der 
Versueh w ar erfolglos gehliehen. Nachdem der Er- 
finder spiiter den Proeefs yerbessert hatte, wandfce 
er sieli an dasselbe W erk, um dic Fabrication npeh- 
mals zu yersuchen. D ic Antwort w ar aber die, dafs 
dasselbe unter keiner Bcdingung nochnials Bessćmęr- 
stahl ais Rohm aterial zur W cifsblcchfa bnpa t i o 11 v e r- 
wenden wolle. E r  nalim daher Vcranlassung, seine 
damals crtlieilte Licenz fiir 20000^ zuriickzukaufen, 
lim sein iibriges Geschaft durch die niedrigen Satze, 
zu welchen er die erste Erlaubnifs ertlieilt hatte, 
nicht zu verderben. Ferner wandte sich Bessciner 
gegen die Ausiassungen Flowers liinsiclitlicli der 
Ueberlcgćuheit des im Flammofen erzeugten Roh- 
materials im Yerglcich zum Convcrtcrstahl. E r  
zeigte der Versannnlung ein Gefafs y o r , wclcbes 
auf einer Drehbank aus einem runden Stalilblech 
yon 280 mm ausgedruckt worden war, und obglcich 
dasselbe von einer eomplieirten Form mit kugcl- 
formigem Bailch und engem Ilalse war, zcigtc das
selbe dennoch kcinen Sprung oder llifs  im Metali. 
Ais audcresBeispiel fuhftc er eine geprefste, 215 mm 
tiefe Bttchse mit dachem Bodcn, welche ebenfalls 
keine Fa ltc  zeigtc. Bcssemer mcintc, dafs ein Metali, 
welches eine derartige Bearbeitung aushielte, allen 
Anfordcrungen gewaehsen sein musse, welche an 
Weifsblech gestellt werden konnen.

Jam es liile y  bestritt ebenfalls einige von dcm 
Redner aufgestellte Behauptungcn. E r  constatirte, 
dafs der Ru f W . Siemens’ auf zu fester Grnndlage

aufgebaut sci, ais dafs derselbe eines unangebrachten 
Lobes bcdiirftig sei; Thatsache soi es, dafs Siemens 
zu der Zeit, ais Flammofen-Flufseisen zur Wcifs- 
blochfabrication genommen wurde, mit dem Betriebe 
der Landorc-Wcrke nichts mehr zu schaffcn gehabt 
habe, derselbe sei damals nur Yorsitzendcr der 
Gescllschaft gewesen. R iley habe viclmehr mit 
lliilfe  von Parsons den ersten Posten Flammofen- 
Flulscisen bei der Weifshlcclifabrication eingefiilirt. 
Smith bestatigte ebenfalls, dafs die Martinblechc in 
hoherem Preise standon und dafs Bessemerstalil erst 
in lctzter Zeit in grofserem Mafsstabe verwaiidt 
worden sei. Zwischen John Ileąd und R iley erit- 
śpann sich alsdann iioch ein etwas sehr personlieh 
W'erdendcr W ettstrcit bezUglich der Yerdienste um 
die Einfiihrung des Fhifsstahlcs bei der Wcifsblech- 
fabrication, auf den uns hier einzulassen w ir ver- 
ziehten.

Am 2. Yersammlungstagc hielt der Yorsitzendc 
Dr. P e r c y  einen Vortrag iiber S t a h l d r a h t  von  
a u fs e ro  rd o r i t l i c h  h o h e r  F e s t i g k e i t .  Der 
Stahldraht, aus welchem die bekannte Firm a John 
Fowler & Co. in Leeds Seilc herstcllt, hatte die 
Aufnierksamkcit des Yortragendcn auf sichgezogen. 
Bei einer Probe auf seine Festigkeit hatte sich 
dieselbe ais bis zu 236 kg pro Quadratmillimeter 
erwiesen und hatte er deshalb Ycranlassung gę- 
nonimen, das Materiał genauerer Untersuchung zu 
nnterwerfen.

Dann sprachen T h o m a s  B l a i r  und II. Bauer- 
m ann i ib e r  e in ig e  se lten e ,  in  I lo c h o fe n -  
s c h la ck e n  a u fg e t r e  tene N eb en  p ro d u c te .  
Ersterer hatte fast reine Kieselsaurc, letzterer 
Schlacke von der Zusammeusctzuńg von Gehlenit 
gefunden.

Den Beschlufs des zweiten Tagcs niachte 
ein Vortrag von J o h n  l l e a d ,  iiber B la s e n -  
lo c h e r  in im F la m m o fe n  er ze ug tem Flufs- 
e isen ,  in welchem ais ein Yortheil des in 
dieser Zeitschrift mehrfacli besproehenen „lleizver- 
falirens mit freier Flammenentfaltung11 hingestcllt 
wird, dafs in nacli diesem Princip construirten Oefen 
dargestelltcr Stahl frei von Blasen sei. An den 
Yortrag kuiipfte sich eine lebhaftc Besprechung.

Am letzten Tage wurden die Yerhandlungen 
eingeleitet durch einen Beitrag von H a m i l t o n  
Sm i th iiber sch m ie d e i  sern e L c i t u n  g sro h  ren, 
in welchem derselbe seine Erfahrungen iuCalifornicn 
iiber den Ersatz der Gufsrohren durch sclimiedeiscrne 
prcisgab. Dafs dic zuerst bei uns begonnenc Anwcn- 
dung des Jlii.roskOps zur Untersuchung von Eisen und 
Stahl nunmehr auch in England erfolgreićhen Ein- 
gang gefunden hat, bewies der dann folgende Y o r
trag von Dr. II. C. S o r b y  iiber die A n w e n d u n g  
s ta rke r  V e rg ro fs c ru n g en  zum Stud ium  des 
G e f i ig e s  yon S tah l.

Dann folgte F. W . W ebb  aus Crewe i iber  die 
D a u c r  der S tah ls ch ien en  und F e rd .  G a u t i e r  
aus Paris iiber n e u t ra lc  S  c li m e 1 z o f  c n f  li 11 e r u n- 
gen. Letztgenannter Redner berichtete iiber die 
Einfiihrung von Oliromcrz zur. Ausfiitterung von 
Flammofen au yersehiedencn Orten Frankreiehs. 
Ferner standen noch auf der Listę: Bec-k-U u or
li a rd aus St. Petersburg iiber m i t S t a h l s c h ie n e n  
in R u f s la n d  a n g e s t e l l t e  P ro b e n ,  T h o m a s  
T ur n er mit einer wissensChaftliclicnAbhandlung iiber 
die B c s t a n d t h e  i le  des G u f s e i s c n s ,  endlich 
dic B e s c h r c ib u n g  e in e s  P y r o m e t c r s  (Krupps 
Patent) von A. yo n  B e rg e n  in Darlington.

W ir behaltcn uns vor, auf die wichtigeren Yo r
trage demniichst eingehender, ais dies in der vor- 
licgcnden Ausgabe geschchen konnte, zuriickzu- 
kommen.
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Yerein ffir Eisenbahnkunde in Berlin.

S i t z u n g
am 18. A p r i l  1886.

Herr Ingenieur H e n n in g  aus Briiehsal ais Gast 
halt unter Yorfuhruiig einer grofseren Żahl von Mo- 
dellen einen Vórtrag uber G e n tra l- W e ic l ie n -  
und S igna l-S icherungsan lagen . In bezug auf 
diese Anlagen konnen die Bahnhofe der Eisenbahnen 
iii grofse mul kleine eingetheilt werden, wobei zu den 
letzteren alle diojenigen zu zahlen sind, aut' denen 
entweder gar nicht rangirt wird oder auf denen die 
RangirmanSyer nur in Ein- und Aussetzen einzelner 
Wagen oder Zugabtheilungen bcstehen. Die grofsen 
Bahnhofe sind in der Mehrzahl schon mit centralen 
Signal- und Weichenstellungen ausgeriistet, so dafs 
die, die Sicherung der ersten spitzbefahrćnen Weiche 
eines Bahnhofś belręflende Bestimmung des Bahn- 
polizei-Reglemonts vorhehmlich dio kleinen Bahnhofe 
tri tli. Der Vortragendo tlieitt in ausfulirliebor Dar- 
stellung seine Angichteu uber dio Art und Weise mit, 
wie fur solche kleine Bahnhole die centralen Weichen- 
und Sicherungsanlagen zweckmiifsig und allen zu 
machenden Anspruchen entsprechend zu gestaltcn 
sind.

Herr Oberingonieur F r is ch e n  spricht iiber ein 
P ro je c t  fu r e ine  H f i lfsm asch inen-Requ is i-  
t ionsan lage  Tur die B  er) i ueV S tad tbahn  und 
erlfuiterl die geplante Anlage an den zur Stelle ge- 
braehten, von der Firm a Siemens & Halske gefertigten 
Apparaten. Wenn von einer Station der Berliner 
Stadtbahn eine Hulfsmaschine gefordert werden mufs, 
so macht dies eine Reihe telegraphiśćher Mittheilungen 
an die iibrigen Stationen der Stadtbahn erforderlich, 
da Ietztere nicht nur Kenntnifs davon haben mussen, 
dafs und wo eine HCdfsmaschinc erforderlich ist, 
sondern auch davon, aus welcher Richtung die Hiilfs- 
maschine zu erwarten ist. Da die Telegraphen-An- 
lagen der Stadtbahn ohnedies stark in Anspruch ge- 
noinmen sind, so ist in Frage gekommen, ob nicht eine 
besondere Einriclilung getrotlen werden konne, mittels 
dereń die in Rcde stehenden Mittheilungen an die 
betheiligten Stationen gemacht werden konnen, ohne 
dafs die ubrigen fiir den telegraphischen Verkehr be- 
stirnmten Einrichtungen mit benutzt werden mus
sen. Die Yorgezeigteri, m it Weckei einrichlung ver- 
bundenen Apparate, von denen einer auf jeder 
Stadlbahństation aufzustellen sein wurde, enLsprechen 
den gestellten Bedingungen. Die zu machenden 
Mittheilungen kommen aut' einem Zifferblatt zur Dar
stellung, auf welcheni s°ich ein Zeiger befindet. Letz- 
terer wird durch Unidrehung einer Kurbel seitens 
der dio Hulfsmaseliine fordernden Station auf allen 
Stationen gleicliniafsig in Bewegung gesetzt Die 
Frage, ob die Apparate praktische Yerwendung finden 
werden, ist noch niclit cntśchieden.

Herr Gonsul K lo s te rm a n n  spricht ira Anschlufs 
an seine an den Yortrug des Herrn Geh. Ober-Re- 
gierungsrath Dr. von der Leyen iiber die nordameri- 
kanischen Ueberlandbahnen in der Yersammlung am

Refenite und klei

Kaiialisntion der Mosel.
In der Silzung desBeżirks-Eisenbaluiraths in Koln 

am 20. Mai d. .J. erbob der Herr Geb. Gommerzienrath 
Stumm lebhaften Widerspruch gegen die in der von 
dem A usscliufs der Interessenten an der Kanalisation der 
Mosel unter dem 2t. Februar d. J. an den Herrn 
Finanzrninister gerichteten und von uns in Nr. 4 ab-

19. Marz d. J. geknupften Bemerkungen iiber die 
W ic h t ig k e i t  th u n l ic h s t  kurzer Sch ienenver-  
bindungen des In n e m  Deutsch lands mil den 
g ro fs e n  Se  eh a fen. Die gewerblicbe Thatigkeit 
Deutschlands hat sich im letzten Jahrzehnt bedeutend 
entwickelt und auf den uberseeischen Mark ten ins- 
besonderę in Asien und Australien einen Absatz er- 
rungen, der im Wettbewerb mit England und Nord- 
atnerika Gefahr liiuft yerloren zu geben, wenn der, 
Transport, niclit nacli Moglichkeit erleichtert wird. 
Der Vortragcndę fiihrle des weiteren aus, dafs fiir 
diesen Zweck Kanale nicht geeignel seien, dafs dieser 
Zweck vielmehr lediglich durch Eisenbahnen erreiebt 
werden kOnne. Die Tragfaliigkeit und der Tiefgang 
der Seescbiffe nehmen stetig zu, in nicht ferner Zeit 
werden deshalb fur den iiberseeiscben Verkehr nur 
die bedeutendsten, den Schilfen grofsen Ticfgaiigs 
stets erreichbaren Seehafen in Betracht kommen. Fuj' 
dieYerbindutig dieser Seehafen m il dem Binnenlande 
seien aber die Eisenbahnen das geeignetste Mittel. 
Zur Verbesserung der Beforderung nach Antwerpen 
und nacli Triest ompfelile sich der Bau von diiecten 
Eisenbahnen von Mainz nacli Briissel, bezw. Antwerpen 
und von Lend oder Radstadt uber Yillach nach Triest. 
Diese beiden Linien wurden fiir die Erreicliung des 
Seoweges durch den Suezkanal nach dem Oslen sehr 
forderlich sein und haben namentlich fur Mittel- 
deutschland eine grofse Bedeutung, niclit allein wegen 
der dadurch orziellen Abkurzung des Weges, sondern 
auch wegen der Beseitigung der Hemmhisse, welche 
dic Beriihrung verschiedener Lander und selbstandiger 
Eisenbahngruppen dem Verkehre bereitet. Die Wasser- 
strafsen konnen namentlich wegeii der Langsamkeit 
der Befflrderung auf denselben die Eisenbahnen nicht 
ersetzen und man wurde nach der n3.ller bogrundeten 
Ansicht des Yortragenden besser thun, die fiir Wasser- 
strafson seither aufgewendeten Mittel den Eisenbahnen 
zuzuwenden: Man gelie allgemein von der Ansicht 
aus, dafs Kamile ihr Anlagekapital nicht zu verziusen 
haben und dafs hochstens die Unterhallungskosleii 
durch don Yerkelir gedeckt werden mussen; wahrend 
an die Eisenbahnen die Forderung gejtellt wird, dafs- 
sie ihr Anlagekapital verzinsen sollen. In Frankreich. 
habe der Yerkelir auf den Wasserstrafsen trotz der 
grofsen, . auf die Verbesserung und Erweiterung der
selben vorwendoten Summen bei weitem nicht in dem 
Mafse wie auf den Eisenbahnen zugenommen. Auch 
soi dic Beforderung auf Wasserstrafsen nicht um so 
viel billiger, ais man gemeinhin annehme. Beispiels- 
weise koste eine Tomie Steinkohlen vom Departement 
du Nord nach Paris auf dom Wasserwege 6,50 Frcs. 
Fracht, gegen 7,40 Frcs. auf der Eisenbahn. Dabei 
brańcht sie auf dem Wasserwege 6 Woclien, auf der 
Eisenbahn nur einige Tage. Bei der angegebenen 
Wasserfracht sind die Yerzinsung des Baukapitals der 
Kanale und der Emdeichung der Flufslaufe, sowie die
Untcrhaltungskosten der Wasserstrafsen a,ifser Be-.
rticksichtigung geblieben, da in Frankreich seit 1880 
alle an den Staal zu zahlcnden SchitTahrtsabgaben 
aufgehóben sind.

ere Mittheilungen.

gedruckten Eingabe enthaltenen Auseinandersetzung 
der Yorzugslage der Saarwerke in bezug auf den 
Transport derRohmaterialien zum Hochofen.* Redner 
richtete sich namentlich gegen die Bemerkung, dafs

* Siehe Seite 261, von der 2. Zeile rechts oben 
beginnend.
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dic Hutten am Nięderrhein und in Westfalen zur Er- 
blasung oincr Tonne Holieiscn 3 t Erz zu transpor- 
liren hatten, wahrend das an der Saar erblasene Roh- 
bisen nur I  l Koks heranzuziehen brauche, iffdem er 
darauf hinwies, dafs auch die HocihOfen im Saarge- 
Bjet eine nicht unbctr5clltlichc Fracht fur dje Herbei- 
schafTung des Erzes von den im luxemlnirgischen 
und Idthringischeu Gebiete liegenden Gruben tragen 
miissen.

Dein gegenuber machen wir darauf nufmerksum, 
dafs die an der angegebenen Stello Yorkommcnden 
Ausdrflcke: „Die Saarwerke11, „die I loch Ofen im
Saargebiet*, „das an der Saar erblasene Hol)eisen“
u. s. w. zweifellos in allgenieinem Sinne aufzufassen 
und wolil nur angewandt worden sind, u.m den 
gesammten Rezirk von Neunkirchen uud S. Wendel 
bis zur lusemburgiscli-frarizosischen Grenze im Gegen- 
satz zu dem rhcinisch - westfalischen luduslriebezirk 
zu bezeichuen, welcher ja auch hąulig der »Huhrbe- 
zirk« genannl wird.

Aufserdem ist wohl der Unistami, dafs auch 
die Saarwerke eine gewisseFracht fiir ihren Erztrans- 
port zu tragen haben, bei Abiassung der Eingabe 
durchaus nicht yerkannl worden: man hat aber er- 
wogen. dafs die hierfur entfalienden Kosten durch 
andere Vortheile der Saarwerke reichlich eompensirt 
werden. Einestheils hat inan hierbei im Auge gehal)t, 
dafs die an der Saar belegenęh Hochofen nicht aus
s c h l i e f s l i c h  Huhrkoks, sondern auch zum Theil 
an der Saar 'erzeuglen Koks mitvergiehleii, wahrend 
doch in der, in der Petition gemachten Berechnung 
das ganze Koksąuantum ais yon der Rubr bezogen 
hingeslellt ist. [Aiulernthoils darf nicht uuberuck- 
sichtigt bleiben, dafs auch bei den Hochofen im 
rheinisch-westfalischen Industriebezirke durch weg eben- 
falls ein gewisser, in einzelnen FSlIen ganz erbeblicher 
Transport lur die BeschafTung des Koks in Berech
nung zu ziehen ist, ein Factor, welcher in der Petition 
indessen ebenso aufser Ąćht gelassen worden ist.

Es liegt auf der Hand, dafs w ir hier eine fiir die 
Allgemeinheit żutrelTende specillcirte Bnrećhnung niclit 
aufziiśtelięn vermogeu, ilieselhc mufste yielinehr fur 
jedes eiuzulne Huttenwerk unter Beriicksichtigung der 
Lage und der Bezugśijuellęn desselben gesondert vor- 
genommen werden. Unter Hinweis auf die oben an
gegebenen Verhaltnisse, welche fur hier und dort iii 
Betracht kommen, ist es aber unzweifelhaft, dafs das 
in der Eingabe bezeichnete Transportverhiilluifs fiir 
die Hochofen in Rheinland und Westfalen und fur 
diejenigen im Saarbezirk und Lothringen im  a l l 
gem einen zutrifft.

Ras Friedrich Siemciissehe neue Hcizrerfahreri mit 
freier Flanihien-Entfaltung.

Auf meitie K ritik  des obigen Ilcizverfahrcns hat 
Fr. Siemens zwar in dieser Zeitseliritt zu antworten 
niclit fiir gut befiinden, dagegen hat er derselben
a. a. O., z. B . in einem Yortrage im ostferr. In 
genieur- und Arcliitektcnverein am 28. November 
1885* bei einer interessanten Besehreibung der 
Entwicklung seines sogenannten Rcgeneratiy- Ofen- 
Systems Erwahnung gethan. Esheifstdort auf S- 36': 

„Soviel ich jetzt erlahren habe, stammen die un- 
giinstigen Kritiken wohl ausschliefslich von einem 
Herrn Fritz  Liirm anii ber. Dieser H err hat auch 
ein e o n e u r r i r e n d e s  0 fen -Sys tem  er fund en, 
dessen Erfolge m ir aber nicht weiter bekannt ge- 
worden sind. Beziiglich der von ihm entwickelten 
theorctischen Auseinandersctzungcn se in e s  (?) Heiz-

* »Zeitsehrift des osterr. Arehitekten- und In- 
genieur-Yercins* 1886, Ile ft 1, Seite 27.

verfahrens mufs ich jedoch bemerken, dafs dieselben 
gituzlich unhalthar sind, und erwahne nur, dafs er 
ais Warmcspcichcr einen nur mit YerbrennungK-, 
producten erfullten Ilohlraum bezeichnet, auf diese 
Weise die zur Aufspoichcrung erforderlichc Warnic- 
capacitat festerKiirpcrganz ignorirend. DieFlamm^n- 
fuhrmig in der Ofenkammer yergleieht er mit der 
Warmecireulatión in einer geheizten Stubo.!“

Ich habe nie und nirgendwo ein Heizyerfaliren 
ais das meine bezeichnet. Ich habe, dagegen dar- 
gethan*, dafs die Warmecapacittit fester Korper, 
z. B . dic der Otenwandungcn und des Oewiilbes, 
aufser Betracht gelassen werden miissen, weil 
sio je d e in  Ofcnssytem, also auch donjenigen zu 
gute kommt, welche nicht von Siemens ais die 
soiiiigen in Anspruch genommen werden. F r. Sie
mens sagttdann in dem oben erwalmtcn Yortrag**, 
er rerwahre sieli dagegen, dafs die Dissociation von 
I J n b e fu g te n  ais Mittel benutzt werde, um sein 
Ofeusystem zu discreditiren. Da ich ais Einziger 
bezeichnet. werde, der sein Ofensystcm discreditirt 
hat, so soli ich wahrscheinlich auch der Unbe- 
fu g te  sein.

Das diirfte goniigen, dieUeberhebnng des Herm 
Fr. Siemens zu kennzeichnen, welcher Jeden, der 
ihm nicht scluneichelt, ais unbefugt hinstcllt.

Wenn derselbe seine augeblich neuen IIeizver- 
fahren einer Kritik nicht aussetzen woli te, dann 
mufste er daruber nichts yeroffentlichen. —

Zum saehlichen Inhalt des Yortrages im osterr. 
Ingenieur- und Arehitekten - Yerein bemerke ich 
tbigendes:

W as Fr. Siemens crfundeu haben w ill, fafst 
sich zusainmen in einer solchen Yergrofserung 
des Ofenraums seiner jetzigen Oefen, gegenuber an
derer uud seiner Jriihcron Oefen, dafs die Flamine 
die Ofenwandungen, und das eingebraehte Materiał, 
sowie die Ilafen , Tiipfe, Mulleln u. s. w. nicht be- 
riihrt, und so nicht in ihrer freien Entfaltung ge- 
stort wird. Dafs Fr. Siemens eine solche Yergriilse- 
rung nicht yorgenommen, liabe ich durch ein tac li o 
Berechnung derlnhalte der Ofenraume der verscliie- 
denen Systeme nachge^esen.***

Siemens sag tif
„D ic Eigentliumliulikeit des m it s t r a h le n d e r  

W i i r m e ( ? )  betriebenen Ofens besteht darin, dafs 
die lebendige sichtbare und acdve Flamine die Wandę 
des Ofens, das eingebraehte Materiał, bezw. die 
Ilafen, Topfe oder Mulleln in der Ofenkammer fast  
gar niclit beriihrt.'1

Welches Mafs der Beriihrung stellt der Ausdruek 
» fa  s t « nun w irklicli fest? Gar keins!

Wenn das Mafs der bchaupteten Niclitberiihrung 
unbestimmt. und diese durch nichts bewie- 
sen ist, dann bin ich b e fu g t ,  dieselbe so lange 
ais nicht rorhanden hinzustellen, bis.diese Bewreise 
yorliegeiK In solchen Dingen beweisen beschrankende 
lłedensarten nichts.

Siemens behanptet ferner : f t
„Dio neutrale (?) Flamme (das sollen nach Sie

mens dic unsiehtbarcn, verzehrt.cn. klaren Verbren- 
nungsproducte sein) cnthalte zwar noch (?) yiel 
Warme, aber strahle yc rh a ltn i f sm a fs ig  nur we-

* »Stahl und Eisens 1885, Heft 7.
■■ ■■ sZeitschrift der osterr. Ingenieur- und Ar- 

chitekten-Yercins" 1886, Heft 1, Seite 36.
*** sStalil und Eisen® 1885, Heft 5 und 1886,: 

Heft 4, Seite 252.
t  »Zeitschrift des osterr. Ingenieur- und Arehi- 

tekten-Yereins* 1886, Seite 32.
f t  »Zeitschn‘ft des osterr. Ingenieur- und Archi- 

tekten-Yereins* 1886, Ile ft 1, Seite 33.
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nig W arnic aus, dieselbe konne also nur durcli un- 
mittelbare Beriiliru iig  nbertragen werden.11

Abgesehen dayon, dafs diese merkwurdigc Bc- 
haujitung wieder dureh die unklare Almieśaung 
»verh;iltnifsm;ifsig« ins Unbestimmte eingcschrankt 
w ird, stiitzt sich dieselbe auf k e in e  e in z ig e ,  
dureh Wissenschaft oder Technik b e o b a cli te  t e 
T h a t s a c h e ,  sondern nur auf die Autoritat, welche 
Siemens fur sich und seine Bchauptungen ais gc- 
ftiigende Beweise boansprncht.

Jeder, der es w agt, seinen Behauptnngen zu 
widersprecheu, wird von ihm ais U n b e f u g t e r  
hingestellt.

Siemens beliauptet ferner :*
„Zu dieser Art von Einwurfen gehort auch der 

Yersuch, das Princip der Dissociation der Gase bei 
hoheren Hitzegradcn gegen mein Ofen-System insFeld 
zu fiihren, um damit nachzuweisen, dafs es unmdg- 
lich sei, so hohc Hitzegrade zu erzielen, wie ich 
angebe.“

Nun hat Siemens nirgendwo Temperaturen ange
geben, ich konnte dereń Yorhandensein in seinen 
Oefen also gar nicht anzweifcln, und habe es auch 
nicht gpthan.

Was ich iiber die Wirkung der Dissociation ge
sagt habe, ist folgendes:**

„Aus dieser Wirkung und Gegcnwirkung folgt 1. 
dafs es in einem solchen Flammofen eine Grenze fur 
die Temperaturen giebt, 2. dafs Abkulilung die Ver- 
brenuung in einer noch kalten Flamme slGrt, dagegen 
in einer heifsen, theilweise dissociirten Flamme er- 
regt, und 8. dafs es keine Grenze zwischen lebendi- 
ger und neutraler Flamme giebt. “

Diese meine Schliisse, e ines  nach Siemens Un- 
befugten, stutzen sich auf die Beobachtungen e ines  
St. Claire-Deville, und e ines Bunsen.

So lange Fr. Siemens die Arbeiten dieser 
grofsen Gelehrten, und meine Berechnungen der 
Raume seiner frtiheren und jelzigen Oefen, nicht ais 
unrichtig hinzuslelien yermag, ist die Grundlagc. auf 
welcher meine Kritik steht, eine unumsWfsliche, und 
beruht sein Anspruch, ein neue? Heizverfahren er- 
funden zu haben, auf Einbildung.

Herr Fr. Siemens kann es trotz seiner von ihm 
geriihmten Erfolge nicht lassen, zu dem kleinlichen 
Mittei zu greifen, und wie oben in dem ersten an- 
gefuhrten Satz seines Vortrages die Grunde fiir die 
Kritik .von e in e m  Herrn Fritz Lftrmann“ in dem 
niedrigen Umstande zu suchen, „dafs dieser Herr 
auch ein concurrirendes Ofen-System erfunden hat, 
dessen Erfolge ihm aber nicht weiter bekannt ge- 
worden sind'.

Wenn der Berichterstatter ein Urtheil haben soli, 
mufs er Sachverstandiger sein und mitten im Kampf 
um den W erth des Yorhandenen und der hinzu- 
kommenden Neuerungen stehen. Eine solche Stellung 
kann der Berichterstatter einnehmen ais ein in Pri- 
yatdiensten Angestellter, oder ais ' Civil - Ingenieur, 
welcher zugleich ein Feld hat, auf weiehem er Geld 
zu Terdieneń sucht. Im letzteren Falle befinde ich 
mich. ;

Dafs sich das Feld meiner personlichen, geschaft- 
lichen Thatigkeit mit demjenigen meiner Berichle 
deckt, beruht auf dem Umstande, dafs man auf dem 
Felde, auf weiehem man gescliaftlich thatig ist, auch 
Saohyerstandiger sein mufs. Je  thatiger man nun in 
beiden Ricbtungen (im eigenen Geschaft und ais 
Berichterstatter) ist, um so weniger wird man in den 
Berichten die Arbeiten von sogenanntćn Goncurren- 
len ubergehen konnen, wenn man nicht sehr lucken-

haft berichten w ill. Ist nun ein solcher Concurrent 
Trager eines beruhmten Nainens, so venueliren sich 
die Schwierigkeiten fur den Berichterstatter und ver- 
minderf*sieh der Werth des Berichls “und der Kritik 
in deu Augen der Leser in doppelter Beziehung.

D iese  Minderung des Werthes meiner .Kritik 
mufs ich iiber mich ergeben lassen.

Osnabruck, im Mai 1886.
Firitż ir . Lilrm ann.

-i- t *

Obiger Artikel war bereits zum Druck gegeben, 
ais bei der Redaction ein mit der Uebersclnift »zur 
Abwehr* versehenes und mil F r i e d r .  S ie m e n s  
unterzeichnetes Flugblatt einlief, zu dessen YerSendung 
der in Nr. 4 d. J. unserer Zeitschrift verdffcntlichLe 
Bericht upseres Mitarbeiters F r i t z  L u rm a n n  uber 
einen von II. Siemens im »Ber!iner Yerein fiir Gewerb- 
fleifs« gehaltenen Yortrag iiber die Bedeutung der 
Dissociationstemperatur Yeraulassung gegeben bat.

Ohne uns hier auf den Iuhall jenes Flugblattes ein- 
zulassen, wollen wir uns nur m il der Stelle desselben 
kurz beschaftigen, die laulet:

„Dafs ich diese Bechtstellung nicht der Re- 
„daction der Zeitschrift fur Slahl und Eisen anver- 
„traue, mogę durcli die Walirnęlimung, die ich wmlet'- 
„lio lt gemacht habe, erkliirt sein, dafs dieselbe in 
„ihrer einseitigen Parteinahme fur nieinen Gegner 
„zwar jeden gegen mieli gerichteten Angriff unbesehen 
„publicirl, dagegen jede Abwehr, die ich ihr einsende, 
„yorerst meinem Angreifer zur Anfiigung eines er-, 
„neuten Angtiffs zur Ycrfiigung stellt!'1

W ir bedaUern es lobhaft, wenn wir es nicht 
verslanden haben, das Yertrauen des H. Friedr. 
Siemens zu erwerben, weisen aber den gegen uns er- 
hobeneu Vorwurf der „einseitigen Parteinahme fur 
seinen Gegner'1 auf das entschiedcnste zuruck.

Zu dem von H. Siemens erslangefiihrten (Mmde, 
dafs die Redaction von und Eisen® jeden
gegen ihn gerichteten Angriff „unbesehen publicire", 
bemerken wir, dafs wir H. Siemens die Fahigkeit, 
hieruber ein Urtheil zu fallen, absprechen, aus 
dem einfachen Grunde, weil er unsern diesbeźiiglichen 
Briefwochsel nicht kennl. Ein Blick in unsere Brief- 
mappe wurde ihn vom Gegcntlieil iiberzeugen.

Das Urtheil aber, ob w ir uns dureh den zweilange- 
gebeneh Grund, dafs wir seine beiden Zuschriften 
(siehe Nr. 7 und 8 v. J.) — die einzigen, welche wir 
uberhaupt von ihm erhalten haben — vor ihrer im 
vollen, unyeranderteu Wortlaut stattgefundenen Yer- 
offentlichung in »Slahl und Eisen® unserm Berieht- 
erśtatter II, Lurmann in AbschrifL zur Kenntnifs- 
nahme und etwaigen Beanlwortung zugescliickt haben, 
„einseitiger Parteinahme” sclmbliggemacht haben, uber- 
lassen wir der Unbefangenheit unserer Leser. Es scheint 
uns gleichgultig, ob die eine Partei auf diesem oder auf 
jenem Wege von der Gegenschrift in Kenntnifs ge- 
setzl wird, w ir glauben nur im Interesse u n s e r e r  Leser 
zu handeln, wenn wir in ahnlichen Fallen die Zn- 
schriften fiir und wider nicht von einem Monat bis 
zum folgenden verschieben, sondern die streitigen 
Fragen mCglfchst schnell zum Auslrage bririgen lassen. 
Auch folglen w ir bei diesem Yorgehcn einem sonst 
allgemein ublichen und unbestrittenen Yerfahrcn, 
gegen welches auch H. Siemens selbst noch im 
Ju li v. J. Nichts einzuwenden hatte.

Die Redaction:
E . Schrudter.

* “Zeitschrift des osterreicliischen Ingenicur- und
Architekten-.Yereins« 1886, Heft 1, Seite 35.

sStahl und Eisen* 1885, Heft 5, Seite 245.
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Ueber (lic Einwirkung yon Phosphor, Sclnrcfel 
iiiid Kupfer im Roheisen nuf die ans demselben 

liergostellten (fnfsstiicke.
Unter obigem Titel ist im letzten Heft von »Stahl 

und Eisen* ein Artikel verofTentlicht, welclier infolge 
einer von mir im Niederrheinischen Bezirksverein 
deutscher Ingcnieure gemachten Mittheilung yerfafst 
wurde, in der ich uber einen mir im Giefsereibetriebe 
yorgekomincnen Fali von Ausscheidungen von Phos- 
phoreisenkfigelchen, sowohl in einer Siegener Roh- 
eisensórle ais auch im Gusse von Dampfcylindern, 
wozu 20% dieses Eisens ais Zusatz gehommen waren, 
berichtele,

Das bis.dahin liezogene Siegener Eisen, welches 
stets tadolloseGiisse gab, enthielt 0,334% P ; ein aus 
anderer Quelle bezogenes Siegener Roheisen zeigte 
bei nahąrer Untersuchung in einigen Masseln erbsen- 
grofse kugolformigo Ausscheidungen mit 2,46G% P, 
wiLhrend das Multereisen 0,823% P enthielt.

Die Cylinder zeigten in der Bohrung nesterartige 
unregelmalsige kleine ŁiichSr, bald oben, bald unten, 
bald in der Mitte der HGlie der Bohrung, der Bruch 
dagegen war an diesen Stellen bei einem Phosphor- 
gehalt von 0,759% yollst&ndig graupęnąrtig, mit 
kleinen Hohlungen untermischt, welche kleine Kiigel- 
chen von Phosphoreisen enlhielten. An anderen 
SLellen dagegen, wie an den diinnwandigeren Schie- 
berkasten, war der Bruch vollstandig dicht und rein.

Mejslens waren bei demselben Gusse zwei Cylin
der hintereinańder aus demselben Krigarofen mit 
Ybilierd gegossen, und zeigte es sich dann, dafs der 
zuerst gegossene Cylinder yóllstilndig tadellos war, 
der zweite dagegen stark poroś m il Phosphoreisen- 
Ausscheidungen; es zeigte dieses, dafs das speci- 
fisch leiclitere Pliosphoreisen im Vorherd oben 
schwimme, beim ersten Abstiche zurfickbleibe und 
erst beim zweiten Abśtich in die Giefspfanne fliefse.

An den yorgelegten Brncliproben war deutlich 
zu erkennen, dafs man es hier sowohl in den Masseln 
des Siegener Eisens wie auch in den Gtifsstiicken m il 
Ausscheidungen oder Aussaigerungen, zu thun hatte.

Dafs dieses nicht Spritzkugelchen waren, das be- 
wies auch der in den kugelformigen Ausscheidungen 
des Roheisens dreimal so hohe Phosphorgehalt gegen
uber dem Multereisen, wahrend die Ausscheidungen 
im Cylindereisen einen mehr ais doppelt so hohen P- 
Gelialt ais im Multereisen zeigten.

Spritzkugelchen wiirden fast genau dieselbe che
mische Zusammensetzung wie das iibrige Eisen gezeigt 
haben, was auch der Verfasser obigen Artikels ge
funden halle, wenn iiberhaupt die Prodncte seiner 
Versuche analysirt worden wiiren.

Ledebur vero(Ientlichte im Noyember- und De- 
eemberheft 1884 von »Stahl und Eisen* Saigerungs-Er- 
scheinungeń, welche den von mir gefundenen ganz 
analog sind.

Nach meinen Erfahrungen treten speciell dann 
Aussaigerungen in Gufsstiicken ein, wenn das dazu 
verwendele Roheisen bereits Aussaigerungen zeigt. 
Anlafs dazu kunnen Phosphor, Schwefet, Arsen und 
andere beigemengte Nichtmelalle oder Metalle bieten, 
unabhangig von der HOlie ihres Proccntsatzes.

So verdienstvoll die von dem Verfasser erwfdiri- 
ten Artikels angesteltten Yersuche an ifnd fiir sich 
gewesen sein mOgen, so hat er sie doch offenbar 
nur in der Absicht gemaelit, um Spritzkugelchen zu 
erzeugen, er gofs Eisen iu stark kocliende nasse 
Formen mit nassen Kernen und verrostelen Kern- 
stOtzen, wodurch ein Aussaigern geradezu unmoglich 
wurde.

Hatte er bedacht, dafs man Locomotiv-Cylinder 
in scharf getrockneten geschwarzlen Formen mit 
sauber yerzinnten Kerristfltzen giefst und dafs die 
Ausscheidungen sich nuran den 30 bis 40 mm starken

cylindrischen Wandungen zeigten, wo iiberhaupt keine 
Kernsliitzen sitzen, liiilte er ferner beriicksichtigt, dafs 
nur bei den Giissen sich die Aussaigerungen zeigten, 
bei welchen das scbleclite Siegener Roheisen zuge- 
setzt war, dafs aber vorlier und nachher bei Ver- 
wendung des guten Siegener Eisens stets die Cylinder 
tadellos waren, so wurde er yielleicht .nicht zu der 
Schlufsfolgerung gelangt sein, dafs die Ausscheidungen 
von nassen Formen und yerrosteten Kernstulzen 
herriih rten.

G. Lentz.
*

Auf obige Entgegnung des Herrn Lentz habe ich 
nur zu wiederholen, was ich demselben schon bei der 
Discussion iiber meinen Yortrag im NiederrB Bezirksw 
d. V. d. Ing. bemerkte.

Ich glaube ■ nicht daran, dafs in den Locoinntir- 
cylindern, bei nur 40 nun Wańdslarke im Iiohgufs, 
Aussaigerungen eintreten konnen; dazu ist nach meiner 
Ansicht die Zeit, welche das Materiał in lliissigem 
Zustande in der Form verbleibt, viel zu kurz. Sol Hen 
aber bei so geringen Eisenstarken wirklich so erheb- 
liche Saigerungen statltinden konnen, so miifsten sich 
diese Saigerungen bei Gufsstiicken von grofseren 
Dimensionen und Wandstarken in einer Weise bemerk- 
bar ni a t'hen, dafs dieselben bei Herstellung solcher 
Gufsstiicke die erheblichste Erschweruug verursachen 
miifsten. Dies ist nach meinen Erfahrungen aber nicht 
der Fali, denn in der von mir geleiteten Giefserei 
werden fast taglich Gufsstiicke von 2 bis 3facher 
Wandstiirke und haufig mehr ais lOmal so schwer 
wie Locomotiycylinder gegossen, ohne dafs man bei 
ganz ahniichen Eisenmiscbungen auf die genannte 
Schwierigkeit slOfst,

Es war von vornherein meine Ansicht, dafs die 
Ursache der fraglichen Erscheinung, aufser in einem 
Schwefelgehalt des Eisens, in dem Auftreten von 
Spritzkilgelchen beim Giefsen zu suchen sei, und habe 
ich dementsprechend meine Versuche natiirlich so 
eingerichtet, dafs das Entstehen der Spritzkugelchen 
begunstigt wurde. Uebrigens ist auch mehrfach er- 
wfihnt, dafs Spritzkugelchen auch bei ganz trockenen 
Formen, ohne KernstQtzen, leider haufig genug -auf- 
treten, wenn eben Form und Lage des Eingusses ein 
Yerspritzen des Eisens begiinstigen.

Fur die vom Muttereisen abweichende Zusammen- 
setzung der Spritzkugelchen erscheint mir die von Herrn 
R. M. Daelen aufgestellte Hypothese, welche die 
Oxydation einzelner Bestandtheile wahrend des Um- 
herspritzens in der Luft (Funkenspruhen), und da
durch die Anreicherung anderer Bestandtheile ais 
Ursache annimmt, ausgezeiclinet zulreffend. Auf dem 
Gebiete der Aussaigerungen im Gufseisen ist auch 
sehr viel noch klarzuslellen,' denn wahrend nach den 
mehrfach boruhrten Untersuchungen des Herrn Lede
bur iii den Ausscheidungen, bei slattgehabter Saige- 
rung, eine Anreicherung des.Phosphors stattgefunden 
hat, constatirt Herr P. Platz in >Slahl und Eisen* 
1880, Nr. 4, S. 244, eine sehr erhebliche Veramiung 
der Ausscheidungen an Phosphor.

Wenn am Schlusse obiger Entgegnung gesagt 
wird, ich habe die Enlstehung der fraglichen Aus
scheidungen auf den Einflufs nicht genugend trockener 
Formen oder verrosteter Kernsliitzen zuruckgefuhrt, 
so ist dies nicht ganz vollstandig; denn ich habe 
diese Punkte unter dom von mir nur im allgemeinen 
augcfiihrten Einflufs der Gufsform allerdings mit ein- 
begriflen, aber gleichzeitig auch den Einflufs des 
Giofsens selbst. Ich glaube dies zur Genuge dadurch 
betonl zu haben, dafs ich bei jedem Yersuch ange- 
geben habe wo der Giefstrichter gestanden hat, und 
dafs derselbe immer so angeordnel war, dals das 
Eisen beim Giefsen umherspritzen mufste. Ich habe 
dies gethan, weil ich Fehler in der Anordnung des
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Giefstrichters, oder Fehler beiin Giefsen selbst, fur 
dic II;iuptursac 1 ic der Entsteliung der Spritzkugelchen, 
und damit der Fehler an den Locomotivcylindern,ge- 
halten hahe. Sowohl bei der oben angezogencn Dis- 
cussion wie aucli spfiter habe ich das Yergniigen ge- 
liabt zu horen, dafs sehr viele Specialfachleute diese 
Ansicht tlicilen.

,/. lłiemer.

Eine Methode schnellei- Bestimmung des Mangans
in Eisensorten m ittelst Pcrm nnganntś von

C. Meineke.

Verfasser bat seine frulgr ver(5fTenllicbte, s. Z. 
aucli in dieser Zeitschrift* besprochene Methode durch 
gceigneteres Losungs- und Oxydationsverfabren fur 
Eisensorten, sowie durch eine vereinfae.hte Filtralion 
yerbessert.

Das in Nr. 19 des ReperLoriums der analytischen 
Chemie beschriebene Ycrfahren is t' nunmehr fol- 
gendes:

Von Ferromangan und Spiegeleisen werden 0,5 
bis 1 g, von manganiirroerem Roheisen und Flufs- 
ejsen 1 his 2 g Substanz in 15 cc. eines Gemisches 
yon 3 VoI. yerdunritbr Sclwefelsaure (1,13 spec. Ge
wicht) und 1 Vol. Salpetersaure (1,4 spec. Gewidbt) 
in einem mit Trichter bedeckten 250 cc. fassenden 
Kolben bei Siedehitze gelOst. Nach Zusatz von etwa
0,5 cc. CliroinsiiurelOsung (100 g CrO.i in 100 cc.) 
wird wieder kurze Zeil. zum Kochen erhitzt und als- 
dann in einen 500 cc. Mefskolben ubergespiilt. Nach 
Zufugung jVon etwa 20 bis 25 cc. kalt gesiiltiglcr 
RaryumchloridlGsung wird mit fein geschlammtem, in 
Wasfser Siispendirtem Zinkosyd his zur llockigen Kisen- 
oxydhydratabsćheidung neutralisirt. Die Losung mufs 
jetzt larblos sein, scliwache Gelblarbung mufs durch 
entsprechenden Zusatz von Zinkoxyd oder Baryum- 
ćhlorid beseitigt werden. Man ffdlt nun zur Markę 
auf, mischt und filtrirt durch ein trockenes Falten- 
iilLer. 250 cc. Filtrat werden in einen 500 ccm. Mefs
kolben, in welchem sieli eine zur Manganfallung mehr 
ais ausreichende, aberabgemessene Menge Cbamiileon, 
sowie 20 cc. Zinkchloridiósung (25 g Zink in 100 cc.) 
befinden, unter oflerem Umschwenken eingegossen, 
zur Markę aufgeffillt, gemischt und wiederum durch 
ein trockenes Faltenfilter filtrirt.

In 250 ec. des klaren Filtrates wird der Perman- 
ganatiiberschufs durch Antimonchloriirzuruckgernessen. 
Das erhaltene Resultat ist m it 4 zu multipliciren, da 
die angewandteSubstanznicngc zweimal halbirt wurde. 
Es durfte dies, allgemein gesagl, ein fur die Genauig- 
keit der Methode wenig empfehlenswerther Umstand 
sein.

Die fur eine Manganbestimrnung nach erfolgter 
Einwage erforderliche Zeit betriigt 40 bis 45 Mi
nuten.

Verfa’sser hat der Chromsaure ais Oxydations- 
mittel den Yom ig gegeben,' weil diese auf FeO un- 
mittelbar, auf gelosle organische Yerbindungen nach 
kurzem Kochen vo}lstahdig wirki. GhromÓxyd wird 
durch Zinkoxyd, Chromsaure durcli Baryumchlorid 
gęfallt.

Bei der ulteren Methode wurde das Volum der 
gefOllten Eisen- und Manganoxyde, sowie des im 
Ueberschufs Yorhandenen Zinkoxvdes unberućkśięhtigt; 
da sich bei der eben beschriebenon Methode zu den 
oben genannten Niederschlagen noch BaSOmud BaCrOł 
binzugesellen, hat Verfasser die Grofse dieser einzelnen 
Faktoren so weit wie mOglieh zilTernutfsig auśzudrOcken 
vęrsuchl. Die Berechnung ergiebt:

1. 15 cc. Siiure =  1,9 g SOa =  5,5 g
B a S o j .....................................=  1,21 cc. Raum.

2. 0,5 g GrOa =  1,26 BaCrOi =  0,28 cc. „
3. Eisen- u. Manganoxyde zusammen =  0,68 cc.
4. Volnmendes iibcrschussigen Zink-

ox~ydes......................................... 0,50 cc. „
GesammL-Volumen 2,67 cc.

Statt 1 g mufs man nur 0,9947 g Substanz ein-
wiogeiil — Yerfasserhat durch 8 ausgefuhrte Yersuche 
ohige Berechnung experimentell bestiitigt. Weitere
Yersuche stellte der Yerfasser an uber den oxydirenden 
EinUnts der Salpetersiuire auf Antimonclilorur, sowie 
iiber den reducirenden Einflufs der Papierfaser auf 
Chanialeonldsung.

Das Yersuchsergebnifs lautet:
1. Bei gewohnlicher Temperatur, wird Antimon- 

chloriir selbst durcli viel grofsere Salpetersauremengen, 
ais bei der in Rede stehenden Methode iiberhaupt 
vorhanden sein konnen, nicht oxydirt.

2. Sorgl man fiir ein schnelles Filtriren, so wird 
die Benutzung von Papier statt Asbest ais Filtrir- 
material keinen merklichen Einflufs ausiiben, wenn 
eine GhamaleonIOsung von der Starkę : 1 cc. =  0,001 
bis 0,0015 g Mangan benutzt, und dic einzuwiegende 
Substanzinenge klein, oder die Probe liach der Zink- 
oxydfal!ung auf ein grofseres Volumen aufgefiillt und 
getheilt wird. Die Filtrirzeit ohne Abklanmg des 
Niederschlagps bei Benutzung eines grofsen ‘Falten- 
fdters soli nach Angaben des Verfassers 2 bis3 Minuten 
betragen.

Zum Schlusse fuhrt Yerfasser einige Beleganalysen 
an, der Mangangehalt wurde einerseits von ihm selbst 
inafsanalytisch nach der Permanganat-Chromsaure- 
Methode bestimmt, andererseits gewichtsanalytiscli 
von Herrn Dr. Friedrich G. G. Muller ermittelt.

Die Uebereinstimmung der Resultate ist eine sehr 
gute zu nennen.

Reinhardt.

Ueber die Priifung der Stahlschienen nnd 
Radreifen in Rufślaiid.*

Yon Prof. N. B e le lu b s k y .

Yom 15. bis 22. Januar 1S86 tagte in Peters
burg die ministerielle Commission zur Behandlung 
der Frage iiber die Priifung der Stahlschienen und 
Bandageu, hestehend aus Delegirten der Ministerien 
des Wegebaues und des Bergbaues, des kaiserlich 
russischen technischen Yereins, sowie der Eisenbabn- 
yerwaltungen und dęrjenigen Stahlwerke, welche 
Schienen und Radreifen liefern.

Einer in Nr. 5 und 6 der »Rigaschen Induslrie- 
Zeitung« von Professor N. Belelubsky verfafsten Ab- 
handlung entnehmen wir auszugsweise folgendes :

Das Prograinm der Sitzungen umfafste:
1. Mittheilungen uber die Dienstdauer der von 

russischen Fabricanten gelieferten Schienen, sowie 
uber die Resultate der Untersuchungen von gebrauch- 
ten Stahlschienen und Bandagen, ferner YorŚęhiage 
zu etwanigen Yeranderungen an den technischen Be- 
dingungen fur Uebernahme und Lieferung der Stahl
schienen und*Aufstellung der vortheilhaftesten Stahl- 
schienenprofde, Regelung der Lieferungsbedingnngen, 
Garantiezeit, Grenzabnub.ung, Normallange u. s. w. 
und endlich Organisation der weitereu Beobachtungen.

2. Aufstellung einlieitlicher technischer Bedin- 
gungen betreffs Uebernahine und Lieferung der Stahl- 
schienenbcfestigungsmittel und Einfiihrung eines ein- 
heitlichen Typus der Schienenbefestigungcn und

3. ein Gutachten uber die Yortheilhafteste chemi- 
sclie Zusammensetzung und die mechanischen Eigen-

* »Stahl und Eisen« Marzheft 1886. * Yergl. auch »Stahl und Eisen* 1885, Seite 355.
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schaflen des Radreifen- und Achsen-Stahls oder uber 
Nortnalbedingungen zu dereń Besichtigung und Priifung.

Das Bediirfnifs zur Uevision der ministcriellen 
technischen Bffingungeri fiir Uebernalime and Liefe- 
rnng der Schienen wurde angeregt auf der friihereu 
ofliciellen Yersammlung zu Anfang des Jalirea 1884, 
mul zwar infolge des von Jah r zu Jahr sieli hanfen- 
den Yersehleifses von Stahlschienen wegen Bruch 
oder Abnutzung und zu folgę der von yerscbicdenen 
Seiten lautbar gewordenen Klagen, dafs die russischen 
Fabriken durch die ministei ielleu Yorsebriflen e:e- 
zwungen seien, ihre Stahlschienen aus allzu weichem 
Materia! herzustellen.

Da die Ursaehen dieser Klagen ohne weitlaufige 
Untersuchungen des gebrauchlen Eiscnbahninaterials 
und der Betriebsergelmisse nicht wohl zu beurtheilen 
waren, so unternahin cs der kaiserlich russische 
techn. Yerein, vou sich aus die mechanische und 
chemische Untersuchung der gebrauchlen Slahlschie- 
nen und Bandagen auszufiihren, wozu von den Eisen- 
bahnverwallungen das Materiał mit moglichst ausffdir- 
lieheri Berichten iiber die an demselben gemachten 
Beobachtungen, die Dienstdauer und Yerkehrslast 
geliefert werden sollte.

Der Yerein der Eisenbahnvcnvaltungen bcwilligte, 
nach Zusliminung des Herrn Wegebauministcrs, die 
fiir diese Untersuchungen nOthigen Geldausgaben, und 
die obengenannte minislericlle Commission von 1881 
beschlofs, die goplanie Revision der technischen 
Liefęrungsbedingungen bis zur Beendigung <ler er- 
wiihnten Untersuchungen zu vertagen.

Der kaiserl. technische Vercin erwahlte eine 
Commission, bestehend aus den Tngenieuren Wer- 
chowsky (Yorstand), Bęck-Gergard, Belelubsky, Hiibsch- 
ruann, Kirpitscheff, Jossa, Nicolai, Schulatschenko und 
Anilschkoff (Schriftfiihrer); auch andere Herren wur- 
den zeitweise ais Specialisten oder ais Reprasąhtanten 
der Stahlwerke eingeladen. Diese Commission hat 
nun mit dem von den Eisenbahnen gelieferten Materiał 
folgende 3 Untersuchungen yeranstaltet:
a) Die ministeriellen Biege- und Scldagproben (mit 

Einfrieren im lelzteren Fa li), ausgefiihrt in der 
Puliloffschen Fabrik unter Leitung von Beck-Ger- 
gard und Anitschkoff;

b) Zerreifs- und Torsions - Yersuche, ausgefiihrt im 
mechanischen Laboratorium des Wegebau - Insti- 
tuls, uuter Leitung von N. Belelubsky, mit Be- 
stimmung der Zugfestigkeit, Dehnung und Con
traction hei den Zerreils- und der Arbeitsdiagramme 
hei den Torsionsversuchen ; erstere Bestimmungen 
wurden auf der Werdersehen Maschine, letztere 
mit dem Torsionsapparate von Tliurston er- 
mi tleli;

e) chemische Analyse zur quantitativen Bestimmung 
des Gehalts an Kohlenstoff, Mangan, Silicium, 
Phosphor, auch Chrom und Kupfer, ausgefiihrt 
in dem Laboratorium des Finanzininisteriums unter 
Leitung von Jossa.
Im ganzen wurden 107 Schienen und 58 Rad- 

reifen der Untersuchung unterzogen, die derarl aus 
dcm gesammten, yon den Eisenbahnyerwaltuugen ge- 
lieferlen Materiał ausgewahlt waren, dafs von jedem 
Stiick genaue Naclirichten uber die Betriebseinflusse 
bekannt waren, also fiir Schienen: die Yerkehrslast, 
Ursache der Abnutzung, Lage in der Bahnslrecke. 
Dienstdauer u. s. w .; fur Radreifen : Yerkehrslast und 
Grofse der Abnutzung bis zum ersten Abdrelien, 
sowie bis żur Aufserdienststellung, mit Angabe der 
Ursaehe der letzteren (Bruch oder Abnutzung bis zur 
Grenzdicke).

Die Resultate der von der Commission ausgefuhr- 
ten Untersuchungen wurden zusammengestellt in be- 
sonderen Tabellen fur Schienen, und solchen fur 
Radreifen; zur Uebersicht wurden auch noch graphi- 
sehe Darstellungen dieser Tabellen angeferligt, wobei 

YI.o

die Abscissenachse in ebensoviel gleiche Theile gc- 
theilt wurde, ais Probestucke yorhanden waren. Man 
ordnete dann die Schienen und Bandagen nach dem 
Grade je eines der zu untersuchenden Elemente, 
schrieb die urspriinglichen Nummern der Probestucke 
in den so gewonnenen Reihenfolgen an die Theil- 
punkte der Abscissen an und trug die gefundenen 
Elemente ais Ordinaten liierzu auf, wobei in yerschie- 
dene Gruppen getrennt wurde, um ilie Uebersichllich- 
keil zu wahren. Zum Beispiel wurden fiir Schienen 
folgende graphiśehe Tabellen gezeiehnet:
a) Geordnet nach der Grflfse der iiber die Schienen 

bowegten Verkelirslasten bis zur Aufserdiensl- 
stellung;

b) nach der bleibenden Durchbiegung beim ersten 
Sclilag des Rammbaren;

c) nach der Zugfestigkeit R (in kg pro m8) ;
d) nacli dem Product der Zugfesfigkeit mit der rela- 

tiven Dehnung i beim Bruche (R  . i);
e) nach der Summę aus Zugfestigkeit R und Oner- 

schnittscontraclion c, also nach (R+ .c ) ;
f) nach der ArbeitscapaeiUit bei derTorsionsfestigkeil ;
g) nach dem Gehalt an Kohlenstoff C in % ;
h) , „ , „ Mangan Mn in %  ;
k) „ der Summę der Procentgebalte an Silicium

und Phosphor (Si -f P).
Es war keine leichte Aufgabe, aus den so erhai- 

tenen Versuchsresultaten sichere Schlusse auf die
Grofse des Einflusses der betreflenden Elemente zu
ziehen; es mufsten dabei alle diejenigen Probestucke 
ausgeschieden werden. welche offenbare StOrungen 
zeigten. Eine bedeulende Arbeitslast lag hierbei auf 
dem Vorstand der Commission, lngenieur Werchowsky, 
beim Sammeln des Materials und Ueberwachen der 
Ausfiihrung, der Beschliisse.

Aus den Yersuchen ergeben sich nun folgende 
Resultate ais wahrscheinlich:
1. Die besten Schienen haben einen gewissen Iłarte- 

grad, der denjenigen von untaughelien bruchigen 
Schienen iibersteigk Ila rte  Schienen sind nicht 
nothwcndig auch briichig;

2. dic besten Schienen geben kleinere Durchbiegun- 
gen beim ersten Scldag des Fallbiiren (25 bis 
‘29 mm), grofsere Zugfestigkeit (im Mittel 65 kg 
pro Millinieter2), kleinere Dehnung (ca. 19%) und 
kleinere Contraction (35 bis 40%);

3. beste Schienen enthallen mehr Kohlenstoff (0,28%), : 
mehr Mangan (0,67%), ais briichige Schienen, und 
weniger Mangan ais abgenutzte Seliienen.
Man bemerkt ferner, dals ein gewisses Yerhalt- 

nifs zwischen Mangan und Kohlenstoff in obigen 
Sehienensorten von Yortheil ist, ebenso ist das Ycr- 
haltnifs zwischen Silicium und Phosphor bemerkens- 
werth.

Dabei ist aber zu bedenken, dafs die Unter
suchung des technischen Yereins mit Probestiicken 
ausgefiihrt wurden, die von 40 verschiedenen Bahnen 
stammten und unter sehr verschiedenartigen Betriebs- 
ycrhaltnissen gestanden hatten: z. B. erstreckte'sich 
dic Dienstdauer von mehreren Monaten bis zu 10 
Jahren, die iiber die Schienen bewegte Last von we- 
nigen Tonnen bis zu 20 Millionen Tonnen. Die 
Schienen waren von einer grofsen Anzahl russischer 
und auslandischer (deutscher, englisclier und fran- 
zosischer) Walzwerke bezogen; nur in dem letzten 
Jahrzehnt wurden fast von allen Bahnen ausschliefs-
I i cli Schienen inlandischer Fabrication bezogen uud 
deshalb zeigten auch dic Probestiicke aufserst ver- 
schiedenartigc IIerstellungswreise und chemische Be- 
standtheiie, wahrend fiir die Znknnft durch die Fort- 
schritte in der Stahlindustrie weit mehr Einheit- 
lichkcit zu erwarten ist.

Deshalb bemerkt man auch bei den Schienen 
und Radreifen sehr yerschiedenen Gehalt an Silicium 
+  Phosphor, sowohl bei den besten ais denseldeeh-

10
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ten Probestiicken. Auch das yerhaltnifs zwischen 
Silicium und Phosphor schwankt stark; aber gerade 
dieses yerhaltnifs scheint yon W ićhtigkeit zu sein: 
man bemerkte, dafs die Dienstdauermancher Schienen 
sehr srofs War, selbst bei hoheni Gehalt dieser 
(schadlichen) Beimengiuigćn, wofern sie in bestimmten 
Verli:iltnissen zu einander standen; z. B . bei weiclien 
Schienen, dio starker Abnutzung fahig waren, betrug 
das Yerhaltnifs des Phospliors ziim Silicium 4, bei 

: briiehigen Schienen nur 1,5.
Endlich ist zu bemerken, dafs die Her- 

stelhingswcisc der Probestiickc in den Walzwerken 
der Commission unbekannt war, und nachtraglich 
auch schwer mit Sicherheit in Erfahntng zu bringen 
ware. Obglcich nicht vorkannt wurde, dafs die A rt 
der Erzeugung und Bearbeitung des Materials und 
seine Bchandlungsweiso bis zum Yerlegen yon 
wesentlichem Einflufs auf dessen Giite sind, mufste 
dieser Facto r zunachst unbcriicksiehtigt bleiben; es 
soli jedoch eine zweite Iteihe von Untersuchungen 
ausgefiihrt werden, bei denen auch diesen letzteren 
JCJnHusscn gebiiiirende Aulmerksamkeit zugcwendet 
werden w ird.

W as die Itadreifen betrifft, so fand die Com? 
mission folgendes:
a) Itadreifen aus weichem Stahl sind bruehiger ais 

aus hartem;
b) Itadreifen aus weichem Stahl haben auch eine 

starlfere Abnutzung ais hartere Itadreifen, so
wohl bis zu 1 mm wie im ganzen: daher sind 
weiche Bandagen nicht zu empfehlen;

c) sehr barter Stahl taugt ebenfalls nicht fiir itad
reifen und erfordert sehr haufiges Abdrchen;

d. die besten Bandagen 'entmelten mehr KohlenstofT 
(ca. 0,h%  gegen weiche mit 0,37,%) und viel 
weniger Mangan (ca. 0,37% gegen 0,76) ais die 
wenigen guten Radreifen.
Das procentuelle Yerhaltnifs yon Silicium zu 

Phosphor ist in den besten itadreifen ziemlich be- 
stiindig.

In  der Yersammlung der Stalilhuttenleuto. und 
der Delegirten der Eisenbahhverwaltungeii gelangten 
zum V o rtrag :
a) Die Resultate der Untersuchungen des kaiserlich 

technischen Yereins (Ingenieur W erchowsky);
b) abnliche Untersuchungen mit Bezug auf die Ab

nutzung der Schienen, ausgefiihrt yon der Koslow- 
Woronesch-Bahn (Ingenieur KandaurofT);

3) Untersuchungen iiber Radreifen, ausgefiihrt in 
der Fabrilc Kulebjaki - Kolomna (D irector der 
Fabrik  Ingenieur A . Struve);

d) Mittheilungen iiber die im Ziirichcr Laboratorium 
ausgefuhrten Untersuchungen der Schienen von 
finnlandischen und schweizerisehen Bahnen, so
wie iiber die Sęhienenpriifungen der franzosisehen 
Compagnie du M id i; Mittheilungen Iiber yer- 
schiedene auslandische technische Bedingungen 
fiir Schienen und Itadreifen (Ingenieur Bele- 
lubsky):

e) die von allen rusśischen Bahnen gesammelte mi- 
nisterielle Statistik uber Dicnstdauer der Schie- 
neii (Ingenieur Anitschkoff).
Diese Mittheilungen ergaben, ebenso wie die 

Yersuche des kaiserlich russischen technischen Yer- 
eins, (lais die nacli den bestehenden ministeriellen 
Yorsehriften gelieferten Schienen wohl etwas zu 
weiches M ateriał hatten. D ic Yereinbarung erwahltc
2 Commissionen zur Revision der bestehenden bezw. 
zum Entw urf neuer teclmischer Bedingungen, die 
eine fiir Schienen, die andere fiir Itadreifen.

Die Yorschlage dieser beiden Commissionen 
wurden in den letzten 2 Sitzungen der yereinigten 
Commission yorgetragen und nach eingehender Be- 
spreelmng mit einigen Yeranderungen angenommen. 

Ohne in eine ausfiihrliche Darlegung dieser Be-

schliissc einzugehen, erlaube ich mir nur folgendes 
zu erwahnen:

In  betrefT der Schienen wurde yorgeschlagen, 
dic Biegeprobe und dio Schlagprobe beizubehalteu: 
ersterejedoch nur bis zur Elasticitatsgrenze, Ietztere 
einmal mit Einfriercn der Schienen, jedoch unter 
Yermindcrnng der Fallhoho auszufiilireń, und den 
zwciten Schlag in Zukunft wegzulassen. Diese Pro 
ben sollen pro Charge ausgefiihrt werden, und zwar 
derart, dafs von jeder Charge ein Sehienenstuek 
ausgewahlt, in 3 Theile zerlegt und mitjedcm dieser 
Theile eine der obigen 1’robon yorgenommen werde.

Ais Controle fur die ganze Lieferung sind pe- 
riodische Zerreifsproben und chemische Analysen 
auszufiilireń, wobei Grenzzahlen fiir die Zugfestig- 
kcit und Dehnung, sowie fiir den Gehalt an schad
lichen Bciiucngungen (S i, Mn und S) bestimmt 
werden.

Fu r Radreifen ist die Schlagprobe eingefiihrt, 
Zerreifsprobe beibelialten worden.

W eitere Einzejheitcn der revidirten technischen 
Bedingungen werden am besten erst nach Genehmi- 
gung derselben durch das Wegebau - Ministerhim 
m itgetheilt; hier sei nur noch erwiihnt, dafs gemiifs 
Punkt 9 des Programms die nachste Yersammlung 
nach 2 Jahren zusammentreten so li, wobei der 
Wunsch ausgesprochen wurde, dafs his zu diesem 
Zeitpunkt sowohl weitere Untersuchungen seitens 
des kaiserlich technischen Yereins ais auch Ab- 
nutzungsbeobaclitungen seitens der Eiśenbalinyer- 
waltungen, iihnlich denjeuigen der Koslo w-Woronesch- 
Bahn, ausgefiihrt werden mochten.

Petersburg, den 26. Januar 1886.

Bessemerbetrieb in Scliw cdcii.
In Schweden sind jetzt, schreibt u. A. ein Gor- 

respondent des »Iron Age«, nur drehbare Birnen im Ge- 
brauch. Wenngleich auch im allgemeinen dort dio An
sicht herrscht, dafs das im Fiammofen und im Tiegel 
erzeugie Product dem im Gonverter erhlaseuen durch- 
wog iiberiegon ist, so ist es doch unbestritten, dafs 
aus dem schwedischen Rohmaterial im Gonverter 
nichL nur vorziiglicher Werkżeugstahl, sondern fiir
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viele Zwecke geeigneter Stahl mitjedem G-Gehalte bis 
zu 0,10% heraberblasen wird; An der Erzeugung der 
guten Qualiliiten im Bessemcr-Procefs haben dieErfin- 
dungon von G. A. Casperson ebenfalls einen Antheil 
gehabt. Wenngleich dieselben auch in Deutschland 
schon lange bekannt sind, so geben wir doch neben- 
stehend die Skuzę der bei den zwei 3t-Convertern in 
Hofors angebrachten Eiriricbtungen wieder. Der Con- 
verter ist in der Lago des Abstiches gezeichnet. W eil 
dic Pfanne in unmittelbarer Verbindung mit der 
Birne steht, so lialt- das Metali die Hitze gut; ist das- 
salbe aber gut warm, so bewfthrt sich das unterge- 
stellte Sieb vorziiglich, indem hierbei weniger Luft 
mitgerissen wird und in den Goąuillen weniger Fun- 
ken spriihen, ais wenn der Eingufs in einem Strahl 
erfolgt. Man erspart dadurch an Coąuillen und erhiilt 
gesunde BlOcke. bei weichen die BlasenlOcher, falls 
sie uberhaupt wTelche besitzen. stets in der Mitte 
liegen, wo sie sich gut yerschweifsen lassen. Dureh Yer- 
wendung von drei Sieben mit yerschieden grofsen 
Lochern hat Casperson, der dic Bedingungen der 
Temperatur sorgfaltig studirt hat*, es in der Hand, 
jede Charge mit dem richtigen Wiirmegrad in die 
Goquille gelangen zu lassen, indem bei feinerer Zer- 
theilung die Abkuhlung eine entsprechend grofsere ist. 
Infolge der ZerLheilung des sonst ublichen einfachen 
dicken Gufsstrahls in dereń viele haben die im Stahl 
enthultenen Gase Gelegenheit zu entweichen. Bei den 
Weichsten Qualitaten lafst sich das Sieb indessen 
selten anwenden, wahrend es bei den harleren von 
hochst wohlthatigem Einflusse ist.

Eine harte Charge wird in 4 bis 7 Minuten er- 
blasen; aus einer aus dem gekippten Converter ent- 
nommenen Schopfprobe wird beurtheilt, ob noch ein 
paar Secunden mehr geblasen werden: mufs oder nicht. 
Es kommt naturlich vor, dafs hin und wieder eine 
Charge den beabsichtigten C-Gehalt nicht ganz genau 
enthalt, im allgemeinen kann man sich aber nicht 
genug (iber die Genauigkeit wundern, bis zu welciier 
ein erfahrener Meister es bringen kann. Das Roheisen 
ist reich an Mn und S i; bei harten Qualilaten ge- 
schięht kein nachlraglicher Zusatz, wie dies ja ein 
Kennzeichen des sogenannten schwedischen Bessemer- 
processes ist. Nur bei den weichsten Oualilaten wird 
ein Zusatz yon Ferromangan gebraucht.

W ie wohl bekannt, kann ein besonders heifser 
Gang Ursache sein, dafs in dem Bade mehr Mn und
Si zuruckbleibt, doch offenbart sich dies sofort bei 
den nachherigen meclianischen und chemischen Proben. 
Nach der Meinung Pourćels ist das Yorhandensein 
von Silicium dort nicht wunschenswerth, wo der 
•Stahl ofter erwiirmt und starker mechanischer Yer- 
arbeitung ausgesetzt wird ; der schwedisehe Stahl ent- 
halt aber weniger Si ais der beste Gufsstahl.

L cistim gen  an icrikan isch cr  S ta h h rerk e .
Dic amerikanischen Stąhlwerke setzen bekannt-

1 ich ihren hochsten Stolz darin, sieli gegenseitig in 
der Hdlie ihrer Produciionen zu ubertreffen Die neueste 
Leistung in dieser Beziehung erfahren wir dureh den 
nachfoigenden »record« der South Chicago works fiir 
die 24 Arbeitsstunden am 26. April d. J.

A. Hocliofenahtheilung.
t a  1000 kg. 

Direct erblasenes Roheisen in Ofen Nr. 5 239
n * * ;i ? s 6 207
» s » * * 7 270

Zusammen 958
Hierzu im Gupolofen umgeschmolzen 253
Insgesammt Roheisen zur Converlirung 1211

B. Bessemerabtheilung.
1. Schicht (8 Stunden), 40 Cbargen . . . 431
2. 32 , . . .  347
3. 31 „ 330

G. Schienenwalzwerk.
Tagesscliicht (12 Stunden) 1803 Schienen

von 30 kg per M e t e r ..................  536
Nachtschicht (12 Stunden) 1443 Schienen

von 30 kg per M e t e r ....................  426
962"

Iłio Thomas Gilcliriffsclien Patentc in den 
Yereinlgten Staaten.

Durcli die Presse lief vor kurzer Zeit die Mit- 
theilung, dafs am 26. December yorigen Jahres der 
langjahrige Prioritatsprocefs um die Erfindung des 
basischen Entphosphorungsverfahrens eudgultig zu 
gunsten des Jacob Reese entschieden worden sei. 
Thatsachlich ist dies noch nicht der Fali. Es ist ąllerdihgs 
wiederum eine Entscheidung zu gunsten des Jacob 
Reese gegen die Bessemer-Associalion gefallt worden, 
doch giebt es noch eine hobere Berufung. Dieses 
letzte Miltel ist denn auch bereits von der unterlege- 
nen Partei ergriifen worden.

Die Entstehungsgeschichte dieses Proccfsstreites, 
der fiir die amerikanischen Patentzustande sehr bo- 
zeichnend ist, haben wir in einem Aufsatze »Ueber 
eine emplindliche Lucke in der Patentgesetzgebung 
der Yereinigten Staaten« (in Nr. 2 unseres Jabr- 
ganges 1882) auśfuhrlich besprochen. Der Klager 
Jacob Reese hat die von lhtn erhobenen Anspriiche 
m ittlerweilj, uńd zwar, wio yerlautet, mit einem Kosten- 
aufwande yon mehr ais 50 000 Dollars, weiter ver- 
theidigt, und scheint es nach den bisherigen Enl- 
scheidungen zweifellos, dafs er dieselben durchsetzcn 
wird.

W ie auch die Entscheidung immer ausfallen wird, 
so wird sie zu Schadenersatzklagen von ęiniger Be
deutung kaum fuhren konnen. da eine praktische 
Einfuhrung des basischen Yerfahrens in Nord - Ame
rika liishcr noch nicht stattgefunden hat, man sieli 
bisher oder wenigstens bis yor kurzem (wie neuer- 
dings yerlautet, soli im Suden ein Stahlwerk von 95 
t Leistungsfahigkeit pro Tag eroffnet worden sein) 
nur auf Yersuche in J-larrisburgh und Steelton be- 
schrankt hat. Auch scheint es, ais ob das Verfahren 
fiir den nórdlichen Theil der Vereinigten Staaten 
iiberhaupt von wenig Bedeutung ist, wahrend dagegen 
im Suden gegenwarlig grofse Iloifnungen in bezug aul 
die Einfuhrung einer basischen Stahlindustrie gehegt 
werden. Jedenfalls hat aber die Ungewifsheit, wem 
von beiden Parteien. der Bessemer Association oder 
dem Jacob Reese, das Patentrecht zufallcn wurde, 
sicherlich ihr Theil dazu beigetragen, die Aufnahme 
des basischen Processcs in don Yerftinigten Sta.aten 
zu yer/ogern. Hieruber werdcn wir erst nach der 
yollstandigen Entscheidung des Processes Aufklarung 
erhalten. Im ganzen liifst sieli jetzt schon sagen, dafs 
man im Suden, namentlich im Chattanooga - District, 
sich ubertriebenen Hoffnungen hingiebt, indem man 
von der falschen Yoraussetzung ausgeht, dafs jedes 
unreine Roheisen, gleichyiel weichen Gehalt an Phos
phor und Silicium es besitzt, fiir den Entphospho- 
rungsprocefs geeignet sei. Reese selbst tasirt den 
Werth, den das Patent fur die Vereinigten Staaten 
besitzen soli, auf nicht weniger ais 50 Millionen 
Dollars. Yielleicht thut er es auch billiger!

*' Vergl. hieruber die eingehende Abhandlung, 
»Stalil und Eisen* Seite 73, Jalirgang 1883.
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Englischer uml amenka- 
nisclier Briickcnban.

Bei der vor einiger Zeit 
statlgehabLenSubm ission fiir 
die Ausfiihrung der zur 
Uebersclireilung des Haw- 
kesbury-Flusses in Neu-Siid- 
W al es, Auslralien, be||mm- 
ten ISrueke siwi 14 An- 
gebote eingegangen, riamlieh 
folgende:

Phoenix Bridge Co., Phila- 
delphia . . 5 616000 JL  

Edgemoor Iron Co..Wilming- 
tonU. S. A. 5 927 000 JC  

Union Bridge Go., New-York 
(angenomm.) 6510 000 JC  

Fforde & Young, Lon
don, . . . 8067 340 JC  

Butlerley Iron Go., London, 
und Hoyce, Śvdney, N.
S. W . . . 8067 340 J l  

Handyside & Co., Derby
1. Enlwurf 11600000 JC  

Handyside & Co.. Derby
2, Enlwurf 8 700 000 ,«  

Arrol Brothers, Glasgow
1. Enlwurf 11600 000 JC  

Arrol Brothers, Glasgow
2, Enlwurf 8796940 JC  

Reichenbach , Godfrey &
Jones,London932l84Ó JC  

John Dixon, London
9 722000 JC  

Richard Parkinson, London 
11697 960 JC  

La Gie. des I'ives Lille, 
Paris . . .13700 000 JC  

David Munroe, Melbourne 
14047 680 JC

Der Zuschlag. ist der 
Union Bridge Co. in New- 
York ertheilt worden. Natur- 
lich hat die Thatsache, dafs 
eine amerikanische Firma 
eine so grofse Lieferung 
fiir eine britische Colonie 
bekommen liat, nicht ver- 
fehll, in England grofses 
Aufsehen zu erregen.

Die Ueber- 
hruckung des 
Flusses soli in 
einer Enlfer- 
nung von-36 
Meilen von 
Sydney ge- 
schelien. Die 
Spannungs- 

weilen der 
OefTnungen belragen je 
126,5 m. Die Construction 
besteht aus geradein Facli- 
werk, wiein derbeifolgenden 
Skizze angegeben. Im »Engi- 
neęring*, welehem wir 
diese Notiz entnehmen, 
findet sich ubrigens eine 
nicht uniiiteressanto Zusam- 
meustellung sammtlicber 
yon den einzelnen Finnen

gewalitten Cuiislructionen. Die Brucke wird zwei- 
gleisig yon normaler Spurweile: ais Materiał ist Stahl 
ni Aussiclit genommen, das billigslc Angebol bezog 
sich allein auf Ausfiihrung in Schweitseiseu.

Ncucstc Slatistik uber <lie Zahl der Hocliofcn 
in Grofsbritaniiieii.
U ebcrliaupt GiiuzlicK ZeiiwtfH. Im

Bezirk , vo{- auf- nieder- Hojno!)iianaen gegeben goblasun

Cumberland 53 20 7 26
Derbyshire and Notts 56 17 7 32
Durham und Nor- 

thuniberland 4>S 28 _: 20
Gloucester, W ills & 

Somerset 15 12 _ 3
Lancashire 52 24 — 28
Lincolnsliire 21 8 1 12
Northampton & Lei- 

cester 32 17 1 14
Shropsliire 19 14- — 5
Nord-StalTordshire 40 15 3 22
Siiil- „ 109 70' 8 31
Yorks, Glcyeland 109 20 12 77

, West Riding 40 17 9 14
Nord-Wales 10 5 1 4
Sud-Wales 121 68 21 32
Scholtland 143 31 13 96

Insgesamml 86S 369 83 416
(Ironmongcr.)

Neue Falle yon Ausstelhingslleber.
Progranirne zu Auśstellungen sind im Monatc Mai 

nur drei bei der Redaetion eingegangen.
Das erste betriffl eine fiir 1887 in Le Hayre ge- 

plante Exposilion maritime interhalionąle, welche sich 
im wesenllichen ais eine Fortsetzung des Ausstellungs- 
Rundlaufs beiden Hafenplalzen Amsterdam-Antwerpen- 
Liverpool charakterisirt.

Ferner soli im Laufe dieses Jahres noch in Karls
ruhe i. B. eine allgemeine Ausstellung fiir Handwerks- 
technik und Hauswirthschaft statlfinden.

Endlich erhielten wir ans Paris ein mit dem 
Stempel Chambre des depules yersehenes Schreiben 
in deutscher (!) Sprache, in welehem mitgetheilt wird, 
dafs eine Anzahl Mitglieder des franzosischen Parja- 
menls den Beschlufs gefafst liat, unter Mitwirkung 
des Comitć des Forges du France eine internationale 
Ausstellung des eisernen Oberbaues in Paris zu ver- 
anstalten. In derselben sollen sammtlićhc Zweige 
des ausscliliefslieh aus Metali hergestelltcn Eisenbalm- 
Oberbaues, sowie die darauf beziigliehen Werkzcugc 
und Apparate und dic yerschiedenen Her.slellungsvcr- 
fahren vertreten sein. Interessenten werden ersucht. 
sieli an die Organisations-Coimnission, 52 rue Gau- 
martain, Paris, zu wenden.

Zur Dralitansfuhr nacli Itallen.
Die Plackereien, welche die Ualienischen Zoll- 

bełiorden dem Eingange deutscher Eisenwaaren cnl- 
gęgenbringen, sind saltsam bekannt; auf eine Be- 
scliwerde - eines deutschen Drahtwalzwerkes ist das 
Nachfolgende erreicht worden.

Der konigl, italienische Generalzolldireclór hat 
huhufs gleichrnaisigęr Zollbeli uidlunp des Eisenwalz- 
drahls die ZollbehSrden mit Anweisung dahin ver- 
sehen, wie es fur die Yerzollung dieses Artikels zu 
8 Lire fur den Mcter-Geiitner (Quiutale) erforderlicb 
sei. dafs in seiner Gesammtlange sich nicht blofs einige
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Punkte (punti)i sondern verschiedene Slreckeu (tratti) 
bcfmden, welche je eine Ausdehnung von nicht unter
2 dcm haben, und in welchen der Durchmesser ohne 
Unterbrechung 5 mm oder daruntor betrage, so dafs 
der Draht ohne Anwendung von Gewalt in die Mefs- 
schablone hineingehe. Die Anzahl der zu prtifenden 
Strecken mufs nach der bezuglichen, auch im »Deut- 
scbeu Handelsarchiv« (Jahrgang 1888, April heft S. 207) 
abgedruckten Anwcisung vom 4. Pebruar ds- Js, eine 
solche sein, dafs mindestens der zehnle Theil der 
Ciesammtiange eines jedeu Stiickcs Eisendraht be- 
troffen wird. Auch sollen sich die Zollhehorden bei 
ihren Priifungen die Gewifsheit verscha(Ten, dafs der 
Umfarig des Drahtes, auf Grund dessen der Zoll fest- 
gesetzt wird, nicht infolge mangelhafter Fabricatión 
csceplionell ist.

Aufserdem wird cmpfohlen, haiifig die Mefs- 
sehablonen zu wechseln, sobald man wahrnimrnt, dafs 
ihre Genauigkeit durch den Gebrauch ein wenig ge- 
lilten hat.

IHo Eisen- unii Stahlindiislric der Ycrcinigteii 
Siaatcn.

Aus dcm Bćricht der » American Iron and Steel 
Association* fiir das Jahr 1885 und die ersten vier 
Monate dieses Jahres entnelmien wir folgendes: 
Dic Roheisenproduction der S i i d s t a a t e n  beginnt 
die Aufmerksamkeit des Landcs zu erregen. Ala
bama allein, welches in 1880 nur 77 190 t Roheisen 
produeirto, liatte im Jahre 1885 bereits eine Pro- 
ductiou. von 227 438 t aufzuweisen. Beim Jahres- 
schlufs waren nur 9% des Jahresproducts imver- 
kauft, wahrend im Yorjahrc 13 Jć unyerkauft 
waren. Die Production in 1885 war 4044526 t. 
146 720 t Roheisen wurden aus dem Auslande ein- 
gcfuhrt. 4348844 t wurden in den Ycreinigtcn 
Staaten consumirt. Dic Production aller Arten von 
Schienen war 1 144851 t — um 50 636 weniger ais 
im Yorjahr. Es war die kleinstc Production seit 
1878. In den letzten 31onat.cn wciśt dic Nachfrage 
indessen cinc bedentendc Steigerung auf. In der

Errichtung von Bessemcr-Stahl werken wurdć Aulser- 
gewolinlicbes geleistet; es wurden 28 neue Werke 
erolłhet, und 8 sind noch aufserdem im Bau.

Generbeschnle .(hohere.Burgerschule und gewerbliche 
Fachschulo fur Maschinentechnik) zu llagen i. W.

Aus dem vor niebreren Wochen erschienenen 
Prograrnni der Hagener Gewerbeschule ist zu ersehen, 
dafs dieselbe unter der anerkannt tuchligen lieitnrig 
des Directors Dr. Holzmuller in hoclist erfreulichem 
Anfbluhen begriffen ist. Die Scbulerzahl ist in 7 Jah 
ren von 80 auf 401 im verflqssenen Seniester gestio-, 
gen, unter denen 243 einheimische und 158 auswartige 
sich befanden. Die Zahl der Anmeldungen fiir das 
laufende Semesler stellt einen weiteren Aufschwung, 
namentlich lur die maschinentechnische Fachschulo 
in Aussicht.

Aus unseren fruheren Mitthoilungon wird unseren 
Lesern erinnerlich sein, dafs die Fachschulo im all
gemeinen nur jungę Leute aufnimint, die das ein- 
jahrige Dienstrecht bereits erworben haben. Die 
Reihe ihrer Schiller (45 im vorigen Semesler) rekru- 
tirt sich insbesondere aus zuitunftigen Maschineiitech- 
nikorn, Huttentechnikern und Fabricanlen. Von be- 
sonderem Yorlheile fur die Schiller ist das ihnen zur 
Yerfugung slehende reiche Exeursionsmaterial des ge- 
werbreiclien Regierungsbczirks Arnsberg.

W ie uns mitgetlieilt wird, steht das Yollstandige 
und hochsl beachtenswertbe Programrn technisclien, 
Interessenten, dereń Zahl bei der augenblicklichen. 
Schulgahrung grofs sein durfte, bei der Direetion der 
Schule zur Yerfugung.

Frageknstcn.
Ist es moglich, einen ' Lcdcrricm.cn bei 560 bis

• 580 Umdrehungcn pro Minutę nnausgcsetzt  Tag 
und Naelit in Betricb zu erhalten, ohne dafs das 
Leder durch die Erhitzung liart und briichig wird?

Angahe, wie derselbe alsdann zu bchandcln ist-, 
durch Yennittlung der Bedaction erwiinscht.

Marktbericlit.

Dusseldorf, den 29. Mai 1886.
Wenn durchaus nicht in Abrede gestelll werden 

kann, dafs die allgemeine Geschiiflslage sich recht 
unbefriedigend gestaltet und demgemafs auch. die 
Eisen- und Stahlindustrie schwere Zeilen durchzu- 
machen hat, so fehlt doch auf der andern Seite 
niclit die erfrculiehc Wahrnehmung, dafs die deutsche 
Industrie, infolge ihrer fortschreitenden Leistungs- 
fahigkeit, die Aufmerksamkeit immer weilerer Kreise 
auf sich lenkt und weil uber die Grenzen des 
Vat.erlandes hinaus in steigendem Mafse Anerkennung 
iindet. Ware dies nicht der Fa li, so wurden die 
Anfeindungen und Yerdachtigur.gen, welche die aus- 
liindische Presse, ganz besonders diejenige Englands, 
namentlich in ihren Facbjournalen , gegen die 
deutsche Industrie zu Ycrbreiten sich abmulit, nicht 
zu yerstehen sein; so aber ist dieses gehassige 
Treiben, welches jeder wirkliche »Gent!eman'!: in 
England ais nicht »fair« yeruitheilen mufste, das 
sicherste Zeichen der Besorgnifs und Angst, welche 
die Concurrenz des Auslandes, wir wiederholen es, 
namentlich unsere englischen Coneurrenten erfullt,

wegen des Yordringens deut-cher Industrieerzeugnisse 
auf allen Markten, selbst denjenigen, die England ais 
sein ausschliefsliches Absatzgebiet betrachtele.

Diese Wahrnehmung mufs den Muth starkeii, 
welcher erforderlich ist, um alle die yon der jetzigen 
traurigen Geschaftslage bedingten Anstrengungen und 
Opfer zu ertragen und zu bringen. Zu diesen ge- 
horen auch die beispiellos billigen Schienenpreise; 
von denen die neuere Zeit Kunde giebt, Preise, zu 
denen selbst die besten Werke ohne Yerlust nicht 
arbeiten konnen. Diese Preise werden jedoch keines
wegs von der naturlichen Preisbildung yorgeschneben, 
sondern es sind Kampfpreise, durch welche, nach 
dem Znsarnmenbruch der internationalen Schienen- 
cońvenlion, die Werke der yerschiedenen Lander ihre 
Krafte gegeneinander erproben. Dafs in den Verhalt- 
nissen selbst kein Ąnlafs fur einen ’so fabeljiaften 
Sturz der Schienenpreise' liegt; wird v,olil zur Genuge 
durch den Umsland bewiesen, dafs die Nachfrage 
gegenwiirtig durchaus nicht geringer ist als_ wahrend 
der ganzen Dauer der internationalen Scliienencon- 
yention. Was wir in unserm letzten Bericht aber in
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Aussicht stellten, ist eingetreten, die unerhort nie
drigen Schienenpreise haben ungiinstig auf den 
Preisstand auch aller anderen Walzwerkproducte 
eingewirkt; denn nur hierdurch ist zu erklaren, dafs, 
trotz der thatsachlich eingetretenen starkeren Be- 
schaftigung der Werke in Stabeisen und Blechen, in 
den Preisen die riicklaufige Bewegung unaufhaitsam 
andauert. Aber auch andere Ursaclićn fur diesen 
unhefriedigenden Zustand miissen hier erwahnt wer
den, wie beispielsweise das ganzliche Darniederliegen 
des Drahlgesehiifts infolge der Arbeiterbewegung in 
don Yereinigten Staaten. Ais die grofsen Ausstande 
der Eisenbahnarbeiter umfassende Yerkehrsstoekungen 
herbeifuhrten und auch zahlreicho Fabriken zur 
Weiterverarbeitung von Draht infolge der Strikes 
zum Slillstan J gelangten, sistirten die Handler die 
Abnahme ihrer hier gemachten Besteltungen auf 
Monate hinaus und die Drahtwerke mufsten ihre 
Production aufs iiufserste einschranken. Es ist zu 
hoffen, dafs mit der Ruckkehr geordneter Arbeiter- 
verhfiltnisse in Amerika wieder eine Besserung der 
induslriellen Yerlialtnisse eintreten wird, die dann 
auch wohl im allgemeinen ermuthigend wirken durfte.

Im K o h le n g e s c h a f t  ist seit dem letzten Be
richt eine wesentliche Aenderung nicht eingetreten. 
Naturgemiifs ist die Nachfragc in den Sommermonaten 
niemals so stark ais im Herbst und W inter und es 
ist daher moglich, fiir sofortige Lieferungen etwas 
billiger anzukommon; dagegen wird fur langer lau- 
fende Abschlusse an den erhohten Preisen festgehal- 
ten. In G askoh len  bleibt die Nachfrage nach wie 
ror sehr rege. Grofse Erregung herrscht in den be- 
theiligten Kreisen uber das Yorgehen einer Kgl, Eisen- 
hahn-Direction bei Yergebung des nachstjahrigen Be- 
darfs an Locomotivkohlen. Sammtliche eingelaufene 
Antdige wurden zuruckgewiesen, damit das Er- 
gebnifs einer, in aller Form vor sich gegangenen 
Vergebung vcrnichtct und hicrauf der Versnch 
nnternommen, auf dem W cge prirato r V  cr- 
hańdlungon mit den einzelnen Zcchen Abschlusse 
zu den verinstbringenden Preisen des Yorjahres zu 
thatigen. W ie w ir horen, soli dieser Versuch bisher 
nicht ganz erfolglos gewesen sein, wenngleich in 
der Hauptsache die nieisten Zechen wohl erkennen 
werden, in weicher Weise sie, dem Vorgehen der 
Konigl. Eisenbahndirection gegenuber, die Intercssen 
der nothleidenden Gewerke zu wahren haben.

K o k s  bleiben bei der vom Syndicat angeprd- 
netcu Einsehninkung der Production in miifsiger 
Nachfrage, DieRechtc der gemeinsamen Yerkaufs- 
stelle sind kitrzlich erheblieh erweitqlt worden, in
dem der Ycikauf der Ilóchofenkoks giinzlich in 
diese eine Hand gelegt worden ist. Da auch be- 
griindete Aussicht vorhanden sein soli, dafs die 
Mehrzahl der jetzt noch dissentirenden Werke der 
Yereinigung beitreten werden, so stellt derselben 
yoraussichtlieh eine erfolgreichc Wrirksamkeit beyor.

Uebrigens mufs hier besonders hervorgchoben 
werden, dafs die fiir Kohlen, besonders aber fiir 
Koks, weiter unten verzeichneten Preise nur fur den 
engeren rheinisch-wesffiilisćhen Industriobezirk zu- 
treflend sind, da iiber diesen Bezirk hinaus zu 
billigeren Preisen abgegeben wird.

Die Lage des inlandischen E r z b e rg b a u e ś  hat 
sich im laufenden Monat wesentlich yerschlechtert; 
sowohl im Siegerland wie an der Lahn und Dill sind 
die Preise der Eisenerze noch weiter gewichen. Rober 
S p a th e is e n s te in  wird zu 7,20 J l  pro Tonne, 
Nassauischer R o t b e is e n s t e in  von 48 %  Eisen zu
6,20 und von 50 %  Eisen zu 6,80 J l  pro Tonne 
offerirt. Es sind dies Preise, bei welchen auf lan
ger e Dauer ein Fortbetrieb der Gruben unmOglich 
wird. Frachtermafsigungen, und zwar im weitesten 
Umfang, konnen allein hier Hulfe gewahren. Der 
Beschluls des Bezirks-Eisenbahnraths KOln, wonach

fiir diese Bezirke infolge des nicht bestriltenen Noth- 
stands die Rewilligung von Ausnahmetarifen fur Erze 
befiirwortet wurde, kann nur mit Freuden begriifst 
werden. Rasche HCilfe ist dringend erforderlich, 
wenn nicht eine weilere x\nzahl Gruben zum Erliegen 
kommen soli, und din Grubenbesitzer in beiden Be- 
zirken hegen die feste Hoffnung, dafs der Herr Mi
nister der offentlichen Arbeiten, der Befiirwortung 
des Bezirks-Eisenbahnraths gemafs, die fur die Erhal- 
tung des Bergbaues so notbwendigen Tarife baldigst 
erstellen wird.

Im R o h e is e n g e s c h a f t  bleibt die Nachfrage 
schwach; die Preise aber haben sich ziemlich unver- 
andert erhalten, was wohl eine Folgę der abnehmen- 
den Yorrathę und der yoraussichtlieh geringeren 
Production sein durfte, denn weitere Hochofen sind 
ausgeblasen. G ie f s e r e i e i s e n  ist nach wie vor 
wenig begehrt. Nr. 1 wird immer mehr durch Hil- 
niatit-Marken verdrangt, wahrend fur Nr. 3 vielfach 
billiges geringwerlhiges Luxemburger Eisen Yerwen- 
duńg findet. Die ausgedehntere Benutzung von deut- 
schem Ilamatit-Roheisen hat das Gute im Gefolge, 
dafs das schottische Eisen vom deutschen Markt 
mehr und mehr ausgeschlossen wird.

Ueber S t a b e is e n  und B l e c h e  haben w ir uns 
schon in unseren einleitenden Benierkungen ausge- 
sprochen. Die meisten Werke sind in diesen Artikeln 
mehr beschitftigt ais vor einiger Zeit; die Preise sind 
jedoch in hohem Mafse unbefriedigend, da ein wei- 
terer Ruckgang nicht zu verkennen ist. Mit ziem- 
licher Wahrscheinlichkeit lafst sich aber annehmen, 
dafs die fiir die nachste Zeit in Aussicht genommene 
weitere Ausbilduńg des Verbands westdeutscher 
Blechfabricanten auch eine gunstige Ruckwirkung 
auf die Gestaltung der Preise ausuben wird.

D ie  M asc h i n e n fab r i k en und G ie f s e re ie n  
leiden unter den sehr geringen Preisen; theil weise 
macht sich auch Arbeilsmangel geltend.

Die Preise stellten sich wie folgt:
Kohlen und Koks:

F lam m ko h len ....................... J l  5,60— 6,20
Kokskolilen, gewasehen . . . »  4.20— 4,50 

» feingesiebte — —
Goke fur llochofenwerke . . » 7,60— 8,40 

» » Bessemerbetrieh . . » 8,50—10,00
Erze:

Rohspath............................ .... » 7,20
Gerosteter Spatheisenstein . » 10,50 — 10,80
Somorrostrof.o.b.Rotterdam . *12,00— 12,25
SiegeneiBraunoisenstein,plios-

p h o ra rrn .................................» — —
Nassauischer Rotbeisenstein 

mit ca. 50 %  Eisen . . . »  6,80
Roheisen:

Giefsereieisen Nr. I, . . . » 50,00—53,00
» II. . . . » 40,00-51,00
» III. . . . »  46,00-47,00 

Qualitiits-Puddeleiseu . . . »  41,00—43,00 
Ordinares » . . . .  » 37,00—38,00
Bessemereisen, deutsch. Sieger-

lander, g raues..........................» —  —
Westfal. Bessemereisen . . . »  47,00—49,00 
Stahleisen, weifses,unter0,l %

Phosphor ab Siegen . . . »  41,50—43,00 
Bessemereisen, engl.f.o.b.West-

kuste . . ' ....................... sh. 42,00-43,00
Thomaseisen, deutsches . . J l  38,50—39,50 
Spiegeleisen,10--12%  Mangan, 

je nach Lage der Werke . » 46,00—50,00
Engl. Giefsereiroheisen Nr. I I I

franco Ruhrort ..............  » 48,00—48,50
Luxemburger, ab Luxemburg . » 30,00
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Gewalztes Eisen:
Slabeisen,weslfiilisches . J l  92,00—96,00 
Winkel-, Faęon-u.Trager-Eisen (Grundpreis) 

zu flhnlichen Grundpreis 
ais Stabeisen mit Ai 
schlagen nach der Scala.

Bleche, Kessel- M  —
» secunda » —
» dunne . » —

Dralit, Bessemer-
5,3 mm . »

» aus Schweifs- 
eisen, ge- 
wOhnlicher » —

besondere Qualitaten —
Die Berichte uber den engl isc l ien Eisenmarkt 

lauten erfreulicher ais im yorigeh Monat. Im Nor- 
J e n  von England und Cleve land  macht sich 
im Roheisengeschaft eine etwas giinstigere Stimmung 
geltend, welche wahrschcinlicli dureh die Zunahme

der Verschiffungen und die Einschrankung der Pro
duction in Schotlland yeranlafst ist. Yon der Tees 
wurden vom 1. his 28. d. Mis. naliezu 63000 t Roh- 
eisen — 13000 t mehr ais im April — yerschifft. 
Bemerkenswerth ist, dafs diese Zunahme den grofse
ren auslandisehen Bestęllungen zuzuschreiben ist, 
welche 31600 t, gegen 23800 t im yorigen Monat, 
betragen haben. In Schott l and  hofft man auf 
bessere Preise, weil die Zahl der im Betrieb befiud- 
lichen Hochofen abgenommen hat und wahrschein- 
lich noch weiter reducirt werden wird ; auch in d«n 
Yerschiffungen ist eine Besserung eingetreten.

In den Yerei nigten S taa ten  hat sich die Lage 
der Eisen- und Stahl-Industrie gegenuber dem ersten 
Yiertel des Jahrs yerschlimmert. Der Geschaftsgang 
ist so matt, wie schon lange nicht mehr; schon im 
letzten Bericht ist erwahnt worden, dafs man ais 
Ursache davon hauptsachlich die Arbeiter-Unrulien 
betrachtet.

U. A, Bueck.

Grund
preis, 

Aufschliige 
nach der 

Scala.

Yereins-Nacliricliteii.

Nordwestliche Gruppe desVereins deutscher 
Eisen- und Stahl-lndustrieller,-

Yorstamls-Sitzung des Yereins deutscher Eisen* 
und Stnh l- Iiiilu strie llcr in Be rlin  mn 8. Mai 1S80.
A nwesond  die Herren: Generaldirector lti ch ter, 

General-Consul R u s s e l l ,  Direetor B l a u e l ,  
Justizrath Dr. Goose,  Generaldirector Lueg, 
Direetor M e i c r - Fricclenshiitte, Commerzienrath 
Mey er-nannover, Generaldirector Scrva.es,  
Direetor II. J .  S ta b 1, E. W  eiis o, J .  F. W  e s s e 1 s, 
Generalseeretar Bueck,  Dr. Rentzscl i .

En t s  c l i u ld ig t  foblend die llcrren: Geh. Com
merzienrath B a a r e ,  Direetor B r  un iier, Di- 
rector G rund ,  Gust. H a r t  mann, Commer
zienrath I l eg en sch e id  t, Geh. Finnnzrath 
.1 encke,Commerzienrath K reu tz ,  F.Sohicle, 
Generaldirector Seeboliin, Geh. Commerzien- 
rath Stu  mm, Dr. Z i mm er.

Die T a g  es ordnung lautet:
1. Gescliaftlichc Mittheilujigen.
2. Besprcclmng iiber die Gescliaftslagc und uber 

die etwa zu ergreifenden Mafsregeln.
3. Die mit Ocsterroich, Italien und der Schweiz 

neu abzusehliefsenden Handelsvertrage.
4. Statistischer Bericht des Geschiiftsftihrers iiber 

ArbeitszifTcrn und Lolino, sowie iiber die Bi- 
lanzen der Actiengesellschaften in 1885.

5. Monatsstatistik der Roheisenproduetion.
6. Die gescliaftlichc Behandlung der Fragebogen 

des Centralverbandcs deutscher Industrieller iiber 
die Wahrungsfrage.

7. Adrefshuch deutscher Industrie- und Handels- 
firmen.
llerr Generaldirector R i c h t e r  eroflnet die 

Sitznng im oberen Saal des Restaurant Julitz nach 
1 Uhr.

I. Geschaitlichc Mittheilungen.
1. In der letzten Yorstandssitzung ■war beschlos- 

sen worden, sich dafiir zu Yerwenden, dafs fiir alle 
gcgetzlich vorgeschriebenen B e k a ń  ntmachungen 
der A c t i e n g e s e l l s e h a f t e n ,  die im Reichs-

I anzeiger zu verofFentlichcn sind, seitens des letzteren 
I ein besonderes Abonnement erofthet werde. Da je-
I doch Redaction und Expedition des Reichsanzeigers 

ein derartiges Abonnement zu eriiffnen ablehnen, 
beschliefst man, bei anderen industriellen Yerbanden, 
insbesondere bei dem Centralverband deutscher In- 
dustrieller, anziifragen, ob auch dort ein almliehcs 
Bediirfnifs empfunden wird, und soli darin, je nach 
dem Ausfall dieser Erkundigungen, dic Angelegcn- 
heit event. in Gemeinschaft mit diesen anderen Yer- 
biinden weiter vcrfolgt werden.

2. Das von dcm Verein,smitgliedc Ilerrn Scha- 
rowsky  bearbeitete » M u ster 1) u oh f iir  E iseii- 
b a u t e in  hat in betreff seiner Fertigstellung 
abermals sehr bedauerliche YerzSgerung erfahren, 
doch soli nach den Yersicherungen des Ilerrn Yer- 
fassers die erstc Abtheilung des 1. Theils nunmehr 
bis Ende Mai drnckfertig vorliegen.

3. Die in Berlin fortgesctzte Agitation zu gunsten 
einerDeutschcnIndustrie-Ausstellung in Ber
lin  im La u fe des Jah res  1888 veranlafst (len Herrn 
Vorsitzenden,dieFragezustellen,obderYereinin dieser 
Angelegenlicit auf dem friiher angenommenen Stand- 
punkte zu beharren gedenkc. Nach langerer De- 
batte beschliefst der Vorstand mit allen gegen eine 
Stimme, die Ablialtung einer deutsch-nationalen 
Ausstcllung im Jahre 1888 fiir nicht wunschenswerth 
zu erklaren.

4. Der Geschiiftsfuhrcr legt die Anfange einer 
(noch zuvollendenden)S t a ti s t i k iiber diePr o d u e ti o n 
der wichtigsten Artikel der Eisenindustrie innerhalb 
der fur die Eisenerzeugung yorzugsweise in Frage 
konunenden Liinder wahrend der Jahre 1870 bis 1885, 
ferner iiber die E in fuhr  und Ausfnhr derselben 
Artikel mit Einschlufs der Maschinen, Locoraotiven, 
Waggons etc in denselben Landem wahrend der 
Jahre 1870 bis 1885, sodann iiber die Aus fu In
dos Deutschen lie ichs an Eisenerzen, Roheisen, 
Eisenfabricaten, Maschinen etc. nach unseren wich- 
tigsten Absatzgebieten wahrend der Jahre 1880 bis 
1885, endlich iiber die Pre ise  dieser Artikel wah
rend der Jahre 1880 bis 1885 vor. Der Yorstawl 
erkliirt sieli mit dieser Arbeit einverstanden und 
beschliefst die Drucklegung der Arbeit nach deren 
Fertigstellung.
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II.
Da in der lieutigenVorst.andssitzungzwei Grnppen 

des Yereins gar nicht vertreten sind, kann dic auf 
der Tagcsordnung stchende Besprechung iiljcr dic 
g esch l i f t l ic l ie  L a g o  praktisćho Reśultatc schon 
deshalb nicht erzielen, weil nur durch einhcitlichc, 
das ganze Deutsche licich  umfassemlo Mafsregeln— 
sei es auf dem Wege der Betriebsreduction, der 
Preisfixirung, der Convcntioncnetc. — ein bemerkens- 
werther Einflufs der tiiglich schwieriger werdenden 
Lage gegoniiber zu erwarten sein konnte und weil 
allen auftauehenden Vorschl:'igen gegoniiber dic Un- 
gewifsheit aufrecht erlialten bliebo, welche Aussicht 
fiir dereń Durclifiihrung in allen Theilen des Reiclis 
Yorhanden sei. Dagegen wurde constatirt, dafs in
nerhalb aller Grnppen die Bestrcbungen fiir gemoin- 
sames Vorgehen eifrig fortgesetzt werden und dic 
Ilolfim ng auf eine Ycrstandignng innerhalb der 
grofsen Branchen der Eisenindustrie noch aufrecht 
zu halten ist.

Zur Sprache gelangte sodann die russischc Żoll- 
politik, welche eine Verschlimmcrung insofern bc- 
sorgen lasse, ais dem Vernelnncn nach sogar der 
Plan ventilirt. werde, innerhalb einer kurzeń Ileiho 
von Jahren die Einfuhr von Eisenartikeln aus dem 
Ausland mehr und mehr zu vermindern bezw. zu 
lim itiren und endlich die Einfuhr ganz zu prohibiren. 
Nicht minder wurde die russischc Eisenbahnpolitik 
beklagt, welche neuerdingś die Tarifs;itze,ungcachtet 
der deutscherseitś fiir andere russischc A rtike l be- 
reitw illigst gewahrten Tariferlcichterungen, ganz 
unerwartet erhohen und sieli zum Ycrbiiiidetcn der 
Zollpolitik machen wolle. Das Prlisidium w ird er- 
maclitigt, nicht nur jetzt, sondern bei irgend passen- 
der Gelegeiiheit dic geeignet erscheinenden Schritte

zu thun, und werden die Gruppen anfgefordert, den 
Hauptvorstand hierin wirksam zu unterstiitzen, so
baki sieli fiir sie dazu Gelegenheit finden sollte.

lIervorgehoben w ird ferner, dafs, weil dic E r 
mafsigung der Arbeitslohne so lango ais nur irgend 
moglich vermieden werden mochte, der iiberaus 
niedrigen Preislage gegcniiber eine jErmaisigung der 
Productionskosten in erster Linio in der Ycrbillige- 
rung der Transportkosten zu erblicken sei, und er
giebt sieli daraus die Nothwendigkcit, die Bestrebun- 
gen fiir billige Transportsiitzc sowohl fiir den in- 
terncn Ycrkehr, w ie fiir den Export fortzusetzon 
bezw. wieder aufzunelunen.

III.
Der H an d e l s v e r t r a g  mit Oes t e r  r c ie li 

lauft mit dem B I. Decenibcr 18S7 ab; der mit der 
S c h w e iz  abgeschlosśeńe Yertrag ist ani 30, Ju n i
1886 das erste Mai kiindbar, von da ab mit ein- 
jahrigen Fristen ; der IIandelsvertrag mit 1 ta l i  en 
ist vom 1. Februar 1888 ab kiindbar. Wenn nim 
auch zu erwarten sei, dafs in diesen drei Landem  
Deutschland das Recht der mcistbegiinstigtcn Natioń 
wieder zugestanden werde, so seien doch dieBesorg- 
nisse nicht von der Hand zu wcisen, dafs die neuen 
Zolltarife die deutsche Einfuhr hie und da mit liolie- 
ren Zollen belasten konnten. In  Oesterreich sei dies 
in dem vor Â’enigen Tagcn bekannt gewordenen 
Ausgleichstarif zwischen Oesterreich und TJngarn fiir 
feinc Eisenwaarert.: und cinzelne Artikel der Klein- 
eisenindustrie bereits geschehen. Ilierzu legt. der Ge- 
sehaftsfiihrer die nachstchendcn Tabellcn iiber dic 
Ausfuhr deutsclier Eisenwaaren und Maschinen nacli 
den in Frage stehenden 3 Landern vor.

Ausfuhr aus Dentschland nacli Ocstcrreieh-Ungarn.

T o n n e n  a 1 000 K i l o .
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H  P*-. 
Sli lek.

1880 35 529 19 805 10 957 371 3 019 2 296 50 1 589 324 1 279 157 55
1881 66 952 33 340 15 004 904 6 398 9143 486 1 625 339 591 369 268
1882 69 731 49 359 18 434 744 7 786 14 594 1 068 3 032 397 1 859 1 616 62
1883 102 803 60 537 17 220 3 088 15 641 14 495 1 257 3 184 497 2 632 1 224 128
1884 62 343 44 935 18 895 315 14 286 2 838 264 2 408 499 2 166 1278 56
1885 30 822 27 821 14 341 143 7 696 1294 42 1592 395 1897 780 327

Ausfuhr ans Deutschland nacli <ler Schweiz.

T o n n e n  a 1 000 K i l o .

Roheisen
und

Ingots.

Eisen-
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1
M

as
ch

in
en

.

Ingots, Stabeisen. Schienen.
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1880 6 050 36 403 2 048 245 13 620 8 874 677 2 041 991 542 53
1881 0 994 43411 2 487 353 17 468 10 588 1 725 2 773 1 534 289 111
1882 6 259 39 229 4 505 439 19 979 3 714 1783 3 886 1 794 428 1474
1883 7 224 44 623 4 756 514 17 090 11343 3 631 2 734 2 314 443 1 951
1884 7 227 . 44 762 2 793 708 19 558 8 829 3 134 3 353 2 756 332 157
1885 13 207 45 650 3 203 1 774 18 655 7 536 5 074 3 479 3 222 402 357
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Ausfuhr aus Deutschland nach Ita lien .
T o n n e n  a 1000 Ki lo .

Roheisen
und

lngots.

Eisen-
Fabricate.

M
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.

lngots. Stabeisen. Schienen.
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Draht.
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-
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1880 719 26 034 2 861 350 1929 14 012 2 031 2 009 2 829 922 95
1881 640 37 689 5 478 382 4 791 16 865 2 784 3 369 5 424 2 680 673
1882 1 045 59 511 6 882 692 9 093 35 643 3 078 4 398 2 026 3 449 330.
1883 16 727 68 009 8161 7 661 21493 22 917 6 439 7 138 3 995 3 512 411
1884 13 685 74 108 7 447 7 583 20 710 25 630 6 433 8 525 3 536 2 879 25
1885 16 178 77 421 7 795 9 328 18 292 31 973 6 728 9 279 1 641 2 575 55

Ueber dic einzusehlagenden Schritte entsteht 
eine langere Debatte und wird schliefslich das Prii- 
sidium gebcten , irisoweit nothig und sobald cs ge- 
boten crscheine, dieselben Wege einzuschlagen, die 
bei dem Abschlufs andorer Ilandelsvertr;ige fruher 
bis zu einem gewissen Grade sich erfolgreich gezcigt 
haben.

IV.
Dic vom Geschaftsfiihrer bcarbeitete, in Correc- 

tur vorlicgcnde Zusaminenstellung iiber die 1885 auf 
247 Werken beschaftigten A r b e i t e r  und gezahlten 
L o lu i e, sowie iiber die B i la n z e n  von  103Actien- 
G e se l l s e h a f te n  im letzten Geschaftsjahre w ird 
vom Yorstand genehmigt und soli dieselbe nach 
Drueklegung verthcilt werden.

V.
Der Yerein fiir den Verkauf von Siegerlander 

Spiegeleisen yerw eigert neuerdings die Angabc sei
ner Monatsproductian von Spiegeleisen fiir dic vom 
Vere inbearbcitetcMonatsstatistik  der Roheisen- 
p roduc t ion .  Man hofft, dafs die dort aufgetauch- 
ten Bedenkcn dadurch beseitigt werden, dafs die 
Production von Spiegeleisen nicht mehr getrennt, 
sondern in Zukunft unter Puddelroheisen mit auf-' 
gcfiihrt werde, und iibernimmt die nordwestliche 
Gruppe, eine Verstandigung mit dcm Sicgener Yer
ein herbeizufuhren. — Aufserdem w ird der Hoffnung 
Ausdruek gegeben, dafs dic Iliittenw erke an der 
Saar, in Lothringcn uud Luxemburg sich dazu ver- 
stehen werden, ihre Monatsbcstandc an Roheisen 
wieder mit anzugeben, um so mehr, ais mit Uebcr- 
cinśtimmung des Yom andes die Mitthcilungen iiber 
die Bestande nur den Hochofcnwerken zugehen.

VI.
Yom Centralverband deutscher Industrieller ist 

der Verein um sein Gutachtcn in betreff der Wah- 
rungsfrage crsucht worden. Bcschlossen w ird ein- 
stimmig, yon einer specicllen Bcantwortung der yom 
Ccntralyęrband gestclltcn 10 Fragen, von denen 
einige noch in Unterabthcilungcn zerfallen, abzusehen 
und nur die beiden Fragen :
Nr. 6. „Halten Sie eine Aenderung der deutschen 

Miinzgesctzgebung im Interesse der deutschen 
Gcwerbthatigkeit fiir erforderlich oder wiin- 
schenswcrth ? “

Nr. 10. „Halten Sic es fiir zweckmafsig, dafs der 
Centralverband deutscher Industrieller ais 
solcher in dieser Frage Stellung nehme und 
eine In itiativc der deutschen Reichsregicrung 
beantrage ? “ 

mit „ N e i n “ zu beantworten.
Yl.e

VII.
Die Ycrlagsbuchliandlung des Ilerrn  O. Spamer- 

Łeipzig (Ilerausgeber des Adrefsbuchs deutscher 
Exportfirmen) hat dem Preufs. Handelsministerium 
den Plan eines Ad re fsbuchs deutscher In dustric- 
und H an d e ls f irm en  yorgclegt und um dessen 
Forderung nachgesucht. Das Handelsministerium 
schcint eine wohlwollcnde Stellung dazu einnehmen 
zu wollen, hat indessen zuvor (las Gtitaehten des 
Centralyerbandes deutscher Industrieller eingeholt, 
der jedoch in dieser Angelegenheit sich wieder an 
seine Untcrverbande, darunter auch an unsern 
Yerein, wendet. Der Yorstand glaubt zwar cin her- 
yorragendes Bediirfnifs fiir die Grofsindustric nicht 
erblicken zu sollen, w ill aber keine Bedenkcn er- 
heben, falls zum Zweck einer moglichst vollst;indigen 
und correcten Bearbeitung fiir die Redaction dieses 
Adrefsbuchs dic Mitwirkung des Geschiiftsfiihrers 
bezw. der Gruppensecretare wiinschenswerth cr- 
scheinen sollte, ohne dafs dem Yerein daraus cinc 
Ycrbindiichkeit erwachst.

Nach dem Sitzungsprotokoll mitgethcilt
durch den Geschaftsfiihrer 

Dr. II.  Jienłzsch.

V e re i n d e u t s c h e r  E i s e n h U t t e n l e u t e .

Auszug aus (lem Protokoll der Yorsłandssitzuiig 
YomSonnabend den 29.M ai 1886 in der Reslaurałion 

Thfirnagel zu Diisseldorf:
Anwescnd die Herren:

C. Lueg (Vorsitzender), Blafs, Brauna, Bueck, 
Daelenj Elbers, Liirmann, Massenez, Minssen, 
Schlink, Tlnelen.

Entschuldigt dic Herren:
Helmholtz, Krabler, Offergeld, Osann, Schmidt, 
Schultz, Scrvaes, Weyland.

Die T a g e s o r d n u n g  lautet-e:
1. Fcstsctzung des Tages und der Tagesord

nung der niichsten General-Versammlung.
2. Zuwahl eines Vorstandsmitgliedes.
3. MittheilungmehrercrministeriellerSchrciben.
4. Bericiit iiber die weitere Thatigkeit der 

Commission betr. Anlegung von Dampf- 
kesseln hinter Puddel- und Schweifsófen.

5. Verschiedenes.
Das Protokoll wurde durch den Geschaftsfiihrer 

E . Schrodter gefiibrt.
Beginn 4'h  Uhr. Yerhandelt wurde Mie folgt: 
ad 1 wurde Sonntag der 27. Juni ais Tag 

der nachsten General-Yersammlung bestimmt und die 
Tagesordnung zu derselben wie folgt festgestellt:

11
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1. Geschaftliclie Mittffiiinneen.
2. U c h o  r d i c  r  Ii o i n i s c li - w o s t f ;i 1 i s e li o 

K le ine iscn-  und S ta h lw a a rcn in d u -  
s t r ie .  Yortrag von Ingenieur llaedicke, 
D irector der Fachschulc fiir dic Stahlwaaren- 
und Klcinoisen-Tndusfric in Remscbeitl.

3. D ie  Zusam m ensetzung  der Thomas- 
s c l i l a c k c  und ih re  B e g r i in du n g . Vor- 
trag von U. Iliigenstock-llordc.

4. U e b e r  d ic  neue  ren  E r f a h r u n g e n  
in d e r  o b e r  sch le s i s c h e n  II o c l i - 
o f e n in d u s t r i e .  II. Macco-Siegen.

A is Ort der Yersaminlung wurden dic oberen 
Uiiumc der Gescllschaft »Verein« in Dusseldorf 
bestimmt.

ad 2 wurde H err Huttendircctor Ilaarm ann in 
Osnabrtick einstimmig dem Vorstande zugcwalilt.

ad 3 crfolgte dic Verlesung mehrerer bei dem 
Yorsitzenden von dem Herrn Minister fiir Handel 
und Gewerbc cingcgangener Sebreibcn.

ad 4. Der Protokollfiihrer referirte , dafs dic 
yom Yorstande cingcsetztc Commission zur Hcrbci- 
fiihrung einer Aendcrung der Yorsebriften in der 
Anlage von Dampfkesseln hinter Puddel- und 
Schweifsófen am 14. Mai d. J .  nochmals zusammen- 
getreten sei und dic Abscndung einer Eingabc an 
(len Herrn Minister fiir Handel und Gcwerbe 
empfohlcn babo. Da die Angelegcnheit damals 
aus bestimmten Griinden dringlich gewesen soi. so 
sei dieselbe vom Yorsitzenden ohne Bcfragen des 
Yorstandes abgeschickt worden. Nacli Mittheilung 
des Wortlaut.es der Eingabc ersuchte der Yorsitzende 
um Tndemnitiits-Ertheilung fiir sein Yorgehcn, welche 
einstimmig bcw illigt wurde.

ad 5 verlas der Vorsitzende ein von dem tech
nischen Ausschufs des »Vereins fur Gewerbfleifs* cin- 
gegangenes Sclireiben, in welchem unser Yerein auf- 
gcfordeit w ird , sieli an einer grofseren Reihe von 
ani der Berliner Kgl. Prufungsanstalt vorzunebmenden 
Fcstigkeitsversuchen beziiglich des Yerbaltens voń 
Eisen und Stalli bei hoheren Temperaturen zu be- 
theiligen. Nacli eingehender Beratbung yerwies die 
Versamnilung die Angeiegenbeit an eine Commission,
111 welche die Herren

Brauns, (ais Yorsitzender,)
Minssen,
Massenez 

gewahlt wurden.
Sodann wurde einstimmig die Annahme folgender 

Resolution beschlossen:
D er V o rs ta n d  des Y e r e in s  d e u ts ch e r  

E i s e n l iu  t te n le u te  e rk li i r t  beziig l ich der 
f i ir das J a  h r 1888 beabs ich t ig ten  Gewerbe-

anss te l lung  in B e r l in  seine vo Ile  Ueber- 
e inst im m ung  m it den ab lehnenden Bo
sch liissen  des V e r e in s  d e u ts ch e r  Eisen- 
und S ta h l in d  u s t r i e l l e r  und e rhebt  ent- 
sch iedencn  W id e rs p ru c b  gegen den Ycr- 
such, c in c r  weder zeitgemafsen noch in 
ihren  E r fo lg c n  ges ichertcn  Tbeilausstel- 
lung den Namen e iner d e u ts ch -nat iona len  
gejien z u wollen. E in  de ra r t iges  Unter- 
nehmen bedarf der f re ien ,  ó p fe rw i l l ig en  
Zustiinm ung der H au p t in d u s tr iezw e ig e  
D eutsch lands , we lche  G ru iid la g e  der ge- 
p lan ten  A uss te l lung  fehlt.

Schliefslich wurde auf Antrag der Rechnungs- 
revisoren, der Herren Coninx und Frank, dem Kassen- 
filhrer des Vereins, Herrn Ed. Elbcrs, unter dem leb- 
baften Ausdrucke des Dankesgefiihls fur seine Muhen 
Decharge pro 1885 ertheilt.

Nachdem noch die Recbnungsrevisoren fur das 
laufende Jahr wiedergewahlt worden waren, erfolgte, 
da weiteres nicht zu verhandeln war, gegen 73/.« Uhr 
Schlufs der Yersamrriluiig.

Dusseldorf, den 30. Mai 18S6.
E . Schródter.

Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.

Dauber, Aur/., Tbeilhaber der Firma August & Hein
rich Dauber, Bochum.

Dieclimann, G., vorm. Oberingenieur b. Krupp, Berlin W , 
■ Potsdamerstrafse 50.

Fechner, Louis, Koln, Humboldtstrafse 34.
Frcudenbery, Franz, Civilingenieur, Mannheim.
Liebrecht, Otto, . Ingenieur, Tbeilhaber der Firma 

Althąiis & Liebrecht, Puddlings- und Walzwerk in 
Attendorn (Westfalen).

Michaęlis, H ., Hiittenverwalter, Allhutten bei Beraun 
(Bohmcn).

Sudhaus, W., Ingenieur, W ilten, Widcystrafse 17.
Voigt Th., Bctriebsdirector v. Piedboeuf, Dawans & (ile., 

Dflsseldorf-Oberbilk.

iN eue M itg l  i ede r :
Kintzle, Fr., Oberingenieur des Aachener - Hiitten- 

Yereins, Rotbe Erde bei Aachen.
Senff, Em il, Tbeilhaber des Neufser Eisenwerks, 

Heerdt bei Neufs.

Y e r s t o r b e n :
Feliland, Hermann, Ingenieur, Warstein in Westfalen,

B ucherschau .

Techniseft-chemisches Jahrbuch 1884— 1885. Ein 
Bericlit iiber dic Forlschritte auf dem Ge
biete der chemischen Technologie von Mitte 
1884- bis Mitte 1885. Herausgegeben von 
Dr. R u cl o 1 f B i e d e r m a n n. Berlin. Ver- 
lag von Julius Springer. 1S86.

Bereits seit einigen Wochen liegt der 7. Jahrgang 
dieaes ausgezeichneten Compendiums vor. Indem

wir im grofsen Ganzen auf die in Nr. 2'vorigen 
Jahres enthaltene ausfuhrliche Besprecbnng hinweisen, 
bemerken wir noch, dafs der Yorliegende Band sich 
seinen Yęrgangern durchaus wurdig anreiht. Ein be- 
sonderer Vorzug des, Biedertnannschen Jahrbuehs 
ist der, dafs dasselbe nicht jahrelang hinterher liinkt, 
sondern den Fortscbritten der Technik dicht auf dem 
Fufse folgt. Die Ausstattung des Buches, namentlich 
die Ausfuhrung der Textillustrationcn, inacbt dem 
Yerlag alle Ehre.


