
Abouuementspreis
f i ł r

Nlchtverelns* 

m ilglleder: 

15,Mark 
j ahrllch

exćl. Porto.

Die ZeitschTifl erscheint in monadichen Men. ^
■■ —!-• 0*0 —

U 3

tahl und Eisen.
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Der Rotlicsand - Leiiclittlmrin in der Nordsee.

?ebcr den vor der W eserm undung in 
heftigem Kampfe m it den Elementen 
von der Actien - Gesellschaft Ilarkort 
in Duisburg ausgefiihrten Leuchtthurm- 

bau hielt H. Otto Offergeld, der Direetor der Ge
sellschaft, ani 21. April d. J. vor dem Archi- 
tekten- und Ingenieur-Verein zu H am burg einen 
lioelist interessanten V ortrag, aus dem wir mit 
giiliger Genelimigung des Redners die naclifol- 
genden auśzuglichcn Mitlheilungen eritlebnen.

Zur besseren Bezeichnung der W esereinfahrt 
war von den Uferstaaten Preufsen, Oldenburg 
und Bremen im Jahre 1878 die S tadt Bremen 
und von dieser das Tonnen- und Bakenamt mit 
der Errichtung eines Leuclitthurm s auf dem soge- 
nannten »Rothen Sand«, einer bart an der 
offenen Nordsee vor der W eserm undung belege- 
nen und bis zu etwa 5 ni unter W asser sicb er- 
bebenden Sandbank betraut worden. Der mit 
der Ausfuhrung beauftragte Bauratb Hanckes kam 
nacli mit der Gesellschaft H arkort gepflogenen 
Berathungen noch im Laufe desselben Jahres zu 
der Einsicht, dafs bei dem Leuchtthurm , welcher 
sieli auf Sandboden bei 8 bis l i m  W assertiefe 
28 m iiber Niederwasser erheben soli te und fur 
starken Eis- und Seegang bereclinet sein mufste, 
eine Sehraubenpfahlfundirung nieht durchfuhrbar, 
sondern im Gegentheil ein sehr massives Funda
ment zu empfehlen sei. W egen der hierzu noth- 
wendigen langen Bauzeit und des seliweren See- 
gangs halber erschien die Errichtung fester oder 
die Anwendung auf Schiffen schwimmender Ge- 
ruste oder die Ausfahrt eines auf Schiffen han- 
genden Gaissons unthunlich, es ergab sieli yiel- 
melir die von Bauralh Hanckes vorgeschlagene 

VII. c

Idee ais die beste, den Caisson schwimmend an 
Ort und Stelle zu flofsen, ihn dort auf irgend 
eine W eise auf den Grund und tief in den Boden 
zu versenken und schliefslich mit Beton auszti- 
fiillen. Die Firm a H arkort erweiterte diese Idee 
dahin, dafs sie die Absenkung durch Einlassen 
von W asser und das Eingraben in den Bodcn 
auf pneumatischem W ege in der W eise bewirken 
wollte, dafs sie alle dazu nothigen Maschinen 
und Apparate in dem sehwimmenden Fundament- 
Caisson betriebsfahig aufstellen und mit diesem 
hinausfahren wollte. Sie arbeitete das Project 
aus, w urdc aber bei der im Friilijahr 1879 aus- 
geschriebenen Verdingung von einer, aus einem 
ihrer fahnenfluchtig gewordenen Beamten und zwei 
anderen Technikern bestehenden, eigens fur den 
Bau des Leuchtlhurm s zusammengetretenen W ett- 
bewerbs-Gesellschaft urn eine bedeutende Summę 
unterboten. Naclidem letztere Gesellschaft den 
Zuschlag erhalten hatte, begann sie im W inter 
1880/81 den Bau des Caissons, fiihrte denselben 
durch zwei Schleppdainpfer im Mai an die 
B austelle, woselbst er sieli zwar gleich am 
ersten Tage durch die Ebbe- und Fluthstm - 
mungen um 21° gegen die Vertikale neigte, 
sich aber durch gliiekliche Zufalle wieder gerade 
richtete, so dafs man im Juni m it der Ausbe- 
tonirung des Caissons und im August mit der pneu- 
niatisclien Versenkung beginnen komite. Wegen 
des uriauskómmlichen Preises, zu welehem jene, 
iiber unzulangliche Mittel verfugenden llnter- 
nehm er den Bau ubernommen h a tten , liefsen 
sie sich zutn Sparen verfuhren an Stellen, wo 
es niclit geschchen durfte, und blieben mit noth- 
wendigen Arbeiten dort im Riickstand, wo keine
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Erste Ausfuhrung.

Abgescnkter Fundament-Caisson Ende Mai 1881.

Absclilagszahlungen vorgesehen waren. So wurde 
nam entlich der Ąufbau der Caissonwiinde und 
die Ausfflllung m it Beton vernachlassigt. Ais 
daher im Anfang October die Schneide zwar be- 
reits bis auf 2 0 3/,i m unter Niederwasser hinunter- 
getrieben, aber erst bis auf 9 m  unter N iederwasser 
ausbetonirt w ar, so konnten, ais urn jene 
Zeit einc starkę Sturm fluth eintrat, die diinnen, 
nur durch holzerne Pfosten verstrebten Blech- 
wandungen derselben kcinen W iderstand leisten, 
die Blechwand brach 2 1/3 m iiber dem Boden ab 
und alles bis dahin miihsam GeschafFene wurde 
mit einem Sehlage vernichtet.

W enngleich nieht zu verkennen ist, dafs 
widrige Um stande sieli vereinten, um den Mifs- 
erfolg herbeizuiuliren, so kann doch andererseits 
die erste, verungluckte Ausfuhrung ais eine 
drastisehe lllustrirung der Yerhaltnisse betraehtet 
werden, in w elche das heule ubliclie Submis- 
sionsverfahren den W ettbew erb, namentlich 
au f dem Gebiete grofserer Bauausfuhrungen, 
gedriuigt hat. Die uuisonst aufgewamltea Bau- 
kosten betrugeu nach Angabe der Unternehm er 
8 9 0 0 0 0  t-M, au denen sie selbst mit 1 2 5000  vM>, 
Materiallieferanten und sotistige Borger mit 
I S J 0 0 0  und die Baubehorde m it SOOOOuft
betheiłigt wareo.

T rotz der sohkchten  Erfahrungen, welche 
saao be i dem ersten A usfuhrungsveisuch ge- 
m aeht hatte. setzteu die T rager des Gedankens 
m it huehst anerkennensw erther Thatkraft eine 
zweite, auf denselben Priuęipien wie die erste 
basirte A usfuhrung ia Gang. Dieselbe wurde nun 
au f Grund ihres ursprimgltchen Projectes von 
der Aetteit-Gesellschaft H arkort uherttommen und 
xw ar zu einem G esanuutpm s vou 000  
einsehHefelieh Bodeubetestigung und d er gaozen 
A usrustuug, absesehen t o r  dem tu Sehwedsn 
hestelUeu Leuehtappaxut, wShreud fur die ver- 
ungKiekte AusfOhruug, bet weleher tdierdings Huhe 
und D urchm esser geriuger, a u d i  die Erkeraas-
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ban ten und anderc Zuthaten nicht vorge- 
schen waren, nur 455 000 M  gefordert wor- 
den waren. Am 21. Seplem ber 1882 wurde 
der Vertrag unterzeiohnet und seitens der con- 
trahirenden F irm a sofort zur Ausfiihrung ge- 
sohritten. W ie wir gleich vorausschicken wollen, 
erledigte sich dieselbe unter schwierigen Verhalt- 
nissen ihrer Aufgabe in umsichtigster W eise und 
m it schneidigster Thatkraft.

Der wesentlichste Bestandtlieil des Thurm es 
(s. Fig. 1) ist der Fundament-Gaisson mit seiner der 
Montage und Fundirung dienenden A usstattung. 
D erselbehat eine langlichrunde Grundrifsform mit 
zugespitzten Kopfen, gegen Nordwest und Sildost 
gekehrt, dabei 11 m  in der Breite und 14 m in 
der Lange messend. Die Hohe der den Caisson 
bildjnden Blechwandungen betrug bei Beginn der 
Montage (bei der Ausfalirt) 1 8 l/2 m  und wurde 
wąbrend des Baues allmahlich bis auf 3 2 3/4 in 
erhoht. Sie bestehen aus 10 mm  dicken Eisen- 
platten, ausgesteift in vertikaler R ichtung durch 
28 Spanten aus 250 mm  hoben J-E isen , und 
durch 2 sehr starkę Steven an den Vorkopfen, 
in horizontaler Richtung durch ringformige Blech- 
trager in Hohenabstanden von je  3 m, dazwischen 
noch durch W inkeleisen-Ringe in Abstanden von 
je  1 m . Die eigenthumliche G rundrifsfonn m achle 
aufserdem die Anordnung von 2 vertikalen Blech- 
schotten und kraftige horizontaie Verankerungen 
der Steven nóthig. Alle diese Aussteifungen 
w urden so bemessen, dafs sie einem hydrosta- 
tiseben Druck von 6 m  Hohe von aufsen und 
von innen widerstehen konnten. Ueberdies wurde 
nur allerbestes Materiał verwendet und dessen 
Bearbeitung m it der grófsten Sorgfalt ausgefuhrt.
2 1/2 m  uber U nterkante des Gaissons ist ein 
Blechboden eingebaut, getragen und ausgesteift 
gegen liohen Druck durch 12 Quertrager und 2 
darubergelegte Langstrager von 1 resp. 2 m Hohe. 
Der so im untersten Theile des Gaissons abge- 
trennte Raum von 115 qm  Grundflache bei 
2 l/i  m Hóhe bildet die Arbeitskammer. Die 
W andę derselben sind gegen die Decke m it zahl- 
reichen Consolen abgesteift und an ihrem unteren 
Rande, der sogenannten Schneide, w elehe beim 
Absenken ins Erdreich eindringen m uis, mit 
Flach- und W inkeleisen gesaumt. Milten uber 
der Decke erhebt rsich ein yertikaler cylindrischer 
S chacht von 1 m  D urchm esser, innen m it Leiter- 
sprossen versehen, welcher hoch oben die Luft- 
schleuse tragt, einen 3 m hohen Cylinder von
2,6 m Durchm esser. Die Luftschleuse ist mit
2 Materialkammern fur die heraufgeforderten Erd- 
inassen, und m it 2 Einsteigekammern versehen. 
Zur Hinaufbeforderung des Bodenaushubes ist sie i 

mit einer Dampfwinde ausgerustet. Aufserdem [ 
sind Sandgeblase Torgesehen, fur den Fali. dals j 
die Bodenart die Forderung au f diesem bequeme- > 
ren W ege gestatteo sollte.

Im oberen Theile des Gaissons sind 4 uber- i

einander befindliche Arbeilsplateaux angcordnel, 
jedes, besonderen Verrichtungon dienend. (Vei'gl. 
Fig. 3.) Zu unterst, aus Balkon und Brettern 
gezimmert, leicht versetzbar, ruh t auf den er- 
wahnten 2 Querschotten das Betonageplateau, 3 m 
daruber, in 2 ter Etage, folgt das aus starken 
B lechtragern gebildete, 2  Dampfkessel von zu- 
sammen 60 qm Iieizflache, einen Luftcompressor, 
einen Oberflachen-Condensator, eine Gęntrifugal- 
pumpe, Kohlen- und W asserbehalter u. s. w. 
tragende Maschinenplateau. In Ster Etage folgt 
ein m it 2 Schlaf- und Magazinraumen besetztes 
P lateau, von welchem aus aufserdem der Luft- 
schleusenbetrieb, das Ein- und Ausschlcusen der 
Caissonarbeiter vor sich ging. Auf der obersten, 
der 4 ten Etage, dem sogenannten Hebeplateau 
befinden sich 2 drehbare Dampfkralmen von je 
2000 kg Tragfaliigkeit und 4 m Ausladung, welche 
das Loschen der SchiITe besorgen. Die binauf- 
geforderten Eisentlieile werden von hier aus dircct 
eingebaut und zum Aufholien der Gaissonwandc 
verwandt, der geforderte Beton, weitaus die grofste 
Masse, wird von dort durch Robre nach dem 
Betonageplateau gestiirzt.

Das successive Versetzen dieser Plaleaux fast 
ohne jede Betriebsstorung geschieht durch einige 
wenige Arbeiter vom Hochplateau aus mittclst
4 Schraubenspindeln, w ahrend dieses selbst durch
4 andere Spindeln hochgewunden wird.

Nachdem Redncr hierm it das Reiscgepack 
des fahrenden Gaissons (vergl. Fig. 2) in der

S e h m ro m e c d e r  F amtemenl-Cafeson Etide Mai ISZZ,

Hauptsache heschrieben hatte, — auf die beiden 
Reiselaschen zur Linken und Rechten kam er 
spater zuruck, — ging e r  zur Beschreibung der 
spateren E inrichtungan seinem festenW  ohnsitz ObCT. 
Am Rothen Sande soli e r  sich riiederłassen auf 
den Meeresboden, eingegraben werden bis 22 m 
unter Niederwasser, und ausgefullt werden mit 
Beton und Mauerwerk bis 1,8 m uber jenen
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W asserspiegel. Auf dem so gebildelcn Funda
m ent crhebt sieli dann mit kleinerer krcisfórmiger 
Basis von 10,3 m D urchm eśser der Thurm-Auf- 
bau. Das so urn den Fnfs des Thurm es ent- 
stehende Bankett ist m it sehweren slark ver- 
ąnkerteri, obenauf gerippten Gufsplaltcn abgedeckt. 
Bis zu r Hiilie von 8 hi m it starker und 
schwungvoller Yerjiingung aufsteigend, bat sieh 
hier der Durcbm csser auf 7 m  verringert, bis z u 
diesem Punkt ist der T hurm  nocli Yollstiindig 
m it Mauerwerk augefullt, nur die W assercysterne 
und der FI u thinesser-Schacli t sind ausgespart. 
Der weitere Aufbau, der den Kellerraum bildet, 
ist innerhalb der eisernen Hiilie m it einer 2 1/3 
Stein starken Mauer verkleidet und mit einer 
aus Eisenwellblecb und Beton hergestellten feuer- 
sielieren Decke versehcn. Die dann folgenden 
E tag en : Magazin, Kiicbc und W obnraum , werden 
nur von dem Eisenkorper gebildet, der aber innen 
m il doppelten Holzwanden verkleidet und an der 
inneren Seite nocli gerobrt und verputzt ist. 
Ueber dem W olm zim m er befindet sich das mit 
einein Gelander umgebene Plateau in einer Hóhc 
von 2 4 1/a m iiber Niederwasser. Hier bat sich 
der T hurm  bis auf 5,1 m verjungt. Am W ohn- 
raum  sind 3 stark halbkreisformige Erker aus- 
gekragt. Sie dienen zur Aufnahme von Richt- 
und W arnungsfeuern und zum Auslugen. Der 
naeh Nordost gelegene dient zugleicb.als Trcppen- 
raum , urn aus dem W obnraum  auf das Thurm - 
plateau und in die Hauptlaterne zu gelangen. 
Die letztere, zur Aufnahme des Hauptleucht- 
apparates bestimmt, mifst 3,3 m im Durchmesser 
und ist mit einer aus Kupferblech bestełienden 
Kuppel iiberdeckt, dereń Bekronung die Hohe 
von 30,7  m iiber Niederwasser erreicht. Ueber- 
ragt w ird dieselbe nocli von. einer seitwarts auf 
dcm Plateau befindlichen eisernen Signalflaggen- 
stange, welche oben m it vergoldeter W etterfahne 
und Blitzableiter versehen ist (sielie den Langs- 
sehnitt auf Seite 456 »nach der Vollendung«).

N ach der Beschreibung des Bauwerkes kehrte 
Redner zur Herstellung des Caissons zuruck 
(vergl. Fig. 2). Ais selir erschwerend trat dabei 
der Umstand auf, dafs der Tiefgang desselben 
6 l/i  n i niebt iibersebreiten durfte, da die Hafen- 
tiefe, einige weiterhin zu passirende Sandbanke 
und das Auflreten eines mafsigen Sturmes, von 
etwa 100 kg W inddruck pro Quadratm eter oder 
etwa 29 m W indgeschwindigkeit, in Betracbt ge- 
zogen werden nnifste.

Zur Tieferlegung des Schwerpunktes wurde 
das Plateau fiir die Maschinen, die nacli dem 
Absenken moglichst schnell in Thatigkeit treten 
mufsten, so eingerichtet, dafs die Querschotte 
desselben sich durch Aufklappen rasch um 3 m 
erhohen liefsen. Die Um fassungswande wurden 
so hoeh wie moglich, nam lich 183U m hoch ge- 
m acht. Das Gewicht des Caissons nebst allem 
Zubehor w ar 300 000 kg; der zur IIervorrufung

eines Tiefgangs von 6 */a m eingcbrachte Ballast, 
bestehend aus an tiefster Stelle mit Cement ver- 
gossenen alten Roststabcn (55 000 kg), der Aus- 
m auerung des ubrig bleibcnden Raum es zwischcn 
den Consolen bis zur Decke der Arbcitskammer 
(80 000 kg) und einer iiber der Decke der letztereh 
aufgeschicliteten Betonschicht (115 000 kg) braelite 
aber noch nicht liinliingliche Stabilitat. Man griff 
daher dem Caisson mit 2 Blasen von je 16 m De- 
placement unter die Arnie, wodurch bei 7 ‘/2° 
Neigung ein Stabilitatsm om ent von 146 mt gegen 
nur 29 mt bei dcm ersten Caisson, der solehe 
Siclierung nicht besafs, erreicht wurde. —

Der Bau des Caissons in Bremerhaven ging 
schnell yor sich, im October w urde bereits die 
Baustelle dort eroffnet und m it Hulfe von 120 
Arbcitern lag der Caisson fertig ausgeriistet am 
1. April 1883 zur A usfahrt bereit, ebenso die 
aus einem fur 80 Betten eingeriebteten W ohnungs- 
schiff, einem Schleppdampfer, m chrcren Transport- 
Segelschiffen und einem Transport-Dam pfer be- 
stehende Bauflottille.

Es w ar eine lur die Unternehm er hochst 
aufregende Zeit, bis gutes W etter cintrat. E rst 
nach nahezu zwei Monaten , am 25. Mai 
traf giinstige N achricht von der Seewarte 
ein und am 26. Mai friihmorgens wurde 
der Caisson mit dem Ebbestrom durch 2 Dampfcr 
unter Begleitung von 9 Dampfern und Segel- 
schiffen den W eserstrom  herunter geschleppt. 
Infolge wenig gunstigen W etters gelangte der 
Zug erst am Yormittag des dritten Tages nach 
dem Yerlassen des Hafens am Baugrund an. 
Durch Oeffnen der Ventile erfolgte das Nieder- 
senken des Caissons in Zeit von 15 Minuten, im 
Verlaufe von 4  Tagen grub sich derselbe infolge 
des durch Ebbe und F luth wechselnden Strom es 
selbstthatig um iiber 2 m ein, so dafs die Schneide 
bereits auf — 10,4  m und dadurch die Decke 
der Arbeitskammer zum Aufsitzen kam. Ais 
sehr von Vortheil fiir das senkrechte Nieder- 
gehen erwies s ich , dafs in der Arbeitskammer, 
entgegengesetzt wie bei der ersten verungliickten 
AusfCihrung, keine T rager angeordnet waren.

Nach erfolgtem Niederlassen w ar naturlich 
die eiligste Arbeit, die Entfernung der 2 seillichen 
Schwimmblasen, alsdann Erhohung des Blech- 
mantels und gleichzeitig Ausbetonirung des Innern. 
Trotzdem die Materialien 50 km weit herbcige* 
sclileppt werden mufsten und das W etter hautig 
ungiinstig war, erreichte die Ausfiillung bereits 
nach 2 Monaten die Niederwasserlinie bei 11 m 
iiber der Schneide (vergl. Fig. 3). Nachdem 
man bis Mitte August noch weitere l 1̂  m aus- 
betonirt liatte, betrug das Gesammtgewicht be
reits 3 000 000 kg und nahm man sich nun- 
melir Zeit, die Blechwand zu hinterm auern.

Am 19. August begann man mit der pneu- 
m atischen Fundirung, und ais Mitte October ein 
heftiger Siidost aufsprang, w ar die Schneide auf
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Z erstort bcim S turm e W abrend des S turm es W iihrend des Slnrm es
ain 13. Ociobcr 1881. ara 17. Octoher 1883. am 27. October 1884.

Fig. 4, Fig. 5. Fig. 6.

hinuber schlug, hielt der Gaisson sieli sehr gul. 
Ein Vergleich der Fig. 4 m it Fig. 5 zeigt den 
Unterschied der nach Quantum und A rt bei bei- 
den Ausfiilirungen geleisteten Arbeit, indem zu- 
fallig in beiden Fiillen die Zahl der seit der Aus- 
fahrl bis zum Eintritt der Ilerbststurnic verflosse- 
nen nutzbareh Arbeilstage genau dieselbe war.

Bis zum Schlusse des Jahres konnie danii 
niclit niehr yiel geschehen, aber im Frubjabr
1884 wurde der Baubelrieb flott forlgesetzt und 
bereits am 31. Mai, also genau ein Jalir nach 
Beginn der Absenkung, erreichte m an die plan- 
mafsige Versenkungstiefe von 22 m unter N.-W . 
Die dabei geforderten 1600 cbm Bodenmasse, 
feiner, mit kleinen Museheln gem isebter Sand, wur- 
den m ittelst der Sandgeblase gefordert. 2300 cbm 
Beton und Mauerwerk, iiber 5 000  000 kg wiegend, 
waren von Bremerhaven nach der 50 km weiteń 
Baustelle geschafft und dort iiber die durch- 
schnittlich 13 m hohe Caissonwand hinuberge- 
boben worden.

Am 10. Juni begann der eigentliche Tliurni- 
bau, welcher bis zum Scblufs des Jahres noch 
so weit geschafft wurde, wie aus Fig. G zu er- 
selien ist. Ihzwisehen wurde auch eifrig aa  der

der Octoborstlirme.
bei der zweiten Ausfilbruug

;> t CUisson Eodc Juli 1883.

— 15,6 m, das Mauerwerk auf -}- 2 ,5 111 und 
die Oberkante des hoehsten Blecbringes auf 
-)- 14,16 m iiber N.-W . Trolzdem die See noch

BauzustSndc wSltrci
bei der creten AusfUhrung
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Bodenbefestigung gearbeitet, dereń Ausfiibrung 
urn so schwieriger wurde, weil der Meeresboden 
sieli seit der Ausfahrl von S1/^ m unter N.-W . 
auf 10 bis 12 m  verflaclit hattc.

Die zweite Ueberwintcrung verlief ebenfalls 
obne Unfall, und nachdem man am 12. April 
des Bąujahres 1885 die Arbeiten wieder aufge- 
nommen liatte, waren dieselben ani 10. August 
so weit vollendet, dafs die Aufstellung des Leucht- 
apparales stattfinden konnic. Das Hauptfeuer 
desselben ist IV. Ordnung.

W ahrend bisher bei alien an sc.hwierigen

Punkten errichleten Leucblthurm en stets eine, 
wenn aucli nur bei Ebbe aus dem W asser ragende 
Felsbank ais Basis fiir das Bauwerk in Be- 
nutzung genommen w urde, ist dies der ersle 
Leuchtthurm , welcher so weit vorgeschoben ins 
Meer obne Zuhiilfenahme von FelsenrifTen, vicl- 
inelir an einer Stelle von grofscr W assertiefe und 
starker Brandung gliicklich fundirt werden konnie.

Am 1. November 1885 brannte zum ersten 
Małe sein Feuer. Mtige es nie melir verl6seben 
und deutselier Thatkraft ais unvergangliches Denk- 
mal leuchten.

TJeber liydraulische Prcsscn zum Schmicden yon Flufscisen.
(Mit Zeichnungen auf Blatt XXIII.)

Die Anwendung der hydraulischen Presse zum 
Sdm iieden von Eisen und Stahl ist zuerst von 
J. Haswell im Jahre 1861 in grofsartigem Mafs- 
stabe durchgefiihrt w orden, nachdem J. Fos im 
Jahre 1 8 4 7 , Dubs 1853 und Besscmer 1860 
Patenie fiir diesen Zweck entnommen liatten. Die 
Betriebsergebnisse waren indessen damals nicbt 
so giinstig, dafs sie eine Verdr;ingung des Ham- 
mers hatten veranlassen konnen, indem dessen 
Leistung beim einfachen Strecken des Stabls nicbt 
erreicht w urde und die Construction der Presse 
nicbt geeignet war, um den Kolben stets in genii- 
gend kurzer Zeit auf den verschiedenen Hohen ein- 
zustellen, wie solche bei der Herstellung von 
Sehmiedestiicken aller A rt vorkommen. Eine 
griifserc Verbreitung fand die Presse zum Stanzen 
von Formstiicken aus Schweifseisen, welches, 
bis zur W eifsgluth erhitzt, in geschlossene Formen 
geprefst wird. Hierbei hat sich indessen vielfach 
der Uebelstand gezeigt, dafs das Eisen nach dem 
Erkallcn eine grobkornige, krystallinischeTestur und 
dem cntsprechende grofsere H artę und Sprodig- 
keit erhiilt, weil die Verarbeitung nur in der 
hohen Tem peratur erfolgt und ni'cht bis zur 
Rothgluth fortgesetzt wird, wie beim Schmieden 
und W alzen.

Da indessen Flufseisen und Stahl keine nach- 
tbeilige Texturveranderung durch das Presscn 
erleiden und die aus diesen berzustellenden 
Schmiedestucke D ampfhammer von aufserordent- 
lich grofsen Abmessungen erfordern , wodurch 
Verlust an W irkung der aufgewandten Kraft, so
wie grofse Kosten fur die Anlage und die In- 
standhaltung bedingt werden, so ist m an in neue- 
rer Zeit wieder bestrebt, dieselben durch hydrau- 
lische Pressen zu ersetzen, wobei iufolge der 
Benutzung der auf diesem Gebiete verhaudenen 
Erfahrungen die Gefahr eincs Mifserfolges aus- 
gescljlossen ist. Letztere ermoglichen aucli die

Herstellung von Pressen in so grofsen A bm essun
gen, wie sie fruher nicbt fiir praktisch ausftibr- 
bar gehalten w u rd en , aber fiir den Ersatz der 
schwersten Hiimmer erforderlich sind.

Bei einem Besuche der Maschinenfabrik von 
Tannet, W alker & Co. in Leeds sahen wir eine der- 
artigeSchm iedepresse von lOOOKolbendurcbtnesser 
und 500 kg per Quadratcentim eter W asserd ruck , 
also einen Gesammtkolbendruck von etwa 4000 t in 
Ausfiibrung, welcbe fiir ein englisches Stahlwerk be- 
stim m t war, und sind auch m ehrere grofse Stalil- 
werke Deutscblands, welche sich m it der An- 
fertigung von Schmiedestiicken befassen, mit der- 
artigen Anlagen beschaftigt.

Nach dem »Engineering« vom 23. April 1886 
wird die auf Blatt XXIII dargestellte Construction 
einer Schmiedepresse von 40001  nutzbarem  Druck 
durch Davy Brothers, Sheffield, fiir Cammel and 
Go., Sheffield, ausgefiihrt. Dieselbe ist Hrn. Charles 
Davy in allen europaischen Staaten und Amerika 
patentirt und besteht das Wesen derselben darin, 
dafs der Druckstempel A  eine zweifache Fuhruug 
hat, um ein Klemmen desselben zu verbuten, 
namlich einmal oben durch seine V erlangerung in 
dem Fiihrungscylinder B  und zweitens unten durch 
die B iiehsen, welche die Saulen C umschliefsen. 
Um ferner den AngrifTspunkt der Kraft an dem 
Stempel A  m oglichst tief nach unten zu verlegen, 
dient derselbe nicbt ais Kolben, sondern es ist 
je  ein solcher in den beiden seitlich stehenden 
Cylindern I) angebracht. Diese haben 914  Durch- 
messer bei 2130 Hub und erhalten einen hydrau
lischen Druck von 350 kg per Quadratcentim eter, 
der durch die m it kugelformigen Enden versehenen 
Stempel E  iibertragen wird. Der Stempel A  wird 
durch die beiden Plungerkolben F  von 228  Durch- 
m esser gehoben, indem dereń Cylinder Druckwasser 
aus den Pum pen G durch die Robi e H  zugefiihrt 
wird, wahrend beim Senken die Cylinder I) so
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lange durcli dic R ohre I  mit W asser von niederem 
Drucke gefullt werden, bis die Beruhrung des 
Stempels A  mit dem zu schmiedenden Stiicke er- 
folgt; bierauf wird die Verbindung von D mit 
den Pum pen G durch die R ohre ' I I  und IC her- 
gestellt. Dic Cylinder B  und D  werden durch 
zwei Traversen L  von 1520 Hohe getragen, 
welche durch 4. Siiulen C aus geschmiedetem 
Stalli von 508 Durchm esser m it der den Ambos 
tragenden Grundplatte M  verbunden sind. Die 
Traversen L  wiegen je  28.000 kg und sind ebenso 
wie die Grundplatte M  aus Stahlformgufs herge- 
stellt. Die drei Pumpenkolben haben 152 D urch
m esser und 305 Ilub  und werden vermittelst 
zweier Dampfkolben von 864  Durchm esser be- 
wegt, welche bis zu GO Doppelhiibe pro Minutę

m achen konnen. Das W asser wird den Pumpen 
unter einem .Drueke von 4,5 kg zugefuhrt. Die 
griifstc Geschwindigkeit des Druckstempels be- 
triigt 12,7 mm pro Secunde, w ena das W asser 
aus den Pum pen G zugefuhrt wird, und 610 bei - 
der Bewegung mit Druckwasser von geringerer 
Pressung. Die Anordnung der Dampf- und 
vW asserventile ist eine so einfache, dafs 2 Hebel 
genugen, um  sam m tliche Bewegungen zu steuern ' 
und ist hierdurch die Moglichkeit geschaffen, die 
W irkung der Presse derartig zu beschleunigen, 
dafs sie diejenige des H am m ers an Geschwindig
keit libertrifft, w ahrend hinsichtlich des Druckes 
bei den lieutigen Htilfsmitteln der ausfuhrenden 
Technik kein Hindernifs vorhanden ist, den schwer- 
sten Dampfhammer zu ersetzen. R. M. Daelen.

Beseitigung yon Yersetzungen in Hocliofengestellen.

Der amerikanische Hochofenbetrieb scheint 
haufige Gestellversetzungen von aufsergewohn- 
licher Ausdehnung im Gefolge zu haben, welche 
durch plćitzlichen Niedergang von erkaltetem Eisen 
und abgekuhlter Schlacke herbeigefiihrt werden.

Man weifs sich jedoch in Amerika zu helfen, 
und die A rt und Weise, wie m an dort solcher 
Versetzungen H err wird, kann auch fur deutsche 
Eisenhiittenleute, zur Beseitigung der Folgen von 
schweren Rohgangen, und langen Stillstanden 
von Nutzen sein.

W enn sich in solchen Fallen pliitzlich das
Gestell, also auch das Stichloch und die Formen 
Yersetzen, dann steht der Fortbetrieb des Hoch- 
ofer.s auf dem Spiel.

Um solcher Versetzungen H err zu werden, 
mufste m an sich bisher auf die losenden W ir- 
kungen des ferneren Betriebes bescliriinken, und 
konnte froh sein, wenn ein Iloherlegen der F or
men nicht erforderlich war.

Die Versuche, die festgewordenen Ansatze des 
Gestells durch Handarbeit, m it Ham m er und
Meifsel zu entfernen, diirften schon lange, weil 
von zu kleinlicher W irkung, in Vergessenheit ge- 
rathen sein.

So lange noch eine oder m ehrere Formen 
offen bleiben, ist die Hoffnung auf Besserung be- 
rechtigt, und gelingt es m eistens, den Ofen wieder 
in einen gedeihlichen Betrieb zu bringen.

Haufig aber auch wirken alle Umstande er- 
schwerend, und dann crepirt der Ofen.

Bei den friiher gebrauchlichen Vorherden, 
welche dazu da waren, um sie wShrend eines
guten Betriebes zu repariren, und wahrend eines
schlechten Betriebes nicht benutzen zu konnen, 
kam solches Ende haufiger vor.

Naturgemafs w ar fruher der Yorherd, ais 
kaltester Theil des Gestells, zuerst verstopft, und 
damit der einzige Abflufs, das Stichloch. Man 
konnte dann hochstens nocli je  ein Nothabflufs- 
loch unter oder neben jeder Form  einrichten, 
die huttenm annische Ehre retten, und den Be
trieb weiter fiihren. F ur den ferneren Betriebs- 
gewinn w are es in solchen Fi\llen oft besser ge- 
wesen, es hatte ein jahes Ende genommen.

Seit der Einfuhrung der Ltirmannschen 
Schlackenform bietet diese, welche dfen W ind- 
formen und der Mitte des Gestells, also der 
W arm eąuelle naher liegt, ais das Stichloch im 
alten Vorherd, auch in den schwierigsten Fallen 
eine willkommene Hiilfe fiir den Abflufs auch 
von Eisen. Man wendet deshalb auch oft in 
einem Gestell m ehrere Schlackenformen an, und 
kann dieselben, weil die W indform en in neuerer 
Zeit sehr hoch iiber den Boden gelegt werden,. 
selbst u n t e r  den Form en anordnen. Man bat 
dann die Einrichtung ais eine Yollkommene und 
betriebsfahige, welche m an bei den fruheren Ge- 
stellen mit Vorherd, ais ein Auskunftsmittel in 
Fiillen der Noth, und in sehr unspriinglichem 
Zustande anstrebte, d. h. man hat Eisen und 
Schlackenabflufs nahe jeder der W indformen — 
und ist so in der Lage, etwaige Yersetzungen 
viel rascher wegzuschmełzen, also aufzulosen und 
abzustechen.

W enn die Beschickung im Ofen jedoch z. B. 
wahrend langerer Stillstande theilweise reducirt' 
und geschmolzen ist, so kommt es bei der Wieder- 
inbetriebsetzuug vor, dafs das Gestell pliitzlich 
mit schweren Yersetzungen yon Eisen und Schlacke 
erfiillt wird. H errscht die Ietztere vor, danń hat 
man in Amerika m it Erfolg von der Schlacken-
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form und den W indformen aus, durch Dampf- 
bolircr Sprenglocher in die Versetzung gebohrt, 
und diese mit Pulver óder Dynamit besetzt.

Ilerrsch t in den Versetzungen das Eisen vor, 
dann hat man in Amerika mit noch grofserem 
Erfolge, von den Form en aus, ' die Yersetzung 
mit Hiilfe von grofsen, mit Petroleum  oder 
Tlieerolen gespeisten Lothrohren weggeschmolzen. 
Diese Art und Weise der Beseitigung yori 
sćhweren Gestellversetzungen scheint zuerst durch 
Kapitain Jones auf der Edgar-Thomson-Hiitte an- 
gewandt zu sein.

Zuerst mitgetheilt hat dieselben W itherbee 
im Februar 1885 auf dem New-York Meeting 
des American Institute of Mining Engineers. *

Fernere Mittheilungen uber diesen Gegenstand 
sind demselben Verein im Februar d. J. auf dem 
Pittsburg-Meeting durch James Gaylay geworden.** 
Diese Quellen sind von mir benutzt.

Nach denselben bilden m ehrere durch Knie- 
und Muflenstuckcn verbundene Gasrohrcndcn das 
nach allen Richtungen verstellbare Blasrohr, 
dessen eines Ende mit dem Dusenstock, oder der 
W indleitung verbunden wird, wahrend das andere 
Ende auf die Stelle gerichtet werden kann, an 
welcher geschmolzen werden soli. Ein zweites 
Rohrchen von 0 bis 7 mm  1. W . fiihrt aus einem 
bober liegenden Gefafs Petroleum oder Theerol zu.

Dies Rohrchen kann mit einem Ventil von 
dem Oelvorrath abgeschlossen werden, und hat 
aufserdem in handlicher Hohe* ein zweites Yentil, 
lim die Menge des zulaufenden Petroleum s leicht 
abmessen zu konnen.

Das Oel zufuhrende Ende des Rohrchens 
m undet vor dem W ind zufiihrenden Blasrohr.

Der aus dem Blasrohr strdmende heifse Wind 
zerstaubt und entzfindet das Oel, und es entstelil 
eine LdthrohrUamme von hochster Tem peratur, 
in welcher Eisen und Schlacke leicht schmelżen.

Mit einer Stange kann man die Arbeit durch 
W egraum en der schon weich gewordenen, aber 
noch nicht geschmolzenen Ansatze sehr befordern.

Sobald man m it Hiilfe dieses Lothrohres eine 
Yerbindung zwischen Stichloch oder Schlacken- 
form und der nachstliegenden W indform herge- 
stellt bat, so dafs Eisen und Schlacke aus Ersteren 
ablaufen konnen, kann man die fernere Ent- 
sauung des Geslells dadurch sehr befordern, dafs 
m an das Oel in den Dusenstock laufen liifst und 
so diesen, sobald der W ind angelassen wird, zu 
einem Lothrolir m acht.

Auf diese Weise soli in erstaunlich kurzer 
Zeit, und mit einer aufserordentlich geringen 
Oelmenge, ein Gestell ausgeschmolzen werden 
konnen.

W enn die wegzuschmelzenden Ansatze aus

* Transactions vol XIII p. 675: Removing obstruc- 
tions from hlast furnace hearths and boshes.

** Transactions of Uieamerican institute of mining 
engineers: A chilled blast furuace hearth.

Schlacke bestelien, ist die W irkung des Lotli" 
rolirs eine iiberraschende; wenn die Ansatze aus 
Eisen, gemischt m it Schlacke und Koks bestelien, 
ist die W irkung auch noch sehr giinstig; schwie- 
riger liegt der Fali, und geringer ist die W irkung, 
wenn die Ansatze lediglich aus erkaltetem  Eisen 
bestelien.

In gewissen Fallen soli der Zusatz von Flufs- 
m itteln, d. h . leicht schm elzbaren Salzen, den 
Erfolg sehr unterstiitzen; dieselben werden in das 
Blasrohr oder den Diisenstock gebracht und mit 
dem W ind eingeblasen, wodurcli dereń Ver- 
theilung, also W irkung vergrofserl wird.

Die Anwendung des Oels kann aufhoren, so
bald guter Koks vor den Form en ersclieint.

Auch soli das Oel im m er so weit von der 
Mundung des Blasrohrs oder der Diisc des Wind- 
stocks eingefuhrt werden, dafs dessen vollstandige 
Verdampfung gesichert ist, dam it eine Abkiililung 
des Gestclls durch etwa noch zu verdampfendes 
Oel vermieden wird.

Die Anwendung dieses Lotlirolirs wird auch 
dann einpfohlen, wenn nur eine W indform , die 
Schlackenform oder das Stichloch zu offnen ist, 
oder wenn festgebrannte Kiihlkasten wegge- 
schmolzen werden miissen.

Die Anwendung von Holzkohlen oder Koks 
und einem Blasrohr ist fur diese Zwecke eine in 
Deutschland seit langer Zeit bekannte. Wenn 
die Ansatze oder Gegenstiinde, welche wegge- 
schmolzen werden sollcn, kalt sind, soli es 
zweckmassig sein, vor denselben aus feuerfesten 
Steinen einen uberdeckten Kanał zu bauen, wel- 
chen man m it Schlacken oder gliihenden Koks 
vorw arm t; diese Anordnung soli fur den Anfang 
die Verdampfung und Verbrennung des Oels be- 
fordern.

Die Anwendung der mit Oel gespeisten Loth- 
robre hat noch den Vortheil, dafs m an dereń 
W irkung sowohl auf kleinere Stellen beschranken, 
ais auf grdfsere F lachen ausdehnen 'kann, je  nach- 
dem man dic lichten W eiten der Blasrohre 
wiihlt; man hat dereń von 25 bis 100 mm an- 
gewandt.

Die einzige Unannehmlichkeit bei der An
wendung solcher Blasrohre ist das betaubende 
Geriiusch, welches dieselben verursaelien.

Ais Beispiele von dereń W irksam keit werden 
folgende erzablt.

Im Jahre 1882 zerbrachen bei dem Ofen in 
Gedar Point, welcher zur Zeit des Unfalls nur 
mit Anthracit betrieben wurde, und atw a GO t 
Nr. 1 und 2 maclite, m ehrere Theile der Ge- 
blasemaschine, w odurch der Ofen, bei sćhweren 
Gichten, zu einem Stillstande von 14 Tagen ge- 
zwungen wurde.

Man hatte alle W indfornien, welche besonders 
ais bronzene bezeichnet werden, weil man diese 
in England kaum , und in America erst seit 
wenigen Jahren an wendet, aus dem Ofen ge-
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zogen; das Kiihlwasser uberall abgestellt und 40 
W agen Kolilen aufgegeben.

Man liatte vorlier abgestoclien und dieSchlacke, 
soviol dies ohne W ind moglich, abgelassen.

Nacli Ablauf des 14 liigigen Stillstandes fand 
man das Gestell voll gliihender K ohlcn ; beim 
Anlassen des W indes w urden die Form en heli, 
und das Gas zeigte sich sofort an der Gicht.

Um den nothigen Raum  fiir das zu erzeugende 
Eisen und die dabei fallende Schlacke zu schaffen, 
hielt man es fiir nothig, eine grofse Menge 
Kolilen aus dem Gestell zu kiatzen.

Der W ind, welcher gewohnlich 650° C. halle, 
konnte m it den abgekiihllen W inderhitzern nur 
auf 250 bis 270° gebracht werder..

Sobald sieli Schlackc an den Form en zeigte, 
liefs man im Slichloch Pulverpatronen explodi- 
ren, von welchen die dritte eine breiige Masse 
vor dasselbe brachte und es verstopfte.

Man hatte dann noch einen guten Abstich 
von Schlacke und weifsem Eisen an der Schlacken- 
fonn — der letzte fiir viele Tage, weil sich gleich 
nachher alle Form en zusetzten.

Es w ird ais ein grofses Yersehen hervorge- 
hoben, dafs man nicht von vornherein beim An
lassen des W indes, in alle DusenStarider Oel 
laufen liefs, denn das Einzigste, was dem Ofen 
gefehlt, sei W arm e gewesen, und diese wurde 
ihm durch Verbiennen des Oels zugefiihrt wor- 
den sein.

Es wurde nun sowohl Pulvcr ais das Oel- 
Lothrohr benutzt, um die Gestellausfiillungen aus- 
zuniumen, und bis zur Mitte des Gestells zu 
dringen.

Ilie r konnte man, w ahrend an den Seiten 
Alles fest war, grofse Mengen Beschickung aus- 
ziehen, welche von oben so nachfolgtc, dafs am 
3ten Tage der Ofen 7,32 m (24 ' engl.) tief war.

Man hielt den Ofen m it lcicliten Gichten bis 
zu dieser Hiilie gefiillt, und zog unten ferner 
Beschickung aus.

E rst am 7ten Tage merkte m an, dafs die 
Beschickung in der Mitte des Ofens einen Trich- 
ter bildete, durcli welchen die neu aufgegebenen 
Malerialien in kiirzester F rist ins Gestell riick- 
ten, w ahrend die illtere Beschickung an den 
W anden fest stand.

Man fullte dann diesen T richtcr oder Schacht 
und den Ofen bis zur Gicht mit G7 t Kohlen und 
Koks a u f , setzte darauf gewohnliche Gichlen 
und brachte dann den Ofen bald wieder in 
Ordnung.

In der iiber diesen Fali stattgehabten Be- 
Sprechung stellte man fest, dafs cin Lolhrohr 
mit Koks im Jahre 1870 zuerst bei dem Himrod 
Ofen in Amerika angewandt sei, um ein Stich- 
locli aufzuschmelzen. Man scheint in Amerika 
also nicht zu wissen, dafs dieses Mittel sclion 
vor 30 Jahren in Dcutschland, besonders in Ober- 
schlesien, selir beliebl war.

VII. 0

Ein anderer Fali verlief wie folgt:
Ende Dezember 1885 mufsten alle Oefen der 

Edgar Thom sonhutte bis zum 20. Januar wegen 
eines A rbeilerausstandes gestopft w erden.

Der Ofen E, von welchem hier die Rede sein 
wird, hatte schon vor dem " Stillstand unregel- 
mafsiger gearbeitet ais dic anderen Oefen. Schon 
im August 1885 w ar das Gestell, in Folgę plótz- 
lichen Niedergehens der Gichten versaut und mit 
dem Lothrohr ausgeschmolzen worden. Naclidcm 
hingen sich die Gichten noch ofter au f; das 
Eisen wcchselle infolgedessen sehr hiiufig, 
w ahrend der Ivoksverbrauch bis 1500 kg stieg.

Ais nun das Gestell am 20. Jan. untersucht 
wurde, schien Alles in bester O rdnung; an allen 
Form en, und auch an der Schlackenform wur 
heifser Koks in geniigender Menge.

Um 2 U hr Naclnn. wurde der W ind ange- 
lassen, und gut aufgenommen ; die W inderhitzer, 
welche m it IIoIz geheizt wurden, gaben Wind 
von 260°. Eine Stunde nachher kam eine 
breiige Schlacke an die F orm en; die Schlacken
form war lierausgenom m en ; man liefs einen Ab
stich von Schlacke und Eisen, durch die OefT- 
nung fiir die Schlackenform ab. Beim Stopfen 
derselben legte man eine dicke Stangc ein, um 
das niichste Oeffnen zu sichern. Nach 1 l/a Stun- 
den w urde ein zweiter Abstich gem acht, welcher 
dem ersten ahnlich und sogar grofser w ar. Es 
ging nun Alles glatt, bis m an nach 2 Stunden 
einen ferneren Abstich m achen wollte und dabei 
die Stange abbrach, welche in der OefTnung 
steckte. Nach verschiedenen erfolglosen Ver- 
suchen, eine neue Stange einzutreiben, wurde, 
weil das Eisen im Gestell im iner kalter wurde, 
der bronzene Schlackenformkulilkasten entfernt, 
um in hoherer Lage einen Abstich m achen zu 
konnen.

Die Beschickung w ar hier sehr heifs und es 
wurden gute Fortśchritle gem acht, ais die Gichlen, 
zuerst nach der Seite der Schlackenform, und 
dann noch zweimal auch auf den anderen Seiten, 
plotzlich nieder gingen. Die Schlacke rann aus 
allen Oeffnungen und Fugen der Dusenstocke, 
und 5 Form en waren auf einmal ganzlich ver- 
stopft. An der Form  Nr. 7, reclits von der 
Schlackenform, w urde ein Loch von 80 mm ge- 
bohrt, um durch dasselbe zu blasen, w ahrend an 
der Schlackenformseite nicht gearbeitet werden 
konnte, weil durch dereń Oeffnung im m er Schlacke 
weit um hcr ausgeblasen wurde.

An den drei noch offenen Form en fand man 
eine breiige Schlacke, und verstopflen sich auch 
diese bald nachher, so dafs der W ind, welcher 
zuletzt 10 Pfund Pressung zeigte, wahrend vor 
dcm Rutschen der Gichlen m it 4 Pfd. geblasen 
wurde, abgestellt werden mufsle.

Die mit Eisen und Schlacke gefiillten Diisen* 
stocke konnten nur mit Mulie entfernt werden, 
und nur 2 Form en konnten herausgezogen wer-

2
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deń, wahrend die (ibrigen fest ini Eisen safsen. 
N ur an einer der 8 Formen zeigte sich eine 
Schale von 50 mm Schlacke vor dem festge- 
wordenen E isen; an den anderen Form en traf 
man iiberall sofort auf Eisen.

Man traf nun tiie zum Blasen mit dem Loth- 
rolir nothigen Veranstaltungen. In der Nacbt 
zum 22. Januar wurden dereń zwei an der 
Schlackenformoffnung, und . eine an der links von 
derselben liegenden Windform Nr. 6 angelassen.

In kurzer Zeit begann dereń scbmelzende 
W irkung, welche sich in dem Mafse vcrmehrte, 
wie die gebildeten Raume grofser wurden.

Eine Scbicbt von 450 bis 600 mm bestand 
nur aus festem Eisen; dąriiber liinaus, zur Mitte 
bin, wurde die Ausfiillung ętwas weicher, und 
bestand liier aucli aus melir Schlacke, ais am 
p an d ę  des Gestells. In 6 Stunden w ar ein 
Rąum  ausgescbmolzen von etwa 1800 nim Lange. 
1500 mm Breite und 1200  mm Hohe, dessen 
Oberkante etwa 200 mm ii ber dem Mittel der 
Sclilackenform lag , wie die naehstehende Figur 
zeigt.

Damit war die Sau nach obenhin durchge- 
scbmolzen und fiel durch die entstandene Oeff- 
nuug eine grofse Menge. guter, heifser Koks in

Edgar Thomson-OJIn E. 22. Januar

den vorher beschriebenen auśgeschmolzenen
Raum. Eine W indform wurde eingelegt, die
SchlackenformofTnung gescblossen, und nun ord- 
nungsmafsig geblasen.

An den iibrigen W jndfornien wurden eben- 
falls, nachdem die bronzenen Kiiblkasten der
selben durch Thon geschiitzt waren, mit den
Lothrobr Oeffnungen durchgeśchmolzen. Zu dem 
Ende war vor die betreffende Form  aus feuer- 
festen Steinen ein Kanał von etwa 150 mm | | 
gebaut, und wirkte das Lolbrohr, unterstutzt durch 
diese Einrichtung, ausgezeichnet.

Das Sticbloch w urde auf dieselbe W eise so 
lange geoffnet, ais es nothig w ar. Man kann
beim Stichloch das Lothrobr entweder so lange 
wirken lassen, bis das Eisen von selbst ablauft, 
oder man kann das Stichloch durch das in einiger 
Entfernung und durch einen vorgebauten Kanał 
wirkende Lothrobr so beifs erhalten, dafs man 
es leicht m it einer Stange offnen kann, sobald 
dies nothig wird. Man bat im letzteren Fali 
den Yortheil, das Eisen und die Schlacke so lange 
ais moglich halten, also so hoch ais moglich 
steigen lassen. und so das Gestell so bald ais 
moglich ausschmelzen zu konnen.

Die beseitigten Ansatze bestanden nach der 
Meinung der betheiligten 
Huttenleute etwa aus 
20 bis 40 ^  Schlacke und 
aus 60 bis 80 fo E isen; 
das Yorhandensein einer 
so grofsen Menge Eisen 
fiihren dieselben darauf 
zuriick, dafs sich bei dem 
łan gen Stillstande eine 
grofse Menge Erze redu- 
cii t babo, welche plotzlicb 
ins Gestell riiekend, die 
dort vorliandene W arnie 
absorbirten , deslialb er- ‘ 
s la rr te n , und die nocli 
vorliandene Schlacke aus 
alłen Oellhungen liinaus- |  
driickten.

Ich babe kurzlich 
eine Dampfkesselfeuerung f 
g eseben , welche mit 

Tbeerol betrieben wurde, 
und mich davon iiber- 
zeugt, dafs m an m it diesem 
Materiał in kurzester Frist 
eine F lam m e von belie- j  
biger A usdehnung und 
liocłister T em peratur er- 
zeugen kann.

Das Tbeerol wird in 
diesem Falle nicht durch s 
W ind , sondern . durch 

1320. '  Dam pf zertheilt. Die An-
ordnung der Einrichtung
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ist ahnlich wie die bei der H erstellung der 
Schlackenwolle. Das R ohreben , welchcs das 
Theeról von oberi zufiibrt, m iindet vor einer 
Oeffnung in der K esselthur; das horizontal an- 
geordnete Dampfrohrchen miindet in der Ebene 
der Oeffnung dieses senkrećbt angeordncten Oel- 
rohrćhens vor diesem. Beide R6hrch.cn sind m it 
Ventilen versehen, m it weleben man die Grofse 
der zu erzeugenden Flam m e abm essen kann. 
Ein kg Theerol verdampft etwa 1,6 mai soviel 
W asser ais 1 kg Sleinkohlc.

łeb bin iiberzeugt, dafs diesc Anwendung von 
natiirlichcn oder kuristlichen Oelen nocb viclfaehe 
Anwendung zu den verschiedensten industnellcn 
Zwecken lindet, bei weleben es darauf ankom tnl, 
an bestimm ten Stellcn raseh eine Flatnm e yon 
verscbiedener Ausdehnung und hoher Teniperalur 
zu erzeugen.

Osnabriick, im Jani 1886.

F ritz  IV. Litrm ann.

Zur (lirecten Eisenerzeugung.

Unter den vielen Erscheinungen auf diesem 
Gebiele, die seit langetn und im m er wieder am 
hiiUenmannischcn H orizont auftauelien, sind in 
den letzten Jahren zwei Versuchsreihen, der 
Losung naber zu kommen, bekannt geworden, 
die am  meisten die Aufmerksamkeit auf sich zu 
ziehen geeignet sind.

Dies sind zunachst die Versuche, welche Ende 
1881 von Professor Sarnstrom  zu N yham m aund 
Soderfors geleitet wurden, iiber welche in Nr. 
402  des »Iron« vom 16. .Juni 1882 Professor 
Sarnstrom  selbst, und in Nr. 32 der »Oesterr. 
Zeitschrift fur Berg- und Hiittemvesen« vom 12. 
August 1882 Prof. J. v. Ehrenw erth berichtęten.

Unter der zweiten Versuchsreihe meine ich den 
»Bullprocefs«*, der auch 1882 in dic Oeffentlich- 
keit trat und, obwohl er in der praktischen Durch- 
fiihrung bisher gescheitert zu sein scheint, doch in 
thcoretischer Beziehung viel Interessantes bietet.

Beide Vcrsuchsreihen unterscheiden sich wesent- 
lich voncinander, besonders in der A rt der Ent- 
stehung der grundlegenden Idee. Die schwe- 
dischen Versuche gehen von der alten Mctłiode 
der dirccten Eisenerzeugung, von den Renn- 
herderi aus, wahrend der Bullprocefs vom Hoch- 
ofenprocefs ausgeht mit Beriicksichtigung aller 
wissenschaftlichcn Kenntnisse iiber die Vorgiinge 
in dcmselbcn.

Das Ergebnifs mufs bei bciden dasselbe sein, 
das namlich, dafs der reducirte Eisenschwamm vor 
der Form  cingeschmolzen wird. Der schwedische 
Procefs vcrwendet ausschlicfslich Ilolzkohle, der 
Bullprocefs bauptsachlich Gas ais Reductions- 
niitlel und Brennstoff.

Beziiglich der Einzellieiten beider Processe 
verweise ich auf die oben angefiihrten Aufsiilze 
in »Iron« und der »Oesterr. Zeitschrift fur Berg- 
und Hiittenwesen« und auf dic Arbeiten iiber 
den Bullprocefs von Professor v. Ehrenw erth in 
Nr. 14 der »Oesterr. Zeitschrift fiir Berg- und j

* Vcrgl. 1882, Seite 323.

Hiittenw’esen« vom Jahre 1883 und von m ir in 
Nr. 9 dcrselben Zeitschrift vom Jahre 1884 . —

Dafs ich m it meinen Gedanken iiber die 
directe Eisenerzeugung jetzt hervortrele, ist darin 
begriindet, dafs ich Kcnntnifs erh ielt, dafs 
gegenwartig von einem erfahrenen Hiittcnrnann 
Versuche zur Darstellung von Eisen direcl aus 
den Erzen im Gange sind und zwar, wie es 
scheint, in Erfolg versprechender Weise.

Bei der W ahl des Apparates fiir den beab- 
sichtigten Zweck sind zwei wichtige Frforder- 
nisse zu beachten. Der A pparat mufs die mog- 
lichst lange und itmige Beriihrung der zu ledu- 
cirenden Materialien mit dem Reductionsmittel 
gestatten und zugleich die besle A usnutzung der 
zum Procefs niithigcn W arm e moglich machcn. 
Beiden Anfordcrungen geniigt der Schachtofen in 
sehr Yollkommener W eise und bietet derselbe des- 
halb die einżig richtige Form  fiir einen Apparat, m it 
dem reducireńde W irkungen erzielt werden sollen.

In dem vorliegenden Falle hatto m an also 
nur auf den alten Stuckofenbetrieb zuriickzu- 
greifen. Dic urspriingliche Einrichtung desselben 
hatte jene Uebelstiinde zur Folgę, welche die 
Ursache des unokonomischen Betriebes waren. 
Der unterbrochene Bctrieb und dic Verwendung 
von kaltem W ind ziihlen zu den Hauptfehlern. 
Der Hauptvortheil des Hochofenbetriebes beruht 
ja  darauf, dafs die erzeuglen Materialien in einer 
Form  erhalten werden, welche eine leichte Ent- 
fernung derselben aus dem Ofen gestatten und 
es daher moglich rnachen, den Betrieb ununter- 
brochen aufrecht zu erhalten.

W iirde es nun gelingen, den Stuckofenbetrieb 
zu einem continuirlichen zu geslalten und durch 
Verwendung heifsen W indes noch wciteres an 
BrennstofT zu sparen, so wiire man vielleicht im- 
stande, densnlben lebensfaliig zu machen. Ein 
w eiterer Schritt nach yorw arts w are dann der 
E rsatz des Iheuren BrcnnstotTes durch einen 
billigeren, wenn man dadurch die Qualilat des 
Productes n icht beeintrachtigt.
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Reductionsofen zur Erzeugnng von jsćhmiedbarniii EUcn dircct aus den Erzen, 
m it oder ohuu W assurgas, —

-W -= Wind for men, 
G =  Giisformen.

Zur Ver- 
wirklichung 

dieserGcdan- 
ken habe ich 
m ir einen ein- 
fachen Appa- 
ra t ausge- 

dacht, der in 
folgendem 

besteht (vgl. 
Abbildung).

Der Scliachlofcn von 4 in Hohe und 0,6 m 
Durclimesscr, enlweder eylindrisch oder etwas 
gebauelit, wird m it Erz und so viel Holzkohlen, 
ais zur Reduclion eben nóthig, beschickt. Ni min t 
tnan an, dafs die Reductionskohle nur zu CO ver- 
b rannt wird, so sind auf 100 kg Eisen 34,5 kg 
KohlenstofF erforderlich und bei einein Gebalt der 
Erze von 49  204 kg Erze. — 34,5 kg Kohle
nim m t einen Raum  von 0 ,2 7 6  cbm und 204 kg 
Erz einen solclien von 0 ,116  cbm ein ; der 
Schachl faist dalier 111 kg Kohle und 657 kg 
Erz m it 322 kg Eisen,

Am unteren Ende gelit 
der Schachl in einen hori- 
zontalen Ofen iiber, der 
an der Stirnseilc eine gul 
schliefsende T hur besilzt, 
um durch diesel be die gc- 
bildete Luppe herausneh- 
raen zu konnen. Seitlich 
sind kleine Arbeitsoflnun- 
gen angebracht, um mit 
Brcchstangen das nieder- 
schmelzende Eisen auf- 
brechen und die Luppe 
gegen die T hur bringen 
zu konnen.

U m nun sow ohlindie- 
sem Ofen ais im Schachte 
die nothige T em peratur zu 
erhalten, miinden an der 
Uebergangsstellezwischcn 
Schachl und Ofen ent- 
sprechcnd angebrachle 

Dfisen fur Zuleilung von 
W assergas und Yerbren- 

nungswind. Um den 
hochsten W arm ecflcct er- 
zielen zu k o n n en , sind 
Wind und Gas in W arm e- 
speichern m oglichst hoch 
zu erhilzen. Zur Heizung 
der letzteren konnen die 
an der Gicht abstromen- 
den Gase verwcndet w er
den. Sollte die Gaspres- 
sung im Innern desOfens 
zu hoch sein, so kann 
in der Ableitung der 

Gichlgase ein Saugapparat, etw a ein ' Korting- 
schcr Dampfstrahlvenlilator, angebracht sein, der 
die Gase zwingt, durch die Erzsaule im Schachle 
zu streichen.

Der Theorie nach stellen sich die Vcrhalt- 
nisse des Processes folgenderrnafsen:

Die Erze enthallen auf 100 kg Eisen 46 kg 
SauerstolT und 58 kg Schlacken bildende Be- 
slandtheile (gerostcle Spatheisensteine).

Der W arm everbrauch ist folgender:

Zur Roduction von 100 kg Eisen aus
E is e n o x y d ......................................  170 700 Calonen-

Zum Sclimelzon von 100 kg Eisen 30 000 »
Zum Sclnnelzen von 58 kg Schlacken 26 100

Summa 226 800 Caloricn.
20% dieser Summę fur Yerlusle ge-

reclinet..................................... ..... . 45 360
W arm everbrauch im Ganzen . . 272 160 Calonen.

Zur Reduction von 100 kg Eisen aus Eisen- 
oxyd sind 34,5 kg Kohlenstoff nolhig, welcher, 
wenn er zu GO oxydirt wird, 34 ,5  X  2473 == 
85 318 ,5  Galorien entwickelt. Die fehlende 
W arm em enge von 272 160 — 85 318 =  186842
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Calorićn soli ru n  durch Verbrennung von W asser- 
gas ' zugefiihrl wćrden.

1 kg W assergas m it 9 3 ,3 $  CO und 6 , 6 $  H 
(dem Gcwichte nach) enlwickclt bei vollst;indiger 
Verbrcnnung 4480  Calorien. W ir brauchen da- 
her 186 842 : 4480  =  41,7  kg W assergas.

Da zur Erzeugung von 1 kg W assergas im 
Generator 1 ,64 kg Kohlenstoff erforderlich sind, 
so entspreclięn 41,7 kg W assergas einem Auf- 
wande von 41,7  X  1,64 —  68 ,4  kg Kohlenstoff.

Die zugefiihrte W assergasm enge von 41,7  kg 
enthalt 38,9 kg CO und 2,75 kg H.

38,9  kg CO verbrennen m it 16 ,6  kg O zu
55.5 kg COo und

2,75 kg H  verbrerinen mit 22 kg O zu 
24,75 kg H20 .

Die nóthige Menge Sauerstoff betragt somit
38.6 kg entsprecliend 167 ,8  kg Luft, oder 129,8 
cbm.

Die Gichtgase enthallen dann:
80.5 kg GO
55.5 „ CO2

24,75 „ H2O in Dampflorm
129,2 „ N

Der Einfachheit halber w urde oben ange- 
noinmen, dafs die Reduction ausschliefslich durch 
festen Kohlenstoff erfolgt, was nach den Aus- 
fiihrungcn Lowtbian Bells ais der ungiinstigte 
Fali zu betrachten ist. Darum  stellt sich auch 
das Verhaltnifs von CO zu C 02 m it 1,45 : 1 so 
boch heraus. Erfolgt die Reduction wenigstens 
zum Theil durch CO, so wird der Verbrauch an 
Brcnnstoff ein geringerer. Derselbe stellt sich 
nach Obigein fut- 100 kg Eisen wie folgt:
Kohlenstoff nur Reduction 34,5 kg giebt Holz-

kohle m it 90% G = .................................38,3 kg
Kohlenstoff im W assergasgenerator 68,4 kg 
giebt Braunkohle m it 56% G =  . . . . 8 1 ,9  „

W oli te m an ohne W assergas arbeiten, so 
miifste man entsprecliend m ehr Holzkohle gich- 
ten. Es sind dann 186 842 : 8080 = .  23 ,12 kg 
C erforderlich, welchc mit 61,65 kg O zu 86,77 
C 02 verbrennen. Das Yerhaltnifs von GO : CO2 

in den Gichtgasen stellt sich dann auf 0 ,928 : 1.
Die W armemenge, welche von der Geblase- 

luft, wenn dieselbe hoch erhitzt ist und eventuell 
von dcm heifsen W assergas dem Ofen zugefiihrt 
wird, w urde hier gar niebt in Rechnung gezogen, 
wogegen auch vernachliissigt wurde, dafs die Gicht
gase eine gewisse W arm em enge mit fortnehmen.

In dem zuletzt betrachteten Falle stellt sich 
der Brennstoffverbrauch fur 100 kg Eisen wic 
fo lg i:
Zur Reduction Kohlenstoff: 34,5 kg 
slatt Wassergas „ 23,12 „

żusamtnen 57,62 „ giebt bei Holzkohle 
mit 90% G 63,9 kg Holzkohle.

Die vor der Form  sich bildende Luppe kann 
von den seitlichen Arbeitsoffnungen aus aufgc- 
brochen und durch die T hur enlfenU werden,

wabrend welcher Arbeit W ind und Gas auf kurze 
Zeit abgestellt werden konnen; ist die T hur 
wieder gescblossen, so kann der Procefs wieder 
seinen Fortgang nehm en. Die Schlacke lafst 
man continuirlich abfliefsen oder sticht sie von 
Zeit zu Zeit ab. Die Luppen werden ziemlich 
com pact ausfallen, sollte es aber nothig sein, so 
kann man sie unter einem H am m er elwas ziingcn. 
Die Productionsfiihigkeit eines so kleinen Appa- 
rates wie der in der Skizze dargestellle ist, diirfle 
in 12 Slunden 600 bis 1000 kg erreichen. Die 
Luppen konnen nun entweder gleieh in einen 
Martinofen eingesetzt werden, oder man kann sic 
bis zur Verwendung in einem fahrbaren ausge- 
m auerten Kasten aufbewahren, wobei man den 
grćifsten Theil ihrer Hitze noch wird ausnutzen 
konnen.

Richtet man den Stahlschmeizofcn so ein, 
dafs der Roheiseneinsatz in einem kleinen Cupol- 
ofen eingeschmolzen wird, so wurde m an bei 
Verwendung obiger Luppen die Chargendauer 
ganz bedeulend herabm indern, daher die Produc- 
tion erheblich steigern konnen und auch an 
Brennstoff und Ldhnen viel ersparen, Die Ge- 
stehungskosten der direct erzeuglen Luppen diirf- 
ten sich bei giinstigem, geregeltem Betrieb nicht 
viel hoher ais beim Roheisen slellen. Sieht man 
vorlaufig von der Verwendung von W assergas 
ab, so wird der ganze Ofen so einfach, dafs seine 
Herslellungskosten verscliwindend geringe werden. 

* **

Nach Fertigstelhm g der obigen Millheilung 
ging dem Verfasser eine D. R. - Patentschrift 
Nr. 35205 zu, in welcher Mr. Charles James 
Eams, New-York, sich ein Verfahren und einen 
Ofen zu demselben patentiren lafst, welches darin 
besteht, das schm icdbare Eisen aus dem Erz zu 
erhalten durch : „Reduction mitlelst Graphites,
welcher in Form  von Klumpen entweder das Erz 
ais Schicht bedeckt oder mit demselben gc- 
m iśchl wird oder ais Brei das Erz (iberzieht 
oder ein bróckliges Futter des Ofens bildet.“ —

Der dazu gewahlte Ofen ist ein gewdhnlicher 
Flammofen, ahrilich einem Puddelofen mit Vor- 
w arm er; neu daran ist ein in den Fuchs einge- 
bauter kleiner Schacht, der die BeschickungS- 
materialien zum Trocknen aufnehinen so li; dieses 
Trocknen und Yorwarmen soli 4 bis 5 Slunden 
in Anspruch nehm en, der Reductionsprocefs 
nur 1 Stunde, das Zusammenschweifscn 20 bis 
30 Minuten.

Das Erz wird also m it Graphitklumpen (20 
bis 30 <fo vom Erz) gem ischt und so gegicmet. 
Der Boden des zweiten Ilerdes ist mit Graphil- 
klumpen zugestellt. Auf diesen Herd wird die 
Bcschickung aus dem Vorbereitungsschaclile ge
zogen und einer mafsigen T em peratur ausgeselzt, 
bis die Reduction beendet ist, dann der Sehwam m  
iiber die Fęuerbruęke auf den Schweifsherd ge-
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bracht, liier zu Luppen geforinl und unter dem 
Ham m er geofriickt.

Dafs der Erfinder Graphit ais Heduclions- 
miltel wahlt, erkliirt sich aus dem Vorkommen 
einer Graphitkoble (Graphitic carbon) bei Gran- 
ston im Slaale Rhode Island. Die zur Reduction 
notliige Menge an Graphit ist nicht so bedeutend, 
dafs bei rnafsigem Preis die Yerwendung aus- 
geselilossen wiire. Es wurde jedoch wohl jeder 
andere Kohlenstoff dieselben Dienste leisten. — 
Eine andere Frage ist die. wte viel Brennstoff 
zur Erzielung der nothigen Tem peratur auf die 
Einheit der Produetion entfallt; und da liifst 
sich gar nichts Anniiherndcs beśtim m en; auch 
der Erfinder scliweigt dariiber, und doch ist diese 
Frage die wieli tigste.

Die directe Eisenerzeugung ist schon lange

kein Problem m ehr in chemischer und technischer 
Beziehung, wohl aber noch in okonomischer. 
In dieser letzten Beziehung diirfte aufser dem 
Brennsto(Tvcrbraueh wohl auch noch das Aus- 
bringen aus dem Erz mafsgebend werden. Es 
ist gar nicht moglich, auf dem H erde eines 
Flammofens die Reduction so vollslandig durch- 
zufdhren, oline dafs grofse Metallverluste ent- 
stehen, und ebenso mufs der Abbrand beim 
Schweifsen der Luppen aus dem fein vertheilten 
Eisenschwamm ziemlich bedeutend werden.

Dafs man auf die in der Patentschrift ange- 
gebene Weise Eisenluppen aus Erz bekommen 
konne, ist keine F rage; ob der Procefs okono- 
misch moglich sein wird, m ehr ais zweifelhaft.

Zeltweg.
Wilhelm Schmidhammer.

Ueber (lic Bindung des Schwefels in Steinkohle und Koks 
und die Erzeugung von scliwcfelarmem Kolts.

Von Dr. F. Muck.

Diese Mittheilung mer verdankt ihre Ent- 
stehung einem ahnliclten Anlafs wie die Ver- 
óffentlichung meiner im Jahre 1878 crschienenen: 
»Ueher Steinkohlenasche, hinsichtlicli dereń Be- 
stimmung und der sich dabei ergebenden Dif- 
ferenzen®. (Bochum, Ad. Stumpf.) W ie diese 
letztere Mittheilung, so verdankt namlich auch 
die heutige ihre Entstehung dem von mir ehrlich 
cingestandencn Unmutli iiber die nicht enden- 
wollenden Interpellationen, leeren Yermuthungen 
und fortgesetzten Zankereien zwischen Producen- 
ten und Consumenten iiber Sachen, dereń Klar- 
stellung z war nicht so ganz einfach ist, wie sie 
auf den ersten Blick erscheinen mag, aber doch 
leicht genug fur Jeden, der sie auf Grund sicher 
festgestellter Thatsachen und niichterner Erwii- 
gungen ernstlich erstrebt.

1.

E in  w e i t y e r b r e i t e t e r  I r r t h u i n  i s t  
d i e  A n n a l i m e :  d e r  S c h w e f e l g e h a l t  d e r  
S t e i n k o h l e  r i l h r e ,  w e n n  n i c h t  s t e t s  
u n d  e i n z i g  u n d  a l l e i n ,  so d o c h  in d e n  
a l l e r m e i s t e n  F i i l l e n ,  n u r  v o n  S c h w e f e l -  
k i e s  he r .

Angenommen aber auch, es sei dies der Fal!, 
so gelit daraus mit nichten hervor, dafs sich aus 
dem hinreichend genau ermittelten* Schwefelge- 
lialt einer Kohle und der Koksausbeute, welche

* Es ist hier ais selbstverstandlich vorausgesetzt, 
dafs die Schwefelbeslimmung mit der, namentlich bei 
so kleineu Mengen unabweislich nothwendigen pein- 
lichsten Sorgfalt: Nichlanwendung vou Leuchtgas-

diese liefert, d e r  S c h w e f e l g e h a l t  d e s  e r  
z e u g t c n  K o k s  e i n  i g e r m a f s  e n g e n a u  im 
v o r a u s s i e l i  b e r e c h n e n  l i i f s t .

Und zwar aus folgenden Griinden n ic h t: 
Unter der Annalnne, in der Kohle sei der Scliwc- 
fel nur ais FeS2 enthalten, angenommen ferner, 
die Kohle enthielte n ich ts, was einen Theil des 
Schwefels, der beim Yerkokcn weggehen kann 
oder mufs, z u r i i c k l i a l t e n  k a n n  — miifste 
im Koks (wenigstens annahernd) 3/d des in der 
Steinkohle enthallenen Schwefels verbleiben, wenn 
es richtig ist, dafs (bei der doch lin m er hinrei- 
chend starken und langen Erliitzung) die Ent- 
schwefelung nach der Gleicliung:

2FeSa =  F eiS i +  S 
erfolgt. Dabei wiirde natiirlich eine Anrciche- 
rung des Schwefels im Koks entsprechend der 
Koksausbeute erfolgen. Enthielte eine Kobie, 
welche 75 % Koks liefert. 1,5 #  Schwefel, so 
wiirde unter vorstchender Voraussetzung der 
Koks e b e n s o  v i e l  Scliwefel enthalten wic die 
Kohle, nach der Proportionalgleichung:

1) 7 5 ; Ł ^ =  10 0 :x =  1,50!4
und bei niedrigerer Koksausbeute ais 75 ^  ja 
gar n o c h  m e h r ,  z. B.:

2) 70 : =  100 : x =  1,607 !
____________  4 -
flamme, Verwendung von scliwefelfreien Reagentien 
oder Anbringung genauester Correction — ausgefiibrt 
wird. Die E śc h k ą śc b e  Methode moclite wohl die 
von den meisten adoptirte sein. Der Verf.
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Unter Zugrundelegung der Form elgleichung: 
2FuSi =  Fe2S3 +  S 

wiirde also blofs bei einer doeli n u r seiten vor- 
komnienden hóberen Koksausbeute w e n i g e r  
(aber auch um n u r ein Kleines weniger) Schwe- 
fel im Koks enlhalten sein ktinnen wie in der 
Kohle, beispielsweise:

3) 80 : - ,54— =  100 : x =  1,47.

Ein grofserer Schwefelverlust beim Gliihen 
von FeS2, welcher der Gleichung 

FeS2 =  FeS +  S

entspriiche, oder wenigstens einer dieser sich 
naherndeh, wiirdę freilich zu geringerem Schwefel- 
gehalt des Koks fiihren, z. B . :

4) , 75 =  100 : x =  0,965.u

Ob das zuriickbleibende Eisensulfid statt Fe.S3 
m ehr den Form eln F e :Ss oder Fe3S<, enlspricht, 
iindert an der Sache nicht sehr yiel — der 
Schwefelriickhalt w urde nu r n o c h  e t w a s 
g r o f s e r  sein.

Gegen die durch die obigen Proportional- 
gleichungen 1 und 2 dargelegten Moglichkeilen 
konnte der Prakliker alsbald den begriindet er- 
scheinenden Einwand erheben: dafs ein gleich 
hoher oder gar hoherer Schwefelgelmlt des Koks 
(ais der Kohle) der E rfahrung widersprechen 
wurde, und eigentlich wóhl gar nicht vorkame.

Solchem Einwand wiirde ich die Behauptung 
entgegenzuselzen nicht anstehen , dafs exacte 
Versuche niemals gem acht worden sind, w e lc h e ' 
die Unmoglichkeit solcher relativ iiohen Schwefel- 
gehalte im Koks bewiesen. Andererseits aber 
gebe ich auch die W ahrscheinliehkeit z u , dafs 
in vielcn — wenn nicht den meisten — Fallen 
e x a c t e  (aber gewifs im grofsen nicht ganz 
leicht ausfuhrbare) Versuche wohl zu dem Re- 
sultat fiihren d iirften , dafs der Koks einen ge- 

. ringeren Schwefelgehalt besitzt ais die Kohle, 
woraus der Koks erzeugt worden ist.

Dieses fiir die Mehrzahl der praktischen Falle 
wohl zutreffende R esultat aber miifste nothwen- 
dig zu dem Schlufs fiihren, d a f s  e b e n  n i c h t  
a l l e r  S c h w e f e l  in a l l e n  K o h l e n  a i s  
S c h w e f e l k i e s  e n t h a ł t e n  i s t .

Z ahlreiche, m ehrerenortes ausgefiihrte La- 
boratorium sversuche beweisen — wenn auch in- 
direct, so doch auf das bestimm teste — dafs 
dies auch wirklich der Fali ist.

II.

D i e S t e i n k o h 1 e n — u n d  w a h r s c h e i n- 
1 i c h  w o h l  d i e  m e i s t e n — e n  t h a l  t e n  s o g .  
» o r g a n i s c h e n «  S c h w e f e l .

Dessen d i r e c t e r  Nachweis dilrftc scliwer- 
lich jem als vollsl;indig gelingen, sein Yorhanden- 
sein- aber steht aufser allem Zweifel, Und zwar

steht es nam entljch aufser allem Zweifel in sol- 
chen Fallen , w o d a s  in  d e r  A s c h e  e i n e r  
K o h l e  e n t h a l t e n e  E i s e n  g a r  n i c h t  au ś- 
r e i c l i l ,  u m  m i l  d e m  g l e i c h z e i t i g  vor -  
h a n d e n e n  S c h w e f e l  FeS2 zu  b il  d e n .  (Eine 
dritte Moglichkeit: Yorhandensein von Schwefel 
ais S u l f a l ,  kommt  kaum in B c trach t, denn 
zahlreiche Versuche haben ergeben , dafs Stein- 
kohlen stets — oder doch allerm eistens — nur 
verschwindend geringe Mengen schwefelsaurer 
Salze enthalten [siehe w eiter unten].)

Es ist nun a priori anzunehm en, dafs dieser 
»organische« Schwefel, dessen Bindung in ahnlicher 
Art zu denken is t, wie bei den eiweifsarligen 
Pflanzen- und Thiersubstanzen, beim Erhitzen 
mindeslens zum allergrofsten Theile sich ver- 
fliichtigen wird.

Er thu t dies auch in der T hat zuweilen, viel- 
leicht haufig, keineswegs aber iinm er, wie das
1. Rechenbeispiel weiter* unten zeigt. Diese 
T hatsache aber erkliirt unschw er die w eitere : 
dafs trotz der vorhin beim Schwefeleisen (I) be- 
sproehenen Vorgange der Koks in rielleicht der 
Melirzahl der Falle w e n i g e r  Schwefel entliiilt, 
ais er enthalten mufste, wenn der Schwefel n u r  
ais FeS2 in der Kohle enthalten ware. W arum  
aber a u c h  b e i  g i i n s t i g e r  A s c h e n z u s a m -  
m e n s e t z u n g  ein iiberraschend grofser Theil 
des »organischen« Schwefels bisweilen im Koks 
verbleibt, soli weiter unten erklart werden.

Eine theilweisc Entschwefelung durch theil- 
weise V e r b r e n n u n g  von Schwefel im Ofen 
kann nicht ernstlich in Betracht gezogen werden. 
Einmal aus dem Grunde nicht, weil wahrend des 
allergrofsten Theiles der eigentlichen Verkokungs-, 
richtiger Entgasungs-Dauer, von eigentlichen Ver- 
brennungsvorgangen nicht fiiglich die Rede sein 
kann. Dann ferner deshalb n ich t, weil eine ir- 
gend ins Gewicht fallende Verminderung des 
Schwefels einen yiel grofseren Koks-Abbrand zur 
Voraussetzung haben wiirde, ais er unter norma- 
len Verhaltnissen angenommen werden kann und 
thatsacblich stattfindct.

Auch m it der Entschwefelung beim L o s c h e n  
des Koks ist es gar wenig weil her und kann 
es nicht sein. Eine solche Entschwefelung, dereń 
Statthaben beim Loschen durch Schwefelwasser- 
stoff-Geruch sich zu erkennen giebt, scheint 
wegen dessen leichter Bemerkbarkeil bei schon 
m inim aler Menge vielfach sehr tiberschatzt zu 
werden. Eine tiefgeliende Entschwefelung (durch 
Bildung eines Gemisches von Eisenoxyden und 
von Schwefelwassersloff) kann beim Zusammen- 
treffen von gliihendem Koks m it W asser aufser- 
halb des Ofens nicht gedacht werden. Theils 
nicht wegen der doch verhaltnifsmafsig schnell 
erfolgenden Abkiihlung der Kokscharge, Iheils 
nicht wegen des doch nur wenig tiefen Ein- 
dringens des W assers in den Koks. --

Auf eben demselben Princip beruht bekannt-
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lich die (wenigstens in Vorschlag gebraclitc, aber 
schwerlich vicl zur Ausfiihrung gelangte) Ent
schwefelung i m Ofen. Dieselbe hat — oder 
hiitte — den gewaltigen Nachtheil im Gefolge, 
dafs sie neben einer, die Entschwefelung weitaus 
uberwiegendenVerbrennung von Kokssubstanz her- 
lauft, also neben einer »Wassergas«= Erzeugung 
im Sinne der ineinander iibergehenden Processe:

C +  HaO =  CO +  Ha und 
C +  2 H2O =  COa +  II4.

Mit dieser letzten Belrachtung stehe ich be- 
reils mitten in der uberschriftlich quasi voran- 
gestellten F rage:

III.

W ie  e r z e u g t  m a n  m o g l i c h s t  s c h w e f e l -  
a r m e n  K o k s ?

In dem ausgezeichneten W erke M. B al 1 i n g s :  
»Metaliurgisclie Chemie* (Bonn 1882) ist auf 
pag. 188 bis 191 eine Yortreffliche Zusammcn- 
stcllung aller derjcnigen Yorschliige und Veran- 
staltungen entbalten, welche gemacht und ge- 
troffen sind zur Koksentschwefelung im Ofen und 
aufserhalb desselben. Beschrieben sind 1. cit. 
die Methoden von:

1. B a r t b e l e m y  und A r m s t r o n g :  Ein- 
treiben von W asserdam pf (wie soeben besprochen);

2. B e s s e m e r :  Aufbereitung des Kohlen- 
kleins durch Chlorcalciumlauge von 1,35 spec. Ge- 
wicht (streng genommen nicht hierher gehorig);

3. B l e i b t r e u :  Verkoken mit 10 <?o Kalk- 
zusclilag. Dies zielt nicht auf Entschwefelung 
ab , sondern auf Bildung von Schwefelcalcium, 
was der Bildung von Schwefeleisen entgegen- 
wirken soli;

4. C a 1 v e r t : Verkoken unter Kochsalzzu- 
scblag, wodurch das FeS (?) mit NaCl in Eisen- 
cblorur und Schwefelnatrium sich umsetzen soli. 
Jenes soli, bei hóherer Tem peratur mit W asser
dam pf in Beriihrung kommend, Eisenoxyd und 
Chlorwasserstoff liefern, dieses (Na2S) in die 
Schlacke gehen. Das Verfahren soli bei verein- 
zclten Vcrsuchen gute Resultate ergeben liaben ;

5. K o p p :  Loschen des 'gezogenen Koks mit 
verdiinnter Salzsaure. W enn diesem Yerfahren 
des Kostenpunktes lialbcr einerseits nur locale 
Bedeutung zuerkanrit werden kann , so diirfte 
aiidererscits aucli ein praktischer Erfolg aus 
wesentlich demselben Grunde sich bezweifeln 
lassen, wie die belangreiche Entschwefelung durch 
Loschen mit blofsem W asser allein, liamlich un- 
genugendem Eindririgen der Śiiure. Endlich ist 
dabei die nicht zutrelfende Voraussetzung gemacht, 
dafs der Schwefel wesentlich ais Schwefeleisen 
(und wohl ais FeS) vorhanden sei;

G. C l a r i d g e  und K o p e r :  dereń Yerfahren, 
von besonderer Ofenconstruction abgesehen, wie 
1. auf Anwendung von W asserdampf b eru h t;

1 . G r a n  d i d i e r  und R u e :  Erhitzen des Koks 
in einem auf »2 '/s Atm. comprimirten Luftstrom®

auf 250 bis 300 °. Hierbei soli das FeS oxy- 
dirt werden, aber der Koks selbst nicbt in Brand 
gerathen. Die entstandene schweflige Saure soli 
sich zum Theil zu Schwefelsaure oxydiren, diese 
schliefslich Aluminiumśulfat bilden und durch 
dessen schliefsliche Auslaugung vollig schwefel- 
freie Koks erhalten werden (!);

8. M a n k o w s k y s  Enlschwefelungs-Vorrich- 
tung erw ahnt B al l i n g  oline Bcschreibung der
selben ;

9. P h i l i p p a r t s  Vorschlag lauft auf Erzeu
gung von Kalkkoks liinaus.

Wenn die unter 1 bis 9 citirten Vorschlage 
und Yeranstaltungen entweder Yorschliige geblie- 
ben oder uber das Versuchsstadium nicbt hinaus- 
gekommen sind oder andere ais locale Bedeu
tung nicht gewonnen haben, so ist dam it nahe 
genug gelegt, zur Erzeugung ęchwefelarm er Koks 
e i n e n  a n d e r n  W e g  e i n z u s c h l a g e n  a i s  
d e n  d e r  E n t s c h w e f e l u n g .

Dieser andere W eg aber kann nur in einer 
Richtung liegen: in  d e r  A u s w a h l  d e s  M a 
t e r i a l s ,  d e r  K o h l  e a l s o .

Und damit komme ich zu dem eigenllich 
wesentlichen, uber die Kritik der herrsćhenden 
Meinungen hinausgehenden Inhalt m einer Mit- 
tlieilung.

Irrig, ganz irrig ist die, wie m ir scheint, sehr 
verbreitete A nnahm e: d i e  s c h w e f e l a r m s t e  
K o h l e  l i e f e r e  j e d e r z e i t  d e n  s c h w e f e l 
a r m s t e  n K o k s  und um gekehrt u. s. w. Irrig 
ist diese Annahme aus zwęierlei (andeutungs- 
weise bereits vorausgeschickten) Grunden.

1. Aus einer K obie, dereń Schwefel nur 
in Form von FeS2 darin enthalten ist, w ird nur 
dann annahernd ein Maximum von Schwefel* 
wirklich ausgetrieben werden konnen, wenn die 
Mineralsubstanz der Kobie nur niinim ale Mengen 
von Eisen-, Calciurn- und Magnesiumverbindun- 
gen enthalt. Ganz besonders gilt dies fiir andere 
Eisenverbindungen ais Schwefelkies.

Meist deulet die m ehr oder m inder intensiv- 
rothe Farbę der Steinkohlenasche schon auf das 
Vorhandensein von v i e l  m e h r  Eisen h in , ais 
an Schwefel gebunden sein kann. Oftmals aber 
lafst sich einer nur blafs oder sogar g a r  n i c h t  
rothlich gefiirbten Asche ein Eiseniiberschufs (im 
gedachten Sinne) schlechterdings n ich t anselien. 
Dieser Fali ist gegeben, wo die vielleicht stark 
eisenhaltige Asche zugleich relativ viel Kalk ent- 
halt. (Eisenoxyd-Kalk [Kalkferrat] ist unter Um- 
stiinden farblos bis hochstens gelblich. Erst 
durch Zerstorung der Verbindung durch starkę

* Unter Hinterlassung von FcjS3, Fe?Ss oder FesSa, 
was sich in keinem Falle mit Sicherheit wird voraus- 
sehen und feststeilen lassen. Ohne praktische (rech- 
nerische) Bedeutung auch ware die Annahme eines 
»etwa der Formel« FcsSt ( =  FeiS +  6 FeS) ausdriick- 
baren Sulfids, wie H o e h s tu t t e r  (vergl. Percys Me- 
tallurgie Bd. II, 42/43) es durch Gluhen von FeS mit 
Kobie im kohlegefutlertcn Tiegel erhielt.
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Sauren und nachheriges Gluhen tritt die rothe 
Farbo des so frei gemacliten Eisenoxyds hervór, 
wie sich dies an gelblichen kalkhaltigen Ziegel- 
stęinen dem onstriren liifst, welche oft viel m elir 
Eisenoxyd enthalten ais dunkelroth gefarbte, aber 
kalkarme [vergl. M uck: »Ueber Steinkohlen-
asche etc.« pag. 12 und Biedermann und Gabriel: 
sB ericht der Deutsehen eheraischen Gesellschaft«, 
1877, Nr. 14].)

Steinkohlen kiinnen E i s e n c a r b o  n a t ,  E i s e n -  
o x y d e  und E i s e n s i l i c a t  enthalten. W as 
aber wird aus diesen Eisenverbindungen (jeden- 
falls den erstgenannten) im Koksofen? Ganz ge- 
wife dasselbe wie im H ochofen; d. h. sie werden 
z u metallischem Eisen reducirt und zw ar schon 
bei schwacher Rothgluth. Das reducirte Eisen 
aber wird oline Frage den gleichzeitig oder nach- 
her erst ausgetriebenen Schwefel zu Eisensulfid 
(hier wohl zu FeS) binden. Imgleichen wird 
Schwefelkohlenstoff, der sich im  Koksofen ganz 
gewifs tem porar bildet, mil Eisen und. auch glii- 
lienden Oxyden der alkalischen Erdm etalle un- 
zweifelhaft Sulfide bilden. A l s o  n i c h t  s o w o h l  
v o n d e m  G e s a m  m t s c h w e f e 1 g e h a 11 e i n e r 
K o l i i e ,  s o n d e r n  v o n  d e r  N a t u r  d e r  Mi- 
n e r a l b e s t a n d t h e i l e  w i r d  e s  a b h a n g e n ,  
ob  vieI  o d e r  w e n i g  d e s  d u r c h  E r l i i t z e n  
a u s  d e m  S c h w e f e l k i e s  a u s g e t r i e b e n e n  
o d e r ( u n d )  des  » o r g a n i s c h e n «  S c h w e f e l s  
m i t  d e n  V e r k o k  u n g s g a s e  n e n  t w e  i cl i  t 
o d e r  in F o r m  v o n  S u l f i d e n  i m  K o k s  
v e r b l  e i b  t.

H ierauf also ist strengstens Riicksicht zu 
nehmen, wo es sich um Erzeugung von schwefel- 
armem Koks hande lt, und um solchen zu er- 
zielen, sind zwei W ege gegeben:
I. a) Analyse der Kokskoble auf Gesammtschwefel 

neben
b) Analyse der Kokskohlenasche auf F e , Ca 

und Mg.
Danach hal wari entweder die schwęfelarmste 

oder — was weit w ichtiger —  die m it dem ge- 
ringsten Eisen- (und dem nachst Kalk- und Mag- 
nesia-) Gelialt zu w ahlen. Oder unter Umgehung 
von Ib :
11. a) Bestimmung des Gesammtschwefels der in 

W ahl stehenden Kokskohlen und 
b) desgl. der aus a durch Tiegelvcrkokung er- 

haltenen Koks.
Der W eg II ist jedenfalls der einfachere, aber 

ebenfalls sicher zum Ziele fiihrende.
Der praktische Koksbrenner konnte vom 

Standpunkt seiner Betriebsgepflogenbeiten aus 
gegen diesen Vorschlag den Einwand erheben: 
dafs es sclilechthin nicht ańgiingig sei, flotz- 
weise oder bei der iiblichen Sortirung oder Auf- 
bereitung der Forderkohle nach Korngrofse die 
anempfohlene Auswahl zu treffen. Ich bin nicht 
der M eińung, dafs darin eine uniiberwindliche 
Schwierigkeit liegt. Es will m ir aber diinkcn, 

YII.s

dafs es bei der dermaligen Schwierigkeit des 
Koksgescbaftes im Interesse der Qualitat einen 
wesentlichen Fortschritt bedeute, wenn eben gerade 
die Auswahl der zu verkokenden Kohle, die ja  
nicht im m er blofs Sieb- oder W aschproduct ist, 
in anderer W eise geschahe wic bisher. Namlich 
nicht blofs nach der freilich becjucmeren, aber 
sicherlich nicht im m er rationellen blofsen W ahl 
nach Korngrofse, sondern unter Berucksichtigung 
der Qualitat der Kohle. Diese aber riehtet sich 
nach der Qualitat der Asche und nam entlich 
n a c h  d e m  d u r c h  d i r e c t e n  V e r s u c h  l e i c b t  
z u  e r m i t t e l n d e n  S c h w e f e l  g e h a l  t d e r  
K o h l e n  u n t e r  d e n e n  m a n  z u  w a h l e n  b a t ,  
ganz besonders aber nach dem Schwefelgehalt 
der aus diesen erzeugten Koks.

Bis dahin konnte m an meinen Ausfiibrungen 
etwa den Vorwurf m achen, dafs sie, nur auf 
m elir theoretische Annahm en und fmgirte Falle 
sich stiitzend, der experimentellen Beweise ent- 
behrten und zwar solcher, die sich aus praktiscben 
Fallen unm ittelbar ergiiben. Solchem Vorwurf 
koninie ich m it Yorlegung nachstehender Daten 
zuvor, dcren Interpretirung sieli zum Theil ganz 
von selbst ergiebt.

Eine Kohle m it dem aufsergewohnlich niedri- 
gen Aschengehalt von 2,48 rfo und einem Koks- 
ausbringen von 67 ,72  ^  besafs einen Schw efel
gehalt von 0 ,92  <)'o !

Die Asche hatte folgende Zusam m ensetzung:

S i02 =  40,53 CaO =  0
AkCh =  42,90 MgO — 0
F2 O3 =  9,70 =  6,28 met. Fe

(Alkalien, Schwefelsaure und Pliospliorsaure nicht hest.)

Der Eisengehalt der K o h 1 e berechnet sieli
zu 0 ,1557  ^3 . — 0 ,1557  Eisen wiirden nur
0 ,1771 Schwefel (zu FeSs) zu binden vermogen. 
Da die Kohle aufserdem keine Sulfate enthielt 
(und mit M iheralsauren kaum eine Spur Schwefel- 
wasserstolT entwickelte), so enthielt sie mindestens
0,92 — 0,1771 =  0 ,7429  ^  »organiscben« 
Schwefel (80 ,74  % des ganzen Schwefelgehaltes). 
Ueberraschenderweise entbielt der Tiegelkoks aus 
der Kohle 0 ,86  % Schw efel! W enn gar kein
Schwefel beim Verkoken wegginge, so wiirde 
derselbe (bei 67 ,72 Koksausbringen) auf 1 ,358 ^  
im Koks sich anreichern.

Zwei V ersuche, bei denen chemisch reines
Eisenoxyd der gepulverten Kohle zugesetzt und 
m it verkokt wurde, ergaben folgende R esultate:

1. Koks aus Kohle m it 11 fo Eisenoxyd-
Zusatz enthielt 1 ,200 S.

2. Koks aus Kohle m it 3 Eisenoxyd-
Zusatz entbielt 0 ,962 S.

Die Yersuche ergaben also das zu erw artende 
R esultat (s. o.), dafs m it zunehmendem Eisen- 
oxyd-Zusatz eine waclisende Menge Schwefel

3
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durch das jedenfalls particll reducirte Eisen zu- 
ruckgehalten wird.

Der Zusatz von 3 % Eisenosyd entspricht 
in der W irklichkeit vorkommenden Fiillen, denn 
Kohlen m it 3 % (und aucli noch yiel mehr) 
Eisenoxyd — NB. in der K o h l e ,  nicht in der 
Asche — sind haufig genug.

W ie aber erkliirl sich die grofse Menge des 
ohne Eisenoxyd - Zusatz im Koks verbleibenden 
Schwefels (0 ,7429  welcher »organisclter« 
sein rnufs? Ich suchte nach Analogieen dafiir, 
um sie in z we i schwefelhaltigen Nalurproducte.n — 
ais vorlaufige und leichl zu vermehrende Ana
logieen wenigstens — zu ftnden, in getrockne- 
tem E i g e l b  und H o r n .
Gelrockn. Eigelb enthielt 0,45 % Su. gan8,83 % >Koks«* 

Eigelb-»Koks« „ 0,49 „ „
Horn enthielt 3,08 % S u. gab 14,40 % »Koks« 

Horn-»Koks« „ 1,04 „ „
Es zeigt sich auch hier, dafs selbst bei den 

minimalen Ascliengehalten und minimalen Ge- 
halten der Asche an Eisen ganz bcdeutende Men- 
gen Schwefel im Verkokungsriicksland verbleiben.
So beim Eigelb unter Rflckberechnung von dessen 
»Koks« auf Eigelb etwa 1/ł o des ganzen Schwefel- 
gehaltes nach dem Ansatz:

Koks S
100 : 0,49 =  8,83 : x =  0,0432, 

d. h. in 100 Eigelb =  8,83 Koks verbleiben nach 
dam Verkoken 0 ,0432  fó (pp 1 /1 o) und im Horn 
n ic h  gleicher Berechnung 0 ,14976  (pp lj io) des 
ganzen Schwefelgehaltes zuriick. (Ganz gliicklich 
gewuhlt sind solche Beispiele wie Eigelb und 
Horn allc nicht, da dergleichen Korper im Ver- 
gleich mit Kohle ja  alle sehr viel mehr W asscr- 
stoff und Sauerstoff enthalten und deshalb ungleich 
m ehr Schwefel verlieren mussen.)

Eine gute Analogie fur den Ruckhalt an 
Schwefel im Koks bietet der S t i c k s t o f f ,  von 
welchem bekanntlich nicht weniger ais etwa 3/i 
des in der Kohle enthaltenen im Koks zuriick- 
bleiben! Man ha t gewifs nie daran gedacht, 
und (larf. es auch wohl nicht, dafs der Stickstoff 
im Koks (wie in der »Thierkohle«) ais irgend 
eine Metallverbindung (Gyanmetall?) zuriickge- 
lialten sei. Die hier besprochenen Falle zeigen, 
dafs auch der Schwefel zum Tlieil nicht an Me
tali gebunden im Verkohlungsriiekstand (Koks) 
der Steinkohle verbleiben kann.

Gleichzeitig zurtickgreifend auf den vorhin 
besprochenen Vorsehlag der Entschwefelung mit-

* Unter » K o k s«  ist hier der Vergleichbarkeit 
balber der e i s e n o x y d f r e i  berechnete verstanden 
und das Eisenoxyd unreducirt gedacht. Bis zu wel
chem Grad das zugeselzte Eisenoxyd reducirt wird, 
enb.ieht sich ganzlich der Untersuchung. Eine wesent- 
liche Aenderung erleiden die Zahlen bei Annahme 
selbst volliger Reduction nicht, beispielsweise wiirde 
beim Versucli 1 der Schwefelgehalt sieli statt zu 
1,20 zu 1,555 berechnen.

telst Satlzsilure fiihre ich jetzt ein paar Yersuche 
an, welche zeigen:

1. dafs die fruhere A nnahm e, w orauf sieli 
der Vorschlag der Salzsaureentschwefelung stiitzte, 
nam lich: dafs der Koks den Schwefel meist ais 
Einfachschwefeleisen (oder sonst ein Eisen- 
sulfid) enlhalt, nicht richłig w ar;

2. wie gering uberhaupt die ais Scbwcfel- 
wasserstofl’ entfernbare Menge Schwefel (walu- 
scheinlich in den meisten Fallen) ist, selbst wenn 
man m it Saure anhaltęnd kocht;

3. wie minimal auch die Menge der im Koks 
enthaltenen Sulfate ist.

Zu den Versuchen w urde sowohl Koks mit 
eisenarmer (a), wenig eisenhalliger (b) wie auch 
eisenreicher Asche (c, d und e) ausgewahlt.

Je 10 g Kokspulver (mit uberall m ehr ais 
6 °/o Asche) wurden im W asserstollstrom  mit 
Salzsiiure anhaltęnd gekocht, das enlweichende 
Gas durch mit Bromsalzsaure beschickte Kugel- 
rohren geleitet u. s. w ., sowie auch die Sehwefel- 
siiure in der vom Koks abfiitrirten salzsauren
Losung bestimmt.

Gcsammt- ais SH2 entw. a lsS u ira tvorli. 
S S S

eiśenarm . . . .  a) 0,88 0,048 0,02
weriig oisenhaltig . b) 1,38 0,240 0,01

f c) 1,12 0,350 0,03
stark eisonhaltig < d) 0,S4 0,195 0,015

{ e) 1,18 0,235 0,013

W ie man sieht, entspricht dem Gesammt- 
schwefelgehalt weder die Menge des ais Schwefel- 
wasserstoff auśtreibbaren, noch der des ais Sul- 
fat vorhandenen, noch dem Eisengehalt der Asche. 
Bei weileiri die Hauptm enge des Schwefels mufs 
demnach in ahnlicher W eise zuriickgeliallen sein 
wie der Stickstoff im Koks (und der »Thierkohle«) 
und zumeist wohl vom »organischen« Schwefel 
der Kohle herruhren.

Aus allen vorstehenden Daten und daran ge- 
kniipften Betrachtungen geht fur die Praxis fol- 
gendes hei'vor:

1. Der Schwefelgehalt einer Kohle an sich
— sei er ein lioher oder nu r ein miifsig lioher — 
lafst keinen Schlufs zu auf den Schwefelgehall 
des daraus erzeugten Koks.

2. Man darf niemals erhoffen, aus Kohle, 
wenn dereń Schwefelgehalt e i n  s e h r  n i e d r i -  
g e r  i s t ,  einen schwefelarmen Koks zu erzielen, 
sobald die Asche eben dieser Kohle reich ist 
an E i s e n ,  K a l k  und M a g n e s  i a ,  namentlich 
an E i s e n .

3. Ueber den Schwefelgehalt eines zu e r  
zeugenden Koks erhalt man nur in der Weise 
Aufschlufs, dafs man aus der betreffenden Kohle 
einen Probekoks (im Platintiegel ebenso gu l oder 
noch besser wie auf andere W eise) darstellt, und 
den Schwefelgehalt dieses Probekoks bestimmt.

Es ist rathlich, den Tiegelkoks im m er durch 
eine gleich lange Gluhdduer (im Platintiegel) —
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4, 5 Minuten —  und auch unter sonst im m er glei- 
chenBedingungcn zu gewinnen. Fiir die Bereclmung 
ist die ais fcststeliend anzuschende Thatsache 
m afsgebend, dafs die Ausbcute im Ofen etwa 
6 °/o hinter der im Platintiegel zuriickbleibt. 
Gomparative W erthe erliS.lt m an auf diese W eise 
in jedem F alle , wie auch die nachber mitge- 
Uieilten Schwefelzablen und Koksausbeuten zeigen,

Ein concretes (wenn auch nicht extremes) 
Bcispiel zur Nutzanwendung ist hier sehr am 
P la tz :

Eine Zeche X (nicht einmal eine sehr jungę) 
nimmt seit Jahren iiber den Schwefelgehalt ihres 
Koks Elogen* von e i n e m  Abnehm er und Vor- 
wiirfe von so und so vielen anderen in Empfang. 
Da es tief in der mcnschlichen N atur bcgriindet 
ist, das zu ho (Ten und zu glauben, was man 
wiinscht, so w urden zuniichst die E l o g e n  fiir 
be g r u n d  e t  erachtet und die V o r w u r f e  fiir 
u n g e r e c h t .  Zeche X verkokt min je  nach 
Absatż Kobie aus der Feinkornw asche allein oder 
Niissc 3 und 4 dazu. Zur eigenen Belehrung 
aber hat die Zeche den Schwefelgehalt ibrer ver- 
sęliiędencn W ascbproducte nie bestimmen lassen
— ich nebm c an: im Vertrauen auf die Berech- 
tigung obiger cinseitiger Elogen.

Ich nabm Yeranlassung, zur eigenen Information 
folgende Beslimmungcn ausfubren zu lassen:

Schwefel Koksausbeute
( F e in k o h le .................................  1,33 77,27
j Ofenkoks d a v o n ..................... 0,88
(Tiegelkoks „ ......................  0,95

* Die betreflende Zahl ist wirklich zu lacherlich, 
um an dieser Stelle genannt zu werden.

Schwefel Koksausbeule 
/N ufs 3 1,49 76,22
ITiegelkoks d a v o n ......................  1,03
/N ufs 4 ......................................  1,32 77,00
(Tiegelkoks d a v o n ......................  0,94

Die Zahlen interpretiren sich leicbtlich von 
selbsl, und es wiire aufdringlicli, so einfaclie 
Rechenexempel wiederum aufzustellen.

W enn min unter giinstigen Bedingungen Dif- 
ferenzen von 0,16 S vorkom m en, welche 
zw ar nicht imstande sind, bei rationeller Mischung 
der W ascbproducte den Schwefelgehalt des Koks 
wesentlich zu beeinflussen, so ist doch leicht z u 
denken, dafs unter minder giinstigen Bedingun
gen die Gefahr nahe genug liegt, an einer be- 
denkliclien Grenze anzugelangen , von der ab es 
nicht m ehr moglich ist, garantirte Maximalgc- 
halte einzubalten oder mit besser arbeitenden 
Producenten zu concurriren.

W estfalischer Koks enthalt ziemlich selten 
unter 0,8 % Schwefel. Gehaltc von iiber 1 bis
1,5 ^  sind die haufigsten, noch liohere — bis
1,8 #  — wiederum selten. Angaben von 0.2 (!)
— und von solchen habe ich allen Ernstes 
sprechen lioreri — vcrdienen einfach keinen 
Glauben.

Die Kritik mag da wolil einen kleinen Kampf 
zu bestehen haben mit der Glaubenskraft. Aber 
es kann schliefslich doch nichts helfen, iiber un- 
erw artet bohe Schwefelgcbalte von Koks sich zu 
verwundern und zu echaufliren. Hier heifst es 
einfach:

H ic  s u l f u r ,  h i c  s a l t a !

Bochum, im Juni 1886.
Berygewerkschaftliches Laboratorium.

Der Sclilaekciicement.*
Von Prof. L. Tetmajer in Ziirićh.

Im Simie der Besclilufsfassungen der Miincbe- 
ner Conferenz zur Vereinbarung cinheitlicher 
Pnifungsmelhoden ist unter »Sch!ackencement« 
diejenigo Species der Kategorie der Puzzolan- 
cemente zu verstchen, welche durch innigste 
Mischung granulirter, entsprechcnd entwasserter 
und staubfcin gemahlener Ilochofenschlacken mit 
trocken geloschtem, pulvcrformigem Aetzkalk ge- 
wonnen wird. Der Scblackcnccrncnl ist soniit 
ein bydrauliscSes Bindemittel, welcbcs je nach 
Bcschadenhcit und A rt der Aufbereitimg seiner 
Gomponenten die an hydraulischen Bindcmitteln 
gcśclialzten, bauteehnisćh wichtigen Eigenschaften

* Aus einem Sonderabtlruck aus der »Sclnveize- 
risclieu Bauzeitung*.

in so bohem Mafsc besitzen kann, dafs eine Be- 
sprechung seiner Darstellung, seiner Eigenschaften 
und der hisher dam.it; gemachten Erfahrungen in 
unserer technischen W ocbenschrift mindeslens 
gerecbtfertigt erscbeinen diirfte.

Hochofenschlacken sind der Hauplsache nach 
Kalk-Thonerde-Silicate, w elche bekanntlich ais 
Nebcnproducte bei Verbiittung eisenhaltiger Erze 
gewonnen werden. Je nach Beschaffenheit der 
Erze, des Brennstoffs, des Flufsmittels und der 
Schm elztem peralur variiren auch die chemische 
Zusammensetzung, mit ihr die chemisch-pbysika- 
lischen Eigenschaften f  der Schlacke. Im alige- 
meinen — auf die in der Mctallurgie iibliche 
Bezeichnung konnen wir hier nicht eintreten — 
unterscheidet man die sauren, neutralen und
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basiscbcn Hoąhofensehlacken. Sauor werden die- 
jenigen Schlacken genannt, welche auf ein Aequi- 
valent ihres Sauregehalts weniger ais ein Aequi- 
valent der Basen besitzen. Im entgegengesetz- 
tcn Falle sind die Schlacken basiseli. Zwiśchen 
beiden liegen die neulralen Schlacken, die wohl 
nur ausnahm sw eise, also zufiillig angetroffen 
werden.

Bis vor wenigen Jaliren spielte die Iloch- 
oferischlacke auf Eisenwerken lediglich die Rolle 
eines lastigen, oft koslspieligen Ballastes. Erst 
in neuester Zeit beginnt man einzelne Yarietaten 
derselben okonomisch zu ver\verthen. In der 
T hat mehren sich taglich die Anwendungsgebiete 
der Schlacken und es ist zu erwarten, dafs m it 
fortsclireitender Erkenntnifs ihrer W ertliverhalt- 
nisse sich Mittel und Wcge finden werden, um 
ahnlich anderen AbfallslolTen auch die Hochofen- 
schlacken im Dienste der Industrie und des Bau- 
gewerbes thunlichst auszunutzen.

Die glasigen, volumcnbcstandigen, saurenHoch- 
ofenscblacken dienen vorwiegend zur Herstellung 
gegossener Schlackensteine fur Hochbau und 
Pflasterungszwecke, zerkleinert verwendet man 
sie ais Chaussirungsmateriai. In kaltem W asser 
abgeschreckte Hochofenschlacken liefern densogen. 
Schlackensąnd (die granulirte Schlacke), weleber 
ais Bekiesungsmaterial filr Gehwege, sowie ais 
Fiillstoff zur Mortelbereitung geschiitzt wird. 
Durch die Procedur des Zerblasens der flussigen 
Schlacke mittelst des Dampfstrahles wird die 
Schlackenwolle gewonnen. Seit es gegliickt ist, 
die Schlacken zu entscKwcfeln, d. h. zu raffiniren, 
bat dieselbe auch fur die Thon-, Cement- und 
Glasindustrie. filr Email-Zwecke u. a. m. an Be- 
deutung gewonnen. Aus Hocbofenschlacken, die 
man nach Bedarf m it Bauxit, Kalkstein, Eisen- 
oxyd u. s. w. versetzt, wird bereits an mehreren Orten 
m it bestem Erfolge der sog. »Patent-Poi'tland- 
Ccment® erbrannt. Thonerdereicbe Schlacken 
haben auch fflr die Industrie chemischer Pro- 
ducte einige Bedeutung. Ich erinnere nur an die 
Darstellung des Alauns nach Lurm anns Verfabren, 
an die Kiąselpraparate, welche auch ais ver- 
bessernde ZusatzstofTe zu Portland-Cementen be- 
nutzt werden konnen.

Der durch Granulirung basischer llochofen- 
schlacken gewonnene Sand wirkt ais hydraulischer 
Zuschlag. Mit Kalkbrei oder staubformigem 
Kalkhydrat angemacht, in Fortnen geprefst oder 
gestampft, liefert derselbe fur Luft- und Wasser- 
bautcn geeignete Mauersteine (Schlackensteine); 
Schlackcnmortel dient zur Herstellung vori Form- 
steinen fur Tluir- und Fensterumfassungen, Werk- 
stucke, Dach- und Bclagsplattcn, ferner zu Ge- 
brauclisgegenstanden aller Art.

Eine weittragende Bedeutung gewinnen die 
basischen Hochofenschlacken durch die Moglich- 
keit der Massenfabrication des eingangs definirten 
Schlackencemeutes, Die fmtwicklung der Be-

dingungen der Verwcndbarkeit basischer Hoch- 
ofenschlaeken zur Darstellung des Schlacken- 
cementes, andererseits die Darlegung der Be- 
dingungen seiner rationellen Verwendung, sowie 
die Zusammenstellung der speciell mit Choindez- 
Scblackencement in der Schweiz bisher gemach- 
ten Erfahrungen, ist Zweck vorliegender Publi- 
cation.

Dafs durch Granulirung bcstimmte Sorten 
basischer Hochofenschlacken die Fahigkeit er- 
langen, m it Kalk angemacht hydrauliseh zu er- 
h/irten, ist eine langst bekannte Thatsache. An- 
liifslich unserer Arbeiten (1882/3) fur die schweiz. 
Landesausstellung, auf welcher auch der fabrik- 
mafsig dargestellte Schlackencement vertreten war, 
hatten wir zuftillig Gelegenheit gefunden, den 
W erth des Granulirens der Hochofenschlacke von 
Choindez zahlenmafsig festzustellen. Die seither 
zu verschiedenen Malen wiederholten Unter- 
suchungen der Kalkcapacitat granulirter und durch 
Mahlung ujogranulirter Stiickschlacke gewonnenen 
Schlackenmehle haben unsere vorgenannten Resul- 
tate Y ollauf bestatigt. Im Ausstellungsjahre lieferte 
uns das von Rollsche Eisenwerk Choindez (im 
Schweizer Jura) die Scklackencemente A und B, 
von welchen Sorle A aus granulirter, Sorte B 
aus ungranulirter Stiickschlacke hergestellt waren. 
Die mit diesen Cementproben ausgefiihrten Ver- 
sucbe ergaben folgende Resultate:

Sorte A. Sorle B.
Morlel 1 :3  Zug Druck Zug Druck

in kg pro qcm in kg pro <jcm
nach 7 tSg. Wasserłagrg.: 9,2 83,4 0,0 0.0

,  2S „ ,  15,5 124,1 7,2 31,5
Eine spatere Untersuchung ergab:

G ram ilirte Schlacke. 
Misch-Yerhfdtnifs von Schlacke zu Kalk (Gew.-Th.):

100.0 : 33,3 100,0 : 66,6 100,0 : 100,0
Z u" Druck Zug Druck Zug Druck
in kg pro qcm in kg pro qcm in kg pro qcm

Nach 28tagiger W asserlagerung:
33.7 259,9 32,1 233,7 27,6 205,2'

Nach 84 tajiiger W asserlagerung:
43,5 377,5 38,1 308,2 34,3 248,9

Nach 210tagiger W asserlagerung:
46,4 440,5 40.5 326,7 38,9 267,8

Niclit g ranu lirte  Schlacke.
Nach 28tagiger W asserlagerung:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nach 84 tagiger W asserlagerung:

5,4 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0
Nach 210lagiger W asserlagerung:

10.7 50,5 10,5 54,1 7,6 47,6

Die W irkung des Granulirens steht aufser 
F ragc; ihr inneres W esen dagegen ist mit Sielier- 
heit noch nicht festgestellt. Scbon bei einem 
fruheren Anlasse (1884) liaben Wir die Yermuthung 
ausgesprochen, dafs durch Granulirung eine theil- 
weise Uinlagerung der Molectile, eine partielle 
Dissociation der im Feuer gewonnenen Zusam- 
mensetzung der Schlacke herbeigefuhrt wird. 
Hochofenschlacken sind keine nach stochiome-



Juli 1886. „S TA HL UND E IS E N . ' Nr. 7. 475

trischen Gesetzen gebikleten S ilicate; es sind 
vielmehr Legirungen rnannigfacher Verbindungen, • 
dic innerhalb bestinnntcr Grenzen des Siiurege- 
haltes in lieifsfliissigem Zustande durch Dampf 
oder kraftigen W asserstrahl zersetzt w erden ; die 
Schlacke verliert, wenn auch nut- einen Bruch- 
tlieil ihres Schwefelgehalts und es seheint, dafs 
aufgeschlossene Kieselśaure, miiglicherweise auch 
andere Verbindungen ausgeschieden werden, die 
befahigt sind, auf nassem W ege sieli unter W asser- 
aufnahnie mit Kalk zu sattigen und dabei zu er- 
hiirten. Mit Salzsaure behandelt gelatiniren so- 
wohl die ungranulirten ais auch die granulirten 
H ochofenschlacken; die granulirten wesentlicli 
energischer ais die anderen. Die richtig granu- 
lirte, basische Hochofenschlacke hat das Anselien 
verwitterten Granilsandes. Das Koni ist yor- 
wiegend rundlich, glasig, einzelne Stiicke sind 
durch W asserdatnpf bimssteinartig aufgetrieben. 
Die Oberfliiche der Korner ist m att, der Sand an 
sich quarzig-scliarf, im m erhin weniger sch&rf 
spliltrig-eckig ais der Sand der granulirten sauren 
Schlacke, die selbst an den bimssteinartig aufge- 
triebenen Slucken den charakteristischen Glas- 
glanz zeigt. Die Granulirung, m it ih r der Grad 
ihrer W irksanikeit, ist sehr verschieden. Je ge- 
ringer der Druck und die Tem peratur der Schlacke, 
je  w arm er das W asser, desto geringer der che- 
misch-physikalische EfTect des Granulirens. Weifs- 
gluhende, diinnflussige Schlacke, die unler mog- 
lichst bohem  Druck dem Hochofen entstrom t, 
ist zur Granulirung besonders geeignet. Scblaeken 
von grauem  Giefsereiroheisen, Schlacken blau 
zugestellter Hochofen, in welchen dieselben an- 
steigen, som it un ter hoherem  Drucke ausfliefsen 
konnen, geben die besten Resultate. Die Schlacken- 
trift soli moglichst kurz, der W asserstrahl mog- 
liclist kraftig und wasserreieh sein. Ein und die- 
selbe Schlacke in dunnfliissigem Zustande oder 
aber in syrupartiger Gonsistenz in kaltem W asser 
abgeschreckt, liefert ungleichwerthigen Schlacken- 
sand. In E rstarrung begriflene Schlacke (von 
Hochofen m it ofiener Brust) giebt daher auch stets 
ein m inderwerthiges, dem granulirten Sande saurer 
Schlacken ahnliches Product.

Vorgange wie beim Granuliren basischer 
Hochofenschlacken scheinen auch in der Natur 
vorgekonimen zu seiu. Die Mogfichkeit ist nicht 
ausgeschlosscn, dafs die technisch wichtigen Trafs- j 
Sorien, die Santorin- und Puzzolanerden ais vul- 
canische Auswurfsmassen ihre Hydraulicitat einer 
plotzliclien Abkiihlung durch vulcanische Regen 
oder Niederfallen der gluhenden Auswurfsmassen 
in das, den Yulcau umschliefsende Meer (Insel 
Santorin, Azoren u. s. w.) verdanken. So sehen 
wir den echten, technisch werthvollen Trafsstcin 
im Brohlthal bei Andernach entstanden durch 
Yersteinerung einer Yulcanischen Schlam m lara. 
Er ist uberlagert durch jiingere basaltisehe Lara- : 
strome und vulcanische Aschen, welche, ahnlich i

der nicht granulirten Hochofenschlacke, nur unter- 
geordnete, hydraulische Eigenschaftcn zeigen.

Der echte und wilde Trafs, das aus Trafs- 
stein und der losen vulcanischen Asche ge- 
wonnene Mehl zeigt in der chemischen Zusammen- 
setzung keinc geniigend charakteristischen Unter- 
schiedo, um  durch dic Analyse eine zuverliissige 
Gontrole auf Reinheit des Materials zu erlangen. 
Gegen Zum ischung der werthlosen vulcanischen 
Asche schiitzt einzig der Ankauf von Trafssteinen, 
welche auf den Bauplalzen verm ahlen und in 
Mortel verwandelt werden. Auch die Versteine- 
rung der vulcanischen Schlammlaven spriclit fiir 
eine Aufschliefsung der Kieselsiiure der gliiben- 
den Aschen durch vulcanische Regen. Aehnliche 
Versteinerung zeigen auch basische, in feuchtem 
Zustande mehlfein zermablene Hochofenschlacken. 
Es ist uns begegnet, dafs ein Hochofcnschlacken- 
m ehl dieser A rt in unserer Kugelmuhle uber 
Nacht derart versteinert (abgebunden) ist, dafs 
die Masse gewaltsam herausgebrochen werden 
m ufste.

Jede basische Hochofenschlacke besitzt eine 
bestimm te Kalkgrenze, innerhalb welcher dieselbc 
den bei der Abkiihlung angenommenen festen 
Aggregatzustand dauernd beibehalt. Ueber- 
schreitet der Kalkgehalt der Schlacke besagte 
Grenze, so tritt w ahrschcinlich infolge von 
M olecularspannungen ein selbstthatiges, m eist 
spontanes Zcrfallen der Schlacke in ein helles, 
weifslich bis griinlichgraues, imm erhin sich scharf 
anfuhlendes Mehl ein.

Fiir die von Rollschen Eisenwerke zu Ghoin- 
dez sind die beschriebenen Verhaltnisse naher 
gepruft worden. Die Verhuttung der jurassischen 
Bohnerze auf gra u es Giefserei-Roheisen fordert bei

pro 100 kg Bohnerz Holzkoblen- Koksbetrieb 
einen Kalksteinzuschlag von 18% 52,5%.
Infolgedessen enthalt die Schlacke vom G argang:

an Si Oj 36,78% etwa 28,0%
Ali Oj 31,56% ,  22,5%
FeO  Spur ,  0,5%
Ca O 32,00% , 47,0%

In den 70er Jahren mufste dor kostspielige 
Holzkohlenbetrieb eingestellt und der Koksbetrieb 
eingerichtet werden. Die riun gewonnene und 
zerfallene Schlacke wurde vom damaligen Hutten- 
chemiker H errn Dr. P . Schoop analysfrt und er- 
gab unler Anderm z. B. folgende R esu lta te :

Nr. 1 Nr. 2
Si 0 2 25,11% 25,69 %
RiOa ' 22,70% 21,54%
Ca O 50,90% 51.18%
S 1,05% 1,06%

Hieraus geht hervor, dafs fiir die basische 
Hochofenschlacke von Ghoindez eine Erhohung 
von -3 bis 3 , 5 ^  ausreicht, um spontanes Zer- 
fallen derselben zu ergeben.

Aehnlich dem aus der Stuekschlacke ge- 
wonnenen Schlackenmehl ist auch das an der 
Luft zerfallene Schlackenm ehl fur Zwecke der
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Bereitung hydraulischer Mortcl w erllilo l Unscre 
mit zcrfallcnem Schlackenmeltl in unterschicd- 
liclicn Misclumgcn mit Kalk angefertigten Probe- 
korper sind, unter W asser gesetzt, sammtlich 
zerfallen.

Dic chemiscbe Zusammensetzung der Hocli- 
ofenschlackc yariirt mit dcm Ofcngang; bei nor- 
maien Betriebsverhaltnissen, so langc Erz, Molier, 
Brennstoff und W indtem peratur sich nicht andern, 
ist auch die Zusammensetzung und Beschaffcn-

Chemiker: Prof. Marx Prof. Dr. Lunge I 
D at.d .A nal: 1881 1883
Si O i 27,51% 26,92%
Unloslicbes 2,12 —
Ak Os 23,16 /25,74
Fe O 0,03 V
Ca O 46,97 45,98
Ms;0 0,21 Spuren
CCh — 1,35
CaSCh — -
CaS —___________ —_________

100,00 99,99 :

Eingangs ist bereits darauf hingewiesen wor
den, dafs dic Kalkcapacitat granulirter Hoch- 
ofenschlacken von dereń Basicitat abhangig ist. 
Nacli unseren bisherigen Erfahrungen hiingt der 
W irkungsgrad einer Hochofenschlacke lediglicli 
von dcm Verhaltnisse des Kalkgelialtcs zur Kiesel- 
siture ab. Unseren Erfahrungen nach sind Hoch- 
ofenschlacken, fiir welche das Yerhaltnifs von

auf ctwa 1,0 sinkt, nicht nur zur Erzcugung
DiUj
von Schlackencement, sondern auch ais hydrau
lischer Zuschlag zur Mortelbereitung, Steinfabri- 
cation u. s. w. ohne Zusatz anderer activer 
Bindemittel, nicht mehr zu gebrauchen. Unter 
sonst glcichen Ycrhaltriissen scheint die Kalk
capacitat und Anfangsenergie einer Schlacke mit 
abnehmendem Yerhaltnisse der Thonerde zur 
Kieselsaure zu w achscn; ein sicherer Schlufs in 
dieser Riehlung ist indessen aus dem Grunde 
nicht moglich, weil Tcmperaturverhaltnisse uiicl 
dic Art der Granulirung, alle aus der chemischen 
Analyse sich ergebenden Singujaritaten zu ver- 
decken imstande sind.

W iederholt ist auf dic Gefahren, die schwefel- 
rciche Schlacken bergen, aufmerksam gemacht 
worden. Chemiker yon Fach behaupten, der 
Schwefel der Schlacken komme ais Sulfid des 
Kalkes, moglicherweise des Mangans und des

-  meist nur in geringen Mcngen vorhandcnen Eisens 
vor. Durch Oxydation der Sulfule bilden sich 
allmahlich fortschreitend Sulfate, welche durch 
W asseraufnahme eine weitere Yoluineuvergr6fse- 
rung erfahren und dadurcli auf den Beśtand des 
die Sulfide einschliefsenden GrundstofTs zerstoren- 
den Einflufs ausiiben konnen.

Bisher ist uns nicht gelungen, dic zcrstoreiide 
A\ irkung der Sulfide an Śchlackencementen zu 
constatiręn. Die spanischc Schlacke, vęrgl. Tab.

D E IS E N '/  Juli 18SG.

hcit der Schlacke ziemlich constant. Folgcnde 
Analyscn erhiirten dies. W ir haben die Ent-. 
wicklung der Schlackenccmcntfabrication in der 
Schweiz seit dem Jahrc 1881 vcrfolgt und die 
hierbei verwcndntc Hochofenschlacke, behufs Fcst- 
stcllung der Art und Grofse ihrer Vcr;'inderimgcn, 
jahrlich analysircn lassen. Folgcnde Zusammen- 
stellung giebt eine Ucbersicht iiber genannte, auf 
wasserfreien Zustand berechnctc Analyscn der 
Ghoindez-Schlacke:

'. Hcintzel Dr. Heintzel Prof. Dr. Trcadwell
1884 1885 18S6

16,66% 27,31% 26,88%

!2,58 22.40 24,22
0,76 1,36 0,44
t8,52 47,00 45,11
0,88 0,42 1,19

0,29 0,12 0,31
0,31 1,39 1,85
)0,00 100,00 100,00

I. Nr. 6 zeichnel sich durch einen besonders 
holien Gehalt an Schwcfelcalcium (der Schwefel 
wurde ais an Galcium gebimden angenommen) 
aus und wird hierorts nun seit etwa 2 Jahren 
bcobaclitet. Bei der urspriinglich groben Mamung 
des m it 10 bis 50 fó S taubhydrat versetztcn Jla- 
tcrials war eine E rhartung erst nach etwa 10 tii- 
giger W asserlagerung fiihlbar geworden. Siimmt- 
liclie Probekuchen unter W asser sind in stcigen- 
der Yersteinerung, Verfestigung begriffen und 
selbst hochkalkige Platten m it etwa 1,0 cm Starkę 
sind derzeit von Hand kaum zu brechen. Frischc 
Anbruchfliichen stinken nach SchwefehvasserstofT 
und zeigen die charakteristischc, griine Farbung 
der Schlackencementc.

Ob bei correspondirender Luftlagerung oder 
liingerer Dauer der Beobachtung schadlićhe W ir- 
knngey der Sulfide sich geltend m achen, sind 
wir nicht im Falle zu entscheiden. Fiir unsere 
schwcizerischen Vcrhaltnisse ist dic Sache zunaclist 
schon aus dem Grunde weniger belangreich, weil 
unsere Hochofenschlackcn nur geringe Mcngen 
Sulfide besitzen.

Tabelle I (siehe S. 477) giebt eine Zusammcn- 
stcllung der Rcsultate der chemischen Analyscn 
und der allgemeinen Untersucliungcn einiger in 
der eidg. Festigkeilsanstalt untersuchten Hoch- 
ofenschlacken. Tabelle II cnthiilt dic Resullale 
der Festigkcitsprobcn mit Norm alm ortel crzcugt 
aus vcrschicdencn Mischungen dieser Schlacken 
mit Staubhydrat.

Zu sammllichen in vorcrwiilmten Tabcllcn 
angefiihrten Festigkeilsyersuchen dientc ein vor 
Jahresfrist trocken geloschter, entsprcchend ab- 
gesiebter Luflkalk. Die Schlacken 1 bis 9 wurden 
auf einer selbstconslruirten, kleinen Kugclmiihlc 
zcrkleinert und uum ittelbar darauf yerarbeitet. 
Blofs Schlacke 10 m acht insoferti cinc Ausnahme.
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ais dieselbe nacli einjiihriger Lagerung in Pulver- 
form vervvendet wurde. Schlackenmehl und Staub- 
kalk sind nach Gewiehtsverhaltnissen gemengt, 
von Hand gemisclit und hierauf durch ein Sieb 
durchgesiebt worden.

Vor der Zerkleinerung der granulirten Iloch- 
ofenschlaeke wird dieselbe beliufs Entwiisserung 
gedarrt. Man benutzt hierzu entweder horizon- 
tale Plattendarren ahnlicli wie solche zum Trock- 
nen der Rohmaterialziegel kiinstlicher Portland- 
Cemente nocli yielfach in Anwendung stelien, oder 
yerticale eiserne Oefen, auf dereń W andungen 
die Schlacke sich bewegt und inzwischen trocknel. 
Bei diesen Oefen ist eine partielle E nyannung 
der Schlacke auf Dunkelrothgluth nicht ausge- 
schlośsen. Zu erfahren, ob solche Erhitzungen 
die Kalkcapacitat der granulirten Schlacke be- 
eintrachtigen konnen, haben wir wiederbolt gra- 
nulirte Schlacken in hessischen Tiegeln im  Probe- 
ofen wahrend der Dauer je  circa 1 Stunde roth- 
warm erhalten, hierauf allmahlich abgekiihlt, ge- 
mahlen m it Kalk gemischt und zu Probekorpern 
Yerarbeitet. Die Resultale der nun erbobenen 
FestigkeitsverluiUnisse geben eine unbedeutende 
Abminderung der Reaelion. So fanden wir mit 
einer deutschen Schlacke:

Mischung: 100 Schlacke : 25 Kalkhydrat.
MOrtel 1 : 3  nach 28 tagiger Wasserlagerung: 

fur die gegluhte
ungeglulite, Schlacke:

Druekfestigkeit pro qcm : 217,7 kg . 194,5 kg

Unter sonst gleichen Umstiinden ist der Grad 
der Zerkleinerung fur die Kraftenlfaltung der 
granulirten Schlacke von ausselilaggebender Be
deutung, Die Art der Mahlung ist dabei vollig 
gleichgiiltig. Hierin stim m t meine m it der 
8 jahrigen Erfalirung der Leiter der yon Rollschen 
Eisenwerke yollkommen (ibercin. Die eigentliche 
Schlackencementfabrication zu Glioindez datirt aus 
dem Jahre 1880. Im Jahre 1881 stand zum 
Zerkleinern der granulirten Hochofenschlacke be- 
reits ein Mahlgang in Thatigkeit. Das gewonnene 
Schlackenmehl wurde im Jahr 1882/83 abgesiebt, 
mit ebenfalls gesiebtem Staubhydrat in einer nach 
Art der Thonschneider construirten Mischschnecke 
gem ischt und in einer Hanctinschen Kugelmiihle 
so lange homogenisirt, bis die Masse gleich- 
mafsiges Ansehen zeigte.

Beim Homogenisiren m ittelst Hanctins Kugel- 
miihle tritt eine weitere Yerfeinerung des Schlacken- 
mehls auf; sie ist jedocli zu unbedeutend, um 
die Qualitat der W aare dadurch merklich zu er- 
hohen. Columne A entluilt die Resultate der 
FestigkeiLsproben mit der nach vorstehend be- 
schriebener Art erzeugten Ilandelswaare. Im Jahre 
1884/85 liatte man bereits wesentlich besser ge- 
m ahlen ; die aus der Fabrik bezogene W aare gab 
die unter B notirten Yersuchsresultate, Durch 
weitere Yerfeinerung m ittelst unserer Kugelmiihle 
konnte aucli eine weitere Sleigerung der Festig-

keitsverhaltnisse des an sich selir kraftigen Ma
terials erzielt werden, wie dies die Zahlen der 
Columne C bestatigen.

A B G
Specif. Gewicht 2,65 2,69 2,67
Giuhverlust — 8,21 —
Ruckstand am 900 Sieb: 7,1% 0,5% 0.0%

2 500 „ 16,1% 2,0% 0,5%
5 000 „ 28,9% 18,0% 8,4%

A B G

0,0
5,7

12,3 '

0,0
5,7

12,8

0,0
5,5

10,6

Bei norm aler W asserlagerung ergab der Mortel 
1 : 3 folgende Resultate:

Zugfestigkeil kg p. qcm nach 7T agen: 9,2 10,0 24.0
„ 28 „ 15,5 29,5 37,8

Druckfestigk. „ P 7 „ 97,7 104,0 134,1
» 28 „ 124,1 201,3 254,1

Eine uns vor zwei Jaliren aus Spanieli zu- 
gegangene Hochofenschlacke, derart zerkleinert, 
dafs

am 900 Sieli der Ruckstand 0,0%, 
a 5000 ,  „ „ ca. 38,0%

betrug, ergab:
in Mischungen lOOSchl.: 10K.; !00Sch.:20K.; 100Sch.:30K. 

ais Mortel 1 : 3 bei normaler W asserlagerung:

Zugfestigkeit 
kg p. qcm n. 7 Tg.:

28 „
84 „

Die namliche Schlacke auf der Kugelmiihle 
so weit zerkleinert, dafs der

Ruckstand am 900 Sieb 0,0%,
2500 „ 0.8%,
5000 „ 9,7%

betrug, gab die in Tabelle 2 sub Nr. G ange-
fiihrten Festigkeitszahlen.

Aehnliche Ueberrascbungen sind uns bei den 
vergleiclienden Untersuchungen zweier deulscher 
Schlacken zutheil geworden. Folgende Zu- 
sammenstellung giebt iiber fragliche Yerhaltnisse 
naheren Aufschlufs:

Schlacke A. Schlacke B.
Specif. Gewicht 2,87 2,89; 2,95 2,94.
Ruckstand a. 900 S- 3,6% 0,3% 4,3% 1,0%

2500 „ 16,2% 1,0% 18,7% 3,7%
5000 „ 59,6% 9,0% 62,8% 9,0%

Nach 28 tagiger W asserlagerung ergab der 
Mortel 1 : 3 eine

Schlacke A. Schlacke B.
Zugfestigkeit kg per qcm yon 9,9—40,5; 5,3—23,8
Druckfestigk. „ „ 68,0 181,4; 0,0 108,7

Nach 210 tagiger Erliartungsdauer unter 
W asser gab der gleiclie Mortel eine

Zugfestigkeit kg per qcm von 18,6 — 15,3 — 
Druckfestigk. „ „ 92,8 — 78,3 —

Einschaltend sei gestattet hier zu bemerken, 
dafs bei Bestimmung der Siebriickstande gekugel- 
ter Schlacken oder anderer mineralischer Korper 
einige Aufmerksamkeit nolhig isl, um sieli vor 
Trugschliissen zu bewahren. Zwischen bewegten 
Kugeln kunnen sich einzelne Partikelehen schuppen- 
artig zusammenballen, die am Siebluch nicht un-
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bedingt zerfallen, somit leiclil ais Siebrest be- 
liandelt werden konnen, wahrend sie in Wirklich- 
keit ein Conglom erat sind, welches in Ermange- 
lung eines eigentlichen KiltstolTes oft schon unter 
mafsigem Fingerdrucke oder bei Benelzung m it 
absolutem Alkohol in ihre Elemenle zerfallen. 
So haben unsere mikroskopischen Untersucliungen 
schon im September 1885 keinen Zweifel daruber 
iibrig gelassen, dafs die zuerst durch H. F. 
W olters beobachtete Schuppenbildung gekugelter 
Cemente oder Cementcompositionen m it dem con- 
slatirten W irkungsgrade nichts zu thun habe, 
und dafs alle physikalischen Yeranderungen solcher 
Cemente einfach Folgę der feineren Mahlung, bei 
Schlackencementen iiberdies Folgę sind der innig- 
sten Mischung und Anniilierung der activ aufein- 
ander einwirkenden Substanzen. Unserer Ansicht 
nach kommt es in der F rage der Abbinde- und 
ErhiirtungsYorgange der Gemenge aus Kalk und 
Schlacken auf die StrueturverhaUnisse der einzel- 
nen Componenten wenig an, dies um  so m ehr ais 
es bislang nicht gelungen ist, greifbare Unter- 
schiede in der Form  und aufseren Beschaffenheit 
der durch Mahlung basischer Stiickschlacken be- 
żiehungsweise des granulirten Sandes der nam- 
lichen Schlacken zu entdecken. Im Gegentheil 
scheint dasMehl aus glasigem Sand saurer Schlacken 
eher schiirfer und splittriger zu sein, ist aber den- 
noch praktisch werthlos. Mag auch die fiigliche 
Versteinerung eines Schlackencements das Resul- 
tat einer combinirten chemisch - physikalischen 
Wirkung sein, so viel steht fest, dafs dieselbe 
unter stetiger W asseraufnahm e vor sich geht und 
dafs gedarrte Probekorper ilu-e Cohasion nicht 
yerliereri, weil die kleinsten Theile aus ilirer 
Atlractionssphare rucken, sondem  weil der Kilt- 
substanz das chem isch gebundene W asser enl- 
zogen wurde. Ueber die W irkung des W asser- 
entzugs auf die Festigkeitsverhaltnisse des Normal- 
morlels einiger Schlackencemente giebt folgende 
Tabelle naheren A ufschlufs:

HochofenschlackeNr.;Tab. I.: 2. 4. 5.
Mischungsverhaltnifs: 100 Schlacke : 25 bis 30 Kalk.
Alter der Proben: 84 Tage.
Zugfestigkeit der Proben in kg pro qcm

a) im wasserges. Zustande: 16,9 20,6 20,6
b) 24 St. gedOrrt b. 120° C .: 6,1 7,7 7,4

Fassen w ir Torstehende Auseinandersetzungen 
kurz zusammen, so konnen w ir, Belehrung vor- 
behalten, sagen, dafs die Eignung einer basischen 
Hochofenschlacke zur fabrikmafsigen Darstellung 
e-mes Sehlackencementes bedingt w ird:
1- Durch die Basicitat der Schlacke, welche fur 

Yorliegende Zwecke hinlanghch genau durch 
das Yerhaltnifs des Kalkes zum Kieselsaurege- 
halt zum Ausdrucke gelangt. Ein relativ hoher 
Schwefelgehalt m ahnt zur Yorsicht. Den be- 
zuglich der W irkung des Schwefels bisher ge- [ 
machten Erfahrungen kann ein endgultig ent- j 
scheidender W erth nicht znerkannt werden. J 

YIL*

Beim Granuliren entweicht ein Theil des 
Schwefels; Mittheilungen zufolge soli die Ab- 
m inderung des Schwefelgehaltes desto grofser 
ausfallen, je  heifser die Schlacke und kriifliger 
der W asserstrahl, m it einem W orte, je ener- 
gischer die Granulirung gewesen.

2. Durch die Tem peratur-Verhiiltnisse und die 
A rt der Granulirung der Schlacke; gute Re- 
sullate sind nur dann zu erreichen, wenn die 
Schlacke in mogliclist heifsem und daher diinn- 
fliissigem Zustande in einem kraftigen W asser- 
strahle abgeschreckt wird.

3. Durch die Feinheit der Zerkleinerung. Hoeli- 
ofenschlacken miissen so fem ais irgend mog- 
lieli gemahlen werden. Die maschinellen Ein- 
riclitungen und Hfilfsmillel sind dabei saclilich 
vollig gleichgfiltig. Das zur fabrikmafsigen 
Darstellung der Schlacken - Cemente unseres 
W issens zuerst in Choindez, spater in Thale 
a ./H . angewandte System der Doppelmahlerei 
empfiehlt sich insbesondere deshalb zur Nacli- 
ahmung, weil m it dem zweiten Mahlprocesse 
die wfinschbare, innigste Mischung und bei 
sachgemafser Auswahl des Apparates auch die 
thunlichste Anniiherung der activ aufeinander 
einwirkenden Stoffe auf mechanischem W ege 
erreicht werden kann.

Der zweite und wesentliche Bestandtheil jedes 
Sehlackencementes ist der trocken geloschte A e t z- 
k a l k .  Neben Schlacke und Staubkalk konnen 
nach Órtlichen Yferhaltnissen, Quali(at der Schlacke 
und Zweck des Fabricats diesem auch andere 
ktinstliche oder natiirliciie Silicate beigemisclit 
werden.

Besondere Aufmerksamkeit fordert der zur 
Schlackencementfabrication zu verwendende Kalk. 
Gar gebrannter Luftkalk — hydraulischen Kalk 
zu rerw enden ist zwecklos — wird in Lagen von 
10 bis lo c m H o h e  ausgebreitet, auf Faustgrofsen 
zerschlagen und nun m it W asser so lange abge- 
spritzt, bis das Materiał tliunlichst vollstandig in 
Pulver zerfallen ist. Die Masse bleibt 1 bis 2 
Tage sich selbst uberlassen und wird hieraufbe- 
hufs Abscheidung aller groberen Ruckstiinde durch 
ein Drahlgitter geworfen. Von dem so gewonjie- 
nen Mehle werden mittelst Riittel- oder Cylinder- 
sieben alle griesigen, unvollkommen geloschten 
Partikelcłien abgeschieden. Das zur Cementbe- 
reitung zu verwendende Slaubhydrat mufs sieli 
mehlig-weich anfiihlen und darf keinerlei korriig- 
festen Bestandtheile m ehr enthalten. Durch den 
zweiten Mahlprocefs der vorangehend in richtigen 
Yerhaltnissen gemischlen Schlackencementcompo- 
nenten werden die letzten Reste der komigen 
Partikelchen zerrieben und unscliadlich gemach t. 
Daher kommt es, dafs so erzeugte Schlackence
mente Yolumenbestandig, absolut zuverlassig sind 
und die scharfsten Proben auf Kalklreiben, nam- 
lich die Koch-, Gliih- und Darrproben, vollkommen 
bestehen.

4
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Die Sorgfalt und sachgemafse Beliandlung, 
die das Kalkmaterial fordert, schliefst die Dar- 
stellung des Sclilackencementes auf Bauplittzen 
vollkommen aus. Ebenso unpraktisch, auf grofseren 
Bauplatzen iiberbaupt nicht durchfiilirbar, ist die 
Schlackenmortelbereitung m it Zuhiilfenahme ein- 
gesumpften Luftkalkes. Die Mischung von Hand 
bleibt im m er unvollkommen, das Mischungsver- 
haltnifs schwer zu controliren, und schliefslich 
iiberwiegen A nkaufspreis, Transportkosten des 
Kalkes, sowie die Kosten der Mehrarbeit bei Er- 
zeugung des Gemenges ara Platz die Mehrkoslen, 
welclie der T ransport des Kalkes im fertigen 
Gemente bedingt. Rechnet man bierzu den Yor- 
tlieil der Zuverlassigkeit fabrikmafsig erzeugter 
W aaren und berucksichtigt, dafs zur grófsten 
Kraftentfaltung versehiedener Schlacken auch ver- 
schiedene Kalkmengen gehoren, die nur der P ro
ducent Fali fur Fali m it Sicherheit festzustellen 
vermag, so erkcnnt man, dafs nur saebunkundige 
oder interessirte Rathgebcr fiir das Zumischen 
des Schlackenmebls an Ort und Stelle plaidiren 
konnen.

Das einzige schlackenproducirende Hiittenwerk 
der Schweiz ist Choindez bei Delsberg im Jura. 
W ie bereits erwahnt, wird dort seit dem Jahre 
1880 Schlackencement fabricirt; derselbe zeicbnet 
sich durch eine uberraschende Gleichmafsigkeit 
in Farbę, S tructur und seinen mechanischen 
Eigenschaften aus. Folgende Zusammenstellung 
giebt eine Uebersicht uber die genannten Ver- 
haltnlśse.
P r o b e  N r . : 1 2 3 4

Specif. Gewicht: 2,69 2,07 2,68 2,66
Gliihverlust % 8,21 7,44 8,85 7,72
Litergcwichl

lose: kg 1,02 1,03 1,02 1,00
cingeriittelt: „ 1,61 1,63 1,60 1,57

Siebruckstand am
900 Sieb: % 0,5 1,0 0,6 0,2

2500 „ „ 2.0 2,8 1,6 1,2
5000 „ 18,0 13,5 11,4 10,4

Anmachwss.: „ ___ * 32,5 32,5 33,0
Beg. d. Erhartung : — etw. 2St. clw. 2St. etw. 1 8/ j

Bindezeit: — , 2 2 , »  21 , ,  25
Hei Wasserlagerung giebt der NormalmOrtet 1 : 3:

nach 7 Tagen 28 Tagen 
eineraittl.Zugfęstigkeiti. kgp. qcm 12— 17 24— 30 

„ „ Druckfcstigk. ,  100—130 180—250

Probe Nr. 1 ist dircct aus der Fabrik bezogen. 
(August 1885);

„ ,  2 ist vora Bauplatze des Ghemiebaus
in Zurich entnommen (1886);

,  ,  3 ist vom Bauplatze des Schleusen-
wehres bei Nidau entnommen 
(1886);

,  ,  4 ist vom Bauplatze eines Wohn-
gebaudes in Oberstrafs entnommen 
(1886).

Die Nacherhartung des Schlackencementes 
unter W asser ist sehr erheblich; die im Jalire

* Nicht bestimmt.

1 8 8 2 /8 3  ausgefiihrten Untersuchungen ergaben 
in dieser Hinsicht folgende Resultate:

MBrtel: 1 : 0  1 :1  1 :3

Wasserlifgor. } 7Tg~210Tg. 7Tg.~210Tg. 7Tg.-210Tg. 
mittl. Zugf.: kg 1 4 ,6 -  33,0 1 6 ,3 -  42,7 9 . 2 -  24,2

„ Druekf. „ 116,2-352,4 113,0-355,1 97,7-232,1

Die. Ergebnisse unserer neueren, speciellen 
Untersuchungen und Prilfung der Wertbverliśilt- 
nisse des Ghoindez-Scjilackencementes lassen wir 
min in tabellarischer Zusam menstellung folgen 
und bemerken, dafs diese Zahlenwerthe einer 
auf m ehrere Jahre Luft- und W asserlagerung 
ausgedehnten Versuchsreihe, auf die wir s. Z. 
zuriickkommen werden, an gehoren.

Frostwirkungen gegeniiber verhalten sich die 
Schlackencemente ahnlich wie die mit Staubliydrat 
versetzten Portland-Gemente. Sieben Tage alte; 
wassergesattigte Probekorper 1 : 3  zeigen nach 
10 maligem Auftliauen und Wiedergefrieren meist 
erhebliche Frostscliaden. Nach 28 lagiger W asser- 
erhartung liaben wir widersprechende Resultate 
erzielt. Durch 20 maliges Gefrieren (bei etwa
— 8° C.) und W iederaufthauen in W asser von 
etwa 12° C. sind eine Anzahl von Proben be- 
schiidigt worden, wahrend andere vollig scharf- 
kantig und intact aus der Probe hervorge- 
gangen sind,

Die an ausgefiihrten Objecten gemachten Er- 
fahrungen bestatigen unsere Beobachtungen inso- 
fern, ais iiberall, wo der Mortel oder Beton in 
den ersten Tagen seiner E rhartung durch Froste 
uberrascht wurde, seine Fiihigkeit verlor, nacli- 
traglich zu e rh a rten ; er brockelt an den be- 
schadigten Stellen ab, w ahrend der unbeschadigte 
Kern intact und widerstandsfahig bleibt.

Die rationelle Yerarbeitung des Schlacken- 
cementes fordert immerhin Yorsiclit und eine 
sorgfaltige Verwahrung frischer Ausfiihrungen vor 
Frostwirkungen. Arbeiten in Schlackencement 
sind im Freien bei Lufttem peraturen unter Nuli 
nicht zulassig. Andererscits mufs bem erkt werden, 
dafs der Schlackencement, ais Puzzolan-Cement, 
also ais hydraulisches Bindemittel in erster Linie 
zu Arbeiten unter W asser oder feuchten Atmo- 
spharen zu verwenden ist, Sein Erlmrtungsvor- 
gang ist von demjenigen solclier Cementsorten, 
dereń Kalk mil den hydraulischen Factoren sich 
im Feuer chemisch verbunden hat, insofern ein 
verschiedener, ais die Einwirkung des Kalkes 
auf das Schlackenmehl allmahlich und, wie ich 
annelime, in gelostem Zustande vor sich geh t; 
denn sobald dem Schlackencementmortel das 
iiberschiissige W asser durch Absaugen genommen 
wird, verliert er die Fahigkeit, kraftig zu erharten, 
wahrend andererseits speciell die im grofsen an- 
lafslich einiger Betonirungen unter W asser ge
machten Erfahrungen bestatigen,dafs uberschussiges 
W asser die Erhartungsfahigkeit nicht in dem 'Mafse 
nachtheilig beeinflufst, wic dies bei anderen Cement-
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Resuitate der PrUfung der Kies- und Betonfestigkeit der Choindez-Schlacke.'
Zusammensetzung des Betons: 1 Gew.-Th. C etn .: 2,2 Gew.-Th. Sand : 5,8 Gew.-fh. Kies. 

T a l ) ,  V .

Nr.
Miscb.-Yerliiiltnifs von 

Sclilacke zu Kalk

Sormenfeslijlteit 
(28 Tage) 

Zug 1 Druck 
kg pro qcm I kg pro qcm

Wass 
28 Ta

Millel

sererhat 
je  kg ju

Max.

tung 
o qcm

Min.

7 Ta 
Rest

Mittel

ge Was 
Liuflerhi

Max.

ser-,
irtung

Min.

Lu 
28 Ta

Miltel

fterhartung 
:e kg pro qctn

Max. | Min.

1
•2
3

100 Sclilacke : 33,3 Kalk* 
100 Schlacke : 66,6 Kalk 
100 Schlacke : 100 Kalk

28,6
30,7
26,3

174,7
201.5
141.6

185.0
215.0
124.0

198.0
219.0
132.0

165.0
213.0
116.0

164.0
184.0
122.0

175.0
198.0
130.0

143.0
168.0 
115,0

163.0
170.0
111.0

184.0
185.0
118.0

152.0
160.0 
106,0

* Schlacke und Kalk Waren uahezu 1 Jalir lang gelagert.

Resuitate der Adhasions-Proben mit Choindez-Schlacke.

T a l ) .  V I .

Mischungsverhaltnifs: 100 Schl. : 20 Kalk 100 Schl : 30 Kalk •100 Schl : 40 Kalk 100 Schl : 50 Kalk

Adhasionsfesligkeit i. kg total pro qcm total pro qcm total pro qcm total pro qcm

Im Mittel aus 4 Versuch. 13,0 0,52 1(5,4 0,65 20,8 0,83 15,0 0,0,0
Maximum : . . . . . . 14,5 0.54 19,5 0,78 22,5 0,90 16,0 0,64
M in im u m :..................... 11,0 0,44 10.0 0,40 17,5 0,70 14,0* 0,56

* In <ler letzten Serie ist eine Probe m it total 7,0 kg Adhasion alg fchlerhaft weggelassen worden. Schlacke und Kalk waren 
uahezu 1 Jah r gelagert.

Resuitate der Wasserdurchlassigkeitsversuche mit Choindez-Schlacke.

T a t o .  V I I .

Nr.
Mischungsyerlffltnifs 

des MOrtels in gew. Th.

Durchlafs- 
flache 

pro qcm

Dicke der 
Probe- 
kórper 

cm

Wasser- 
druck in 

ni

Misch.-Yerhaltnifs Schlacke zu Kalk* 
100:20  | 100 :30  | 100 :40  j 100 :50  

20 ccm W asser sind durchgeflossen in

1 1 Gem. : 3 Normalsd................. 19,6 2,0 c. 40,0 57 St. 113 St. 279 SI. 600 St.
2 1 Gem. : 5 Normalsd................. 19,6 2,0 20.0 87-2 Sec. 4 St. 13 'U St. 33 St.
3 1 G em .: 7 Normalsd................ 19,6 2,0 10.0 momentan fasl momenlan 1 Sec. 3‘/2 Sec.

w erthe
Bem erkungen: Summttiche Probekiirper sind nach Art der Zugprohen von Hand erzeugt. O benstehende Zahlen sind Mittel- 
aus 3, oft stark  differirenden Yersuchen.

Schlackenmehl und Staubkalk waren nahezu 1 Jah r lang gelagert.

sorten meist der Fali ist. An der Luft verliert 
der Schlackencemcnt, wic der P<)rtland- und jeder 
andore Cement, einen Theil seines Hydratwassers 
und somit meist auch einen Theil seiner Kraft. 
Der Schwerpunkt des Erhiirtungsprocesses liegt 
bcira Schlackencement in der kraftigen und nach- 
haltigen Nacherhartung, welche, wie bereits erwahnt, 
m it einer W asseraufnahme rerbunden ist. Es 
ist daher bei Yerwendung des Schlackencementes 
fiir Luftbaulen insbesondere darauf zu achten, 
dafs dieselben in den ersten vierzehn Tagen 
moglichst gleichmafsig feucht gehalten werden.

Ob Schlackencement an der Luft durch Ver- 
lust an Hydratwasser oder infolge Einwirkung 
der Atinospharilien eine Zersetzung erleiden kann. 
vermogen wir nicht zu entscheiden. Uns sind 
Falle, wie sie bei Portland-Cementen vorkommen, 
die unler Umstanden nach Jahren unter erheb-

liclier Kohlensaureaufnahme zu Pulver zerfallcn 
(Lufltreiber) , bei Verwendung der Schlacken- 
cemente von Choindez bisher nicht bekannt ge- 
worden.

Eine weitere, falale Eigenschaft der Schlackcn- 
cemente ist ilire Tendenz zu Trocken- oder 
Schwindrissigkeit, die sich nu r durch sachgemafse 
Bchandlung, vor Allem durch grobe Mahlung 
der Sclilacke (zu Ycrputzarbeiten) und Zusatz 
entsprechender Magerungsmittel m ildern lafst.

Die Selbstfestigkeit der Schlackencem ente 
haben wir meist geringer ais die Festigkeit fetler 
Mortel, wie z. B. 1 : 1 ,  angetroffen. Gegen 
aufsere, mechanische Einwirkungen verinag reiner 
Schlackencement aus melirfachen Griinden keine 
belangreiclie W iderstandsfahigkeit entgegenzu- 
setzen. Voraussichtlich w ird dalier aucli der 
Schlackencement fiir Constructionen an der Luft,
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die einer Abnutzung uńterworfen sind , keine 
Bedcutung erlangen.

Ais eine fiir m anche Anwendungsgebiete nach- 
tlicilige Eigenscliaft des Schlackencementes mufs 
endlich nocli seine meist geringe Anfangsenergie 
bezeichnet w erd en ; alle kiinstliclien und riatur- 
lichen Puzzolanen tlieilen mit der wirksamen 
Hochofenschlacke die Eigenthiimlichkeit, erst nach 
Ablauf einiger Zeit kraftig zu erharten. Bei der 
Clioindez-SchlackebeginnldieenergischeSteigerung 
der Cohasion, der Ausdruck der beginnendeh 
Versteinerung, nach 10 bis 14 Tagen. Unsere 
Tabelle II zeigt iibrigens, dafs wir in der T hat 
iiber Hochofenschlacken verfiigen, die bei ange- 
naliert gleichem Feinheitsgrade schon nach sieben- 
tagiger W asserlagerung eine erhebliche Coliiision 
besitzen.

W ir schliefsen vorstehende Mittheilungen m it 
Angabe der Ausgiebigkeit und Preisverhaltnisse 
des Choindez - Gementes. Y ersuche, wie sie 
anlafslich der schweiz. Landesausstellung mit 
Bindemitteln einheimisclien U rsprungs ausgefiihrt 
wurden, ergaben folgende R esultate:

1 kg pulverformiger Schlackencem ent von 
Choindez giebt im festen Zustande 608 ccm 
Y olum en; fiir unśern Betonsand m it 275 ccm 
Hohlraumen pro 1,0 kg berechnet sich folgende 
Zusammensetzung des N orm alm ortels:

1 6ew.-Th. Cement: 2,2 Gew.-Th. Sand.

1 kg d ie ses , Mortels fiiilt in festem Zu- 
stande 495  cm 3. Unter Anwendung des in 
Ziirich gebrauchlichen, von Kiesstiicken befreiten 
Bausandes, w elcher pro Liter lose eingefiillt
1,55 kg wiegt, fanden wir fur 1,0 kg Mortel 
1 : 2,2 in festem Zustande 508 ccm. Der Spe- 
cialbeton 1 : 8  aus Mortel mit Yorstehender 
Zusam m ensetzung und rundem  Geschiebskies, 
welcher pro cbm  1560 kg wiegt, ergab im Mittel 
aus zwei Versuchen, dafs das BetonvoIumen 
um 5,7, rund um 6°jo griifser ais das W olum en 
der hierzu verwendeten Kiesmenge sei.

1 cbm Beton fordert som it 0 ,9 4 4  ccm Kies,
0 ,360 cbm Sand und fiinf Sack Cement, d. li.

5 Sack Cem ent: 1,304 cbm FullstoiT.

In einzelnen W aggonladungen koslet der 
Choindez-Cement franco Bahnhof Zurich 3,50 Fr. 
(bei grofseren Lieferungen 3,25 F r.). Recli- 
net man

1 cbm Sand gewaschen zu 5,80 F r;
1 cbm Kies „ ,, 5,50 „ so

wiirde 1 cbm des vorstehend berechneten Special- 
bctons rund 16 F r. kosten Nachstchende Tabelle 
giebt endlich eine Uebersicht iiber Ausgiebig- 
keits- und Preisverh;iltnisse des Schlackencem ent- 
m ortels in verschiedenen Mischungsverhiiltnissen 
m it ztircher Bausand (von der Bachau).

Misch-V erhaltnifs 
des MOrtels

in Vol.-Th. [ in Ge\v.-Th.

1 L iter Sand 
g iebt an fest. 

Mortel in 
Li tern

Y erm ehrung 
des Sand- 
volumens 

in  o/o

1 m3 fe 

an C<
ster MOrte 
>ment 
Sack a 50 kg

fordert
Sand

m3

1 ni3 fesl 
Cement 

Fr.

er Mortel 

Sand 
Fr.

kostet an 
To tal 

Fr.

1 ,0 : 1 ,0 1 ,0  : 1 ,6 1,283 +  28,8 0,78 16 0,78 28,10 4,55 32,65
1 ,0 :1 ,5 1,0 : 2,3 1,134 +  13,4 0,59 12 0 ,8 8 2 1 ,0 0 5.10 26,10
1 ,0 :  2 ,0 1,0: 3,1 0,987 -  1,3 0,51 1 0 ’ /2 1 ,01 18,40 5,85 24,25
1,0: 2,5 1,0: 3,9 0,926 -  7,4 0,43 8 3/4 1,08 15,35 6,25 21,60
1 ,0 :3 ,0 1,0: 4,7 0,853 -  14,7 0,39 8 1,17 14,00 6,80 20,80

Soweit haben w ir dic interessanten Mitthei
lungen des Verfassers in extenso wiedergegeben. 
In dem II. Theil bespricht derselbe 28 ver- 
schiedene Bauausfiihrungen in Schlackencem ent 
und Schlackeńsandm ortel von Choindez; es be- 
findcn sich darunter S tutzm auern, Flufssohlen-

yersicherungen, Turbinenschaebte, Terrassen, 
Bodcn, Decken, W assersam m clbeckcn, Brucken, 
Uferm auern, Stauanlagen, Auslaufkanale, Funda- 
m entbauten aller Art u. s. w. Dic Ausftihrungeu 
dienen zur Bestatigung der oben mitgetheilten 
Ergebnisse.

Der Scliiefsversucli in Spezia im April 1886.*

Der neuesle in Spezia in Gegenwarl von 
Offizieren fast aller Nationen (mit Ausnalime 
Frankreichs, welches, wie die »Koln. Ztg.« vom

* Benutzte Quellen : Der Scliiefsvcrsuch in Spezia. 
Internationale Revue von F. von Witzleben (Junilieft).

Der Schiefsyersueh in Spezia gegen eine Ginson- 
sche H aitgufsplatte iin April 1886. Von Julius von

11. Juni meinte, nicht abermals, wie .bei Buka- 
re s t, Zeuge der Ueberlegenheit der deutschen 
Panzerindustrie gegenuber der franzosischen sein 
wollte) angestellte Schiefsver,such gegen eine

Schiitz, Ingenieur. Separat-A bdruck aus. dem Juni- 
liefl 1886 der »Neuen rnilitarischen Blatter". (Pots- 
darn, G. von Glasenapp.)
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Grusonsche Hartgufspanzerplatte hal die Auf- 
merksamkcit der Tagesbliitter und mililarischen 
Fachblatter in fast ebenso hohem Mafsc auf sich 
gezogen wie vor einigen Monatęn die Bukarester 
Yersuchc. * Zwar handelt cs sich diesmal 
nicht um einen W ettbewerb dcutschen und 
fremden Fabricats, aber trotzdem mochten wir 
dem Versuche fast eine nocli grofsere Bedeutung 
beimessen ais dem Bukarester, denn derselbe 
sollte zum erstenmal vollkommene Klarhcit in 
die bis dahin viclfach besprochene Frage bringen, 
ob es iiberhaupt nocli moglich ist, den schwer- 
sten Gatlungen der heutigen AngritTsgeschiitze 
Panzer m it Erfolg entgegenzustellen.

Die Versuche gegen Grusonsche Hartgufs- 
panzer zerfallen bekanntlich in zwęi Gruppen, 
namlich in solche gegen Panzer fiir B i n n e n -  
I a n d b e f e s t i g u n g e n  und in solche gegen 
Panzer fur K ii s t e n  b e f e s t i g u n g e n. W ahrend 

'bei ersteren ais slarkstes in Frage kommendes 
Angriffskaliber stets das 15-cm-Gcschiitz betrachtet 
wurde und gleichzcilig die Ząhl der Treder ver- 
hultnifsmafsig lioch norniirt wurde, ist bei den 
Versuchen gegen Kustcnpanzcr die verlangle 
Trefferzahl stets eine bedeutend geringere und

Vcrgl. Nr. 4 d. J.

das selnyerstc Angriffskaliber das Kruppsclie 
25 Kaliber lange 30,5-cin-Geschiitz gewesen.

Bei dem vorliegenden Versuch, welcher durch 
den Entschlufs der italienischen Regierung, den 
Kriegshafen von Spezia mit Kruppscben 40-cm- 
Kanonen zu armiren und letztere durch Panzer- 
thurm c zu schiitzen, veranlafst wurde, gingen 
die Anspruche, welche an die fiir letztere be- 
stimmten Platten gestellt wurden, weit iiber die 
bisherigen Bedingungen liinaus. W enngleich die 
Zahl der Kriegssehiffe, welche heute mit den 
schwercn Armstrongschen 1OO-Ton^Geschiitzen 
arm irt sind, eine sehr geringe ist, so bcsclilofs 
man doch, ais Mafs fiir die W iderstandsfahigkeil 
des Panzers das Maximum dessen zu verlangcn, 
was der Angriff zu leisten imstande ist, und 
liieraus ergab sich die Bedingung, dafs die von 
Gruson zu liefernde Panzerplatte 3 Schiisse aus 

^dem Armstrongschen 43-cm-lOO-Tonsgeschutze 
in Abstanden von mindestens je  1 m erhalten 
miisse, obne breschirt zu werden.

Die Versuchsplatte, wrelche in der Hiilie des 
Yorpanzers 3 m und an der Oberkante 1,9 m 
breit ist und ein Gewicht von 87 950^kg besitzt, 
bildet einen Scctor der drehbaren Kuppel eines 
Panzerthurm es, welcher aus 15 derartigen Platten 
und 2 Deckplatten besteht.

Die Kuppel ruh t auf einem 
schmiedeisernen Ring, dcm so- 
genannten Unterbau, und letz- 
terer w iederum auf einem 
Rollenkranz, welcher die Dre- 
hung des ganzen Systems 
erm oglicht; diese wird ge- 
wóhnlich durch eine Dampf- 
maschine bewirkt, docli ist 
auch ein Mechanismus fiir 
Handbetrieb vorgesehen. Der 
Unterbau ist von dem eben- 
fells aus 15 Ilartgufsplatten 
zusamrnengesetzten Vorpanzer- 
ring umgeben und letzterer 
durch ein Glacis von Granit 
und Beton gedeckt.

In dem Panzerthurm  befinden 
sich nach dem Project 2 Krupp- 
sclie 35 Kaliber lange 40-cm- 
Kanonen.

Fiir den Versuch w ar vor- 
liiufig eine P latte eines sol- 
chen Panzerthurm es hergestellt 
worden.

Dieselbe w ar in eine Aus- 
sprengung des Felsengebirges 
am Seno della Castagna ein- 
gebaut (siehe Fig. 1) und 
ruhte auf einer Fundam ent- 
platte von 41 500 kg Gewicht. 
Seitlich w urde sie m ittelst ange- 
legter Diibel durch 2 gufs-
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eiserne Plattcn von je  44  880 kg Gewiclit unter- 
stulzt, welche letz teren sich gegen den Felsen 
anlehnlen. In einen an der Oberkante des
Panzers befindlichen Faiz, in welchem beim
Panzerthurm  die Deckplatte liegt, w ar eine die- 
selhe vertretende P latle von 5 330 kg Gewieht 
eingelegt, so dafs also der ganze Einbau genau 
dem Einbau einer P latte in einen Panzerthurm  
entsprach. Bis zur Holie der Oberkante des
Vorpanzerringss w ar die P latte durch ein aus
Beton hergestelltes Glacis bedeckt.

Die Dicke der P latte betrug, radial gemessen, 
anten 1-25 cm und oben 85 cm, die verticale 
IIolie 316 cni, die Breite unten 300 cm und 
oben 119 cm.

Das Ziel w ar zur S icherung des Geschiilzes 
gegen abprallende Geschofssplitter mit einem 
Yorbau von starken Holzbalken versehen.

Das Angriffsgeschiitz ruhte in Arm strongseher 
hydraulischer M inimalschartenlafette . und feuerte 
aus einer Entfernung von 134 m. i

Die Geschosse waren K ruppsche gehartete 
Stalilgranaten von 1000 kg Gewieht.

Die Ladung betrug 375 kg braunes pris- 
matisches Pulver der R heinisch-W estfalischen 
Pulverfabriken.

Dies ergab auf die genannle Entfernung fiir 
die 3 Scbiisse eine m ittlere Auftreffgeschwindig- 
keit von 537 m und eine lebendige Kraft von
14 700 m t. *

Um einen m oglichst geringen Theil dieser 
Kraft zur W irkung kommen zu lassen, w ar der 
Panzer auf Grund der bei friiheren Yersueben 
gem achten Erfahrungen moglichst flach prolilirt, 
so dafs Auftreffwinkel iiber 5 0 °  ausgescblossen 
ersćhienen.

H ierdurch erklart sich die aufserordentlich 
geringe W irkung der 3 Schiisse auf den 
Panzer.

Der erste Schufs (I, Fig. 2) traf denselben

* Die Gebranclisladung der Geschiilze betfŚgl 
350 kg Fośsano-Pulver, m it welchem auf die gleiśhc 
Distanz eine lebendige Kraft von 13 700 mt erreicht 
wird.

..'OberJmfe.

. 7///I

Fi;*, 2.

ctwa 120 cm iiber der Oberkante des Glacis. 
Das Geschofs bewirkte eine flachę muldenformige 
Ausmeifselung von 5 cm grofster Tiefe, ferner 
5 radial nach den Kanten verlaufende Risse, 
yon denen jedocb nur einer auf der Puickseile 
tler Platte sichtbar w ar. Rund um  die Treff- 
stelle zeigten sich einige Abblatterungen der Ober- 
fiache des Panzers von geringer Tiefe.

E tw as bedeutender w ar die W irkung des 
zweiten Schusses (II), welcher in eine Entfer- 
nung von 85 cm von dem ersten Schufs, 70 cm 
iiber die Glacis-Oberkante und 50 cm links von 
der Mittellinie gelegt wurde. Entsprecliend dem 
grofseren Auftreffwinkel h a lS  die Ausmeifselung 
dieses Mai 10 cm Tiefe, und auch die radialen 
Risse zeigten eine grofsere W eite, doch waren
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wiederum nur 2 derselben auf der Riickseite j 
der Platte sichlbar.

Dagegen halte der Einbau etwas nachgegeben, 
so dafs zwischen der Panzerplalte und den seil- 
lichen Platlen Fugen von 1 bis 3 mm Weite
entstanden waren.

Nichtsdestoweniger yerzichtele die Fabrik auf 
eine Erneuerung des Einbaues der Platle, und 
der Er folg bewies, dafs sie ibrem Materiał nicht 
z u viel zugetraut liatte.

Die Treffstelle des drilten Schusses (111) lag 
etwa 240 cm iiber dem Glacis und Smnahernd 
auf der Miltellinie der Platte. Die W irkung 
dieses Schusses w ar eine sehr geringe. Die
Ęindringung betrug nur 4 cm, und die entslande- 
nen 4 Risse kennzeichneten sich ais feine Haar- ,
risse. Im innern war nur ein einziger neuer/
Rifs sichlbar. Dagegen hatte sich das Obertheil 
der P latte infolge der fehlenden Stiitzung um 
einige Millimeter gesenkt, und hierdurch war an 
der rechten Seite ein Stiick der Oberflache von 
etwa 20 cm Dicke abgesprengt. W eitere Wirkungen 
des Schusses waren nicht zu verzeichnen.

Bei allen 3 Schiissen gingen naturlich die 
Geschosse in Trum mer, wie dies bei schragem 
Auftreffen auf einen Ilartgufspanzer unvermeid- 
licli und stets beobachtet worden ist.

Das allgemeine Urtheil aller Anwesenden 
ging dahin, dafs der Panzer nach dem dritten 
Schufs noch unbedingt vertheidigungsfahig sei 
und zum mindesten noch einen, wenn nicht noch 
m ehrere Schiisse des gleichen Kalibers, aushalten 
konne, ohne breschirt zu werden. Nichtsdeslo- 
weniger wurde der Yersuch abgebrochen*, da die 
Platte den im Yersuchsprogramm gestellten Anfor- 
derungen in jeder Ilinsicht geniigt hatte.

* Inzwischen hat, wie die »Kolnische Zeitung* 
berichtet, am 23. Juni eine Fortsetzung der Schiełs- 
versuche stattgefunden. Bei derselben handelte es 
sich indessen nicht um eine Prufung der Plalte, son- 
dern um eine solche von Geschossen verschiedener 
Kaliber und Herslellung. Man verfeuerte zunachst zwei 
Kruppsche 15-em-Slahlgranaten von 36 kg Gewicht mit 
einer Ladung von 18 kg Fossanopulver aus einer Entfer- 
nung von 134 m. Die Wirkung bestand in unbedeutenden 
Abblatterungen der Oberflache der Platte an den 
Treffslellen. Beide Geschosse zersehellten. Sodann 
wurde aus einer Armstrongschen 100-t-Kanone, 43 cm 
Kaliber, ein in St. Chainond hergestelltes Stahlvollge- 
schofs von 1000 kg bei 375 kg Pulverladung mit 
535 m AuftrefFgescliwindigkeit und einer lebendigen 
Kraft von 146G0 mt Yerschossen. Der Schufs traf

Um iiber die Grófse dieser Anforderungen ein 
Urtheil zu gewinnen, giebt Ingenieur von Schiitz 
in den neuen m ililarischen Blaltern eine kurze 
Uebersicht iiber die iilleren, in Spezia mit Ge- 
schiitzen schwersten Kalibers ausgefuhrten Yer- 
suche. W ir venveisen bezugljch derselben auf 
die ausfulirlichen Mittheilungen in N r. 2, 3, 4 
und 12 v. J. dieser Zeitschrift; es ist dort zu 
e rseh en , dafs damals bei Anwendung einer 
lebendigen Kraft von 13 683 bis 13 828 mt die 
etwa 48 cm dicken Compound- und Stahlplallen 
yollstandig zertrum m ęrt wurden.

Bei den Schiefsversuchen gegen die Grusonsclie 
Hartgufsplatte war die lebendige Kraft bis auf 
durchschnittlich 14 700 mt gesteigert worden. 
Eine derarlige Kraft ist ausreichend, um  bei nor- 
malem Aufschlag einen schmiedeisernen Panzer 
von 81 cm Dicke m it Kraftiiberschufs zu durch- 
schlagen. Die Maximaleindringung des Geschosses 
in die Hartgufsplatte betrug an der ungiinstigsten 
Stelle nur 10 cm, eine iiberraschend kleine Zahl, 
welche auf das deutlischste den grofsen Einflufs 
des abgeflachten Profils der P latte und die aufser- 
ordentliche Hartę des Materials erkennen lafst. 
Zu bemerken ist, dafs die Kruppschen Granaten 
dasselbe vorzugliche Materiał zeigten, das m an auch 
bei den kleinen Granaten dieser Fabrik gewolmt 
ist. Angesiclits der friiheren Versuche gegen 
Panzer aus anderm Materiał erblickl von Scluitz 
in dem Resultate des vorliegenden m it Recht den 
Beweis, d a f s  d e n  s c h w e r s t e n  A n g r i f f s g e -  
s c h i i t z e n  g e g e n i i b e r  b i s  j e t z t  n u r  d e r  
H a r t g u f s p a n z e r  e i n e n  d u r c h a u s  ver l i i f s -  
l i c h e n  S c h u t z  f i i r  d i e  V e r l l i e i d i g u n g s -  
A r t i l l e r i e  g e w i i h r t .

Die Ergebnisse bilden einen um  so grofseren 
Erfolg, ais derselbe fiir die Meisten unerwartet 
kam. Der fiir mililarische wie fiir industrielle 
Fachkreise głeicli lehrreiche Yersuch hat von 
neuem den Beweis erbracłit, dafs die deulsche Pan- 
zerindustrie unstreilig den ersten Rang einnimmt.

auf die Stelle des fruheren Schusses II auf, warf langs 
den Yorhandenen Rissen einige Stucke von 40 cm 
Dicke heraus und zerschellle selbst. Durch den Um- 
stand, dafs das einzige vorhandene St. Chamond-Ge- 
schofs aut' eine bereits verletzte Stelle auftraf, blieb 
der eigentliche Zweęk des Schiefsversuchs, der Yer- 
gleicli zwischen der W irkung Kruppscher und St. 
Chamondscher Stahlgeschosse, unerfullt.

Die Platte selbst hatte, trotzdem sie von 2 Stahl- 
geschossen auf derselben Stelle getroffen worden war, 
ihre Yertheidigungsfąhigkeit n icht eingebufst.
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Uebei* die SclmlyorMldung der Teclmiker.
Von Max Kraft, o.-6. Professor an der k. k. teclinischen Hochscliule in Brunn.

Gestalten Sie m i r , sehr geehrter H err Re- 
dacteur, den in Nr. 5 Ihrer Zeitsclirifl veroflent- 
lichten Ideen des H erm  J. Sclilink iiber die Schul- 
yorbildung der Teclmiker einiges hinzu, bezw. 
entgegenzusetzen.

H err Schlink, der sich in scinem Vortrage 
ais aufserst schneidiger Verlreler der praktischen 
Richtung kennzeichnet, fiilirt uns nam entlich den 
jiohen Aufschwung der amerikanischen Industrie 
vor, und ais dereń Grund die weitgehende Spe- 
cialisirung und Theilimg der Arbeit im teclmischen 
Betriebe.

Ich glaube nun, dafs, wenn m an zwei grofse 
Yolker in irgend einer ihrer Tliatigkeiten ver- 
gleicht, denn doch ein etwas hoherer Standpunkt 
eingenommen und nam entlich die geschichtliche 
Yergangenheit, die Tradition und auch der Volks- 
charakter m it in Rechnung gezogen werden mufę.

W enn das deutsche Volk auf eine verhaltnlfs- 
mafsig so ruhige, aufsere Geschichte zuriickzu- 
blicken vermochte wie N ordam erika; wenn in 
Deulschland die W ichtigkeit des teclinischen 
Wissens und -Kónnens, ais der Grundlage der 
finanziellen Kraft eines Staates, yon den regiercn- 
den Kreisen in  solcher W eise und seit so langer 
Zeit ańerkannt und gefordert worden w&re wie 
dort, wenn endlich dem deutschen W esen der 
Speculationsgeist und der Trieb nach Gelderwerb 
so anhaften w urde wie dem Nordamcrikaner, 
dann — es ist meine Ueberzęugung — wurde 
der letztere trotz seines śpecialistiśchen W esens 
keinen Yorsprung aufweisen.

W er ab er m ifst den Yerlust an finanzieller 
und geistiger Kraft, den das deutsche Volk und 
namentlich dessen Gewerbe und Industrie im 
30jahrigen Kriege und wahrend der darauf fol- 
gefiden unruhigen and kampfereichen Jahrhunderte 
erlitten? W er ist imstande, den Standpunkt zu 
bezeichnen, den unsere heutige Industrie ein- 
nelnnen wiirde, wenn auf die mittelalterlicho 
Entwicklungs - Periode der deutschen Industrie 
und Gewerbe Jahrhunderte des Friedens und der 
Rnlie gefolgt w aren?

Dafs die Gesetzgebung einen ungeheuren Ein- 
flufs auf die Entwicklung der teclinischen Kiinstę 
liaben musse, dafs Regierungen, dic die W ichtig- 
keit derselben erkannt liaben, ganze Industrieen 
aus dem Boden zu stampfen und zu lioher Bliilhe 
zu enlwickeln vermogen, lafst sich nachweisen, 
ebenso klar aber ist es auch, dafs die regierenden 
Manner des deutschen Yolkes erst Jn  allerneuester 
Zeit diese W ichtigkeit anerkennen zu wollen 
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scheinen, — hier wirken eben dcm teclinischen 
W esen schiidliche Traditionen — wahrend in 
E ngland , Frankreich und Nordamerika dieser 
Standpunkt zu den liingst iiberwundenen gehurt.

Ein ebenso forderndes Element ist der Spe
culationsgeist der Nordamcrikaner, der sich jeder 
neuen, gewinnversprechenden Erfmdung m it einer, 
uns Deutschen ganz fremden Energie bem achtigt 
und durch ziilie Ausdauer zum endlichcn Siege 
vcrhilft.

Dieser Speculationsgeist, sowie der hochaus- 
gebildete Sinn fiir Gelderwerb sind aber Yolks- 
eigenthiimlichkeiten, die sich w ahrend des Jahr- 
tausende andauernden Lebens eines Yolkes, aus 
den eigenthumlichcn, dasselbe umgebenden Yer- 
hiiltnissen herauskrystallisirt liaben und die sich 
nicht le f fh t— wenn iiberhaupt — iibertragenlassen. 
Und wiirdcn sie tibertragbar sein, ich weifs nicht, 
ob sich die gesannntc deutsche Technikerschaft 
fiir eine solclie Uebertragung begeistern kiiimte: 
m ir wenigstens scheint dieses a u s s c h 1 i e f s 1 i c h e 
und A li  e s  u b e r l o n e n d e  Streben nach Geld
erwerb bei einem Yolke, das in der Geschichte 
der geisligen Entwicklung der Menschheit epoche- 
macliende Siege zu yęrzeichnen liat, nicht nur 
eine Unmijglichkeit, sondern ein entschiedener 
Ruckschritt. Ich glaube daher, dafs die Nord- 
am erikaner nicht nur ihrem  Specialisiren, sondern 
auch den oben ęrwahnten Factoren, die, nach 
meiner Ansicht, zum mindeśten von gleicher 
W ichtigkeit sind, die holie Entwicklung ihrer 
Industrie verdanken. Das Specialisiren, Theilen 
der Arbeit bis in die Uufserśten Gonseciuenzen, 
ist eins der wichtigsten und nicht zu bekampfen- 
den Principien, wo es sich um  physische Arbeit 
handelt; wo die geistige Arbeit in den Vorder- 
grund tr i t t , hal das weitgehende Specialisiren 
aber gewifs seine argen Schattęnseiten. Der Be- 
IrefTende wird zu einem Maschinenbestandtheil, 
der — in das Biireau gekommen —  in die Ma- 
schine eingesetzt wird und nun ruhig Tage, Mo- 
nate, Jahre weiter arbeitet, m it sehr geringen 
Aenderungen, die etwa dem Einsetzen eines 
W echselrades gleichkom m en; er ist eine Geld- 
erwerbmaschine geworden, liat die Fahigkeit, einen 
hiiheren Standpunkt, eine leiteńde Stellung mit 
administrativer Thatigkeit einzunehmen, voll- 
kommen verloren und wird in den meislon 
Fallen auch indifferent fiir das politische Leben 
seines Yolkes.

Zur Ausfiillung einer solclien Stelle sind 
allerdings Teclmiker m it Ilochschulbildung nicht

5
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geeignet (vorausgesetzt, dafs sie tiichtig sind, 
denn niclil alle Ilochschuler sind dies), hier 
mogen die minderen Studien ausreiclien.

Das Specialisiren hat Ilunderttausende von 
Constructionen und Erfindungcn in die W olt ge- 
selzt. woyon jedoch kaum 1 Procent einen wirklichen 
W erth b esitz t, das iibrige ist verlorene Geistes- 
arbeit und daher ein directer Verlust in volks- 
wirthschaftlichem Sinne. Es ist aber auch theil- 
weise Ursache, dafs der Techniker bei der ahnen- 
stolzen Geistesaristokratie der Stande mit soge- 
nannter humanistischer Bildung kein Ansehen 
besitzt, daraus folgi aber, dafs er zur Theilnahme 
am politischen Leben seines Volkes nur in ganz 
vereinzellen Exemplaren zugelassen wird, und 
hieraus erklart sieli folgerichtig, warum die re- 
gierenden, mafsgebenden Kreise die eminente 
W ichtigkeit des technischen W issens und Kónnens 
bisher nicht erkannt haben und warum die Geselz- 
gebung eine energisebe Forderung der Gewerbe 
und Industrieen bisher nicht angestrebt hat; da- 
zu ist eben eingehendes Fachwissen nothwendig, 
das aber von deń jetzigen gesetzgebenden Krei- 
sen ais nebensacblich betrachtel wird.

W enn Herr Schlink in seinem Yergleich 
zwischen einem Hochschiiler und einem jungen 
Mannę, der m ehr die praktische Lehrrichtung 
einschlagt, sich fiir den letzteren entscheidet, so 
konnte ich ihm wieder eine bedeutende Anzahl 
tiichtiger Praktiker nennen, die unbedingt nach 
dem Ilochschuler greifen wiirden — immer 
gleichen Fleifs und gleiches Talent vorausge- 
setzt — denn es ist eine alte Erfahrung-, die mir 
ein alter Techniker, der sich iiber 50 Jahre in 
der Praxis getummelt und Tiichtiges geleistet 
hatte, mitlheilte: Der Ilochschuler, sagte er, 
benimmt sich allerdings im Anfang in der Werk- 
slatte und den Fabriksalen in jammerlich unge- 
schickter Weise (er gebraucht den drastischen 
Vergleich mit einem jungen Hunde), so dafs er 
gewohnlieh Zielscheibe des Spottes der dort be- 
schaftigten Praktiker und Minderstudirten wird 
und mauches geringschiitzige Lacheln erntet; 
hat derselbe aber an der Hochsehule etwas ge- 
lernt und sonst auch Fleifs und- Ausdauer, so 
hat sich die Situation ńach einem Jahre bedeu
tend geandert, nach 2 oder 3 Jahreń ist er iiber 
die Kiipfe seiner Umgebung hoch liinaus ge- 
wachsen und ich habe es in meiner Praxis ufter 
erlebt, dafs selbst die verbisśensten Praktiker, 
sćharie Yertreter des »Probiren gelit uber Stu- 
diren*, in einen geradezu komisehen Respect 
gegeniiber diesem fruher so belachelten »g'stu- 
dirten« H errn yerfielen; sie hatten eben mit 
Staunen bernerkt, dafs sich derselbe Kenntnisse 
und Fertigkeiten in kurzer Zeit angeeignet hatte, 
zu dereń Erwerbung sie Jahrzehnte gebraucht 
haben. DieAnnahme, dafs Technikern mil Hoch- 
schulbildnng Lust und Liebe zur Praxis felilen 
werde, liefse sich leicht widerlegen.

Es sei mir ferne, leugnen zu wollen, dafs 
jungę Leute m it geringerer Schulbildung nicht 
auch iiufserst tiichtige Techniker, in sellenen 
Fitllen m it phanomenalen Erfolgen, werden konnen ; 
fiir kleinere Fabriken und W erkstatlen, welche 
sich auf die Verfertigung von Specialitaten ver- 
legen und eine continuirliche Fortbildung und 
Ausgestaltung ilirer Arbeitsmelhoden nicht an- 
streben, sind sie ausgezeichnete K rafte; wo es 
sich aber um die Leitung grofserer Etablissements 
oder auch blofs W erkstatten und darum  handell, 
giinstigere Arbeitsmethoden herauszubilden, ueue 
W ege in der Herstellung der Producte einzu- 
schlagen, wo es sich um adm inistrative Mafs- 
regeln handelt, ist der Hoclischiiler — imm er 
im allgemeinen gesproclien — ais der einzig 
richtige am Platze.

Ich habe Gelegenheit gehabt, die Genlreii der 
osterreichischen Texlil - Industrie eingehend zu 
studiren, und kann nur constatiren, dafs die 
wenigen Etablissem ents, an dereń Spitze ein 
eliemaliger Hoclischiiler s te h t, in technischer 
und ' administrativer Beziehung geradezu wie 
Leucliten iiber die iibrigen emporragen.

Die Ęrkenntnifs, dafs nur das Hochschul- 
studium fiir die Leitung eines Etablissements, ja  
selbst einzelner Zweige eines solehen, geeiguet 
mache, ist nirgends allgemeiner ais im Berg- 
und Hiittenwresen und m it Recht, denn die un- 
geheure Y erantw ortung, die der Leiler eines 
solehen fiir den Arbeiter gefiihiiicheu Betriebes 
auf sich nelimen mufs, kann m it gutem Ge- 
wissen nur Personliclikeiten anvertraut werden, 
die nicht etwa in der Construction einer Fang- 
vorrichtung oder in einer bestim m ten Abbau- 
methode, oder etwa - im Roseltireu des Kupfers 
Specialisten sind, sondern die ganze M anipulation 
und alle ineinandergreifenden A rbeitsphasen voll- 
kommen liberblicken und beherrscheń. Hierzu 
aber gehort nicht nur ein uinfassendes W issen, 
sondern auch ein hoherer geistiger Standpunkt, 
der sich — i m m e r  i m  a l l g e m e i n e n  ge-  
s p r o c h e n  — nur an der Hochschnle erwer- 
ben liifst.

Der ungeheure Einfhlfs, den die Theorie auf 
die Entwicklung der Industrieen unii Gewerbe, auf 
das technische Konnen ausiibt, und den Herr 
Schlink leugnen zu wollen scheint, w iire nicht 
so schwer nachweisbar, wenn sich Jemand die 
Miihe nehmen wiirde, den slatislisch fixirlen Forl- 
schritt auf '  den einzelnen Productionsgebieten 
m it den epochemachenden Erscheinungen der 
technischen Literatur, den hervorragenderen Phasen 
an den technischen Hochschulen zu yergleichen.

W er wollte den Einflufs nicht anerkennen, 
den die W erke von R edtenbacher, W eisbach, 
Karmarsch, Grashof, Zeunor, R ebhann , G. 
Schmidt, Hrabak, Radinger, von Reiche u. a. m. 
ausgeiibt? Aber wer auch dies leugnen wollte, 
lniifste denn doch zugeben, dafs die ganze che-
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mischo Riclilung der technischen WisseuscliafLen
— m an kann ruhig sagen — ausschliefslicli auf 
don theoretischen, an den Hochschulen gepflegten 
Grundlagen beruht. Sclbsi dort, wo wie im 
Hiittenwęsen der praktische Ycrsuch l)almbrccliend 
geworden ist, hat die Theorie auf die spiilere, 
ńąmentlicli okonomische Ausbildung der Proeesse 
einen bedeutenden Einflufs geiibt. E r miifste 
ebenso zugeben, dafs? auf allen Gebieten, welelie 
von der W iirmcthcoric beherrsclil werden, also 
im Dampfmoloreu- und K esselbau, bei den 
Trocknungs-, Venlilations- und Heizungsanlagen, 
bei vielen cheinisclien und hiiltenmamiischen 
Processen u. s. w ., ohne diese Theorie kein 
Schritt gemach t werden kann, wenn nicht unge- 
heure Quanlitalen an Arbeit und Materiał ver- 
loren gehen sollen.

W ąs witre der MascbincncOnstructeur, der 
Briickenbauer ohne die hochausgcbildete Festig- 
keitslehre? Heutigen Tages ein Unding, denn 
er w urde entweder in eine Materialverschwendung 
yerfallen, oder seine Constructionen wiirden in 
kurzer Zeit verschwinden.

Dafs die deutsche Dampfmotoren- und Kessel- 
Industrie die cnglische entsprechende Industrie, 
die noch vor 30 Jahren beinahe ausschliefsliche 
Herrscherin am Gontinente war, Kauptsachlich 
mit Hulfe der Theorie besiegt hat, ist eine n icht zu 
beslreitende Tliatsache. Auch die Erfindung der 
Priicisionśsteucrimg ist die, allerdings geniale 
kińematische Losung eines von der Dampf- 
maschineii-Theoric aufgestelltcn Problems.

Es existirt keine Maschine, die, und kein 
chemischer oder mechanischer Arbeilsprocefs, der 
nicht in seinen lelzlen Grundlagen auf die von 
der Theorie festgestellten Regeln und Gesetze 
zuriickzufiihren wiire, und wenn nun der reine 
Prakliker eine gul erdachte Aenderutig an der 
Maschine oder an dem Arbeitsprocefs ausm hrt, 
so ist er dazu theilweise nu r deshalb befiihigt, 
weil eben die theoretischen Grundlagen seit 
Decennien in Fleisch und Blat der jetzigen Ge- 
neration iibergegangen sind und unbewufst in 
derselben fortwirken, und wenn .lemand glaubt, 
dafs hierzu eben die niedrigeren theoretischen 
Grundlagen geniigen, so wolle er doch nicht 
vergessen, dafs der Umfang dieser von dem all- 
gemeinen geistigen Niveau eines Yolkes abhangen, 
dieses aber stets durch die hochste Ausbildung

der W issenschaftcn und Kiiiiste, wenn auch nur 
m ittelbar gehoben wird. Dafs diese leizteren 
auf den — wenn ich so sagen darf —  allge- 
meinen Volksverstand scharfend und iiberhaupt 
fiirdernd einwirken, kann nur leugnen, der gleich- 
zeitig die W irkung derselben auf die Holie geisti- 
ger Gultur perhorrescirt.

Die Engliinder sind keine starken Theoretikcr 
und haben es in den technischen Kiinsten, na- 
mentlich in dem kinematischen Theile derselben 
viel weiter gebracht ais wir, aber sie sind uns 
auch um ein Jahrhundert m it diesen Bestrelnm- 
gen voraus, zum grofsten Theile auch aus poli- 
tisclien Griinden, und węr ihren Selfactor m il 
kritischen Augen betrachtet, wird wohl zugeben 
miissen, dafs diese im Laufe eines Jahrhunderts 
langsam enlstandene Maschine bcYvundcrungs- 
wfirdig arbeilet, er wird sich aber nach langerem 
Studium nicht verhehlen, dafs die kińematische 
Losung der Aufgabe noch sehr viel zu wdhschen 
iibrig lilfst und dafs eine Yollkommenc Umgestal- 
tung derselben n icht ausbleiben kann.

Ich glaube daher, dafs m an m it geringerem 
theoretischen W isśen und mit dcm Specialisiren 
an dieselbe Stelle zu gelangen vennag, wic mil 
hohem theoretischen W issen, aber nur m it be- 
deutendem Vcrlust an Zeit und Arbeit, und des
halb bin ich — der ich zchn Jahre der berg- 
und hultenm annischen und maschiiientechnischen 
Praxis angehort habe — der Ueberzcugung, dafs 
Industrie und Gewerbe nur dort am besten ge- 
deihen werden, wo h o c h s t e s  t h c o r e t i s c h e s  
W i s s e n  mit  h o c h s t e m  p r a k l i s c h e n  
K o n n e n  sich verbindet.

W enn Herr Schlink endlich bei der Erziehung 
der technischen Jugend den Gelderwerb ais die 
Hauptsache hiństellt, so glaube ich ihn ver- 
sichei-n zu konnen, dafs viele Praktiker meiiler 
Meinung beislim m en,, dafs diese Erziehung so 
eingerichtet werden musse, dafs dem Jiingling 
das zu seinem Lebensunterhalt unbedingl noth- 
wendigc Einkommen gesichert se i, dafs ilun 
aber auch der W eg zu den hochsten Slellen des 
technischen Lebens olfen bleibe, und dafs er 
Sinn und Herz fiir den Culturzustand und filr 
die politischen Freuden und Leiden seines Vnl- 
kes habe, und das wird durch eine auf weit- 
gehendes Specialisiren gerichlete Erziehung ge- 
wifs nicht erreicht.
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Mittłieilung des Y feins deutscher Eisen-und Stahl-Iudustrieller 
iiber die Loliiiyerhiiltnisse und iiber die iinanziellen Resultate 

der Actien-Gesellseliaften.

se
ei 11 f i i hr  u n g

D e r  Y e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n -  u n d  
S ta  h 1 - 1 n d u s t r ic 11 e r hat aućh in diesem Jahre 
iiber dic L o h n v e r h a l t n i s s e  und iiber die 
f i n a n z i e l l e n  R e s u l t a t e  d e r  A c t i o n - G e -  

s c h a f t e n  v o r  u n d  n a c l i  d e r  W i c d c r -  
d e r  E i s e n  z o i l e  eine Enojiiete 

veranstaltet. Bis Mitte April waren dic Antworten 
voh 2-1-7 (vorwiegend grofsen) Eisenhiittcnfirmen, 
Giefśereien und Maschinenbauanstalten (darunter 
103 Acticngeselischaflcn) aus allen Theilen des 
Reichs cingegangen. Im Januar 1879 iieschaf- 
tigten diese 247 W erke 129 277 Arbcitcr mit 
8 0 3 9 2 6 0  J(> Monalslohn, im Januar 1886 da- 
gegen 175 554 Arbeiler m it 1 1 4 8 0 1 1 8  J k  
Monatslolni. D onnach waren dic Zahl der Ar- 
beiter um 46 277 ( 3 5 ,8 $ ) ,  die Gesammtlohne 
pro Monat um 3 440 858 (42,8 ^ ) gestiegen.
Im Januar 1879 Yerdiente durchschnittlich (also 
mit Einschlufs der jiiugeren und geringer bezahlten 
Arbcitskriiftc) 1 Arbcitcr monatlich 62,19 t/fi,

im Januar 1886 dagegen 65 ,39 J6 . Fiir die
12 Monate des Jalires 1885 berechnet, wiirde 
sich ein Mehrverdienst des Arbeiters von 38 ,40 
und fiir die 247 Werke, die nur erst' einen wenn 
auch sehr anschnliehcn Theil der deutschen Eisen- 
industric reprasentiren, eine Steigerung an Lohn- 
zahlungcn um die bedeutende Sum m ę von 
4 1 2 9 0  296 J(> annehmen lassen.

Die obengenannten 103 Actiengesellschaften 
erzielten laut ilirer vęr6ffentlichtcn Bilanzen im Ge- 
schaftśjahr 1879, bzw. 1878/79. m i t 3 7 4 2 2 5  8 4 \d(> 
Actienkapital einen Gesammt - Ueberschufs von 
8 592 304 J l  —  2,29 $ ,  im letzten Geschaftsjdhr 
1885, bczw. 1884/85, dagegen m it 364 125 084 
Actienkapital einen Ueberschufs von 19 301 085 d i
—  5,30 rfo , demnach einen M ehrertrag von 3,01 $  
ihrer Actienkapitalicn.

Im A uftrage:
Dr. 11. Rentzsch.

S p e c i e l l e  N ac hwe i s e . *

Industrie und des Maschinenbaues, welche unsere 
friiheren Fragebogen in der Regel beantwortet 
haben, in Summa an 541 Firm en die nach- 
stehenden Fragcn gcrichtet:

Auf Anordnung des Yorstandes vom Yerein 
deutscher Eisen- und Stahl-Induslrieller wurden 
im Februar d. J. an siimmtliche 331 Mitgliedor 
des Yercins, sowie an 210 aufserhalb des Yereins 
stehende (vorwiegend kleinere) Firmen der Eisen-

A u f I h r e n  W e r k e n  b e t r u g :

Gesammtzahl der beschaftigten Arbcitcr ?
Sumtne der gezahlten Lobne?

\  on den darunter befindlichen 145 Actien-Gesellschaften wurden aufserdem nocli dic folgenden 
Fragen erbeten:

im Monat Januar
1886. 1879.

J l  .

1. Hdhe des Actienkapitals . .
Bilanz f Batum des Abschlusses den_ J 3a. Gewinn nach erfolgter Abschreibung

Abschlusse, ] '  er' ust nac^ erfolgter Abschreibung
\  5. Gezablte Dividende

1885 
bezw. 1884/85

(Uberh* letzier Abschlufs.)
j i ........-

j i .
J l  . 
%

in 1879

J l

J l .
J l .

folgę beibehaften^TOrden10" 36" " 1  den Berichtcn der M h eren  Jahrgange zu erleichtern, ist diesetbe Reihen-
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Trotz m ehrm aliger Erinnerung sind nur 247 Fragel>ogon und zwar vorwiegend grofser W crke 
darunter von 103 Aclien-Gesellscliaften — vollsl3ndig beanlwortel zuriickgekommen und zw ar:

Gesammte
Eisen-lndustrie

1. aus dem Osten und Nordosten des Reichs
(ostlich der Elbe) ................................................ ydri 56 Firmen

2. aus dem Westen und Nordwesten des Reichs
(westlich der E l b e ) ............................................ „ 8 2  „

3. aus Mittel-Deutsehland (Sachsen, Thuringeh,
llessen) .................................................................  „ 50 ,,

4. aus Siiddeutschland (Bayern, W urttemberg,
Baden, E Isa fs -L o lh r iu g en )............................... „ 59 „

d a v o u

HUttenbetrieb

27 Firmen 

54 „

13 „

32

Maschincnbau und 
Gielserei

29 Firmen

28

37 „

27
Summa yon 247 Firmen 126 Firm en 121 Finneti

W ąhrend unsere friiheren Zusammenstellungen 
sich iiber eine weit grofsere Zahl von Werken 
(in 1882 auf 338, in 1883 auf 325, in 1884 
auf 320) erstreckten, blciht zu bedauern, dafs in 
diesem Jahre nur von 247 W erken Angaben zu er- 
halten waren. Yorzugsweisc sind die grofsen 
Wcrke verlreten, dic mittlcren und klcinen Firmen 
sind in nur geringer Anzahl vorhanden. Befmden 
sich doch unler den 247 W erken nur 43, welche 
weniger ais 100 Arb ci ter beschaftigen, dagegen 
allein 42, in denen je Tausendc von Arbeilern 
thatig sind. Eine Vergleichung mil unseren friiheren 
statislischcn Zusammenstellungen ist daher wohl 
moglich, dieselbe wird j.cdoch nur m it allem 
Riickhalt zu erfolgen haben, um so mehr ais manehe

Sa. 247 Firm on.
Werkc, die unsere Fragebogen friiher beantwortet 
haben, diesmal damit in Riickstand geblieben sind.

Trolzdem werden unsere Zusammenstellungen 
und die ermittellen Procentsatze ais f i i r  d i e  
g e s a m m t e  d e u t s c l i e  E i s e n i n d u s t r i e  an-  
n i i h e r n d  r i c l i t i  g e  I) u r  c h s c h n i l't s z i f f e r n 
zu betrachlen sein, da die 247 W crke iiber das 
ganze Deutsche Reich ziemlicli gleichmafsig ver- 
llieilt, alle Branclien der Eisenindustrie und des 
Maschinenbaues verlreten, in der Zusammeh- 
stellung aucli mitllere und kleine W crke ent- 
lialten sind, endlich die genami len F irm en mit 
zusammen 175 554 Arbeitern einen sehr atiŚehń- 
lic.heii Theil der deutschen Eisenindustrie repra- 
sentiren.

In diesen 247 Eisenhiiltenwerken* und Maschinenbau-Anstaltcn fanden sieli:
Einzollohn 

pro Arbciłer u. Monal
im Januar 1 8 8 6 ......................................  175 551- 11 480 118 05,39 J l

1879 ....................................... 129 277 8039 260 , 62,19 „

Arbciłer GcsammtlShnc

im Januar 1886 m e h r ............................ 46 277 3 440 858 J l
pro Jah r m e h r ...........................  41 290 296 „

und zwar in 126 HiUlenwerken:

3.20 Jl. 
3S,40 „

im Januar 1886
, -1879 . .

126 239 
99 303

8 052 593 , // 
6 115 637 „

63,79
61.59

Jl

im Januar 1886 m ehr 26 936 1 936 956 .A 2,20 Jl
pro Jahr m ehr . 23 243 472 „ 26,40 ił

121 M aschinenfabrikcn:
im Jauuar 188fi . . 49 315 3 427 525 ,M 69,50 Jl

,  1879 . . .  . . . . . 29 974 1 923 623 , 64,18 V
im Januar 18S6 m ehr 19 341 1 503 902 Jl 5,32

pro Jah r m ehr . 18 046 824 „ 63,84 r>

Specicll in den W erken der 
im Januar 1886 . .

103  A cticn-G esellschafteu:
6 96S 106 J(, 65.38 Jl

„ „ 1879 . . 78 146 4 833 723 , 61,86 V
im Januar 1886 m ehr 28 431 2 134 383 J(, 3,52 Jl

pro Jah r m ehr . 25 612 596 „ 42,24 71
hiervon in 50  H iilten w erk en :  

im Januar 1886 . . 74 615 4 719 611 Jt 63,25 Jl
1879 . . 58 349 3 541 633 „ 60,70

im Januar 1886 m ehr . 16 266 1 177 978 oft 2,55 JC
pro Jah r m ehr . 14 135 736 „ 30,60 Jl

in 53 M aschinenfabriken: -

2 248 495 JC 70,35 Jl
„ 1879 . . 19 797 1 292 090 . 65,27 m

im Januar 1886 m ehr 12 165 956 405 JL 5,08 a
pro Jah r m ehr . 11 476 860 60,96 *

* Obgleich manche Firma m ehrere AVerke besitzt, so ist doch, wenn, dem Sprachgebrauch folgend 
das W ort >Werk« gewahlt worden ist, stets darunter die »Firma« zu yerstehen.
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Hieraus ergiebt sich:

Steigerung der Arbeilerzabl .
„ „ Gesammllohne

des Einzcilohns .

allo 247 
Werkc
35,8 % 
42,S % 

5,2 %

u n d  z w a r  fiir

126 HUtten- 
werke

27,1 % 
31,7 %

3,6 %

121 Maschin.- 
Fabrikcn
64,5 %
7S,2 % 

8,3 %

u n d  z w a r  fiir.

103 Actien- 50 Hiittcn- 
Gcscllschaften worke

36,4 % 27,9 %
44,2 % 33,3 %

5,7 % 4,2 %

53 Maschin. 
Fabriken
61,4 %
74,0 %

7,8 %

Aus den vorstehenden Zahlen ist zu consta- 
tiren, dafs in den liunmehr 7 Jahren, welche 
seit 1879 verflossen sind, auf den vorgcnannlen 
247 Werkcn

d ie  Żali 1 d e r  b e s ć i ia f t ig te n  A r h e i l e r  u m .35,8 % 
d ie  G e s a m m t l o h n e  d a g e g e n  u m . . . 42, 8% 
d e r  L o h n  de s  e i n z e l n e n  A r b e i t e r s  u m . 5,2%

gestiegen sind.

Hjervon entfallen auf:

126 Hiiiten- 121 Maschinen- 
Ŷ crkc bauanstalten

Yermebrung der Arbeiter 27,1 % 64,5 %
Steigerungd. Gesammllohne 31,7% 78,2%

„ des Einzcilohns 3,6 % 8,3 %

Diese Resultate sind nicht so erfreulich, wie 
in den yorhcrgchenden Jahren,. sie konnen aber 
nicht iiberrasclien, da der llochofenbetrieb, die 
Fabrication von Stab- und Walzeisen, Plallen 
und Blechen , zum Theil auch die Eisengiefserei, 
siph seit etwa 2 Jahren in einer sehr beklagens- 
werlhen, mit jedem Monat schlecliter werdenden 
Geschaftslage befinden und auch in dcm sonst 
noch leidlich rentirenden Maschinenbau einzelne 
Branchen, z. B. der Locomoliv-, der Waggon- 
und der Schiffbau viel zu wiinschen iibrig 
lassen. W ahrend indessen in den anderen Eisen 
producirenden Landem  (Grofsbrilannien, Frank- 
reich, Belgien, Nord-Amerika) die Lage sich un- 
gleich scblechler geslaltet hat und dort viele 
Werke kall gelegl, Tausende von Arbeitern 
en tlassen , die Lohne sehr erlieblieh reducirt 
werden mufsten, haben unsere W erke — dank 
der neuen Zollpolitik, die ihnen dep Absatz auf 
dem deutschen Markte bis zu einem gewissen 
Grade sichert, und infolge des eifrigsten Be- 
strebens, s ich , wenn auch mit grofsen Opfern, 
ihren Export zu erhalten — wenigstens fort 
arbeiten konnen und konnten, bis auf vereinzelte 
Ausnahm en, grofsere Arbeiter- Entlassungen und

erliebliehc Lohnreductionen bis heute noch ver- 
mieden werden. Die schlcehte Lage der Eisen- 
industrie docum entirl sich bei uns vorzugsweise 
und nahezu ausschliefslieh in den schlechten 
Verkaufspreisen, die fiir das Anlage- und Bc- 
triebskapital kauin noch eine Rentc iibrig lassen, 
und wenn die folgenden finanziellen Resul
tate der Actien-Gesellschaften ein erfreulichercs 
Bild, ais das hier geschilderte, e rgeben , so ist 
nicht zu iibersehen, dafs die dort zusammen- 
gestellten linanziellen Ergebnisse erst den bes- 
seren Gcschaftsgang der Jahre 1884 /85  zum 
Ausdruck bringen.

Dafs sich dagegen der Verdienst des Arbeiters 
trotz zeitweilig schlechter Geschaftslage der einen 
Hauptbranche doch nocli auf beachtensw erther 
Hohe erhalten hat, beweist unsere Statistik durch 
die Thatsachen, dafs 247 W erke in 1879 
129 277, in 1885 dagegen 175 554  Arbeiter, 
also 46 277 m ehr beschaftigen, dafs diese W erkc 
(den Monat Januar 1886 zu Grunde gelegl) in 
1879 an Lohnen 96 471 1 2 0 'c//^, in 1885 da
gegen 137 761 416 J t , dem nach pro Jahr 
41 290 296 Jb  mehr z a h lle n , endlich dafs in 
1879 der durchscbniltliche Jahreslohn eines 

.Arbeiters (auch die jugendlichcn Arbeilskrafte 
eingerechnel) 746,28 tM , in 1885 dagegen 
784,68 J(> betrug, der Arbeiter daher heute 
durchschnitllich 38,40 Jb  i n e l i r  verdient.

W ahrend die bisher mitgetheilten Ziffern nur 
summarisch die seit 1879 eingetrelenen Ver- 
anderungen der Arbeiterbescluiftigung und der 
LohnsStze angeben, sollen die folgenden Tabellen 
iiber die Specialitaten eingehender Aufschlufs 
verschaffen.

Bei den in Frage kommenden 247 Firm en 
ergeben sich fiir J a n u a r  1886 im  Y e r g l e i c h  
z u m  J a n u a r  1879 folgende p r o c c n t a l e  Ver-  
a n d e r u n g e n  in den Ziffern der b e s c h a f t i g l e n  
A r b e i t e r  und der g e z a h l t e n  L o h n e .

Seit Januar 1879 haben sich

vermindert um 
» «

51 n 
n *
n ?i

uber 50 
4 0 -5 0  
3 0 -4 0  
2 0 -3 0  
1 0 -2 0  
0—10

/L> • ■ . . . 
% . . . . .

% ................
% ................
% .....................

A r b e i 1 c r
auf 3 Werken

« . Tt
„  3 .

- fi .
, 11 
- 13 ,

G e s a m m t i t f h n c
auf 2 W erken

, 3 ,
4 ,

.  13 ,
, 18 ,

Sa, vermindcrt auf 43 Werken auf 46 W erken
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Yermelirt um 0 - 5 % ......................
V 5— 10 % . . . . .

10— 20 % . . . .  .
20— 30 % ......................
3 0 - 40 % ......................
4 0 - 50 % ......................
50— GO % . . . . .
6 0 - 70 % . . . . .
7 0 - SO % . . . . .
80— 90 % . . . . .
9 0 - 100 % .....................

51 V iiber 100 % ......................

A r b e i t o r
auf 12 W erken 

, 15 „
» 23 ,
» 24 ,
.  IG „
, 16 ,
,  ,
■ 9 ,
,  11 .
, 1 3  
,  13 - ,
, 32 ,

G o s a m m 118 h n e
auf 9 Werken 
■ 11 .
. 21 ■
. 21 ,
, 13 „
„ 15 „
,  U .
, 13 „
, U  »
,  8 „
n 'U  ,  '
, 4 7  . •

Sa. verm ehrt
in 1879 nicht in Betrieb

auf 194 Werken 
10 Werke

auf 191 Werken 
10 Werke

Summa der Werke

. Hiervon entfallen auf:

verm indert um Ober 50 % 
„ „ 4 0 - 5 0  %

„ 3 0 - 4 0  %
„ 2 0 - 3 0  %
„ 10—20 %
„ 0 - 1 0  %

Yermelirt um O—
5 — 

10-  

20-  

3 0 -  
40— 
5 0 -  
BO-5- 
7 0 -  
8 0 -  
90— 
uber 100

Sa. verminde 
5 % . . '

10 % . .
20 % : .
30 %
40 % . .
50 % . .
GO % . .
70 % . .
80 %
90 % . .

100 % . .

in 1879 nichl in Betrieb
Sa. vermeh

Summa der Werke

Hi i t t en
Arboiłer

3 Werke

247 Werke

b e t r i e b  
LBhno

2 Werke
3 3
2 1
4 3
7 n 8
8 » 12

27 Werke
7 W erke 

10 ,
12 „
13 „
8 ,

10 „
4 ,
3 „
5 ,
4 ,
6

12 .
94 Werke 

5 Werke

29 Werke 
G Werke
7 ,

12 ,
U
8 ,
8 „
5 *
7 ,
4 „
3 ,
G „

15 .

92 Werke 
5 Werke

12G Werke 12G Werke

247 Werke

M a s c h i n e n b a u
Arbeiter

— W erke
4 „
1 „
2
4* !)
5

LBhno
W erke

IG Werke 
5 "Werke 
5

11 *

11 „
8 „
G ,
0 ,
G ,

? "I
7 ,

20 ,
100 W erke 

5 W erke

121 Werke

17 Werke
3 Werke
4 ,
9 ,

10 „
5 ,
7
6 ,
G
7 ,
5
5 ,

32 ,

99 Werke 
5 Werke

121 Werke

Unter unseren 247  W erken befinden sich 
auch solelie, in denen die Arbeiter vermindert, 
die Lohnzahlungen reducirt worden sind. Dies 
gili fiir die Beschaftigung der Arbeiter von 
43 W erken (17 fó),  fiir die Lohnzahlung von 
46 W erken (18 Jó). Dagegen liaben sich in
32 W erken (13 die Żabien der bescbafliglen 
Arbeiter, in 47 W erken (19 <}ó) die Lohnzah- 
lungen m ehr ais verdoppelt. — Obgleich ferner

in den weitaus meisten Fallen die Lohnerhiihun- 
gen procentual lioher w aren , ais die Einstellim- 
gen neucr Arbeiter, so kommen doch auch 
F ilie  vor, in denen aus verschiedeiK'n (aus den 
Fragebogen nicht zu erm ittelnden) Ursachen die 
liOhnsteigerLing procentual hinter der Erhiihung 
der Arbeiterzifler zuriickblieb. Aus den Ant- 
worten der 247 Firnien lassen sich sum inarisch 
folgende FSlle constatiren:

1. D ie  L o h n s t e i g e r u n g  b l i e b  [>r o c e n -
t u a 1 h i n t e r  d e r  A r b e i t e r  v el?m e li- 
r u n g z  u r Q c k ............................................

2. L o li n s t e i g e r u n g u n d  A r b e i t e r -
v e r m e h r u n g  w a r e n  p r o c e n t u a l  
g 1 e i c li h o c h ............................................

3. Di  e L o h  n s  t e i g e r  u n g  w a r  p r o c e n 
t u a l  l i Ol i e r  a i s  d i e  A r b e i t e r  v e r- 
m e h r u n g .......................................................

Sa.
n i c h t  i n  B e t r i e b  ...........................................

Sa.

HUttenbetrieb

in 11 Werken

102

Maschinenbau

i n 2 W erken

110

121 Werke
5 ,

110 Werke

Allo Werke

in 13 Werken

* 12 

212

in 237 Werken
10

120 Werke 121 Werke 247 Werke.
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W as dic schon mehrfach erwahnten 10 W erke 
bedrifft, welche in 1879 zwar bestanden, aber 
aufser Betricb w aren, so mag nicht unerwahnt 
bleihen, dafs es sich um mittelgrofse W erke

5 Hu tlen werke mit
5 Maschinenbau-Anstalten „

handelt, w elclie, selbst wenn man sie ganz 
aufser Betracht lassen wollte, die Durchschnitts- 
zifTern nur wenig abSndern wiirden. Es sind 
dies

866 Ai-beitern und 
1012

52 954 M  MonatslOhnen 
64 210 ,

Sa. 10 Werke mit 1878 Arbeitern und 117 164 -Jt MonatsIObnen.

Die durch die Fragebogen erhaltenen statistischen Belege ermoglichen ferner, die Nachweise 
iiber die in den einzelnen W erken beschiiftigten Arbeiter specieller . anzufuhren.

Durchschnittlich waren auf den Werken dieser Zusammenstellung b e s c h a f t i g t
Ja m ia r  18S0 J a n u a r  1879

in jedem H uttenw erke................................ 1002 Arbeiter, 788 Arbeiter.
in jeder M aschirenfabrik..........................  407 r 247 „
in jedem W e rk e .......................................... 710 „ 523 „

Auch hieraus gelit liervor, dafs unsere Statistik vorzugsweise grofse W erke um fafst, m ittlere 
und kleinere Firmen den Fragebogen in geringer Anzahl beantwortet haben.

HUttenwerke

B esc li a f t  i g t w a r e n

unter 100 Arbeilei n invon 100 bis 200 Arb.
200 300 n
300 400 jt
400 500 *
500 600
600 800 n
800 1000 n

1COO 1500 n
1 500 2 000 n
2 000 3 000 11
3 000 4 000 *
4 000 5 000 *
5 000 7 500
7 500 10 000 *

uller 10 000 W »

nicht in Betrieb

Hlittenwerko

Jam ia r Jam ia r
1SS6 1S79
14 Wrk. in 26 Wrk.
31 „ » 23 „
12 „ , 16 „
7 , . G ,,
8 „ » G »
6 „ » o »

10 „ » 8 „
5 , , 5 ,

13 , , 9 „
6 , , 8 ,
5 , , 1 ,
3 , , 1 ,
2 „ . 2 ,
1 , .  2 „
1 „ , 1 ,
2 . 1 ,

126 121

5
in 126 Wrk. ! in l26 Wrk.

Maschinenbau-Anstalten

Jam ia r 
1886 

in 29 Wrk. 
,  28 ,
, 13 .
, 13 „
» 7 „
. 0 „
,  8 ,
- ? »* 5 „
, 1 »
,  1- .

Jam ia r
1S79

in 42 Wrk. 
, 29 ,
.  17 ,

121 116
5

in 121 Wrk. in l21 Wrk.

und Maschinenbau-Anstalten
J a n u a r  

1886 
in 43 Wrk. 
,  59 „

30 ,
,  2 0  ,
,  15 »
.  12  ,
,  13 „
,  3  „
n 18  „
»  ̂ Ił
,  6 ,
.  8  ,
,  4 i 
„ i  ;
. i  - 
. 2  .

247

in247 Wrk.

J a n u a r  
1879 

in 68 Wrk. 
, 52 .
, 33 „
„ 14 „
.  H  „
,  8 . „

, 13 „
,  6  „
.  10 , 
n 9 ,

2  „
,  2 ,
,  2 „
„ 2  „
„ 1 ,
, 1 ,

2-<7
10

i ii 247 Wrk.

Unterwerfen wir auch die J a h r e s l o h n e  derselben Berechnung-, so ergiebt sich unter 
Zugrundelegung der Lolme pro Januar fiir das ganze zuriickgelegte Jalir, dafs g e z a  h i t  w urden

a n  J a h r e ś l ó h n e n

j3 bis 50 000 
50 000 bis 

100 000 „ ,
200 000 , ,
300 000 , „
400 000 , „
500 000 „ „
750 000 , „

1 000 000 „ „
1 500 000 ,  „
2  0 0 0  000 ,  ,
3 000 000 „ „
4 000000. , „
5 000 000 , „
7 500 000 , „

10 000 000 „ „
15 000 000 , ,

,1(.
100 000 
200 000 
300 000 
400 000 
500 000 
750 000 

1 000 000
1 500 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000 
7 500 000

10 00 0  000  
15 000 000 
20 000 000

nicht in Betrieb

Huttenwerke

1885 
v. 12 W. 
. 21 ,
„ 22 ,
. 10 „
,  10 ,
,  7 ,
» 14 ,
,  7 „
. 11 .
n 3  „
. 2 ,
. I ,
.  2 ,
.  3 .

1

v. 126 W. v. 121 W.
» 5

v. 126 W. 1 v. 126 W.

Maschinenfabriken

1S70 1885
19 w . V. 16 W
20 7) 7> 20 ,
24 n 1) 28 „
12 71 )5 16 „
4 71 Tl 0 „
5 » !J 7 B

18 5) V 10 „
4 n 3 .
5 » » 4 ,
3
1

n n 2 „
» 1 »

2 Yi » 2 n
2
1

n J?
•a n 5?

-- J? » M
1 Tł n n
" n i* 51

v. 121 W. v. 116 W.
» 5 .

v. 121 W. i v. 121 W.

Huttenwerke und 
Maschinenfabriken

V.
1879
33 W. V.

1SS5 
28 W. . V.

1S79
52 ’\\r.

T 24 n jł 47 7ł T 44 7ł
n 25 n 50 )1 11 49 5)

15 » » 26 7ł 11 27 11
G j) 16 „ 11 10 11

n 4 n ji 14 7ł 11 9 11
n 5 » n 24 » 71 23 11
n 1 n 10 n » 5 11
n 1 » 15 7ł n 6 11
» 1 5 >ł n 4 17
» 1 3 11 ii 2 li— p n 3 11 ii 2 ii

— » n 2 11 ii 2 11
71 — n 71 3 n n 1 3)

» — n
r> -- 71

J>
ii
V 1

>1
11

— » 1 77 *7 — 71
v. 247 W. v. 237 W. 

. 10 „
v. 247 W. .247 W.
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Die S u m m ę .n  d e r  g e z a h l t e n  J a h r e s l o h n e  wiirden sich belaufen:

1885 1879
fur 126 H uttenw erke.....................................................................................  96 631 116 J l  73 387 644 i,Ł

„ 121 M asch inenbauansta lten ...............................................................  41 130 300 ,, 23 083 476 ,,
fur 247 W e rk e ................................................................................................  137 761 416 J l  96 471 120 M

Demnach wurde fiir die W erke unserer Zusam menstellung die L o h n z a h l u n g  p r o  J a h r  
betragen:

1885 1879
fur jedes H u t t e n w e r k ..................................................................................  766 914 J{- 582 442 J l

„ jede M a sc liin e n fa b r ik ............................................................................. 339 919 „ 190 772 „
„ jedes W e r k ..................................................................................................  557 738 „ 390 571 „

Der durchschnittliche J a h r e s l o h n  d e s  A r b e i t e r s  (m it Einschlufs der jiingeren, geringer 
bezahlten Arbeitskrafte) betragt unter der Voraussetzung, dafs die fiir Januar 1886  ermittelten
Arbeitslolme das ganze abgelaufene Jahr 1885 hindurch uuverandert geblieben w aren :

1885 1879
in 126 H uttenw erken....................................................................................... 765,48 J l  739,08 M
in 121 M asch inenfabriken ............................................................................ 834,00 ,, 770.16 ,
in.247 Werken . . ■....................................................................................... 784,68 „ 746,28 n

Da die Arbeitslohne angesichts der seit 
Jahresfrist stetig ungiinstigeren Geschaftslage 
unverm eidlich. eine weiehende Tendenz erfahren 
m ufsten, was auch — erfrculicherweise in 
nur geringem Grade — eingetreten ist, so werden 
die Lohnsatze vom Januar 1886 fiir die Berech- 
nung der Jahreslohne von 1885 auf keinen Fali

zu hohe Resuitate ergeben. Eine Vergleichung 
mit unserer vorjahrigen Aufstellung liifst die An- 
nahm e w ahrseheinlich erscheinen, dafs sich die 
Jahreslohne pro Kopf um ca. 25 bis 30 
hóher śte llten , ais nach den Monatslohnen vom 
Januar 1886 zu berechnen war.

Finanzielle Resuitate der 103 Actien-Gesellschaften.

Laut der veroffentlichten Bilanzen erzielten nach crfolgten Abschreibungen in den Geschafts- 
Jahren 1879 und 1885 , bezw. 1 8 8 4 /8 5 :

103 A c t i e n - G e s e l l s c h a f t e n  fi ir E i s e n h i i t t e n b e l r i e b  u n d  M a s c h i n e n b a u  m i t  
364 125 084 A c t i e n k a p i t a l  in 1885 u n d  374 225 841 J i  A c t i e n k a p i t a l  in 1879

t G e sa m m tg e w in n e ............................................ 21290 942 *#
in 1885 J G e sa m m tv e r lu s le ........................... . . . 1 989 857 ,

\  Gesammtuberscbufs . . . . 19 301 085 M  =  5,30 %

{
G e sa m m tg e w in n e ............................................ 10 275 258 J l
G e s a m m tv e r lu s te ...................... .....  ■ . ■ 1 682 954 .

Gesammtuberschufs . . . .  8 592 304 J l  =  2,29 %
demnach iri 1885 m e h r ............................  10 708 781 „

hiervon

50 E i s e n h i i t t e n w e r k e  m i t  2 5 4  80 1  722  A c t i e n k a p i t a l  i n  18 8 5  u n d  
257  4 6 6  0 2 2  A c t i e n k a p i t a l  i n  1879

{
Gewinne  ......................................  10711 637 J l
Y e r l u s t e ...................................... ..... - ■ ■ 1 359 638 ,

U c b e rs c h u fs ................................. 9 351999 J l  =  3,67%

t G e w i n n e ..........................................................  5 802 818 J l
in 1879 i  Verluste .... ..................................................... 1 133 131 „

l U e b e rsc h u fs .......................................................  4 669 087 J l  =  1,81 %
demnach in 1885 m e h r ............................  4 682 312 „

VII.# 6
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53 M a s c h i n e n b a u - A n s  t a l t o r i  m i t  109 323 362 J l  A c t i e n k a p i t a l  i n  1S8 j  u n d  
116 759 819 J l  A c t i e n k a p i t a l  in 1879

in 1885

in 1870

Gewinne
Yerluste

10 579 305 J t  
630 219 ,

U e b e rsc h u fs ................................ 9 949 086

t G e w in n e ..........................................................  4 472 440 J t
J Y e r l u s t e ..........................................................  549 823 „

Ueberschufs . . . . 3 922 017 J t
demnach in 1885 m e b r ........................... 6 026 469 ,

9,10 %

3,36 %

Nach den veróffenllichtcn Bilanzen crzieltcn (nacli erfolgten Abschreibungen):

in 1879

von 50 Actien-Gesellschaften des Htil-
t e n b e t r i e b s ..........................................

von 53 Aetien • Gesellschaften des Ma- 
schinenbaus, bezw. der Giefserei . . 

von 103 Actien-Gesellschaften der ge- 
sammten Eisenindustrie . . . . .

An D i v i d c n d e n  -zahlten

in 18S5

Gewinn Wcder Gewinn
noch Verlust\

Verlust Gewinn.

33 9 8 27

49 1 3 34

82 10 11 61

Woder Gowinn 
noch Verlust

11

10

21 '

Verlust

12

9

21

HUttenwerks-Gesell- Maschinenbau-Gesell- Sa.
Actien-Gesellschaften der 

Eisenindustrieschaften schaften

1885 1879 1885 1879 1885 1879

keine Dividende . . . 21 27 8 23 29 50
0 bis 1 % . . . . 4 — 3 2 7 2
1 » 2 %  . . .  . 2 5 3 2 8
2 » 3 % . . . 4 2 4 6 8 8
3 , 4 %  . . .  . 4 2 4 7 8 9
4 . 5 %  . . .  . — 2 6 2 6 4
5 , 6 % . . . . 2 3 6 1 8 4
6 , 7 % . . .  . 2 1 3 2 5 3
7 , 8 % . . . . 2 3 2 2 4 5
8 » 9 % . 2 — 3 — 5 —
9 , 10 % . . . . 1 4 5 1 6 5

10 % und mehr . . . 6 1 9 4 15 5
50 50 53 53 103 103

Die Summen der z u r  V e r t h e i  1 u n g  a n  d i e  A c t i o n a r e  g e l a n g t e n  R e i  n g e w i n n e  
(D i v i d e n d e n) betrugen:

1S79

4125 419 * 0 =  1,60 ?
3 261 570 „ =  2,79 .

50 Huttenwerke 
53 Mascbinenfabriken 

103 Actien-Gesellschaften

1SS5
8 693 907 J t  =  3,41 % 
7 258 362 „ =  6.64 ,

15 952 269 JC =  4,38 '

in  1885 m elir
4 568 488 J l  =  1.81 % 
3 996 792 „ = 3 ,8 5  „

7 386 989 JC =  1,98 8 565 280 J l  =  2,40 %

Anstatt der Summę von 19 301 085 J l ,  
welche nach den Bilanzen von 1885 ais zu 
yertheilende Dmdende zur Verfiigung gestanden 
hatte, haben unsere 103 Actien-Gesellschaften 
an ihre Actionare nur 15 952.269 J l  vertheilt,

den Rest von 3 348 816 J l  zur Vermehrung 
des Betriebskapitals, zur Erw eiterung der An- 
lagen, Erhohung des Reservefonds, zum Ueber- 
tragen auf neue Rechnung u. s. w. ver\vendet.
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Repertorium yon Patenten und Patent-Ahgelegenheiten.

Fig. 2.

Nr. 34759 vom 31. Juli 1885.
F. B u l d g e ,  E. H i l d e b r a n d t  und F. Q u a t r a m  

in Berlin.
CentrifugalgiefsmascJiine fiir  Muffen- und Flanlschen- 

rohre.
Bei dieser Giefsmaschine gelangt eine Giefsform 

zur Anwendung, welche aus drei utneinander lies>en- 
den getheilten Schalen , einer Giefsschale G , welche 
je nach der zu giefsenden Rohrform und Sliirke aus- 
gewechsell werden k a n n , einer Umhullungsschale H, 
welche ein unabhiingiges Ausdehnen und Zusammen-

• zieli en geslattet, und einer Einschlufsschale D, welche 
die genannten heiden Schalen, die eventuell auch der 
Quere nach getheilt sein konnen , zu einem Ganzeu 
vereinigt. Diese Giefsform kann in die Giefsmaschine, 
welche aus einem fasl horizonlal zwischen Rollen ge- 
lagerten, in schnelle Rotation versetzbaren R ohre A  

. besteh t, ein- und ąusgefahren werden. Handelt es 
sich um den Gufs von Flanlschonrohren, so wird ein 
Ring F  (Fig. 2) in die Form eingelegt. Derselbe ver- 
bleibt am fertigen R ohre , erlaubt die Quertrennung 
der inneren Giefsschalen und ermóglicht das Schwin- 
den des Gufsstuckes.

Nr. 35 209 vom 
8. October 1885.

P. T h o r a a -  
s c h e f s k y  inBerlin.

Glilliplatten.

In einem Gluh- 
ofen sind durch 

eingelegte Cha- 
moLtebalken /'fcund 
rostartig in belie- 
bigen Entfernun- 
gen nebeneinan- 
der gelegte Cha- 
motlestabe l Gluli- 
platten hergestellt, 
auf welche die zu 
gluhenden Gegen- 
stande gelegt w er
den.
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S t a t i s t i s c l i o s .

Slatistische Mittheilungen des Yereins deutscher Eisen- und Stalilindustriellei'.

Production der deutschen Hochofenwerke.
------------'--------------  11 ------—

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

Werke. Production.
Tonnen.

P u d d c l -

R o l i o i s e n .

u n d

S p i e g e l -

e i s e n .

Nordwestliche G ruppe ...........................
(Rheinland, Westfalen.)

Ostdeutsche G r u p p e ...........................
(Schlesien.)

Mitłeldeutsche G ruppe...........................
(Sachsen, Thuringen.)

Norddeutsche G ru p p e ...........................
(Prov. Sachsen, Brandcnb., Hannover.)
Suddeutsche G r u p p e ...........................

(Bayern, W urttemberg, Luxemburg, 
Hessen, Nassau.)

Sudwestdeutsche G ru p p e .....................
(Saarbezirk, Lothringen.)

31

12

1

1

9

6

61 503 

23 140 

26 

340 

19 515

34473

Puddel-Roheisen Summa .
(im April 1886

60
64

138 997 
137 299)

B e s s c m e r  -  
R o l i  e i s e n .

Nordwestliclie G ruppe ...........................
Ostdeutsche G r u p p e ...........................
Mitłeldeutsche G ruppe ...........................
Suddeutsche G r u p p e ...........................

10
2
1
1

33 638 
1958 

118 
1 900

Bessemer-Roheisen Summa .
(im April 1886

14
16

37 614
38 096)

T h o m a s -
I Ł o l i e i s e n .

NordwesOtche G r u p p e ......................
Ostdeutsche G r u p p e ...........................
Norddeutsche G ru p p e ...........................
Siiddeutsche G r u p p e ...........................
Sudwestdeutsche G ru p p e ......................

8
3
1
2
3

37 154 
3 775 
8 507 

10 208 
16 843

Thomas-Roheisen Summa .
(im April 1886

17
18

76 487 
78 514)

G - ic i  s e i - e i -  
R o h c i s e n

und
G u f s - w a a r e n

Nordwestliche G ruppe ...........................
Ostdeutsche G r u p p e ...........................
Mitłeldeutsche G ruppe ..........................
Norddeutsche G ru p p e ...........................
Suddeutsche G r u p p e ...........................
Sudwestdeutsche G ru p p e ......................

9
8
2
1
9
3

4 979 
3123 
1669 

920 
11 456 
4 891

I .  Sclimclznng. Giefserei-Rolieisen Summa .
(im April 1886

32
34

27 038 
35 512)

Z u s a r n m e n s t e l l u n g .

Puddel-Roheisen und Spiegeleisen
B essem er-R oheisen .................................
T h o m a s -R o h e is e n .................................
G ie fse re i-R o h e isen .................................

138 997 
37 614 
76 487 
27 038

Summa . 280 136
Production der W erke, welche Fragebogen 

nicht beantwortet haben, nach S c h a t z u n g 2 100

' ’ i

Production im  Mai 1886 . ,
Production im  Mai 1885 ............................
Production im A pril 1886 . ,
Production rom 1. Januar bis HI. M ai 1886 
Production rom 1. Januar bis 31. Mai 1S85

282 236 
318 606 
291 221 

1*427 572 
1 561 400
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Die Statistik der oberschles. Berg- und Huttenwerke fiir das Jahr 1885.

Herausgegeben vom oberschles. bcrg- und huttenm annischen Yerein.

(Fortsetzung.)*

E i s e n g i e f s e r e i b e t r i e b .

Entgegengesetzt dem Hochofeijbetriebe zeigt der 
1885er Eisengiefsereibetrieb Obersehlesiens (Cupol- 
und Flammofengiefserei) beziiglich seiner Production 
einen ganz erhebliclien Ruckgang. Der Statistiker 
beraerkt in dieser Riclitung in seiner »Uebersicht 
der Hauptergebnisse der oberschles. Hontanstatistik* 
sub Eisenindustrie: „Der Bedarf an Gufswaaren ist 
von Quartal zu Quartal zuruckgegangen, hauptsach- 
lich infolge der geringen Bauthiitigkeit; gleichzeilig 
wirkten die Kriegswirren in den Balkanstaaten nach- 
theilig auf den Absatz ein. Dieser Ruckgang bedingte 
gleichmafsig ein Fallen der Yerkaulspreise und sind 
dieselben auf einem aufserordentlich niedrigen Stande 
angelangt." W eiterhin fafst er die Resuitate des 
Jahres zusammen wie folgt: Verminderung der P ro
duction gegen das Yorjahr 16 ,8% , des Gesammt- 
werthes der Production 19 %.

Wie seit Jah ren , so sind auch diesmal die glei- 
chen 19 Etablissements statistisch behandelt; es fehlen 
also, wenn die fragliche Statistik ein Bild der ge- 
sammten einschlagigen Industrie Obersehlesiens geben 
soli, je eine Gielserei in Gleiwitz, in G rofs-Strehlitz 
und bei Sohrau O.-S. in  den Aufzeichnungen.

Der fundus instructus dieser 19 Werke wird fur 
das Gegenstandsjahr angegeben m it 44 Cupol- und
15 Flammofen, +  1 und — 2 gegen das Vorjalir. 
Wie yiele dieser Schmelzapparate und wilhrend 
welcher Zeit im Betriebe gew esen, ist in der gegen- 
wartigen Fassung der Statistik und Auffassung der 
Declaranten zu erfahren ziemlich w erthlos; jeder m it 
dem Gewerbszweige einigermafsen Vertraute weifs, 
dafs keiner der 1 bis 3 bei den einzelnen Werken 
benutzten Cupolofen und kein Flammofen, wie Gol. 3 
der Tabelle sagt, 45 bis 52 W ochen, sondern immer 
nur einzelne Tagesstunden im Feuer gewesen und 
dafs, wo melirere dergleichen yorbanden , fast aus- 
nahmslos von allen abw echselnder Gebrauch gemacht 
wird; ware dagegen gesagt, wie viele Schmelzen die 
einzelnen Oefen wahrend des Jahres gem acht, so 
kSnnte man daraus zum Theil rech t interessante 
Ruckscblusse ziehen.

Funf oberschlesische Giefsereien empfangen ihren 
Geblasewind von am Platze in Betrieb stehenden 
Hochofenmaschinen, eine sechste m acht fur eine 
solche mangels betriebener Hochofen separat Dampf 
auf; sechs Wasserkriifte ermSglichen d re i, darauf 
aljein angewiesenen W erken das Schm elzen, zwei 
wasserkrafte steben neben Dampfmaschinen einem 
Etablissement zur Verfugung und 22 Dampfmaschinen 
sind lediglich fiir die Giefsereizwecke in 10 Anlagen 
vorhanden. Diese W asser- und Dampfmotoren zu
sammen reprasentiren 564 HP. Ein W erk besitzt
6 Gupolofen, 4 je 3 und 10 je 2 , der Rest hat je  
nur einen; 11 Etablissem ents sind m it Flamm5fen 
versehen, davon eins m it dreien , drei m it je  zweien.

* In dem in voriger Nummer begonnenen Artikel 
sind folgende Druckfehler stelien geblieben:

Seite 435, Zeile 30 v. o. is t: 18710 kg  durch 
18710 t  zu ersetzen.
o «{ ^e'^e 436, Zeile 2 v. u. mufs: Productionskosten 
Ao9 =  4 pro Tonne durch Productionskosten 
—>o9ł J l  pro Tonne ersetzt werden.

Gebrauch von Flammofen scheinen nur acht Giefse
reien gemacht zu haben.

Entsprecliend der Minderproduction hat sich der 
Yerbrauch an metallischon Schmelzinaterialien ver- 
m indert; er soli bestanden haben i n : 15 161 t ober- 
schlesischem (hierunter ein kleinerer, quantitativ 
nicht fm rte r Posten westfalisches), 367 t engliscliem, 
114 t schottischem , 76 t schwedischem, 3 t ungari- 
schem und 183 t steyrischem Roheisen, 5 431 t Alt-- 
und Brucheisen, 189 t Stahl- und Schmiedeabfiillen und
6 t Stahl- und Schmiedeeistm — in Summa in 21 530 t 
gegen 26118 t im Vorjahre. Der M ityerbraucb aus- 
landischen Roheisens hat 1 059 t gegen 1884 abge- 
nom m en; die Abnahme triITt ausschliefslicli bri- 
tisches Product (englisches Roheisen — 57, schotti- 
sches — 1 064 t), w ahrend die anderen drei Sorten 
m it 52 t  m ehr in Yerwendung gekommen sind. 
Steyrisches Roheisen scheint allein die Giefserei von 
Ganz & Cie. in Ratibor zu Specialzwecken — Muni - . 
tion und Walzen — vergossen zu haben. Aus Yer
brauch und Production berechnet sich ein Abbrand von 
5,93 %, um 0,79 kleiner ais im Vorjahre. Ein Werk 
unter allen gofs o h n e  Abbrand, sonst betrug im re- 
gularen Betriebe der starkste Abbrand bei einem Werk 
13,88 %, w ahrend zwei W erke — Jacobshiitte und 
Ganz & Cie. — nur 1,28 und 1,37 % nachweisen.

Zum erstenmal ist in diesem Jahre der Yer- 
such gem acht, Cupolofen- und Flammofenbetrieb 
statistisch zu trennen , ein Fortschritt, der dankend 
anzuerkennen, obwohl er n icht von der Gesammtheit 
der Interessenten genugend gewiirdigt; von neun 
Giefsereien, bei denen man auch im Flammofen ge- 
schmolzen, haben nur funf in ihren Angaben darauf 
Rucksicht genommen.

Die gesammte angegebene Gufswaarenproduction 
sum m irt auf 20 264 t ,  wovon 535 t Flammofengufs 
und 5 295 t Rohren. Die Statistik sum mirt in V, Gol.
33 allerdings 11 487 t Rohren und stellt diese Zalil 
auch in die »Uebersicht der Hauptergebnisse*, BI. XI, 
e in ; beides beruht aber sichtlich auf einem Irrthum e, 
indem die RGhrenproduction der Firma Ganz & Cie. 
vom Druckfehlerteufel wohl verzehnfacht wurde. Die 
G e s a m  m tproduction dieser Firm a belauft sich nur 
auf 1152 t, unter denen wohl 688 t R ohren , nicht 
aber 6 880 t versteckt sein konnen.

Zum Schmelzen bedurften die statistisch behan- 
delten oberschlesischen Giefser im Gegenstandsjahre
4 580 t Koks, wovon 2 153 t ausdrucklich ais nieder- 
schlesische bezeichnet werden, und 839 t Steinkohlen, 
zur Dampferzeugung und Form erei 6444 t Kolilen. 
Trotz Kohlenwaschen und vielfach verbesserten Ver- 
kokungsSfen scheint der oberschlesische Koker noch 
immer aufser stande, den Giefser allseitig zufrieden 
zu stelien, er sollte doch vorAllem aufbieten, mit seiner 
aschenarm eren Kohle ein Product zu erzielen, welclies 
dem niederschlesischen m it vollem Erfolge den Weg 
in und durch das oberschlesische Revier yerlegt. 
Vielleicht kann dies un ter Benutzung des neuen, 
patentirten Einstampfverfahrens und richtiger Aus- 
wahl der Kohlen und Oefen doch noch erreicht 
w erden ..

Der durchschnittliche Schmelzkohlenbedarf der 
FIamm5fen, soweit ihn die Statistik zu berechnen 
ermogliebt, betragt 0,8317 fur die Gufswaareneinheit, 
dagegen belauft sich der verbrauchte Schmelzkoks 
derjenigen Werke, welche nur in Cupolófen geschmoł-
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z e n , im DurchschniUe auf 0,2003 pro Productions- 
einheit. Fur die Dampferzeugung und fiir Zwecke 
der Fortńerei yerbrauchten diejenigen Giefsereien, 
welche nicht fiir sie kohlenlos im Betriebe stehende 
Hochofengebliise benutzten oder sich ihre Maschinen 
vom W asser allein oder neben Dampf in Umlrieb 
setzen liefsen, 4512 t Kohlen; sie verbraunten fur 
ihre Productionseinheit 0,477 Kohlen unter Dampf- 
kesseln und in der Formerei.

Durch Einschrankung des Betriebes wurden
14 Jungen und 07 erwachsene Giefser arbeilslos u.id 
zahite die thatige Mannschaft der Giefsereien nur 
noch 30 Arbeiter unter und 1081 uber 16 Jahre alt. 
Die verausgable Lohnsumme — wenn alle Angaben 
rich tig— beziffert sich auf 709642,0 J ,  um 111836,0 J l  
weniger ais im Jahre yorlier, pro Kopf und Jahr auf
638.74 J l  gegen 689,15 J l  in 1884; ob die Summę
656,7 J l  der 1885er Stalistik ein Rechen- oder Druck- 
fehler, bleibt dahingestellt. Ais geringster Jaliresver- 
dienst pro Kopf ermittelt sich bei einem Werke, 
dessen Belegschaft 19 Kopfe zahlt, 291,89 J l  (1884 
bei demselben Werke =  286,73 J l ) , ais grofsler bei 
30 Erwachsenen und 2 Jungen bezw. 3 Erwacbsenen 
auf zwei Werken 1021,28 J l  bezw. 986,66 J l.  Im 
grofsen Durchschnitte entfallen 35,01 J l  gezahlte 
ArbeitslOhne auf die Tonne Gufswaaren; die Leistung 
des einzelnen Arbeiters stellt sich ais 18,239 t 
Gufs dar.

Die Gufswaarenproduction von fiinf Elablissemeńts 
uberstieg 1000 t (Gleiwitz =  6 614 t =  32,63 % 
der oberschlesischen Gesammtproduction), vier Werke 
gossen mehr ais je 900 t und drei Giefsereien brach- 
ten weniger ais je 300 t zur Waage. Die Production 
der fiscalischen Giefserei zu Gleiwitz, dereń Serlohutle 
3506 t  ROhren lieferte, ist gegen das Vorjahr um 
mehr ais 16 % , die eines andern grofsen Werkes 
sogar um mehr ais 52 % zuruckgegangen.

Nach der Statistik betrug der durchschnittliche 
Werth einer Tonne Gufswaaren im Gegenstandsjahre 
140,11 J l  und ist gegen den 1884er Werth um
3.74 J l  gesunken. Ist der Durclischnittswerlh der 
Gufswaaren allein mafsgebend fiir den pecuniaren Er- 
folg einer Giefserei, so ist dieser fur die oberschle
sischen in einer langen Reihe v*qn Jahren nicht 
schlechter ausgefallen. Der Gesammtwerth der 
Production ist statistisch auf 2839114,0 J l  festgestellt.

An eigene Werke gaben die Giefsereien an Gufs
waaren ab 7150 t ,  an fremde 12549 t;  an ins Jahr
1886 ubernommenen Bestand sollen laut Uebersicht 
der Hauptergebnisse etc., S. 1, 5189 t, darunter 
2195 t ROhren, vorhanden gewesen sein. In der 
statistischen Tabelle selbst ist die vorletzte Zalil, dank 
wahrscheinlich abermals dem Druckfehlerteufel, nicht 
zu verificiren, denn die Spalte 45 der Abtheilung V 
summirt 95 496 t Bestand, etwa so v ie t, ais die ge
sammte Production der letzten vier Jahre ausmacht.

Wie im Yorjahre, so ereignete sich aucli in
1885 eine Verungluckung mit todtlichem Ausgange 
unter den Giefsern.

W a l z w e r k s b e t r i e b  fur  E i s e n  u n d  S ta lli .
E ise n fą b ric a tio n .

Eine standige Klage des Referenten, die Halb- 
fabricate der Eisenfabrication anlangend, hat die 
diesmaligc Statistik zu vermeiden gesucht; ob dabei 
zu wenig, ob zu viel geschehen, wird sich im Laufe 
dieser Besprechung zeigen.

Gegen das Vorjahr hat die Reihe der in dieser 
Abtheilung zu behandelnden Werke erhebliche Ver- 
anderung erlitten: nicht mehr statistisch behandelt, 
weil dauernd ins Kaltlager gegangen, sind Lorywalz- 
werk, Pielahutte und Paruschowitz, von denen jedoch 
letzteres nach Uebergang in andern Besitz bereits 
im October wieder einen Betrieb erOffuet hat. Zu 
einer neuen Abtheilung sind die Gleiwilzer Draht-

werke von Hegensclieidt und von Kern & Cie. aus- 
geschieden und zu zwei Titeln ist die KOnigshtilter 
Puddel- und Schweifshutte »Alvensleben« zerlegt, die 
fruher ais statistisclies Ganzes behandelt wurde. Man 
kann sich mit diesen Aenderungen einyerstanden 
erklaren, doch hatte auch das Rohrenwalzwerk 
Gleiwitz aus gleichem Grunde wie die Drahtwerke zu 
einer neuen Abtheilung ausgeschieden werden konnen.

Nach diesen Veranderungen blieben dem Stati- 
stiker hier 15 Eisenraffinirwerke zu bearbeiten, dereń 
Inventar im Gegenstandsjahre bestand aus: 267 Puddel- 
Ofen, 155 SchweifsOfen, 41 Gliihofeii, 8 WśłrmOfen 
und 1 Raffinirfeuer, 59 D am pfhiim m ern, 14 Roh- 
schienenstrecken, 21 Grobeisenstrafsen, 19 Feinstrecken,
5 Blechstrecken, 7 Feinblechstrafsen, 1 Mitteleisen- 
und 1 Drahtwalzwerk, 178 Dampf- und 2 Wasser- 
motoren mit zusammen 10280 HP.

Abgesehen von den iiberhaupl n icht mehr be- 
bandelten und von den zu neuer Abtheilung, ausge- 
schiedenen Werken, sind aus dem Inventar der ver- 
bliebenen in diesem Jahre verschwunden: 25 Puddel- 
5fen (Alvensleben 19, Hermine 4, Laura 1, Zawadzki 1), 
dagegen traten neu hinzu 11 SchweifsOfen (Alvens- 
leben 10, Reden 1), 7 Gluhofen (Alvenslcben 6, 
Reden 1) und 2 Puddel5fen (Reden); an maschinellen 
Vorrichtungen kamen neu hinzu: 5 Grobeisenstrafsen 
(Alvenslelien 4, Falva 1) und 1 Drahtstrecke (Hermine), 
dagegen wurden nach der Statistik abgangig 5 Fein
strecken (Alverisleben 3 , Falva 1, Hermine 1); die 
Dampfmotoren wurden yermelirt durch 16Maschinen mit 
595 HP (Alvensleben 11, Falva 3, Rohrenwalzwerk 2), 
dagegen registrirt Herminenhutte 1 Maschine m it 262 HP 
weniger ais im Yorjahre.

Die Anzalil der in 1885 bei den oberschlesischen 
Eisenwalzwerken direct beschaftigten A rbeiter, dereń 
Jahresverdienst — von einzelnen W erken allerdings 
auffallend rund — m it in Summa 5773 868,00 J l  
angegeben ist, belief sich auf 8269 Manner, 242 Jun
gen, 391 Frauen und 6 Madchen, in Summa auf 8511 
mannlichen und 397 weiblichen Geschlechts; die Be
legschaft der hier behandelten Werke h a t sich gegen 
das Vorjahr um 269 Manner und 7 Frauen yerringert 
Den durchschnittlichen Jahresverdienst eines Arbeiters, 
gleichviel ob Mann,  ob F rau , berechnet der Stati- 
stiker in der mehrfuch envahnten »Uebersicht« etc. 
zu 648,16 J l ,  gegen 654,94 J l  im Jah re  yorher, un- 
ter Berucksichtigung der Ausscheidung yerschiedener 
Werke wird aber richtiger die Lohnsumm e der ver- 
bleibenden auch im Vorjahre allein zur Vergleicliung 
auszuziehen sein, diese belauft sich auf 662,56 J l .

Verpuddelt wurden im Gegenstandsjahre 267 667 t 
oberschlesisches Roheisen und 1095 t dergleichen 
aus anderen Dislricten; hierneben wurden in den 
Werken ferner yerbraucht und yon Frem den ange- 
kauft nach der Slatistik 870. t R ohschienen, 9156  t 
Riegel und Kolben, 7 820 t S tabeisen , 2 976 t alte 
Bahnschienen, 20081 t Alteisen und Abfalle und 
1272 t Ingots, Alles zusammengefafst 309 937 t. Gegen , 
das Jah r yorher sind 41677 t Roheisen und gegen- 
tiber der Richtigstellung in Yorjahriger Besprechung 
auch 16693 t sonstige metallische Materialien weniger 
yerarbeitet worden.

Zum Puddeln und Schweifsen wurden 320 783, 
zum Dampfaufmachcn, Walzen und zu anderen 
Zwecken 189 638, in Summa 510421 t  Kohlen in den 
yerschiedensten Sorten y e rb rau ch t, wahrend der 
Kohienaufgang derselben W erke im yorhergehenden 
Jahre 654339 t betrug. Auf die Ferligfabricatseinheit 
bezogen, ist der Brennmaterialaufgang der obersclile- 
sischen Eisenfabrication 2,433 gegen 2,703 bei den- 
selben W erken im Yorjahre gewesen.

Die Production der Eisenfabrication ist statistisch 
auf 210113 (rectius 209713) t Ferligfabricate und
7 065 t Halbfabricate zum Yerkauf festgestellt, letztere 
Summę um 1238 t zu klein, weil Zawadzki ais Liefe-
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rant des Blecheisens an Sandowilz so viel ais Halb- 
fabricate zum Verkauf an Freinde in die belr; Columne 
einzustellen gehabt hatte.

Bei diesmal etwas vereinfachter Klassirung der er- 
zeugten einzelnen Eisensorten ist eineFeststellung von 
Plus und Minus derselben gegen 1884 nicht m it 
Sicherheit auszufiihren; liervorzuheben ist aber doch, 
dafs die Mindererzeugung an Blech und Feinblech 
6734 und an gezogenen Rohreri 526 t  betragen bat. 
Im grofsen und ganzen stellt sich — die vorjahrige 
Ermittelung des Referenten berucksiclitigt — die 
Production der oberschlesischen Eisenwalzwerke in 
diesem Jahre um 9 817 t Halbfabricate und 33211 t 
Fertigfabricate kleiner ais im Yorjahre.

Die Feststellung des W erthes der Walzwerks- 
Fertigfabricate und seine Vergleichung m it dem yor- 
jahrigen in der »Uebersicht der Hauptergebnisse etc.« 
kann ais vóllig zutreffend nicht melir bezeichnet 
werden; er soli hiernach 113,32 J l  gegen 123,83 J t  
pro Tonne im Y orjahre betragen haben. Um eine 
yollig zutreffende Vergleichung zu erm oglichen, sind 
aus den 1884er W erthangaben vrorerst die der in 
diesem Jahre in eine andere, neue Abtheilung ver- 
wiesenen Drahtwerke zu elim iniren, und,  weil gegen 
Walzeisen uberw erth ig , ubrigens vom Statistiker nur 
geschatzt, auch diejenigen fur die R óhren; ist dies 
geschchen, dann berechnet sich der Tonnenwerth 
der 1884er W alzwerks-Fertigfabricate auf 119,00 J t  
(statistisch =  123,83 J l ) , im Gegenstandsjahre aber 

. auf 115,429 J t  (statistisch =  113,32 J t) .
Ais abgesetzt im Laufe des Jahres sind 6671 t 

Halb- und 199,865 t Fertigfabricate verzeichnet, in 
beiden Kategorieen, wenn der Absalz der Drahtwerke 
in 1884 ausgeschaltet w ird, 10122 bezvv. 1 ̂ 770 t 
weniger ais 1884.

An Bestand sollen ins Jalir 1886 iibergegangen 
sein 6313 t  Halbfabricate zum Yerkauf und 13 705 t 
Fertigfabricatc, von letzteren 669 t  m ehr ais im 
Voijahre. Da im Vorjahre nur 63 t  Halbfabricate 
ais ubergehender Bestand verzeichnet waren, in 1885 
aber nur 7 065 t dergleiclien erzeugt und davon
6 671 t statistisch ais abgesetzt registrirt s i nd , ist es 
nicht ertindlich, wolier vorerw ahnter Bestand von
6 313 t stammen kann, wenn alle auf diese Kategorie 
bezuglichen Angaben der Statistik zutreffend sind. 
Offenbar ist dies n icht der Fali, denn, w ahrend tiber- 
haupt nur 5 Werke Halbfabricate zum Yerkaiif an 
Fremde ais producirt declarirten, haben doch neun 
derselben einen Bestand an solchen verzeichnet. Der 
Artikel »Halbfabricate« entbehrt demnach heute noch 
der wunschenswerthcn Zuverliissigkeit.

Yerletzung, mit tOdtlichem Ausgange verkntipft, 
zog sich ein W alzwerksarbeiter zu.

In handelsgeschichtlicher Beziehung liifst sich 
aus dem Jahre 1885 von der oberschlesischen Walz- 
werksindustrie kaum m ehr Erfreuliches sagen ais von 
den Ilochofenwerken und den Giefsereien. Der 
Statistiker referirt daruber: —  sie bot ein ahnliches, 
trauriges Bild, welches nur durch einen Zug des un- 
auflialtsamen Sinkens der Preise gekennzeiehnet wird. 
Noch im letzten Quartale 1884 hielt sich der Walz- 
eisen-Grundpreis auf 110,00 M  pro Tonne; bereits 
im Beginne des Jahres 1885 mufste er auf 105,00 J l  
hcrabgesetzt werden, wich im 2. Quartale auf 101,00 J l,  
sank im dritten Yiertel auf 98,50 J l ,  dann weiter 
auf 96,00 J l  und war im Beginne des Jahres 1886 
auf 93,00 J l  angelangt. — — Selbst eine umfang- 
reiche Betriebsschwachung einzelner Walzwerke ver- 
nmchte dem allgemeinen Ruckgange der Preise keinen 
Einhalt zu thun.

Alle Yersuche, eine Gonveution der einzelnen 
Werke behufs Befestigung und Steigerung der Preise 
zum Abschlufs zu bringen, sind bis in die jungste 
Zeit gescheiterl, und es ist kaum in Aussicht zu 
nehmen, dafs bei der zum Theil rech t grofsen In-

teressen-W erschiedenheit der Belheiiigten je eine 
dauernde Vereinigung ęustande kommen werde. Mit 
der neulichen Etablirung einer gemeinsamen Verkaufs- 
stelle ist seitens einer Minoritat von Walzwerks- 
interessenten wohl ein Schritt zur Stabilisirung ge- 
tlian , von Erfolgen aber kaum noch etwas bekannt 
geworden.

F r i s c h h u t l e n b e t r i e b .

Die Abtheilung »Frischhuttenbetrieb« der dies- 
jahrigen Statistik beschaftigt sich nur m ehr mit zwei 
Betriebsstiitten, w ahrend im vorigen Jahre noch funf, 
wenn auch eine derselben ohne jegliche Zahlenan- 
g ab e , eingefiihrt waren. Konigshuld und K arlshulte 
scheinen keinen Betrieb mehr gehabt zu haben, 
Gottartowilz wechselte den Besitzer und arbeitete 
erst im letzten Viertel des Jahres wieder, ohne jedoch 
noch in der Statistik berucksichtigt zu werden. Aber 
auch von den be iden , noch statistisch behandelten 
Hutten h a t nur eine, die Herzogl. Ratiborsche Nieder- 
hutte, wirklich gefrischt und aus 151 t Roheisen 
unter Yerbrauch von 212 t Holzkohlen 113 t Stab- 
eisen geschmiedet. Der Betrieb der Niederhutte war 
gegen das Vorjahr nocli m ehr beschrankt und die 
Betriebszeit auf 21 W ochen (1884 =  25 Wochen) 
yerkurzt. Das Ausbringen in Niederhutte berechnet 
sich auf 74,88 %, der Holzkohlenverbrauch auf 1,876 
pro Productionseinheit.

Vossowska, der oberschlesischen Eisenbahnbedarfs- 
Actiengesellschaft gehorig, h a l in drei Warmfeuern 
unter Yerbraupli von 188 t Steinkohlen 377 t Stab- 
eisen und Stahl in andere Faęons (Achsen etc.) ge- 
b rach t und dabei 9 A ibeiter w ahrend 48 W ochen 
beschaftigt. Der W ochenlohn eines Yossowskaer 
W armeschmiedes berechnet sich nach den Angaben 
der Statistik auf 8,63 J l ,  wahrend ein Frischer in 
Niederhutte wochentlich 8,93 J t  verdiente.

Der durchschnittliche W erth des gefrischten Stab- 
eisens lafst sich nach den Angaben der Statistik auf 
219,22 J l , der des ungeschmiedeten Walzeisens von 
Vossowska auf 174,87 J l  pro Tonne festslellen.

Die diesjahrige Production beider W erk e , die 
zusammen 6 Geschlage von 4 W asserkraften (65 HP) 
besitzen , ist nahezu ganz begeben worden 
(98 bezw. 335 t) ,  doch sind, wohl aus fruheren Be- 
tr ieb en , noch 55 bezw. 27 t  Fertigfabricate in den 
Magazinen vorhanden. Gottartowilz, zu den Paruscho- 
witzer W erken gehorig, is t , wie vorher gesagt, mit 
diesen im October wieder in Betrieb genommen, 
statistisch aber nicht m ehr beliandelt.

D r a h t w e r k s b e t r i e b .

Die D r a h t w e r k e  von Hegenscheidt und von 
Kern & Cie., beide in Gleiwitz belegen, sind in dies- 
maliger Statistik aus der Reihe der W alzhutten, denen 
sie bis dahin statistisch zugesellt, herausgehoben und 
zu einer neuen Abtheilung vereinigt. Sie beschaftigen 
zusammen 1436 mannliche und 10 weibliche Arbeiter 
m it einem durchsehnittlichen Jahresverdienst von 
522,13 Jl: pro Kopf. Gegen das Y orjahr ist die Be- 
legschaft um 146 Kopfe verm ehrt, der Einzellohn 
aber um 70,17 J l  gesunken.

Die Ausrustung beider Etablissements bestelit 
aus 5 Schmiedefeuern, 22 Gluhofen, 386 Kettenfeuern,
1 Dampfhammer, 2 W alzdrahtstrecken, 369 Draht- 
zugen, 253 Nagelm aschinen, 1 Maschirie zur Ent-
fernung des Gluhspans und 14 Dam])fmotoren mit 
zusammen 950 HP und erscheint gegen 'das Vorjahr 
ganz erheblich vergrofsert.

Der Verbrauch an metallischen Materialien betrug 
bei beiden W erken 11855 t eisernen und 2 243 t 
stahlernen W alzdraht, sowie 822 t Walzeisen, wogegen 
im Jahre ybrher 9413 t Kolben, 250 t Stabeisen und 
6750 t W alzdraht von beiden Werken ais yerarbeitet 
angegeben w ar. Da die Halbfabricate der Baildon-
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htitte — 5740 t — lediglich an die Hegenscheidtschen 
Drahlwerke abgegeben werden, mOsseń diese in den 
verbrauchten 7 028 t W alzdraht derselben enlhalten 
sein — es fehlt hier also die Angabe einer Zwischen- 
stufe.

Der Kohlenverbrrtuch der Gleiwitzer Drahtwerke 
beziffert sich auf 24877 t geringwerthige Sorten und
15 t Holzkohlen. Zum Beizen verbrauchten dieselben 
552 t Schwefelsiiure und zum Yerzinken und Ver- 
kupfern 20 t Zink und 8 t Kupfer bezw. Kupfer- 
salze.

Die Summę des producirten Drahtes betrugt
8 050 t, wovon 102 t verzinkt und 322 t verkupfert 
waren. An Drahtstiften sind 5502 t  und an Ketten

447 t erzeugt worden. 260 t D raht m ehr wurden 
abgesetzt ais produeirt, wogegen 170 t  Drahtstifte 
und 23 t Ketten aus der 85er Erzeugung in des 
Fabricanten Hand verblieben. Der in 1886 iiberge- 
hende Bestand beliiuft sicii auf 1348 t diversen 
D rahts, 673 t Drahtstifte und 37 t Ketten. Der 
Gesammtwerth der Production beider Drahtwerke ist, 
gesebatzt und angegeben, m it 3175 000 J l  registrirt.

Ob in den vorliegenden Aufzeichnungen die 
Hegenscheidtsche Kettenfabrication zu Ornontowitz 
mitenthalten ist, ist dem Referenten n icht bekannt.

Dr. L.
(Schlufs folgi.)

Bericlite ttber Tersammlimgen Y c r w a n d t e r  Yereine.

Iron and Steel Institute.
(Siehe vorige Nr. S. 437.)

Uebcr Stahldraht von besonders hoher Festigkeit

hielt, wie wir bereits in unseręr Mittheilung in voriger 
Numiner erwahnten, Dr. Percy einen Vortrag.

In England ist eine A rt Stahldraht unter dem 
Namen »Fowlers special* im Handel bekannt. Der- 
selbo wird von der Firma Jobn Fowler & Gie. in 
Leeds zur Fabrication von Stahldralitseilen fiir Krad
li bertragungen an landwirthschaftlichen Maschinen 
gebraucht, er ist hart und von aufserordentlich hoher 
Festigkeit, er brichl, wenn er um 180“ gebogen wird, 
und sein Bruch zeigt keine Spur von Korn.

Aus einer Studio des Obersten Maitland vom 
Woolwich Arsenał gebt hervor, dafs seine Zusammen- 
setzung folgende ist:

Kohlenstoff . . . .  0,828 
Magnesia . . . . .  0,587
Silieium .....................0,143
S c h w e fe l................. 0,009
K u p fe r ..................... 0,030

Seine absolute Festigkeit ist ganz aufserordent
lich hoch , wie es.die folgendeń Versuche beweisen: 
Ein Draht von 1,26 m Lange und 2,34 mm Durch- 
messer ergab bei der Festigkeitsprobe: 

Elasticitatsgrenze . . . 86,5 kg per qmm
Bruchfestigkeit . . . .  232,0 ,, (155 t per □ " )  '
D eh n u n g ......................... 19 mm

Eine andere Probe ergab bei 3,4 'm m  Durch- 
messer und 2,54 m Lange:

Elasticitatsgrenze . . . . 125 kg
B ruch fes tigke it.................ISO „
D ehnung ............................. 10 mm

Bei einem Durchmesser von 4 mm erhielt m an: 
Elasticitatsgrenze . . . 63,5 kg
Bruchfestigkeit . . . .  157 „
D e h n u n g .............. 22 mm

Endlich bei einem Durchmesser von 4,8 n u n : 
Elasticitatsgrenze . . . 48,5 kg
Bruchfestigkeit . . . .  142 „
D e h n u n g ........... 12,8 mm

Aus den Yersuclien geht hervor, dafs die abso- 
lute Festigkeit um so grofser ist, je m ehr der Durch
messer abnimmt, und dafs dieselbe in viel starkerem 
Mafse w achst, ais der Durchmesser abnimmt. Das 
specifische Gewicht ist 7,814 vor der Festigkeitsprobe 
und nur 7,808 nach eingetretenem Bruch, dasselbe steigt

aber nach sorgfaltigem Ausgluhen wieder auf 7,840. 
Das Ausgluhen wird folgendermafsen vorgenom m en: 
Der in Stiicke von 0 bis 8 cm Lange zerschnittene 
Draht wird in Asbest gepackt, in eine Verbrennungs- 
rohre von etwa 20 cm Lange gesteckt und zu beiden 
Seiten des Asbestes etwa 4 cm lange Pfropfen aus 
sehr feinem Kupfernetz angebracht; dann w ird das 
eine Ende der Rohre fest yerschlossen und das andere 
in eine feine Spitze ausgezogen. Man beginnt dann 
die Kupferpfropfen his zur Rothgluth zu erwarmen, 
um den Sauerstoff der in der R óhre eingeschlossenen 
Luft zu absorbiren; hierauf erwiirmt m an den das 
Rohr umgebenden Asbest his zur lebhaften Bothgluh- 
hitze, welche man eine halbe Stunde unterhiilt, als- 
dann erniedrigt m an nach und nach die Tem peratur, 
bis man das Feuer ganz einstellt, und lafst schliefslich 
das Ganze unter einer Weifsblecliglocke bis zum 
andern Morgen stehen.

Eine weitere Reihe yon 35 D rah ten , dereń 
Durchmesser zwischen 0,49 und 0,51 mm schwankten, 
ergab eine mittlere Bruchfestigkeit von 253 kg m it 
einer Dehnung von 1,2 %; wieder andere D rahte von 
0,76 mm sogar 258 kg.

In der dem Vortrage folgenden Discussion konnte 
Niemand eine befriedigende Erkliirung daruber ab- 
geben, ob diese hohe absolute Festigkeit einem be- 
stimmten Ausgluhen oder einer besonderen Methode 
beim Ziehen des Drahtes zu verdanken sei. Einige 
der Drahte werden auch yerzinkt, es ist aber aus den 
Angaben nicht zu ersehen, ob die Yerzinkung vor 
oder nach der Operation geschieht, welcher die hohe 
Festigkeit zu verdanken ist.

Oberst Maitland berichtete n o ch , dafs er gegen- 
wartig im Arsenał von W oolwich m it Versuchen be- 
schaftigt sei, m it Draht dieser A rt Geschiitzrohre zu 
umwickeln, um das Zerspringen derselben zu Y e r -  

meiden bezw. unmóglich zu m achen ; er brauche 
dazu aber keinen Draht von rundom Querschnitt, 
sondern von Y ierkantigem , weil der letztere sich 
besser lege. Die D rahte besitzen 6,35 mm H5he bei 
1,59 mm Dicke; ihre Festigkeit darf nicht weniger 
ais 94 kg pro Quadratmillimeter betragen, sie erreicht 
gewOhnlieh 140 bis 170 kg, Die Befestigung der 
Drahte g tod iieh t dadurch, dafs m an den D raht um 
40 cm uburspringen lafst und das uberspringende 
Stuck mit dem darunter liegenden D raht m it etwa 
30 Stuck ganz kleiner Nieten befestigt. Man erhalt 
dadurch eine Yerbindung, welche 125 kg pro Quadrat- 
millimcter Festigkeit besitzt.

A rm strong, welcher sich ebenfalls m it ahnlichen 
Yersuchen abgegeben liat, benutzt weicheren Stahl von 
etwa 94 kg Festigkeit.
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Den Ietzten Vortrag dos zweiten Tages hielt 
Head

Uber den Ursprung der BlasenlOcher im Flammofenflufs- 
eisen.

Er glaubt die gehcimnifsvpllen Briiche, welche 
man an Flufseisenbleciien vielfaćh eriebt ha t, Blasen 
zuschreiben zu sollen, welche in denselben an ge- 
wissen Stellen enlhalten seien, und m eint wiederum, 
dafs die Yeranlassung zur Entstehung der Blasen in 
der oxydirenden Beschaffenheit der den Ofen be- 
streichenden Flammen zu suchen soi. Er lenkt die 
Aufmęrksamkeit der Versainmlung auf die Vorgange 
in den Glasschmelzofen, wenn man bei denselben ge- 
niigend holie Gewolbo macht, so dafs sich die Flammo 
frei enlfallen kann und ausschliefslich durch Strah- 
lung wiikt. Ebenso wie der Inhalt des Yortragcs 
selbst, schweifte die darauf folgende Discussion von 
dem eigentlichen Thema, namlich der Stahlfabrication 
ab und spielte auf das uns ferner liegende Gebiet des 
Glasliutlenwesens uber. Aucli wurde in der Discussion 
vnn tnehreren Seiten Einspruch dagegen erhoben, dafs 
die Blasenbildung auf die Reschaffenheit der Flarnme 
zuriickzufiihren sei, und ais ihre Ursache yielmehr 
die Zusammensetzung des Bades bezeichnet.

Der dritle Tag wurde durch einen langeręh 
Vortrag von Turner

Uber dio Zusammensetzung des G icfsereiroheisens

eingeleilet Derselbe enthfl.lt ein ungemein reiches 
Materiał. T urner, ein jungerer Assistent am Mason 
College (Birmingham), liat sich an die grofse Aufgabe 
herangewagt, den Einflufs der B estandtheile, welche 
im Giefsereiroheisen vorhanden sind, theoretisch und 
praktisclizu untersuchen. Der »Genio Civil« berichtet 
iiber den Yortrag etwa folgenderm afsen: Gegenuber 
den zwei vorhandenen, sich gegeriuberstehenden Be- 
hauptungen, denen zufolge das b e s t e  Giefsereiroh
eisen eiuerseits aus einer V erbindung, welche nur 
Eisen und Kohlenstoff en thalt, und andererseits aus 
einer bestiinmten Zusammensetzung aller in dieser 
Roheisensorte vorkommenden Elemente bestehen 
soli, ging T urner auf dem Experimentalwege vor und 
gelangte dabei zu cinigen hochst bemerkenswerthen 
Ergebnissen.

In England kennt man eigentlich nur ein Giefse- 
rciroheisen, namlich das schottisclie, welches zweifel- 
los vorzugliclie Eigenschafłen besitzt. Ueber letztere 
wollen wir liier nicht in eine Besprechung eintreten, 
aber es scheint im m erhin interessant, den Grund zu 
denselben zu kennen.

Unter den das Giefsereiroheisen bildenden Be- 
standtbeilen spielt unbestreitbar der K o h l e n s t o f f  
eine wichtige Rolle.

In den Roheisensorten, welche keine vorherr-
schenden Bestandtheile, wie Mangan und Siliciurn 
enlhalten. hat der gesammte Kohlenstoff ziem lich die 
gleiche Holie, namlich 3 %. Fiir Giefsereizwecke 
ist es nicht gleicbgultig, ob der Kohlenstoff in gebun
denem oder graphitischem Zuslande enlhalten ist.
ŁrSterer verleiht dem Roheisen H artę und es ist be- 
kannl', dafs bei weifsetn R oheisen, in  dem aller
Ju>hk*nstoff gebunden is t. der hochst*1; Martegrad er- 
reicbl wird und dafs dasselbe stark briiciiig ist.

Der Gehalt an gebundenem KoIileńslolT kann je 
nach der Menge der anderen Bestandtheile ein sehr 
wechselnder sein, so hat T urner folgende Yerhaltnisse 
gefunden:

Hobeisen m. 4 b. 5 % Silicium . 0,2 % geb. Kolilcmloff
M ira weiches Roheisen . . . .  0,15 ,, „
Roheisen mit grofster Festigkeit . 0,50 „ ., „
rerro-Silicium m it 10 % '. . . 0,7 „ „
Hoheisen mil lioher Festigkeit ge

gen D ru c k ........................................1?0 u. mclir ęch, Kohlensf.
YII-o

Auffallend erscheint n u r , dafs T urner Analysen 
von Roheisensorten von Nr. 1 bis 3 m itthe ilt, in
denen bei constantem Gehalt an gebundenem Kohlen
stoff der graphitische Kohlenstotf m it zunehtnender 
Summę abnim mt, etwa folgenderm afsen:
Nr. 1 . . . .  2,7 Graphit 0,3 geb. Kohlenstolf
Nr. 2 . . . .  2, 9 „ 0, 3 „
Nr.  3 . . . .  3,1 „ 0,3 „

Das S i l i c i u m  spielt in den Roheisensorlen 
eine Rolle, welche fruher vielfach verkannt worden ist.

Im Bessemer-Verfahi'en h a t m an bereits erkannl, 
dafs ein zur Ausfuhrung geeignetes Roheisen stets
1,5 bis 2 % Silicium enthalten mufs. Auf dom Ge- 
bieto der Gielserei erleben wir eine neue Rehabilitation 
des Siliciums.

Wood aus Middlesbrougli hat bereits im vorigen 
Jahi‘ nachgew iesen, dafs m an durch Zusamtnen- 
schmelzen von weifsem Roheisen m it Eisensilicil, 
graues Roheisen lierstellen kann, und zwar erklarl 
sich dies dadurch, dafs Silicium die Eigenschaft hat, 
die zwischeń Kohlenstoff und Eisen eingegangene 
Yerbindung zu losen und ersteren in graphitischen 
Zustand uberzufuhren. Es erscheint dies ais ein 
grofser Gewinn fiir die Giefseroien, welche unter sonst 
glcichen Yerhaltnisscn das durch mehrmaliges Um- 
schmolzen stattfindende W ciiserwerden des Roheisens 
und dio damit yerbundeno Ilarte und Bruchigkeit 
des Roheisens scheuon. Wenn man ein graues Roh
eisen umschmilzt, so ist es eine hekannte ThaLsache, 
dafs selbst unter. Anwendung der aufaersten Vórsiclil. 
der Graphit das Bestreben zeigt, sich m it dem Eisen 
zu yerbindeti, und diese Verbintlung- geht um so 
leichler vor sich , je weniger Silicium gegen wari ig 
ist. W enn man einen Bessemer - Converter mit stark 
grauem Roheisen beschickt, so wird nach wenigen 
Minuten Blasens das Roheisen wreifs sein, weil sofort 
ein Theil des Siliciums eliminirt wird und  derselbe 
die Yereinigung des Kohlenstoffes und Eisons nicht 
m ehr hindern kann.

W enn wir die Zusammensetzung des sebotti- 
schen Roheisens, welches im Rufo slehl, niehrmalige 
Umschmelzung obne Beeintrachtigung seiner Q ualitat 
zu ertragen, betrachten, so sehen wir,  dafs dieselbe 
einen Mindestgehalt von 1 % Silicium aufweist, 
worin wohl, abgesehen von ihrer verhaltnifsmafsigcn 
Reinheit in bezug au f Schwefel und Pliosphor, eine 
Erklarung fur ib r Nichtweifswerden zu erblicken ist.

T urner fuhrt sodann eine Yersuchsreihe vor, in 
der er den Gehalt an Silicium von 1 bis 10 % 
bei einem annahernd gleichen Gesammtkolilenstoffge- 
lialt von 2 % hatte wechseln lassen. Durch dieselbe 
w ird uns der Einflufs dieses Metalloides vorgef(ihrt.

Die relative Harto ist bei diesen Yersuchcn 
durch ein neues Yerfahren bestim mt worden. Das
selbe bestcht in einer Feststellung des Gewichts, mit 
welchem man einen in geeigneler Weise eingefą.fslen 
Diamanten belasten mufs, damit derselbe auf der 
polirten Oberilache des Metalls eine Furche hervor- 
bringt.

Aus der Versuchsreihe geht h e rv o r, dafs der 
hOchste Hartegrad fast vollstandig rnit der Ab- 
wesenheit des Siliciums zusammenhiingt. Die hochsle 
absolute Festigkeit iiegt ungefahr bei 2 % Silicium 
und fiillt m it dem Minimum an H aiie zusammen; 
das Maximum an Widerstandsfiihigkeit gegen Druck 
liegt bei 1 % Silicium. Da die Biegefestigkeit von 
den Zug- bezw. Druckspannungen der Selinen auf 
der einen und der andern Seite der neulralen Schiciit 
abhangig ist, so-liegt das Maximum der Biegefestigkeit '. 
zwischen deinjen'gen der Zug- und Druckfestigkeit, 
d. h. bei 1 bis 2 % Silicium.

Wie T urner sehr richtig sagt, sind diese Angaben 
naturlieh nur dann zutreffend, wenn es sich um 
Giefserejroheisensorten liandelt,. und es ist bekannt,

7
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dafs, wenn m an Giefsereiroheisen mit Schmiedeisen 
oder S tahl■ in geeigneten Quantitilten zusammen- 
schmilzt, man eine Mischung erhiilt, welche gering 
gekohlt ist, wenig Silicium enthalt und welche in 
bezug auf al>solute und Biegungsfestigkeit m ehr ais 
Giefsereiroheisen aushalten kann; man gelangt aber 
alsdann auf das Gebiet der getemperten Roheisen- 
sorten, in denen der KolilenstofT zum griifsten Theil 
gebunden sein mufs.

An Scliwefel -enthalten die englisclien Roheisen- 
sorten durchweg nicht viel; derselbe w irkt umgekehrt 
wie das Silicium, d. li. er erleiclitert die Verbindung 
mit dem KolilenstoiY, aber m it einer mindestens funf- 
mal so grofsen Energie, ais das Silicium auf das 
Gegentheil hinwirkt; aufserdem maclit er das Robeisen 
weniger flussig.

Was den Phosphor anbelangt, so erhoht derselbe 
im Gegentheil die Flussigkeit, aber yermindert dessen 
W iderstandsfahigkeit gegen Schlag, wenn der Gehalt 
so grofs wird, wie dies z. Ii. bei den Roheisensorten 
von Cleveland oder der Mosel der Fali ist.

Im ganzen ist reines Roheisen, d. h. ein solcbes, wel- 
ches annahernd blofs aus Kohlenstoff und Eisen besteht, 
nicht ais das Ideał eines Giefsereiroheisens zu bezeich- 
nen. Yon allen Bestandtheilen, welche den grdfsten 
Einflufs auf die Qualitat eines solehen haben, ist das 
Silicium der wichligste und der am leichtesten hinein- 
zubringende. Dcm Gehalt an Silicium mufs namenl- 
lich die gule Qualitat des schottischen Roheisens zu- 
geschrieben werden.

Webb, der oberste Leiter der Reparaturwerkstatten 
der North Western Railway, machte sodann eine Mit
theilung

Uber die Abnutzung der Siahlschienen.

Er zeigte dabei eine Tabelle vor, in welcher die 
von der Eisenbahngesellschaft jahrlich neu verlegte 
QuantiUit Schienen von 1867 bis zum Schlusse vorigen 
Jabres angegeben war. Um gleichzeitig die Grófse 
des Yerkehres m itzutheilen, gab er die in denselben 
Jahren von den Locomotiven Ycrbrannten Kohlenmen- 
gen an. In dem Diagramm bewegte sich die Kohlenlinie 
in Uebereinstimmung mit derjenigen der Zug- und 
Locomotivmeilen, wabrend die Linie, welche die 
zur Erneuerung der Geleise benfllhigte Schienen- 
quantitat darstellt, seit 1877 bestandig abnimmt.

Von 1868 bis 1877 wurden eiserne und stahlerne 
Schienen zu Erneuerungszwecken verwandt. Im Jalire 
1868 betrug die Gesammtsumme 16400 t, 1876 sogar 
31391 t ,  wabrend die fur dieses Jahr benolhigte 
Menge aul 11600 t herabgesunken ist.

Gcgcnwartig sind die gesammten Hauptlinien der 
genannten Bahn mit Siahlschienen ausgerustet. Aus 
der durch diesen Umstand hervorgerufenen Bedarls- 
abnahnie erklart Redner dic geringe Beschaftigung der 
Schienenwerke; aufserdem ist wohl der W erth des 
alten Materials in Betracht zu zielien; die zur Fabrica- 
lion benothigte Quantitfit Roheisen lafst sich am besten 
ais Unterschied zwischen dem Gewicht der ais ver- 
schlissen aufgenommenen und dem der neuverlegten 
Schienen plus 7 l/s % fur Abbrand in der Wieder- 
fabrication berechnen.

Der hierdurch fur die Fabricanten entstehende 
Ausfall kann nach Webbs Meinung nur durch An
wendung yon flufseisernen Schwellen gedeckt werden. 
Es ist bczeichnend fur die in England in bezug auf 
die Beurtlieilung des eisernen Oberbaues herrscheude 
Ansicht, dafs ein Yertreter der Eisenbahngesellschaft 
sich fur Yerwendung von Schwellen aus Eisen oder 
Stahl ausspricht. Webb theilte mit, dafs sie auf ihrer 
Hauplstrecke gegenwartig 45 000 Flufseisenschwellen 
verlegt haben. Man hat damit daselbst vor 6 Jahren 
begonnen und fand dieselben bei der letzten Unter- 
suchung in sehr gutem Zustande. sowohl in gerader 
Linie wie in Gurren und Gefiillen.

Hamilton Smith, ein Bergwerks-Ingenieur aus dem 
westlichen Nordamerika, folgte hierauf. m it einem Vor- 
trag

iiber schmiedeiserne Wasserleitungsrtihren.

Bereits gelegentlich einer Besprechung einer von 
Dr. E. Reyer in Wien verfafsten Schrift Ober die 
Goldgewinnung in Californien*' haben -wir die dort 
zur Herbeischaffung der bei den hydraulischen Berg- 
werksbetrieben benothigten W assermengen angewen- 
deten Mittel kurz angedeutet. Gufseiserne Roliren 
sind daselbst zunachst wegen ihres sćhweren Ge- 
wichtes, dann auch wegen der ófteren Yerlegung ent- 
sprechend dem wechselnden Belriebe n icht verwend- 
bar. Im Jahre 1853 kam man daher auf die Idee, 
gewohnliche Ofenrohren dafiir zu yerwenden. Die
selben bewahrten sich sehr gut und fiihrte man als- 
bald genietete ROhren Yon 400 bis 500 mm Durch
messer ein, welche an Ort und Stelle selbst hergestellt 
wurden. Die Roli ren werden mit einem Gemisch von 
Aspbalt, Steinkohlentheer und Harz uberzogen, die 
einzelnen Schusse von 6 oder 8 m  werden etwas 
conisch gemacht und gerade wie Ofenriihren inein- 
ander gesleckt. Die Dichtung erfolgt durch Zwischen- 
lagerung von getheerten Hanfstricken und die Yerbin- 
dung durch Schrauben. Die Blechstarke ist 1,65 bis
3,4 mm.

In welcli grofsartigem Mafsstabe derarlige Leitun- 
gen ausgefuhrt sind, mag daraus erhellen , dafs da
selbst viele Leitungen von 11000 und sogar 13000 m 
Lange bestehen.

Sodann liielt Ferdinand Gautier aus Paris einen 
interessanten Vortrag

Uber eine reutrale Futterung fUr metallurgische Oefen.

Redner theilt die in den Eisenliutlen zur Ver- 
wendung gelangenden Materialien je nach ihrer clie- 
mischen Zusammensetzung in 4 Kategorieen, namlich 
s a u r e ,  d. li. Kieselerde oder Thonerde haltige (letz- 
tere verhalten sich in den meisten Fiillen wie erstere), 
b a s i s c h e ,  inw elchenKalkundM agnesia vorherrschen, 
r e d u c i r e n d e ,  wie Graphit und Gemenge aus Koks- 
pulver und Theer, und o s y d i r e n d e ,  wie z. B. die 
Bodensohlen aus Eisenoxyd in Puddelófen., Eine F u t
terung, welche bei hoher Feuerbeslandigkeit keine der 
genannten chemischen Eigenschaften besitzt und also 
bei den metallurgischen Vorgangen die Rolle spielt, 
welche der Platintiegel im Laboratorium einnimmt, 
wurde in der Chemie von hohem W erthe sein.

Ein derartiges Ausfutterungsmittel, welches man 
ais neutral bezeichnen k a n n , bietet sich im Chrom- 
eisenstein, d. li. einer Yerbindung von Chromoxyd 
GrsOa und Eisenoxydul F eO ; derselbe ist unschmelz- 
bar, wird von Saure nicht angegriffen und giebt das 
Gliromoxyd nur bei vereinigter W irkung eines oxydi- 
renden Mittels und einer alkalisclien B ase , wie des 
koblensauren Natrons und Kali ab. Es bildet sich 
alsdann Chromsaure, welche sich m it den Alkalien 
verbindet. W arme allein zersetzt den Chromeisenstein 
nicht, derselbe kann auf einem m it einer basischen 
Schlacke bedeckten Stahlbade schwimmen, ohne sich 
aufzulosen. W enn er im Hochofen m it einem slarken 
Zusatz yon Koks verhuttet wird, so reducirl er sieli 
und es bildet sich das sogenannte F erroch rom , wel
ches bei der Darstellung bestimmter Slahlsorten m ehr 
und mehr Verwendung findet.

Die erste Verwendung von Chromeisenstein im 
grdfseren datirt aus dem Jahre 1879. Damals hatte 
Pourcel ais Leiter der Stahlwerke von Terrenoire sich 
desselben bedient, um in basischen Flammófen zwischen 
den sauren Gewolben und den basischen Seitenwan- 
den eine isolirende Mittelschicht herzustellen. Er 
nahm dazu grob zerschlagene Stucke Chromeisenstein,

* Seite 217 d. J.
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welche er durch einen aus Theer und pulyerisirtem 
Chromeisenstein hergestellten Mdrtel yerband. Aehn- 
licherweise wurden 1880 die Oefen in Alexandrowsky* 
bei St. Petersburg hergestellt.

Gestutzt auf die Neutraliliit des Chromeisensteins 
in chemischer Beziehung, yerwandten V a l t o n  und 
R ś m a u r y  dieses Minerał zur Ausfutterung der Biiden 
in Flam m ofen; um die Unbeąuemlichkeit, welche 
durch die Yerbrennung des Theers entsteht, wodurch 
die Ilaltbarkeit der Masse in Frage gestellt wi r d , zu 
uingehen, ersetzte m an den Theer durch Kalk. Letz- 
terer greift den Chromeisenstein in geringem Mafse 
an, aber nicht so stark , dafs die Feuerbestiindigkeit 
darunter leidet. W enn m an ein Gemenge von fein 
gemahlenem Chromeisenstein und Kalk einer holi en 
Temperatur aussetzt, so yereinigt sich dasselbe zu 
einer festen Masse, welche wie Glas aussieht und un- 
schmelzbar ist.

Fur die gewohnlichcn Verhaltnisse reicht ein 
Chromeisenstein, welcher mindestens 38 % Chrom- 
oxyd und nicht m ehr ais 6 % Kieselsaure enthalt. 
Man zerschliigt denselben in Stucke und baut daraus 
die Futterung zusammen, welche sich durch den Zu- 
satz eines aus gelOschtem Kalk und pulyerisirtem 
Chromeisenstein bestehenden Mortels in einen sehr 
widerstandsfahigen Beton verwandelt. Zur Herstellung 
des Abstichloches, welches durch das Metallbad gegen 
Oxydation geschutzt is t, nimmt m an gemahlenen 
Chromeisenstein und Theer, da es m it Schwierigkeiten 
verbunden sein w iirde, diesen Theil stark genug zu 
brennen und ihm eine genugende W iderstandsfahig- 
keit zu verleihen, wenn man denselben aus einem 
Gemisch von Kalk und Chromeisensteinpulver her- 
stellen wollte.

Diese neue Yerwendung von Chromeisenstein, sei 
es in naturlichem  Zustande, sei es in Verbindung m it 
Theer oder Kalk, ist nicht m it dem Gebrauch yon 
Chromoxyd zu demselben Zweck zu yerwechseln, 
welch letzteres ebenfalls ais feuerfestes Materiał in 
Vorschlag gekommen ist. Dasselbe ist aber ungemein 
theuer, ohne dafs w ir uberhaupt-wissen, ob sieli das
selbe in hinreichender Weise zusammenbacken lassen 
wurde.

In Frankreich sind Flammofen m it Chromeisen- 
steinfutterung bereits in Commercy, Blagny, Moryillars 
und Tamaris in Anwendung. Auch wird dieselbe in 
Kupfcrhiitten verwendet.

In der dem Yortrage folgenden Discussion stellte 
W i n d s o r  R i c h a r d  fest, dafs er bereits yorm ehre- 
ren Jahren Chromerz auf den Huttenwerken von 
Bolckow Vaughan &Co. in Middlesbrough gebraucht hat. 
Die Schwierigkeit, die ihm damals entgegentrat, be- 
sland darin, Stucke von gentigender Grofse zur Aus- 
futterung der Converter zu erhalten. E r nahm  da
mals die grOfsten Stucke, welche er erhalten konnte, und 
liefs dieselben mit Dolomit ausgiefsen. Letzterer ver- 
brannte aber und legte das Chromerz, welches sechs 
Monale und langer hielt, blofs. J a m e s  R i l e y  stellte 
fest, dafs er Chromerz bereits in Flamm5fen probirt 
habe. Er hatte ebenfalls das Erz mit Theer angeniengt. 
Die Versuche waren auch zur Zufriedenheit ausge- 
fallen. Die dauernde Einfuhrung des Chrómerzes 
in derPraxis sei aber an der schweren Erhaltlichkeit 
und Kostspieligkeit desselben gescheitert. —

Auf eine interessante Mittheilung von B e c k -  
G u e r h a r d  in St .  P e t e r s b u r g  uber in Rufsland 
m i t S t a h l s c h i e n e n  a n g e s t e l l t e Y e r s u c h e  wer
den wir in einer unserer nachsten Nummern ausfuhr- 
lich zuruekkommen.

Eine weitere Mittlieilung von P u r d o n  C i a r k ę  
iiber i n d i s c h e  B r o n z e - G u f s w a a r e n  war wohl 
mehr ihrer Merkwflrdigkeit halber ais ilirer Bedeutung

* Yergl. die ausfiihrliche Mittheilung sStahl und 
Eisen* 1882, Seite 599.

fiir das praktische Leben auf die Tagesordnung ge- 
setzt worden.

Die Versammlung trennte sich, um im September 
wieder in London zusammenzutreffen. Man ist dies- 
mal von dem herkommlichen G ebrauch, die Herbst- 
yersammlung aufserhalb der Stadt London zu halten, 
abgewichen, weil man den Mitgliedern des Instituts 
eine Gelegenheit geben w ill, eine Besichtigung der 
dort in Kensington stattfindenden.Colonial-Ausstellung 
mit dem Besuch des Meetings zu yereinigen.

Verein zur Befttrderung des Gewerb- 
fleifses.

In der Sitzung vom 1. Marz d. J. hielt Chefinge- 
nieur Quaglio einen Vorlrag

Uber (euerfeste Materialien.

Redner gab zuerst eine Uebersicht uber die 
Grofse und die Yerbreitung der Industrie feuerfester 
Producte in unserm Vaterlande und zeigte, dafs die
selbe sich Hand in Hand mit der Entwicklung der 
Eisen- und Glasindustrie stetig quantitativ und quali- 
tatiy emporgeschwungen hat. Die bestehenden etwa 
50 selbslandigen W erke beschaftigen, aufser den auf 
grofsen HCittenwerken nebensachlich beschaftigten, 
im ganzen etwa 15000 Arbeiter. Die Production ist 
jahrlich an Steinen 41-5000 t im W erthe von 1 3 Mili. 
Mark und an  R e to rten , Tiegeln, ROhren und Diisen
13 000 t im W erthe von uber 15 Millionen Mark. 
Redner klassificirte sodann die Rohm aterialien und 
ging zur wissenscliaftlichen Begrundung der Feuer- 
bestandigkeit der yerschiedenen Gompositionen iiber, 
indem er die diesbeziiglichen von Dr. R ichter in 
Sarau und Dr. Fischer in Wiesbaden gefundenen 
Yersuchsresultate m ittheilte. Dann kam die deutsche 
Dinassleinfabrication und hierauf diejenige der feuer- 
festen Chamottesleine an die Reihe. Ais leitendes 
Princip fur letztere ist festzuhalten, dafs die Dinas- 
steine so kieselerdereich ais mSglich anzufertigen sind. 
Thonerde soli keinesfalls 21/* % ubersteigen; der ge- 
brannte Stein mufs genugende Festigkeit haben und 
darf keine Risse besitzon; der lufttrockene Stein mufs 
bereits sovieI Zusammenhang haben, dafs er gehand- 
hab t werden kann. Von den Chamottesteinen ist zu 
yerlangen: W iderstand gegen die Tem peratur, in 
welcher der Stein gebraucht werden soli, d. h. rich- 
tige chemische Zusammensetzung, W iderstand gegen 
yerschiedene Tem peraturw echsel, geringste bleibende 
und yorubergehende Volumenanderung. Da es bei 
hćSchst feuerfesten Steinen unmoglich ist, die Sehwin- 
dung zu beseitigen, so mufs bei denselben auf rich- 
tige constructive Steinformen und Yerbindungen W erth 
gelegt werden. Auch mussen die Chamotte-Steine in 
Fallen, wo sie der Abnutzung unterliegen, geniigende 
mechanische Festigkeit und Hartę besitzen und aufser- 
dem noch in beslimniten Fallen W iderstand gegen 
chemische Einflusse besitzen. Ersteres wird durch 
eine m ehr sinternde Mischung und durch starkę 
Comprimirung vor dem Brennen e rre ich t, letzteres 
durch entsprechende chemische Zusammensetzung. 
Die basischen Steine streift der Redner nur. Hin- 
sichtlich der Anwendung der feuerfesten Steine macht 
Redner darauf aufm erksam , dafs hier das Billigste 
stets das Tbeuerste wdrd, bezeichnet es aber ais 
besonders wichtig, bei Anfragen und Bestellungen dem 
Fabricanten den Verwendungszweck genau anzugeben, 
da ein an und fur sich hoch feuerfester Stein an 
falscher Stelle angewendet ein miserables Resultat 
ergiebt.

Auf eine Anfrage Dr. Weddings, ob die Haltbar- 
keit der feuerfesten Steine durch die Erhaltung der 
aufseren Sinlerhaut der Steine erhSht w erde, sagt
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Itmlucr, iluls er in diosor Boziehung kfiino Erfiihrung 
filr 11ocliofonpostollo hnbo. lioi OSton der Gas- 
iiiul Glitsfubricnliou Imho er gefumleu, dafs die mit 
uiCgllehsl wenig MOrtel aufouinmlergcschlilTencii Stuine 
eine Uonslructiou gebęn, die ani liullbnrslon sei.

Die Sitzung vom 5. April bosrhilftigt sieli zur 
toelinlschon TngOsBlu;t|fig lodiglich mit einer Bo* 
Hchlufsfnssung (lhor die Antrilge des tęchnisduni Aus- 
sdiUHses, btdruffend die fili' d a s  J a h r  1888 v o rg e - 
s o l ie n e  Ge w e r b e tiu s s  t«  U u n g  in B a r i i  n. Das 
Hoferut lialte (leli, Hegierungsrath Dr. W erner Siemens 
ithernommen, Dio SleUung, welcho die von unserer 
'/eilschrift vevlrelene Industrie gegeniiber diesiin 
llnlerneinnen oinnimml, ist liekaniit und mittlerweile 
dureli dio au t lelzter Seite in voriger Nununer ver- 
flffeulllchlo Hesolution nuls neue zum Ausdruckc gc- 
kouimiTi.

In der Sitzung yom 3. Mai liiolt Dr. Kossmann 
aus Breslau einen sohr interessanten Yortrag
Uber dlo Snltoryschon Patento zur Darstellung und Vor- 

worlhtmg von Kohlon- unii Erzbriquottes.

Der DentsoU-Amerikaner Jnlins Saltery liat er- 
m ittelt, dals star Yerfestigung der bei dem Kolilcn- 
bergbiUl tallenden stnubfBrmigen Korper Melasse ein 
sehr gutes Bindemittel sei und dals davon ein Zusatz 
vou Ober 1 bis 1,5 der zu verarbeitenden (iewichts- 
mengen sehon genflgeud sei. Bei oineni 1’reiso vou
8 . #  pro 50 kg wilrde dies ii bis 4 '/a ej an Kust en fiir 
das Itmdemittel per O n tn e r hem istellender Briąuettes 
aitsmaeben. Die iiusgiebige Wirkung der Melasse erklart 
Bedner daduroh, dals iu derselben nieht nur der Zueker, 
sondern aueh die 1’ektinstolTo ais Klebmittel wirken. 
Die Asehenbostandtheile werden dnreb die Bindemittel 
iu dieser Zusatimenge nur Uin 0,10 bis 0,15% vermehrt. 
Hedner zeigte Pioben von niageren Kohlensorten, bei 
dereń Separatum man bisher die leUten KorngrOfsen 
mit der Sebleunue in die wilde Flutb geben liels;

ebeiiso lcgte er auch Proben aus Koksstaub vor, 
welcher bisher durch kein Bindemittel mit ókonomi- 
schein Er folgę bat hriijuettirt werden kOnnen.

Ais Schmelzmaterialien sollen yofzugsweise Mag* 
nuteisonerze und Kiesabbrfuido von der feineu 
Schlieclie aus den Aufbereitungen der Bieierze und 
die Flugstaubproducte die Kosteu einer Bindung mit 
Melasse tragen konnen.

Bedner giaubt das B riąuettyerfahren m ittelst Me- 
lassen dazu berufen, in der metallurgischen Industrie 
namentiieb auf dem Gebiet der Kokerei von hóclister 
Wiehtigkeit zu sein, und zwar begriindet er diese 
Ansicht einerseits darauf, dafs durch die Zusatzmittel 
eine Yerkokung m agerer, sonst nicht backfahiger 
(z. B. vieler obcrschlesischer Sorten) bewirkt werden 
k(inne, und andererseils, dafs die Form der Eisenerz- 
bricpiettes eine iiochst geeignete sei, um Eisen bezw. 
Stahl direct darzustellen.

Die Frage ist olTenbar von hoher W iehtigkeit fur 
die Eisenindustrie und zumichst fur Oherschlesien, 
welches in der Lage ist, dio Melasse in gen u gen der 
(Juantitat und zu billigem Preise zu beziehen.

In derselben Sitzung hielt Herr Dr. Mehner
Uber dio technische Darstellung des A lum inium s

einen Yortrag. Bedner besprach die von den 
Gebr. Cowles, Gleveland (O hio), prakiisch ausge- 
fuluten Beductionsversuche von Thorierde, unter Um- 
sirinden auch kieselbaltiger Thonerde im elektrischeu 
I.ic.btbogen. Nach Bekanntwerden der William Siemens- 
sehen Sehnielzvcrsuehe (vergl. »Staht und Eisen* 1881,
S. 240) nahmen dieselben diese Yersnehe m it einem 
ęlektrischen Aeiiuivalent von etwa 30 HP auf. Es 
gelang ihnen nicht nur die Flussigmacliung von 
Sand- und Kalkstein, sondern auch das Aluminium 
iu grOfseren Mengen zu gewinnen, und wird ihr Yer- 
fahren von einer Gesellschaft m it 1 Million Dollars 
Kapitał geubt.

Matt beuftUt eitien OiVn von !,?> nt LSnge und !
0,30 m und Bmte> aus feuerfesten S teineu: !
ob«» ist dtrselbe verstbU'Sst'u mit einem eisernen 
lVckcl X  iu dem s:eh einige Abzugslik-her n fur die 
bei dcc Arbeit sich entwiekeluden Uase betinden. In 
d/mi eituv Wmtdstarke von 23 etn babenden Herd 
w ini eine haudhohe Schteht O tein pułverisirter 
Kohle ausgebreiiot. dar uber kommt das i u redueirende 
Materiał, gebroeheuer O ru u d , gemisvht mit Holikohle. 
aueh Lsehtk.oWe-utid Kupfer l \  Der jrofee Liehtbogen 
wird duteh die iu  deu Hervt bineiurageudea Elek- 
tm t-ea U  und .V1 e n e u ^ t weteh letztere Kohte«kioUe 
vt.su 7!/ i  eu: Qua<imt bei m  ia u s e  siad. Obeu- 
auf wtrO. wiedec Hohkohte (>' aut^estreuŁ. Die die 
Sehm ebherde in der leUigen FaMit. treitH-nde Ma-

■ ' H l\ Es ist eiue srotW Nebeuset-liefo- !
Maschure. xoa 4300 kx Gewieht. wekhe bei 907 l'm - 
drebougeu U 7J Auipi-re vw  4i\7 Yol; lietert. Die 
Leitun^: ertblgt dureh ein BSudel vou 13 Drihteu 

je 3/i ew Dieke, Reduer ecklarte sodatm uaeh 
den fcie^-hreibuuget; des fc>tuiders t:o\vSes den Yertauf 
einer HiUe\. welebe dem A u s e h e i u  uaeh sehr eintaeh 
teŁ. t\>r in deii Sttoaikreis eiu^fehaltete Wkte^ ! 
stajidskasteu. weieher die ganje Kraft in \V5rtue !

umselzen kann. spielt dabei eine grolse Bolle. Die 
Hwhiction dauert etwa eine Stunde. Nach Verlauf 
derselben wird der Herd ausgesehaltet, und ein an- 
derer kouunt an seine Stelle; nach einer weileren 
Stunde kommt ein dritter Ofen danin, und iuzwischen 
ist Nr, 1 so weit e rkalte t. dafs er ausgerśiunit werden 
kanu.

Auf dem Bod en iindet sich alsdann die Lepirung 
y o u  Kupter und Aluminium. Auch haben  die F.rfin- 
der auf diese Weise Caleium gewonnen und Siticium 
und Borbronze hergesteUL Die Ahmnniumhronjt; 
auf dem Grandę des Ofens enthalt 15 bis 30 Alu
minium. aufserdem ist dieselbe von einer bisher den 
f.hemikerii unbekannteu Yerbindung betłeekt. Reiiner 
scbaltet hier ein. dals eine lOprocenlige Aluminitim- 
brotize eine Festijrkeit von 70 kg besitzL Die Koslen 
des Cowlesscheu Proeesses sotlen weseollieb gertnger 
sem ats bei den bisherigen Yerfahreo. In deu Yer- 
suchssteUen werden tagiieb 50 PW. AtumiiuumbroEue 
erzeust. Bei einer fabrikmafsigen Darstellung glautwr. 
d;e Ertinder 4 1 ; Pt‘d. Aluminium in der Stunde mit 
120 HP m echanbeh oder HP Stunden fur ein 
engi. rtiL  erzeugen zu konnen. Thatsaehlieh ist das 
Hesttttat schoa  Ofter ubertroUeo. f e  si::d ‘2 Hitzen
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gemachl w orden , wo nur 12'/2 IIP auf das Pfund 
kommen. In Lockport hat die genanńle Gesellscliaft 
eine fur eine Łagliche Production von 2 bis 3 t be- 
recbnete W aśserkraft angekaull D ie . Gesellscliaft 
yerkauft jetzt 1 kg lOprocenlige Aluminium -Kupfer- 
legirung m it 3,78 M ; wenn die neuen Werke ersl im 
Gange sein werden, werden die Erfinder 12procenlige 
Aluminiumbronze mit 1,30 J t  verkaufen, d. h. also 
das engl. Pfd. Aluminium wiirde 3,50 M  koslen.

Piedner bezeichnet den Gowlesschen Procefs ais 
einen gewaltigen Erfolg, meint aber, dafs eine eigent- 
liche Elektrolyse h ier nicht vorliege, sondern dafs 
das, um was es sich h ier handelt, eine, durch die 
Kohlen untęrstutzte und fixirte Dissociation sei.

Er hait es schliefslich fur mOglich, dafs Aluminium 
noch billiger herzustellen s e i , ais es jetzt dorl schon 
gaschielit, und m eint, es sei aber oline diese Moglicb- 
keit schon sicher, dafs das Aluminium schon infolge 
des Cowles-Verfąnrens in der Bronze- und Messing- 
fabrication einen ałmlichen Umschwung hervorbringen 
werde, wie s. Z. der Bessemer-Procefs in der Eisen- 
industrie. „Moglich sogar ist es,“ schliefst er, „dafs die 
Cowlessclie Aluminium - Gewinnung ein neues und 
hoheres Bronzezeitalter schafft.“

Yerein fur Eisenbahnkunde in Berlin.

S i t z u n g
am  11. M ai 1886.

H e r r  R e g i e r  u n g sb  a u m  e is  t e r  D o n a th  
sprach unter Bezugnahme auf vorgelegte Zeichnungen 
fiber e in e  v o n  P r o f e s s o r  A. v o n  K a v e n  in  
A ach en  e r f u n d e n e  S c h ie n e n b e f e s t ig u n g  fu r  
E is e n b a h n - O b e r b a u .  Dieses Befestigungssystem 
ist ebenso fur Lang- wie fur Querschwellen anwend- 
bar, bei letzteren wiederum sowolil, wenn sie zur 
Herbeifiihrung der Schienenneigung geknickt sind, 
ais auch, wenn Unterlagsplatten angewendet werden. 
Der Grundgedanke, auf welchem das System beruht, 
ist, dafs die Schiene zwischen 2 horizontal gelegte 
Keile eingespannt wird, welche sich gegen an der 
Schwelle angeordnete Rippen oder Stutzplatten lelinen. 
Um die Schiene gegen Umkanten zu sichern und um 
zu verhindern, dafs die Keile durch den Seitendruck 
herausgetrieben oder durch die Erschutterungen ge- 
lockert werden, sind 2 Deckplatten angeordnet, welche 
den Schienenfufs, sowie die Keile uberdecken und 
durch Schraubenbolzen angeprefst werden. Der Haupl- 
Yorzug des Systems besteht darin , dafs (ahnlich wie 
beim System SchwartzkopfT) keine starre Festlegung 
der Spur stattfindet, die Schiene yielm ehr innerhalb 
bestimmter Grenzen beliebig festgespannt werden k an n ; 
dieselben Befesligungsmittel werden daher sowohl in 
den Geraden wie in den Krummungen Yerwendet 
Die Uebelstande, welche bei anderen Schienenbefes- 
tigungsarten aus dem Umstande entspringen, dafs die 
Spurerweiterung nur m ittelst veranderlicher Einlagen 
mOglich ist, fallen bei dem v. Kavenschen System fort.

H e r r  R e g i e r . - B a u m e i s t e r  B a s s e l  sprach 
unter Yorlage von Karten und Planen u b e r  d i e  ge- 
p l a n t e  U n t e r t u n n e l u n g  d e r  M e e r e n g e  v o n  
Me s s i n a .  Die 532 Quadratmeilen haltende, etwa
3 000000 Einwohner zahlende Insel Sicilien h a t sich 
bei der neuen politischen Gestaltung Ilaliens in w irth- 
schaftlicher Beziehung sehr Y ortheilhafl entw ickelt j 
pie Insel besitzt ein Eisenbahnnetz von m ehr ais 800 km 
Lange. Der unm ittelbare Anschlufs dieses Eiscnbahn- 
nelzes an das des italienischen Festlandes wird sowohl 
in wirthscliaftlicher Beziehung, ais im Interesse der 
Landesvertheidigung ais in hohem Mafse erwunscht 
angeseheu und deshalb die Erreichung dieses Zweckes 
durch Herstellung eines Tunnels un ter der Meerenge

von Messina oder einer Briicke uber derselben ange- 
strebt. Der Ingenieur Gabelli, welcher bereits im 
Jahre 1879 in der italienischen Deputirtenkammer 
iiber die Nolhwendigkeit der Schienenverbindung der 
siiditalienischen und der sicilianischen Eisenbahnen 
gesprochen hatte, hielt im April 1882 in Bom einen 
Yortrag, in welchem er vom wissenschaftlichen Stand- 
punkte die MSglichkeit einer Ausfuhrung des Tunnels 
unter der genannten Meerenge darthat. Danach zieht 
sich von Villa S. GioYanni in der Nahe von Reggio 
bei dem felsigen Yorgebirge 1’unta dcl Pezzo in 100 tn 
Tiefe ein unterseeischer Rucken nach der Insel Si
cilien, welcher nach beiden Seiten steil abfallt und 
dessen liefsle Einsenkung 120 m unter dem Spiegel 
des Meeres liegt. Nach Ansicbt des Professor Se: 
guenza in Messina, eines heiworragenden Geologen. 
besteht dieser Kiicken aus U rgebirgc, welchem noch 
den Ufern hin jungere Gebilde iiberlagert sind. Die 
Kosten der Tunnel- Anlage werden von Gabelli auf 
57 000 000 J l ,  die erforderliche Bauzeit auf A'fa bis
6'/z Jahre berechnet. Die in einem Gefiille von 1 : 3 0  
und 1 : 2 8  liegenden beiderseitigen Rampen laufen zu- 
nachst annahernd dem Ufer parallel und fallen dann 
in einer schraubenformigen Linie von 380 ni Halb- 
messer bis auf etwa 154 ni unter dem Meercsspiegel, 
Die Gesammtlange des Tunnels wurde nach diesein 
Entwurfe 13 546 m betragen. Der italienische Minister 
der offentlichen Arbeiten hat durch Verfugung vom 
29. Juli y. J. den Ingenieur Carlo Navone zu weitereti 
Yorarbeiten unter Zugrundelegung des von Gabelli 
aufgestelllen allgemeinen Entwurfs ermachtigt.

Der Vortragende besprach hiernach noch die fiir 
die U e b e r b r u c k u n g  der Meerenge aufgestelllen 
Entw urfe, Yon welchen einer im Modeli auf der 
italienischen Landesausslellung in Turin im Jahre 1884 
ausgestellt w ar und von ihm im Gentralblalt der Bau- 
verwaltung 1884, S. 304, besclirieben worden ist. 
Schliefslich maclite der Yorlragende noch ausfuhr- 
lichere Mittheilungen uber eine im Giornale del Genio 
eiviie veroffentlichte Studie des italienischen Bergiu- 
genieurs Emilio Gortese uber das bei Untertunnelung 
der Meerenge von Messina zu durchfahrende Gehirge 
und uber die Ausfuhrung der abzuteufenden Yersuchs- 
schachte und knupfte liieran eine beurtheilende Be- 
sprechung des in Yorschlag gebrachten Bauverfahrens 
son ie  des Entwurfs im allgemeinen voin teclinischen 
Standpunkte.

H e r r  E i s e n b a h n - B a u -  u n d  B e t r i e b s i n s p e c -  
t o r  G l a u s  sprach uber den Bericht des vom Yerein 
amerikanischer Civil-Ingenieure zur Erórlerung der 
F r a g e  d e r  I m p r a g n i r u n g  d e s  H o l z e s  einge- 
setzten Ausschusses. — Im Jahre 1880 wurde von der 
•American Society of C m l Engineers* wegen der in 
Amerika infolge der W aldverwustung eintretenden 
Knappheit des Holzes ein Ausschufs gewahlt, welclicm 
der Auflrag ertheilt wurde, die Frage der Erhaltung 
desBauholzes (preservation oftiinherj einer eingehen- 
den Prufung zu unterziehen. Dieser Ausschufs hat 
der am 25. Juni 1885 zusammengetretenen Yersamm- 
lung des genannten Vereins einen ausfiilirlichen ge- 
druckten Bericht erslattel, in welchem ais das Ergeb- 
nifs der gesammelten Mittheilungen Ober anderweilig, 
besonders in Deutschland und England gemach te Er- 
fahrungen und der vom Ausschufs selbst gemach ten 
Studien die Ansicht ausgesprochen wird, dafs das 
wirksamsle Yerfahren fur die Erzielung einer langeren 
Dauer des Holzes, insbesondere auch der liOlzernen 
Eisenbahnschwellen, das unter Druck in einem ge- 
schlossenen Gefafse erfolgende Einpressen einer gceig- 
neten Trankungsmasse (arri besten Kreosot) in das 
Holz sei. Dabei sei das Yerfahren um so wirksanier, 
je  besser der Saft und das W asser Yor der Durch- 
trankung aus dem Holze entfernt und je m ehr fran - 
kungsmasse in dasselbe eingeprefst werde.

H e r r  E i s e n b a h n - B a u -  u n d  B e t r i e b s i n s p e c .
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t o r  C l a u s  m acht ferner noch Mitlheilung uber einen 
von dem Ehrenmitgliede des Vereins, Hcrrn Ober- 
baurath Dr. H. Scheffler in Braunschweig, yerfafsten 
und dem Verein iibersandten A u f s a t z , b e t r e f f e n d  
d i e  E r s p a r n i f s p r a m i e  a u f  d e n  B r a u n s c h w e i -  
g i s c h e n  E i s e n  ba  h n  en. Dieser Aufsatz ist in dem 
»Organ fur die Fortschritte des Eisenbalmwesens« 
1885, Heft 5, YerOffentlicht und wurde (Icshalh von 
dem Vortragenden nur auf den wesentlictaen Inhalt 
des Aufsatzes und auf die aus demselben bezuglich 
der Wirksamkeit des Priimiensystems zu ziehenden 
Scbliisse hingewiesen.

H e r r  B u c h l o h  (Eisenbahn - Signalbau -Ans ta U 
von Kimmermann & Buchloh in Berlin N.) zeigte das 
Mo d e l i  e i n e s  Gen t r a l - W e i c h e n -  u n d  S i g n a l -  
S t e l l - A p p a r a t e s  vor und erlauterte dasselbe. Die
ser Apparat ist m it einer Control-Yorrichtung verse- 
h e n , durch welche das Aufschneiden der in den 
Apparat einbezogenen Weichen zur Kenntnifs des 
bedienenden Apparat-Warters gebraclit und zugleich 
verliindert wird, dafs ein von der Stellung der aufge- 
schnittenen Weiche abhangiges Signal gegeben werden 
kann. Die Benachrichtigung des W&rters geschieht 
durch eine am Hebel angebrachte Fallscheibe, welche

in der Buhestellung die Nummer der durch den Hebel 
zu bedienenden Weiche tragt und beim Auffahren der 
W eiche herabfallt, bezw. umschlagt. Der W arter ist 
also sofort davon unterrichtet, welche Weiche seines 
Bezirks aufgefahren worden ist. Die Verriegelung der 
feindlichen Fahrstiafsen wird durch die Handfalle des 
Hebels bew irkt, welche beim Aufschneiden der be- 
treffenden Weiche ausgehoben und dadurch die zuge- 
horige Verschlufswelle im Apparat verdreht wird. Dem 
W arter ist hierdurch die MSglichkeit genomm en, ein 
von diesem Hebel abhangiges Signal zu stellen. Sollte 
jedoch schon vor dem Aufschneiden ein zugehSriges 
Signal gezogen sein — die Handfalle des Weichen- 
hebels also durch Ruckverschlufs der Signalwelle 
nicht gehoben werden kOnncn — so w ird , da den 
Constructionstheilen eine gewisse Bewegung gestattet 
ist, dennoch die Fallscheibe in Thatigkeit treten und 
der W arter das Signal erforderlichen Falls sofort auf 
>Halt« stellen kOnnen. Die Vorrichtung, welclie sehr 
leicht und ohne unzutragliche Belastung des Apparates 
wirkt, ist zur Zeit bereits in praktischer Anwendung 
auf den Bahnhofen Eisenach, Herne und dem Anhal- 
ter Bahnliof in Berlin (Personen-Bahnhof). Dieselbe 
hat sich uberaU gul bewiihrt.

Beferate und kleinere Mittheilungen.

Das Friedrich Slcmeussclie lieue H eizrerfaliren 
m it fre ier Flaiuiiieii-Entfaltung.

In dieser Angelegenheit gingen bei derRedaction 
die beiden nachfolgenden, in gegenseitiger Unab- 
hangigkeit geschriebenen Zuschriften ein:

Herr Fr. Siemens hat Ende Mai eine vom April 
datirte Flugsclirift: »Zur Abwehr* in die Welt ge- 
sandt, in welcher er in heftiger Weise mich und die 
Redaction von »Stahl und Eisen® angreift. Letztere 
hat schon in Nr. 6 dieser Zeitschrift auf den gegen 
sie erhobenen Yorwurf geantwortet. Ich habe dies 
nicht niłthig, weil das Siemenssche, angeblich neue 
Heizverfahren in meinen Kritiken sachlich genugend 
besprochen ist und Siemens in der genannten Flug- 
schrift an sachlichen Beweismomenten nichls rorbringt. 
Auf letztere einzugehen, scheint Herr Siemens keine 
Lust zu haben, aucli scheint ilim der Muth zu fehlen, 
um die von mir wiederholt angeregte Yeroffentlichung 
der Patentanmeldung S. 2191 auszuftihren.

In der Flugschrift sagt Herr Siemens hieruher: 
„Schwerer wiegend aber ais alle ' diese land- 

„laufigen Kiinste schwacher Fechter fur eine schlechte 
„Sache s i n d  d i e  i n s  F e l d  g e f u h r t e n  Unwahr- 
„heiten, d a f s  i c h  d i e  a u s s c h l i e f s l i e h e  Be-  
„ n u t z u n g  d e r  F l a m m e n s t r a h l u n g  i m  Ar-  
„ b e i t s r a u m  d e s  O f e n s  s c h o n  w i e  d e r  f a l l e n  
„ g e l a s s e n  h a t t e ,  d a f s  m i r  e i n  P a t e n t  a u f  
„ m e i n e  E r f i n d u n g  g a r  n i c h t  e r t h e i l t  wo r -  
„ d e n  s e i  etc., sowie die wunderlichen Verdachti- 
„gungen, die Herr Lurmann an die Thatsache knupft, 
„dafs ich nicht die meinem Patent Nr. 31113 ent- 
„sprechende Anmeldungsschrift ihrein W ortlaut nach 
„verdffentlichte; derselbe speculirt liier in starken 
„Ausdrucken auf die Phantasie seiner Leser, ais ob 
„bei den betrefTenden Yerhandlungen mit dem 
„Kaiserliclien Patentamte die l)edenklichsten Thor- 
„heiten ausgeschieden worden waren; hierauf er- 
„widere ich Herm Lurmann nur so viel, dafs ich 
„ihm die YerOffentlichung des betreffenden Schrift- 
„stOckes, das ja bereits 8 Wochen ausgelegen hat, 
„ g e r n  g e s t a t t e n  w u r d e ,  w e n n  seine bisheri-

„gen Darlegungen m ir die Ueberaeugung vermitteln 
„konnten, dafs solches o h n e  E u t s t e l l u n  g e n  
„geschelien w iirde, und dafs er von anderen Be- 
„weggriinden ais Yerinittelung richtiger Erkenntnifs 
„nicht angetrieben wiire."

Dieser Vonvand‘ fur die NichtverofTentlichung ist 
ganz uberflussig. Die verlangte Ueberzeugung l>raucht 
Herr Siemens gar nicht. Er braucht ja  nur selbst 
o h n e  E n t s t e l l u n g  den W ortlaut seiner Patentan
meldung Nr. 2191, aus welcher das Patent Nr. 31113 
hervorgegangen ist, zu veroffentlichen.

Sollte Herr Siemens diese Patentanmeldung, 
welche, wie ich behaupte und Siemens bestreitet, 
m ehr ais einen negativen Erfolg hatte, schon in den 
Papierkorb geworfen haben , so bin ich bereit, das 
Original der mir m it Schreiben vom 22. Febr. 1884 
unter Nr. 2903 vom Kaiserliclien Patentam t zugefer- 
tigten Abschrift H errnF r. Siemens zur Yeroffentlichnng 
zur Yerfugung zu stellen, wenn er verspricht, dieselbe 
ganz und Yoll, nebst den ursprunglichen Patentan- 
spruchen, zu veroffentlichen. Obgleich diese Patent
anmeldung 8 Wochen Offentlich ausgelegen hat, darf 
ich dereń Yeroffentlichung doch nicht ausfiihren, weil 
mir dieselbe mit folgendem Schreiben des Kaiserl. 
Patentamtes zugegangen ist:

Auf Ih r Gesuch vom 17. ds. Mts. erhalten Sie 
anbei die gewunsclite Abschrift der zur Paten tan
meldung S. 2191 gehOrigen Beschreibung m it dem 
Bemerken, dafs Sie dieselbe n u r  z u r  e t w a i g e n  
E r h  eb u n g  e i n e s  E i n s p r u c h s  b e  n u t  zen  u n d  
a n  A n d e r e  n i c h t  m i t t h e i l e n  d u r f e n .

F u r  j e d e  m i f s b r a u c h l i c h e  V e r w e n d u n g  
d e r  A b s c h r i f t  s i n d  S i e  rechtlich v e r a n t -  
w o r t  l i ch .

Es %vird mm Jeder, und hoflentlich auch Herr 
Siemens, einsehen, dafs die Yeroffentlichung der An- 
meldung S. 2191 f u r  m i c h  u n m o g l i c h  i s t .

Herrn Siem enssteht dagegen nichts im W ego, es 
sei denn, dafs der Inhalt der Anmeldung, wTie ich 
wiederholt behauptete, das Sonnenliclit n icht ver- 
tragen kann.

Ich bin aber auch bereit, die Kosten der Yer-
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Offentlichung zu tragen und zu einem von Herrn 
Fr. Siemens zu bestimmenden wohlthatigen Zweck 
100 Mark zu stiflen,* wenn derselbe mich o h n e  Vo r 
li eh  a l t  zu der V.erOffentlichung der Original-Patent- 
anmeldung nebst Patentanspruchen ermachtigt.

Eine Entstellung ist bei dieser YerOffentlichimg 
selbstverstandlich ausgesehlossen.

Osnabruck, 15. Juni 1886.
F ritz  W. Ltlrm ann.

* *
*

An
die Redaction der Zeitsehrift »Stahl und Eisen®

Dusseldorf.
Gleichzeitig m it einem neuen gegen mich gericli- 

teten Artikel Ihres Mitarbeiters H errn Fritz Lurmann 
haben Sie in Nr. 6, S. 442 Ih rer Zeitsehrift eine Er- 
klurung veroffentlicht, welche mich zu nachfolgenden 
Bemerkungen veranlafst.

Sie weisen den von mir erhobenen Vorwurf ein- 
seitiger Parteinahm e fur meinen Gegner zuruck, ohne 
jedoch denselben durch wirkliche Grunde zu entkraften. 
Thatsachlich bin i c h  doch der A n g e g r i f f ę n e  
und ist H e r r  L u r m a n n  d e r  A n g r e i f e r .  Hatten 
Sie also einem allgemein ublichen und unbestrittenen 
Yerfahren der Redactionen correct folgen wollen, 
wonach dem AngegrifFenen in derselben Zeitungs- 
nummer das W ort yergćinnt wird, wie dem Angreifer, 
so hatten Sie jeden der offenbar gehiissigen Angriffe 
Lurmanns vor der Drucklegung mir „zur Kenntnifs- 
nahme und etwaigen B eantw ortung“ zustellen mussen, 
was nicht geschehen is t; nur m einen Gegner, den 
Angreifer, haben Sie in die Lage gesetzt, die Wirkung 
jeder ohnehin yerspateten Erwiderung meinerseits 
durch einen unm ittelbar angefiigten neuen Angnff 
abzuschwachen. Ist das wohl gerecht und unpar- 
teiisch? Die Entscheidung hieriiber uberlasse auch 
ich gem der Unbefangenheit Ih rer Leser.

Zu einer sachlichen Auseinandersetzung mit Ilirem 
Berichterstatter uber technische Feuerungen, der sich 
zu meinem Gegner aufgeworfen hat, finde ich aus 
zwei Grunden keine fernere Yeranlassung: ich er- 
kenne m ehr und mehr, dafs H err Lurm ann seine 
sachliche Unkennlnils meiner Ofenanlagen hin ter 
einer weitschweifigen Bemakelung einzelner von mir 
gebrauchter Ausdrucksweisen zu verbergen sucht und 
dafs er aufserdem an einer grenzenlosen Selbstuber- 
hebung fcrankt, welche ihn unfahig macht, die Ar- 
beiten Anderer uberhaupt nach ih rer wirklichen Be- 
deutung zutreffend zu wurdigen.

Ganz ergebenst
Frieclr. Siemens.

Trotzdem H err Siemens in vorstehender Angele- 
genheit bereits den Weg der Flugblattvertheilung be- 
treten hat, haben wir doch dem an uns gerichteten 
Ersuchen um Aufnahme obiger Zuschrift Folgę ge- 
geben und dieselbe, ebenso wie seine beiden friiheren 
Zuschriften, in vollem W ortlaute abgedruckt. Mafs- 
gebend war hierbei fur uns, dafs wir bei ihrem Ver- 
fasser jede Móglichkeit an einem Zweifel in bezug auf 
die strenge W ahrung unserer Unparteilichkeit aus- 
schliefsen wollten.

Bezuglich des gegen die Redaction erneuerten 
yorwurfes einseitiger Parteinahm e weisen wir einfach 
darauf hin, dafs fur die Leser von »Stahl und Eisen* 
die Grundlage, um die sich die Polemik drebte, nicht 
durch die von H errn Siemens m ehrerenorts gehaltenen 
Vortrage, sondern durch den von uns in Nr. 5, Jahr- 
gang 1885 yeroffentlichten Bericht von H errn Liirrnann 
gebildet wurde.

Die Redaction:
~  ~------ E . Schrodter.

“Stahl und Eisen«, Nr. 8, 1884.

M ikroskopische U ntersuclm ngen .

Zur Ergiinzung der diesbeziiglichen M ittheilung 
aeitens' d er Konigl. Commission zur R eaufsichtigung 
der technischen Y ersuchsanstalten (siehe Nr. 5 ds. J ., 
Seite 369) bringen w ir nachstehend noch die V o r -  
s c h r i f t e n  fiir die Benutzim g der A btheilung zur 
H erstellung von Schliffen fiir m ikroskopische Unter- 
suchuńgen zur Kenntnifs unserer Leser.

1. L e i t u n g  d e r  Y e r s u c h s a n s t a l t e n .  Mit 
der chemisch - teelmischen V ersuchsanstalt ist eine 
A btheilung zur H erstellung von S c h l i f f e n  f i i r  
m i k r o s k o p i s c h e  U ntersuchungen verbunden.

2. I l i i l f s m i t t e l  d e r  V e r s u c h s a n s t a l t e n .  
In der A btheilung zu r H erstellung m ikroskopischer 
Schliffe w erden M e t a l i e  durch Schleifen, Poliren , 
Aetzen und A nlassen m it einer ebenen Fliiche v er- 
sehen , welche zur m ikroskopischen U ntersuchung 
geeignet ist.

A uf besonderen A n trag  w ird  von dem durch 
das M ikroskop erhaltenen Bilde eine einfarbige oder 
m ehrfarbige Zeiclinung im Verli:iltnifs von 50 : 1  
hergestellt.

3. F o r m  u n d  B e s c h a  f f  e n h e  i t  d e r  e i n z u -  
s e n d e n d e n  P  r o b  en.  Die P roben  sind im allge- 
meinen in Form  von P la tten  m it 2 annahernd pa- 
rallelen Flachen yon ungefahr 2 cm Seite in einer 
S tiirke von nicht m ehr ais 15 mm einznliefern.

Flachen w ie K anten konnen rauh  sein und den 
natiirlichen Bruch zeigen.

A nders geformte, nam entlieh grofsere und stiirkere 
S tiicke W’erd en , sow eit die H ulfsm ittel der A nsta lt 
(D relibanke und  Ilobelm aschinen) reichen, in d e r
selben form atisirt.

Sollen grofsere F lachen, ais solche von 4 qcm, 
nam entlieh ganze Q uerschnitte von Schienen, Achsen, 
Panzerp la tten  u. s. w., fiir die m ikroskopische U nter
suchung v o rbere ite t w erden, so sind diesen Flachen 
entsprechende P la tten  von liochstens 2 cm Stiirke 
einzuliefern.

Sollen an grofseren  F lachen n u r einzelne Stellen 
untersuelit w erden, so sind die die le tzteren  uin- 
gebenden Theile abzuarbe iten , dam it die betreffen- 
den S tellen ' ais ErhohungeńifUr die Schleifung bere it 
stchen.

4. K o s t e n  d e r  P r o b e n .  alSchliffe. 1 .H er
stellung eines polirten , geiitztcn und angelassenen 
mikroskopischen Schliffes von nicht iiber 4 qcin 
Oberfiache aus vorgearbeite tem  miifsig harten  Ma
teria ł 3 JC.

2. D ergleichen aus vorgearbeite tem  sehr harten  
M ateriał (wie Spiegeleisen, W eifsstrahleisen, H artgufs, 
gehartetem  Stahl) 5 J t.

3. V orarbeituug  der un ter 1 aufgefiihrten P ro 
ben aus grofseren  Stiieken von  sprijdem M ateriał
1 J L

4. D ergleichen von zaheiu M ateriał 2 J l.
5. V orarbeitung  der un ter 2 aufgefiihrten Proben 

aus grofseren  Stiieken 3 bis 5 J t .
6. Schleifung einzelner hervo rtre tend  gcarbeite ter 

Stellen an grofseren  Stiieken au f j e  1 qcm 3 bis 5 J l.
7. Schleifung g ro fserer FI ach en nach Mafsgabe 

der aufgew andten Zeit und der Beschaflenheit des 
M aterials fiir je  1 qcm 50 ^  bis 5 J l.

b) Zeichnungen. 8. H erstellung einer dasm ikro- 
skopisclie Gesichtsfeld nicłit uberschreitenden Zeich- 
nung im M afsstabe von 50 : 1, nu r schraffirt 20 J l .

9. D ergl. co lo rirt 25 bis 30 J t .
A uftrage von P rivatpersonen  w^erden bei der 

cliemisch-technischen V ersuchsanstalt (Berlin N., In- 
yalidenstrafse  44) vom 1. A pril 1886 ab ange- 
nommen. .

W ir empfehlen die E inrichtung der eifngen Be- 
nutzung unserer Leser.
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Zur Bestiiiiuinng (les Siliciiims im Eisen.
Friiher*  theilte ich meinc Methode zur Bestim 

m ung des Siliciums iiń Eisen mit. D a ich damals 
unterliefs, Belege anzufllhren, so will ich m it dieser 
Mittheilung emerseita das Yersiiumte nachholen, an- 
dererscits aber einen kritisclicn Yergleieli gegen dic 
bisher in den meistcn H iittenlaboratorien  gebriiuch- 
licbe Metliodc fu r die Silieiumbestimmung anstellen. 
Nach dieser Methode w ird  die abgew ogene Substanz- 
menge in 200 ccm W asser, 20 g chlorsaurem  Kali 
und 100 ccm Salzsaure gelost, abgedam pft, fiitrirt, 
mit Salzsaure und W asser ausgewaschcn, gegliiht 
und gewogen. Die Methode is t liandlich und gieb t 
auch gutc R esultate, wenn man die Kcinheit der cr- 
haltenen Kieselsiiure ais K riterium  tu r  die Richtig- 
keit der Bestimmung annimmt.

lici folgenden Bestimmungen sind die un ter 1 
angcfuhrtcn nach dieser Kalium chloratm ethode, 
dic un ter II  nach m einerBrom salzsaurem etbode und 
dic un ter III nach der alten Methode — Aufloscn 
iii Salpelersiiure, Abdampfen, F il tr ire n , Gliihen des 
Riickstam les mit kolilensaurem Natron-Kali, AuflOsen 
<lcr Schmelze in Salzsaure, Abdampfen und Filtriren 
dor ausgeschicdenen Kieselsiiure — ausgefuhrt. Dąs 
U ntersuehungsm aterial w ar Roheisen. A ngcw andt 
wurden 5 g Substanz.

Gefundener Siliciumgehalt in Procenten:
Nr. I II III

1 0,621 % 0,653 % — %
2 0,710 n 0,765 }) 0,759 n

3 1,050 )5 1,106 Jl — n

4 1,118 fl 1,174 77
— n

5 1,233 1,298 1,285 J!

6 1,836 J! 1,383 >7
—

>5

7 2,364 n 2,447 V 2,429
8 0,631 w 0,673 n

—  •

9 1,822 77 1,939 — »

10 1,760 5? 1,856 >} 1,843 Tl

11 1,855 77 2,004 n
—

71

12 1.654 37 1,799 r> — fl
13 1.748 }J 1,845 •n — T

14 1,486 77 1,593 77 — «
Bei allen Bestimmungen w ar die erhaltene Kiesel- 

saure rein weifs. Die K alium chloratm ethode mufs 
deshalb zu niedrige R esultate geben. Ieh erkliire 
m ir diese Y erluste auf die A rt, dafs sich durch Ein- 
w irkung von Chlor (Chlorsiiure w ird  durch Salz
saure in Chlor und W asser zerlegt) au f das silicium- 
haltige Roheisen Siliciumchlorid oder Siliciumhydro- 
cldorid bildet, welche Y erbindnngen fliichtig sind und 
durch das vorhandene W asser nicht vollstandig in 
Kieselsiiure zerleg t w erden. Die w ahrend der Re- 
action eintretende s ta rk ę  T em peraturerliohung be- 
g iinstigt die FlUchtigkeit. Das hiiufige Yorkommen 
vou Esplosionen w ahrend des Auskoehens der Losung 
deutet besonders auf Bildung von Siliciumhydro- 
chlorid, da die Dampfe dieser V erbindung in Be- 
ruh rung  m it L uft explodiren.

Man kann mir wohl einwenden, dafs bei meiner 
Bromsalzsaurenfethjjde sich gleichfalls die entsprccHen- 
den Bromsiliciumyerbindungen bilden konnen, welche 
ebenfalls fliichtig sind. Ich mufs dann aber ent- 
gegnen, dafs diese Verbindungen wegen ih rer leich- 

; teren  Z ersctzbarkeit bei Gcgenwart yon Salzsaure 
und W asser vollstandig zerlegt werden. Thatsache 
ist, dafs die R esultate der Kaliumchloratmethode zu 
niedrig ausfallen.

_An Handliehkeit iibertrillt meine Methode die 
Kalium chloratm ethode um ein Bedeutendes, weil vor 
allem die Losung stets g u t fiitrirt, w as bei le tz terer 
sehr selten der Fali ist. Besonders schnell liifst

* Yergl. »Stahl und Eisen® 1885, Seite 594.

sich dieselbe aber ausfiihren, wenn man die A uflosung 
d irec t in der Abdam pfschale vornim m t. Dafs dic 
R esulta te  dadurch nicht beeintriiehtigt w erden, er- 
sicht man aus den folgenden Belegen. Die Yersuchs- 
reilie 1 w urde in 'e in e r  E r l  e n m e y e r ś e h e n  Kocli- 
flasehe aufgeliist, ungefiihr eine halbe Stunde gekocht, 
und dann in einer Abdam pfschale au f dem W asser- 
bade zur Trockne verdam pft. Die R esu lta te  unter
II wurden durch directes AuflOsen in der A bdam pf
schale und Abdampfen ohne Yorheriges Koclien er- 
h alten.

Nr. I II
1 2,447 % 2,439 %
2 1,473 łl 1,462
3 0,(396 V 0,701 n
4 0,998 n 0,992
5 2,004 n 2,010

Im M ittel: 1,523 % 1,521 %
Diese Belege beweisen zuglcieh die gute Ueber- 

einstimmung der R esultate un ter sich. Ich mache 
noch d a rau f aufm erksam , dafs , um die Kieselsiiure 
nach dem Gliihen vollstandig weifs zu erhalten , (las 
Auswasehcn des F ilterinhalts m it Brom salzęaure sehr 
durc.hgreifend sein mufs. Bei hohen Silieiumgebalten 
m ag es dahor angezeigt erscheinen, m ehr ais zwci- 
mal mit Bromsalzsiiurc auszuw aschen. Jedenfalls 
mufs man sicher sein, dafs alle Theile des F ilte rin 
halts vollst;indig von derselben durchdrungen w erden.

(L . B lum  in der Cliemiker-Zeitun<j.)

U ebcr die P robenahm e von Rolieisenspiincii

beliufs Analysirung hielt P. W. Shimer in der Yer- 
sammlung der American Mining Engineers zu Pitls- 
burg einen Vortrag. In demselben wies er darauf hin, 
dafs, wenn man eine derartige Probe von Bobrspiinen 
nimmt, dieselbe aus einem Gemenge von Eisentbeil- 
chen m it mehr oder minder fein vertheilten Graphit- 
partikelchen, welche sich von dem Eisen wahrend 
des Bohrens losgelost haben , besteht. Infolge des 
Umstandes, dals der Graphit sich in feinster Staub- 
form befindet, sondert sich derselbe leicht ab, so dafs 
dieser Theil Graphit bei der Bestimmung vernachliis- 
sigt wird. Es bat sich herausgestellt, dafs hierdurch 
Diflerenzen im Kohlensloffgehalt bis zu 0,2 % hervor- 
gerufen werden konnen. Ais Mittel zur Yerhiitung 
dieser Ungenauigkeit. giebt Redner an, die Bohrspane 
durch und durch m it Alkohol anzufeuchten; er benutzt 
fur 30 g Bohrspane 2 ccm Alkohol. Die Bohrspane 
werden alsdann 5 Minuten lang gut durcheinander 
geinengt, wobei der Alkohol den Zweck hat, den 
Graphitstaub an den Eisentheilehen anhaften zu m achen; 
hierauf wird die erforderliche Gewichlsprobe heraus- 
genommen, getrocknet und die Analyse wie sonst 
ublich vorgenommen. Soviel uns bekannt, is t dies 
Yerfahren in Deutschland schon lange gebrauchlich.

Die Gcwinming an Manganerzen
h a t in den letzten Jahren in den Yereinigten Slaaten 
in bedeutendem Mafse zugenommen, wie dies aus der 
folgenden Tabelle zu ersehen ist.

c i i .™  Tonnen ii 1000 kgoiaaien 18g0 lg83 18g4 1885

Yirginia . . . . .  4100 5997 10057 20994
G e o rg ia ...................... 2 016 — — 2889
Arkansas . . . .  — 448 896 1660
Alle anderen Slaaten 336 448 448 504

lnsgesammt 6,452 6893 11401 26047
Die Produetion an Spiegeleisen und Ferrom angan 

betrug im Jahre 1885 34070 Netto-Tonnen, dagegen 
33669 Netto-Tonnen im Jahre 1884. W enn wir 40%
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Mangan ais Scheidelinie zwischen Spiegeleisen und 
Ferromangan festsetzen und ferner annehmen, dafs 
alles in den Vereinigten Staaten erzeugte Ferromangan 
auf den Edgar Thomson Steel Works gemacht wurde, 
so stellte sich die Production an Spiegeleisen im Jahre
1885 auf 26585 t und an Ferromangan auf 8084 t.

Der babylonische Timrinban in Paris.
Die Ausfuhrung des 300 m hohen, zur Yerherr- 

lichung der Pariser W eltausstellung 1889 bestimmten 
Thurmes, iiber welchen wir bereits auf Seite 54 v. J. 
berichleten, ist nunm ehr endgiiltig angenommen, nacli- 
deni die vom franzSsischen Handelsminisler eingesetzte, 
aus Bauingenieuren, H uttenleuten und Professoren 
bestehende Commission die eingereichten Piane, 8 an 
der Zahl, eingehenden Prufungen unterworfen haben. 
Die Commissionsmitglieder sprachen sich einstimmig 
fiir das von Eiffel entworfene Project aus. Eiffel hat 
auch schon gleichzeitig angegeben, in welcher Weise 
der Thurm  m il dem ubrigen Project fur die Ausstel- 
lung vereinigt werden soli. Wie aus der untenstehen- 
den Abbildung ersichtlich ist, soli sein Unterbau ais 
Eingang fur das auf dem Marsfelde zu errichtende 
Hauptausstellungsgebaude dienen. Die abgebildete 
Fronląeite liegt der Seine zu, gegenuber dem Trocadero.

Yoiin technischen Standpunkte isl fur die Er- 
bauung des Thurm es namentlich die Grofse des Wind- 
druckes interessant, welcher der Berechnung desselben 
zu Grunde gelegt worden ist. Eiffel ist dabei von 
zwei Gęsichtspunkten ausgegangen. Einmal hat er 
angenommen, dafs der Thurm  einen durchweg gleich- 
mafsigen horizontalen Winddruck von 300 kg pro 
Quadratmeter getroffener Oberflache auszuhalten habe, 
und dasandereMal, dafs der W inddruck sich regelmafsig 
fmdereund von 200 kgyonderG rundflachebisauf 400kg

bis zur Spitze zunehme. Es sind dies wohl Grenzen, 
welche uber die in unseren Gegenden beobachtelen 
Maximal-Winddruck-GrOfsen hinausgehen. In dem 
Project ist die Verwendung yon Schweifseisen vorge- 
sehen. Man h a t kein Flufseisen genommen, weil man 
nicht die gleiche Burgschaft fiir die Hornogenitat zu 
haben glaubt und die Verarbeitung desselben scheut, 
auch will man durch eine Vermehrung des Gewichtes 
dem Bau eine grdfsere Stabilitat yerleihen. Ais Festig- 
keitsgrenze h a l man fiir das Materiał 10 kg pro Quadrat- 
millimeter angenommen, eine Zahl, welche die un ter ge- 
wohnlichen Verhiiltnissen iibliche nicht unbetrachtlich 
aberschreitet. Man h a t aber geglaubt, so weit gelien zu 
kOnnen, weil eine so hohe Beanspruchung nur unter 
dem hochstangenommenen W inddruck eintritt.

Der Thurm  setzt sich aus 4 Pfeilern zusammen, 
welche die Ecken des Thurm es bilden und dereń 
aufsere Winkel an der Grundflache einen Raum von 
100 m im Geviert einschliefsen.

Die ganze Ausfuhrung des Planes yerdient zweifel- 
los die Beachtung und hohe Anerkennung seitens der 
technischen W elt; nur wollen wir nicht yerfehlen, auf 
einen eigenthiimlichen, bereits anderw arts erwahnLen 
Umstand hinzuweisen, namlich den, dafs dieses hóchsle 
Bauwerk am niedrigsten Punkle errichtet wird,  den 
man in der grofsen Stadt Paris finden kann.

Directe Eisenerzengung.
Die cnglische Faclipresse ist voll von Berichten 

iiber cin von J a m e s  J.  S h e d l o c k ,  9, Graceclinrch 
Street, London, crfundenes Yerfahren der directen 
Eisencrzeugung, dessen Princip in der Ver\vendung 
von W assergas behufs Reducirung der Erze in Yer- 
bindung mit einem Jletallbade zur Aufnahme des 
redueirten Eiseiischwammes bestebt. Der Ertinclei',
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w elcher bereits einige Yerśuche in Btaćkw all in 
grOfseirem M afsstabe durchgcfiihrt haben soli, liifst das 
feiri gemahlerio E r z gleichzeitig m it den reducirenden 
Gasen in das M etallbad ein. T rotzdem  »Iron« demVer- 
fahren bereits einen hoffnnngsyollen L eitartike l wid- 
inete, ist aus den bisherigen Borichten kein Urtlieil 
zu gewinnen, ob das Jam es Sliedlocksche Yerfahren 
thatsachlich eine A ussicht au f mehr Erfolg hat, ais 
dies bishcr bei den sogenanntcn directen Processen 
d er Fali geweson ist.

Die Ermordung Watrins*
gab in der General-Versammlung der Socieló de lTn- 
dustrie mi nera]o dem derzeitigen Vorsitzenden der- 
selben, M. Castel, Generalinspecteur der franzOsischen 
Bergwerke, Yerantassung zu einer bemerkenswerthen, 
echt franzOsiselien Ansprache. Castel gab zun&chst 
eine kurze Lebensbesehreibung W atrins, in welcher 
er denselben ais Mann charakterisirte, der sich in 
27j&hriger praktischer Thatigkeit die hochste Ach- 
tung und Liebe n icht nur seiner Collegen und unter- 
gehenen Beamten, sondern auch der Arbeiter erworben 
hatte. Auch seien es nicht Arbeiter ge\Vesen, welche 
sich an der Ermordung betheiligt hatten, sondern 
lediglich socialistische Radelsfuhrer, welche sich 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gestellt, und die 
wio bei ahnlichen Vorgangen schon so haufig, aufser- 
ordentlicli erschwerend aut' die Verhandlungen zwischen 
beiden hingewirkt hatten.

„Wie schnell11, schlofs er seine Rede, „wurde 
unter gewuhnlichen Umslfinden eine Arbeitseinstellung 
zu Ende gehen, und wie schnell wurde das Einver- 
nehmon hergestellt sein, wenn nur die Arbeiter der 
Vervvaltung gegeniiber slanden. Sind die Interessen 
beider nicht gemeinsam? Ohne Zweifel wird der Ar
beiter haufig seinen Lohn gering finden; mehr ais 
einmal wird seine Forderung eine gerechte sein, aber 
selien w ir nicht auch, dafs, wenn das Unternehmen 
gedeiht, alsdann die Arbeitgeber von selbst dazu 
ubergehen, die LOhne zu erhOben und den Arbeitern

* Ueber den mittlerweile beendelen Procefs, so
wie auch uber den Ausgang der Arbeitseinstellung in 
Decazeville werden wir in nachster Nummer einen 
Originalbericht unseres Pariser Berichterstatters bringen.

Dip Red.

yon ihrem Gewinn enlsprechenden Antheil zukommen 
zu lassen? Die Arbeitgeber haben die Arbeiter notliig, 
wie letztere die ersteren, es mufs daher zwischen 
beiden ein gemeinsames, auf gegenseitiger Aclitung 
und auf richtigem Verstandnifs der Lage begrundetes 
Einvernohmen vorhanden sein, aber es diirfen auch 
keine fremden Elemente zwischen beide Theile treten.

Wenn die Arbeiter in Decazeville unglucklich sind, 
konnen wir sie nur beklagen, wir mussen sie aber 
auch lieben, denn es sind unsere Mitarbeiter, dereń 
Freunde wir sein mussen. Ich wende mich hiermit 
an alle diejenigen, welchen die Leitung eines Betriebs 
obliegt; ich will ih r Dolmetscher sein, indem ich her- 
vorhebe, dafs sie die Arbeiter lieben, dafs sie es fur 
ihre Pflicht erachten, fur das Woblbefinden derselben 
Sorgezu tragen und, soweit dies mSglich, die Interessen 
ihrer Yorgesetzten mit denjenigen ih rer Unlergebenen 
zu yereinigen.

Wir leben in einer Zeit, in der dio socialo Frage 
niclit yernachlassigt werden kann. Bei ruhiger Ueber- 
legung spitzt sich diese Frage darauf zu, dafs jeder 
Arbeiter den fur sein Leben entsprechenden U nterhalt 
verdienen und jeder, der arbcitt-n wi l l , auch Ge- 
legenheit hierzu finden mufs. Auch mufs der Ar
beiter wissen, dafs sein eigenes Interesse m it dem 
Gedeihen seines Gewerbezweiges ong verbunden ist, 
und dafs unvernunftige Arbeilseinstellungen nicht 
die Mittel sind, um sein Schicksal zu verbessern, sondern 
fleifsige Arbeit, welche ihm ein regelmafsiges Ein- 
kommon gew ahrt, Mafsigkeit und Sparsamkeit. 
Die Arbeitseinstellungen haben nur das eine Ergeb- 
nifs: sie todten die Henno auf den E iern.“

Edirard Williams f.
Am 9. Juni d. J. verstarb in Middlesbrough in 

seinem 65. Lebensjahre E d w a r d  W il l ia m s . Sein 
Namę ist m it der Geschiclite des Iron and Steel In- 
stitute eng verknupft, er w ar ein Mitbegrunder des
selben und waltete bei demM eeting desselben im Jahre 
1880 in Dusseldorf ais Vorsitzender. Kaum vier 
Wochen vor seinem Tode erkannte ihm das Iron and 
Steel Institute die Bessemer-Medaille zu. Dafs er da- 
mals bereits schwer erkrankt war, haben wir schon 
gelegentlich unseres Berichtes uber das Meeting voni
11. bis 13. Mai d. J. in lotzter Nummer mitgetheilt, 
obendaselbst ist auch eine kurze Beschreibung seines 
Lehenslaufes gegeben.

Marktbericlit.

Dusseldorf, den 29. Juni 1886.
In der allgemeinen Geschaftslagc is t eine Aenderung 

nicht eingetrcten.Dieaugenblicklichc. jedesjahrw ieder- 
kehrende und durch die Jah resze it bedingte F laue 
auf dem K ohlenm arkt diirfte in wenigen Wochen, 
wenn die Beziigc fiir den W inter aufgenommen 
w erden, einer etw as regeren N aclifrage P latz  machen. 
Die ruOkgangige Bewcgung auf dem E rzm arkte hat 
w eitere F ortschritte  gemacht. Fur Qualitiitspuddel- 
eisen erhalten sich dio Preise nothdiirftig, wahrend 
andere Sorten, namentlich Giefsereieisen und Stahl- 
eisen, nur zu w eiter reducirten Preisen Abnalnuo 
finden. Auch L usem burger Eisen h a t e tw as im 
Preise naehgegeben. Beziiglich der Eiseiifabricate 
dau ert die Stagnatiou fort. Im allgemeinen ist die 
Bęschiiftignng der W erke nicht geringer geworden, 
in Blechen haben sich sogar die A uftrage gemehrt, 
w as wóhl ais eine Folgę der Convention der west-

deutschen Blechw alzw erke anzusehen sein diirfte. D a
gegen liegt D rah t ganz darn ieder und A ussicht au f 
Besserung is t yorlaufig nicht yorhanden.

Die Preise stellten sich wie folgi:
Kohlen und Koks:

F la m m k o h le n ........................... J l  5,60— 6,20
Kokskohlen, gowaschen . . . »  4.20— 4,50 

» feingesiebte . . » -  —
Coke fur Hochofenwerke . . » 7,60— 8,40

» » Bessemerbetrieb . . » 8,50— 9,50
Erze:

R o h sp a th ............................................ » 7,20
Gerosteter Spatheisenstein . » 10,20—10,80
Somorrostrof. o. b. Rotterdam . » 11,25—11,75 
SiegenerBrauueisenstein, phos-

p h o r a r m .......................................» — —
Nassauischer Rotheisenstein 

mit ca. 50 % Eisen . . . »  6,80
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Roheisen:

Giefsereieisen Nr. I. . . .
» II. . . .

» III. . . .
Qualitiils-Puddeleisen . . .
O rdinares » . . . .
Bessemereisen, deutscli. Sieger- 

liinder, g r a u e s ......................
Westfal. Bessemereisen . , .
Stahleisen, weifses,unterO,l % 

Phosplior ab Siegen . . .
Bessemereisen, engl.f.o.b.West- 

k u s t e ......................................
Thomaseisen, deutsches . .
Spieg<?leisen,10—12% Mangan, 

je nach Lage der Werke .
Engl. Giefsereiroheisen Nr. 111 

franco R uhrort . . . .
Luxemburger, ab Luxemburg .

Gewalztes Eisen:

M  50,00- 
» 48,00 
» 45,00- 
» 41,00- 
» 37,00-

» 47,00-

» 40,00-

sh. 42,00- 
M  38,50-

» 46,00-

» 48,00- 
» 29,00

-52,00

■46,00
-43,00
-38,00

-49,00

•42,00

-43,00
-39,50

-50,00

-48,50

Sl.abeisen, westfiilisches . . 
Winkel-, Faęon-u.Trager-Eisen 

zu almlichen Grundpreisen 
ais Stabeisen mit Auf- 
schlagen nach der Scala.

Bleche, Kessel- JŁ —
» secunda » —
» dunne . » —

Draht, Bessemer-
5,3 mm . » ' —

» aus Schweifs- 
eisen, ge- 
wShnlicher » —

besondere Qualitiiten —

» 92 ,00-96 ,00  
(Grundpreis)

Grund- 
preis,

’ Aulschliige 
nach der 

Scala.

Was die Geschaftslage in E n g l  a n d  betrifft, so 
ha t im Norden von England und Cleveland sowie in 
Schottland ein Aufschwung auf dem Roheisenmarkt 
im Laufe des Monats stattgefunden, dem jedoch gegen 
Ende desselben ein ROckschlag folgte. Die CIeve- 
lander Roheisenproducenten machten auts neue einen 
Yersueh, eine ProductionseinschrankungdurchzufCihren, 
aber ohne Erfolg. — In Schottland sind die Monk- 
land-HochOfen ausgeblasen worden. Da der Verkaufs- 
preis die Productionskosten nicht mehr deckt, hatte 
sich die Gesellschaft zu einer Lohnreduction genOthigt 
gesehen, auf ivelche die Arbeiter nicht eingingen. Es 
betragt jetzt die Zahl der HochOfen, welche in Schott- 
land im Betrieb sind, nur noch 81, gegen 91 im Juni 
v. J. — Wenn auch aus einigen Bezirken die Nach- 
richten uber den Geschiiftsgang nicht gerade ungunstig 
lauten, so wird doch allgemein uber die aufserordenl- 
lich niedrigen Preise Klage gefflhrt.

Ein Artikel uber die Lage der Eisenindustrie in 
der Beilage zum Londoner »Economist« vom 12. Juni 
fiihrt u. A. an derH and der englischen, amerikanischen 
und deutschen Statistik aus, dafs eine Yerringerung 
der Roheisenproduction eingetreten sei. Diese Ab- 
nahme der Ueberproduclion eroffne die Aussicht, 
dafs das Geschaft bald eine gesundere Basis eiiangeń 
werde.

Eine Besserung des Roheisengeschafts in den 
Y e r e i n i g t e n  S t a a t e n  liegt nicht vor. Die neue 
Regelung der Lohne fur die Walzwerke im Westen 
ist in friedlicher Weise durch Beibehaltung der bis- 
herigen Scala erfolgt; es wurde befurchtet, dafs die 
Arbeiter einen Aufschlag verlangen wiirden, welcher 
in anbetracht der Gesehiiftslage nicht. berechtigt ge- 
wesen wSre. Die Stahlschienen-Fabricanten sind sehr 
gut mit Auflriigen yersehen.

H. A. Bueck.

Yereins-Nacliricliteii.

Verein deutscher E isenh lltten leute .

Nekrolog.
Am 25. Mai d. J. verschied in Warstein i. W. 

der in eisenhuttenmannischen Kreisen wohlbekannte 
Civilingenieur und friihere Huttenwerksbesitzer II.
1 ehland.

Geboren am 17. Januar 1822 zu Braunschweig, 
erhielt Fehland auf der dortigen Real- und teclinischen 
Schule seine theoretische Ausbildung, machte alsdann
2 oder 3 Jahre lang in Seraing seine ersten praktischen 
Studien im Maschinen- und Eisenliuttenfach und nalim 
spater Stellungen ais Eisenbahnmaschinenmeister in 
liraunschweig und alsdann in Elberfeld an. Ende 
der 40er Jahre war er wiederum in Belgien und 
rrankreich thatig, um seine Kenntnisse im Eisen- 
liuttenfache, welchem er sich nun ganz widmen wollte, 
zu erweitern. In welcher Weise seine Thatigkeit mit 
der Einfflhrung der Puddelstahlfabrication verknupft 
ls‘i hat der Verstorbene in einem historisch interes- 
santen Beitrag erst kurzlich in dieser Zeitschrift mit- 
getheilt.

■ , war alsdann bei dem Bau und dem Be-
triebe mehrerer in und bei Ilagen belegener Eisen-

und Stahlwerke thatig, kehrte aber Anfang der 60er 
Jahre, nachdem er inzwischen noch in Steffanau in 
Mahfen und in Reschiza in Ungarn mit der Einfiih- 
rung der Puddelstahlfabrication, Anlage eines Ban- 
dagen-Walzwerks u. s. w. beschaftigt gewesen war, 
nach seiner Vaterstadt zuruck und erbaute dort unter 
der Firma Gebr. Rohrig & Fehland ein Hochofen- und 
W alzwerk; spater betheiligte er sich bei einer Kessel- 
schmiede und einer Wasserglasfabrik ebendaselbst. 
Alle diese Unternehmungen, ebenso auch eine spatere 
Betheiligung an einer Eisengiefserei in Schwerte, waren 
aber nicht von flnanziellem Erfolge begunstigt; die 
Werke kamen zum Erliegen und Fehland liels sich 
darauf ais Givilingenieur in Dusseldorf nieder. Ais 
solcher hatte er nunmehr auch die Mufse, gestfltzl 
auf ein aufserordentlich umfangreiches und vielseitiges, 
wahrend eines sehr bewegten Lebens augesarrimelles 
M ateriał, seinen Ingenieur - Kalender (J. Springers 
Yerlag), an dessen Vorbereitung er schon Jahrzehnte 
lang mil grofser Hingebung und Liebe fur die Sache 
gearbeitet hatte, herauszugeben. Wie unseren Lesern 
bekannt,war Fehland auf dem Gebiete der teclinischen 
Scbriftstellerei eifrig thatig. seine lelzte grOfsere Arbeit 
war ein yorzugliches Buch uber die Fabrication des 
Eisen- und Stahldrahtes.

Da seine Krafte seit gerauraer Zeit stetig schwau- 
den und er den Lebensabend im Kreise seiner ta -
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milie zuzubringen wuiischte, so entschlbfs er sich zu 
Anfang dieses Jahres nach Warstein zu ziehen. Der 
Friihling, von dom er sieli eine Aufbcsserung sei
ner Gesundheit Yersprochen hatte , raffte ihn jali 
hinwegf

Der Verein verliert in ihm ein treues Mitglied, 
die Zeitschrift einen eifrigen Mitarbeiter.

R. I. 1’.

Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.

Bertrand,, E rnst, Betriebschef der Adalberthutte, 
Kiadno, BOhnien.

Iiremme, Gitstar, Ingenieur und Mitinhaber der Firma 
Bremme'’ifc T rauttnam i, Halle a. d. S., W ucherer- 
stralse 55.

Hegemann, I I ,  Betriebśingeniour der Eiscnliiille Re- 
dingen, Hedingęn in Lothringen.

Prochaska, Julius, K. K. Bergiath, Zurich Hottingen, 
Engl. Viertel 19.

Wittenberg, Wilhelm, Ingenieur, Leipzig, W aldstr. 49.
N e u e  M i t g i i e d e r :

IAndgens, C. A., Giefsereichef der Maschinenbau- 
Actien-Gesellschaft »IIumboldt«, Kalk.

Wegner, Otto', Ingenieur, in Firma. Wegner & Dr. Brafs, 
Dusseldorf, Steinstr. 32.

Hierdurch ersuche ich die Herren Mitgiieder, 
welche mit der Zahlung ihres Jahresbeitrags .noch 
rucIĆItąndig sind, denselbeu spiitostens bis zum 1. August 
d. J. an unsern Kassęnfuhrer, Herrn Ed. Ellicrs in 
H a  g e n  i. W . einzusonden, indem ich darauf aufmerk- 
sam ńiache, dafs nach Ablauf dieses Term ins alle bis 
dahin nicht eingezalilten Beitriige durch Postauflrag 
eingefordert werden.

Der Gcschaftsfiihrer: E. Schrodter.

Buclierschau.

Die Fabrication des Eisen- und Slahldrahtes, ge- 
walst und gezogen, sowie dic der Draht- 
stifle von II. Fe l i  l a n d .  Praktischcs Iland- 
buch zum Sclbststudium fiir angcliende 
Techniker und zur Yorbereitung fiir Inge- 
nieure zur Uebernahme des Betriebes in 
Dralitwcrken. Mit einem Atlas, entlialtend
23 Tafeln Abbildungen. W eimar 188G. 
B. F, Yoigt. gr. 8° u. 122 S. Atlas in 
Folio. 7,50 Mark.*

Weiiri der Herr Verfasser in seinem Vórwort die 
so haufig. wiederkehrende Redensart vom „Abhelfen 
eines liingstgefuhlten Bediirfnisscs“ gebraucht hatte, 
so ware er, im Gegensatz zu sehr vielen Schriftstellern, 
Yollkommen im Rechte gewesen ; denn in der That 
besitzen wir in unserer reichen Fach-Literatur kein 
Werk, welches gerade die fur Deutschland so wichtigc 
Fabrication des Eisen- und Stalildrahtes eingehend 
und mit voller Saclikunde behandelt. Um so grofse- 
res Interesse werden die Fachgenosscn dem vorlie- 
genden, von einem in eisenhuttenmannischen Kreisen 
nohlberufenen Scbriflstollcr Yerfafsten Buclie ent-

* Wegen Raummangels zuruckgestellt.
Die liedaction.

gegenbringen, das sich bei aller Knappheit des Aus- 
drucks durch grofsen Reichtlium an praktiscli unmit- 
telbar yerwerthliaren Angabcn und Rathschlagen, 
durch Weglassung der nur geschiclitlich interessan- 
ten, jetźt veralteten Einrichlungcn, durch dic bis ins 
Einzelne gehende Beschreibung und bildliche Dar- 
stellung der ais brauchbar anerkannten Yprrichlungeu 
und V7erfahrungsarten, sowie durch Yerstandige Kritik 
(welche man leider bei technischen Śchriftftellern so 
haufig Y erm ifst) der zahlreichen neuen Erfindungen 
auf dem behandelten Gebieto auszcichnet.

Das 1. Kapitel bringt iiufserst interessante Mit- 
theilungen uber die Entwicklung der lieute einen so 
holien Rang einnehm enden deutschen Drahtinduślrie , 
das 2. die Darstellung des R ohm aterials, das 3. be
handelt die D rahtw alzeroi, das 4. die Drahtzieherei 
und das letzte die Erzeugung der Drabtstifte so aus- 
fulirlich, dafs wir die Ueberzeugung hcgeri, das Werk 
werde seine im Titel ausgesprochene Aufgabe in 
Yollem Mafse erfiillen.

Die Ausstattung ist eine durchaus zweckent- 
sprechende; der Atlas, welcher wenig Abbildungen 
nach anderen Werken, aber um so m ehr Neues bringt, 
zeiebnet sich in dieser Hinsicht besonders Yorlheil- 
haft aus. Das Buch kann somit jedem, der nur irgeud 
welches Interesse fur den in Rede stehenden Indu- 
striezweig hat, bestens empfohlen werden.

Beckert.

Das stenographische Protokoll der Verhandlungen auf der General-Versammlung 
des Yereins deutscher Eisenliuttenleute ani 27. Jani d. J. wird in der nachsteń 
Nummer erscheinen.

--------------
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Craub unb iUMIem.
i .

J n  ber H aupt ftrafjc eines ber iubuftricllcn Dor* 
ortc /ió lu s  ftcTpt ein non 2lrbeitcrn nici befud;tcs IŚaus 
mit ber lodtcnben S d;ilbcsauffd ;rift: » 5 u r  fd;roic* 
l igcti 5 a u f t « ,  Spcccrciljaubci unb Sd;ciifiinirtf;fd;aft 
non peter Jo l;ann  Sd;rcibolb. I>er Jn ljabcr roar ciuft 
Se(jcr bei ber rabilialcn ITetien 3if?ctłitfcf?eu Sciiuitg ge* 
lucfcn, incld;e l£rrungcnfd;aft bes gefeguctcii la l;rc s  1S4S 
bcfmtintlid; 3 citrocifc rotf? gebrudit erfdjicn, l;attc bort 
mit l;ernorragcnbctt Demofirateit unb Socialiftcu ner* 
ficfjrt, bcgciftert bercu ©ruTtffdijje ctugefogen, and) 
cinigc unbcbeutenbe Dcrfolgungcu ertiiten unb baburd; 
red;t rool;IfciI ben Huf eines po(itifd?en D ulbcrs cr* 
loorbeit. Had; altertei Sd;idifalcn unb Jrrfa fjrten  ctit* 
fagtc er bent bisfyerigeu Jśanbroerlie, pad;tctc unb ftauflc 
fpdter fein je^tges 2 liitncfeu, bas jebod; rtcińesroejjs 
fd;ulbcnfrei, fonbern jiemltd; betaftet fein foli.

Dollcr S to tj bliditc Scfyrcibolb auf feinc frul;crcti 
(Thafcri unb 25efianntfd)aftcn. )lTand;c ftrdftigc Scf;lag* 
roórtcr unb geiftrcidje 2 ieben=artcu bliebcn ifjm 3 cit> 
tcbcns geldufig, bic bei gutcu (Deiegcuf;citcn, mit bem 
tiofen Srufttonc innigfter llcbcr3cugung uorgcbrad;t, 
fetten ben beabficfytigtcn Ćiftbrudt ncrfcf;ltctt. lDirtf;c 
finb flets uótfis11>tnii11d;e £cutc, uamcittlid; roetm mit 
ciitetu fo tud;tigcn ))Tunbrocrlte begabt, roić ber cl;c> 
malige Sctjcr, beffeu 2 tufcl;eu unb ©tuflujś in ben nn< 
aufricbcnen Jśreifcu ber 2 lrbeitcrbcnólficrung altmdf;lid; 
fęfjr nmd;feu. Scftc Bejiefjungen 511 bcit 5ufjreru ber 
Tpciatbemofiratifd)en p a rte i ncrfd;afftcu fctbft iljm gau 3 

uuermartet einen Sit3 im 2 tcid;stage, roie w ir, unferer 
n>al)rf;aftigcn (5cfd;id;tc norgreifeub, glcid; f;icr be- 
rid;ten rootlcn.

2 )ie crfte ©cigc im cigcnen Haufc fpiette ubrigcits 
fifincsincgs Jścrr, fonbern 5 ra u  Sd)rcibolb, eine Datne 
roit cntfdjicbcncr Ó ;a tftra ft, rebfeliger Sungc unb gc* 
furchteter ©robfycit. D a fic bic H auptlaft bes cOc* 
Kfyiiflcs trug, fionntc ber M ann feinett Ciebljabcreien 
ii«d;gef;cn, fugtc fid; bcsl;alb of;nc NTnrrcn in bic 
untergeorbnete Stcllung. 2 lnbercrfcit5  3 0 3  cr bic roili* 
notitmcne jTtunbfdjaft 3 af?Ireicf?er Srcuiibe unb 2tnf;dn> 
ger l;crbci, bic aber bejuglid? Borgctts ficiuerlci Dor* 
rccbic genoffen, benu 2 lnfd;rcibeu liebtc bic fd;arfe 
'iccl(mcrin bes Haufcs nid;t.

Dic (Dcburt bes britten unb Ictjtcn Jtinbcs netfuut* 
octe ber gludflid;c P a te r im <Tdglid;cn Slnjcigcr alfo: 

in c ip r Sclauc geboren, bies bcit Ż lu tfangcrn  
,3i|r lTad?vidj>t!", roolltc aud) auf ftird;Iid;c Caufc ucr- 
|® t tn  un& bem Jśnabcu bic lTamen Ąazl UTarjc £a> 
falle acbeii, fticfj aber auf uuubcrroinblidjcn IPibcr* 
ttaub feiner 5 rau.

.. •Śifl bu to ll?• fragtc fic, „ais gutc Jśatfjoliltin 
i«1(c id> meiue jTiinbcr taufeit m it d)rift(id;en ITamcu 
imo Patfjcn, ofjnc beitte Jśeibcn unb Jubciu Den ta -  
lalle ftrci^cn roir, taffen ben Jśarl bcfteljen, benu meiu 
«rubcr ijcifjt fo, unb aitbcru ben l l la r r  in HTarliiis; 
fas war, roić id; au s bem Comm uniouuntcrrid;te mid) 
ciujiuiic, ein _ (Euangctift, ber bciligc Jśarl aber ein 
rtormner Jśaifcr, ber im ITTunfter 311 2 (ad)en begraben 
i f? . P f i  bitt a is  junges )1Iabd;cn nad; bort 311 ben 
J u g t w p i c r n  9<!>i'allfaljrtct. ID en u bu au fs Stanbcs*

•'U geęjti fo fage aud) bem JSerrri Paftor glcid) 23c< 
l^cib roegen ber Caufe . '1

I>uvcf) lncifc TOcibcr m ir t bas Jśaus 
erbauet; cinc l la r r in  aber jtriuicbt a  
mit iljrcni Cljim. Spr. Sal. 12, 1.

D as Ictjtcrc erfdjien bem ijreigeift bod; ctroas 
peintid;, rocsl;alb bic lD6 d;nerin entfdjicb: „Dann foli 
unfere 2 Ielteffc l;ittgeljcn, bic ift fur if;re ja f ;rc  <jc= 
mi^igt genug."

D as Jśiitb macf;tc feinc Sad;e aut unb crljiclt uout 
geiftlid;en iścrru  ein buntes Bi(bd;en, bic (;ctltgc ©cr* 
traub barftellenb, bercu llam cn cs fiifjrtc. 2 !us ber 
itleincn rourbc ein Badififd;, aus bem 23aąififd) ciii 
Jungfcrlcin . Die unterfc^tc, ruube, ftifdje Diruc tnugte 
im tśausf;a lt unb Sc^enfijinnner tud;tigc Jśulfc leiften. 
D as leljtcre eittfprad; ganj if;rem (.Oefd;madic, fic !;órtc 
fid; gem Śrdulcin nenneu, tanbeltc unb fd;mdijtc mit 
ben (Ddftcn nad; Jścrjensluft. S te ts  rool;ittcn cin^ctnc 
Jitoftgdugcr im Jlaufe, meift gut geftclltc 2 Irbcitcr ber 
benad;barteu ))Tafd;iucubauauftalt, unter 2 (nbcreu ba* 
m als ciii rocitldufigcr Dettcr 1Dil(;clm lDcrner, ge< 
fd;iditcr 5d;Ioffcr unb ein I;ubfd;er, feiner Jungę, ber 
I r a u b s  tfhmft balb geroami, ol;nc bafj bic (Eltcnt ein 
crnftes Perf;dltuif3 3 roifd;en bciben af;ntcn.

5aftiiad;t, bas bcliebtc Dolftsfeft ber I;citigcn S tab t, 
roar roieber einm at gefiomincit unb roarf fetne lDelleu 
fogar bis nad; ben dufteren Dorfidbtcu. (Traub burfte 
am 2iofcnmontag in Begleitung non lTad;bars(cuten 
ju r  23efid;tiguug bes grofjctt lllaslteujugcs nad; /(óln 
pilgent, mujjtc aber ^citig 3 urudińć^rcn. (Sar gem 
!;dttc fic am  letzten (farncualstage einen ber uteleti 
JlTasticnbdllc bcfud;t, uon bcneit man if;r fo mand;cs 
er3 df;It, aber if;rc ©eftrenge fd)Iug bic (£rlaubiu[; rund* 
roeg ab. TOillem argerte fid; baruber nid;t miuber 
nńc iTraub. Bcibc 3 cttclten cinc DerfĄ)roóruug an unb 
nat;mcn 3111- Lift i^rc 5uflucf?t. Die 2lltc licbte ge* 
legentlid; 21beubs ein Sd;(iidilciu, tiidttc bann batb in 
il;rcm Sorgcnftul;! ein uitb bcad;łcic nad; bem <£r< 
roac^ieu liaunt m c^r bic llntgebung, fonbern roanlite 
fd;laftrunf!cu nad; bem 23ettc. Dic Cod;tcr mcintc, 
es fci nid;t jebeit <Tag 5 a ftnad ;t, I;oltc bic rotf;e 
51afd;c mit bem bcliebtcn fufjcn 2 luifcttc ncbft fclbft* 
gebadicnett »)1Tu^cn« f;crbei unb fd;eufite tapfer ein, 
fo bafe ber lllu ttc r balb bie 2 lugcn juficleń, cilte banu 
in ifjrc ©icbctflubc, bie fie m it ber ins Dcrtraucu ge< 
jogencit tłerroanbtćn (Sef;ulfin tf;cilte, legtc Z5vuber 
Jieriiiauns (Turnerlileibung, Sticfcl, JITufje, ben fd;óuen 
non if;rer cigcncn Hańb geftiditen (Durtcl an , marf 
iljrcń Tiegenmantel um unb fd;lupftc uoifid;tig 3 ur 
CTl;ur (;inaus, roo IDillcm if;rer tditgft f;arrte.

Der gute Jungę roolltc rcd;t fein crfd;euicu, ner* 
laugtc besf;alb itt einem JlTasfteti < £eil;gefd;dft einen 
Don J u a n  < 2Injug. (£ittc ncrfd;offenc blaufammtnc 
Jśofc ncbft 3 eifiggruncm Sradi mit tcllcrgrojjęn (f)Ias* 
Imópfcn iniirbcn if;nt angeboten. ilopffd;utteliib be* 
3 ineife(tc cr, ob bas bic rtd;tigc (óetuaubung fci.

„Jd; haiin nerfid;crn Sic auf <£f?rc," rief bie 
(Tróblcrin, „ber 25arou non Dougfd;uaug hat gcl;abl 
nicmals am Ccibc cinc ftattlid;crc Iśof, îcfpett Sic an 
bic 25u,r unb '5  Srddtlc, alle )lldbd;cu roerbeu nad;* 
laufen JI;ncn, fd;óncr Herr."

IDillcm liountc fid; jebod; ba3ii nidit cntfd;licfc?cn, 
roaf;ltc bagegen eine bunte, fd;cUenJitiiigcitbc Hans* 
rourftentra^t mitllarrciimutjc unb armsianger pńtfd;c.

2 1 m Sicie angehommen, legtc I ia u b  ben IHantcl 
ab unb tra t crroartuugsroll am 2 lrmc if;rcs 3iittcrs 
iit ben I;ellcn, grofsen S aat. „Donnerinetter! lUic an* 
gegoffen fitjt bir bas 3cng, aber fu r cinc Dame if ts
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an cinjclncn Stelien ciu btffct cug," ricf IPillem, bctt 
ftrammcn Jungeu an fciucr Scitc bcipuubernb, unb 
[tog m it iłjm itts Can3gctpul?l. (Ein £cf?cufal von 
JTTannrpeib trug poru unb rudiipdrts in ptattbcutfd? 
5tc fd?riftlid?e <£in(abung: »Jd ) taffe mich f;uffett,« 
unb rocil bas lliemntib freinnflia tf?ai, fo umarmtc es 
felbft 2tllcs, ipos nid?t jcitią fliid?tetc. Craub rnufjte 
ficfo bic Sarbfpurcn ber empfdngcneu (Swift aus bcm 
ĆDcfid>tc nńfcfycn, ertitt aud? fonftige fłlcine 2lnfcd?tungcn. 
I>es bicficn Ścngcts runblid?e (Stieber rci3tett einjelne 
fiedu ffiefcllen 3U allcrlci banbgrciftid?cn ITcdicrcieit, 
fo bafe unfer Curucrtcin mand?tnat aus ber 2ioltc ficl 
unb laut auffsrcifd?tc. c£vł?ob banu ber f?anstt>urft- 
lidje 23efd?utjer bic Pritfcfre p r  2?acf?c ober 2lbrpcf?r, 
fo t>ćrfd?tpanbeh bic 25ófcnńd?ie rafd? im ©ebrange m ii 
bem befd?rpid?tigcitbeu Kufę: »©edi, Ioo?3 ©cdi elans« 
unb 2ltles perlief in (jarmtofer, toller £auuc.

Die gcrdufd?PolIftc 5róf?Iid?ftcit f?crrfd?tc an einem 
langen, mit Speis wtb Crantt gut bcfefjtcu u,ifd)c, ben 
cinc 3 af?lreid?e, buitte ©cfcllfd?aft ftdmmigcr ®bft- unb 
©emufcipeibcr fammt iljreti 2 tngcf?órigcu eiuuafjm. 
IJas Sprutjfeucr ererbter Suugcnfżrtigfteit unb- ur- 
ipud?figcr IPitjc todstc mandpen jfeugierigen l?erbei, aud? 
ber nafcipcifc Schiller P ater Ja łjn s  brdngte ftd? 
fjeran, fafj aber pló^ltd? 311 feinem Sd?recften auf ben 
Jśniecu bór 2 tnfiil?rcriu, bic unter [autem t?opp, f?opp, 
fjopp bic belicbtcn JJcitubutigcn ber ftfeinen Jśiuber 
anftellte. ©(cid? einem grofjcn ©untmtbatf ftog ber 
jappclube jSitirps auf unb itieScr.

„5 rau  Sd?oppeltnann, J l ) r  uerberbt bem Jungct- 
d?cn bie Coumiire," ricf cinc ©cnóffin fpóttifd). „2tttcs 
cd?t, nij; ausgeftopft," pcrfid?ertc bic ipńrbigc JTIatróne 
nad; fad?lid?er prufung  mittetft cinigcr berben Jśtapfc 
il?rer 2iiefentatjc, gab" bcm uubeftaunten Sdpofifiiube 
eitteu Sd?ma(s unb perabfdjicbcte es mit ben IPorten; 
„Jlbjiis, |)itterd)eu, gr&fs' m ir bie JTTuttet unb fag' i(?r, 
(lantc Sd?oppc(mann potu 2lttenmarfit ftdme morgeu 
Hacfymittag m it ber gan3 en 5 ippe 3U111 Jśaffec. /śoffent* 
(id? f?nbt if?r nod? tticf?t alle W u^en ocrtitgt."

S p a t ipaitberte m an fyeim, l?ód?tid? befriebigt poh 
bem genoffenen Pergnugcn, nu r dujjcrte Craub cinigc 
2 tngft, ob bic 2 1 Itc nidftt tf?rc 2 (btpcfcnf?cit crfafjrcit 
Ijdtte ober nmrbc; banu fei ein furd?tbarcr £drm  fid?cr.

„D as ift uuiua^rfdjeintidj," bcrufyigtc IPillem, „bie 
2 lntta mirb ifjr fd?on mas oorgcftuufiert f?abcn, unb 
menn fte's erfdf;rt, ben /iop f hanu fic bir nid;t ab- 
rcif;ctt, bu bift fiein Jśinb mefyr, fonbern ciu enuad;- 
feues UTabdpcn." „©! tro^bem crtjielt id? [iur3 tid? bei 
einem Sanfie 'ne ińd?tige QTacf?tel unb biti bod? fd?ou 
18 Jafjre unb einen lllonat a tt ,“ ermiberte (Craub.

Wittem óffncte mit feinem /j>ausfd?luffet, man trat 
Icifc ins Sd?cnfi3 immer unb 31'mbctc eine (Sasflammc 
an. Craub molltc auf ben Strum pfen nad? oben ju r  
Sd?Iafgofdf?rtin fd?(cid?en, mufjtc abcir norf?er 6 ic 
fmarrenben engcu Sticfel abtegeu, m as uiete )TTul?c 
mad?tc unb erft nad? tangem 5errett bes g a [anten 
Iśitnstmirffcn gelang. SriU unb fjciinlid? n>ar's in 
ber Stube, fo red?t gecignet 311111 /tofen. lUillem 3og 
bie SCiebftc auf ben Sd?oo§, an fciitc 25nift.

piófjtid? crlitt jebod? bas fuf;c 5d?dferfpic[ arge 
Stórwtg. €inc 5d?redigcftatt in Jlutcwodi^ )Iad?fjadie 
unb 3 er[initterter Jiaube óffncte bic Cf?ur, mit 
finftereu 23(idictt bas fd?ndbc[nbc Caubenpaar mejfenb 
unb bie cntfcljt 2 (useinauberfaf?rettbcn anbounernb: 

„2[[?a, ba f?ttbeu roi u bic I>icbe, ipcld?e id? per- 
mutf?cte, >po feio if?r (Taugemd?tfc gcipcfcn?"

„2[iif bcm 25aU," gefiaub bic jitternbe Cocfyter, 
„Unb m as treibt i(?r f?ier itod?, (?abt cud? tpo!?[ 

md?i genug I?erjen unb ftuffen fiónitcn ?“
Craub ftammette e tiras ron  jjetfen bcim Stiefet- 

aus3icr?cu.
„ Jc^  mócfytc bir nod? łipas 2 (nbcrcs ausjiebcu," 

feerie bic grobe 2 t(tc, ecgriff bes iśausipurften priifd?e,

ipctd?e auf bem Cifd?e lag unb fud?tcltc batnit brof?enb 
iit ber Cuft ^crutn : „IPic rpcit ift bie 5ad?c 3ipifd?eu 
cud? fd?on gebief?ett? (?craus mit bcr5prad?c, lllamfcll!"

Craub tiejj ftumm unb bis an bie^ Sd?tdfcn cr> 
r5tf?enb ben Jaopf f?angcn.

„IPart*, bu Jladier! mcin Derbad?t ift alfo bod? 
begrunbet gcipcfcn," ricf bic Crboftc in f?cllcm Soruc, 
padtte if?rc Cod?tcr f?inicn am (Burt unb fd?tpang fic 
mit fd?onuugs(ofcu pritfd?cufi^)tdgcn unter f?óf?ncnbeu 
IPorten runb: „Bift f® t ja r ie s  jftdbel, fiein Srdulein, 
ipie bid? bic f?ofircnbeu ©dftc ncm tcu, fonbent ein 
jCotterbub, ein ticber[id?er Sd?tingcl in  ftraffcu iliofeu, 
bcncn's 2 tush[opfeu notf? tf?ut."

„J5alt, S rau  B a a s , f?att, 5 ra u  J5 aa s!" per- 
fud?tc ber ftillc Uere(?rcr 311 gebieten unb ipodte 
feine bebrangtc 2 1 ngcbetctc bem grimmen I)rad?cn 
entrcifjcn, aber fd?arfe 5trcid?c auf bie unpor- 
fid?tigeu Jśanbc nótfjigtcn if?u 311111 fd?imppid?eit 2 iudi- 
3 ugc, ben er, m it ben fd?mcr3 enbcu Singeru fd?len(łernb, 
pou einem Heine aufs anberc f?upfcnb, eiligft an trat. 
£uftig tanjten bic 25eibeu burd? bic Stube, bie pufteitbc 
2(ttc fd?tpcrfdUig in abgctretenen Sd?[app]'d?uf?ett, bie 
fid? pergebens ftrdubenbc Juugc  k’id?tfiifjig auf beit 
Strum pfen. Cubtid; mad?tc bie Crmubung bem lDat- 
3 cr ciu €nbc. Sd?tcunigft ftof?, m it bcibeu JŚdnben 
bic Ceibensftetten cifrig reibenb, ber losgetaffene Cur- 
ner bapou.

„ITun fiommt ber 25aja33' bran. 3<fy mili bid? 
Causbub, ber nod? nid?t trodten f?intcr ben (Df?rcn ift, 
Ief?reu ef?rlid?cr £eute itiu b  perfu(?reu,“ l:eud?tc bas 
at(?cmtofc lUcib, bref?te bic pritfd?e um, fo bajj ein 
rid?tiger JSuittcI baraus ipurbc, unb jagtc m it mud?ti- 
gen jlieben ben fcłpclleiifitingcnbeti Ś reier au s  einer 
(£die iit bic anberc, tparf il?m fd?tie6 Ud? fcinc pritfd?c 
an ben JSopf, tófd^te bic ©asftammc au s , nn'mfd?tc 
angcitef?mc Kuf?' unb perfd?roattb. TDittcm fd?lid? mic 
ein begoffener pubet 311 fciucr Sd?fafftdttc, nad? bcm 
3 erbtcuten 25udiel unb ben garftig judicnbcn Sd?uttcru 
ftó(?ncnb taftenb. „Dic 2tttc f?at uid?t umfonft gefteru 
311 tief ins © las gegudit unb aud? ifjrett 5aftnacf?ts- 
fd?er3 f?abctt lpollcu," bad?te ber cbte Dulbcr.

2tm aubeni ItTorgen ntufjte bie jerfmirfdjte Craub 
cinc berbc Strafprcbtgt anf?órcit, beren Scf?tuf3 lautctc: 
„Jetjt gcf?ft in bic M td jc , bereuft bciue Sunbcn unb 
l?olft bir ciu 2 tfd?enfireu3 d?cn, id? nńtl uuterbeffen ciu 
crnftes IDort mit bcm Uctter reben." IHefcr ipurbc 
ins ffiebet genomuten unb fmr3 cr (śaub por bic (£nt< 
fd?cibuitg gcftcllt, fofort fd?impftid? au s  bcm foaufe 
gejagt 311 iperbeu ober in cinc batbigc teeiratf? 311 

ipidigen. Selbftrcbcnb naf?m bic fiunftigc Sd?n)iegcr- 
mutter bas Ictjtcrc an, fanb auc^ nicf?t ben geringffeu 
IDiberftanb, fonbern bic gcipdnfdjtc BereitiPilligheit. 
fśeute am 2tfd?ermittiPod? fd?ipdu3 tc IPillem bic 2trbeit, 
fud?tc mittelft faurer M rin g c  unb Diinubicr („Jśólfd? 
iDies'1) bic crfd?[afftcn £cbcnsgcifter 311 erfrifd?cu unb 
fd?miebctc mit fciucr 25rau t 3ulm nftspldne. 2 td?t 
Cage fpater f?ing 23cibcrlTamcn im beftannten fd?ipar3 cn 
/>dftd?en bes 2 iat[?f?aufes.

„Jung  gefreit, nic gereut," tróftete bie Sprid?- 
mórter licbcitbe 2 Hfc fkfy, menn fic forgenpoll ber 
Jugenb if?rcs TOid?tcs gcbad?tc. JDic Cocfłtcr aber, 
fro^, ber bisf?erigen 5ud?t entronnen 3U fciu , wtbe- 
Fiummcrt um bic 3u(iunft, tpotttc bic gctuoitncnc 5rci> 
f?eit benu^cn unb bas £cbcit geniefjen, fanb aud? menig 
Żiutpcnbuug feiteus bes juugcn (ffjemanncs, ber jpo(?I 
df?nlid?eu ©runbfdtjcn im Stitteu f?utbigtc. „©leid? unb 
©tcid? gefeltt ftcb gem," brummte bic Sc^ipicgcrmuttcr 
im i^inblidi auf biefe Scelcnpcn»anbtfd?aft, m as fic 
aber nidit fjinbertc, !?dufig prufeube Hlidic in ber 
/tinber )śausf?aU 311 iperfeu. „Sd?muljftnfi“ ftanb 
eines Cagcs grog unb bcutlid? in bic bidic Staublagc 
ber 5enftcrbauh gcfd?ricbeu. „Scit 14 Cagen ift fid?cr 
ba nid?t gcfcgt tporbeu , ' 1 bef?auptete fpater bic ®rb* 
nungstiebenbe, „ba3u f?aft bu fieinc Scit. ©cftern feib
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if?r mof)t ipicbcr cinmat nad) bcnt Deutjcr Scfyutyenfeft 
geroefeit, i>ic JlTabam in einem funkclnagclneucn Jśleibe 
mit allcrlei neumobifcfyem S irlcfan j. IDcr be3 a f;lt 's?  
Un6  ju  Iśaufe Idufft bu mię cinc vłd?ti<jc Sd;latnpc 
t;erum. 2(tt ber Seitc ift beiitc Ja tkę  fpafbfn^Ianęj 
gcplaijt."

Drci 1Dod;ett fpdtcr ftam Craub mcincrlid) ange- 
Łmfeit unb ktagtc bitter uber ben H erm  (Bemaftl: 
„Dcnk* bir! m it 5d)tdgeu trieb er tttid; aus bcnt 23elt. 
i)u  mujjt if;tn tńdptitj ben J łopf roafcfyen, bas ttdd;fte 
)1Tat lauf' id; bapon." 1Tad; ben nd(;crcit Umftduben 
befragt, gcftanb Craub pcrlcgcit unb 3 Ógerttb, bdfj 
JITorgcns um  S llf)r IDiUcnt, a is  er 3 UI11 5rul;ftudt 
aus ber nebenan liegenben TOerkftdtte geftommen, 
weber iiaffec ttod; fonft ctmas bcrcitet, tpofjl aber 
fein trdgcs 1Dcibd;ctt fd;lafeitb porgefuttbett f;abe.

„Hcd;t fpatte er, breimal rcd)t!" rief bie entjucftte 
JlTatna, „bas ift ein treff(id?es Śecept fur 5 aulpel3e," 
unb cntpfaf;! djrcttt Sd;tPicgcr]of;n ipieberf;olte 2tn.» 
mcitbung biefes unfefjlbaren Jśeilmittcls. So  kam es 
benn, baf; ein ober bas attberc ll la t  3iptfd)ett bett jungett 

Ceiitcbeu )]Teinung5Perfd;icbcul;citeu nidjt nur roórtlid;, 
foiibem in aller Jsrcuttbfdjaft ein bifócheit tfjdtlid) er- 

órtert tmirben. (£rful;r bas 5 rau  Schrcfcolb gelcgcnt< 
lid;, banu bemerkte fie bei guter Eautte: „1Das"fid; 

Ijebt, bas ttedtt fid;,1' bei fd;lcd;tcr aber: „padt fd;ldgt 
ftcĘ>, padt pertragt fid ;," ba tf?atfdd?tid> biefe kteinen 
Heibereieu bas l;auslid;e <£inpmtef;mcn bauernb nid?t 
ftórtcn.

ITad) ber (Dcburt uott gmei Jtnaben faf; Craub 
einer britten <£ntbinbung entgegeu. Uncrmartct bot 
eine grofje )llafd)ineubauanftatt im rf;eintfd)-rpeftfdli« 
fd;ett Jitof?Ieubc3 irk IDilletn eine nionteurfteUc a n , bie 
er, ber gunftigen l)erf;dltttiffc f)albcr, nid)t ausfd;lug.

„Jd ; bin frof), baf3 nun bas cmigc (Budsen in 
jeben Copf unb bie laftige ITórgclci bcr~2 lltcn enblid) 
auffjóren. S ie ift fcf îer ein ttttlciblid;cr © riesgram  ge< 
iBorben," aujjertc bie banfibare <Iod;ter, „aber tpopon 
be3al;lcu mir bie pielett Sd;ulben? Die iCeutc i>er(au> 
gen bas fid)er por uttferm Umjugc."

Der JlTaittt kratytc ftd> fpiuter ben (Dl;rcu unb frug 
nad) bettt B etrage ber 2lusftanbe. (Denaue Saljtcn 
fiomtte Craub ntdpt atigeben, red)nete aber uberfd;l'dg> 
lid; cinc Sum m ę f)eraus, meld;c bcit entfe^tcn IDiUcnt 
ju r 5rage ucraulafjtcn, tu o bas crf;altcne cDclb cigent- 
lid; gebliebett fei. 2 lud) baruber fd;micg Craub. ,7 lU ic 
geipoimctt, fo 3 erróftnen," rottrbc il;rc lltu ttc r  eriuibcrt 
Ijabett. IDiUcnt, ber fofort bcit Dienft antreten mufjte, 
tpaljrettb bie 5antilie  erft fpdtcr uberficbcln folltc, fafjtc 
bett fd;ip«-cn £ntfd)lu{j, feitten neucit Brotfjerrn utit 
ciiten gró^eren Porfd;u§ 3U bitten, bett er allmdf;lid; 
tilgett ipollte.

II.
Sic lUaffenubungeit finb fiir f;eutc bcenbct; in 

einer ber Bataillous(tud;ett bes . . . .  Jnfanterie=Hegi< 

ments fitjen 8 tapfere Sńftlicrc uon jeber (Compag- 
>ii« jmet —  mt bequctnctt 2)rillid;att3ug um  cittctt 

flrojjcn _ Jitubcl fperunt, unter 2luffid)t bes 5 ourier> 
mitcrofft3icrs m it iiartoffelfc^dten befdjdftigt, barunter 
ber mimtcre, gcmecktc Żtarl Sd)reibolb. 5 u  Jfiudjett' 
bienften pflcgcn Doi^ugstocifc bie »ttTmabrdtcn« uttb 

“ulalpropcrettK l;eratige3ogen 311 merbett. Sd;reibolb 
luitior geiticfjt regclmdgig bas Dergnugcn, meift luirb 

Jem lTamc suerft genannt. Der fjoffnungstiollc Spróg* 
ling bes rabiftaleit Uolksvertreters ftantt ficl; fd;tcc^t 

itt bie (Dcbunbettbcit bes Solbatenftanbes fd?idtcit. Die 
frcic €r3ie^ung ittt clterlid;ett iśaufe fyat 2ln(ld>ten 

*om 5ukunft=kriegcr itt ihm  ertpedtt, n>eld)c m it ber 
ll>trklid)kcit in fdjroffent ‘ TDibcrfprud)c fte^cn. 2tm 
Orittcn Cage ttadj ber <£iuftellung trat cr m it uttgc< 
fcurftetent Hodt uttb ungepu^ten Jśnópfcit an; ber cttt* 

ruliete Corporalfd?aftsful)rer nannte ifjrt »em 5crkel« 
"  fru9> i»ic cr es magen kónne, in einer berartigett

Dcrfaffuttg 3 U crfd>cinctt. ,,/Serr ilttterofft3 icr, td) bitt 
ntd)t citcl," m ar bic fredje 2 lutroort, bie bett erboftett 
Dorgcfcljtcn 3111- uncrlaubten 2 lnbrol)uttg non (Dfyrfcigcu 
r?iurLfe.

5d)reibolb tft bas cnfant terrible bes tl;coretifd)en 
lln tcrrid jts  unb ftiftet bort uiel Unfug buri^ fciitc 
Sd;atkf;cit a n , bic cr gefcf;idtt fjiitter fdjetnbarer 
Duntmbrciftljeit r>crbirgt. Dcm ttacipbar, cittcm cin< 
fdltigett 23aucrujungcu, flufterte cr auf bie 5 rage, n>or< 
an m an ben 5 df?ttrid) crftennc, bic 2 tntm ort 3 U: „an 
bett rotfjen jśaarcn , “ tuas biefer and) rid)tig ttńeber- 
f;oltc, tueil ber bei ber Cont^agnic ftcljeitbc, betreffenbe 
juttgc (Ebclntaitn fid> eines rótl;lidjcn 2 tnfluges crfreutc. 
Der uber fold;c 25efd;rduktf;cit cutfeljte llitferofft^icr 
fc^rte laut a u f :

„TOeitn ber JTtcrl fo laitg m arę, tińe er bumttt ift, 
bantt tnu^tc cr fid? budten, um bett ITTonb 311 kitffen."

Cuftiges cDcplauber bcglcitctc bas Jśartoffelfd)dten. 
Der Cauteftc unter 2lUctt m ar unfer juuger 5rcuttb. 
€ r  entmidiette ben Jitantcrabcn citt gldtt3 cttbes 3u< 
luutftsbilb; mcitu berciitft bic p artc i feittes U atcrs an s 
Ttubcr gelattge, banu l;órc jebe 5olbatcttfd)inberei auf, 
bantt gdbc es citt IMksfyecr mit fctbftgemdfjltcn S up 
rem , att bcit ©tiidłsgutern ber IDelt ndl;iftcn auc^ bie 
Uubcmittelten tf;cil uttb fpdttcn nid^t alleiu bic 2teid?en 
bas JJcd;t bes iDcuuffcs. (Es erfjob fid) aber IDiber- 
fprucf?, eines mol;lf;abcnbcn 25auerrt S o ljit, ber ben 
t)dtcriid;en /io tten  erbett folltc, fatib an bem ®ebanfieit 
einer allgemeinen Cljeiluitg vou ©ruitb uttb Bobcn 
fteincsmegs Ucrgnugcti uttb bckdntpfte benfelbett cifrig. 
D es allcrgcringften Beifallcs crfrcute fid; ber Jśinmcis 
auf bas Kcd;t 3111- 2lrbeit. „D as fei eine tud)tsnu^igc 
Sad;c", mcintcn 2111e, etm as 2 lnbcrcs rndre bas 5icd;t 
3 um S p a 3 iercngcl;cn ober menu tnatt beliebig lange „in 
ber Jślappc" licgctt konne, fclbftrcbcnb bei cutfpred)cub 
gtitcr B ekóftigung, and; citt tud;ttgcr Crtink unb 
Cabak burfe nid;t fcl;tcn. Ucrgcblid; fitl;rtc Sc^rei- 
bolb bett ITorm alarbcitstag ins (Sefecbt, fcin St;ftcm 
murbe a is  bunt mes 3eug crkldrt. D as Ji?artoffel< 
fd;dlctt utttcrblicb uttb fdmnttlid;c Streitenben fd;riectt 
bur^cindnbcr, fo bag ber Souiirutitcroffijiet m it etnent 
fd;mercn Douitcrwcttcr ba3rpifd;ctt fu^r  uttb bem por- 
iauten JSarl bic aufrui)rcrifd;cn Kebctt uber bas Kcd;t 
3 ur 2 lrbeit pcrtptes. „2 lbcr, Hcrr U ntero fff|t |r, bas 
i^at ber fficncral ber Ćapalleric, S . Durc()laud;t Surft 
B ism arck int 2?cic()stagc felbft pcrftuubct," ctttgcgnetc 
ber fd;lagfcrtigc fu filie r uttb perblńffte bett ctroas 
befd)rduktcu (Corporal pollftattbig mit ber 2 lnfu!;ruttg 
bes l;of;en (Dcipdf;rsmattncs. D a jebod? ftrenge 1Def- 
fungett gegen (Jittjd;lcppuug focia(dcmo!;ratifd;cr Jbectt 
ergangett, fo fattb ber 3ipcifcl(;aftc etite klcittc 2 tu 3eige 
bet ber Com pagnicm utter, betn 5clbrpebel, fu r attge- 
ttteffen.

łśauptm attn pou Drillcr ift bas llluffer eines 
pfUd;teifrigctt, fd?ttcibigctt <£ompagnied;cfs, cr kennt 
kciu gró^eres Dcrgitugctt a is  bett Bcfttch ber »Jśamnter« 
itt frcicu Siuttbett, Den Capitaine d’arnies att ber 
Seite, muftert er banu a lk  © arnituren uttb frcut fid; 
ber irfparn iffe , bie bei feitter cCompagttie am grófjtcn 
finb. J m  5 lidtcn ber alten Hódtc unb Jśofctt ent> 
tpidtcln bic Compagniefc^tieibcr ctttc maf;rc _fuinft< 
ferttgkcit unb ntad)ett bas fonft Utttauglid;e roteber 
pcrtpenbbar. (£bcn l;at ber ©cftrengc fid; tpieber an 
bem 2 lttblidi ber aufgeftapclteu Stf;ai;c gelabt unb 
beginttt nun unter Beglcitung bes llntcroffi^ier dtt jo u r  
cinett kleiitcn Jtuttbgang burd; bic Solbatcnfiuben. 
2 llles fpriugt beim 2 lnblidte bes gefurd;tetcn Dor* 
gcfetjtcn auf unb ntm m t bie rid;tigc Stellung ein, 
tpd(;renb ber Stubcnaltcfte melbct. Der Compagnie* 
d;cf tra t beim Selbmcbel eitt unb lieg fid; bic bienft* 
lid;en Cagcscreigniffc berichtcn, bei mcld;cr ©clegctt> 
fpcit and) ber 3?ebeit bes 5uftlicrs Sd;reiboIb ertpdl)nt 
tpurbc.

„Dem ]TuIlionenf;unb follen breitaufenb Domtcr- 
metter in  ben £eib faf;rctt", brauftc ber Jśauptmann
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auf, „betu Jścrl unii id> bcu Jfopf fcfyoit 3 ured;tfcljcn; j 
5eibrocbcl, crinitcrn Sic nitd; und) bom 2lppcU barau." j

P ic £óf;nung w ar bccubct, es rourbc junt Jtrcifc 
gcfd;roculit, 25atailIoitS‘ unb Kcgimcuisbcfcbl oerlcfeu.

„śouft nod; n>as?" frug ber teauplmamt.
P e r  Śclbrocbcl flufterte tfynt ein lUort jtt.
„2ll;a,“ rief Jścrr t>ou Prillcr, „Stifilier Sd;rcibolb 

Dbrtrctcu!1'
P e r (Derufcne tra t ftramm fjeran, bic 2lrmc ftcrjcn- 

grab ani Ccibc, bcu Jtopf ftcif im jTadicn.
„IDas fiir aufroicgclube 2?ebeu=artcn f?at (£v ftd) 

erlaubt, c£r (5nhtfd;uabcl * <£r /śattsrourft, ber ba5  erftc 
Commisbrot ftaum ncrbaitt I?at ?"

Dcc genń$gte Sd;retbolb roolltc bcu M up tm ahn  
cbcttfo ucrbluffću roić bcu llntcroffijicr uub brad;tc 
fciu Sprifldjtctn won bott 2 u’d;tc auf 2 lrbcit uor ,  bas 
ber (Jenerał ber (£avallcric, S . Purd ;laud;t Surft 
B ism ardt crltldrt u. f. ro., aber bic Hebe gcbici; 
iljiti ntd?t.

„IDill <£Vs jlTaiil fjaltcn," fdjnaujtc ber routfjetibe 
ISauplmattn tf?n an.

Jśart bad;tc jroar, bei fold;cn <5runbfd(jćn bort jebe 
ucrnunfttgc Untcrorbnung auf, )d;roicg jebod; fciu ftill 
unb rt<i6  ruf)ig bcu reigenben S tront ber Dorrourfc 
uber ftd; crgeljcn.

„/Mer f?at ITicniaub ju  befcfylctt a ts  id), altc 2ld;« 
tung i>or bem Surfteu Hcicfysisanjler, aber ffir mcinc 
iCompaguie bin id; ncrautroortlid;. (Eigcntlid; foUte 
id; bas Sdjanbm aiil auf brci Cagc 311 »Patcr
— alfo rourbc ber 2 (rrcfit>ont>alłcr genaunt — fd;idicu, 
btcsmal roili id? nod; bic Pumm l;cit unb llnerfaf;rctt< 
f;eit bes Heftruten borudificfytigcit unb ein 2 lugc ju- 
brucfięit. Scrgcant (Srimmtg, neljmcn Sic bcu Jścrl in 
J ljrc  (Eorporalfd;aft unb fdjuiigeln S ic iljn tud;tig. 
p a s  2Icd;t auf Jlrbeit foli Ujm werben, 311 alleit pieuftcu 
jieben S ic if;u uorjugstucife f;cratt, uub roettn er 
nmdift, batut mclbctt Sic. Pic Sd;rtilleu follen ffim 
fd;on »ergefrett. cSanjcs 25ataillott ltcf;rl, red;ts unb 
linfis fdjroeulit, niarfd), f?alt, Srottl. Corporalfdjaftcu 
formircu!" P an tit roar bic Contpagttic entlaffen.

Sdjrcibolb padtłe fd)roercu łścrjcns fciite Siebeu* 
fad;cn jufammen unb ficbelte junt Sergcautcn ©rim= 
mig, bem gcfurd;tetftcn unb ftrcugftcn <£orporalfd;afts* 
fili?rer, ttber, rourbc i>oit biefent fjerablaffcub empfaitgctt 
uub if;m foforl bic Słubenbujour fur bic ndd;ftcn adjt 
<Tage ubertragen. Dorab muf;tc er fdntmtlicf;c futtf- 
jeF;n Sd;cmel unb bic bcibcn lifc ie  bc= Sintm crs m it 
Sanb unb IPaffcr blaitlt frfpcucru, battit roauberte ber 
ojcplaątc iit ber JSarrc sunt Brotcm pfaug nad; ber 
J /4  Stuitbe entferntcn warnifoubaefterei. 5 itr bcu 
attberu HTorgen roar cr bercits a is  2 trbctlcr ju  bett 
Sdiiejjffdtibcn bcfofjlcn uub tn tg  um 5 Jlfjr fritf; bic 
fdirocrc Sd;cibe ttad; bem citte btdtc Stunbc entferntcn 
UXtlbe.

/UdgltdK 23rtcfc fanbte ber juttgc Sdjreibolb an 
bcu 2 l(tett, bat um ©clbfpcnbcn unb beridjtck uber 
bic ctgcttlfjumlidjc 2 lusteguug bes 3ied?tcs ju r  2 lrbcit 
itt ber jSafcrne.

(Selcgcntltd) ber (Jłalsbcrałf?ungcu im 2teid)slage 
tyurben bic rcgcliitdfiigeit 25cfd;rocrbcu ber dufjcrftcn 
iiitficn unb Sociatiffcn uber fd?led>te Befjaublung ber 
Solbaleit bes beutfd)en /lecres aud; bicsutal roieber 
ta u t, aber roić intiner nom 1llintficrtifd)e cnlfc^icbcn 
jurńdigeipicfcn. P ap a  Sd)reibolb lie§ einigc, roentt 
aud) nur t)crblumtc 2 lubcuhutgcn uber bic (£rfaf?rungcn 
fetneś Sófjnleitts fallen, roćldpc bic Jjctlerftcit &es 
Ijobcu JSaufcs crrcgteu. P e r Dcrlreter bes JSriegs- 
miniflcrs roies ftur,?er /śaub auf bet t . jebettt Solbaleit 
offen ftcfjcnbcn 23efd)rocrben)eg (jitt.

Ungludilicficrrocife tljcilte ber P ater bas bem Sobttc 
mit unb cmpfa^l, fid; ftuuftig nicbts mcl?r gefaUcnju 
(affeu. Sofort ntclbele biefer eine illage tucgett ifjm 
roiberfrtfyreucr Jlttbilben an.

„Jft ber menfd) uertudit ?" f r tgte ber uber 20 
Piettftjafjrc jd^lcnbe 5clbrocbcl, „roili (£r gerabeju itts

IDespcnttcfl greifen? J d )  ralfje Jfju t, ntcin Soljtt, ta{j
(fr Sas fciu."

Jśarl crroics ftd) l;arlnddtig.
„IPic Sie rooUcti, Suftlier Scfjreibolb, id; roerbc 

J l jre  23cfd;roerbc bieuftlid; roeiter befórbertt, l;abe Sic 
geroarnt tttib roafd;c nteiitc ftattbc in 2 lttfd;ulb. p ic  
5ofgcn mttffcn Sic fclbft tragen," fprad; ber crfal;renc 
J llan n , jog fcitic 25rieftafd;c l;cruor unb ccrmcrfilć 
ben 5 all.

2ltu ndc^fictt Sonttlag nńtrbe beim 2lppcll fot* 
genber 2 ?egintcntsbefcf;l nerlefett: „P er Suftlier Sd;rci< 
bolb crl;dlt roegeu unbegrńnbcter 23cfcf;tt>erbc ttber 
fcinc yorgcfe^teu 5 Cagc HTittelarrcff."

pett 2Uten rourmte bic Sad)e gciraltig , cr 3 og 
etne ffielcgcnf;eit' bei bett tóaarcn fjerbet, um feinent 
2lcrgcr bic 5ttgcl fd;iefjcn 311 laffcti, bie Sraetton 
unlcrftu^le if?u lcbf;aft, fo baft ber prdfibcnl uer- 
fd;iebcnc ©rbnuttgsrufc crtf;cileu ttttb bic Sd)cllc 
mcl;rtuals gcbraud;en lnu^tc. P e r Jśrtegsminiflcr 
jog citttge ifrfiunbiguttgen ciu uttb rerfugłe battu 
hurjcr iśaub bic Dcrfcijtutg bes juttgen Sd;rctbolb 
311 etnent in bcu 2?eid;=Iattbcu f(cl;cttben pommcrfd;ctt 
Hegimcnt, beffeu JlTauufd;aflcu lebtglid; adterbauettben 
^egenben ctitflatnmtcu, baf;cr fur fociatiflifdjc 2 lusfaat 
ftcin ergiebiges Sctb ba|botcn.

ifinigc jlTonatc gtng 's bort Iciblicf?. P tc  bieberett 
Pomntcru lac^teu ttber bcu »rf;citildnbifd;en IDittb’ 
bcutel«, fcinc cigetttf;umlic^c JlTunbart unb uuperftdnb* 
lid)eit Sd;roaKerctcit, rodf;rcttb biefer »erad;luugsrolI 
auf bic nungćbilbetcn Jśaffcrn« f;crabfal?. J n t  Somnter 
tpurbc regclmdfjig gebabet, ctnigemal bei sicntlid; 
fui(;(cr IDitlerung. Jita rl, bas itaffc (Element lDcnig 
Itcbettb, fattb bies ftctnesrocgs angcttcfjm uub Tiohute 
baritt ficinc biettftlid;e 1Iotl;roenbigitcit erblidtett. 
<£iti3 clne nid;tpommerifd;c Solbatcn fjulbigten bcrfclbcn 
2lnftd)t. 23ct ndd;ftcr (Dclegenl;cit, roo bas (El;ermo- 
tucter roieber cinctt sientltrf) tucbrigeit TOarmcgrab 
3eigtc, rocigcrtcn fid; bic Dcrfd;roórcr l;duptlings in 
bic ftallen 5 lutf?ctt 311 taud;cn, es ftatn 311 2 lti=cinanbcr< 

.fcfjuttgcn, bic rcd;t gut Dcrmicbcn roerbett fiottulctt, 
aber burd; Ungcfcf;idt i'ott Dorgefcljtcit uttb UntergC' 
betteu 311 einer (Dcf;orfaim>erroetgcrung fiĉ > attfbaufd;ten. 
lTad;bem ber crftc (Eifer Dcrraud;t, entftauben ftarhe 25c> 
benften uber bie 5 oIgcn, namenlltd; ^ a r l  gerictl; itt allcr- 
gróf3 te 2 lttgfl, roeil er a is  2 tn ftifter, a is  Iidbelsfui;rcr 
galt. P ic  Utttcrfud;ungcn bcgattncit uub nerroirrktt 
tbm  follctibs bett Jśopf. € ittes 2 tbettbs łrattft cr fid; 
ettteu tud;tigcn 2?aufd; a n , perabfdumte bic llrlaubs* 
ftunbc uttb roar anbent iTagcs fpurlos verfd;rouubcu, 
ime ntatt fagte, uber bic frań j6 fi|'d)e (5 rcrt3 c, roo cr 
unm ittelbar fur bic SrembcnCcgion angeroorbett roor- 
bcu fci.

III.
J n  ber faubercu 2 lrbcilercoloutc m it ben fcf?atti* 

gen baumbcpflanstcu (Caffcu unb f;ubfd;cn (5 artd;ctt 
fpielt ftd; ju r  Som m er3cit ciu gut ilfjcil bes Samilicn- 
lebcns ber (£inn>of;ncr auf offetter S traże  ab. 2ltt fd;ó< 
tten Itac^mittagcn filjcn bie Srauett mit aEcrlct /Sanb* 
arbeiten bcfd;dfttgt, untercinanbcr cifrig fd;rodljcnb, 
Dor bett /śaustfjuren. P ic dltercu nTdbd;cn flridtett, 
bic jftttgeren fpiclett, rodfjreub bic felbftdnbigcn 25nbett 
rocit fjcrumfcijroetfcit; fte fdicucn bic unmittclbare, 
bcfdjrdttftcttbe 2 luffid;t.

S rau  lDerttcr ift tr>ie geroó(;nlid; ciite ber rcb< 
feligflen: „Iraub , C raub, trnllft bu roof;l bas /ścrttm< 
laufctt fciu laffcti uttb bcu S lrtd iflrum pf ju r  Jśanb 
ncljmeu. Scblt Ijcutc 2lbeub att ber aufgcgcbencu 
2 lunben3a^ I ciuc einjigc, fo fiommt beitte Hantcnsj 
fd;tucftcr itts 23ctt unb giebt bir ben <5 uicnad;tfiu[;,“ 
mafjnte fte bie faule 2 tcttefic, rocld;e bett 3 arten 
TDinft rool;l ucrftaub, aber liaunt bead;tete. Jm  

; lDcrncrfd;cn JŚaufc trdgt iidmtid) bas beftannte Sud;t> 
| mittcl fur ftraffdUige""^inber ftcts bcu TTamcn bes
I bam it 3uerft 2Jekanntfd;aft mad;enbcn Suttbcrf.
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Jebes Jaf?r befcfyecrt ber »f?ciligc DTaun« am  S t. 
Tliftólaustagc ciii neues, radl?renb bas atte feierlid? 
im fflfcu uerbraunt rairb. D iesm al m ar bic beu 
llam eu ber DTuttcr fuljrcitbc dltefle Cod?tcr })atf?iu 
geraorben.

„ Ja !  J a ! "  feuf^t unfere S reuubiu, „ftreng mttjjj 
man gegen bic Diabeł fciu, fonft mad?feu fie einem 
uber beu Jśopf, am uorigeit Sonutag (?aben meitie 
beibcn grófjten fid? blutig gehra^t uub gebiffen, bic 
neucu, nod? unbe3af?lten jSleibcr uou obcit bis uiitcn 
jerriffyn, bajj bic Śe(jcu f?erunterf?iugen, bafftr if?rc 
1Did?fe aber a ud; gehriegt."

„IDir t?orten's raof?l,“ meintc eine 1Tad?bariń, „bic 
ge^ńdjtigten Dirneit .fd?rieen lau t genug. Jsaut jl? r  
fie nicf?t ju  o f t , S rau  ID erner?" „(!) nein,“ autfpbr* 
tete biefe , „fruf?er t>ieflcid?t raof?l m a t, aber ftui^Iuf? 
bat mein D ianu bcu H agel, m oran bic 2 lutf?e f?dugt, 
fo łpod? eingefd?jdgen, baf3 id? auf cincit Stuf?l 
fleigeu mufj, um bran 311 hommcii, uub ba befiuu' id? 
mid? immer iii3 raifcf?cn." Dic llad?bariu fd?uttelte bcit 
Jśopf: „TTcf?int's m ir uicf?t ubel, aber es ftommt mir 
i>or, a is  ob Jf?r eiumat Cure JSinbcr 3 U ftrcitg bc* 
f?anbelt uub fie banu mieber raod?cnlang auffid?tslos 
Ijcrutnlaufcn liefcct. <£igcntlid? fiub's bocf? bic fd?limm> 
fteu Ttangcn iu ber Colonie, namehtlid) Cure Bubcu."

Dic D)al?rf?eit 311 f7dr.cn, ift nid?t Jeberm anns 
Sad?c, am  mcnigftcn bcf?agtc bas ber jdf?3oruigcu 
Craub, bic empórt fd?ric: „Jścf?rt uor Curer cigcucn 
Cf?ur, cs liegt bes Dredts genug bafu r, id? cr^icf?' 
unfere Jśiubcr, wic icf? mili, uub bebarf Curcs aufbiing* 
lid?cu Katf?C5  uid?t. DTciit DTann ucrbicnt mef?r (M b 
iu cincr lDod?e a is  utand? aubcrc f?uugrigc S ippe in 
einem gatyett DTonat."

Der fd?ónftc TDortra.ed?feI ftanb iu 2Iusfid?t, aber 
ein fiteiner Sraifd?enfaII ucrciteltc if?n biesmat. iśenlenb 
fiant łD ernets juugftes 1Dicf?t au s ber Sd?ulc gelaufeu 
uub Magie, bafj es racgcit raicbcrf?oltcn £d?rad^cits 
ciitige Jtlapfc erf?alten. „Derftfagcn raili id? bic £cf?> 
rerin, bas citctc, f?ocf?mut!?ige Dlcnfd?, fie barf nid?t 
fd?lagcn, ftctiuii l?cr, mein Jser3 d?cn, fei ruf?ig, cs foli 
mct?t mef?r gcfd?cf?en, ba f?aft' ein B utterbrot, nuu 
fp:clc," bcfduftigtc bic DTuifer. D as Jftinb fturmte 
bauoii uub lief nad? fuir3 cr IDcilc uuter bent Scifaflc 
ber Spielgenojjęu burd? bcit naffen, fd?mu(jigcu IDaffer* 
graben. Dic D lanta bcfaf?l il?m, fofort (jeraus^u* 
liomiitcu, aber nuu patfd?t cs crft red?t bariu l?crum. 
Cmpórt rcif3 t es Craub felbft empor utib ftreift il?m 
M rjet Jl>anb auf offeuer (Daffc bic JJódUciu (?od?, bc> 
f?ufs Cmpfang eiucs ftleiiteu Dcnftscttcls.

„Dic £ef?reriu fd?cint bod? itid?t gan3 uurcd?t gc> 
f?abt 311 f?abcu," bemerfifc bic lTad?baritt. Craub uber- 
l?6 rte abfidptlid? bcu gercc^tfcrtigtcu S po tt, uitb raiirbe 
rcoljl ber Sricbe Itcinc raeitcrc S tóruug  erfaf?rcu f?abcn, 
uicuu uid?t ein hldglid? uunfclnbcr )!>uub m it an bcu 
Sd?ipaii3  gebunbenem iiuuttcC f?ulfcfud?enb unter bem 
Stul?lc feiner f?óc()lid? eutruffeteu 25cfi(jcriu fid? ucr> 
lirod?cit (?attc, bic iu grojjcr cErrcgung nad? bcu lir- 
l?ebem ber i(?rcm gcticbtcu Jfióter raiberfal?rcucu Ilu* 
bilbcn forfd?tc, biefc in bcu ll)crncrfd?cn Śubcn Żcnt> 
bedite uub m it ftarficu Dorraurfcn ficincsraegs 3urudi< 
[?ielt. S ic fanb bei bcu anberen 5raueu  raafmc Unter* 
flutjuug_, ciue erąafjtte 0 0 1 1  mutf?raillig cittgeroorfencn 
Scnftcrfdjeibcn, eine ^roette uou Ueberfteigcu in frcmbc 
(Udrtcu, uoit (Dbfipluubcrn u, f. ra. Craub raef?rte fid? 
tapfer, óffnefc bic Sd?[cufeu if?rcr 23crebfain(;eit uub 
begoft bie (Degnerittncn mit einem Sd?raallc ublcr 
IDortc, raeld?c uou bicfcu m it 5infcu 3 ururfigcgcbcn 
wurben. (Beraof?ntcrmayen raufd) m au óffentlid? bie 
gefammte )d?mu(jigc lDdfd?c bes nid?t immer er- 
baulic^cu _ Samiltentebcus uub raarf fid? gcgenfeitig 
«rge llufldtf?igfieiten uub (Dcmcinljcitcu an  bcu Jśopf.

Sflbfircbcnb fitagtcn beibe Sciteu gcrid?tUd? racgen 
Betcibigung uub Derleumbung. TDiUctn mujjte fogar 
cineu 2 lbpoIiaten a is  Hed?tsbcifiaub nef?mcu uub fiegte 
]ciiter 2 Infid?t nad? baburd?, bcun C raub raurbe m it

nur 7> J l ,  eine (Cegncriu aber racgctt eines befonbers 
fd?limmcit Sd?impfraortes m it (5 J l  beftraft, bic llad?- 
barfd?aft f?iutcrf?cr aud? ttod? feiteus ber 1Derncrfd?en 
25ubcn burd? 2lusftedicn eines 5d?eucrtumpcns a is  
Sicgcsfaf?ne i>erl?óf?nt.

_ Die railben ju n g en , racld?e uou if?rer DTutfcr itid?t 
gebdubigt raerben Iionutcn, fd?radn3 tcn iu 2 lbmefeuf?eit 
bes D atcrs unausgtfeljt bic Sd?ule. Dic cDctbftrafcn 
raegcu Scf?uluerfdumniffc rcguctctt firmlid? in s  iSaus, 
raeld?c obcnbrcitt meift uom Crecutor 3 raangsracife bei* 
gctricbcu raerben mu^ten. Der 23cf?órbc rifj eublid? 
ber ^ebulbsfaben, m an honntc in 1Uicbcrl?oluugs= 
fdllen auf Jśaftftrafcn crftcnneu uub tnad?tc won 
biefer 23cfugnif5 ©cbraud?. Craub gerietf? iu ge- 
raaltige 2Iufreguug uber bas crl?altene S trafm anbat, 
bcuad?rid?tigtc fofort if?reu Dianu, m u^tc aber cinigc 
S tuubeu uor beffen Jiudilumft in s potisctgcfdngnijj 
raanberu, benu fic galt mit 2Jcd?t a is  lśauptfd?ulbigc. 
IDillcm, ber unterraegs bic (Detrduhe ficincsraegs gc* 
fd?oitt, ciltc 3 icmlid? augebcitert au fs 2 lm t uub uer« 
iaitgte uom póliscicominifjar in fo grober, un3 iciit< 
lid?er lUcife bic fofortigc 5 rcifaffuug feitter 5 rau , bafj 
ber riefenftarlic cf?cmaligc J';urafficrn>ad;tmciftcr if?ti 
eigeuf?anbig am  /tragcit paditc uub 3 iir (fiattiu in bic* 
felbe Sellc befórberte, allcrbings 25cibc nad? cincr Stunbc 
raićber faufen licfe. J n  drgerlid?cr, bófer Stintm uug 
crrcicf?tcu bic <Oebcmutf?igtcu if?r iśeitn, 3 uuad?ft folften 
bic u,augenid?tfc uott 23ubcu, racld?c bcu gan3 eu 
fd?tiinmen Jiaubel verfd?ulbct, if?reu £of?tt ausgc3 al?lt 
ctf?alten, S trad is  mujjtcn fic im udd?ftcu Dle^gcr* 
taben felbft eincu ffid?feu3 iemer f?oIcn, m it bem ber 
Uatcr fic jdmmertid? burd?blcutc.

Craub mad?te f?intcrl?cr if?rcm Dlaunc bcit Jśopf 
nocf? radrmer uub f?e(jtc if?n auf, <5enugtf?uuug fu r 
beu erlittcncn Sd?impf beim 25urgcrmcifter 311 f?eifd?en. 
„Befd?rocrett S ic fid? fd?rifttid?,""lautctc ber hurje 25e< 
fef?cib. „IP0311 fiitb Sie 25urgermcifter, racnu Sie mife* 
f?aubeltc S tcuer3af?Ier nid?t fd?u^cn, id? bitt raiber* 
red?tlid? cingcfperrt raorben, racrbc bem S taatsauraalt 
2 lti3 cigc mad?cu, an  litcinen Sd?raicgcruater fd?reibeu, 
ber bringt bie Sad?e im 2?eic^=tagc 3u r Sprad?c uub 
braubm arfit Jl?rc poIi3cifd?crgctt uor ber gau3 en IPcIt," 
brulltc.bcr weftrdnlitc uberlaut unb fd?lug babci bróf?ncnb 
auf bcu Cifc^). D as Stabtobcrl?aupt raics if?m bic 
Cf?ur unb paditc beu lUibcrftrcbeuben am 2lrmc. Cs 
eutftanb eine ftleinc 2Jcmpclei, bei raeld?cr bes Burger* 
meifters Jiodi argen Sd?abcit litt, IPillcnt aber uou 
ben f?crbeigeci(tcn p o li3 iften fcf?r rafe^ an bic £u ft bc> 
fórbert raurbe.

2lbcnbs ubcrbrad?ten einjelłtc Srcunbc unb i5c* 
noffeu if?re (Dludtrauufc^e 311 lUillems )śctbentf?at. Die 
^ciligc Jj>ermanbab ift in biefett Jiłrcifcu nicm als bĉ  
fonbers beliebt unb frcut m an fid? uber jcbeit ifjr ge* 
fpicltcn Sd?abcruadi. Don bem uiclett praf?Ien, Sprcd?eu 
unb 2?aud?eit raurben bic Jśefjlcu trodieu, bcsl?alb bic 
S u  ben nad? B ier uub Brantitraein ausgcfaubt. D as 
5af?lcn ging um. Cin mufifialifc^cs iDcnic cntlodite 
fciitcr 5ief?f?armonifia f?citcre unb hlagcnbc IDcifcn, 
m an tan 3 tc unb grdllc b is tief iu bic 1Tad?t I?inciu. 
Cs lagcu fouict Jślagcit gegen bie lDerncrfd?e 5am ilic 
raegcn fortgcfc^tcr Derlc^ung ber eingefuf?rtcn )Śaus* 
orbnung r>or, bag bicsntal bic Idngft angcbroI?tc 
lDof?nuugslmnbiguug rairklicf? crfolgtc. ITuit 3ctcric 
Craub lo s :

„D as braud?eu rair un s nid?t gcfaflcn 311 laffeit, 
iu bciucm Dienfiucrtrag ift frcie 1Dof?uung gcradf?rt. 
Die 2Iusbcutcr fiónncn uns ficitt beliebiges £od?, ficincit 
Jauubcfiall anroeifcu. IDir 3 ief?en _nid?t freiraillig aus, 
fangen lieber einen procefj an, fiuubigcn tl?un fie bir 
bod? uid?t, fie f?abeu bief? uicl ju  iutl?ig u. f. ra . ' 1

‘ Cinigc lDod?eit fpdter mu&te IDillcm eine 14tagigc 
©cfdugitifjftrafc abfiljcn, bie if?m racgen feiner 'Hauferci 
m it bem Burgcrmcifter gcricf?iltcf? juciltaunt raurbe. 
Daburd? roefcutlid? crnuc^itcrt, f?at(e er nunm e^r getn 
gcfd?raicgcu, aber bas litt Craub nid?t. Sprac^ er

8
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banon, es marę Scit, (id) um eine aubere TPj>ijmiug 
umjufcfjen, m an fjabc iljin eine (Delbcntfcfjdbigung an- 
ftatt e>cv-3TlietI?freif?eit angeboten, banu luibcrfpradj fie 
fjeffig unb bcljauptctc, bas fcicu alles nu r blinbc 
Sdjrcdsfcljuffc unb licine ublcu 5oIgett 311 bcfurdjteu. 
Dcm JlTaunc mar babci nidjt moljl ju  UTutlje, er Ijatte 
liein reines wcnujfeit, fónbern Perfdjicbencs auf bem 
jSerbljoIje, bas er feinet 5 rau  niilm geftcljcu modjte. 
ł£r erinueitc fidj eines ftam m ers, ben cr forglofer* 
meife in einem (Bcbldfecijlinber 3 urutfigelaffen unb beffen 
p fd lligc  (Enibcdmug einen bófeit B rud; bcim 2 lnlaffcn 
ber lliafcfjine allciu gcljinbcrt Ijatte. itu rjlid ) ftiirjte 
ein ąrójjetcs JlTafdjinciiftudt infolgc feiner Unrorfidj- 
tigficit, 3 erbradj unb mmbc pon tljm Ijcimlidj geflidit, 
ber Scfjabeit jebodj eiitbecht unb ber UTafdjincubam 
anftalt gcmclbct, bie mehiger uber bas llnglM t felbft 
a is  itber bie eigeumddjtigc Pcrtufdjungsabfidjt jurute. 
Dtefe wab dfjiitidjc UMltomtnniffe mufjtcu bas Per* 
traueu iu ben femft tudjtigcn Jllontcur erfdjutleni unb 
ftonuten bie i>ermeintlidje fldjcrc Stcllung bod; einiger* 
ntafjcu gcfdfjrbcn. 2lbcr bas Ijalsftarrigc IPeib blieb 
bei fiinen leifeu 2lnbeutungcn taub, nótfjigfe Ujm einen 
redjtsliuubigeu »Sovke[f(edjer« auf,  ber nad) ifiufidjt 
bes Dicnfli>crtrages Itedt beljauptete, bie lPoljnung fei 
uiilińnbbar, einen fćrmtidjcu proteft gegen bie 2 lu s‘ 
mcifung entmarf, ber uugludilidjcrmcife abgefanbt unb 
m it fo.fortigcr /iunbiguug ber Stelle beanlmortct irnir e, 
ba bie Porgcfetjteu mciterc Pcrmittlungswerfudje fur 
unangebradjt unb erfolglos Ijielten.

ITadjbcm IPillem anbermcitigc 23efdjdftigung auf 
einer benadjbarfen Sedje a is  llTófcfjinenfteiger gcfun> 
ben, ba prafjltc Craub: „Jcfj biu frolj. bafo mciit 
JlTaun bie ausm drtige Scfjiubcrei unb piadierei nidjt 
mcljr uótljig (jat, cr bcliomint einen ruljigen Pofteit, 
gutes (Bcbalt, frete TPoljnuug m it S tall, ©arjeii unb 
£anb, audj 23ranb unb licfjt. J d j biu bie &auptt>er* 
anlaffung, bafj mir nidjt nadjgegeben, unb bcreu's 
nimmer. lllduner finb iu foldjcn Sadjeit mandjnial 
fdjmadj, man mu (3 ben (flclbfódscu bie Safjue 3Ci§In, 
fonfl unterbuttern biefe 2 llics.“

jDa S rau  lPcruer nunmeJjr auf bent Canbe lebtc, 
fo mollte fie audj £anbm irtljfdjaft treibeu, befdjaffte 
bcsljalb eine 5iege, ein (jalbes Duljcnb M ljite r nebft 
lialju  unb erlninbigte fidj nadj ber beften Bejugśquelle 
fur jungę Scfjmeine. Des (Dberfleigers (M ilen ftief; 
bart an ben iljrigcu, infolgebeffeu bas fdjlcdjl be- 
roacfjte Seberuiefj tdglidj bort ciitbradj unb maudjes 
Beet renpńftete. 25efdjmerben fjalfen nidjts, mesljalb 
ber cm porte llad jbar eines Cages luiv,;cr iianb ben 
tóafjn nicberfdjo^ unb mit ber Bemerfmng (jcruber* 
fanbte, bafj es ben fśń^nern. aud) fo crgeljcn tpurbe, 
menu bie (Jinbrudjc iu fcinen (Garten nidjt auffj6 rten. 
Der Ijcllc 5an lt bradj a u s , ber fidj rafdj ju r  fórm> 
Iidjen Scfjbc jmif^jen bcibcn łśdufcru fteigerte, mobei 
uaturlidj ber Jlutergcbeue unb beffen Samilie ben 
jjftrjercn  ^oącn. Dem ungludilidjen, ftcinesipegs 3 ait> 
liifdjen IDillcm m ar ber S tre it citt iDreucl, er badjte 
an frufjerc (Ertcbniffe unb fndjte feiue S rau  ju  bc« 
fcbmidjtigcu, Itam aber ubel an.
_  „IDas mutheft bu m ir 3 1 1 /  licifte fie, „idj, bic 
Codjter ciucs 3icid)stagsabgcorbnetcu, foli uor bem 
aufgcblafeneu JlTenfc^en ha^budicln, feiue (Drobljeitcn 
unb (Bcmeinfjeitcn ruljig bulbcu. Du follteft bidj 
fdjdnten unb bcine 5am uic beffer fdjuljen."

TDillcm feufjte unb fdjmieg, er mollte bte Sadje 
nidjt auf bie Spi^e treibeu, fcfjon eimnaC Ijatte (traub 
bei dljnlidjer ffielegenfjeit ifjreu Jlerger an irbenen 
itudjengefdjirrcu aus^ulaffeu begonnen. (£s ftonnte 
jebodj nidjt feljlcn, bafj bas bienfllidjc uub pcrfónlidje 
Uerfjdltnifj 311 jeinem uumittelbareu Uorgefetjten, ber 
iljn oft berb riiffelte, ein rcdjt unaugencljmcs unb ge* 
fpanntes murbe.

Jlurslidj erft eingetreten, einen alten, 3 u(e^t etroas 
fdjlappeu (Srubenuerroaltcr erfetjeub, redjtfcrtigte ber 
iTadjfolger bas Sprid jrport: ,lleuc 25efen keljren gu t“

unb bradjte gemiffe ftiengc, allmdfjlidj iu Pergeffenljeit 
geratfjene Bcflimmungen ber 23etricbsorbming mieber 
rńdifidjlslos 3Ur 2 tnn>enbuug. ćiite bumpfe tudljrung 
Ijerrfdjte fdjou Idugere 5cit uufer bcu Berglcuten ber 
betreffenbeu 3edje, bic m ir eines 3 'nbenben Suitliens 
311111 Jlusbrudjc beburftc. 2 lls  bei einer Cćljnuug be« 
fonbers wicie S trafabjugc erfolgteu, aufjcrbem roił 
einer iHufdjdrfleu fiianbljabung ber Dorfdjrifteu uber 
Sdjidjlbauer gemuuftelt itmrbc, ba roltetcu fidj bic 
unjufriebcncn, aufgcbradjtctt Bcrglcute 3 ufummcn,  
unter iljncn ein gut dljcil 23etruulteiicr unb frentbes 
cDefinbcl, fturmtcu nad? ber lPoIjnuug bes (Dbcrftcigers, 
um biefeit 3111- Pcrantroortung 311 3 ićljen, fanben aber 
bas J&aus uerfdjloffen. tfiu Steiurcgen praffelte gegen 
bic Jjcnfter, ber nafjc Sicgelljaufcu bot reidjlidjeit tfic> 
fdjofiuorrallj, felbft TPeibcr unb jngcnblidjc Cauge- 
uidjtfc madjten (Debrauc^i baoon. Durd) bic erbrodjene 
Cljur brang man ins J.m ere , 3 crlrummerte )H6 bcl 
unb (Derdtljc, plunbcrtc ben J3eHer, bic porflefunbeneu 
iDetrditlte fofort jubetnb genicfjcnb, m as bie S tim m ung 
gerabe nidjt friebfertigcr madjtc. 1 'ie 5am ilic bes 
(Dberfleigers m ar gefteru fdjou in wolier Jlufregung 
uber bie fdjlimmeu (Derucfjte 3 U Ulirmaubtcn gefloljen, 
cr felbft aber beint ITaljcn bes iBcmaltljaufcus burdj 
bcu (Barteu non Ijitttcn iu bic IPcrnerfdje IPoljuuug 
gceilt, bort ein Pcrftcdt erbittenb, bas iljnt IPillem 
oljnc 5ógeru gemdljrtc.

„Unfcrn 5 ciitb mtllff bu uerbergen, ifjit ber gc< 
rcdjtcu Hadjc ber ntifjljaubelteu 2 lrbeiter cnt^ieljen, 
bas bulbe idj nimmer," mibcrfpradj Craub (jeftig unb 
flog fjinaus auf ben frcieit p ta ^ ,  m it milbcn webdr- 
bcu unb fdjriller Stim m c bic Pcrfolger fjerbeilocftenb: 
„Sicrljcr, Ceute, Ijierfjer, in unferm Jśaufe ftcdU ber 
feige Jiterl, re rlang t bic 2luslicferung, mciii JlTauit 
barf fie cudj nidjt meigeru."

Dic JlTcnge mdlilc fidj uadj biefer Scitc unb 
moflte ins flau s  briugen, midj aber pló^lidj jitrńdł. 
IPillem, eine mudjtigc*tfifeufiange iu ber Jśanb, Ijinler 
iljitt ber mit einem Heooluer bemaffnete 0 berflcigcr 
mcljrlcn bcu (Eingang. Der fdjtncrc S tab  bcfdjrieb 
/ire ife , bcncit fidj lliem aub 311 naljcit magle.

„lllit (£udj Ijabeit nur nidjts 311 fdjaffeit, aber 
ben ©berftcigcr m ugt 1 I;r uits ubergeben," nerlanglc 
m an uou IPillem.

„Der IPcg 3 u iljin gefjt uber meincn £cib, fjeran, 
mer JGuft (jat, mit mcinem 25cfeuflicl 25elianntfdjaft 3 U 
ntadjen," antmortetc biefer ftol3  unb lińfjn.

Die Sufjrcr bcrictljen unb bcgaitncn Hntcrljanb- 
luugcu, IPillem ermies fidj feft. „ J j jr  Ijabt bic 5olgen 
311 trageu," m arnte man iljn uub brang por, mufjte 
jebodj fdjnelt bcu 2 iud!3ug an tre ten , benn IPillem 
Ijanbfjabte feiue TPaffe meiftcrljaft unb fjielt 2l(lcs in 
adjtungsroller Sntfem uug. „IPerft ben CoIIcit mit 
Sicgelfteincn tob t, menu cr nidjt Ijórcn mili," brullte 
ciuc Stim m c au s bem Iśaufett, ber ben guten 2Jatlj 
fofort befolgte. Jś>agclb:dji fauften um  bie Ituljncn 
Pertfjcibiger bic Steinbrodicu, ein gaiyer Siegcl tra f iljn 
mit notlcr IPudjt am  Jtiopfc. 2 lcd?3enb fanft IPillem 
in bic JŚuice uub fdjlug banu bumpf auf ben 23obcn. 
Sroeimal Iniallte ber Kepoloer bes (Dberfleigers, aber 
beffen Scfjidifat mdre iwoljl bcfiegelt gemefen, menu 
nidjt plóljlidj ciuc lileine S d jaa r beljelmter (Druitródic 
fidj 3 mifdjcn Jśaus uub 2tufturmcube gefdjobcu Ijatte, 
an iljrer Spitjc <£(jren'2lmtmauu Sdjultc<Sdjnotterbcd!, 
ber in  Itlnger Porausfidjt 3 citig nom £anbratfj Per- 
ftdrfmng erbeten unb crljattctt Ijatte. l l li t crfjobcucm 
P a lla fd j, ben cr cinft a is  Keferpeoffeicr im grogeu 
Jieitcrliampfc r>on )1Tars-la-iTour fo tapfer gcfdjmuu< 
gen,  bouueite cr ben 2 lufrufjrern eittgcgeu: „5urudi, 
ober idj commaubire Sciier." Sdjuijbcreit lagen bie 
cDenbarmen im 2lnfdjlag. (£in3 elne S teium urfc mur> 
bcu uodj gemagt, eine blinbe Salnc in bic JCuft fduberte 
jebodj ben p ia^ . 2lm 25oben nebcit bem (Defallencu 
aber kniete ein IPeib, raufte fidj bie Jśaare uub filagtc 
im bitterflcu Sdjm ci^c:
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,,JITciu JITauit ift crfd;lagcn unb id; Derrud;te bitt 
H>auptfd)ulb b a ra n , tuerft mid; ins (Befdngnifj, id; 
l)ab' Scffcrcs nid;t ucrbicnt."

Sorgfdm  trug m an bcit aufd;ciucnb £cblofeu ins 
J&aus. Der f;crbeigef;o!(c 2 li'3 t ftellte ctiicn fd;luitmeu 
Sd;dbetbrud) fcft uub erftldrtc fpd tcr, 6 afj es ifjm 
pollflanbig rdi[;fe[(;aft, luic Jcn tan b , beffcrt Sd;dbel 
nid;t pott t£ifcn fei, einem bcrartigcn IDurfc nńbcr- 
fief;cu konne. <EI;alfdd;lid; jcbod; gcttas IDillcm liad; 
mcf;rmód;cntlid;em fd;tperett itraukcnlager.

I V .
„llid;t bie b irW i^ en  Sd;ulbigen, meiite jsc rten ’ 

(fiefcfyrporenen! fi(jcn F;icc auf ber 2 luklagijM itk, fon- 
beru an Stelle il;rer anue, i>erfuf;rle 2trbeiter; bie im 
Sd;ii)eif3c bes 2 lntli(5cs bas karge tagtid;e 23rot liaum 
ctmcrbcit, bie unter f;arten <£ulbcl;ruugcn unb Sorgcn 
ums Dafeiu rintjeu, bie, gebriidit uub ntififyanbelt, fid; 
eubtid; gegen il;re petuiger crf;obctt. Dic óffcutlid;c 
flTcinung l;at meitte (Tlicntcu fd;on frcigefprod;cn. 
Vox populi, vox dei, aber blefem ilrt(;cile loerben Sie, 
meiite Jacrren, beffeit bin id; gemijj, bie red;t(id;e 1t>eil;c 
burd; eiit eiuftimmiges Uicf;tfcfputbią gebett, bamit gleid;- 
jeitig fd;nóber 2 lusbeiituitg bes )1Titmcnfd;en 11116 l;afj< 
lid;er lOeminnfudit bas pcrbiettte Branbmalaufbrucficn," 
alfo fd;Iof3 ber Mjiptoertfyctbiger, ein ftrammer Demo- 
krat, fciiie 2 !ebe.

„©ul gcbriillt, £óm c, nur fd;abe, bafj bie fd;óttc 
Paulie nid;t anbcrsmo gei;altcn murbe, fie mdre fid;er 
nod; mirkungśpoller gemefen," bad;te ber ctm as fpott- 
fńd;tige S taa tsan m alt unb fu!;rtc in kurier (£ntgcg< 
iiung bie 5 rage mieber auf if;rc. tl;atfdd;lid;en ©hinb- 
lagen jurudt, fteflte bie n>irfilid;cn, kcittesmegs gerin- 
gen £of;ttbelrdgc bev 5ed;e fcft unb tabelte, baf) man 
bcit IDcg einer ernftlid;eu i5efd;mcrbe gar nid;t eiu= 
mat pcrfud;t F;dttc, foftbern fofort 311 3er(tórung, p ium  
berung unb £l;dUid;keifctt gefd;ritten fei.

/ t ia r  unb fad;lid;, gercd;t unb bod; fern pou łśartc 
gab fd;liefilid; ber Dorfifjenbe bie Jftcritpunkle ber Der- 
l;auflungcn mieber. i Inter bein ćinbrudtc feiner lid;f= 
wilcu Darlcguug crfolgtc jiwar bie gnmbfdijlid;e 23e- 
ji)l;ung ber bd;ulbfragett, aber ubcrall liefjen (Be- 
fdjmorene unb 2?id;tcr bie milbeften 2 hiffaffuugen gclten. 
D is  I;;d;fte, menige foauptbefd;ulbigtc treffenbe Straf* 
mag mar s>  Jaf;rc  (Bcfdugnig. Craub n>uvbc 311 1S  
llToitaicn Jśaft pcrur!f;cilt. Sic iuad;te kein Jśef;l aus 
iljrcnt uugli:d)tid;cn tEingrcifcu in bas (Trauerfpiet, 
enifd;ulbigte es m it ber tiefeu (5 erei3 tf;eit gegen ben 
1Tad;bar, bem fic cinc bcrbc£ef;rcgegónnt (;abe, of;ne aber 
fcmals an eine crufltid;e £cbeusgefdf;rbung 311 benheu. 
Diefe Tllógticbkeit fei if;r crft in crfdjredicitber IDeife 
stad) bem 5allc if;res JlTannes h lar geroorbcu. Dic 
®efd;n)orcnen einpfal;ten fie ber (Duabc bes Jitónigs, 
; )iid;t bes TPcibcs, fonbent bes Jllannes roegen, ber 
ftef? fo Tuadicr benommeu", nieinic ber (Dbmann.

TDillem lófte feine Jlauśf;attuitg portdufig auf. Dic 
)tldbd;ett fiamcn unter btc Śittige ber (Drofjmutter, bic 
befianntlid; nid;t m it fid; fpaf3eu Uef3 , fonbern bc3 ug- 
lid; J.Unberer3 iel;ung au  atibemdfjrten (Drunbfdijcn feft< 
f?iett. Dic Ju n g en  nnirbcu einem £ef;rer auf bem 
lanbc ubergeben, ber fid; tnit ftrenger 3uĄ>t rebtid; 
bemiil;te, bas Derfdumie ttad;3 uf;olen.

„c£in ilngtńdi hommt utc atlein," (;eif;t es im 
rolfesmunbe, aud; bic (EUern C raubs (;attert ben £ei-- 
bcnshcld; nod; nid;t getccrt.

„«Sro|mutter, (Bro^mutter," rief eines (Tages bie 
lEtiftctin, „komm gletd; in ben (ijarten, (Drofjr>aier fitjt 
bort, bat einen 2 ?rief auf ben Anieen liegen unb weint 
fcitterlid?." ,

cErf^rodicu eitte bie 2(ttc i)erbci unb !as, na^ibem fic 
ijirc JśorubriEe aufgefe^t, bas if;r fd;roeigenb gercid;tc 
Schreiben, befc^ics lautete: „£icbe (£ttern! IDeun J f ;r  
biejen 25ricf erf;attct, fo bin id; iua[;rfd;einlid; fef;ou 
auf bcutfd;cin 25obcit unb ffiefangetter in )1Ie(j. Dafj 
id; fef;r batb au s bem Depot ber Srcmbentegion in 1

21tgier nad; Coufiiu a is  1Tad;fd;ub unb <£rgdu3 uug ber 
burd; ita m p f uub Jiranld;eitcu getid;teteu 2ieif;cit ge> 
fanbt murbe, i fi Cud; befmunt. Don 1 en S 25ataitlonen 
ber Srembcntegion befiitben fid; 3 tuei i>oI(3d[;ligc im 
fernett tOffen, ido m an if;rer iua(;rfd;ein!id; nid;t fd;ont. 
(£Ifaf;>£ott;ringer, Sc^mci3 cr, Deulfd;c — bic meifteu 
aus 5ubbeutfd;tanb — bilbeit bic iśauptbcffanbt^eite, 
wesf;atb aud; cftfaffcr p ia t t  unter ben )nannfd;aften 
bie gen)6f;n(icf;e Umgaugsfprad;c bitbet, mdbrcnb felbft* 
rebenb bienfttid; nur 5rau3ófifd; gitt. 2tIIc Stdubc 
fiitb uertreteu. <£iri ©fp3 ierburfc^c unferer Compaguic 
w ar felbft cinft Cicufenaut unb 3 cid;ucte fid; burd; 
pI;itofop!;ifd;en ©feid;mutf; gegenuber ben IDanMungen 
bes Sd;idifa(5 aus. Dic D iscipliu ift furd ;tbar ftrcitg, 
befoubers unerbittlid; roerben Huge(;orfam uub 2lus= 
rcifjerei beftraft. Bei Son OTat; befertirten 30 £egio< 
ndre, 17 licbrtcu 3 urudi, alle ipurben hriegsrecbtlid; 
erfd;offeit. „Clairons, la marche de la I.ć^ion,’1 !;ieg 
cs naci; ber llrt(;ei[st>ollfircduiug; bas gatt^e 25ataillou 
prdfcntirfe bic ©ebcf;re unb marfd;irte mit filingenbem 
Spicie au ben Cobfcn uorbei. Dic arnteu iEeufet tiattcu 
nod; ein befferes £oos a is  if;re Jitameraben, beitu 
einige ilage fpdter irieb in tśuć ein Sloft ftromab- 
luarts, auf bem _bic grdfjtid; ucrftunuuelteu £cid;ett 
ber 13 auberen Solbafett fagett, bic ber Seiub uus 
3ufanbtc.

HTein JŚauptmanu m ar ein a tter Jitriegskucd;f, 
ber unter alleit Soitcn gebient. Selten konnte id ;'s 
if;m rcd;t m ad;en, gegen uus p reu^eu begte cr fid;t= 
fid; eine gemiffe 2 lbueigung. llTatt fag tc , tpeit cr 
1870/71 in ber (Sefangcufd;aft unticbfamc (frfaf;tiuigcn 
gemad;t. ITad; einer fd;mdf;lid;eu Bcf;aublung bc< 
[d;mertc id; mid; uber if;it, er erf;ictt einen Huffel, 
id; aber tuegeu bicnftmibrigcr . Jitlage 30 Cage sallc 
dc police. Uom 2 tcgen gerietf; id; in bie Craufe. 
llnfcre (Tompagnic mad;tc einen Iilcincn S trcif3 iig 
gegen bie fd;m at3 en 5(aggeu, mcld;c bas £aub plfim 
berub uub Dcrl;eereub burd;3 ogcn. Die tóefangcneu 
rourben alle glcid; mit bem 25ajonctt ntcbergeftojjcn, 
bafur fd;nittcit bic Jtduberbaubcit ben in il;rc /Sdnoe 
fallcubcit Dermuribeten unb ĆTjbteu fofort bie Jśópfc 
ab. 2 tm fiinften (Tage bcfa(;l mid; im £agcr nteiit 
Scrgcant ju r  2 (rbeit, obfd;on au mir keinesruegs bie 
3iei(;e mar. J d ;  3 Ógertc, mutbenb tief ber ‘ Unter* 
offi^icr 3um JSauptmann, ber fofort mic^ firuinnnu- 
fd;lic(3eu befaf;l. La crapaudine ift eitte fd;cuglid;e, 
fd;iutpflid;e S tr a fc , meld;e, urfprunaud; bei ben ein- 
geboretten Jtcgimentern in ben (breit3ÓVten 2 llgiers an< 
gem attbt, jutoeileit bei ber Srcmbenlegion im 5elbc 
uer!;dttgt tr>irb, ob bei ben reiu fran 3 Ófifd;eu 2Iegi- 
menterń aud;, mei& id; nicfjt, m ó i^fs jcbod; bc3 rocifcln. 
J d ;  ftrdubte tnid; ttad; JJrdften, es l;alf n id ;ts , m an 
fd)ttiirte bie ^cffcln fo eng, bafj bie Stridse "tnir ins 
.Slcifd; fct>nittcn. Um ntein IDutf;' uub Sc^m ergis*  
gebróll 311 erfticken, liejś m ir ber Jlauptutanu einen 
itnebcl in ben JTIunb ftedten, battu perlor id ;'s Se-- 
mufjtfcin; ein f;i^ iges, lebensgefdf;rlid;e5 Sieber 
ergriff mid?. Dic 2 £cr3 te bes £ a 3 aretf;s rounberten fid; 
iiber mciue © eucfung, aber id; blieb ein kranfier, 
fied;er JTTauit, ber a is  bicnftuntauglid; ctttlaffen 
merben mu^te. € inm al pernaf;m man mid; ju  })ro> 
toftoli, anfdtieineub auf Deraulaffung bes ©berar^tes, 
aucf; fprac^ m an t>on einer 2 lit3eige f;ófjcrett ©rtes. 
Scf;r balb murbe id; cingefd;ifft unb ftieg in Coulon 
ans £anb, rcrmeilte langere Seit in fiuaran taine, er- 
lebigtc einige bicuftlid;e 2 1 ttgelegcn(;eiten, iibergab 
biefen 23ricf ber poft unb fdje mid; morgeu auf bie 
Cifenbafyn, urn gerabesmegs nad? Wet} 3U faf;r_en, mo 
id; micf; fofort mclbctt merbc. Dic m ir bci>orftef;enbc 
Scftungsftrafe kann nid;t fd;limmer feitt a ts  bas £r< 
lebtc unb fd;rcdtt mit^ itid;t jurftdt. IDdrc id? nur 
ein gefunber Jtlenfd;! Diele (S ru |e pon Curent So^nc 
Jfiarl." v r

lDenige Cage fpdter berid;teteu bereits bie 5ei< 
tultgen aus )llel3 iiber bas (Ereigiti^. Sofort reifte
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ber 2 Utc nad) bort — bam ats genoffett bie Heid?stags< 
mitglicbcr nod) frcic <£ifcnbaf;nfaljrt — unb fanb 
nad; lattgem Sudjen feinen 5of;n in bcv (Befangeu* 
abtbeiluug bes (!wruifont<iAarctl;s. Der leitenbc Stabs= 
a r jt , jufdlftg 3cugc bes 1Picberfcf;ens, tróftete ben er* 
fd;i‘itiettcn Pater unb empfafyl if?m ciu (Imabcttgcfud; 
an aUcrf;ód;ftcr Stelle einjureidjen. Porldufig geftatte 
ubrigens ber Sd;rodd;c3 itftanb bes Jiuaitftcn bcffeit 
(Entlaffuitg aus bem £ajaretl; n id ;t, m as er 'ais 2 l t 3 t 
unuwipunben crftldren roerbe.

Bei bent IPorte »(Snabengefttd;« uberlief cs ben 
Socialbemoftraten eisluilt. IPetdjc (Eruicbrigung fur 
eincit parteiuertreter itn 3icid;5tagc, bic J5armf?erjig‘ 
hcit ber itrotte anjurufcn, roas rourbett bie 2 ltt(;dngcr, 
bic IPafjter fagen ? Hub bod; gęjd;af; bas arifdnglid; 
Itaunt Denfibare, a is  bic llacf;rid;t ber Perurtfjeilung 
bes Sobnes ju  mcf;rjd(;riger Seftungsf;aft aulangte. 
„(Es rodrc cinc Suitbc unb Sdjanbe, menu ber armc 
ju n g ę  einen cityigcn Cag Idnger im (Befdngttijj 
fd?marf?tctc, mcii feiit P ater aus fa(fd;er Sd;am  eine 
uhfd;ulbigc (Eingabc nidjt uitterjeid;uen roili. Peter, 
P e te r! tl;uft bu’s  niefyt, fo fdjrcibc id; unb ftcf;c um 
lOnabe, ber jSaifcr roirb’s  einer gebrod;cncu ITTutter 
unb beim'itf;igen <£l;riflin nid;t rcrargcti, rocnit aud; 
bereu Ulanu ein (;erjlofer Soeialbemolirat ift," erfildrte 
bic 2 lltc beftimmt unb feft. llod) felbcu 2 lbcnb reifte 
Sd;reibotb nad; B erlin,- roo ber Heid)stag gerabe 
tagtc, unb uerhńnbete in ber ndd;ftcn Sraetionspcr- 
fammlung fcinc JlTaubatsmcberlegung, rocil er fid; 311 

einem Sd;rittc gesroungen fe(;e, ber mit ben flrcngen 
©runbfdjjcn ber p a itc i fcfjtcdjt ucreinbar fei, bctt’ er 
aber a is  P a te r , a is  (Oatte tjjuit muffe. Hufjig unb 
getaffen ev3dl?Ite er ftut3  bas Scfyicftfal fciucr jśinbcr: 
ber dlicftc SoI;n in 2lincrifta t>erfd;oUcn, bic (lod;tcr 
im (Defdngniffc, ber jńngftc Sol;tt 311 mcljrjdfjrigcr 
5efiungsftrafe uerurtljeilt. „Pon I;tcr gcl;e icł? ftradts 
ju m  JSricgsminifter, f;ab’s  meitter S ra u  gelobt, nid;ts 
nermag mid; bar>on ab3 ul;alten, tnód;tc aber bod; 
(Eurcr 2ld;tuttg, (EUres ITCitlcibs nid;t cutbefjren. Uer= 
fagt m ir biefen Croft nid;t, id; bitte iuftdnbig barum," 
[djlofj ber fd;rocr geprufte JlTann fcinc Hebe, erf;ob 
ftd; lattgfant unb erroartete gebcugtett Jj>auptes bcit 
Ilrtfyettsfprud) ber 2luberen. Cangcs StiUfd;rocigctt 
l;errfd;tc, fcfyon roollte ber 2 l(te wón banneit 3 tel;ett, 
ba fprad; bas burd; ftarre ©'ritnbfd^e, f;ol;e Bcgabuttg 
unb anerftanntc Sittenftrengc 3 um ©raftcl ber Sraction 
geroorbcuc partc if;aup t: „tOcnoffc Sd;rcibotb , id;
kann ' (Jud; nid;t tĄbcltt. j f ; r  f;abt łścrbes erbutbet 
unb bringt [reiroilltg bas (Dpfer bes f;ód;ften <Ef;ren= 
amtes, bas roir vcrtcif;cn fiónncu. TPir ncl;mcn's an, 
aber of;nc ©roli, o(;ne )H ifjad;tung; mit Bebaucrit

fcf;en roir (Etid; fd;ctben. /śier ntcinc teanb!" 2 1 Ilc 
2lnroefenbcn folgtcn betu Beifpietc bes 5ul;rcrs.

„2 icid;cn Sie bas ©uabengcfud; fofort citt, berid;tcit 
Sic uber Jf;res Sofyncs (Erlebniffe im 2lustanb, id; 
roerbe nod; f;cute tclegrapl;ifd; (Eiitfcitbuitg bcr_ 2lctcn 
uerantaffcu tttt6  nad; bcrcu Bcfunb S r. JTTajeftdt be» 
rid;tcn, f;offeut(id; gunftig," befd;icb ber Jśricgsminiftcr 
ben BittftcIIer mit gcniol;uter Jj>óflid?fteit.

Der 5ufatl fugtc cs, baf; att einem unb bemfclbeu 
Cage ber iia ifcr bic bcibctt Begnabtgungcn unter3 cid;= 
ncte. 2ltt bcit 2?attb bes Bericf;tcs uber jSarl fd;ricb 
er mit B lauflift in grofjcn Bnd;ftabcn: „fśat ftd; fd;roer 
gegen bie Disciptiu ncrgangett unb ber 5al;tienflud;t 
fd;ulbig gcm ad;t, aber roo bic Porfcfjuitg bereits fo 
l;art geftraft, ba ftómtcn irbifd;e 2 iid;tcr fd;rocigeit. 
Bcgttabigt! 1P. 3{."

/iu i '3  f;intercinanber trafen bie (5cfd;roifter bei 
ben CEttciit ein. IPillem f;attc fcitte S rau  abgcl;olt, er 
bcabficl;tigtc, fid; um cinc frcic JTTcifterftcIlc in ber 
)llafd;iucnbauanftalt, roo er roat;rcnb fciucr erfteu 
<£l;cftanbsjaf;rc befd;dftigt geroefen, 311 beroerben, unb 
fd;ien bes (trfolges fid)cr.

(Es roar citt fd;mcr3 lid;es IPicberfefjctt. Der atte 
Sd;rcibotb tra t einen 2lugcttbtidt in bic TPirt(;sftube, 
bie anraefeuben (Bdffe gcrool;nterma6 en 311 begrufjen. 
21 m rttnbcu S tam m tifd; fafjcit inefj.rere (Dcfimtungs- 
genoffen, fic ruf;mten bic 5ortfcf;ritte ber Socialbcmo- 
itratic, roctd;cr bic Suhunft gcf;óre, traitltcn auf Bc- 
feiiigung alter Porurtf;cile , 5tanbcsuntcrfd;icbe unb 
(Tbroiie. auf bic Dcreinigtcn S taa ten  voit (Europa u. f. ro.

„lleutc Itanu id; cud; ficinen Befd;ctb lf;utt, l;eute 
nid;t allen Siirftcu fhtd;cn, bentt (Einer gab mir ntcinc 
Jśntber roieber. Scgcu auf if;n unb fcitt Jśa tis !" fprad; 
ber 2lttc mit bcroegtcr Stituntc unb rounfd;te bcit uer* 
blufften jSreunbcn gutc lTad;t.

J t t  unfcrnt erftcn Studtleitt errcid;leu J a t t  unb 
(Diict, getautert burd; llugludt unb bittere (£rfaf;ruttgen, 
ben liafctt befd;eibcucn (jjludts unb ftillcr 5ufriebeit- 
[;cit. (Belingt bies attd; IPillem unb C raub? lP ir 
rotffctt's nid;t, bentt bttnltcl ift bic Sufiimft. Illit einem 
Spruope Salotttonis f;abctt roir begouiten, m it einem 
Sprud;c bes roeifett itó n ig s roollctt roir fd;tic6 cit: 
„(Ein fleifjiges IPeib ift eine itro n f  i(;rcs ITTattnes; aber 
eine lluficifjigc ift ciu (Etter itt feinem (Bcbcin." lP a s  
t>or Jal;rtaufenbcu gatt, gilt l;eutc nod;. IPcr ber 
Srauett nid;t ad;tct, bent getingt itimmer bie Eófuttg 
ber focialcn 5ragen, er baut auf Sanb.
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