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Untersucliungeii iiber den Tiegelstalilprocefs.
Von D r. Friedrich C. G. MUller.

ZweiLe Mittheilung.

|n  meiner ersten Abhamilung uber den 
Tiegelstalilprocefs im Aprilhoft des 
vorigen Jahrgangs von »Stahl und 
Eisen« ist eingehender entwickelt 

worden, dafs das Verhalten der Tiegel beim 
Gufsstahlschmelzen nicht allein von der Art und 
dem Mischungsverhaltnifs der zu ihrer Her- 
stellung benutżteh Roli materialien abhangt, son
dern dafs auch nach vielen praktischen Erfah- 
rungen die namlichen Rohmaterialien je nach 
der mechanischen Vorbereitung und Verarbeitung 
bemerkenswerthe und schwer erklarliche Unter- 
schiedc zeigen. Daneben ist auch die Methode 
der Fabrication und die Leilung des Schmelz- 
verfahrens nicht ohne Einflufs auf den Verlauf 
des Tiegelprocesses. Jede Tiegelgattung und 
jedes Tiegelstahlwerk hal also einen besonderen 
Procefs. Demnach kann die wissenschaftliche 
Unlersuchurig derjenigen Vorgiłnge, welche infolge 
der Wechselwirkung zwischen dem Tiegel und 
dessen Inhalt die chemische Zusammensetzung 
des Stahls verandern, vorerst allgemeine Satze 
nicht zu Tage fordem, sondern mufs sieli damit 
begniigen, die besonderen Gesetze ausfmdig zu 
machen, welche fiir den Betrieb einzelner Hut ten 
oder doch fiir bestimmte Gruppen von Werken 
mafsgebend sind.

Eine derartige Monographic bildete den 
Hauptstofl meiner »ersten Mittheilung«. Die 
danials veroffentlichten Versuche wurden auf den 
Reiehenauer Eisenwerken zu Ilirschwang in 
Nieder-Oesterreich mit der grofsten Sachkennlnifs 

X I . c

und Sorgfalt ausgefiih rt vom  H m . H iitten- 
d irector P eipers, dessen E ntgegenkom m en es zu 
danken ist, dafs m eine A rbeiten auf' diesem  Felde 
einen guten A nfang und F o rtsch ritt nalim en.

Die von uns haup tsach lich  benutzlen  Tiegel 
en thalten  3 T heile  K ainsdorfer G raphit und 3 1/* 
T heile  T h o n , le tz terer ein G em isch von Pfalzer 
G ham otte und  G ottw eiher B indethon. A ufserdem  
w urden  noch T iegel m it 5 Theilen  G raphit au f
1 T he il T hon  ;angew andt. Die H erste llung  der 
T iegel geschieht au f de-r Topferscheibe.

E s stellte sich  h e ra u s , da fs , abgesehen von 
einer 0 ,2  % betragenden  K ohlenstoffaufnahm e, 
gegen 0 ,3  ^  Silicium  reduc irt w erden , dafs aber 
das M angan sich indifferent verlui.lt.

Dieses bem erkensw erthe Y erhalten  des Man* 
gans ergab sich in e rs te r L inie aus drei hin ter- 
e inander ausgefiihrten  Sehm elzungen von weifsem 
steirischen  R oheisen, dessen S ilic ium gehalt nach 
dem  dritten  U m schm elzen von 0 ,0 7 5  au f 1 ,0 0 9  
gestiegen w a r ,  w ahrend  der M angangehalt nu r 
von 2 ,0 4  au f 1 ,8 6  herabging. Zw eitens w urde 
F rischstah l in den graphitre ioheren  Tiegeln 
zweimal u n te r B raunsteinzusatz  geschniolzen.

Man fand im  R o h stah l:
G =  0,911, Mn =  0,135, Si =  0,049, 

nach der e rs ten  S chm elzung :
G =  1,308, Mn =  0,564, Si =  0,203, 

nach der zw eiten S chm elzung :
C =  1,623, Mn =  0,738, Si =  0,350.

Som it w urde M angan in erhebliclier Menge 
vom S tah l aufgenom m en. Da die Silicium auf-

1
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riahme bei diesen Yersuchen merklich geringer 
war, ais ohne Braunsteinzusatz, wurde noch die 
Vermuthung ausgesprochen, dafs sich dieses 
Metalloid an der Reduction des MnO betheiligt 
habe. Die Kohlenstoffanreicherung erscheint 
eher geringer ais grofser, ais sie nacli den son- 
stigen Beobachtungen zu erwarten war. Die Ge- 
sammtheit dieser Beobachtungen berechtigte zu 
dem Schlufs, dafs ein Mangangehalt des ge- 
schmolzenen Stahls bis zu 0,7 olme Einwirkung 
auf die Tiegelwandung ist.

Ich konnte nicht um hin, den Widerspruch 
dieser Thatsachen mit alteren Feststellungen 
Ledeburs hervorzuheben. Professor Ledebur 
halt im Juliheft 1885 dieser Zeitsehrift seine 
Ansicht iiber die thiitige Mitwirkung des Mangans 
aufrecht und belegt dieselbe durch zwei neue 
lehrreiclie Versuche, welche in Dohlen ausgefiihrt 
wurden.

Nun habe ich vorersl zu constatiren, dafs 
Professor Ledebur mich insofern mifsverstanden 
ha t, ais er annimmt,  ich hatte die bei Hirsch- 
wanger Tiegeln gefundenen Gesetze ais allgemeine 
hinstellen wollen. Dieses Mifsverstańdnifs habe 
ich dadurch wohl veranlafst, dafs ich beim 
Schlufsresumć meiner »ersten Mittheilung« nicht 
nochmals deutlich sagte, was ich im Eingange 
ais leitenden Gesichtspunkt bezeichnet hatte, dafs 
jede Tiegelgattung ihre besondere Untersuchung 
crfordere und somit die gefundenen Gesetze nur 
fur diejenigen Hiitten mafsgebend sind, welche 
Tiegel verwenden, welche den untersuchten in 
bezug auf Materiał und Mischungsverhaltnifs 
gleieh oder doch almlich sind. Wie sich aber 
die Tiegel auf rheinischen oder sachsischen 
Werken verhalten, kann aus jener Erfahrung' 
nicht vorausgesagt werden.

Demnach kann von einem Widerspruche der 
Beobachtungen in Ilirschwang mit dem, was in 
Dohlen oder Duisburg gefunden ist, eigentlich 
gar nicht die Rede sein. Professor Ledebur 
halt aber auch meine Yersuche an sich fiir un- 
zureichend, da ich wohl Roheisen, aber keinen 
Stahl mit grófserein Mangangehalt geschmolzen 
habe und der zuvor angefiihrte Braunsteinver- 
such eine anderweitige Deutung zulasse. Darauf- 
hin hatte Hr. Director Peipers die Giite, 
noch einige Schmelzversuche in gewohnlichen 
Hirscbwanger Tiegeln mit manganreichen Ein- 
satzen yorziinehmen.

Yersuch XI. Es wurden 34 kg steirischer 
Frischstabl mit 0,75 kg Ferromangan einge- 
schmolzen. Das Ferromangan enthalt nach 
meiner Analyse Mn =  46 ,58; Si =  2,83. Die 
mir iibersandte Frischstahlprobe enthielt C =  
0 ,659 : Mn =  0 ,070; Si =  0,041. Es ist un- 
zweifelhaft, dafs 0,659 nicht den richtigen 
Durchsclmitt des Kohlenstoffs darstellt. Nach 
einer Reihe friiherer Yersuche betragt der G-Ge- 
halt derartigen Stahls 0,9 bis 1,0 fó .

Die Schmelze hatte nun nach der Analyse 
enthalten mussen:

G =  0,777, Mn =  1,078, Si =  0,101, 
sie enthielt w irklich:

G =  1,470, Mn =  0,883, Si =  0,374.
Versuch XII. Der so erhaltene Stahlblock 

wurde von neuem umgeschmolzen und 3 
Stunden lang bei hochster Hitze fliissig gehalten. 
Hierauf zeigte er folgende Zusammensetzung:

C =  1,505, Mn =  0,894, Si =  0,689,
mithin

+  0,035 +  0,011 +  0,315.
Beim ersteren Versuche zeigte sich nun 

allerdings eine deutliche Einwirkung des Mangans 
und zwar in der starken Kohlenstoffaufnahme, 
welche die Folgę einer Verflussigung von Tiegel- 
thon ist. Beim zweiten Schmelzen aber bestii- 
tigte sich meine friihere Feststellung, dafs der 
Mangangehalt sich so gut wie gar nicht andert, 
dafs die Siliciumaufnahme nicht grofser ist, ais 
bei manganarmen Einsatzen und dafs auch die 
Kohlenstoffaufnahme durch den Mangangehalt
nicht gesteigert wird. Aufserdem wurde noch 
ein dritter Versuch derart angestellt. Ich habe 
aber eine chemiscbe Analyse dazu nicht ausge- 
fiilirt, da das Fehlen der Schlacke ein 
ausreichender Beweis w a r , dafs das Mangan
neutral geblieben. Eine weitere Erorterung
dieser Yerhiiltnisse bleibt dem letzten Absclmitt 
der heutigen Abhandlung vorbehalten.

K a p f e n b e r g e r  Ve r s uche .  Dasbedeutendste 
alpine Tiegelstahlwerk, Kapfenberg, verwendet 
ebenfalls Tiegel mit einem bedeutenden Graphit- 
zusatz. Der Tiegeltlion aber ist nach einer mir 
von Hrn. Director Reiser giitigst mitgetheilten 
Analyse erheblich saurer und infolge hóheren 
Magnesiagehalts wohl erheblich leichter zu ver- 
fliissigen, wie der in Hirschwang benutzte. Zum 
Vergleich stellen wir die auf wasserfreie Sub- 
stanz uingerechnete Analyse des Kapfenberger
Thons unter a neben diejenige des Plalzer Gha- 
mottethons b und des Gottweiser Bindethons
c, dieTiegelmaterialien des letztgenannten Werkes.

a b c
A120 3 . . . 30,72 37,27 35,68
Si02 . . . .  62,91 55,54 60,45
F132O3 . . .  3,49 3,16 3,43
M gO . . . . 2,64 0,53 0.20
Ga O . . . .  0,26 0,00 0,00
N2O . . . . — 3,50 0,24

100 100 100,00

Man verwendet in Kapfenberg Tiegel mil 
40 % Graphitkohlenstoff, wie solehe mit 28 ^  
KohlenstofT.

Das gewohnliche Verfahren zur Fabrication 
von Werkzeugstahl besteht im Umschmelzen ge- 
frischten steirischen Rohstahls.

Der Stahl nimmt dabei etwa 0,2 °(> Silicium 
auf,  wobei die Tiegel, wie ich personlich be- 
obachtet, so gut wie gar nicht angegriflen
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werden. Manganreichere Einsatze aber greifen 
unter Bildung reichlicher Schlacke den Tiegel 
stark an , wobei neben einer hoheren Silicium- 
aufnahme auch der Kohlenstoffgehalt bedeutend 
wachst, woriiber Ledebur bereits fruher berichtet 
hat*. Ich habe , um die Rolle des Mangans 
festzustellen, einige neue Schmelzversuche mit 
manganreiclien Einsiitzen fur wunschenśwerth ge- 
halten. Hr. Director Reiser hatte die Giite, 
solche fiir mich auszuftihren.

Versuch XII. 14,5 kg Herdfrischstahl und 
0,5 kg Ferromangan wurden in Tiegeln mit 
40 Graphitkohlenstoff unter Zuschlag von 
etwas leichtfliissigem Thon geschmolzen. Das 
etwa 1 Stunde ausgeschmolzene Erzeugnifs zeigte 
strabligen Bruch und liefs sich so eben noch 
fechmieden.

Das Ferromangan enthielt:
Si =  0,620, Mn =  58,9, 

der Frischstahl enthielt:
C =  0,820, Mn =  0,12, Si =  0,020, 

die Schmelze hatte demnach enlhalten sollen :
G =  0,993, Mn == 2,08, Si =  0,05, 

sie enthielt w irklich:
G =  2,463, Mn =  1,52, Si §= 0,439,

also:
+  1,470 -  0,56 +  0,39.

Versuch XIII. Alle Veihaltnisse wie bei 
dem vorigen Versuch, nur dafs der Thonzuschlag 
unterblieb. Das Sclimelzerzeugnifs enthielt:

c  =  { 2 *9 2 5 ' Mn =  ll80’ Si 5=5 ° ’350’
also:

+  1,930 — 0,28 +  0,30.

Dic Tiegelmasse war ,  soweit der Stahl ge- 
standen, durchschnittlich 8 nnn tief zerstorl.
Da der Durchmesser des fast cylindrischen
Tiegelraumes 170 mm und die Hohe 110 mm 
betrug, ergiebt sich bei dem von mir ermitteltcn 
spec. Gewicht 2,0 der Tiegelmasse, dafs rund 
1300 g der letzteren fortgefressen sind. Darin 
stecken 520 g Kohlenstoff. Das Quantum ist
melir ais ausreichend, um den nach der Analyse 
eingetretenen Zuwachs des Koblenstoffgehalls im 
Stahl zu bcstreiten.

Versuch XIV. Von dem bei dem Yersuche
XII erhaltenen Ingot wurden 11 kg in einem
Tiegel der namlichen Gattung vori neuein ge- 
schinolzen. Das Erzeugnifs enthielt:

C =  2,571, Mn =  1,51, Si =  0,614,
also:

+  0,11, — 0,01 -f 0,27.
Versuch XV. 14,5 kg Herdfrischstahl mit

0,5 Ferromangan unter Thonzuschlag in Tiegeln

* Ledebur, Eisenhuttenkunde, pag. 855.

mit 28 $  Graphitkohlenstofl’ geschmolzen. Dic 
Schmelze enthielt:

C =  2,236, Mn =  1,28, Si =  0,529,
also:

+  1,25, -  0,80, +  0,48.
Versuch XVI. Von dem im vorigen Yer

suche erhaltenen Ingot wurden 11 kg in einem 
Tiegel der namlichen Gattung von neuein ge
schmolzen. Die Schmelze enthielt:

G =  2,297, Mn =  1,21, Si =  0,610,
also:

+  0,06, — 0,07 +  0,13.
Das Hauptergebnifs der vorstehenden Yer

suche ist dieses, dafs beim Einschmelzen eines 
Gemisches yon Ferromangan und Rohstahl, das 
Mangan sehr energisch auf den Tiegelthon wirkt 
und durch dessen Verfliissigung eine bedeutendc 
Kohlenstoffaufnahme hęrvorruft. Andererseits 
offenbart sich bei dem Wiederschmelzen des In- 
gots, dafs in einem homogenen Rohstahl ein Man- 
gangehalt von 1,5 $  sich in den grapliitreicheren, 
wie den graphitarmeren Kapfenberger Tiegeln 
durchaus neutral verhalt.

§ 2 .
D u i s b u r g e r  V e r s u c h e .  Hr. Felix Bischoff 

hat es libernommen, zur Forderung meiner Ar
beiten auf seiner Duisburger Fabrik eine Reihe 
von Tiegelschmelzversuchen auSŻufuhrcn, und bin 
ich demselben fiir die dabei bewiesene Bereit- 
willigkeit und Umsicht zu^grofsem^Dank ver- 
pflichlet.

Zuerst erscliien es mir von Interesse, eine 
Schmelze aus dem gewolmlichen Betriebe gc- 
nauer zu untersuchen. Die Tiegel werden auf 
der Fabrik selbst hergestellt aus etwa 60 Theilen 
PfŚlzer Chamolte, 25 Theilen Pfalzer Thon und
15 Theilen Ceylongraphit. Die Formgebung ge- 
schieht mittelst Pressen. Die Tiegel kamen 
beim Sclnnelzen nicht in Siemensofen, sondern 
in viertiegelige Schachtćifen mit Rost und Essenzug.

Yersuch XVII. Es wurde eingeschmolzen 9 kg 
schwedisches Roheisen und 21 kg Stabeisen. 
Die Mischung war nach 33/i Stunden (liissig und 
wurde dann noch 13U Stunden ausgeschmolzen. 
Der Stahl war gar und gab einen dichten Błock. 
Der Tiegel zeigte sich ganz wenig angegriffen, 
Schlacke hatte sich in ganz unbedeutender Menge 
gebildet.

Das Roheisen enthalt nach meiner Analyse:
G =  3,86, Mn =  1,33, Si =  0,105, 

das Stabeisen:
C =  0,105, Mn =  0,073, Si =  0,022, 

die Schmelze hatte demnach enthalten sollen:
G =  1,220, Mn =  0,448, Si =  0,047, 

der Stahl enthielt aber wirklich:
G =  1,206, Mn =  0,190, Si =  0,142,

m ithin:
-  0,014, -  0,258, +  0,095.
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Beachtenswerth ist dic deutliche Abnahme 
des Mangangehaltes und die mafsige Silicium- 
reduction. Die Unveranderlichkeit des Kohlen- 
stofTes in diesen Tiegeln lafst dieselben ais fiir 
die Fabrication von Werkzeugstahl bestimmter 
Hartę vorziiglich geeignet erscheinen.

Ich lasse noch die Ergebnisse der vollstan- 
digen Analyse des Stahls folgen, welche Zahlen 
ergeben hat, wie sie kaum der allerbeste eng- 
lische, durch Sclimelzen von cementirtem Danne- 
morastabeisen erhaltene, Tiegelgufsstahl aufweist.

G -1 ,2 0 6 , P = 0 ,0 1 1 ,
M n=  0,190, Cu =  0,009,
Si = 0 ,1 4 2 , S = 0 ,0 0 0 .

Versuch XVIII, Es wurde eingesetzt 9 kg 
obiges Roheisen, 17l/a kg obiges Dannemora- 
Stabeisen, 1 kg Holzkohlenspiegeleisen. Das Ge- 
menge war nach 2 2/3 Stunden geschmolzen und 
blieb dann bei scharfer Hitze noch 2 Stunden 
im Ofen stehen. Der Stahl war gar und gab 
einen dichten Błock. DerTiegel war bei erheb- 
lichcr Schlackenbildung stark angegriffen. Das 
Spiegeleisen enthielt Mn =  8,74.

Hiernach wiirde sich die Zusammensetzung 
der Schmelze wie folgt berechnen:

C =  1,488, Mn =  0,799, Si =  0,050,

der Stahl enthielt wirklich :

C =  1,607, Mn =  0,425, Si =  0,231,
m ithin:

+  0,119, -  0,379, +  0,181.

Versuch XVIIIa. Einsatz wie beim vorigen 
Versuche. Der Versuch sollte eigentlich anderen 
Zwecken dienen und war der Tiegel mit Thon 
ausgekleidet. Es zeigte sieli aber nach dem 
Schmelzen, dafs nicht blofs die Thonschicht ver- 
schw unden, sondern der Tiegel auch noch 
stark angegriflen war. Dcmnach ist die Thon
schicht wohl nicht imstande gewesen, den Procefs 
wesentlich anders zu gestalten.

Der Stahl en th ielt:

C =  1,540, Mn =  0,354, Si =  0,241,
m ithin:

+  0,052, — 0,445, +  0,191.

Yersuch XIX. Der Einsatz bestand aus 0,8 kg 
Ferromangan und 29,2 kg Siegerlandcr Rohslahl 
(Edelstahl). Die Mischung war nach 3 1/2 Stun
den geschmolzen, worauf sie nur noch lU Stunde 
lśinger im Ofen blieb. Der Stahlblock war etwas 
blasig, der Tiegel wenig angegriflen.

Das Ferromangan enthielt:
C =  5,90, Mn =  81,3, Si =  1,39, 

der Rohstahl:
C =  0,902, Mn =  0,077, Si =  0,114, Cu =  0,232, 

die Schmelze sollte demnach enthalten:
C =  1,035, Mn =  2,45, S i =  0,144,

der Stahl enthjut wirklich:
C =  1,045, Mn =  1,824, Si =  0,190,

m ithin:
+  0,010, -  0,63 +  0,046.

Yersuch XX. Der vorige Versuch wurde
mit dem Unterschiede wiederholt, dafs der Stahl 
nach dem Fliissig\yerden noch l 3/* Stunden bei 
scharfer Hitze im Ofen blieb. Es hatte sich viel 
Schlacke gebildet und der Tiegel zeigte sich 
stark angegriffen. Der Stahl war vollkomtnen
gar. Er enthalt:

C =  1,361, Mn =  0,832, Si =  0,638,
m ithin:

+  0,326 — .1,62 +  0,494.

Versuch XXI. Der bei Versuch XIX erhal
tene Stahlblock wurde zur Hiilfte in dem nani- 
lichen Tiegel von neuem geschmolzen. Er war 
nach 2 ł/2 Stunden fliissig, blieb dann noch 3 ‘/4 
Stunden bei scharfer Hitze im Ofen. Der Tiegel 
wurde sehr stark angegriffen.

Der Stahl enthalt:
C =  1,268, Mn =  0,936, Si =  0,843,

mithin:
+  0,223 — 0,888 +  0,653.

Die halb verglaste Schlacke ist in Stiicken 
grau, in Pulver fast weifs, durch Salzsiiure 
nicht aufschliefsbar. Ich fand darin :
MnO =  18,45, FeO =  2,30, Ak03 =  35,85, Si02 =  41,24.

D o h l e n e r  V e r s u c h e .  Wie bereits im 
ersten Theile der heutigen Abhandlung erwahnt 
worden, fiihrte Professor Ledebur im Sommer 
vorigen Jahres auf der Sachsischen Gufsstalil- 
fabrik zu Dohlen vier Tiegelschmelzversuche aus, 
dereń Ergebnifs noch weit mehr ais die soeben 
mitgetheilten von dem abweicht, was bei Hirsch- 
wanger Tiegeln festgestellt worden.

Es mogen hier zunaebst die Versuchsdaten
Platz finden, welche Ledebur »Stalli und Eisen«
1885  pag. 371 ver6ffentlicht hat.

1 . Der Einsatz en thalt:
C =  0,73, Mn =  0,13, Si = 0 ,0 2 , 

das Schmelzerzeugnifs:
C =  0,75, Mn =  0,08, Si =  0,18,

mithin:
+  0,05, -  0,05, +  0,06.

2. Der Einsatz enthalt:
C =  0,92, Mn =  2,63, Si =  0,04, 

das Schmelzerzeugnifs:
C =  2,81, Mn =  1,32, Si =  0,37,

m ithin:
-I- 1,89, — 1,31, +  0,33.

3 . Der Einsatz enthalt:
C =  0,94, Mn =  0,26, Si == 0,10, 

das Schmelzerzeugnifs:
C =  0,74, Mn =  0,26, Si = 0 ,1 0 ,

m ithin:
— 0,20, i  0, ±  0.
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4. Der Einsatz enthalt:
G =  1,14, Mn =  2,76, Si =  0,12,

das Schmelzerzeugnifs:
G =  2,86, Mn =  1,53, Si =  0,47,

niitb in :
+  1,72, — 1,23, +  0,35.

Diese Angaben Ledeburs finden durch die
naęhfolgenden Ermittelungen, zu denen mir die
Direction der Sachsischen Gufsstahlfabrik in 
liebenswiirdigsler Weise Gelegenheit gab, eine 
Bestatigung und Erganzung.

Die in Dohlen angewandten Tiegel bestehen 
aus Meifsener Thon und 30 Volumprocenten 
Ceylongrapliit. Der Thon wird zum grofsen 
Tlieil in Form alter Tiegelscherben verwandt. 
Der Kohlenstoffgehalt der Tiegel diirfte denmach 
etwa 25 % betragen.

Eine von mir ausgefiihrle Analyse des Tiegel- 
thons ergab auf die wasserfreie Substanz be
rechnet:

S1O2 chem. geb. . . 44,25 
SiO* ais Sand . . . 13,23
AI2O3 ........................ 36,47
FesOs........................ 3,53
C a O ........................ 0,98
M g O ........................0,07
N2O . . , . . . 1,15 

99,68.

Versuch XXII. Es wurde 0,8 kg Ferro
mangan und 29,2 kg Schmalkaldener Rohstahl 
eingeschmolzen. Der Stahl blieb nur 1 /.1 Stunde 
nach dem FIiissigwerden im Ofen. Trotzdem 
hatte sich etwa l 1j2- kg Schlacke gebildet und 
das Tiegelmaterial war 1 cm tief fortgefressen. 

Das Ferromangan enthalt:
C =  6,60, Mn =71,85, Si =  0,778, 

der Rohstahl enthalt:
C =  0,955, Mn =  0,340, Si =  0,185,

denmach hatte das Schmelzerzeugnifs entbalten 
sollen:

C =  1,105, Mn =  2,225, Si =  0,200, 
es enthalt aber wirklich:

C =  2,60, Mn =  1,17, Si =  0,365,
also:

+  1,50, -  1,05, +  0,165.
In der grau gefarbten Schlacke fand i ch: 

MnO =  30,52, FeO =  4,00, SiOs =  40,86.

Yersuch XXIII. Es wurde eingesetzt 14,5 kg 
Rohstahl, 0,4 kg Ferromangan. Das Ferro
mangan wurde aber nicht zugleich mit dem 
Stahl in den Tiegel gethan, sondern erst unter 
Umriihren hinzugefiigt, ais der Stalli bereits flussig 
gcworden.

Das Schmelzerzeugnifs enlhielt:
C =  1,290, Mn =  1,60, Si =  0,326,

also:
+  0,18, -  0,66, +  0,13.

§ 3-
Gufsstahlschmelzen in Beruhrung mit ranem  Thon.

Scbon in meiner ersten Mittheilung wurde 
die Frage aufgeworfen, ob die Siliciumreduction 
wesentlich auf die Wirkung des geschmolzenen 
Metalls auf den Thon zuriickzufiihren sei, oder 
sich auch der Graphit dabei direct oder indirect 
betheilige. Die Wahrscheinlichkeit einer Mitwir- 
kung des Graphits ging schon daraus hervor, 
dafs aus Tiegeln, welche zu 5/e aus Graphit be
standen, ebensoviel Silicium aufgenommen wurde, 
wie aus gewohnlichen Hirschwanger Tiegel n. Die 
heute mitgetheilten Ergebnisse, wonach l n den 
graphitarmeren Duisburger und Dohlener Tiegeln 
der Stahl auch weniger Silicium aufnimmt, 
sprechen ebenfalls dafur, dafs reiner Thon vom 
Kohlenstoffeisen schwierig angegriffen wird. Um 
diese Frage zu entscheiden, galt es, Stahl in Be- 
riihrung mit reinem Thon zu schmelzen. Hr. Di- 
rector Peipers, sowie spater Hr. Felix Bischoff, 
hat viele Miihe aufgeboten, um Experimente nach 
dieser Richtung hin durchzufiihren. Es sind da- 
bei mehrere Yersuche fehlgeschlagen, wodurch 
grofse Zeitverluste entstanden. Zuerst yersuchte 
man Tiegel aus reinem Thon zu machen, die
selben rissen aber in der Hitze. Darauf wurden 
die gewohnlichen Graphittiegel inwendig mil einer 
Schicht Thon versehen, aber es wurde bei den 
ersten Versuchen die Schicht durch Abblattern 
oder Absehmelzen zerstort, so dafs die chemische 
Analyse keine anderen Werthe gab, wie bei un- 
yerkleideten Tiegeln. Endlich gelangen mehrere 
Versuehe und iiber diese soli genauer berichtet 
werden.

Die Thonlage wurde auf zweierlei Weise in 
den Tiegel gebracht Ein mai geschah es so, dafs 
der Tiegeldreher etwa 3 kg eines Gemisches von 
PISIzer Ghamolte und Gottweilier Bindethon im 
Innern des Tiegels, auf der Topferscheibe ver- 
theilte. Die andere Methode bestand darin, dafs 
der fertige Tiegel mehrmals mit Thonbrei auś- 
geschwenkl wurde.

Versuch XXIV. Steirischer Frischslahl wurde 
in einem mit Thon ausgekleideten Tiegel ge- 
schmolzen. Der Stahl war unrubig beim Giefsen, 
stieg in der Gocjuille und gab einen porosen 
Błock. Sein Verhalten beim Schmieden und 
Hiirten deutete auf geringen Kohlenstoffgehalt.

Dic chem ische A nalyse ergab fiir den R oh
stah l :

C =  0,943, Si =  0,065,

fiir den geschmolzenen S tah l:
C =  0,493, Si =  0,110,

mithin:
— 0,450, +  0,045.

Yersuch XXV. Steirisehes Frischeisen mit 
0,04 Si, in mit Thon ausgekleidetem Tiegel ge- 
schmolzen, lieferte einen ganz porosen Ingot mit

C =  0,148, Si =  0,046.
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Versuch XXVI. In pinem viermal mit Thon 
ausgegossenen Tiegel wurde steirischer Friseh- 
stalil geschmolzen. Der Versuchstiegel wurde 
geuau so behandelt, wie die gewohnlichen Tiegel. 
Das Anwarmen des Tiegels mit dem Stahl geschah 
ganz allmahlich in 9 bis 12 Stunden. Dor Tiegel- 
deckel war mit Graphitmasse* sorgfaltig gedichtet. 
Der Stahl hat etwa Stunden fliissig im Ofen 
gestanden. Beim Giefsen spratzte und stieg er 
und gab einen ganz porosen Ingot.

Der Rohstahl enthielt:
C, =  0,961, Si =  0,088,

das Sclimelzerzeugnifs enthielt:
C =  0,770. Si =  0,150,

mitliin:
— 0,191 +  0,063.

Versuch XXVII. Der beim vongen Versucbc 
erbaltene Błock wurde in einem Tiegel der nam- 
lichen Art von neuem geschmolzen. Man liefs 
den Stahl nicht weniger denn 7 Stunden bei
scharfster Hitzc fliissig im Ofen stehen. Der 
Thon bildete auf den Tiegelscherhen nachher 
eine deutlich abgesetzte zusammenhangende ver- 
glaste Schicht. Diesmal gab der Stahl einen
dichten Błock.

Er enthielt:
C =  0,554, Si =  0,258,

mitliin :
— 0,216, +  0,107.

Die Yersuche XXIV bis XXVII sind bereits 
vor einem Jahre ausgefiihrt. Leider haben wir 
es damals versaumt, in solchen mit Thon aus- 
gekleideten Tiegeln einen manganreicheren Satz
zu schmelzen. Die verwandten Rolistahle ent
halten nur etwa 0,15 Mn. In diesem Jahre 
sind auch von Hrn. Fełix BischolT ausgekleidete 
Tiegel gemacht worden, alle Versuche aber, 
darin Mn-reichere Satze zu schmelzen, scheitcrten 
an der schneHen Zersttirung der Thonschicht.

Ycrsuch XXIII. Nur bei einem Vci'suclie mit 
wenig Mangan hielt dic Thonschicht stand. Es 
ist dies ein Paraliełversuch zu Versuch XVII. 
Es wurde der namliche Einsatz zugleich mit dem 
Tiegel ad XVII in der namlichen Weise ein- 
und ausgescłimołzen. Der Stahl aus dem mit 
Thon ausgekleideten Tiegel zeigte sich schon 
aufserlich von dem gleichzeitig erhaltenen nor- 
inalen Stahl dadurch unterschieden, dafs er un
ruhig war und einen porosen Błock gab.

Der Stahl balie enthalten sollen:
G =  1,22, Mn =  0,448, Si =  0,047, 

cr enthielt wirklich:
C =  1,199, Mn =  0,140, Si =  0,091,

mitliin:
-  0,02 -  0,308, +  0,044,

der Paral1elversueh XVII mit dem gewohnlichen 
Tiegel gab:

C =  1,206, M n=  0,190, Si =  0,142.

Demnach zeigt aucli dieser Versuch, dafs aus 
reinem Thon eine geringere Siliciumreduction 
siatthat, wahrend die Manganvcrminderung etwas 
grofser ist.

Zu diesen eigenen Versuchen stellen wir noch 
die Ergebnisse, welche Dr. Albano Brand * mit 
einem wirklichen Thontiegel erhielt.

Es wurden 13,8 kg Puddeleisen und 1,2 kg 
Spiegeleisen eingesetzt. Die Schmelze hatte ent
halten sollen:

G =  0,36, Si =  0,143,
sie enthielt, nachdem sie 1 Stunde fliissig ge
wesen :

G =  0,33, Si =  0,130,
nachdem sie 2 Stunden fliissig gewesen:

G =  0,28, Si =  0,178.
Der Stahl stieg in der Coąuille. Es ist sehr 

zu bedauern, dafs nicht auch auf Mangan unter- 
sucht worden, dessen Menge im Einsatz etwa
1 $  betrug. Auch iiber Scblackcnbildung findet 
sich keine Notiz.

Y e r s u c h e  in T i e g e l n  a u s  T h o n  m i t  
s e h r  g e r i n g e m  K o k s z u s a t z .  Auf einem 
grofsen westfalischen Htittenwerke gelangen Tiegel 
zur Verwendung, die fast aus reinem Thon bestehen 
und nur 5 ^  Koks in ihrer Masse enthalten. Der- 
artigc Tiegel gebraucht man nach den Angaben 
Seebohms auch in Sheffield zur Darstellung besten 
Werkzeugstahls. Dieselben geben an mangan- 
armen Stahl nur eine unbedeutende Menge Si
licium ab, wie bereits in meiner ersten Mittliei- 
lung hcmjrgchoben und durch die soeben bc- 
schriebenen Versuche bestatigt worden. Um so 
grofseres Intcresse hatte es fiir mich, festzustellcn, 
wie sich das Mangan in diesen Tiegeln verhalt. 
Deshalb wandte ich mich an die Oberleitung der 
betreffenden H utte, welche denn auch die An- 
stellung der nachfolgenden Versuehe veranlafstc 
und mir Proben der Schmelzerzeugnisse zur 
chemischen Untersuchung ubermittelte.

Versuch XXVIII. Es wurde Rohstahl von 
nachstehender Zusammensetzung geschmolzen: 

G =  0,783, Mn =0,172, Si == 0,107, 
das Sclimelzerzeugnifs enthielt:

■ G =  0,701, Mn =0,125, Si =0,148,
a lso :

— 0,082, — 0,047, +  0,041.
Yersuch XXIX. Manganarmer Rohstahl, ohne 

jeden Zusatz cingesclimolzen. Das Schmelzer- 
zeugnifs enthielt:

C =  0,452, Mn =  0,115, Si =  0,078.
Versućh XXX. Der beim vorigen Yersuche 

erhaltene Ingot wurde von neuem geschmolzen. 
Jetzt enthielt der Stahl:

C =  0,336, Si =  0,096,
a lso :

-  0,116, +  0,01S.

* S. dessen Disserlation, sowie »Berg- und hulten- 
mannische Zeitung® 1885, Nr. 11, 12.
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Versuch XXXI. 30 kg manganarmer Roh
stahl wurde mitZusatz von 1 kggegliihten Braunstein 
geschmolzen. Das Schmelzerzeugnifs enthielt: 

C =  0,845, Mn =  0,320, Si =  0,124.
Yersueh XXXII. 29,2 kg Rohstahl wurden 

mit 0,8 kg 80procent. Ferromangan geschmolzen. 
Das Sclimelzerzeugnifs enthielt:

G =  1,262, Mn =  1,408, Si =0,198.
Der Mangangehalt des Einsatzes hat etwa

2,4 $  betragen.
Versuch XXXIII. Der beim vorigen Versuche 

erhaltene Ingot wurde von neuem geschmolzen. 
Der Stahl enthielt nunmehr:

G =  1,032, Mn =  0,832, Si =  0,485,
also :

— 0,230, — 0,576, +  0,287.
Fur heute mufs ich mich leider auf die Mit- 

theilung der vorstehenden Ziffern beschranken, 
da mir niihere Angaben uber den Yerlauf der 
Versuche, namentlich iiber das Garwerden des 
Stalils bis jetzt nicht zugegangen sind. Ferner 
fehlen noch Proben der verwendeten Rohstahle; 
indessen wird aus dem Yersueh XXVIII, welcher 
bereits alteren Datums ist, sowie aus dcm Ver- 
gleich von XXIX mit XXX, und XXXII mit XXXIII 
die Art der Wechselwirkung zwischen Tiegel 
und Stahl aufs deutlichste erkannt. Am empfind- 
lichsten vermifst man bei Versuch XXXI eine 
Analyse des Rohstalils, doch diirfte, da ausdruck- 
lich angegeben, dafs der Rohstahl manganami ge
wesen, eine Manganaufnahme aus dem Braunstein 
erwiesen sein.

Einer spateren Abhandlung bleibt es vorbehal- 
ten, diese iiufserst wichtige Frage noch weiter 
zu Yerfolgen, und w erde ich binnen kurzem in 
Gem einschaft eines befreundeten Iliittenmamies 
neue Versuche mit Thontiegeln auf dessen Werk 
personlich ausfuhren konnen.

§ 4.

Bei einer zusammenfassenden Betrachtung der 
bis jetzt vorliegenden Beobachtungen wollen wir 
uns fiir heute wesentlich darauf beschranken, die 
Thatsachen zu ordnen und unter allgemeine Ge- 
sichtspunkte zu bringen, dagegen die tieferen 
Griinde der Erscheinungen nur kurz und mit 
Vorbehalt beriihren.

Zuerst bemerken wir, dafs wirklich, so wie 
es vorausgesagt war, jede der untersuchten Tiegel- 
gattungen beim Stahlschmelzen ein besonderes 
Verhalten zeigt. Da sind die graphitreichen Tie
gel alpiner Werke, welche bei erheblicher Si- 
liciurnreduclion durch Kohlenstoff gegen Mangan- 
gehalte bis zu 1,5 fó indifferent sind. Die 
grapliitarmeren Duisburger Tiegel widerstehen nicht 
dem Mangan, wahrend der Kohlenstoff allein, wie 
aus der geringen Silieiumreduction hervorgcht, 
nur schwach auf die Tiegelwand einwirkt. Aehn- 
lich ist es bei den Dohlener Tiegeln, nur dafs

bei ihnen der AngrifT des Mangans ungleich hef- 
liger stattfindet. Denn der Duisburger Versuch 
XIX und der Dohlener Versuch XXII zeigen ganz 
gleiche Einsatze und namentlich verblieb das 
Schmelzerzeugnifs bei beiden nur ^  Stunde nach 
der Verfliissigung im Ofen, gleichwohl war im 
ersteren Falle der Tiegel wenig angegriffen, der 
Kohlenstoff- und Siliciumgehalt nur unbedeutend 
erhoht und 0,63 Mangan verschwunden, wahrend 
im zweiten Falle die Tiegelwand halb wegge- 
fressen und der Stahl unter Abgabe von 1,05 
Mangan 1,50 ^  Kohlenstoff und 0,165 Silicium 
aufgenommen hatte und dadurch in weifses Roh
eisen umgewandelt war. In Beriihrung mit rei- 
nem Thon endlich erscheint die Einwirkung des 
Kohlenstoffeisens nur sehr gering, so dafs nur 
Spuren von Silicium aufgenommen werden. Neben- 
bei ist der Stahl, falls er nicht, wie bei XXVII, 
ubermafsig lange ausgeschmolzen wi r d , ungar 
und giebt einen poriisen Błock. Mangan hin- 
gegen greift, selbst wrenn es in geringem Procent- 
satz im Stahl vorhanden, Thontiegel unter Si- 
liciumreduction aufs iebhafteste an, wie nament
lich die Versuche XXXII und XXXIII darthun.

W er alle diese Verhaltnisse verstehen und erkla- 
ren will, hat sich zuvorderst dariiber Rechenschaft 
zu geben, worin denn eigentlich der Vorgang 
besteht, welcher die Umwandlung des Stahls, 
wie des Tiegelmaterials, zur Folgę hat. Es 
unterliegt, wenn wir von der Kohlenstoffaufnahme 
vorlaufig absehen, keinem Zweifel, dafs dieser 
chemische Vorgang das ist, was man einen Re- 
ductionsprocefs nennt ,  d. h, ein Austausch von 
Sauerstoff. Der Sauerstoff tritt aus der Tiegel
wand an den Tiegelinhalt.

Fragen wir uns nun,  welcher Bestandlheil 
des Tiegels Sauerstoff abgiebt, so denkeri wir 
zunachst an das SiOa des Thons,  wie des Gra- 
phits. Moglicherweise konnte auch daneben 
eine Reduction von A120 3 stattfinden, dann 
mufste aber auch Aluminium in den Stahl 
treten. Dies scheint aber im allgemeinen nicht 
der Fali zu sein; ich habe das Schmelzerzeugnifs 
von Versuch XIX und XXII auf einen Alumini- 
umgehalt gepriift, aber mit negativem Erfolg. 
Indessen ist diese Untersuchung noch niclit ab- 
geschlosscn und werden sich minimale Mengen 
von Aluminium doch wohl in inanchem Tiegel- 
stahl auffmden lassen.

Das Si02 ist im Thon grofstentheils an Al2Oa 
gebunden, daneben existirt aber auch freies Si02. 
Selbstredend mufs dies freie Si02 in erster Linie 
der Einwirkung reducirender Krafte unterliegen. 
Es ist aber auch thatsacffifeh w'ahr, dafs ein 
Theil des gebundenen Si02 reducirbar ist, wobei 
sich ein Silicat von niedrigerer Silicirungsstufe 
bildet. Wie weit lelzteres móglich ist, entzieht 
sich beim Mangel einschlagiger Versuche jeder 
Entscheidung. Davon aber abgesehen, lafst sich 
doch soviel behauplen , dafs ein Thon mit
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hiiherem SiOa-Gehalt leichter chemiscl) angegriffen 
w ird.

Nachdem wir uns daruber klar geworden, 
wolier der Sauerstoff genommen wird, bleibt zu 
erortern, wohin er denn geht. Da bat er die 
Wahl zwischen drei Elementen: Eisen, Kohlenstoff 
und Mangan.

Was das Hauptelement, das Eisen, anbetrifft, 
so ist es ais Reductionsmittel fast wirkungslos, 
wie der geringe FeO-Gehalt der Schlacken be- 
weist, welcher iiberdies fast ganz aus dem Thon 
stammt.

Der Kohlenstoff kommt nun wegen seiner in 
Weifsgluth so aufserordentlicb gesteigerten Affini- 
tiit zunachst ais Reductionsmittel des S i02 in 
Betracht. Freilich weifs man, dafs der Kohlen
stoff fiir sieli allein nicht auf SiOj wirkt. Im 
Stalilschmelztiegel kommt indessen, wie bei vielen 
anderen Processen der Eisenhiittenkunde, noch 
die Verwandtschaft des geschmolzenen Eisens 
hinzu und diesen beiden Kraften gelingt die Re- 
duction von SiOj, wie namentlich die Bildung 
des grauen Rolieisens im Hochofen lehrt.

Beim Tiegelstalilprocefs tritt nun der Kohlen
stoff in zwei Formen auf,  erstens legirt im 
Stahl, zweitens frei in der Tiegelwandung. Dafs 
der legirte Kohlenstoff allein schon Si02 zu re* 
duciren vermag, beweisen die Versuche XXIV 
bis XXX.

Dieselben Verśuche zeigen aber auch,  dafs 
diese Einwirkung nur eine sehr langsarne ist. 
Sobaki nun auch das Tiegelmaterial freien 
Kohlenstoff enthalt, wird jener Procefs beschleu- 
nigt werden mflssen, Natiirlich mufs dieser 
Kohlenstoff sich aber auch auf der Innenflache 
befinden und vom geschmolzenen Metali bespiilt 
werden, damit. wie soeben hervorgehoben, sich 
die beiden Affinitaten des Metalls und des einge- 
betteten Kohlenstoffs unterstiitzen kiinnen. Wenn 
bingegen beim Anwarmen des Tiegels der Koh
lenstoff aus der Innenfliiche fortbrennt, so kann 
er bei dem in Rede slehenden Processe auch 
nicht mitwirken. Ein sicherer Beweis. dafs der 
Tiegelkohlenstoff wirklich an der Oberflache lag 
und somit imstande w ar, an der Reduction des 
SiOj. theilzunehmen, ist die nach dem Umschmel- 
zen eingetretene Vermehrung des Kohlenstoffge- 
halts im Stahl. Sobaid eine Mitbetheiligung des 
Tiegelkohlenstoffs festgestellt ist, ist es auch 
klar, dafs ein bober Graphitzusatz eine starkere 
Si-Aufnahme zur Folgę haben mufs ais ein ge- 
ringer. Dies wird im vollen Mafse durch die 
Erfahrung bestatigt, namentlich durch die in der 
ersten Mittheilung wiedergegebenen Versuche mit 
Tiegeln von 5 Tbeilen Graphit und 1 Theil 
Thon, bei denen die Siliciumaufnahme beim ein- 
maligen Schmelzen von Rohstahl oder Frisch- 
eisen 0,3 betrug.

Nach ein Umstand verdient bei der S i02- 
Reduction durch den Kohlenstoff ausdriicklich

hervorgehoben zu w erden, dafs namlich durch 
das blofse Herausliisen von S i02 unter Bildung 
von GO-Gas die Feuerfestigkeit des Thons nicht 
verringert, sondern gesteigert wird.

Vom Kohlenstoff in vieler Hinsicht verschie- 
den ist das Mangan. Es vermag nach den zahl- 
reichen, im § 3 mitgetheilten Experimenten den 
Thon direct auch ohne Mitwirkung des Graphit- 
kohlenstoffs anzugreifen. Diese Reaction wird 
ausgedriickt durch die Gleichung:

2 Mn +  3 S1O2 =  Si +  2 S i0 3Mn
110 +  180 =  28 +  262.

Hieraus ist ersichtlich, dafs auf 4 Theile 
Mangan, welche aus dem Metalle verschwinden,
nur 1 Theil Si eintreten wird,  ein Umstand,
welcher ais ein giinsliger bezeichnet werden darf. 
Dagegen liegen die Verhaltnisse iiufserst ungiin- 
stig auf Seiten des Tiegels. Bei einem Einsatz 
von 30 kg mufs 0,1 Mn 50 g Tiegelmasse 
versehlacken. Das ist aber nur die directe Ein
wirkung. Dazu kommt noch eine indirecte, in
dem das gebildete Mangansilicat ein Flufsmittel 
ist und erhebliche Mengen Thon zum Schmelzen 
bringt. Die Thone verhalten sich in dieser Hin
sicht sehr versehieden. Bei dem Pfalzer Thon 
ist die directe Wirkung des Mangans, verglichen 
mit der beim Meifsener Thon, sehr schwach, da
gegen die indirecte weit bedeutender. Denn in 
der Duisburger Schlacke kommen auf 18 MnO
36 AI2O3, in der Diililener auf 30 MnO nur 
25 A I 2 O 3 .  Thatsachlich ist also der Pfalzer 
Thon mangantester, aber weit empfindlicher 
gegen Flufsmittel ais der Meifsener. Eine Iheo- 
retische Deduction, wie sich das Verhalten eines 
Thons aus dessen chemischer Zusammensetzung 
ableiten liifst, liegt heute nicht in unserer Ab- 
siebt. Fiir den Hiittenmann ist einfach der 
praktische Yersuch entscheidend. Er hat nur 
nothig, einen manganreichen Einsatz zu schmelzen, 
um in dem Aussehen des Tiegels und der 
Menge und Beschaffenheit der Schlacke sichere 
Kennzeichen fur die Widerstandsfahigkeit des be- 
treffenden Tiegelthons zu haben.

Die energische Wirkung des Mangans auf den 
Thon, welche selbst bei 0,2 ^  noch bemerkbar ist 
(V. XXVIII), wird durch einen hohen Graphitzusatz 
aufgehoben, wofur das im § 1 beschriebene Ver- 
halten der Hirschwanger und Kapfenberger Tiegel 
ein Beweis ist. Allerdings zeigte sich, dafs auch 
diese Tiegel beim Zusammenschmelzcn von Ferro- 
mangan und Rohstahl bedeulend angegriffen 
werden, aber andererseits bei homogenen Eisen- 
legirungen einem Mangangehalte von 1,5 voll- 
kommen widersteben. Dafs diese immerhin be- 
deutende Manganmenge neutral verbleibt, ist 
daraus zu erklaren, dafs der hohe Graphitzusatz 
den Thon vor dem Angriff des Mangans schutzt. 
Dje erste Phase der WTechselwirkung besteht ja 
darin, dafs SiOjj mit 2Mn zu 2MnO Si wird. 
Ist nun hinreichend G in der Nalie, so erfolgt
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durch denselben sofortige Reduction des MnO 
und .der Effect bleibt der namliche, ais wenn 
nur der Kohlenstoff in Wirksamkeit getreten 
ware. Beim Fehlen der Kohle wird MnO nicht 
wieder reducirt, sondern vereinigt sich mit wei- 
terem Si02 zu MnSi03.

Dafs beim Einschmelzen von Ferromangan 
und Rohstahl in den gedachten Tiegeln eine 
starkę Manganreaction hervortritt, liegt darin, 
dafs sich zuerst eine manganreichere Legirung 
bildet, in welcher sich die Rohslahlfragmente 
nach und nach auflosen. Daraus ergiebt sich 
nebenbei die Regel, dafs behufs Herstellung von 
Manganstahlen der Zusatz von Ferromangan 
oder Spiegeleisen erst nach dem Fliissigwerden 
des Rohstahls oder Stabeisens zu erfolgen hat, 
wozu der Versuch XXIII im Vergleich zu XXII 
eine vortrefTliche Illustration bietet.

Uebrigens ist noch zu beachten, dafs auch 
die specielle Reschaffenheit des Graphits bei 
diesen Reactionen nicht ohne Einflufs sein kann. 
Beispielsweise wird der mehr erdige steirische 
Graphit mit dem Thon ein gleichmafsigcres Ge- 
menge liefern und infolgedessen cbemisch wirk- 
samer sein ais Geylongrapbit, welcher in Form 
von Blattchen in der Tiegelmasse eingebettet ist.

Ein hoher Mangangehalt hat neben der Re
duction von Si02 und der damit verbundenen 
Zerstorung der Tiegelwande noch eine fiir die 
Praxis sehr bemerkenswerthe Folgę, namlich eine 
gesteigerte Aufnahme von Kohlenstoff. Dieselbe 
ist dadurch veranlafst, dafs durch die Verschlackung 
des Thons der Graphit des Tiegels frei gelegt 
wird. Wie oben mitgetheilt, wurde bei dem 
Doblener Versuch XXII und bei dem Kapfen- 
berger Versuche vom Tieget, soweit der Stahl 
stand, eine fast centimetertiefe Schicht fortge- 
fressen, worin mehr Kohlenstoff steckt, ais zu der 
durch die Analyse nacligewiesenen Vermehrung 
des Kohlenstoffgehalts im Stahl erforderlich ist.

Wir betonen, dafs wir die durch das Man
gan hervorgerufenen Erscheinungen nur durch 
dessen chemische Wirkungen erklaren , bei 
denen es selber aus dem Stahl versclnvinden 
und in die Schlacke gehen mufs. Man konnte 
nun auch annehmen, dafs dies Metali auch 
physikalisch, d. li. durch Erhohung der Loslich- 
keit des Kohlenstoffs und Siliciums, den Ein tritt 
dieser Elemente in den Stahl beschleunige. Es 
ist dabei zuzugeben, dafs holiere Mangangehalte 
beim Roheisen auch holiere Kohlenstoffgehalte 
zur Folgę liaben. Wenn man indessen die 
Sache naher priift, so ergiebt sich, dafs ein Mehr 
von 10 Mn nur ein Mehr von 0,6 bis 0,8 
G veranlassen kann. Dementsprechend mufs 
aber die Steigerung der Loslichkeil, welche ein 
einziges Procent Mangan bewirkt, so unbedeutend 
sein, dafs es nicht angeht, darauf bei der Theorie 
des Tiegelprocesses Riicksicht zu nehmen. In 
betreff des Siliciums endlich kann auf Grund von

XI.s

Thatsachen iiberhaupt nicht von einer durch 
Mangan erhohten Loslichkeit gesprochen werden. 
Uebrigens liegt, da die thatsachlich vorhandenen 
chemischen Vorgange alle Erscheinungen aufs 
einfachste erklaren, auch gar kein Grund vor, 
eine physikalische Action des Mangans — diese 
und nur diese habe ich in meiner ersten Mit- 
theilung ais »etwas mystisch« bezeichnet — an
nehmen zu wollen.

Unsere bisherigen Betrachtungen beriicksich- 
tigten nur den Tiegelstahlprocefs im eigentlichen 
Sinne, d. h. diejenigen Vorg;inge, welche aus 
einer Wechselwirkung des Tiegelinhalts und der 
Tiegelwandung entspringen. Daneben besteht 
noch ein anderer Procefs, welcher dem Wesen 
des Tiegels nicht eigenthiimlicli is t, hervorge- 
rufen durch die frischende Wirkung beigemengter 
oder durch Zutritt oxydirender Gase gebildeter 
Eisenoxyde. Diese Oxyde werfen sich beim Ein
schmelzen wesentlich auf das Silicium, nacher 
bei Weifsglut auf den Kohlenstoff. So erklart 
sich die mehrfach constatirte Thatsache, dafs der 
Siliciumgehait kurz nach dem Einschmelzen eine 
Abnahme zeigt, oder dafs wenigstens die Silicium- 
aufnahme geringer ist, ais es dem Manganverlust 
entsprechen wiirde. So sind bei den Versuchen 
XIX und XXII 1U Stunde nach dem Einschmel- 
zen 0,63 resp. 1,05 Mn yerschwunden, wogegen 
das Silicium um 0,046 resp. 0,165 yermelirt 
erscheint, statt um 0,16 resp. 0,26. Beim wei- 
teren Ausschmelzen dagegen, Versuche XVII, 
XVIII, XX, XXI, betragt das Plus an Silicium 
mehr ais ł/i  des Manganverbrauchs, da ja die 
Reductionswirkung des Kohlenstoffs nebenhergeht.

Es ist einleuchtend, dafs der gedachte Friscli- 
procefs durch einen grofsen Gehalt von Kohle 
im Tiegel materiał abgeschwacht wird, weil diese 
Kohle eindringenden Gasen Sauerstoff entzieht. 
Andererseits zeigen alle Versuche an mit Thon 
ausgekleideten Tiegeln eine bedeutende Kohlen- 
stofTabnahine. Die Versuche XXVI und XXVII sind 
neben den Versuchen XXVIII bis XXXIII die besten 
der Art, weil auf die Dichtung des Deckels, nach
dem die auffallend grofse Kohlenstoffabnahme bei 
den beiden vorhergehenden Versuchen festgestellt 
war, eine besondere Sorgfalt verwendet wurde. 
Wenn man den . fiir die Si02-Reduction ver- 
brauchten Kohlenstoff abzieht, yerbleibt bei XXI 
noch ein Minus von 0,137 G, hei XXII ein sol- 
ches von 0,114 ais Folgę des Frischens. Da 
bei letzterem Versuche der Tiegel nach dem Ein
schmelzen noch 7 Stunden im Ofen blieb, er- 
scheint der Kohlensloffvcrlust sehr gering. Man 
sielit aber auch aus den Ergebnissen der beiden 
yorhergehenden Versuche, wic wesentlich ein ge- 
naues Verschliefsen des Tiegels unter Umstanden 
sein kann.

Hieran reihen sich noch solche chemischen 
Processe, wie sie durch absichtlichen Zusatz ge- 
wisser Ingredienzien im Stahlschmelztiegel hervor-

2
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gerufen werden. Wir beschranken uns heute 
nur auf die Erwabnung eines besonders wichti- 
gen Stoffes, namlich des Braunsteins. Schon 
im Eingange wurde alterer in Hirschwanger Tie- 
geln ausgefiihrter Versuche gedacht, welche eine 
erhebliche Manganreduction aus zugesetztem Braun- 
stein eonstatirten. Der heute mitgetheilte Ver- 
sucli XXXI zeigt. dafs auch in Thontiegeln aus 
gegluhtem Braunstein Mangan in den Stahl geht. 
Selbstredend ist hier der durch die Analyse nach- 
weisbare Manganzuwachs nur ein Theil des auf- 
genommenen Mangans, da ja dieses Element 
gleichzeitig unter SiO»-Reduction aus dem Stahl 
wieder an den Thon des Tiegels tritt. Wie be
reits gesagt, gedenke ich diese fiir das Garwerden 
des Stahls in Thontiegeln bedeutungsvollen Pro
cesse auf Grund neuer Versuche weiter zu ver- 
folgen.

Nachdem nunmehr die wichtigsten Vorgange 
beim Tiegelstahlschmelzen besprochen u n d , so
weit es anging, erklart sind, mufs es wunschens- 
werth erscheinen, zutn Schlufs noch die techno- 
logische Bedeutung der gefundenen Gesetze her- 
vorzuheben. Wir konnen uns dabei fiir heute 
nur auf kurze Andeutungen beschranken.

Guter Werkzeugstahl soli nach allgemeiner 
Erfabrung womoglich neben Kohlenstoff fremde 
Stoffe nicht enthalten. Namentlich aufsern sich 
die parasitischen Stoffe Phosphor, Schwefel, Kupfer 
selbst in minimalen Mengen sehr verhangnifsvoll. 
Dieselben haben aber mit dem Tiegelproeefs nichts 
zu tbun und sind durch die Wahl der Tiegel- 
materialien, sowie des Einsatzes auf ein unschad- 
liclies Mafs zu bringen. Dagegen ist Silicium 
ein integrirender Bestandtheil, welcher, wenn man 
von basischen Tiegeln absieht, unter allen Um- 
standen voin Stahl aufgenommen wird. Manche 
Metallurgen haben noch heute eine iibertriebene 
Purcht vor diesem Metailoid, obgleich es durch 
zahlreiche Analysen feststeht, dafs auch die 
besten englischen Gufsstable bis 0,5 ffb Si ent
halten konnen. Nachdem man angefangen, fur 
das urspriinglich rein empiristische Tiegelschmel- 
zen die Hulfsmiltel der chemischen Wissenschaft 
heianzuziehen, ist kein Zweifel dariiber, dafs die 
gar machende Wirkung des Ausschmelzens (kil-: 
ling) lediglich auf Siliciumaufnahme zuriickkommt. 
Beim Bessemern und Martiniren ist durch direete 
Yersuche bewiesen, dafs durch einen gei‘ingeren

Zusatz von Silicium die Ausscheidung des in 
allem Eisen reichlich voi'handenen Wasserstoffs 
verhindert wird. Auch die heute mitgetheilten 
Versuche enthalten die treffendsten Beweise hier- 
fiir. Sahen wir nicht , wie dieselben Einsatze, 
welche in graphithaltigen Tiegeln unter Silicium
aufnahme leicht gar werden, in Bcriihrung mit rei- 
nem Thon geschmolzen, siliciuinarme aber porose 
Ingots gaben? Das Silicium ist nach alledein 
der eigentliche Trager des Tiegelstahlprocesses.

Es bleibt zu erwiigen, ob die Reduction des 
SiO-2 vortheilhafter durch Kohlenstoff oder durch 
Mangan geschiehl. Diese Frage liifst sich nicht 
allgemein entscheiden, da loc.ale Verbaltnisse, 
welche die Wahl der Rohmaterialien beslimmen, 
in betracht zu ziehen sind. Wo man mangan- 
arme gefrischle oder cementirte Robstahle in 
graphitreieben Tiegeln einschmilzt, ist die Mangan- 
frage ohne praktische Bedeutung. Anders liegt 
es, wTenn z. B. aus schwedischern Roheisen und 
Stabeisen (L) Werkzeugstahl zusammengeschmol- 
zen wird. Hier erscheint die Reduction von 
SiOa durch Mangan einmal an und fur sieli 
giinstiger, weil sie gahrend wirki, ohne Kohlen- 
stoffverlust und ohne Gasentbindung, zweitens, 
weil sie ein Zuviel von Mangan aus dem Stalli 
schafft. In dieser Hinsicht erscheint der Procefs 
des Versuchs XVII wirklich muslergiiltig: der 
Kohlerjstoffgehalt bleibt unverandert, der Mangan- 
gehalt sinkt bis auf das giinstigste Mafs, wahrend 
der Siliciumgehalt nur bis auf 0,142 sleigt, da
bei aber zum Garwerden ausreicht.

Die Rolle, welche das Mangan spielen kann, 
wird um so entscheidender, je geringer der 
Graphit- resp. Kokszusatz zum Tiegelthon ist. 
Hier reicht die reducirende Wirkung des Kolilen- 
stoffs bei vielen Tbonen jedenfalls nicht aus, um 
das zum Garwerden nothige Silicium zu reduci
ren. Hier ist es angezeigt, Mangan irgendwie 
dem Stahl zuzuselzen, falls solches in dem Ein- 
satz fehlt. Thatsachlieh enthalt der in den nam- 
haftesten englischen Fabriken gemachte Werk
zeugstahl 0,25 bis 0,35 Mangan, und dieses 
kann nur durch einen Zusatz von Mangan, sei 
es in Form von Manganlegirungen, sei es in 
Form reducirbarer Manganverbindungen hinein- 
gelangt sein, wenn man wirklich cementirtes 
schwedisehes Stabeisen eingesetzt hat.
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Thomas- mul Martinwcrke.
(Schluls von Scile 067.)

B e l g i c n  u n d  F r a n k r e i c h .
Dic bclgischen Werke haben sich in erlieb- 

licli geringerem Mafse der b a s i s c h e n  Be s  se 
tne r e i  zugeweridet ais dic deutschen. Unter 
den besuchlen Werken ist es nur das zu Ang l c u r ,  
welches den basischen Procefs adoplirt hat, und 
obwolil es eins der ersten Thomaswerke ist, so 
bietet es doch wenig Interessantes und hat cinc 
kleine Production, 10 bis 12 Chargen zu 5 t.

Das in Anglcur bcnutzte Roheisen soli 1,80 
bis 2,10 P, 0,07 bis 0,12 Si und 1,5 Mn ent- 
halten, das daraus erfnschte Product, zu Draht 
und Blech bestimmt, 0,05 P, 0,04 Si und 0,08 G. 
Phosphorarm aber mag das Product in der Rc- 
gel nicht sein, derm ein besonders reines Probe- 
sltick gab bei in Scliweden ausgefiihrter Analyse 
0,10 C, 0,01 Si, 0,054 P, 0,03 S und 0,35 Mn.

Wenn der Schwcfelgehalt i ni Roheisen 0,1 
nicht iibersteigl, glaubt man dessen Enlfernung 
bis auf 0,04 leicht zu erreichcn.

Ein grofser Tlieil der Production wird zu 
Draht verarbeitel; dazu werden ganz kleinc Blocke 
gegossen und zwar steigend und bis zu funfzehn 
auf einmal. Es soli dabei eine ganz besonders gute 
Qualitat erzielt werden und wurde aus Thoinas- 
eisen gezogener Kratzendraht Nr. 36 B. W. G. ge- 
zeigt, dessen Fabrication regelmafsig in der eige- 
nen Drahtziehcrei des Werkes betrieben wird.

(W.)
Das Thomaswerk zu A n g l c u r  besilzt vier 

0-t-Converter, sowie vier grofsere und zwei 
klcinere Cupolofen. Der cylindrisclie Tlieil der 
Convcrler und der Boden wird aus Theermasse 
aufgcstainpft, die iibrigen Theile derselben werden 
mit Ziegelu gleicber Masse aufgemaucrt; die 
Futter halten 120, die Boden 25 5- bis G-l-Char- 
gen aus.

Unmittelbar nach der Entleerung des Con- 
verters giebt man in denselben mittelst eines 
Irichters 18 fó von des Roheisens Gewicht Kalk, 
der wahrend der zur Beseiligung der Schlacken 
und Leerung und Neuinordnungstcllung der Go- 
rjuillen erforderlichcn Zeit im Convcrter sich vor- 
wSrtnt. Alan giefst steigend: vier Coąuillen um- 
stehen eine etwas grofsere, in welche das Metali 
von oben gegossen wird.

Jedes Converlerpaar liefert in 24 Stunden 
22 Chargen: der Abbrand betragt 12 fi> ; es fallt
3 bis 4 Schrott. Das Product wird auf Draht 
verarbeilet.

Eine Charge, der Referent beiwolinte, dauerte
16 Minulen, davon waren 6 fiir das Raffiniren 
und ebensoviel fiir das eigentliche Frischen, der

Rest fiir dic Entphosphorung erforderlieh. Wah
rend der beiden letzten Blaseminuten entwickelte 
sich ein starker brauner Rauch. Die nach 3 Mi
nuten Nachblasen genommene Probe, zu einem 
Kuchen ausgeschmiedet und gehartet, hatte einen 
kleinen kryslallinischen Streifen, weshalb noch- 
mals eine Minutę lang nachgeblasen werden 
mufste. Hierauf neue Probenahme. Diese zweile 
Probe war feinkornig uber den ganzen Bruch 
und somit gut, es erfolglc deshalb ein Zusatz 
von 300 kg Spiegeleisen mit 14 bis 16 $  Mn. 
Das verblasene Roheisen sollte halten: 0,6 bis 
0,7 Si, 2,5 P und 0,9 bis 1,0 Mn. Das dar
aus gefallene Product hielt 0,25 C, 0,06 P und 
0,4 Mn, die absolute Festigkeit desselben betrug
55 bis 60 kg per Quadratmillimeter. (T.)

Auch an M a r t i n w e r k e n  ist Belgien urige- 
wohnlich arm, denn soweit dem Referenten be- 
kannt, steht S e r a i n g  mit seinen zwei Oefen in 
dieser Beziehung allein; aber dieses Werk bietet 
um so viel mehr Interessc, weil es seit einem 
Jahre hasisch damit arbeitet.

Der saure Martinbetrieb vollzog sich bis da- 
hin in einem Ofen, der dem in Graz benutzten 
in Construction gleich i s t ; man hielt aber dafiir, 
dafs in ihm nur eine niedrigc Temperatur er- 
reichbar, und baute deshalb einen neuen 10-t- 
Ofen mit anderer Herdconstruction und — eigen- 
thiimlich genug — kleineren Regeneratoren.

Die nachfolgend vcrzeichnete, am 25. Ja 
nuar 1885 abgefuhrte Charge scheint von der 
dort gcwóhnlichen Art zu se in :
E i n s a t z :  1000 kg Bessemerroheisen, 6600 kg Schie- 

nenenden, 400 kg Gufsschrott (wird nicbt 
gerechn.), 160 kg Ferrosilicium, 120kgFerro- 
mangan, 320 kg Spiegeleisen, Sa. 8200 kg.

E r f o l g :  7829 kg B16cke, Abbrand 4 ,5 % . Chargen- 
dauer 7 Stunden 50 M inulen, Reparatur- 
zeit 2 Stunden 10 Minuten, Sa. verbrauehtcr 
Zeit 10 Stunden.

Vor den Zusatzen gegen Schlufs des Pro
cesses hatte die Schmiedeprobc einen Kohlegehalt 
von ungefahr 0,1 % und dic Analyse des End- 
productes gab folgendes Resullat: 0,31 C, 0,23 Si 
und 0,85 Mn, woneben der Phosphorgehalt ge- 
wóhnlich 0,075 und der Schwefelgehalt 0,055 
betragen sollte. Das Product war rneist zu Rad- 
rcifen bestimmt. Der Einsatz wurde in 3 bis 4 
Posten eingetragen.

Der Brennmaterialverbrauch sollte etwa 65 % 
ausmachen. Da die belgischen Steinkohlen zur Gas- 
erzeugung nicht besonders qualificirt sind, werden 
in Seraing beim Martinofenbetriebc westfalischc 
Kohlen verwendet, obwohl dieselben etwa 3 Fr.
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pro Tonne theurer zu stehcn kommen ais die 
einlieirnischen.

Um ein exlra gutes und leicht schweifsbares 
Metali, besonders zu Dampfkesstjrohren, aber 
auch zu Blecben geeignet, zu erzeugen, wurde 
der basische Procefs eingefilhrt, hauptsachlich 
nach Anlcitung der davon in »Jernkontorets an- 
naler* 1882, 314* gegebenen Besclireibung Tel- 
landers. Es besteht jedoch ein wesentlicher 
Untersclhed darin, indem man von dem gewohn- 
lichen, aus spanischen Erzen erblasenen Bessemcr- 
roheisen ausgeht und von dem beim Werke ent- 
stehenden Schienenabfalle; weder das eine noch 
das andere dieser Materialien hat mehr ais 0,08 P. 
Mit diesen nach auslandischer Auffassung bereits 
reinen Materialien kann man ein ausgezeichnetes 
Produet erzielen.

Der angewendete Ofen stimmt uberein mit 
den Mittheilungen Tellanders von dem mit basi- 
schem Herde und saurem Gewolbe versehenen 
Ofen zu Alesandrowsky; Herd und Gewolbe sind 
voneinander durch Ghromerz getrennt. Gas und 
Luft tretcn durch sclir geneigte Kanale ein: durch
2 untere fiir das Gas und 2 obere fiir die Luft; 
das Gewolbe aber ist ungewohnlich hoch. Dessen- 
ungeachtet hat dasselbe nicht liinger ais 4 bis
5 Wochen standgehalten, vermuthlich infolge der 
angewendeten aufserordentlich hohen Temperatur. 
Diese wird am leichtesten an dem besonders 
selmellen Einschmelzen der 6 bis 7 t Einsatz 
beobachtet, der auf einmal eingetragen wird. 
Gleichzeitig wird Kalk und Walzsinter eingesetzt, 
welch letzteres Materiał wie in Alexandrowsky 
die zur Entfernung des Phosphors erforderliche 
Osydation verursacht.

Eine Charge, welcher Referent beiwohnen 
diirfte, nalmi folgenden Yerlauf: nach in einer 
starken Stunde bewerkstelligter Ofenreparatur, bei 
der der Boden erst mit trockenem und dann mit 
einer Schichl bindendem, d. h. mit Theer ver- 
mischtem Dolomit ausgebessert, erfolgte der Ein- 
satz auf e inmal ,  wodurch fast der ganze Ofen 
angefiillt wurde. Das Roheisen wurde mit 3 $  
Spiegeleisen vermengt. Nachdem das schnello 
Einschmelzen beeiidet, begann sofort das Probiren. 
Um die Oxydation zu beschleunigen, wurde da- 
zwischen eine Schaufel Gliihspan eingeworlen 
und es ergab alsbald die Probe ein sehr weiches 
Produet. Ein vor der tief gelegenen mittleren 
Arbeitsóffnung aufgeworfeuer Damm von Doloinit- 
masse wTurde theilweise auseinander gestofsen, so 
dafs dic Schlacke auszulaufen vermochte bez. 
ausgekratzt werden konnte. Hierauf wurde etwa
1 % Spiegeleisen zu- und die Entkohlung lang- 
sam bis zur gewiinschten Extra- Weichheit forl- 
gesetzt, Dieser ietzte Theil des Proćesses erfor- 
derte 11/a, der ganze Procefs 6 Stunden Zeit. 
Die letzten zwei Proben ergaben fast yergrSfserte

* »Stahl und Eisen* 1882, S. 478.

Hartę, was ais eine Art Ueberoxydation erklari 
und weshalb der Abstich mit grofster Beschleu- 
nigung vorgenommen wurde. Dies scheint eine 
schwacbe Seite des Yerfahrens zu sein.

Beim Giefsen aus der Pfanne mit 2 Stopfen 
gleichzeitig in 2 Coquillcn verhielt sich das Me
tali ganz ruhig und auch im Ofen sah m an gegen 
Schlufs der Charge kautn eine Gasblase auf- 
steigen; glcicliwohl wurden die Coquillen sehr 
schuell gedeckt, um ein Steigen des Metalles zu 
yerhindern.

Bei der niichst vorhergegangenen Charge, die 
fiir weniger exacte Zwecke bestimmt war, wurde 
die Schlacke nicht abgezogen und der Abstich 
erfolgte sofort nach Zusatz von etwas Ferro
mangan. Das Produet, welches 0,1 bis 0,12 C 
halten sollte, gahrte sehr und war kalt, was 
nicht wunder nehmen kann,  da kaum ein Ver- 
kochen des Bades statthatte. Um dies zu ver- 
meiden, wurde zu bester Qualitat und Exlra- 
Weichheit der vorher erwahnte auf dic Entfer- 
nung der Schlacke folgende Spiegeleisenzusatz 
und langsamc Becndung des Proćesses ange- 
wendet.

Folgende aus dem Betriebsjournale entnom- 
mene Charge vom 23. Marz 1885 giebt einen 
Begriff von den gewohnlichen Chargen ohne den 
gedachten Schlufsprocefs:
E i n s a t z :  1500 kg Bessemerroheisen, 4500 kg Scliie- 

nenabfall, 100 kg Gufsschrott, 28 kg Ferro
mangan, Summa 6128 kg.

E r f o l g :  5663 kg Metali, Abbrand 6,2 %. Cluargęn- 
dauer 4 Stunden 15 Minuten, Dauer der 
R eparatur 3 Stunden 5 Minuten, Summa 
Zeitaufgang 7 Stunden 20 Minuten. 

A n a l y s e  des Productes: 0,06 G. 0,01 Si, 0,007 P, 
0,023 S, 0,3 Mn.

Dieser geringe Phosphorgehalt war nach Aus- 
wnis des Analysenjournals nicht ungewohnlich 
und kaum eine Charge hatte iiber 0,02 P. Bei 
der angewendeten starken Oxydation und der 
hohen Temperatur wird der Koldegehalt, wie 
dasselbe Journal nachweist, leicht auf 0,04 bis 
0,00 herabgcbracht.

Beim Walzen von Sehienen und Faęoneisen 
werden in Seraing »soaking pits« in ihrer ur- 
spriinglichen Form benutzt. Der Grund,  wes
halb diese hier, aber sonsl nirgends auf dcm 
Continente Anwendung gefunden, mufs in dem 
Umstande gesucht werden, dafs man in Seraing 
Yerhiiltnifsmafsig kleine Chargen, aber um so viel 
mehr in bestimmter Zeit durchfiihrt. Dcsscnungc- 
achtet walzt man jedoch nicht einmal hier die 
aus den Durchweichgruben kommenden Blockc 
direct fertig aus, sondern nur bis zu Vorkalibern 
und warmt sie vor dem Schlufswalzen im 
Schweifsofen nochmals. Dies scheint zur Er- 
reichung eines guten Productes auch nothig, 
denn die Blijcke, welche Referent aus den Gru
ben nehmen sah, waren an den Kopfenden stets 
etwas dunkler ais am Bodenende. Ein Schweifs-
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ofen war immer gleichzeitig im Betriebe zum 
Warmen kalter Blocke, und in diesen wurden 
dieselben nach der ersten Charge jeder Woche 
eingeselzt, nachdem sie vorher an die kaltcn 
ssoaking pits« W annę abgegeben; nach Yerlauf 
einiger Chargen sollte dies nur noch bei einigen 
wenigen Chargen nothig sein. Die Blocke blie- 
ben etwa 20 Minuten in den Gruben.

Ueber den basischen Martinprocefs in Se- 
raing ist hier noch anzufiigen. dafs die im an- 
gegebenen Chargenbeispiele mitgetheilte Zeit zum 
Repariren ungewohnlich lang, die Schmelzzeit 
aber wieder aufsergewohnlich kurz ist. Meist 
werden 3 bis 4 Chargen in 24 Stunden ge- 
inacht mit einem Aufgange von etwa 45 $  des 
Chargengewichts bester Steinkohlen und einem 
Abbrand von 6 bis 7 rfo . Zur Zeit des Besuchs 
war der basische Procefs erst 3 Monat im Gange 
und okonomische Resultate standen noch nichl 
ganz fest, doch glaubte man, dafs das basische 
Product sich nicht theurer stelle ais das saure. 
Die Ofenkosten sind allerdings lipher und der 
Abbrand ist grofser, aber der Brennmaterialauf- 
gang ist kleiner und die Production grofser.

(W.)
In Le C r e u s o t ,  F r a n k r e i c h ,  sind zwei 

8- bis 1 0 - t - G o n v c r t e r  b a s i s c h  zugestellt; 
dieselben sind in drei Theile zerlegbar und . es 
werden diese iiber einen Kern aus Eisenblecb, 
■der aus vier Theilen zusammengesetzt ist, mit 
Theermasse ausgestampft. Isl das Futter der 
einzelnen Theile fertig, so werden dieselben init- 
lelst einer 50 mm starken Massenschicht gedich
tet und mit Bolzen und Keilen zusammengcfiigt. 
Auch die Boden werden aus derselben Masse um
12 gewolmliche Diisensleine mit je 8 Loohern 
von 10 mm Durchmesser ausgestampft. Die 
Boden sollen 16 bis 20, die Futter 60 bis 80 
Chargen aushalten.

Der Dolomit zum Futter wird im Cupolofen 
gebrannt und erfordert dazu 43 seines Roh- 
gewichts Koks. Das Brennen des Kalkes ge- 
schah wahrend des Besuchs in einem Flarmn- 
olen mit 2 Arbeitsthuren, doch war ein Schacht- 
ofen neuer Construction, dessen Besichtigung nicht 
gestattet wurde, bereits erbaul. (T )

Hrn. Wykander wurde in Creusot nur ein 
kurier Besuch gestattet ohne Unterbaltung mit 
srgend einer teclmisch unlerrichteten Person, der- 
selbe kann deshalb iiber dieses Werk kaum eine 
Mittheilung machen.

Das neue, vollstandig nach dem Systeme 
Holleys gebaute Stahlwerk zu Y a l e n c i e n n c s  
hal 2 Converter, von denen der eine fiir den 
sauren, der andere fiir den basischen Procefs 
verwendet wird. Dies Werk stand zur Zeit des 
Besuchs aus Mangel an Beslellungen kalt.

U eb er den Betrieb der sechs 20-t-Martinofen 
zu C r e u s o t  erhielt Referent so gut w ie keine 
Mittheilungen. (W.)

Die Besichtigung der Martinhutte in Le C r e u 
s o t  wurde dem Referenten verweigert, weil man 
zur Zeit mit einer basischen Ausfiitterung des 
Ofens experimentirte. (T.)

Ueber den sehr interessanten b a s i s c h e n  
Betrieb der beiden Pernotscheri Oefen zu D e n a i n  
wurden dem Referenlen allerdings Mittheilungen 
gemacht, jedoch nur gegen Angelobung von 
Discretion, so dafs er uber den ganzen Iranzosi- 
schen Martinofenbetrieb fast nichts zu berichten 
hat. Ohne die Discretion zu verletzen, glaubt cr 
jedoch mittheilen zu diirfen, dafs der von der 
in Seraing befolgten Methode ziemlich abwei- 
chcnde Procefs in D e n a i n  ungefahr mil den 
gleichen Rohmaterialien zu thun hat wie dort 
und auch ein gleiches Product liefert. Ein in 
Schweden analysirtes Probestiick von Thomas- 
metall aus Denain hielt 0,08 C, 0,01 Si, 0,022 P, 
0,04 S und 0,26 Mn.

Das Yerhaltnifs zwischen den Selbstkosten 
des sauren und des basischen Processes sollte 
auch das gleiche sein wie in Seraing.

Um ein gemigend phosphorfreies Martinpro- 
ducl zu gcwahrleisten, werden in C r e u s o t  
Luppen venvendet aus 2 rotirenden Puddeliifen, 
die mit Erz ausgefiittert sind und in denen die 
Entphosphorung und Entkohlung so weit wic 
moglich getrieben wird. (W.)

S t. E t i e n n e , der Compagnic des Fonderies, 
Forges et Acieries de St. Etienne (Loirc) gehorig, 
nahe der gleicbnamigen Stadt gelegen, betreibt 
einen Pernotscheri Martinofen, in welchem tag
lich vier 9- bis 10-t-Chargen fertig gemacht wer
den. Der Kolilenaufgang beim Vorwarmeu und 
Schmelzen soli 325 kg pro Tonne Blocke belra- 
gen und der Abbrand 4 bis 5 Die Be
schickung bestand aus 15 $  Roheisen von 
Chasse bei Givors (0,01 S, 0,05 P) und Blech- 
abschnitten, sowie aller Art gutem Schrott. Das 
Futter des beweglichen Theils halt 25 bis 30, 
Gewolbe und Boden der Regeneratoren halten 
120 und die iibrigen Theile bis 250 Chargen 
aus. (T.)

F i r m i n y ,  wegen seines vorzuglichen Mar- 
timnetalles und der daraus hergestellten ausgezeich- 
neten und mannigfaltigen Productc beruhmt, be- 
sitzt 10 iMartinofen. In zwei dieser Oefen wer
den Chargen von 1 4 , in sechs von 10 und in 
zwei von 8 t taglich etwas ofter ais zweinial 
pro Ofen fertig gestellt. Diese geringe Chargen- 
zahl wird damit entschuldigt, dafs man sehr 
weichen und dadurch sehr schwerschmelzigen 
Schrott verarbcitet. Fast alles Rohmaterial wird 
Yorgewarmt; es bat deshalb auch jeder Marlin- 
ofen seinen Vorwarmofen.

Zu Schienenblocken enthalt die Charge 25 
bis 30 ^  Roheisen; am Schlusse des Processes 
werden 3 % Spiegeleisen und 1 % Ferroman
gan mit 60 % Mn zugesetzt. Zu Kanonen- 
blocken und zu anderen Gegenstanden, die be-
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sonders gute Qualital orhcischen, wird neben 
bestem Roheisen nur guter Pudddschrott benutzt.

Napii Angabe werden hier pro Monat etwa 
4000 t Martinblocke gemacht, dic Halfte zu 
Schienen, der Rest zu Radrcifcn, Kanonen, 
Federn und Bahnachscn bestimmt; auch etwas 
Stahlgufswaarc wird producirt.

Der Kohlenaufgang zum Schmelzen soli 
550 kg pro Tonne Blocke, der Yerbrauch daran 
zum Vonvfirmen 7 % betragen. Es werden in 
einem Ofen mehr ais 140 Chargen abgefiihrt, 
dann mussen die Regeneratoren gereinigt werden 
und gleichzeitig wird auch der Ofen neu aufge- 
m auert, obwolil er noch einige Chargen aus- 
halten wiirde.

Gas und Lui'1 treten in einem Theile der 
Oefen nebeneinander ein, in anderen wieder wird 
die Luft iiber dem Gase eingeleitct; lelzleres 
hielt man fiir besser. Die I.uflregeileraloren 
sind grofser ais die fur das Gas.

Das Schienemnetall sollte halten 0,3 bis 0,4 G, 
0,08 P, 0,03 S und 0,3 bis 0,5 Mn; die Bruch- 
belastung sollte sein 40 bis 50 kg per Quadrat- 
millimcter, die Elasticitalsgrenze 20 bis 30 kg per 
yuadratmiilimeter, dic Verlangeruiig auf 100 mm 
Lange 20 % , die Contraction an der Bruch- 
flache 27 bis 40 % des urspriinglichen Quer- 
schnittcs.

In G1 a u d i u o n stellt man das Metali zu 
Federn u, s. w. theils in einem Martinofen, theils in 
Tiegeln ber. Im Martinofen werden in der 
Regel 2,5 6-l-Chargen per Tag abgefiihrt, die 
zum Yorwarmen und Schmelzen 55 % ihres 
Gewichtes an Steinkohlen consumiren. Bei Dar
stellung weichen Metalls besleht die Charge aus 
1800 kg grauen Robeiseus, ebenso vielen Puddel- 
luppen und 2400 kg Eisen- und Stahlschrott. 
Wenn die Probestange doppelt gebogen werden 
kami, ohne zu brechen, setzt man 50 bis 60 kg 
Ferromangan zu, wartet alsdann 5 Minuten und 
sebreitet zum Abstiche. Zu hartem Metali wird 
die Menge des Roheisens und des Stahlschrotts 
Yergrofsert und gegen den Schlufs des Processes 
werden anstatt Ferromangan 200 bis 250 kg 
Spiegeleisen mit 25 f i  Mn zugesetzt. Der Ab- 
brand betragt 6,5 fb . Der Ofen liii U 160 Ghar- 
gen aus, erfordert dabei aber doch kleinere lle- 
paraturen am Gewoibe und an den Einlafs- 
ółfmmgcn.

Dic Arbeitslohne betragen pro Tonne Blocke
8 Fr.

Das Martinwerk bei S t. G h a m o n d  hat
5 Pernotsche Oefen, davon 2 zu Chargen von
25, 1 zu 20 und 2 zu 10 t, aufser diesen stehen 
im Walzwerke noch 2 10-t-Siemens-Marlinofen; 
letztere werden ausschliefslich zur Production 
von Blocken zu Panzerplatten von sogenanntem 
»produit mixte« benutzt. Diese werden in der 
Weise hergestellt, dafs der Stahl in etwa 
200 mm Dicke auf den vorher zu Weifsglulh

erhitzten Puddeleisenblock ausgegossen wird, der 
ungefahr 400 m-m stark ist. Vor dem Auswalzen 
wird das so erhaltenc St.iick in einem Ofen mit 
einer Oeffnung im Gewoibe gew arm t; letztere 
OclTnung dient zum becjuemeren Einsetzen und 
Ilcraiisneliincn der Blocke. Der schwęre Błock 
wird mittelst eines im Dache angebrachten sehr 
starken Dampfkralins behanclelt. Der Stahl hat 
0,8 G und etwa ebeusovieI Mn.

Die 3 grofsten Pernot-Oefen' werden gewohn- 
lich nur zur Production gowaltiger Kanonenblocke 
von 60 his 80 t Gewieht und oft nur einmal 
in der Woche benutzt. Diese Bliicke sollen 
0,4 C, 0,06 Si und imbedeutende Mengen P 
und S haben. Den Mangangehalt sucht man 
ungefahr gleich hoch wie den C-Gehalt zu 
machen. Nach dem Hiirten in Oei ist die 
Bruchbelastung 65 kg per Quadratmillimeter, 
die Yerliingerung betragt dann 15 fó •

Das in den iibrigen Oefen erzeugle Metali 
wird theilweise zu Radreifen ausgewalzt, vorzugs- 
weise aber zu Spanten, Plaltcn u. s. w. fiir die 
Marinę. Im letzteren Falle wird gegen Schlufs 
des Processes 2,5 °/j Ferromangan mit 50 ^  Mn 
zugesetzt, sonst nur 1,2

Alle Rohnmtcrialicn werden vorgcwarmt und 
man bringt nahezu 4 Chargen zu 8 bis 9 t in
24 Stunden fertig.

Der Ofenherd ist etwa 6° geneigt und macht 
80 Umdrehungen in der Stunde.

Der Brcnnmaterialaufgang pro Tonne Blocke 
sollte zum Schmelzen nur 280 kg Steinkohlen 
betragen, zum Vorwarmen der Rolimalerialien 
dagegen sollten 70 kg geringe Kohlen verbraucht 
werden. Der Abbrand wird zu 5,5 rio ange
geben.

Das Gewoibe solllc drei Monate aushalten, 
der Herd wurde an jedem Sonntage reparirt.

Das Arbeitspersońal — per Schicht 14 Mann
— bestand aus 1 Schm elzer, 2 Aufsetzern,
3 Handlangern, 1 Vorvvarmer, 1 Giefser, 1 Giefser- 
gehiilfen, 2 Tliiirjungen und 3 Feuerlcuten.

Jeder der 4 lO-t-Ocfcn hatte 4 gcwohnliche 
Siemenssche Generatoren von 1,8 m Breite, dic 
iibrigen Oefen hatten dereń je 6 . Alle Genera
toren liegen in einer Reihe, aber jeder Ofen hat 
besondere Gasleitung und Schornstein.

Die Goąuillen zu Radreifen haben spbarische 
Form.

Man producirt auch viele Stahlgufswaaren 
und der in Starkę yon 15 mm zunachst dem 
Modelle benutzte Formsand bestand aus gemah
lenen Tiegeln und Kienrufs. Die Formen werden 
mit in Wasser aufgeschlanuntem Graphit ge- 
schwarzt und sorgsam getrocknet.

Zu T e r r e - N o i r e  ist der Steinkohlenauf- 
gang beim Martinofenbetriebe 80 ^  d e s  Chargen- 
gewichtes, wovon 25 geringere Kohlen zum 
Yorwarmen des Schmelzgutes. 20 bis 25 fo 
der Besehickung bestehen aus Roheisen und
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man macht pro Ofen und Tag 3 7-t-Ghargen. 
Der Abbrand betragt 12 f  und 3 % fallen ais 
Schrott. Die Boden halten etwa 100,  die Ge
wolbe nur 50 Ghargen aus. Das Product halt 
0,15 bis 0,3 G und wird zu Platten, Spanteu
u. s. w. verarbeitet.

Die Formmasse fur Stahlgufswaaren bestebt 
ans 1 Graphit, 1 feuerfesten rohen Thon und
8 gemablenen alten Tiegel; die Forrnen werden 
gut getrocknet, der Gufs ist schon.

Das Dalie der Eisenbahnstation Couzon ge- 
legene Stahlwerk E t a i n g s  hatte zur Zeit des 
Besuchs nur 2 15-t-MartinSfen mit je einem 
Yorwiirmofen, es war aber ein neues Martinwerk 
mit 4 25-t-Oefen im Bau begriffen. Man holTte 
mit dieser Anlage Blocke bis zu einem Gewichte 
von*100 t herstellen zu konnen.

Wie in St. Ghamond producirt man auch 
hier Panzerplatten aus »produit mixte«, der 

ulazu verwendete Stahl sollte eine absolute 
Festigkeit von 82 kg per Quadratmillimeter und 
eine Yerliingerung von 13 f> auf 200 mm Liinge 
haben.

A s s a i l l y  liegt nahe der Station Lorette und 
gehort der gleichen Gesellscliaft wie St. Chamond. 
Im .dasigen Martinofen werden gewohnlich 2,5 
6-t-Cltargen in 24 Stunden fertig gestellt. Bei 
Verwendung weiehen Sćhrotts besteht die Beś 
schickung aus 33,3 f> Roheisen, aufserdem aus 
weniger. Etwa 3/.i der Charge wird kalt ein- 
getragen.

Jeder der vier Siemensschen Generatoren des 
Ofens hat eine Breite von 1,800 m und vergast 
zwolfstiindlich etwa 1400 kg Steinkohlen. Zum 
Sclmielzen und Yorwarmen ziehen 80 bis 85 f> 
des Chargengewichtes an Steinkohlen auf. Das 
Metali wird zu Federn, Schneidwaare, Kanonen, 
Blechen u. s. w. yerarbeitet.

B e s s e g e s  gehort zur gleichen Gesellscliaft 
wie Terre-Noire und besitzt 4 7-t-Marlinofcn und
2 Yorwarmofen, die regcnerativ sind. Die er- 
steren sind 3,5 m inwendig lang und 2,1 m 
breit. Die Regeneratoren fiir die Luft haben 
eine Liinge von 3,2 m , sind 1,5 m breit und
2,1 m hoch. Die Gase trelen durch 2 Kanale 
von 240 mm Breite in den Ofen, die Luft 
durch 3 ebenso grofse zu beiden Seiten und in 
der Mitte. Der Generatoren sind vier fur jeden 
Ofen vorhanden und im Yiereck um einen Kamin 
gruppirt. Sie sind 1,90 m breit, die Liinge des 
horizonlalen Rostes betragt 0,80 m, der Abstand 
desselben vom Boden ist 0,55 m und der Ab- 
sland vom Roste bis zur Unterkante des Gewiilbes 
2,20 m, die Neigung der Yorderwand nach innen 
betragt per Meter =  0,60 m.

Alle Kohlen, welche hier verwendet werden, 
stammen aus den nahen Gruben der Gesellscliaft 
nnd haben die in den Generatoren benutzten 
18 bis 19 Asche und 26 bis 27 fo fliichtige 
Bestandtheile, die in den W annofen verwendeten

20 bis 25 % Asche und 24 bis 25 fo fliichtige 
Bestandtheile.

Zum Schmelzen gehen 550 kg Kohlen pro 
Tonne Blocke auf,  im ganzen 700 kg. Man 
macht in 24 Stunden nicht ganz 3 6-t-Chargen; 
der Abbrand betragt 7,5, an Schrott fallen 2,5 f> .

Zu weiehen Schienen mit 0,3 C besclnckt 
man:  15 fo  weifses Bobeisen, 15 f>  graues 
desgl. Nr. 4 , 35 f  Schiniedeisenschrott, 9 % 
eigenen Martinschrott, 23,7 f>  eigenen Bessemer- 
sehrott, 1,5 fo  Spiegeleisen mit 22 f>  Mn, 
0,8 f  Ferromangan mit 70 Mn, Sa. 100. Yom 
Ferromangan wird die .grofsere Hiilfte vor, der 
Rest wahrend des Abstiches zugesetzt.

Zu harten Schienen mit 0,4 bis 0,5 G ist 
die Beschickung dieselbe, nur dafs etwas weniger 
Sclimiedeisenschrott und am Schlusse 3 bis 4 fo  
Spiegeleisen mit IG bis 18 f>  Mn zugesetzt 
wird und 0,6 bis 0,7 f>  Ferromangan. Das 
weifse Roheisen halt 2,3 bis 2,5 C, 0,G5 Si, 
0,08 P, 0,075 S, 4,0 M n, das graue Roheisen 
Nr. 4 2,7 bis 3,8 C, 2,0 Si, 0,085 P, 0,065 S,
2,5 Mn, Schmiedeschrolt 0,2 P, 0,05 bis 0,1 Si.

Gewolbe und Einmiindungen von Gas und 
Luft in die Martinofen werden gewohnlich jeden 
zweiten Monat umgemauert, wobei auch die Re
generatoren gereinigt werden. Dazu sind aclil 
Tage Zeit erforderlich. Nach je vier Monaten 
werden neue Gewolbe iiber die Regeneratoren 
gespannt und die Boden erneuert. Letztere 
werden aus einem etwas grobkornigeri, gelblichen 
Quarzsand von Montelimart (Drome) mit 96,25 
Kieselsaure, 0,5 Thonerde und 2,0 Eisenoxyd 
aufgestampft. Derselbe Sand wird auch zu den 
nach jedem Absticbe notliigen Reparaturen ver- 
wendet und werden dazu pro Tonne Ingots 40 
bis 45 kg verbrauchl; es kostet die Tonne 
dieses Sandes loco Werk 12 Fr.

Zum Yerschliefsen des Abstichs und zum 
Ausfuttern der Abstichrinne wird ein fetter, 
rothbrauner Sand von Voregge im Departemenl 
Isfere benutzt. Die Hauptbestandtheile desselben 
sind 89,0 Kieselsaure, 1,3 Thonerde und 3,0 
Eisenoxyd, und es kostet davon die Tonne loco 
Besseges etwa 25 Fr.

Der Gufs erfolgt von den Oefen direct in die 
Coąuillen, die auf einer Drehscheibe stehen: sie 
sind aus einem Stiicke gegossen, haben qua- 
dratischen Querschnitt und verjiingen sich gegen 
den Boden hin. Der Boden hat ein mit Thon 
vermachtes Loch von 40 m m , welches zum 
Herausschlagen des Blockes benutzt wird, falls 
cr festsitzt. Da die Entleerung und Neuordnung 
der Coąuillen mittelst Krahnens durch Menschen- 
kraft geschieht, pflegt m an, um beim Liiften 
nicht Gefahr zu laufen, dafs die Ingots noch 
fliissig, in das Oberende derselben einen 10 mm 
starken Haken zu stecken und mit dessen Iiiilfe 
die Blocke aus den Coąuillen zu nehmen. Dessen- 
ungeachtet bedarf man zur Leerung der Coąuillen
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fur drei Oefen, zur Ordnung derselben, zum 
Ausfuttern und Zurichten der Rinne und des 
Abstichs 7 Mann. Das Arbeitspersonal bestand 
iibrigens pro Ofen aus 1 Schmelzer, 2 Auf- 
setzern, 1 Vorwarmer, 1 Thurjungen und 2 
Mann fur die Gasbereitung. Die Coąuillen be- 
stricli man inwendig mit einer Mischung von 
Rufs, Kalk und Wasser.

Die bei den Martinofen fallende Schlacke 
soli in runden Zahlen halten: 50 Kieselsiiure, 
25 Eisenoxydul und 25 Manganoxydul; das Ge- 
wicht derselben wird mit etwa 10 bis 12 ^  
vom Gewichte der Charge angegeben.

Die Paris-Lyon-Mittelmeer-Gesellschaft fordert 
von Schienen mit 33 kg Metergewicht, dafs sie, 
auf 2 Stiitzen mit 1 m Abstand voneinander ge- 
l egt , weder bei 25 t Belastung eine bleibende 
Duichbiegung in der Mitte behalten, noch weni
ger aber brechen wahrend eines 5 Minuten an- 
dauernden Druckes von 40 t.

Fiir einen andern Schienentypus, der 38 kg 
pro laufendes Meter vviegt, sind die Bedingungen 
dieselben, nur dafs die Belastung auf 30 bez. 
45 t vergrofsert wird. Um 100 felilerfreie 
Schienen zu liefern, mufsten gewohnlich dereń 
104 oder 52 Blocke ausgewalzt werden.

Die Martinschienen halten 0,3 bis 0,5 C, 
0,08 S i, 0,14 P, 0,05 S , und 0,45 Mn. Die 
Bruchbelastung ist 55 bis 65 kg per Quadrat- 
millimeter, die Verl;ingerung auf 100 mm 19 
bis 17 f i .

Ferromangan mit 80 bis 85 f i  Mn sollte 
in Besseges pro Tonne 500,  mit 70 f i  Mn 
400 Fr., Spiegeleisen mil 20 Mn 145 Fr. kosten.

T a m a r i s ,  seit 1875 von der Gesellschaft 
Terre-Noire ubernonunen, betreibt 2 7-t-Maiiin- 
ofen gleicher Construction wie in Besseges und 
in gleicher Weise wie da. Das Metali ist zur 
Schienenfabrication bestim m t; die Production er
reicht pro Ofen und Monat 500 t bei einem 
Abbrande von 8 bis 10 f i .  Die Arbeitslohne 
beziffern sich auf 6,60 Fr. pro Tonne Blocke. 
Zum Schmelzen werden pro Tonne Production 
460 kg Steinkohlen mit 17 % Asche und 27 fź 
flfichtigen Bestandtheilen yerbraucht, zum Vonviir- 
men geben auf 170 kg mit 25 f i  Asche und 
20 f i  fluchtigen Theilen; im ganzen belauft sich 
der Kohlenverbrauch auf 63 f i .

Ein fast ganz neu erbautes Werk ist das zu 
B e a u c a i r e ,  der Compagnie anonyme des For- 
ges de Chatillon et Commentry gehorig; aufser 
anderen hat es 2 Siemens-Martinofen fiir Chargen 
von 15 t ,  von denen in jedem derselben in 24 
Stunden 2 fertig werden und zu denen das Ma
teriał nicht vorgewannt wird. Das Product 
wird zu Schienen ausgewalzt; aus 1080 kg 
Roheisen und Schrott erlialt man 1 t Blocke 
oder 92,5 f i  bei einem Liąuitaufgange von 55 
bis 60 f i .

Jeder Ofen hat 6 Siemens-Generatoren von

2 m Breite, die mit einem ausgezeichneten Li- 
quit aus den Alpen beschickt w erden; diese 
Heizung stellt sich billiger ais die mit in der 
Gegend selbst vorkommenden Steinkohlen.

Zur Reparatur des Herdes wird eine Mi
schung von reinem Quarzsand mit 2 bis 3 f i  
Kalk und etwas Wasser verwendet. Das Ge
wolbe, friiher aus Dinasziegeln Allen Nr. 1 
120 bis 130 Chargen aushaltend, wird jetzt aus 
Ziegeln von Mflllei*~& Go., Paris, gemauert und 
soli nun bis zu 350 Chargen ausdauern. Loco 
Beaucaire kosten diese Ziegel 210 Fr. per mille, 
Allen dinas 180 Fr. (T.)

G r o f s b r i t a n  n i e n  u n d  N o r d a m e r i k  a.

Der T h o m a s p r o c e f s hat in Grofsbrilannien 
nicht eine solche Ausdehnung gewonnen wie in 
Deutschland und wird nur bei vier oder fiinf 
Werken angewendet, von denen Referent (W .) 
allein das der N o r  tli E a s  t e r n  S t e e l  Co. in 
Middlesbrough sah.

Der Phosphorgehalt des auf diesem Werke 
producirten Metalles soli nach am Platze erhaltener 
Mittheilung etwa 0,06, bei besten Drahtblocken 
0,04 betragen. Das aus Clevelanderzen erblasene 
Roheisen, welches 2 bis 3 P  halt, sollte loco 
Werk 35 sh. pro Tonne kosten, die daraus ge- 
fallenen Blocke 20 bis 25 sh. mehr.

Der Miterfinder des basischen Processes, Mr. 
Gilchrist, einer der Werkseigener, hatte auf der 
lnventions - Exhibition in London im letzten 
Sommer verschiedene Rohmaterialien und Pro
ducte des Werks mit folgenden Analysen aus- 
gestellt:

G Si P .S Mn
Roheisen Nr. 1 . . 3,25 0,20 2,75 0,12 0,40

1t TI 2 . . 3,25 0,40 2,70 0,08 1,00
Tł 3 . . 3,35 1,00 2,80 0,03 2.03

Spiegeleisen 5,50 0,65 0,10 ? 20,50
Ferromangan . 7,25 1,25 1,50 V 82,00
Blecheisen . 0,12 Spur 0,05 0,05 0,45
GewOhnliche Billets . 0,10 fl 0,04 0,06 0,42
Geschweifste 0,03 n 0.04 0,03 0,22
Schienen 0,48 0,02 0,05 0,06 0,72
Reines Eisen . . . 0,00 0,00 0,014 0,031 0,05

(W.)

Hr. Danielsson berichtet von demselben 
W erke, dafs daselbst vier 12 - 1 - Converter 
dem basischen Processe dienen; sie verblasen
17 Chargen in zwolf Stunden und es halten bei 
diesem Betriebe die Birnenfutter 50 bis 70, die 
Boden 17 bis 25 Chargen aus.

Vor dem Blasen werden 25, wahrend des
selben 7 bis 15 Gwts. Kalk zugesetzt. Man nimmt 
Schlacken- sowie Schmiedeproben. Das Metali, 
welches 0,2 bis 0,3 Kohle enthalten soli, stand 
nach dem Gusse nicht ruhig, sondern kochte in 
den Coąuillen, die mit Sand gedeckt und ver- 
keilt wurden. Das Roheisen soli 1,75 bis 2,5, 
das Metali 0,06 P enthalten. Es sind zwei ver- 
ticale Geblasemasehinen zu je 600 IIP yorhanden.

(D )
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Immer grofsere Verbreitung bat wahrend der 
letzten Jalire der M ar t in  p ro  c e f s  in Grofs
britannien gefunden, so dafs, wabrend die ge- 
sammle Eisenproduction sich erheblich yernngęrte, 
die mit dein Martinprocefs erzeugte Metallcjuan- 
titat in ununterbrochener Zunahme steht. Zweifel- 
los hat diese Methode vor allen anderen zur 
Flufsmetallerzeugung dienenden den Vorzug, so
bald es gilt, eine bessere Qualitiit, besonders von 
Eisen, berzustellen.

Die Martinmetallproduction ist lange Zeit hin- 
durcli von dem Vorhandensein reinen und billigen 
Sclirotts abbangig gewesen und begrenzt worden, 
aber mit der von W . Siemens eingefuhrten Be- 
nutzung von Erz zum Entkoblen des Roheisens 
ist diese Schwierigkeit iiberwunden. Dieser sog. 
Erzprocefs hat auch eine immer grofsere Aus- 
breitung gefunden, so dafs er in Vereinigung mit 
einem geringeren oder grófseren Schrottzusatz bei 
sieben der acht vom Refeicnten besuchten Martin- 
werke umgeht.

Mehrere dieser Werke, besonders in Sehott- 
land und Wales, haben eine ansehnliche Grofse. 
So besitzten T h e  S t e e l  Go.  of  S c o t l a n d
37 dreizehntonnige und grofsere Oefen, Mossend 
I r o n  Co. 10, Dalzell I r o n  a n d  S t e e l  W o r k s
13 von 13 bis 18 t Fassungsraum und Lat i -  
d o r e  S i e m e n s  S t e e l  W o r k s  24 Martinofen. 
Bei diesen grofsen Werken sind die Oefen in 
zwei Reihen angeordnet mit Giefsgruben zwischen 
sich. Gewohnlich hat jeder Ofen eine Giefs- 
grube, die entweder winkelręcht oder parallel zu 
ilim steht; in N e w t o n  aber hat man begonnen, 
die Pfannen auf einem Geleise langs der Oefen 
mittelst Dampfkrahn zu einem gemeinschaftliclien 
Drehkrahn zu fiiliren, unter dem sich der ganze 
Gufs vollzieht. Durch diese Anordnung wird an 
Arbeitsmannschaft und Coąuillen gespart; da- 
neben erfolgt der Transport der Blocke zu den 
»soaking pits« in beąuemer Weise in einer ge- 
neigten Rinne, die im Boden mit Rollen yer
sehen ist.

Die Oefen, allgemein grofser dim ensionirt ais 
auf dem Continente, sind in Construction von 
einander sehr verschieden: es finden sich dereń 
von den altesten bei J o h n  B r o w n  und in 
D o w l a i s  in Verwendung stehenden bis zu den 
neuesten in L a n d o r e  und B a r r o w  eingefuhrten 
Siemensofen, dereń Princip bekanntlicb darin 
liegt, dafs die Flamme weder das Bad noch das 
Gcwiilbe beriihren soli. Letztere Oefen werden 
auf beiden Werken wegen ihrer Dauer und 
Brennm aterialokonom ie geriihmt, aber es streicht 
ja fast jeder seine Oefen lieraus. Ein naheres 
Studium der Oefen wurde in L a n d o r e  nicht 
gestattet.

In N e w t o n  tritt das Gas durch zwei fast 
horizontale Oeffnungen in den Ofen, die Flamme 
aber wird scharf gegen das Bad geprefst von 
der beinahe vertical darauf stofsenden Luft. Das

XI.O

Gewolbe liegt gleich hoch in ziemlich grofsem 
Abstande vom Bade. Bei demselben Werke ist 
ein ganz zirkelrunder Ofen fur Chargen von 15 t 
mit Blechmantel und diinnen Wiinden vorhanden. 
Gas- und Lufteinstromung sind in ganz derselben 
Weise angeordnet wie bei den anderen Oefen; 
obgleich der Ofen infolge seiner runden Form 
sich in der Mitte erheblich erweitert, scheint sich 
doch die Flamme ganz gleichmafsig zu vertheilen. 
Diese Construction wird der miifsigen Reparatur- 
kosten wegen sehr geruhmt und wollte man die
selbe noch fiir weitere Oefen adoptiren.

Wie bereits erwahnt, wird bei der Mehrząhl 
der besuchten Werke der Erzprocefs angewendet; 
er verdient anscheinend auch wegen der nie- 
drigen Selbstkosten alle Beachtung. Sir Lowthian 
Bell (The principles of the manufacture of Iron 
and Steel) berechnet, dafs aus Hamatitróheisen 
unter Zusatz von etwa 17 % Erz producirtes 
Martinmetall nur 5 sli. pro Tonne mehr kostet 
ais aus demselben Roheisen erblasenes Bessemer- 
metall.

Das erhaltene Product, soweit Referent das
selbe zu beurtheilen vermochte, war im ganzen 
von guter Beschaffenheit, bei einigen Werken 
aber schien der Manganzusatz nicht grofs genug, 
um den Rothbruch zu beseitigen, der die sehr 
starkę Oxydation begleitet. So wurden bei den 
meisten schottiscben Werken fast alle Platten- 
blocke beim Schmieden unter dem Dampfhammer 
kantenrissig. Ueber den Procefs wurde in 
N e w t o n  folgendes mitgetheilt: nach erfolgter
Ofen reparatur, die etwa eine Stunde Zeit in An- 
spruch nimmt, erfolgt auf e inmal  der ganze 
Einsatz von Roheisen und Schrott; letzterer be- 
tragt etwa 25 fo der Charge. Das Einsclunelzen 
dauert gegen 3 Stunden. Ilierauf beginnt der 
Zusatz von Erz, der im ganzen ungefahr 15 ^  
der Charge ausmacht und womit fortgefaltren 
wird, bis dic erforderliche Entkohlung erreicht 
ist. Hierauf wird 0,5 % Ferromangan gegeben. 
Auf diese Weise werden daselbst, wie in der 
Regel bei Anwendung von Erz, in 24 Stunden 
zwei Chargen fertig. Beim Gusse wird so schnell 
ais moglich mit Sand, Platte und Keil gedeckt, 
um das Steigen zu verhindern.

Die in Newton in grofsem Umfange betriebene 
Stahlgufswaarenfabrication zu besichtigen, wurde 
nicht gestattet.

Bei T a y l o r  B r o t h e r s  in L e e d s ,  wo 
das Martinmetall vorzugsweise zu Radreifen ver- 
arbeitet wird, werden gewohnlich G dazu be- 
stimmte niedrige, rundę Blocke auf einmal stei- 
gend gegossen. Oben auf den Cocjuillen sind 
kurze, weite Thonrobre angebracht, die gleichfalls 
mit Stahl gefullt werden. Auf diese Weise wird 
ein langsam erkallender verlorener Kopf und da
durch dichterer Gufs erhalten. Sonstige Ver- 
wenduug findet hier das Martinmetall noch zu
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Blechen und Schiffbaumaterial, aber auch zu 
Draht. (W.)

In B o 11 o n sind die Gewolbe der Martinofen 
sehr geneigt und die Regeneratoren liegen wie 
gewohlich unter den Oefen. Man ver\vendete 
einen Theil schwedisches Roheisen und spanische 
Erze, im Verhaltnifs zum Schrott aber nur in 
geringer Menge. Das Giefsen erfolgte steigend 
mittelst Pfanne; die Seitencoąuillen waren bis 
auf ein paar kleine Luftlocher oben geschlossen.

In C r e w e  werden fiinf Martinofen im Be
triebe gehalten, um aus verschlissenem Eisenbahn- 
materiale Schienen, Schwellen, aber kein Quali- 
tatsmetall zu maclien.

Die W e s t c u m b e r l a n  d I r o n  a n d  S t e e l  
Go.  in W o r k i n g t o n  hat zwei 1 6 -1-Martin
ofen, in dereń jedem wochentlich bis 11 Chargen 
verfrisclit werden. Diese Chargen bestehen aus
9 t Roheisen, 6 t Blechabschnitten und 2 t Ha- 
matiterz, welches in grofsen Stiicken eingesetzt 
wird, weil feines Erz, mit den Gasen fortgerissen, 
die Regeneratoren in Unstand versetzt.

Roheisen und Schrott werden auf einmal beim 
Beginne des Schmelzens in grofsen Posten ein
gesetzt. Man behauptet, dafs das Erz die Ofen- 
wande nicht angreife, was jedoch kalter Schrott 
thue, wenn derselbe auf die Briicken zu liegen 
kommt. Das Gas tritt durch zwei Oeffnungen 
in den Ofen, die Luft iiber demselben durch einen 
tjner durch den ganzen Ofen sich ziehenden 
Spalt. Das Gewolbe war friiher sehr geneigt 
von den Enden des Ofens gegen die Mitte; in 
der Mitte selbst ist es dagegen auf 1 m Lange 
mitten iiber den Ofen horizontal. Spater wurden 
die Enden gesenkt, die Mitte wurde erhoht 
und die daselbst befindliche Ebene verlangert; 
infolgedessen ist die Neigung jetzt nicht mehr 
so lang und so steil. S t e e l  Go. of S c o t l a n d -  
Iliitte bei B l o c h a i r n  nahe Glasgow hatte aufser 
einem kleinen Versuchsofen nach Bathos Sy
stem 12 Martinofen, die meisten 16-t, einige 
12-t, einen aber zu Chargen von 25 t. Es wird 
hier nur im Werke selbst fallender Schrott ver- 
arbeitet und entweder schwedisches oder aus 
spanisclien Erzen in Schottland erblasenes Roh
eisen und Somorostroerz. In dem Mafse, wie 
das Metali aus dem Ofen in die Stahlpfanne 
lauft, wird nach und nach ungefahr 1 % vor- 
gewiirmtes Ferromangan mit 70 Mn in Nufs- 
grofse zugesetzt. Der Gufs zeichnete sich dadurch 
aus, dafs das Metali aus der fahrbaren Pfanne, 
welche es vom Ofen in Empfang nimmt, in eine 
andere Gufspfanne ausgegossen wurde, aus der 
es erst in die Coquillen gegossen wird. Von 
diesen gehen die Blocke weiter zu 6 »soaking 
pits«, die gut arbeiten sollen, nachdem die Deckel 
mit Mauerwerk ausgefiittert wurden und die 
Kiipfe des Blockes sich auch warmer halten. 
Durch das Giefsen des Metalls aus der einen in 
die andere Pfanne wird, wie man annimmt, das

Mangan gleichmafsig vertheilt, obschon das Ferro
mangan erst in die erste Pfanne zugegeben w ird ; 
es wird aber auch hierdurch der Vortheil ge- 
wonnen, dafs man bestimmt weifs, wieviel Mangan 
im Producte, und dafs man weniger Ferromangan 
braucht, ais wenn dies schon im Ofen zuge
setzt wird.

Man producirt in Blochairn fast ausschliefs- 
lich Platten ; die dazu bestimmten Blocke wiegen
3 t; sie stehen in den soaking pits etwa eine 
Stunde, woraus es bei Vergleichung mit anderen 
Werken scheint, dafs grofsere Blocke langer in 
diesen Gruben stehen konnen, ohne die richtige 
Walzhitze zu verlieren. Die ganze auf etwa 
140 t zu Y eranschlagendc Tagesproduction wird 
durch diese Gruben genommen, mit denen man 
sehr zufrieden i s t , weil sie eine ganze Menge 
Schweifsofen und Arbeit eriibrigen.

Man hatte versuchl, zwischen Ofen und Re
generatoren einen Aschenfang einzuschalten, der
selbe schlackte sich aber sofort zu, weshalb man 
wieder davon abging. Die grofste Schwierigkeit 
bei Anwendung von Erz im Martinofen scheint 
die Neigung der Regeneratoren zum Verschlacken 
durch den Erzstaub zu sein, der den Verbren- 
nungsproducten folgt.

Nach dem nach Bathos System erbauten 
Versuchsofen zu urtheilen, erfolgt das Schmelzen 
in diesen Oefen schneller und wahrscheinlich 
auch unter geringerem Kohlenverbrauch. Beson
ders die runden Oefen nach diesem System 
sollen gut sein , weil sie billig sind und dauer- 
haft scheinen; dic Wandę sind ganz diinn, trolz- 
dem aufsen an der Blechbekleidung nicht be
sonders warm. Sie lassen sich auch leicht re- 
pariren, da alle Theile gut erreichbar, man 
mufs aber Klappen in den verschiedenen Ka- 
niilen haben, um dic Verbrennungsproducte zu 
zwingen, gleichmafsig in die oberen Luft- und in 
die tieferen Gaskanale einzutreten. Man beab- 
sichtigte, einen grofseren Ofen nach diesem 
System zu erbauen.

Bei dem derselben Gesellschaft gehorigen 
Werke zu H a l l s i d e  bei Newton gab es bis zu 
22 Martinofen, man stand aber im Begriffe, 
mehrere derselben abzubrechen und an ihrer 
Stelle neue grofsere nach Bathos System zu er
bauen, d. h. mit Gas- und Luftregeneratorcn 
und ganz getrennten Kanalen bis zu den soge- 
nannten »Hackney ports«, so dafs die Luft 
vertical durch das Gewolbe eintritt und das Gas 
horizontal durch zwei Oeffnungen in den Wanden 
darunter. Die meisten der Oefen zu Hallside 
waren 12-t; ilire Gliargeu setzten sich zusam- 
men aus 9 t Roheisen, 3 t Abschnilten und
2 t Erz, aus letzterem wurde jedoch nur etwa 
die Hiilfte des Eisengehaltes ausreducirt. Das 
Erz greifl zwar die Ruckwand mehr an ais 
Schrott, doch erwachsen daraus Schwierigkeiten 
nicht.
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Man gofs in Hallsido noch in der alten 
Weise mit einer Giefsgrube liings der Oefen und 
dariiber hinlaufender Pfanne; man gedachte je
doch die Einrichtung von Blochairn zu adoptiren.

Es befanden sich daselbst zwei der ersten 
Batho-Oefen, d. h. solche mit besondercn Luft- 
und Gaskanalen, aber die Regeneraloren, wie im 
Auslande gewohnlich, unter den Oefen. Dies 
System hat sich indessen spater so entwickelt, 
dafs jeder Regenerator fiir sich zur Seite des 
Ofens gebaut wird.

Die Gewolbe iiber einem Theile der Oefen 
sind kuppelformig, wahrend man in Blochairn 
iiber dem Herde niedergedriickte Gewolbe hat. 
Die Oefen der ersteren Art waren bestimmt, 
einen besonders hohen Kochraum fiir das Bad 
iiber einem gleichzeitig tiefen Schmelzraume 
selbst zu gewiihren, so dafs der Abstand zwi
schen Herdboden und Gewolbe bei vielen Oefen 
eine ganze Manneslange ausmacht.

Der Procefs verlief s o , dafs, nachdem das 
Roheisen geschmolzen, das Bad etwa 1/2 Stunde 
hindurch zu weiterer Erhitzung in Ruhe gelassen 
wurde, bevor der Erzzusatz erfolgt, weil es sonst 
zu kalt wird. Das Erz wird in mehreren Pos- 
ten, jedesmal einige Centner, eingeschaufelt.

Die Blocke sahen schon aus, waren aber 
nicht immer ohne nachgesaugten Kopf. Beim 
Auswalzen von Blechblocken sah Referent in
dessen in Blochairn recht hafsliche Schiefer auch 
an den breiten Seiten, so dafs auch da Produet 
geringerer Qualilat vorkommen kann.

Man hatte versucht, ohne Zusatz von Mangan 
Hufeisen zu produciren. Das Produet liefs sich 
aber gar nicht bearbeiten.

Bei N e w t o n  werden eine Menge verschie- 
dener Gegenstande gefertigt, meist aber Sehienen, 
Winkeleisen, Schmiedestucke und Gufswaaren.

Auch der basische Martinprocefs war hier 
versucht worden, wurde aber nicht mehr ange- 
wendet. (D.)

Sowohl fiir Martin- ais fiir Bessemerblockc 
haben in Grofsbrilannien »soaking pits« eine 
ausgedehnte Verwendung gefunden. doch sah 
Referent dieselben nie bei Herstellung von Fertig- 
produeten in Anwendung, sondern nur allein in 
Vorstadien der Verarbeitung wie beim Schmieden 
von Blocken zu Blech und noch mehr beim 
Yorwalzen der Sehienen.

Bei mehreren W erken, wo man »soaking 
pits* angelegt hatte,  unterliefs man ihre Be- 
nutzuhg wieder, weil, nach Angabe, in denselben 
nicht die gehorige Gleichmafsigkcit der Tempe
ratur zu crrcichen war. Sobald die Blocke 
warm zum Schweifsofen kommen, verbrauchen 
sie ebensowenig viel Brennmaterial, weshalb 
bei den engl. Kohlenpreisen die Ausgabc dafiir 
nicht ins Gewicht fallt. (W.)

In S t e e l t o n  (Nordam .) hatte m an ein altes 
Bcssem erwerk m it 2 Convertern fiir den basi

schen Procefs ein gerichtet; es war daselbst aber 
nicht ermoglicht worden, die Boden haltbar zu 
machen, die mitunter schon nach wenigen Char
gen den Dienst versagten. Aus diesem Grunde 
und weil man iiberzeugt war ,  mit dem sauren 
Processe gleich gute Producte erzeugen zu konnen, 
hat man den basischen wieder fallen lassen.

(D.)
Die O t i s  I r o n  a n d  S t e e l  Co.  in Cleve- 

land (Ohio) hat nur noch vier 20-t-Martinofen, 
nachdem zwei 10-t- behufs Anlage eines kleinen 
Bessemerwerks das Feld geraumt haben. In 
diesen kleineren Oefen hatte das Gewolbe mehr 
ais 1300 Chargen ausgehalten, das der 20-1- 
ertrug "nur zwischen 300 und 400.

Wahrend die alteren Oefen im Schmelzraume 
seitlich erweitert, bauchig, waren, hatten dic 
beiden neuesten gerade Seiten; sie waren zwi- 
sehen den Brucken 4,6 m lang, 3,15 bis 3,3 m 
breit und hatten eine Badetiefe von 0,45 his 
0,53 m.

Die Gasregeneratoren messen 3,6 m -j- 2,4 m 
-f- 1,5 m und dic Luftregeneratoren um I/.t bis 
ł/3 mehr ais diese. Das Gas tritt in den Ofen 
durch 2 Oeffnungen, die Luft iiber dem Gase 
in der ganzen Breite des Ofens. Die Gewolbe 
waren iiber den Enden und iiber der Mitte ge
rade, dazwischen geneigt. Zur Vermeidung der 
Verschlackung der Regeneratoren waren zwischen 
diesen und den zu den Oefen fiihrenden Kanalen 
Sammelraume fiir Schlacke und fiir die mit den 
Verbrennungsproducten iibergerissenen festen Be
standtheile, so dafs beide nicht durch die hori
zontalen Kanale mit den Gasen zu den Regene
ratoren gelangen, die sowohl unter ais vor dem 
Ofen lagen. Diese Einrichtung gestattete, dafs 
eine Reinigung der Regeneratoren im Jahre ge- 
niigte; die gedachten Sammelraurne mufsten 
vierteljahrlich gereinigt werden.

Das Giefsen erfolgt mittelst Pfanne und 
steigend, um den Platten eine schóne Flachę zu 
geben und Fehlern auszuweichen, die leicht ent- 
stehen, wenn der Metallstrahl die Seiten der 
Coqui!len trifft.

Die Gaseinliissc sind diejenigen Theile des 
Ofens, welche am schnellslen ausbrennen und 
die meisten Reparaturen erheischen. Nach ihnen 
nutzt sich das Gewolbe am schnellsten ab, 
wahrend Riickwande und Boden gut stehen; 
letztere werden naturlich nach jeder Charge mit 
Quarzsand ausgebessert.

Bei einer Charge im neu hergerichteten 
Ofen, der Referent beiwohnte, war es eigen- 
thiimlich zu sehen, wie man durch wechselweisen 
Zusatz von Erz und Roheisen das Bad dunner 
zu machen suchte. Das Erz, in faustgrofsen 
Stucken zugesetzt, veranlafste, dafs das Bad vom 
Boden aufkochte und infolgedessen warmer 
wurde; das Roheisen verhinderte, dafs dasselbe 
zu weich wurde. Auch Manganeisen wurde
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verschiedene Małe zugesetzt vor dem Schlufszu- 
satze desselben von etwa 800 Pfd. Die in 
Rede stehende Charge sollte fiir Dinge zweiter 
Qualitat verwendet w erden, sonst aber bestand 
die Production des Werkes vo’.'zugswfiise aus 
Bleclien und man hielt die Kesselblecbe von 
Otis fiir die besten in den Vereinigten Staaten. 
Bei Chargen zu Blecli verwendete man indessen 
kein Erz,  wohl aber blooms, die zum Theil 
direct aus Erz ersehmiedet, zum Theil auch in 
einem mit Erz ausgefutterten, rotirenden Puddel
ofen erzeugt wurden. Ferner wird in Otis 
ziemlich vieles Drahteisen producirt, auch Achsen- 
und Radreifenblocke werden gegossen und dazu 
pro Charge 500 bis 600 Pfd. Erze mitgesetzt.

Dic Temperatur des Bades im Martinofen 
wird bestimmt, indem man mit einem kleinen 
Haken iiber den Boden hinfahrt und beobachtet, 
wie dasselbe aufkocht. Je heifser das Bad, 
desto mehr kocht es auf. Auch beim Einwerfen 
des Ferromangan beurtheilt man den Warme- 
grad nach dem Aufkochen; ist das Bad zu 
hcifs, so kocht es ruekweise und heftig und 
sind der dabei aufgeworfen werdenden Blasen 
yiele und unruhigę; war die Temperatur aber 
gerade recht zu Kesselblech, so steht das Bad 
ruhig und wirft nur da und dort eine oder die 
andere Blase.

Auch Schlackenprobe wird genommen — die 
Schlacke mufs dann gelb im Bruche sein, aber 
nicht schw arz; im letzteren Falle mufs mehr Man
gan zugesetzt werden.

Von Sonntag Abend 10 Uhr bis Sonnabend 
Mittag wurden 14 Chargen ausgefiihrt. Die 
grofsle Production einer solchen Arbeitswoche 
war 570 t Blocke.

Eine Charge zu Dampfkesselblechen bestand 
aus 3290 lbs. Roheisen, 1520 Ibs. alten Coąuillen, 
5840 lbs. Chateaugay blooms, 17 520 lbs. Otis 
Puddelblooms, 3380 lbs. Martinschrott, 4520 lbs. 
Abschnitten vom Walzwerke, dazu am Schlusse 
der Charge 1j-> f i  Ferromangan mit 70 f i  Mn 
oder 3/* % desgleichen mit 40 f i  Mn. Das 
Product enthielt 0,1 C und etwa 0,4 Mn.

Eine Charge zu Radreifen war zusammen- 
gesetzt aus 2030 lbs. Roheisen mit 2,5 Si, 
3210 lbs. kleinem Schrott, 1660 lbs. Drahtabfallen, 
6060 lbs. engl. Schienen mit 0,05 P, 8480 lbs. 
Otisblooms und am Schlusse 1800 lbs. Roh
eisen und 1800 lbs. Spiegeleisen mit 20 Mn. 
Der daraus gefallene Stahl hatte 0,7 f i  C, 0,15 Si, 
0,07 P und 1,0 Mn.

Die S p a n  g S t e e l  a n d  I r o n  Co. bei 
Pittsburgh arbeitet in einem Martinofen, der den 
Oefen in Otis in Construction ahnlich, mit.com- 
binirtem Schrott- und Erzprocefs. Damit das 
Bad zum Kochen geniigenden Raum hat, darf 
dasselbe nicht hóher reiehen ais 0,3 m unter 
die Gaseinlasse.

Der Ofen, ausgebaucht im Herde, hatte un-

gefabr folgende Dimensionen: 4,3 m Liinge,
3,6 m Breite und 0,75 m Badtiefe. Eine Charge 
bestand aus 13 000 lbs. Roheisen und 7000 lbs. 
Schrott, wozu 2450 bis 2600 lbs. Erz und 140 
bis 150 lbs. Ferromangan beim Abstiche zuge
setzt werden. Etwa 180 lbs. Kalkstein wurden 
zum Fliissigmachen der Schlacke zugegeben. Erz 
und Kalkstein kommen in faustgrofsen Stiicken 
zur Verwendung. Alles Roheisen und aller Schrott 
werden kalt auf einmal cingetragen und schmel
zen in 4 bis 5 Stunden (?). Man fiihltc mit einem 
Haken iiber den Boden hin, ob das Einschmelzen 
vollstandig erfolgt, wo alsdann das Bad auch 
warni genug zum Einsetzen von etwa 700 lbs. 
Erz war. Sobald das bierdurch veranlafste Kochen 
beendet, wurde wieder Erz zugesetzt.

Es ist von Wichtigkeit, dafs das Bad vor 
dem Zusatze von Erz die geniigendc Temperatur 
hat, um dem Ausfressen der Wandę auszuweichen, 
ist dasselbe zu kalt, so leiden dic Wandę da
durch ; andererseits darf aber auch das Bad 
ebensowenig zu heifs sein, in diesem Falle liifst 
die QualitSt des Productes zu wunschen. Es 
bedarf deshalb grofser Erfahrung bei Beurtheilung 
des Bades und der Schlacke, denn es ist eigent- 
lich das Aussehen der letzteren, wonacli man 
urtheilt.

Wenn das Kochen des Bades beendet und 
wenn man an der Schlacken- und an der Schmiede- 
probe ersjeht, dafs die Charge fertig, wird das 
vorgewarmte Ferromangan zugesetzt, das Bad 
mit dcm Haken durchgeriihrt und endlich abge- 
stochen. Liefert eine Charge Blocke, welche beitn 
Walzen rissig werden, so setzt man zur darauf- 
folgenden mehr Kalk.

Das Anheizen eines neuen Ofens und das 
Einsintern des Hcrdes nimmt 90 Stunden in An- 
spruch. Bei neuem Boden Impfiehlt es sich, 
Erz nicht in die Charge zu bringen, vielmehr 
erst einige Schmelzen mit Roheisen und Schrott 
allein zu machen.

Das benutzte Erz entstammt den Cruben 
Champion, Republik u .s .w . imDistricte des Oberen 
Sees. Man aufserte sich dahin, dafs man beim 
Chargiren mit Roheisen und Schrott allein eine 
grofsere Production zu erreichen imstande sei in 
ein und demselben Ofen ais bei Zusatz von Erz; 
wochentlich werden 12 Chargen a 20 000 lbs. 
ausgefiihrt, man glaubte aber, dafs ohne Erz in 
derselben Zeit ebenso viele Chargen a 25 000 lbs. 
gefrischt werden konnten. Dagegen hielt man 
dafiir, dafs das Product bei Yerwendung von 
Erz besser werde; man erspart dabei auch die 
theuren blooms.

Der Gufs erfolgt mittelst Pfanne, und da es 
erlieblich viel Schlacke giebt, lafst man diese 
uber den Pfannenrand in die Giefsgrube aus- 
laufen.

Das producirte Metali wird zu Dampfkessel
blechen verarbeitct, die recht schon aussehen
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und eine absolute Festigkeit von 60 000 lbs. per 
Quadratzoll haben sollten.

Der zur Ausbesserung des Ofens benutzte 
Quarzsand, gelb von Farbę, wird im Vorwarmer 
gegliiht und dabei hellroth ; cr halt alsdann die 
Hitze im Ofen besser aus.

Ein fruher vorhanden gewesener Pcrnot- 
Ofen, der nicht gut arbeitete, war abgebrochen 
worden, um durch einen gewohnliclien Martin- 
Ofeti ersetzt zu werden. Im Pernol-Ofen war 
Erz nicht verwendet worden, auch soli in dern- 
selben der Erzprocefs nicht gut ausfuhrbar sein. 
Das Gas wurde aus Steinkohlen im Zuggenerator 
erzeugt.

In einem kleinen Zimmer neben dem Martin
ofen wurden wahrend des Schmelzens selbst 
colorimetrische Kohleproben gemacht. Die Probe- 
stiicke werden auf einer kleinen Handbohrmaschine 
gebohrt, 0,10 g auf einer dazu bcsonders con- 
struirten Schnellwaage gewogen und in ein Probe- 
rohr eingefullt; hierzu wird die Saure mit einer 
kleinen Burelte zugegossen und die Probe iiber 
einer Flamme gekocht. Auf gleiche Weise wurde 
vorher abgewogener Normalstahl mit verschiede- 
nem Kohlegehalte behandelt und dann die Farbę 
der Losungen mit der Farbę der Probelosung 
vergliclien. Dies Alles niinmt 10 Minuten in 
Anspruch und man probirt auf diese Weise jede 
Charge sicherer ais mit der Schmiedeprobe.

lin Werke der L in  d e n  S t e e l  Co. in Pitts- 
burgh war von zwei yorhandenen .Martinofen nur 
einer im Betriebe. Diese beiden Oefen hatten an 
jedem Ende 3 Einlafsoffnungen fiir das Gas und 
iiber denselben trat die Luft durch eine OefTnung 
ein, die sich quer iiber den ganzen Ofen er- 
streckte. Die Gewolbe gliehen denen in Olis, 
der ausgebauchte Herd hatte auf der Vorderseite
3 grofsere, auf der Ruckseite 2 kleinere Thiiren, 
letztere werden jcdoch nur sehr selten benutzt. 
Wochentlich — in 5 1/2 Arbeitstagen — wurden
14 bis 16 Chargen a 15 t abgefiihrt; man ver- 
wendete neben Roheisen und verschiedenem 
Schrott wenig Erz (hochstens 600 lbs.) am 
Schlusse des Processes.

Das bei Anderson und Du Puys directem 
Processe gewonnene Product, halb Schlacke und 
unwalzbar, hatte man bei der Linden Steel Co. 
angewendet, diesen Procefs indessen wieder auf- 
gegeben.

In G a m b r i a ,  Johnstown, stehen zwei 20-t- 
Pernot-Oefen, in denen ungefa.hr 3 Chargen von
15 t per Ofen und Tag abgefiihrt werden. Man 
konnte in diesen Oefen eine viel grofsere Pro
duction erreichen ais in gewohnlichen Siemens- 
Martinofen, ihre Reparaturen stellten sich aber 
theurer. Die Herde hielten gewohnlich nur 12 
bis 15 Chargen aus, man hoffle aber bis 25 zu 
erreichen. Die Gewolbe standen recht gut ,  da
gegen Yerbrannten die Einlafsoffnungen fur das

Gas sehr schnell und uberdauerten nur 50 bis 
70 Schmelzen.

Ein kleines Quantum Erz wird in Cambria 
stets mit verąrbeitet und das erzeugte Product 
ist grofstentheils zu Draht und Blechen bestimmt. 
Mit Beihulfe von Ferrosilicium werden ziemlich 
dichte Gufswaaren hergestellt, von dem dabei 
iibrig gebliebenen Metalle werden Blocke ge- 
gossen, die zu landwirthschaftlichcn Gerathen 
weiter verarbcitet werden und sich dazu gut 
eignen.

Zum Auswalzen von 18 Zoll im Quadrat 
messenden Blocken, die 5500 lbs. wogen, war 
ein bcsonders starkes Walzwerk vorhanden, ein 
anderes war im Basie begriffen; es sollte 48- 
zollige Walzen und eine Walzenzugmaschine von 
2200 HP erhallen.

Es war in Cambria auch ein zum Roheisen- 
Raffiniren bestimmter Pernot-Ofen vorhanden, ein 
sogenannter »Krupps wash-out«, derselbe sland 
zur Zeit des Besuchs nicht in Belrieb, weil der 
dazu gehorige Aufzug abgebrannt war. Das im 
Cupolofen eingeschmolzene Roheisen wurde in 
diesen mit reichen Eisenerzen ausgefutterten 
Ofen eingelassen, welches etwa 85 von dessen 
Phosphorgehalte, gleichviel wie grofs derselbe 
sei (?), wegnimmt. Ebenso wird der Schwefel, 
das Mangan und fast alles Silicium enlfernt, da
gegen bleibt die Kohle so gut wie unangegrillen, 
wenn man, wie erforderlich, bei niedriger Tempe
ratur arbeitet; bei hoher Temperatur gehl die 
Kohle fort und die Verunreinigungen bleiben im 
Eisen.

Zwei nierkwurdige 20-t-0efen in S t e e l t o n  
sind ungefahr 4,5 m breit und 4,2 m lang im 
Herde und haben an jedem Ende 3 Yoneinander 
getrennte Einstromungsoffnungen fiir Gas — unlen
— und Luft — oben.

Das Gewolbe iiber dem eigentlichen Ofen- 
raume oder Herd war in einen grofsen gufs- 
eisernen Rahmen mil Wasscrkiililung gefafst und 
konnte mit Iltilfe eines Luftkrahnes zur Seite 
gebracht und reparirt w erden; dabei wurden 
jedoch die Seitenwande zum Theil niedergerissen. 
Da indessen das Wachsen der Ziegel in diesem 
Rahmen unmoglich, so bieli sich der Ofen keines- 
wegs gut und die Construction scheint verfehlt, 
weil die Anordnungen, die die Reparatur er- 
leichtern sollen, dies zwar tliun, andererseits aber 
wieder Veranlassung zu neuen Reparaturen in 
noch hoherem Grade geben.

Das Gewolbe iiber den Einlafsoffnungen konnie 
auch mittelst des Krahnes gegen ein neues aus- 
gewechselt werden, was ais forderlich anzu- 
sehen ist.

Fast drei Chargen werden in 24 Stunden 
fertig. Alle Materialien werden kalt eingetragen, 
nur das Ferromangan wird Y orgew annt. Man 
setzte pro Charge etwa 1400 lbs. Elba-Erz zu.

Der Abstich erlolgt iiber eine Rinne in die
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Pfanne m it 2 Gufsoffnungen, vor welcher wieder je  
eine, an einem auf Zapfen beweglichen Arm an- 
gebraelite verschiebbare Rinne m it 2 Gufsoffnun- 
gen lag. Das aufsere Ende dieser Rinne liegt 
auf einer Schiene iiber den Coquillen ; m an gofs 
also durch vier Oetlnungen auf einmal.

M i d v a l e  hat drei Martinofen verschiedener 
Gapacitiit. Diese hatten friiher gerade Gewolbe 
und oirene R egeneraloren; da die Gewolbe aber 
nicht besonders standen, hatte man sie gegen

geneigte Gewolbe und geschlossene Regencratoren 
mit 2 Gas- und 3 Lufteinlassen in gleicher 
Hiilie an beiden Enden des Ofens ausgewechselt.

Man benutzte in Midvale theils schwedisclies, 
theils englisches Roheisen und blooms direct 
aus Erz erzeugt, sowie auch am Schlusse des 
Processes etwas Erz. Die Production bestand 
aus Radreifen, Schmiedestiicken, Stahlkanoncn, 
Kanonenringen u . s. w . (D.)

Dr. L.

Reversir-Walzeiizug’iłiaschine von Stevenson.

Die nebenstehend in Seitenansicht und Grund- 
rifs abgebildete dreifache W alzenzugmaschine nebst 
Rcibungskuppclungen und Zahnradubersetzimgen 
ist vor kurzem gemafs einer Mittheilung des 
»Engineer« Nr. 1598 auf den W erken der Wood- 
sido Steel and Iron Company in Coalbridge auf- 
gestellt worden. Man h a t die vorliegende Con- 
strucUpn gewiihlt, trotzdem die Kosten ihrer Aus-- 
fiihrung bedeutend lioher ais diejenigen von 
Reversirmaschincn anderer Anordnung auf dem
selben W erke sind.

Stevenson ist nam lich iibcrzcugt, dafs mit 
vollkommen glciclmiafsiger Geschwindigkeit ge- 
walzte Bleclie oder Stiibc in bezug auf Festigkeit 
solchen Blechen und Stiiben iiberlegen sind, 
welche unter den unruhigen Bewegungen ge- 
wdhnlicher Reversjrmascliinen gewalzt w erden; 
er meinl, dafs ein grofser Theil der Briichc an 
Blechen, welche so grofses Aufsehen erregt ha
ben, wie z. B. bei den fiir die Kessel des russi- 
schen Kriegsschiffes Livadia bestimm ten Platten, 
in hoherem Grade auf die Unzuliinglichkeit des 
W alzproccsses ais auf die Untcrsehiede in der 
Qualitiit des Metalles zuriickzufuhren sei. Nach 
seiner Theorie miissen die Eisenmoleciilc bei dem 
Angriff durch die W alzen sowohl gleichmafsige 
Zeit ais auch den nothigen Druck haben, um 
sich richtig zu lag ern , wenn man die hcichste, 
der Qualitat des Metalles entsprechende Zugfestig- 
keit erreichen will. Die abwechselnd schnelle 
und langsam e Bewegung der W alzen ruft da
gegen eine unrcgelmafsigc Lagerung der Moleciile 
hervor, welche dic Festigkeit becintrachtigt und

dic Glcichfdrmigkeit des Materials stórt — eine 
Thatsachc, welche bei mikroskopischer Betrach- 
tutig zu erkennen ist. W enn auch diese Ansich- 
len mit der allgemeinen Meinung vielleicht nicht 
iibereinslimrnen, so lafst es sich doch anderer- 
seits nicht bestreiten, dafs Wechscl in der Gc- 
schwindigkeit iinmerhin von cinigcm Einllufs auf 
dic Qualitat des W alzgutes sein werden.

Der Durchm esser der Cylinder der drei Dampf- 
maschinen betragt je  914 mm  bei 1066 111111 

Hub. Die beiden aufsenliegenden Maschincn sind 
an zwei Kurbelwellen gekuppelt, welche sie in 
einer stets zu cinander entgegengesetzten Richtung 
bewegen. Diese Wellen sind m it ihrem  einen 
Ende je m it der in der Mitte stehenden Maschine 
verbunden, welclie dadurch, dafs dieselbe mit 
zwei in entgegengesetzter Richtung arbeitenden 
Kurbelstangen vcrbunden is t ,  die W ellen so 
kuppelt, dafs sie die Kraft aller drei Maschincn 
gegen einen von der W alzenstrafse kommenden 
W iderstand vcreinigt. Maschincn und Ueber- 
setzungsvorrichtungen liegen in einem festen Gc- 
stcll, wie dies aus der Abbildung hervorgeht. 
Die 266 mm dicken Kurbelzapfen sind mit den 
Wellen aus einem Stiick geschmiedet. Ihre 
Lagerstellen haben 368 mm Durchmesser, wah
rend die Lagerzapfcn der Kuppelungen 419 mm 
m eśsen. Je ein Satz der Ucbersetzungsradcr mit 
der zugehorigen Frictionskuppelung wiegt etwa
25 t. Rechnet man noch den hydraulischcn 
Umstellcylinder und die sonstigen Vorrichtungen 
liinzu, so bat jede Vorgclegćwclle ein Gcwiclit 
von etwa 30 t zu tragen.
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Neueriingen an Bessemerbirnen fiir Kleinbetrieb.
Von Franz Horn in Duisburg a. Rb.

(Hierzu Blatt XXXIV.)

Die in neuerer und neuester Zeit in den ver- 
schiedensten Industrielandern zu Tage getretenen 
Bestrebungen der Klein - Bessem erei, d. h . der 
Stalil- oder Eisenbereitung nach Bessemer oder 
Thom as in kleinen B irńen , den zufolge der 
neuęsten Versucbe ihr entschieden zukommendeń 
Rang im Eisenhiittenwesen prakliseh zu er- 
werben, haben die Yeranlassung zur Construction 
der auf Blatt XXXIV dargestellten neuen Anord- 
nungen gegeben.

Es ist zw eifellos, d a fs , wollte man eine 
Bessemerei in kleinerem Mafsstabe ganz nach 
A rt der grofsen Bessemerei ohne Aufstellung 
neuer Gesichtspunkte ausfuhren, die Herstellungs- 
kosten des Products trotz der sicher zu erwar- 
tenden besseren Qualitat entschieden zu hocli 
sich stellen mufsten. W enn bei einer Anlage 
in grofsem Mafsstabe die Bedingungen geringes 
Anlagekapital und mdglichst grofse Production 
durch continuirlichen Betrieb in ersler Linie 
s te h en , so treten diese Erfordernisse in ver- 
schiirfter W eise beim Kleinbetriebe auf. Der 
denkbar kleinste Umfang des letzteren wiirde sich 
auf eine Birne beschranken; beim fbrtwahrenden 
Betriebe m it solcher w are der Zeitverlust durch 
die nothwendige Erneuerung des Futters bezw. 
der Ausstampfung oder Ausm auerung gleichbe- 
deutend m it der Unmogliclikeit der Rentabilitat. 
Ein Gleiches wurde sogar bei zwei Birnen zu 
erwarten sein. Aus diesem Grunde erscheint die 
Auswechselbarkeit der ganzen Birne ais eine der 
ersten Aufgaben fiir den Kleinbetrieb, eine Manipu- 
lalion, Welche bei grofsen Anlagen nur versucht, 
wegen des erforderlichen allzu grofsen und schwer- 
falligen Apparates jcdoch nicht eine allgemeine 
Bedeutung sich erworben hat. Bei kleinen Con- 
vertern oder Birnen aber ist die Auswechsel
barkeit durchaus einfach und schnell zu bcwerk- 
stelligen, wie die unten folgende Erliiuterung der 
neuen Anordnung nachweist.

Die weitere, nicht minder wichtige Aufgabe, 
welche in dem Kleinbetriebe in erhohtem  Mafse 
erfullt werden mufs, ist die ErzielUng einer denk
bar gleichinafsigen Q ualitat; die letztere. wird, 
wenn aucli nicht in ganz gleicher, doch in ganz 
almlicher W eise wie beim T iegel-Schm elzrafahren 
zu geschehen haben, und zwar durch Erm iltelung 
des Gewichts des in die Birne eingelasseneu 
fliissigen Roheisens. Z ur Wagtmg des letzteren 
ist der unten besebriebeue Apparat mit der Birne 
in V'erbindung gebracbt.

Auf Blatt XXXIV ist die neue Yorrichtung

zum Auswechseln der Birne und der Apparat 
zum Wiegen der gefiiilten Birne veranschaulicht. 
Fig. 1 ist eine Seitenansicht der Birne nebst 
den neuen Theilen, und Fig. 2 eine Oberansicht 
derselben.

Die unter Nr. 36 42G patentirle Yorrichtung 
zum Auswechseln ist wie fo lg t:

Abweichend von der bekannten Methode, die 
Birne auf hohen eisernen Bocken oder gęmąuer- 
ten Pfeilern zu lagern, ruh t dieselbe in hangen- 
den Lagern, welche nach Entfernung der Lager- 
deckel ein Herausnebmen der ganzen Birne nach 
unten gestatten. Die unter frei iiberhangenden 
Triigern a befestigten Lager b, Fig. 1, 2, 3 und
4 haben um Gharniere seitlich drehbare Deckel r 
Fig. 3, die durch ebenfalls in Charm eren auf- 
gehiingte Schrauben gehalten werden. Um die 
Schrauben seitlich aus dem Lager herauszieben 
zu konnen (s. die punktirten Linien, Fig. 3), sind 
statt der gewohnlichen Locher seitlichc Einschnitte 
in dem Lager angebraeht.

Dic Birnenringzapfen liegen nur in der Deckel- 
bohrung auf, wahrend im Hauptlagerkćirper nach 
oben reichliclier Spielraum zum Anheben der 
Birne gelassen ist.

Die hydraulische W endem aschine W, Fig. 1 
und 2, ist vertical neben der Birne in nicht fester 
Verbindung mit letzterer angebraeht, ihre Welle 
ist fiir sich gelagert, so dafs sie beim Heraus
nehmen der Birne ganz intact bleibt. Dieselbe 
triigt nam lich (s. Fig 5 und 6) einen coniseh 
eingeschobenen, durch einen Klemmring gehaltenen 
diibelartigen Kuppelkeil d, der m it seinem iiber- 
stehenden prism atischen Tlieil in die rechtwiriklig 
zur Langenachse der Birne laufende Nuth des 
Ringzapfens e bei sehr kleinem Spielraum  ein- 
greift. Dieser Keil d befindet sich in verticaler 
Lage, wenn die Birne horizontal lieg t, so dafs 
beim H erunterlassen des letzteren in dieser Laged 
aus der Nuth berausgleiten kann.

Die W indzufiihrung findet, wie gewohnlich, 
durch den gegeniibcrliegenden Ringzapfen, Fig 2, 

jedoch m it dem Unterschiede statt, dafs die L0- 
sung der Flantschenverbindung die Abnahme der 
Birne erm oglicht und die Rohrleitung entweder 
eine lose Schlauchverbindung oder Stopfbiichsen* 
riiliren erhiilt.

Die Abnahme der Birne erfolgt nun in fol- 
gender W eise :

Die Birne wird mit ih rer H auptachse in die 
horizontale Lage gedreht. Der Kuppelkeil d 
kommt dadurch in die verticale Stellung, die
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W jndronperbindung f  wird gelost und ein bereit- 
stehender W agen, welcher mit liydraulischer oder 
anderweitiger Hebe- und Senkvorrichtung ver-
sehen ist, mitten unter die Birne gefahren. Durch 
Anheben derselben um etwa 5 mm sind die 
tragenden Lagerdeckel r  von ihrer Belastung be- 
freit, die Muttern der Deckelschrauben s werden 
um einige Gewinde gelost, so dafs sie beiseite
gedreht werden konnen, w orauf die Deckel, um 
ihre Gliarniere sich drehend, in die punktirte 
Lage kommen, Fig. 3. Die Zapfen der Birne 
sind nunm ehr frei.

Nach Losung der beiden ringartigen Gehange 
II, des W ageapparates, welcher spater be-
schrieben werden so li , wird nun mittelst ge- 
eigneter Vorrichtung des Transportwagens die
ganze Birne geniigend tief gesenkt und in den Raum 
abgefahren, in welchem die Erneuerung des Futters 
erfolgt. Das Einlegen einer bereilstehenden Birne 
mit n eu em , bereits gewarm tem Futter erfolgt 
in umgekehrter Reihe der erwahnten Manipu- 
lationen.

Die ebenfalls patentirte W iigevorrichtung ist 
folgendermafsen eingerichtet:

An den aus Stahlgufs hergestellten Lagern b, 
Fig. 1, 3 und 4 sitzeii Angusse l. Diese dienen 
ais Stfltzpunkte fiir zwei Doppelhebel h h \  letztere 
vereinigen sich bei k, Fig. 2.

Eine Gewichtsschale m  ruht mit einem oben 
cjuadratisclien Stift, der durch vier lose gehende,

in geschlossenem Kasten befmdliche Leitrollen 
gefiihrt wird, unten auf k.

Die kurzeń Arnie der Hebel h h tragen Ge
hange H ,  Fig. 1, 3 und 4 ,  die um die Birnen- 
zapfen gleiten; diese konnen auch excentrisch 
zur Birnenachse ąngeordnet werden.

Die Abbalancirung der constanten Last fmdet 
durch ein Gewicht n statt, Fig. 1.

Eine Y orrichtung, bestehend aus einem an 
den Hebeln h h befestigten Schraubenbolzen p 
nebst einer an einem Handrad angebrachten 
Mutter, bezweckt, durch eine geringe Hebung 
der Hebel h h die Gehange H  so viel sinken 
zu lassen, dafs sie die Birnenzapfen bei Drehung 
der Birne nicht beriihren. Die Birne empfangt 
das fliissige Eisen, wahrend sie sich in horizontaler 
Lage befindet und abbalancirt ist.

W ahrend das Eisen in die Birne hineinfliefst, 
ist durch Herabdrehen der Schraubenvorrichtung 
p  um einige Gewinde das Hebelsystem h li wirk- 
sam gemacht, die Gehange H  legen sich fest an 
die Birnenzapfen, w ahrend die Schale m  die 
der norm alen Charge entsprechenden Gewichte 
tragt.

Das Hebelverhaltnifs ist auf Blatt XXXIV zu 
1 : 20 angenommen ; bei einer Charge von z. B. 
1800 kg trag t m 90 kg; rathsam  ist es indessen, 
etwa Vio der Charge durch kleinere Gewichte aus- 
zugleichen, also nur etwa 80 kg ais constantes 
Gewicht auf m stehen zu lassen.

Die Redncirbarkeit des yierbasischen Kalkpliospliats.

In voriger Nummer d. Ztschr. veroffentlichte 
Hr. W. Mathesius, Ingenieur in H drde,* » Einige 
Beitrage zur Theorie und Praxis des Thomas- 
processes«.

Der Aufsatz nothigt mich, da er die N i c h l -  
reducirbarkeit des vierbasischen Kalkphosphats 
durch Kohle und Eisen zur Grundlage nimmt, 
zu einer wenn auch nu r kurzeń Erwiderung.

Nachdem aus einem etwas weitschweifig vor* 
gefuhrten, iibrigens fiir diese Frage bedeutungs- 
losen Versuchsresultat der Schlufs gezogen wor
den, dafs irgend ein basisches Kalkphospliat durch 
Kohle und Eisen n icht reducirbar s e i, wird in 
einer Serie von Analysen iiber Kieselsaure und 
Phosphorsaure in Ferrophospbor-Hochofenschlak- 
ken, die ich friiher einmal anfertigen liefs und 
dahin besprochen habe, dafs sie naturgemafs eine 
gewisse Constante erkennen la ssen , ein Anhalt 
zu ^e*' Behauptung gefunden, dafs das vierbasische 
Kalkphosphat auch in der hohen Tem peratur des

i  inna: J. Soediug i ’ ę. d. Ileyde. 
XI.B

Hochofens durch Kohle und Eisen n i c h t  re
ducirbar sei.

Man sollte meinen, dafs es fiir jeden Hiitleri- 
m ann, der sich von dem Einflusse der Mengen- 
verhaltnisse auch bei metallurgiscben Reactionen 
Rechenschaft giebt, nichts Ueberraschendes hat, 
wenn ein verhaltnifsmafsig leicht reducirbarer 
Korpcr je nach dem Mengenverhaltnifs auch in 
der hohen Tem peratur des Hochofens sich der 
Reduction entzieht und in m ehr oder weniger 
grofsen Resten in der Schlacke bleibt, statt sich 
reducirt in das Eisen zu begeben. Man denke 
doch nur an den hohen Mangangehalt derF erro - 
mangati - Hochofenschlaeke. Die Phosphorsaure 
entzieht sich je nach dem Mengenverhaltnifs eben
falls der Reduction (auch wenn sie nicht einmal 
ais vierbasisches Kalkphosphat in der Schlacke 
Deckung findet), hauptsachlich wegen der ortlich 
rnangelhaften Contactw irkung, welche es z. B. 
auch zulafst, dafs erhebliche Mengen Silicium 
im Roheisen neben erheblichen Mengen Phosphor
saure in der Schlacke bestehen bleiben.

4
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Es ist m ir nicht verstandlich, wie angesichts der 
Analysenreihe von einem vierbasischen Kalkphos- 
phat in den betreffenden Schlacken gesprochen 
werden kann; ich lasse der Anscliauung halber 
diese Analysenreihe hier wieder folgen:

Eisen Schlacke
Abstichs % Si % P % SiOa % P2O-,

>ergang 11,92 36,00 3,20
1 0,24 13,80 37,15 2.46
2 0,18 14,69 S7,39 3,34
3 0,30 17,59 36,94 3,65
4 0,19 16,20 34,58 6,00
5 0,43 18,18 37,96 1.18
6 0,57 12,70 38,33 3,01
7 0,98 14,36 36,42 4.45
8 0,57 17,40 36,78 3,38
9 0,67 9,95 38,75 1,26

W ie man leicht erkennt, k a n n  in k e i n e r  
dieser Schlacken neben der Kieselsaure ais zwei- 
basisches Silicat die Phosphorsaure ais vierbasi- 
sches Kalkphosphat vorhanden sein. Nichts- 
destoweniger wird aus den Analysen der Schlufs 
gezogen, dafs das vierbasische Kalkphosphat auch 
in den hohen Tem peraturen des Hochofens durch 
Kobie und Eisen n i c h t  reducirbar sei, was also 
einem meiner Versuchsergebnisse direct wider- 
spreche. Falls folgende zwei Analysen von Phos- 
phoreisen-Hochofenschlacken, angelertigt am

23. Mai bezw. 21. Juni d. J.
SiOi .  . .  32,95 % 33,94 %
FeO . . . 3,90 2,08
MnO .  . .  5,75 » 5,73
AI2O3 .  .. .  7,03 n 11,56 V

CaO .  . .  37,30 ił 38,79 Jl

CaS .  . .  2,45 V 4,30 n

MgO .  . .  5,25 ji 4,44 n

PaOs .  . .  7,70 0,21 n

den Hrn. Yerfasser nicht eines andern belehren 
sollten, mufs ich ihm schon em pfehlen, sich 
durch einen Schmelzversuch zu iiberzeugen, wie 
leicht man aus solchen S chlacken , wie sie ihn 
zu seinem Irrthum  verfuhrt haben, im basischen 
Tiegel selbst unter Zugabe von Kalk mit Kolile 
und Eisenoxyd Phosphoreisen erhalt. — Bevor 
dann an der Hand der inthum lichen Benutzung 
obiger Analysen-Reihe der Ausspruch auf S. 643 
erfolgt, dafs das abweichende Resultat meines 
Yersuches 2 auf einem Y e r s u c h s f e h l e r  be- 
ruhe, wird aus Prof. Ehrenw erths Studien u. s. w. 
ein Yersuch von Mr. Stead angefuhrt, der rneinen 
Yersuchsresultaten widersprechen soli.

Ich mufs nun sagen, dafs ich vor Veroflent- 
lichung meiner Resuitate von den drei Mr. Stead- 
schen Resultaten mir das eine c) — Kohleneisen 
und Kalkphosphat — ganz besonders und m ehr 
ais einmal daraufhin angesehen, ob ich dasselbe 
anzufuhren Veranlassung habe; ich kam nicht zu 
der Meinung. Abgesehen davon, dafs eine Zu
nahme V0n 0,1 f i  P in dem Regulus fur solehe, 
die es einigermafsen genau nehmen, doch schon

eine P 205 -Reduction durch Kohleneisen bedeuten 
mufs, hat der Versuch von Stead doch zweifel- 
los mit Tri- wenn nicht mit Biphosphat zu thun 
und konnte deshalb schon nicht in betracht 
kommen, weil ich in s i  e b e n  Versuchsresultaten 
den erdriickenden Beweis erbracht habe , d a f s  
d a s  d r e i b a s i s c h e  K a l k p h o s p h a t  i m  b a 
s i s c h e n  T i e g e l  d u r c h  E i s e n  a l l e i n  r e 
d u c i r t  w i r d .  Das hatte nicht ubersehen w er
den sollen. Es ist wohl die bis je tzt einzige 
bekannle Eigenschaft des Tetra-K alkphosphats, 
dafs es wie die niederen Kalkphosphate durch 
Eisen u n d  K o h l e  reducirt w ird; n i c h t  aber 
wie diese durch E i s e n  a l l e i n .

In anbetracht der grofsen Bedeutung dieser 
Eigenschaft fur den basischen Procefs will ich 
noch einigc Versuchsresultate anfiihren, zu wel
chen ich ausdriicklich bem erke, dafs bei jeder 
der Schmelzungen der erhaltcne Regulus von 
Kalk bezw. Kalkphosphat eingeschlossen war.

1. Reines met. E is e n  und K o h le  mit 4Ca0Pi:05 auf
Kalkfutter eingeschmolzen; Regulus: 1,24%  P.

2. Der gleiche Versuch; Regulus: 0,465 % P.
3. Der gleiche Versuch; Regulus: 1,44%  P.

dagegen:

4. Reines Eisen a l l e i n  mit 4C a0Pi05 auf Kalkfutter
eingeschmolzen; Regulus: 0,060 % P.

5. Der gleiche V ersuch; Regulus: 0,064 % P.
6. Der gleiche Versuch; Regulus: 0,063 % P (er war

3/4 Stunden in Schmelztemperatur).

Nachdem ich somit die G r u n d l a g e  der 
»Beitrage u. s. w .«, an dereń Schlufs die Em- 
pfehlung fiir ein bisher unbeachtet gebliebenes 
patentirtes Thom as-Y erfahren folgt, ais f a l s c h  
erwiesen habe, erachte ich mich entbunden, noch 
weiter auf Einzelhciten derselben einzugehen, ais, 
die anerkcnnenswerthe Betrachtung iiber die Mog- 
lichkeit der vierbasischen Phosphate hervorhebend, 
zur weiteren Charakterisirung noch zu zeigen, 
in welcher Weise der Hr. Yerfasser bei den 
Schlacken-Diagrammen einen Knick bekom m t. 
Schuld daran sind drei ausgegrabene Analysen 
iiber Thom as - Schlacken aus der Kindheit des 
Processes und eine unvollstandige aus dem Jahre 
1 8 8 3 ; eine der ersteren ist von H rn. Professor 
F inkener; die iibrigen sind im hiesigen Labora
torium  entstanden. Das Vorkommnifs lehrt, wie 
vorsichtig man m it den ihrer Zeit fiir das Stu
dium des Processes so aufserordentlich werth- 
vollen Analysen umgehen m ufs; es konnen einem 
sonst die allerseltsam sten Dinge zustofsen.

Bekanntlich ist es bei den I n t e r v a ll  - Proben 
von T hom as-C hargen nicht m oglieh, annahernd 
mafsgebende Schlackenproben bis zu dem Stadium 
der Charge zu erhalten, in welchem durch Auf- 
nahm e von m ehr P 2O5 oder Mn ein wirklicher 
Schlackenllufs und nicht blofs Pappe vorhanden 
ist. Die Proben dieses S tadium s, welche von
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Aetzkalkstiickchen frei sind oder docli sein kon
nen , wahrend die vorhergehenden Irolz alles 
Kratzens und Biirstens nie ganz davon zu be- 
freien w aren , verursachen in den Diagrammen 
den Knick, und es wird in dic Bessemerbirne 
verlegt, was im Laboratorium vor sich gegangen 
ist. Bei den Schlacken von R uhrort haben die 
Proben, dank der Sorgfalt des berulunten Ana- 
lytikers und dem aufserordentlich bohen Mangan- 
gehalt, von vornhercin keine Aetzkalkstiickchen und 
ein Knick kornint bei dcm bctrcfTcnden Diagramm 
deshalb auch nicht so recht zur Erscheinung.

Den scbarfsten Knick hat der Hr. Verfasser 
bei dem Diagrainin der von ihm selbst unter- 
suchten Charge A erhalten. Bei 12,5 Minuten 
zeigt die Schlacke auf 100 S i0 2 1298,30 CaO; 
bei 13,5 Minuten auf 100 S i02 966 ,66  CaO. 
Nun ist 12,98 Gewichtstheile Kalk auf 1 Ge-

wichtstheil S i02 das Masimum an Kalk,* wel
ches die Charge A haben konnte, und sannnt- 
licher Kalk, welcher inindestens 1800 kg betrug, 
w ar nach der Analyse bei 12,5 Minuten langem 
Blasen yerschlackt. Nach der Analyse zeigte die 
Schlacke bei 18,5 Minuten Blasezeit auf 1 S i02 
nur noch 9,7 CaO; cs waren also

12,98 - 9 . 7
12,98

. 100 =  ~ -25  %

des vorhandenen Kalks reducirt und verdampfl. 
In  e i n e r  Mi n u t o  a l s o  ~  1800 . 0 ,25 =  450 kg 
Kalk ais solcher verschw undcn! Das genfigt 
wohl. —

Hordę im October 1886.
___ G. Hilgenstock.

* Nach dem durchschnittlichen Kalkzuschlag, der 
zur Zeit der Charge A hier noch gebrauchlich war.

Die Entwicklung der Steinkolilen - Chemie in (len letzten 
funfzelm bis zwanzig Jahren und die dermaligen Ziele der 

Steinkohlenforschung uberhaupt.
Von Dr. F. M u c k .

(Vom Verfasser genehmigter und revidirter Abdruok von dessen gleichbelitelter, ais Manuseript gcdruckter Schrift.j

(Scldufs aus voriger Nummer.)

A sc h  c u n d A s c h c nb e s t im  rn u ng. Die im 
Princip siinple Operation der Aschenbestimmung 
hat bei der cnormen mercantilen Bedeutung und 
vieltausendfaltigen Ausfuhrung im Laufe der Jahre 
grofse Bedeutung gewonnen und viel Staub auf- 
gewirbelt. Dieser Umstand war es, dem die 
1878 erschienene Schrift »Ueber Aschenbestim- 
nning* * ihre Entstehung verdankte, und eine 
zweitc Publication des Ref. iiber denselben Gegen- 
sland ist auf Veranlassung von Fresenius in 
dessen »Zeitschrift fiir analytische Chemie®, Bd. 19, 
erschienen.

Ais aus dem bergg. Laboratorium hervorge- 
gangene Neuerung zu bezeichnen ist 1. dic der 
Veraschung der Kohlen voranzugehende ^Ent- 
backung« der Kohlen und 2. die Prufung des 
A schenruckstandes auf Kohleriickhalt durch An
w endung von Alkohol. Diese beiden geringfiigig 
erseheinenden kleinen Operationen sind ausdriick- 
licli erwahnt, weil sie einen nicht zu unter- 
schatzenden Gewinn an Zeit und Exactheit be- 
dingen. (Erstmalig mitgetlieilt in den »Cbeni.

, * Muck: Ueber Steinkohlenasebe, hinsichtlich
ueren Bestimmung und der sich dabei ergebenden 
Uiflerenzen. Bochum, 1878.

Beilragen«, pag. 21.) Ebenfalls aus dem Be- 
dOrfriifs der Praxis hervorgegangen und vom 
bergg. Laboratorium angeregt gewesen' sind:

Analysen der Asche selbst, welche auch wirk
lich Klarheit verschafft haben iiber die Berech- 
tigung von Reclamationen, welche von Consu- 
menten iiber Verschlackung auf dem Rost gemacht 
worden waren.

Zweimal vier Ascbenanalysen sind in »Steink.- 
Chemie« (pag. 70) ais belehrende Beispiele auf- 
gefiihrt, aus welchen sich ergiebt:
1 .D ie Dircctive fiir Falle, wo Rostverschlackung 

in bedenklichem Mafse auftritt, resp. fiir die 
Mafsnahme zu dereń Vermeidung.

2. Die Haltlosigkeit der Annahme, die Zusanimen- 
setzung der Kohlenasche sei in directe Bc- 
ziehung zu bringen zur Zusammensetzung der 
kohlefreien Fossile des productiven Steinkohlen- 
gebirges. (Cfr. G. Bischof. Geol.)

Gegen dic Annahme namlich spricht der 
krasse Wechsel der Aschenzusammensetzung von 
Flotz zu Flotz.

S c h w e f e l  b e s t i m m u n g .  Auf den auf 
Kohle anwendbaren Schwefelbestimmungsmetho- 
den galt bis vor etwa 12 Jahren die der Ver-
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pufTung m itS a lp e te r  und Soda fur die beslbc- 
wahrtesfe. Umstandlich und zeitraubend aber, 
wie die Methode ist, liefs sie das Bediirfnifs nach 
einer expediteren fiihlbar werden.

Diesem Bediirfnifs w urde abgeholfen durch 
die sehr sinnreiche von A. Sauer in den »Chem. 
Aph.«, pag. 21 bis 24, und »Ztschr, f. anal. 
Chemie* Bd. 12, pag. 32, vcrflffentlichte, worauf 
sich auch eine darauf folgende Notiz (Muck 1. c. 
Bd. 14, pag. 16) bezieht.

Ais technische Methode zur Bestim mung des- 
Gesammtsehwefels wurde die Sauersche durcli 
die jetzt sehr allgemein angewandte von Eschka 
yerdriingt, w ahrend die erstere ihren bleibenden 
W erth behalten wird fiir die Bestimmung des 
fliichtigen Schwefels.

Eine Verbesserung der bei der Elementar- 
analyse am meisten mit Fehlern behafteten W asser- 
sloffbestimmung ist seit einigen Jahren im bergg. 
Laboratorium  gem acht worden. Es besteht diese 
Ycrbesserung iin ganzlichen Ausschlufs des selten 
ganz zuverliissigen Ghlorcalciums ais Absorptions- 
mittel und Ersatz desselben durch Metaphosphor- 
saure und Schwefelsaure. S . Schm itz* hat im 
y.erfl. Jahre einen liiibschen, handlichen und lange 
gebrauchsfahigen A pparat dafiir construirt, welcher 
schon vielen Beifall gefunden hat und Handels- 
artikel geworden ist. Beschreibung und Zeich- 
nung ist in der »Zeitschr. f. anal. Chemie® Bd. 
23 , pag, 515 bis 517, yeroffentlicht.

S t i c k s t o  f f b e s t i m m u n g .  Die Bestim- 
inung des Stickstoffs in Kohle und Koks w ar 
bis in dic neueste Zeit von nur unlergeordnetem — 
praktisch gar keinem — Interesse und iiberdies 
eine schwer ausfiihrbare Operation.

Bei der durch die Entwicklung der Kohlen- 
destillation veranderten Sachlage mufstc es er- 
wiinscht, ja  nothwendig erscheinen, eine exacte, 
leicht ausfiihrbare Methode fiir die Bestimmung 
des Stickstoffs aufzufinden, Diese Aufgabe hat 
ihre Losung gefunden durch eine von S. Schmitz 
zu Ende v. J. abgeschlossene Arbeit, welche zu- 
naclist im Heft 1 1886 von »Stahl und Eisen* 
publicirt ist.

Schm itz’ M ethode, beziiglich dereń Einzel- 
heiten hier nur auf die Originalmittheilung (1. c.) 
und die Publication im dem nachst erscheinenden 
Heft 111 (1886) der »Zeilschrift fiir analyt. Chemie* 
verwiesen werden kann, ist im wescntlichen eine 
Modification der in der analytischen Praxis epoche- 
machenden Kjeldahlschen Stickstoffbestimmungs- 
methode. Diese Methode, anfanglich nur auf 
bestimmte Korperklassen anwendbar scheinend, 
diirfte sich iiberhaupt ais eine noch viel allge- 
meinerer Anwendbarkeit fahige erweisen. **

U e b e r  B e s t i m m u n g  d e r  D e s t i l l a t i o n s -

* Assistent am berygewerkschaftlichen Labora
torium.

** Eine Reihe neuerer Publicationen bestatigen 
dies. Mk,

p r o d u c t e  d u r c h  L a b o r a t o r i u m s v e r s u c h  
war bis in die neueste Zeit nichts yeroffentlicht 
worden, obgleich Dr. Knublauch (Koln-Ehren- 
feld) die Publication einer von ihm ausgebildeten 
und schon seit Jahren durch ihn gegen Honorar 
mehrfach zur Anwendung gebrachten Methode 
bereits a. 1881 ausdriicklich in nahe Aussicht 
liat stellen lassen. (S. »Steinkohlen-Ghemie«, 
pag. 148.)

In vergeblicher Erw artung der Einlosung dieses 
Versprechens hat S. Schmitz, lediglich auf be- 
kannte Daten sich stiitzend, in allerneuester Zeit 
im berggewerkschaftlichen Laboratorium  eine Me
thode zur „Bestimmung der Ausbeute an Am- 
moniak und Theer aus Steinkohle durch Labora- 
torium sversuch“ ausgearbeitet. Die Veróffent- 
lichung ist vor Drucklegung dieser Skizze bereits 
im Juniheftvon »Stahl und Eisen* erfolgt und durch 
weiteren Abdruck bekannt gegeben, auf welchen 
Hinweis sich Ref. hier beschranken mufs.

Bei der 1881 erfolgten Herausgabe des grofsen 
Postsehen »Handbuch der Chem. - Technischen 
Analyse® erging die Aufforderung an den Ref., 
das Kapitel »BrennstofTe« zu bearbeiten, was (fiir 
feste Br.) im ganzen Umfang geschehen ist.

Die erste Auflage ist vergriffen, und die dem
nachst erscheinendc zweite in Druck begriffen. 
(Die zweite wird sich von der ersten wesentlich 
unterscheiden:
1. durch melirfache Aenderungen in der Lisie 

der Milarbeiter,
2. durch hinzugekommene neue Kapitel, ent- 

sprechend grófseren Umfang und
3. durch Theilung des W erks in m ehrere einzeln 

kaufliche Abtheilungen.
Das Kapitel »BrennstolT-Untersuchung« hat 

erhebiiehe Erweiterung erfahren.)
C h e m i s c h - g e o g n o s t i s c h e  U n t e r s u c h u n g  

d e r  » L c i  t f I o t z c « .  Zu Anfang der 70er Jahre 
ist dem bergg. Lab. vom Berggewerkschafts-Vor- 
stand die chemische Untersuchung der »Leitilotze« 
zur Aufgabe gem acht worden. Ais zu ęrwarlen- 
des Besultat w urde verm eint: die chemische Zu
sammensetzung der Leitflotzkohle sei fiir jedes 
einzelne Flotz charakleristisch und demgemafs fiir 
dic Identificirung brauchbar.

Es erfolgte zunachst die Untersuchung des 
Gaskohlenleitflotzes Gatharina an zwei weit von- 
einander entfernten L ocalita ten , namlicli den 
Zechen Hansa und Schacht Elisabeth (Joachim).

Auf Hansa zeigte sich der Flótzkorper enorm 
ungleichartig. Es sind nicht weniger ais drei- 
zehn deutlich ausgesprochene Abtósungen resp. 
Kohlenlagen constatirt und dieselben auf alle Bc- 
standtheile einschliefslich des Stickstoffs und der 
atherloslichen Substanz untersucht w orden: auch 
die Thone des Hangenden und Liegenden sind 
analysirt, sowie 9 Aschenanalysen ausgefiihrt 
worden.

Dasselbc Flotz zeigte auf K. Elisabeth (Joachim)



Nóretaber 1886. „ S T A H L  UND E IS E N . ' Nr. 11. 723

auch nicht entfernt m ehr dieselbe Beschaffen- 
heit nach Zahl der Einzellagen (nur fflnf) und 
chemischer Zusammcnsetzung derselben. so dafs 
von einer chemischen Identification schlechter- 
dings nicht m ehr die Rede sein konnte.

W enn man von einem allgemeinen Resultat 
sprechen kann, so ist es das langst vorher be- 
kannte und zwischenzeitig durch dutzend- und 
hundertfaltige Beispiele bewiesene: dafs die Kohle 
derselben Flotze von Osten nach W esten zu im 
ganzen m agerer und gasiirmer wird und sich 
hinsichtlich der lagenweisen Verschiedenheit oft 
beinahe ganzlich andert.

Kein Flotz ist im Laufe der Jahre zu tech- 
nischen Zwecken ofter analysirt worden ais das 
Leitilotz Sonnenschein, oder doch die Kohle des 
dafiir gehaltenen,jedenfallsaber nahe benachbarten.

Es liegen nicht weniger ais 9 Analysen von 
Sonnenschein-Kohle (NB. bestimm t ais solcher 
bezeichneter) vor und es zeigen sich in den
analytischen Befunden die folgenden kolossalen 
Unterschiede:
G =  84,77 bis 89 ,40 1
H =  4 ,83  „ 5,31 !■ aschenfrei berechnet.

.0  =  5,69 „ 11,04 J
Von einer Reihenfolge (von Osten nach Wresten) 

ist keine R ede; die Sprunge bei nahe gelegenen

Z J U sind Eh. ta ieu len d , ,  b . I Ł | ? 3 5 2 2 E ? z
Prasident

Courl
r~.-------- u. s. w.
Massen

Es ist einmal (vor 10 Jahren) vorgekommen, 
dafs das Laboratorium nicht nur um allgemcine 
Charakterisirung einer Kohle, sondern auch um Be
stimmung der Etage angegangen wurde. Da dic 
Zusammensetzung und Koksausbeule mit der 
einer gasSrmeren Backkohle stimmte und gleich
zeitig so ziemlich m it der Analyse voh ein oder 
zwei Kohlen von Flotz Sonnenschein, so glaubte 
Ref., dem vor 10 Jahren die vorstehenden weiten 
Grenzen noch nicht bekannt waren, »Sonnen- 
schein* nennen zu diirfen. (Je weniger man von 
einer Sachc weifs, desto iinbefangener spricht 
man sich manclirnal dariiber a u s !)

Die spateren Aufschliisse des in Rede stehen- 
den, damals erst frisch angefahrenen Flotzes sollen 
nun wirklich die Identitat m it Sonnenschein er
geben haben, und laut erseholl das Lob der 
Folilen-Chemie (!). Ref. mufs jenes im Namen 
dieser ais ein unverdientes ab lehnen; „so um 
Sonnenschein herum " ( 1/2 Dutzend Flotze dar- 
iiber oder darunter) wilre reichlich genug gesagt 
gewesen.

Das »magere« Leitilotz wurde sodann in A r
beit genommen, und zwar auf Schurbank und 
Charlottenburg (wo Ref. und Begleiter beinahe 
zu Tode gekonnnen waren). Da wurden vor 
0>'t nicht weniger ais 22 Ablosungen, d. h. ein- 
schliefslich 7 »B ergm ittel« , »Schrampacken«,

»Brandschieferlagen«, »Mappen« und zweier 
breiter Faserkohlenschnure constatirt. Sammt- 
liches wurde analysirt und die Resultate in einem 
Jahresbericht mitgetheilt.

Das auf Sch. und Charlottenburg an betr, 
Stelle enorrn unreine Flotz moehte an anderen 
Localitaten kaum seinesgleichen haben. Die 
viel reinere Kohle viel homogenerer, geognostisch 
identificirter Flotze — z. B. auf Massen, Langen- 
brahm — hat ausweislicli hier ausgefiihrter Ana
lysen m it keiner einzigen Lage des Flotzes auf 
Sch. und Charlottenburg auch nur entfernte 
Aehnlichkeit.

Nach diesen Ergebnissen der ad hoc ange- 
stellten Leitflotz-Untersuchungen, die durch Auf- 
tragsanalysen theils Erganzung gefunden haben, 
resp. durch jene langst liberholt worden sind — 
aus diesen durchschlagenden sachlichen Griinden 
unterblieb die Fortsetzung der Leitflotz - Unter
suchungen.

Der in ihren Einzelheiten negativen Resultate 
halber wurde von der Erw ahnung der Leitflotz- 
Untersuchungen ais solcher in der »Sleiuk.- 
Chemie* geflissentlich Abstand genommen. Es 
bezieht sich aber darauf — gleicbsam ais »latentes« 
Motiv fiir die Nicliterwahnung — der folgende 
Passus 1. c. pag. 4 4 /4 5 :

„Es sei auch an die schon am Schlusse 
„des II. Kapitels erwahntc Thatsache erinnert, 
„dafs die Kohle derselben Flotze uberhaupt — 
„d, h. aber abgesehen von der Zusammensetzung 
„des Flotzkorpers — je nach Machtigkeit der 
„iiberlagernden Gebirgsschichten, und abgesehen 
„von localen Storungen, ganz vcrschiedenen 
„C harakter besitzen kann, je ’ nachdem also der 
„Yerkohlungs - (Entgasungs-) Procefs ein m ehr 
„oder weniger weit vorgeschrittener ist. So wird 
„die Sandkohle der Bochumer und W ittener 
„Muldę von Osten nach Wresten zu allmahlich 
„zu Sinterkohlc und ebenso die Sinterkohle zu 
„backender, die Kohle der Backkohlenflotze theil- 
„weise zu Gaskohle. Aehnlichen Verhaltnissen 
„begegnet man auch in anderen Kohlenfeldern, 
„so in Siidwales, in Durhatn. in Pennsy]vanien, 
„in Rufsland, wo iiberall die Umwandlung der 
„Kohle nur auf die verschiedenartige Bedeckung 
„der Flotze zuriickgefuhrt werden kann .“

Und weiter zuruck:
„Solche charakteristische Packen halten oft 

„auf grofsere Erstreckungen hinaus, um aber 
„auch wohl im weileren Fortstreichen in der 
„Machtigkeit sehr zu wechseln oder gar vollig 
„zu verschw inden, wobei die Kohle desselben 
„Flotzes m ehr und m ehr an Gleichartigkeit 
„gewinnt.“

An Stelle der vorbesproehenen, durch dic 
W ucht der Thatsachen zu den Todten gelegten 
Enquete fand die m it Erfolg begonnene Unter-
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suchung der »Kohlenarten« scbrittwęisc ihren 
Fortgang.

Langjahrigc Erfahrung bestatigte das schon 
zu Anfang der 70cr Jahre fcslstchcnd scheincndc 
Factum, dafs die Mattkohle nur in der Gas- 
flamm* und Gaskohłe (und zwar ais dereń wertli- 
vollerer Bestandtheil) auftrilt, um von da ab 
ganzlich zu verschwinden. W as in der »fetten« 
und »mageren« Partie mattglahzend erscheint — 
iiberhaupt eine vou der Glanzkohle abweichende 
Textur besitzt —  ist entweder Braudschiefer oder 
durch hohen Aschengehalt in solchen iibergehende 
Kohle, oder es ist die weiter unten noch zu er- 
wahnende »Pseudoeannelkohle«.

Der Untersuchung und weiteren Nachspurung 
werth mochte eine an einzelnen Localitaten auf- 
fallend en tw ickelle—  nebenbei bemerkt von den 
Gonsumentcn sehr geschatzte —  Yarietat sein, 
welche specioll der »Efskohlenpartie« anzuge- 
horen scheint. (Ref. bezeichnet sie vorerst [pri- 
vatim] mit »BIatterteig-Kohle« — nicht zu ver- 
wechscln m it dcm, was man Schiefer-, Platten-, 
oder Blattelkohle nennt.)

Das Nebeneinandervorkommen von Matt- und 
Glanzkohle, welche mit der aufseren Verscbieden- 
heit parallel laufende, ebenso frappanle chemische 
Verschiedenheit zeigen — das Nebeneinander- 
vorkommen beider Kohlenarten schliefst z\yar 
keineswegs die Gleichzeitigkeit der Bildung, aber 
wohl das Entstehen der einen Kohlenart aus der 
andern aus. Vielmehr drangl alles das zur An- 
nahm e gleichzeitiger oder wechsclweise vor sieli 
gehender Bildung aus zweierlei verschiedenen 
Pflanzensubstanzen.

Nach F. M o h r ,  dessen wenn auch gewifc 
anfechtbare Tangtheorie, welche er sogar durch 
geologische Nothwendigkeit begriindet glaubte, 
und welche von gegnerischer Seite vielfach mehr 
todtgescbwiegen ais widerlegt worden ist, hat von 
berufener oder ais berufen anzusehender Seitę 
lange Zeit wenig uber Forśchung nach der Ge
nesis der Steinkohle YerlauteL. 1879 erschien 
in den Compt. rend. eine Verofl’entlichung von 
Frem y: „Untersuchung iiber die Bildung der 
Steinkohle." Fremys Abhaiidlung hat (ais vor- 
laufige) yiel versprochen, aber wenig gehalten. 
Eine Besprechung von Fremys Abhąndlung ist 
in der »Steink. - Chemie* erfolgt, dereń Haupt- 
' resultat (pag. 119) lau tet:

„Frem ys Kunstproducte sind ihrer Zusammen- 
„setzung nach iiberhaupt nicht mit Steinkohle 
,  vergleichbar, “

Zwei Jahre spater (1881) erschien Reinschs 
aufserlich stattliches W erk iiber »Mikrostruetur 
der Steinkohle* ais „Beitrage zur Aufhellung 
des U rsprungs und der Zusam mensetzung dieser 
M ineralkorper“ . Reinsch kom m t zu dem Schlufs : 
dafs die Steinkohlen nicht yon Landpflanzen, 
sondern von cellulosefreien bacterienartigen Ge- 
bilden abstammen.

Im Nacbtrag 1 der »Steink.-Chemie« ist dic 
Reinschsche Arbeit iri einer W eise besprochen, 
dic die Absicht unschwer erkennen liefs: damit 
den seit langem sich schwcigend yerhaltenden 
Landpflanzentlieorelikerii s. v. v. „die Zunge zu 
ziehcn“.

Ein Jahr spater (1882) erschien Al. Pelz- 
lioldts S ch rift: »Beilrag zur Kenntnifs der Stein- 
kohlenbildung und Kritik des W erkes von P. F. 
Reinsch p. p;« Petzholdt, zwar den Deutungen 
R .’s entgegentretend, erkennt doch die Eroffnung 
neuer Perspectiven, die Fiille neuer Beobach
tungen an und schliefst m it den W o rte n :

„Und sollte infolge solcher von Anderen unter- 
„noimnenen Forschungen sieli herausstellen, dafs 
„Yieles des von H errn Reinsch Vorgebrachlt:. 
„auf Irrthum  beruht, so ist doch auch dem »Irr- 
„ thum«,  dafern er scliefslich zur »W ahrheil« 
„fiihrt, das Verdienst um  Forderung der Wissen- 
„schaft nicht abzusprechen.“

W ieder ein Jahr spater erschien — leider 
nicht im Buchhandel und Ref. ais Separatabdruck 
aus dem Sitzb. d. b. Akad. der W issenschaften 
1883 vom Verfasser giitigst mitgctheilt — 
v. Gumbels hoch bedeutsame Arbeit iiber die 
»Texturverlia!tnisse der Mineralkohlen«.

v. Giimbel bediente sich nicht, wic vor ibm 
Fischer & Riist, des W eges der Diinnschliff- 
methode, welche die Vorgenannten nicht „iiber 
den Nachweis diirftiger Spureń von Texturresten 
h inaus“ kommen liefs, bezw. Reinsch zu falscher 
Deutung der Reste bekannter Pflanzen verleitete. 
Vielmehr bediente sich v. Giimbel der (urspriing- 
lich von Franz Schulze herriilirenden) cjuasi »Ma- 
ceralionsmethode« m it oxydirenden Agentien (Ka- 
lium chlorat und Salpetersaure), dereń Einzel- 
heiten hier nich! weiter verfolgt werden konnen, 
sowie auch des W eges langsam er und theilweiser 
Ę inascherung, um zu den fiir die mikroskopische 
U ntersuchung geeigneten Objecten zu gelangen, 

Yon bohem lnteresse sind aufserdem die 
Yersuche v. Gumbels iiber Einwirkung von Druck 
auf Pflanzensubstanz, soweit derselbe bei der 
Kohlenbildung in Betracht gezogen werden kann.

Die dem Ref. gesteckten Grenzen verstatten 
demselben nicht einen einigermafsen vollstandigen 
Auszug der ganzen inhaltreichen Arbeit v. Giim- 
bels zu geben, aus welcher nur folgcnde fiir dic 
Genesis der Kohlen allerwichtigsten Satze citirt 
sein m ogen:

In allen Kohlen des Carbon und den den- 
selben nahestehenden sind (und zwar nach vor- 
gangiger chem ischer Praparation nach F. Schulzes 
bęinahe vergessener Methode) unzweifelhafte Reste 
von Holzgewebe nachweisbar.

Glanz- und Mattkohle unterscheiden sich 
deutlich voneinandcr durch Yorwalten von Paren- 
cliym-(Holz-)Zellen in der einen und Prosenchym- 
(Blatt-)Zellen in der andern.

Ein hoher Druck kann nicht ais wesent-
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liches Moment der Umwandlung von Pflanzen- 
substanz in Kolile gelten. Eine Raunireduction, 
wie sie von vielen auf das 25- bis 30fache an- 
genommen wird, hat die Pflanzensubstanz nicht 
erlitten.

v. Gfłmbel und Bauschinger haben ihre Yer
suche, welche diese Behauptung rechtfertigen, 
mit Drucken yon 6000 bis 20 000 Atmospharen 
ausgefiihrt.

v. Gtimbel beschaffte sich durch den Ref. die 
von demśelben beschriebenen und untersuchten 
»Koblenarten«, um dieselben einer ganz speciellen 
Untersuchung zu unterwerfen.

Das vorstehend im zweiten Citat mitgetheilte 
Resultat erklart also die durch die chemische 
Untersuchung constatirten substanziellen Unter- 
schiede zwischen den beiden Hauptkohlenarten 
»Glanz-« und »Mattkolile« direct durcb den 
Nachweis der verschiedenen P flan zen th e ile  (Holz- 
und Blattzellen) und nicht P f l a n z e n s t o f f e ,  d. h. 
Korpergruppen, was irgendwo Irgendwer (— Zeit, 
Ort und Name thun nichts zur Sache — ) an- 
nehmen zu diirfen geglaubt und in weder klarer 
noch pflanzenphysiologisch motivirbarer W eise zu 
begriinden versucht hat.

Diese Annahme verlangt, beilaufig bemerkt; 
genau das Umgekehrte von dem, was v. Giimbels 
Untersuchung bewiesen hat, d. h. nicht die Matt- 
kohle, sondern die Glanzkohle derivirt erweislich 
(der Hauptmasse nach) von Holzsubstanz.

Mit den Nachweisen v. Giimbels ist zwar der 
Tangtheorie der Boden entzogen, aber die wich- 
tige Frage noch n ich t gelost:

W ie  ist aus Holzsubstanz Sleinkohle ent- 
standen und welche sind die Agentien, durch 
welche die unzweifelhaft staltgehabte Verfliissigung 
der Gellulose erfolgt is t?

Mit Fremys Zuhiilfenahme von W arnie und 
Druck ist es nun einmal nichts, und speciell be- 
ziiglicli des Druckes hat v. Gumbel den Nach
weis geliefert: „dafs ein hoher Druck bei der 
Bildung von Mineralkohlen weder wirklich wirk- 
sam thatig war, noch dafs derselbe nothwendig 
und ais wesentliche Bedingung der Entstehung 
dichter Mineralkohle angesehen werden darf.“

Ganz unabhangig von v. Giinibel und ganz 
gleichzeitig gelangte zu gleiclien Sehliissen Dr.
1 . J. Friili, welche derselbe in seiner interessanten 
Schrift: »Mikrogenetische Studie iiber Torf und 
DoppleriU (Ziirich 1883) niedergelegt bat.

Friib erbat sich auf die Anm. pag. 123/124 
der »Steink.-Chemie« hin den darin erwahnten 
Nordseetorf, sowie verfaulten Tang. Die Unter
suchung des ersteren ergab nur Torfpflanzen — 
und keine Tangreste, so dafs auch iiber diesen 
Punkt die gewunschte Aufklćirung erfolgt ist.

Im Jahre 1850 machte Mitscherlich der Aka
demie Mitlheilung von der GSbrungsfaliigkeit der 
Gellulose. Mitscherlich fand, dafs Kartoffelscheiben 
m W asser gebracht unter gunstigen (namentlich

Tem peratur) Bedingungen eine Zersetzung erlei- 
den unter endlichem Verschwinden der Cellulose, 
aber Intactbleiben der Starkemehlkiirner.* Neue 
Kartoffelscheiben, in die filtrirte Fliissigkeit ge
bracht, erleiden eine viel raschere Zersetzung ais 
die zuerst in W asser gebrachlen u. s. w. Die 
active Fliissigkeit enthalt (nach M.) keine Spur 
von Pilzen, ist aber von „Vibrionen“ erfiillt, 
welche „moglicherweise die Ursache des Pliii- 
nomens sind“.

15 Jahre spater entdeckte Trćcul im Yei- 
folg von Untersuchungen iiber die Milchsaftgefafse
— diese Organe durch Maceration isolirend — 
in der Umgebung und im Innern dieser Gefafse 
amylumhaltige Korperchen, welche er Amylo- 
bacter nannte und der Form nach in drei Arten 
schied. (Diese Korper sollen in den Gefiifsen 
und Zellen durch eine directe Transfonnation 
des Protoplasma entstehen.)

Drei Jahre nachher stellte van Tieghem fest, 
dafs Treculs drei Amylobacter nichts Anderes 
sind ais Entwicklungsformen ein und desselben 
Bacillus, dessen Entwicklung er von der Spore 
bis zu wieder neuen Sporen verfolgt hatte und 
Bacillus Amylobacter nannte.

Mit Uebergehung der Einzelheiten der in 
Gompt. rend. T . 88, (1879) pag. 205 ff. ver- 
offentlichten Abhandlung van Tieghems iiber 
»Cellulosegahrung« mogę hier ein die van Tieg- 
hemschen Forschuugsresultate kurz resumirender 
Passus citirt sein aus dem im vorigen Jahre er- 
schienenen klassischen W erk A. de Barys: »Vor- 
lesungen iiber Bacterien* (pag. 79/80).

„Der Amylobacter ist, wie van Tieghem ge- 
„zeigt hat, bevorzugt thatig bei Zersetzung fau- 
„lendcr Pflanzentheile, indem er die Cellulose 
„der Zellmembran zerstórt. E r greift allerdings 
„nicht jede Zellmembran a n ; nicht z. B. ver- 
„korkte Membranen, Bastfasern, untergetaucht 
„waehsende Wasserpflanzen, Moose, viele Pilze; 
„vielmehr vorzugsweise die Membranen fleischiger, 
„saftiger-Gewebe wie Laub, Kraut, Rinde, Knolien 
„von Landpflanzen, weicheres Holz u. s. f. Und 
„zwar zersetzt er hierbei zunachst mittelst eines 
„ausgeschiedenen diastatischen Enzyms die Cel- 
„lulose in Dextrin und Glycose, welche dann 
„die Buttersauregahrung erleidet. Die meisten 
„Starkekorner werden von ihm nicht angegriffen, 
„wohl aber Kleister und losliche Starkę. Die 
„Maceration und Zerstorung nafsgehaltener Pflan- 
„zentheile ist daher zum guten Tlieil sein Werk, 
„auch in Fallen, welche in die menschliche 
„Oekonomie eingreifen, wie die Maceration, nasse 
„Rostung von Hanf, Flachs und anderen Textil- 
„pflanzen zur Gewinnung der Bastfasern, oder 
„die Nafsfaule schlechter Kartoffeln nach Reinke 
„und Berthold. Nach van Tieghem wiirde dem

* Dieser Thatsacbe bat Ref. in seinen »Chem. 
Beitrage zur Kenntnifs der Steinkolilen« auf pag. 35 
und 39 Erwahnung getban. -
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„Amylobacter bei der Ernahrung der Wieder- 
„kauer eine hervorragende Leistung zukommen, 
„indem er in den Pansen dieser Thiere vegetirt 
„und die Cellulose des Futters in losliche re- 
„sorptionsfahige Zersetzungsproducte spaltet.

(NB.) „Van Tieghem hat ferner gezeigt oder 
„wahrscheinlich gemacht, dafs der Amylobacter 
„mindestens seit der Steinkohlenperiode ais Cel- 
„lulosezerstorer thStig ist. Fossile Pflanzentheile, 
„welche in mehr oder minder macerirtem Zu- 
„stande verkieselt sind, lassen auf Diinnschlifien 
„dieselbe Progression der Zellwandzerstorung er- 
„kennen, welche bei der Maceration jetzt lebender 
„beobachtet w ird; und dabei die verkieselten 
„Reste eines Bacterium, welches van Tieghem 
„mit  B. Amylobacter identificirt.“

1881 tra t wiederum Tappeiner mit einer Ab- 
handlung-hetvor, dereń Gegensland mit dem uns 
hier interessirenden bei oberflachliclier Betrach- 
tung wenig oder nichts zu lliuń zu haben scheint, 
fiir denselben jedoch von principiell ungelieurer 
Bedeutung ist.

Nicht imstande ist Ref., die Thatsache zu 
erklaren, dafs Tappeiner in keiner seiner hier 
citirten Arbeiten auch nur den Namen v a n  
T i e g h e m  nennt!

Tappeiner beschiiftigte sich zuerst mit den 
Darmgasen der Pflanzenfresser ais Producten der 
bislang ganz rathselhaften Auflćisungsprocesse der 
Cellulose (ais Sumpfgasgahrung u. s. w.), um bald 
zu der Ueberzeugung zu gelangen, dafs diese 
Giihrungsyorgange auf die Thatigkeit von Spalt- 
pilzen zuriickzufiihren seien. Die Resultate fort- 
gesetzter Versuche iiber Cellulosegahrung sind 
ebenfalls in den Berichten der Deutschen Chem. 
Gesellschaft (1882 pag. 999, 1883 pag. 1734) 
und der Zeitschrift fur Biologie (20, 51 bis 134) 
niedergelegt (welche letztere sich Ref. noch nicht 
zugSnglich gemacht hat).

Die Untersuchungen Tappeiners spielen in 
ihrem weiteren Verlauf ganz auf das bacteriolo- 
gische Gebiet iiber und fiihren Tappeiner geradezu 
auf die Frage nach dem Vorkommen der Cellu
losegahrung in der Natur und liefsen ihn Versuche 
anstellen iiber die Sumpfgasgahrung im Schlamm 
der Teiche, Siimpfe und Kloaken. Aus dem 
Resumś der bis 1883 erschienenen Arbeiten 
Tappeiners sei nur der eine oder andere Satz 
und der Schlufspassus herausgegriffen: (XVI. 
pag. 1744).

„Im Schlamm kommen Organismen vor, 
„welche nicht blofs Cellulose, sondern auch Eiweifs 
„oder diesem nahestehende Kiirper zu Kohlen- 
„siiure und Grubengas zu rergfihren vermogen.

„Es geniigen kleine Quantitaten von eiweits- 
„artigen Korpern, um eine wochenlange Gasent- 
„wicklung zu unterhallen. -Solche Mengen von 
„Proteinsubstanzen sind sicherlich auch in den 
„Pflanzenresten oder den Leicben der Wasser-

„ thiere, welche die organische Masse des Schlammes 
„biiden, enthalten.

(Schlufs): „Ich werde mich bei Fortsetzung 
„der Untersuchung dieser Eiweifsgahrung und 
„der Gahrung im Schlamm selbst, um fremdes 
„Arbcitsgebiet nicht zu streifen, in dieser Be- 
„ziehung vorderhand mit der Constatirung der 
„Bildung toxischer Substanzen begniigen."

Aus vorstehenden ausziiglichen Mittheilungen 
ist ersiclitlicli, dafs der lur die Erforschung der 
Steinkohlengenesis vorgezeigte Weg der fiir die 
Erforschung von so vielen anderen bisher fur 
unerklarbar gegolten habenden Vorgangen sein 
mufs. Kurz gesagt: Es gilt fiir unser Institut, 
sich auch fiir das Gebiet der Bacterienforschung
— im concreten Fali fiir die Anwendung von 
dereń Resultaten mindestens in der W eise zu 
interessiren, dafs zunachst;
1 .d ie  propadeutische Handhabung der bacterio- 

skopischen Untersuchungsmethoden und Appa
rate hier cultivirt wird und

2. was nur eben geschehen kann, auch geschehen 
soli, namhafte Specialisten auf dem bacterio- 
logischen Gebiet fiir die auf Steinkohlenbildung 
Bezug habenden Versuche zu interessiren und 
zur Mitarbeit anzuregen. *

N a c l i t r a g ,
Beilaufig oder vorlaufig, wie die vom Ref. 

ais »Pseudocannelkohle« (Steink.-Ch. p. 39) er- 
wahnte und beschriebene Varietat besprochen 
worden ist — beilaufig auch, und nicht eigent- 
lich an der richtigen Stelle (bei der Mattkohle), 
hat v. Giimbel die zur damaligen Zeit uberhaupt 
noch wenig gekannte »Pseudocannelkohle« in 
seiner Abhandlung beriicksichtigt. v. Giimbel 
hiilt die Pseudocannelkóhle ganz speciell fiir eine 
allochthone, durch Sedimentirung entstandene 
Bildung. Diese Auffassung diirfte jetzt deshalb 
ais eine irrige anzusehen sein, weil die spalere 
Auffmdung der Pseudocannelkohle, welche stets 
mit Glanzkohle — nicht nur wechsellagernd, 
sondern auch in diese iibergehend — angetroffen 
worden ist, der Annalnne v. Giimbels durchaus 
zu widersprechen scheint.

Es hat beinahe den Anschein, ais ob das 
Vorkommen der »Pseudocannelkohle« haufig, 
wenn nicht irnnier, an Storungen irgend welcher 
A rt gekniipft ware. Es wiirde damit stimmen, 
dafs an Pseudocannelkohle stark erinnerndeTextur- 
verąnderungen schon lange vor Bekanntwerden

* (ad 1. und 2. Dem darauf gerichteten Antrag 
des Ref. ist alsbald Folgo gegeben worden und der- 
selbe wahrend Drucklegung dieser Schrift bereits Theil- 
nehmer an einem praktischen Cursus im bacterio- 
logisclien Institut des Laboratoriums Fresenius in 
Wiesbaden. Jenes Institut steht unter Leitung des 
iiervorragenden Baeteriologen und Hygieiniker Dr, 
Ferdinand Hueppe.)



November 1886, „ S T A H L  UND E IS E N .' Nr. 11. 727

der typischen Pseudocannelkohle beobachtet w or
den sind.

Es ist vor Jahren eine Reihe solcher »St6- 
rungskolilen« zugleich mit der zugehorigen Glanz- 
kohle untersucht worden und sind die betr. 
Untersuchungsergebnisse einem Jahresbericht bei- 
gegeben gewesen, aber nicbt in die Steinkohlen- 
Chemie aufgenommen worden.

Die beabsicbtigte Fortsetzung der Untersucbung 
von Pseudocannelkohle diirfte Veranlassung geben, 
vorgedachte Untersuchungen der Yergessenheit zu 
entreifsen, wiederaufzunehmen und fortzusetzen.

Bochum, im Mai 1886.
Muck.

Untersuchungen Uber die Festigkeit der Metalle bei yerschie* 
denen Warmegraden.

Bericht des technischen Ausscliusses an den Verein zur Beforderung des Gewerbefleifses*
von Dr. H. Wedding, Geh. Bergrath,

(Hierzu Zeichnnng auf Blatt XXXV.)

Dem technischen Ausschufs ist in seiner 
Juni-Sitzung folgender Antrag der Abtheilung 
fiir Mathematik und Mechanik vorgelegt w orden : 

Aus Anlafs einer Anregung des Geh. 
Bergraths Dr. W e d d i n g  hat die Abtheilung 
angesicbts der Unvollkommenheit der Kennt- 
nisse bezuglich des Verhaltens der Metalle in 
hoheren W arm egraden  die Frage eriirtert, ob 
und in welcher Arl der Verein zur Befórde- 
rung des Gewerbdeifses auf eine Untersuchung 
in dieser Richtung eingehen konne. Auf 
Grund dieser Erdrlerungen stellt sie den An- 
t r a g , dafs der technische Ausschufs die un- 
mittelbare Leilung der einschlagigen Unter
suchungen durch eine Commission des Yereins 
befiirworten moge.

Das Mitglied der Abtheilung, Hr, Ingenieur 
M a r t e n s ,  wurde mit der Ausarbeitung eines 
Programms und Kostenanschlags beauftragt, 
nachdem durch eingehende Yerhandluńgen in 
mehreren Abthoilungssitzungen festgestellt war, 
dafs die alteren Untersuchungen nicht gleich- 
miifsig und hinreichend erschopfend, und daher 
neue Grundiagen zu schaffen seien. Trotz des 
praklisehen Interesses, welches die Untersuchung 
v i e l e r  Metalle bieten w iirde, beschlofs man, 
sich auf das E i s e n  zu beschranken und zwar 
auch hier nur bis zur Grenze von 600° C.

Die umfangreiehen Arbeiten von Dr. Ko l l -  
m a n n , dereń Ergebnisse in einer yom Verein 
preisgekronten Arbeit niedergelegt sind, lassen 
wohl im grofsen und ganzen das Gesetz der

* W ir bringen den Berichl im vollen Wortlaut 
zur Kennlnifs unserer Leser, indem wir darauf hin- 
weisen, dafs infolge der Beschlusse des Vorslandes 
Yom 29. Mai und der am selben Tage eingesetzten 
Lommission vom 11, Juni d. J. der V e r e i n  d e u t 
s c h e r  E i s e n h  i l t t e n l e u t e  seine Mitwirkung an 
uen Untersuchungen zugesagt hat. Die lied.

XI.6

Festigkeitsabnahme mit wachsender Wiirme fiir 
das Eisen erkennen und haben im allgemeinen 
auch eine gute Uebereinstimmung mit den alteren 
schwedischen , englischen und amerikanischen 
Versuchen ergeben, aber einerseits ist die Ver- 
suchsausfuhrung eine ziemlich rohe gewesen und 
andererseits liefs sie namentlich nicht die Veriin- 
derungen erkennen, welche der Elasticitatsmodul, 
die Proporlionalilats- und die Streckgrenze bei 
den W armegraden unter 400° erfahren haben, 
wabrend es fiir den Constructeur nothwendig 
isl, eine genaue Kenntnifs derjenigen Festigkeits- 
eigenschaften zu erhalten, welche die von ihin 
benutzten Metalle unter a l l e n  im Betriebe 
vorkommenden Erwarmungsgraden entwickeln. 
Manche Constructionstheile (Dampfkessel, Heiz- 
rohren , Yacuumpfannen, Sulfitkocher u. a. m.) 
sind haufig wechselnden Hitzegraden und gleich- 
zeitig hohen Druckspannungen ausgesetzt: dazu 
kommt noch, dafs in neuester Zeit ;das fiir diese 
Conslructionen bisher vielfach verwendete Schweirs- 
eisen mehr und melir durch Flufseisen ersetzt 
w ird, welches abweiehende Eigenschaften zeigt, 
die in dem Materiał ais solchem oder in dem 
Zustande begriindet sein konnen, in welchem es 
zur Anwendung kommt. In dieser Beziehung 
hat die Sprodigkeit besonderes Interesse, welche 
das Flufseisen im sogenannten scliwarzgliibenden 
oder blauwarmen Zustande zeigt. Trotz der 
vielfach angestellten Untersuchungen mangelt es 
immer noch an einer genaueren Erkenntnifs der
jenigen V erhaltnisse, welche auf die Festigkeits- 
anderungen des Metalles Einflufs haben oder die
selben bedingen.

Der technische Ausschufs halt es im Einver- 
standnifs mit der Abtheilung fiir Mathematik und 
Mechanik fiir w unschensw erth, dafs der Yerein, 
am besten gemeinsam mit dem Yerein deutscher 
EisenhOttenleutc, selbst Untersuchungen anstelle,

5
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welche die bestehenden Zweifeł losen und nach 
Moglichkeit den Grad der WSrmceinwirlcung fiir 
yerschiedene Metalle im allgemeinen feststellen 
konnen.

Die Abtheilung fur Mathematik und Mechanik 
hatte den Umfang und die Schwierigkeit einer 
solchen planmafsigen Untersuchung indessen 
sehr wohl erkannt und ist sich dariiber klar 
gew orden, dafs zu einer erschopfenden Durch- 
fiilirung einer yollstandigen Reihe von Yersuchen 
grofse Geldmittel gehoren. Sie glaubte deshalb, 
dafs wenigstens yorlSufig eine Einscliriinkung 
des Program m s auf nur e in  Metali zu empfehlen 
sei, und auch hierin stimmt der technische Aus
schufs mit derselben iiberein. Auf Erfolg ist 
nur zu rechnen , wenn die Auswahl der Probe- 
stiicke und die Yersuchsanordnungen planmafsig 
betrieben werden. Hiernach hatte man sich 
zunachst iiber die W ahl desjenigen Metalles 
schliissig zu maehen, miL welchem die Yersuchs- 
reihe begonnen werden solle. Man konnte 
einerseits W erth darauf legen, das Gesetz der 
Eigenschaftsanderungen im physikalischen Sinne 
ałlein festzustellen, oder m an konnte andererseits 
in erster Reihe W erth darauf legen , die Yer- 
suchsreihen so anzuordnen, dafs die Ergebnisse 
moglichst direct dem technischen Bediirfnisse 
Rechnung tragen.

Bei Yerfolgung der ersten Richtung wiirde 
es zweckmafsig gewesen se in , zunachst mit 
solchen Metallen zu arbe iten , welche wie Blei, 
Zink u. s. w. leicht rein erhalten werden konn
ten. In der T hat lagen auch m ehrere Vor- 
sclilage in diesem Sinne vor. Die grofsen Ver- 
anderungen indessen, welche gerade hier bei der 
Aufnahme von geringen Mengen fremder Be
standtheile vorauszusehen sind und die Schwie
rigkeit, bei den zur Forrngebung der Versuclis- 
stiicke unvermeidlichen Schmelzungen die gleiche 
Reinheit zu erhalten , liefsen Abstand davon 
nehrnen. Man entschlofs sich deshalb, dem auf- 
zustellenden Program m  nur Eisen zu Grunde zu 
legen und zwar zunachst das w a l z b a r e  F l u f s 
e i s e n ,  von welchem am leichtesten aus einem 
grofsen Probestucke eine grofsere Zahl von 
gleichartigen Yersuchsstiicken entnommen werden 
konnten. Man beschlofs ferner, zunachst nur 
Flufseisen vón f ii n f  Yerschiedenen H a r t e -  
g r a d e n  zu benutzen, an diesem Materiał aber 
die Prufungen vollstandig erschopfend durchzu- 
fuhren, so dafs spatere Untersuchungsreihen sich 
alsdann leicht an diese erste anschliefsen konnen. 
Man war der Ansicht, dafs man auch beziiglich 
der wechselnden Qualitiit des Flufseisens sich 
nur zwischen den Grenzen von 0 bis 2 Koh
lenstoff zu bewegen habe und dafs hierbei die 
iibrigen Beimengungen nach Moglichkeit Yon 
gleichem Bestande bleiben sollten. Um den Ein
flufs des Heiz- und Walzprocesses tliunlichst 
•auszuschliefeen, yereinigte man sich dahin, fiir

die Probestiicke Rundstangen von etwa 36 bis 
40 mm Durchmesser zu w ahleti, weil diese zu- 
gk ich  leicht in solche Liingen gewalzt werden 
konnen, dafs sich eine grofsere Reihe yon Yer- 
suchsstiicken aus einer und derselben Slange 
herstellen lafst.

Da man nicht weifs, welchen bedeutenden 
Einflufs die Bearbeilung des Materiales wahrend 
seiner Erzeugung hat, und ferner annehmen 
darf, dafs ein betriicht]ieher Theil der in dem 
Materiał infolge dieser Bearbeitung erzeugten 
Veninderungen durch das Ausgluhen desselben 
wiederum aufgehoben wird, so wurde ein grofser 
W erth darauf gelegt, dafs m an das eingelieferle 
Materiał in zwei ZusUinden zur Untersuchung 
bringe, namlicli im rohen gewalzten Zustande 
und nach einem Gliihprocesse.

Die Schwierigkeiten der Beschaffung des ge- 
eigneten Materiales wurden nicht verkannt, jedoch 
hoffte man, dafs es dem Verein fiir Gewerbefleifs 
gemeinsam mit dem Verein deutscher Eisen- 
hiittenleute gelingen werde, das geeignete Materiał 
zu erlangen.

E n t w u r  f z u e i n e m  P r o g r a m m  f u r  d i e  
V e r  s u c h s  a u s  f i i l i r  u n g , a u f g e s t e l l t  v o h  

H e r r n  A. M a r t e n s .

Um Ergebnisse zu erhalten, welche in jeder 
Beziehung zuyerlassig und einwurfsfrei s ind , ist 
es nothwendig, dafs fur jeden anzuwendenden 
W arm egrad je  fiinf vollig gleichartige Versuche 
durcbgefiihrt werden. Man wird diese Zahl 
nicht yermindern konnen, ohne die Zuverlassigkeit 
der Untersuchungen ganz erheblich herabzusetzen, 
weil es sehr scliwer ist, Apparate zu construiren, 
die den Wiirmezustand des Probestiickes genau 
auf den beabsichtigteii Grad bringen und wahrend 
des Versuches erhalten und weil es ebenso 
schwer is t, diesen W arm egrad mit einiger Ge- 
nauigkeit zu messen und zu controliren. Man 
mufs daher um so m ehr eine grofsere Zahl 
gleichwerthiger Versuche anstellen, ais schon bei 
den Festigkeitsversuchen ohne W armeerhohung 
die Zahl von fiinf Yersuchen nothwendig ist, 
um zuverlassige Mittelwerthe zu gewinnen. 
Aufserdem mussen die W armeerzeugungsvorrich- 
tungen so construirt sein, dafs der Stab erst 
erhitzt wird, wahrend er in der Maschine hangt, 
so zwar, dafs m an den W armeerzeuger zugleich 
ais W iirmespeicher benutzt, um den erzeugten 
W arm egrad wahrend des Versuehes auf gleicher 
Ilolie zu erhalten. Die Mefsvorrichtungen fiir 
die elastischen Yerlangerungen und fiir die 
Streckungen mussen nach Moglichkeit so con
stru irt sein, dafs sie nicht nur von den Warme- 
dehnungen Łhunlichst frei s i n d , sondern sie 
mussen wornoglich auch noch ais Controle fiir 
die Erreichung des W armebeharrungszustandes 
dienen konnen.

Derartige Einrichlungen sind zur Zeit in der
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Kdniglichcn mechanisch-lechnischen Vcrsuchsan- 
stalt noch nicht vorhanden; sic konnen auch 
aus den laufcnden Etatsraitteln voraussiclitlicli 
nicht beschafft werden. Der Verein zur Befor- 
derung des Gewerbelleifses wird demgemafs eine 
gewisse Beisteucr fiir dic Beschaffung der 
Apparate geben m iissen, falls die Vcrsuciie vor 
dem Jahre 1888 begonnen werden sollen.

Die Einrichtungen zur Erzeugung vcrschiede- 
ner bestandiger W arm egrade konnen recht ein- 
fache sein, so lange es sich um Kaltegrade 
oder um W armegrade bis zu etwa 200° handelt. 
Es vcrlolmt daher nicht, hier iiber dic Einzel- 
licitcn der Gonstructiou zu berichten. Fiir 
liolierc W armegrade diirfte am źweckmiifsigsten 
ein Gasofen von der in der Zeichnung (Blatt XXXV) 
gegebenen Form in Vorschlag zu bringen sein.

Der ganze Ofen wird an die obere Einspann- 
Yorrichtung der Prufungsmaschine angehangt und 
ist so cingerichtct, dafs der Probestab von unten 
lier durch den Ofen in die oberc Einspannung 
eingehangt werden kann. Er hat in seinern 
inafsgcbenden Theile durchaus die Abmessungen 
wie der Normalrundstab der Versuchsanstalt, 
dessen Abmessungen auch von der Munchener 
Conferenz ais Normalform angenommen sind. 
Im ubrigen hat der Stab einen Durchmesser 
von 28 mm und eine Lange zwischen den 
Kopfen von etwa 700 m m ; er ist an beiden 
Emlen in Kugellagern neuerer Form gelagert. 
Der Ofen besteht aus zwei coneenlrisch angeord- 
neten cylindrischen Muffeln aus feuerfestem Ma
teriał. Die innere Muffel wird yon den breiten 
Stichflammen eines M u n s c h e i  dsehen Gasge- 
bliises getroffen und hierdurch erhitzt, ohne dafs 
die Flamme den Probestab treffen kann. Die 
Yerbrennungsgase sind dann aus dcm ringfórmigen 
Baum zwischen beiden Muffeln am unteren 
Ende des Ofens durch Schlitze in den Innenraum 
gefuhrt, umspiilen den Probestab und die Mefs- 

, Yorrichtungen, um am oberen Ende durch Shn- 
liclie Schlitze auszutreten. Hier ■werden sie 
durch Sclmtzbleche so abgeleitet und abgekiihlt, 
dafs sie nicht mehr schadlich auf die Maschinen- 
theilc und dereń Justirung einwirken konnen. 
Dadurch dafs die gleichzeitig mit dem Probestab 
erhitzten feuerfesten Massen zicmlich erheblich 
sind , diirfte die Moglichkeit gegeben se in , den 
einmal erreichten W armegrad geniigend bestandig 
zu erhalten. Ferner diirfte auch die Warme- 
Yortheilung in den einzelnen Theilen des Appa- 
rates durch Anordnung des inneren , die Stich- 
flammen aufnehmenden Cylinders eine gleich- 
nnifsige werden. Die ais Vorbild benutzlen 
L ii w e sehen Gasofen gestatten eine recht gleich- 
mafsige Erwarmung der Muffel. Die W arme- 
erzeugung geht geniigend langsain vor sich und 
kann durch die Gas- und Luftzufiihrung zum 
Geblase hinreichend geregelt werden.

Die W arm em essungen  w erden voraussichtlich

bei der bcahsichtigten Untersuchung am meisten 
Schwierigkeiten bereiten, da man von der An
wendung eines Luftthermomcters wegen der sehr 
umstandlichen Montirung urid Behandlung des 
Apparates Abstand nehmen m ufs, wahrend dic 
elektrischen Mcfsmethoden mittelst thermoelek- 
trischer Ketten oder des S i c n i e n s s e h e n  Wider- 
stands - Pyrometers uherhaupt ziemlicli ungenaue 
Ergebnisse liefern und meistens die Aufstellung 
eines Galvanometers verlangen w urden, was bei 
den vorhandenen grofsen Eiscnmassen vicle 
Weitlaufigkeiten mit sich bringen wurde. Man 
wird daher zweckmafsig zunachst die Anwendung 
von Metallthermometern versuchen, dic mittelst 
Spiegel abgelesen, bei beąuemer Handhabung 
voraussiclitlich hinliinglich zuverlassig arbeiten 
diirften. Setzt man ein solches Thermometer 
in der auf der Zeichnung angegebenen Form 
aus einer Stahl- und einer Schmiedeisenstange 
zusam m en , so diirfte man bei den gewahltcn 
Abmessungen und unter Zugrundelegung der 
bekannten Ausdehnungscoefficienten zu etwa fol
genden Verhaltnissen gelangen konnen.

Es dehnen sich aus fur einen W arm egrad : 
Schmicdeisen um 0,00001235 seiner Lange, 
Stahl „ 0,00001079 „

Diflerenz fur 1 Grad =  0,00000156.

Die inafsgebenden Liingen kann m a n  zu etwa 
300 min annelim en; man wiirde demgemafs bei 
600 0 eine relative Gesammtbcwegung von

0,00000150 . 600 . 300 =  0,2844 mm
haben.

W endet man bei dem Spiegelapparat eine 
Sclmeidenkantenentfernung von 4 mm an und 
einen Skalenabstand von 1,6 m, so erhiilt man

eine Uebersetzung von — =  800 und wiirde

demgemafs einen Gesarnmtausschlag fiir 0 bis 
600 0 von 0,2844 . 800 =  227,5 mm erzielen. 
Da man bei der gewahltcn Skalenaufstellung mit 
den yorhandenen Fcrnrohren noch 0,1 mm 
schatzen k a n n , so ist die Genauigkeit der Ab- 
lesung m ehr ais ausreichend grofs, wenn man 
bedenkt, dafs der Ausdehnungscoefficient selbst 
mit den W arm egraden sich andert und aufser
dem es sehr unwahrscheinlich ist, dafs nam ent
lich dic nicht im Innenraum des Ofens liegenden 
Enden der beiden Thermometertheile sich immer 
im gleichen mittleren W armezustande befinden. 
Die Folgę ist, dafs cs auch bei sehr genauer 
Langenmessung nicht moglich sein wird, mit 
einem Metalithermometer die wahren W armegrade 
zu bestimmen. Man wird das Instrument daher 
zweckmafsig iiberhaupt gar nicht in diesem Sinne 
benutzen, sondern vielmehr sich damit begniigen 
konnen , mit Hiilfe desselben nur bestimmte 
W armegrade zu erzeugen, dereń gegenseitiger 
Abstand durch bestimmte Skalenlangen des Mafs- 
stabes fcstgelegt ist, welche ungefahr einem 
Zwischenraum von 10Q W armegraden entsprechen.
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Man wurde den dem Ycrsuche zu Grunde geleg- 
ten W arraegrad alsdann ais denjenigen definiren 
m iissen , welcher an dem angewendeten Metall- 
therm ometer wahrend seines Beharrungszustandes 
im Ofen einen Ausschlag von Skalentheilen her- 
vorruft, und wiirde nun empirisch durch Unter
suchung des betrelTenden Therm om eters in Fliis- 
sigkeiten von bekannten W arm cgraden den wah- 
ren W erth  fur diesen Ausschlag zu bestimmen 
haben. Diese Messungen mufsten vor Beginn der 
Yersuche ausgefiihrt und nach Beendigung der
selben wiedcrholt werden, um sicher zu sein, dafs 
die Constanten des Therm om eters sich inzwischcn 
nicht ver3nderten. Zur Controle werden zwei 
gleichartige Instrum ente gleichzeitig verwendet.

Mit den vorgeschlagenen W armemefsapparaten 
wiirde man selbsts’erstandlich zunachst nur den 
W arm egrad des Metallthermomelers besLimmen; 
der W arm egrad des Yersuchsstabes konnie immer 
noch ein anderer sein.

Man wird es bei der Einrichtung des Ofens 
aber dahin bringen konnen, dafs durch Regelung 
der Flammcn anfangs ein Stillstand der Spicgel- 
bewegung am Mctalllhermometer eintritt. Nach 
ciniger Zeit werden dann durch gegenseitige Be- 
strahlung und durch W arm elcitung alle Korper- 
theile Wiirmegrade annehm en, die nicht mehr 
wesentlich voneinander abweichen. Um aber 
ganz sicher zu geben, dafs wenigstens zu Ahfang 
des Versuches ein wirklicher W armeausgleich statt- 
gefunden hat, ist dic Vorrichlung zum Messcn der 
Dehnungcn so eingerichtet, dafs sic Yerschieden- 
heiten in der W armevertheilung anzeigt.

Die Feinmessung der Ausdehnungen wahrend 
der Proportionalitatsperiode isl wegen der storen- 
den Warmeeinfliisse besonders schwierig. Am 
ubersichtlichstcn und einfachsten ist immer die 
Spiegelablcsung, und es ist demgemafs versucht 
worden, diese auch im gegenwartigen Falle zu 
verwerthen. Hierbei kommt cs darauf a n , den 
Yergleichsmafsstab (die Fedcr des B a u s c li i n ge r- 
schcn oder meines Apparates) entweder ganz dcm 
Warmeeinllufs zu entziehen oder ihn genau der 
gleichen W armeeinwirkung auszusetzen, wie sie 
der Probestab erfahrt. Der letztere Fali wurde 
der Construction zu Grunde gelegt, weil er con- 
slructiv am leichlesten durchfuhrbar ist, eine 
vol!kommenere W irkung erwarten lafst und zu- 
gleich auch eine Controle iiber den W armezustand 
des Apparates zu erreichen gestattet.

Der Spiegelapparat ist. wie allgemein iiblich, 
doppelt ausgefiihrt. Jeder Theil besteht aus dem 
Vergleichsm afsstabe, welcher im gegenwartigen 
Falle fiir jede Versuehsreihe m it einer Hartestufe 
jedesmal aus demselben Materiał hergestellt ist 
wie der Probestab se lbst, um sicher zu sein, 
dafs er den gleichen Warmeausdehnungscoefli- 
cienten hat wic letzterer, Dieser Vergleichs- 
mafsslab wird, wie aus der Zeichnung BI. XXXV 
hervorgeht, auf die unlere Randflache des Probe-

stabes aufgesetzt, liegt im Ofeninnern moglichst 
nahe am Probestab, ohne diesen oder die Ofen- 
wiinde weiter zu beruhren, und ist am oberen 
Ende, wie der P robestab , durch die Ofendccke 
gefiihrt. Oberhalb des Ofens ist der Mafeslab 
etwas vom Probeśtabe abgekropft und mit einer 
sauber eingeschliffenen Kerbe versehen, in welche 
sich die eine Schneide des Spiegelapparates cin- 
legt ,  wahrend die Gegenschneide sich an den 
Probestab anlehnt. Dadurch dafs der Vergleicbs- 
mafsstab in unmittelbarer Niihe parallel nebeń 
dem Probestab herlauft und in allen seinen Thei- 
len den gleichen W  Sr meei n wirku n gen ausgesetzt 
ist, wird er auch in allen seinen Theilen dic 
gleichen Ausdehnungen erfahren wie der Probe- 
slab. Die Folgę ist, dafs der Spicgel im unbe- 
lasteten Zustande des Probeslabes nur so lange 
eine Bewegung zeigen k a n n , ais letzterer und 
der Mafsstab sich nicht in gleiehern Warmezu- 
stande befmden. Man hat also in den Bewe- 
gungen der beiden Spiegel eine sichere Anzeige, 
ob noch W armcverschiedenheiten im Ofen yor- 
handen sind oder nicht. Die Langendehnungen 
infolge der wachsenden Belastung erfahrt allein 
der Probestab, und man hat dalier aus den Be- 
wegungen des Spiegels wahrend des Versuches, 
ganz wie beim gewohnlichen Verlauf eines Festig- 
keilsversuches, das Mafs fiir die Langenanderun- 
gen unter der Belastung. Selbstvcrstandlich be- 
darf der Spiegelapparat einer geringen Verande- 
rur.g. Die kurzeń Achsen der gebrauchlichen 
Form mussen gegen langere Achsen vertausćht 
werden, um den Spiegel selbst aufserhalb des 
Bereiches der durch die W arm e des Ofens er- 
zeugten Luftstromungcn zu bringen, da andern-' 
falls eine solehe Erzitterung der Scaleń eintreten 
wiirde, dafs eine Ablesung unmoglich warc.

Es kame nunm ehr darauf a n , festzustellen, 
welche W arm egradc man fur die Versuchs- 
ausfiihrungen etwa zu benutzen haben w ii nie. 
Wic schon beinerkt, m acht eine gcnauc Warme- 
messung einige Schwicrigkeiten und mit Rueksicht 
hierauf sowolil, ais auch m it Riicksicht auf den 
ohnedies grofsen Umfang der Versuche wird cs 
angezeigt sein, die W armestufen nicht gar zu ge- 
ring zu wahlen. Man wird einen hinreichend 
klaren Ueberblick bekommen, wenn man etwa 
die nachgenannten Grade annim m t: — 20, -f- 20, 
100, 200, 300, 400, 500, 600.

Es steht zu erw arten, dafs die das Gesetz 
fur die Eigenschafłsanderungen anzeigende Kurve 
etwa zwischen 200 und 300 0 ihr Maxi- 
mum haben w ird , und man wurde gut tliun, 
aus dcm vorhandenen Probem aterial einige Stabe 
fiir Controlyęrsuclic aufzubew ahren, die ausge
fiihrt werden wurden, falls aus den Versuchser- 
gebnissen die Nothwendigkeit erkannt wiirde, den 
Scheitelpunkt der vorgenannten Kurve genauer 
festzulegen.

Bei jedem Yersuch wurde man die zu jeder
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Belastungsstufc gchorigcn Dehnuńgeń aufzusclirei- 
ben haben, um  aus diesen Aufzeichnungcn den 
Elasticitutsmodul, die P roportionalitats-, Streck- 
nnd Bruchgrcnzc beslimmen zu konnen. Der 
Stab wird, wie bei einem gewohnlichcn Zerreifs- 
versuch, mit einer Ccnlimetertbeilung versebcn, 
an welcher die Delinungcn nach dem Kruche 
ausgemessen werden.

Es eriibrigl endlich noch, dic Zahl der aus 
dcm vorentwickellen Program m  sich ergcbenden 
Versuche fcstzustellen, um bicraus die Menge des 
erforderlichen Probematcrials und dic Holie der 
Kosten zu berechnen.

Angenommen werden fiinf Hartestufen, welche 
im rohen und im ausgegliihten Zustande mit je 
acht Warmcstufen zu je  fiinf gleichwerthigcn 
Versuchen gepriift werden sollen. Demgemiifs
ergiebt sich die Zahl der einzelnen Vcrsuche auf 
5 X  2 X 8 X 5  =  400 Versuchc. Fiir jedc 
Hartcstufe wurden 2 X  8 X  5 —  80 Probcstiickc 
von rund 800 mm Lange, also im ganzen 64 tn 
Huudstangen von 36 bis 40 mm Durchmesser 
aus derselben Charge erforderlich sein, oder mit 
Riicksicht auf die Stuckc fiir Controlvcrsuche
etwa 70 rn.

Dic einzelnen Stangcn lniissen in Langcn von 
je 800 mm eingetheilt w erden; jeder Theil wird 
mit der betreffenden H artcnum m er und mit fort- 
laufcnden Zahlen bezeichnet werden. Die Stiicke 
gleicher I-Irirtcnummem wiirden dann in der 
Weise zur Prufung gelangen, dafs das 1., 9.,
17. u. s. w. Stiick bei — 20 das 2., 10.,
18. u. s. w. Stiick bei 4* 20 0 u- s - f- gepriift
wird. Auf diese Weise werden etwaige Ungleich- 
formigkeiten im Materiał unschadlich gcmacht 
werden.

Die Kosten der Versuche werden sich, je 
nachdem dic Konigl. Commission zur Beaufsich
tigung der technischen Versuchsanstallen, wie 
bei ahnlichen wissenschaftlich-technischen Unter- 
suchungen im allgemeineu Interesse, nur die 
Selbstkostcn oder aber die tarifmafsigen Kosten 
ansetzt, folgendermafsen gestalten: Den ersten 
Fali vorausgesetzt, wiirden zu den Versuchcn im 
angegebenen Umfange 3000 <K gelioren, wenn 
die Probetiicke kostenfrei gcliefert werden. Soll- 
teri mdessen einzelne Yersuche mifsgliicken, d. h. 
zu keinen benutzbaren Resultatcn fuhren infolge 
von Fchlstellen im Materiał, so konnten sich die 
Kosten wohl hoher belaufcn, jedoch voraussicht- 
licli nicht auf iiber 4500 J L

Der lechnischc Ausschufs hat sich nacli ein- 
gehęnder Discussion m it den Vorschlagen der 
Abtheilung cinveStanden crklart. Es ist infolge- 
dessen erstens an den Yerein deutscher Eisen- 
huttenleute, zweitens an die Abtheilung fiir das 
Kassen- und Rechnungswesen geschrieben worden.

Ersterer hat sieli gern zur Theilnahme an

den Unlcrsflchungen bereit erklart, wenn ihm in 
der zur Ausfuhrung der Yersuche zu bildenden 
engeren Commission die gleiche Berechtigung 
eingeraumt wiirde, vcrpflichtet sich, die erforder
lichen Probestiicke in geeigneter Art unentgelt- 
lich zu beschafTen und aufserdem, wenn die vom 
technischen Ausschufs in Aussicht genominenen 
3000 nicht ausrcichen sollten, noch 1500 Jb  
beizutragen. Ais Delcgirtc sind gewahlt IIr. 
Cencraldirector B r a u n s - D o r t m u n d ,  Hr. Hiitten- 
director M i n s s e n - Essen und Hr. Director 
M a s s e n e z -H o rd ę ,

Die Abtheilung fiir Kassen- und Rechnungś- 
wesen ist zwar nicht vollziihlig in Berlin an- 
wesend, hat sich aber in den vorliegenden Voten 
der gegenwartigen Mitgiieder dahin erklart, dafs 
die Aufbringung der Kosten, welche sich in die
sem Jahre auf etwa 600 bis 1000 belaufcn 
wiirden, keinem Bedenken unterliegen wiirde.

Der technische Ausschufs stellt dcmnach fol- 
gende Antrage:
1. Der Vcrcin wolle beschliefsen, in dic vorge- 

schlagcne Vcrsuchsreihe einzutreten.
2. Der Yerein wolle eine engere CoiĄmission zur 

Berathung des Program m s und Beaufsichtigung 
der Vcrsuche biiden, in wclehe eintreten: von 
Seiten des Vereins deutscher Eiscnhiittenlcute 
die HH. B r a u n s ,  M i n s s e n  und M a s s e n e z ,  
von Seiten des Vereins zur Beforderung des 
Gewerblleifses die HH. H o p p c ,  L u d c w i g ,  
M a r t e n s  und D r . W c d d i n g ,  welch letzterer 
den Vorsitz zu fuhren hat. Die Commission 
bat die Befugnisse, die Yersuche innerhalb der 
Grenze der bewilligten Geldmittel zu leiten, 
und die Verpflichtung, von Zeit zu Zeit iiber 
den Stand der Saehe zu berichten.

Dic Gleichberechtigung, welche d er Verein 
deutscher Eisenhiittenleute wunsclit, wird mit 
der Mafsgabe. gewahrt, dafs im Falle der Stim- 
mengleichheit die Stimme des Vorsitzenden 
den Ausschlag giebt.

Die Silzungcn finden in Berlin sta tt und 
zwar unter thunlichster Riicksichtnahmc auf 
die W iinsche der Delcgirten des Eisenhiittenver- 
eins, in der Rcgcl an den Tagen der Sitzun- 
gen des technischen Ausschusses.

3. Der Verein wolle an dic Konigl. Commission 
zur Beaufsichtigung der technischen Yersuchs- 
anslalten dic Bitte richten, bei den ihr vorgc- 
setzten Ressortministern die Berechnung der 
Versuchskostcn nach den Selbstkostcn zu be- 
antragen.

4. Der Verein wolle fur die Versuchc dic Summo 
von 3000 J i ,  wovon 600 bis 1000 in 
diesem Jahre, der Rest in 1887 zu verrechnen 
sind, bewilligen.

Bei der Abstimmung erklart sich die Yer- 
sammlung mit den gestelllen vier Antragen ein- 
yerstanden.
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Die Reform des Patentwesens.

Das Patentwesen bat nach dem Erlafs des 
deutschen Patentgesetzes fiir unsere Industrie 
eine aufserordentliche Bedeutung erlangl; anderer- 
seits sind im Yerlaufe der Zeil Miingel hervor- 
getreten, welche auf Bestimmungen des Gesetzes 
und auf eine ungeniigende Ausfuhrung desselben 
zuriickgefiihrt werden. Dieselben haben zu viel- 
fachen Klagen und Beschwerden Yeranlassung 
gegeben, so dafs die verbiindeten Begierungen 
sich entschlossen haben , cinc Enquele zu veran- 

. s ta lten , um zu erkennen, ob und in welcher 
Weise das Gesetz bezw. das Verfahren zur Aus
fuhrung desselben zu andern ist. Fiir diese 
Enquete sind vom Bundesrath 22 Fragen aufge- 
stcllt w orden, welche den Mitgliedern des Yer- 
eins deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller von 
der Centralleitung des Yereins unterbrcitet worden 
sind, und welche auch im Sept.-Heft d. Ztsclir. abge- 
druckt wurden. Bei dem grofsen Interesse, welches 
dieser Gcgenstand jetzt in allen industriellen Kreisen 
licrroi ruft, glauben wir den Intentionen unserer ge- 
ehrten Leser gemiifs zu handeln, wenn w ir dic Yer- 
bandhmgen zum Abdruck bringen, welchc im Aus- 
schusse des Central-Verbands deutscher Indu- 
strieller am  19. September d. J. in Berlin uber 
das Patentwesen gefiihrt worden sind. W ir 
machen besonders darauf aufmerksam, dafs die 
Ycrhandlungen sich hauptsachlicii um den Antrag 
des Hrn. Commerzienrath E u  g e n  L a n g  e n  in 
Koln drehten , welcher eine wesentliche Aende- 
nm g des jctzigen Yerfahrcns dabin berbeifiihren 
t.vl1I , dafs die Ertheilung eines Patcnts von dem 
Nachweis abhangig gemacht werden so li, dafs 
die Erlindung in gewerblich anwendbarer W eise 
ausgefiihrt ist.

Correferent H err Oberburgermeister Andre 
(Chemnitz): Meine H erren, ich mSchte Ihnen 
zunachst einen Ueberblick iiber den Stand der 
Frage geben, die uns gegenwartig beschaftigt, 
damit man spater nach gewonnenem Ueberblick 
um so sicherer in die Einzelbeiten eintreten kann.

W ie Ihnen bekannt, ist von Seiten des Pa- 
tentam tes eine Beihe von Fragen aufgestellt. 
W ollten wir uns von vornherein an diese 
Fragen halten, so wurden wir nach der Meinung 
des Hrn. Referenten, Commerzienrath L a n g e n ,  
und auch nach meiner Ansicht einige Fragen, 
die wesentlich principieller N atur s i nd , zu sehr 
in den Hintergrund driingen. W ir halten es 
daher fiir zweckmśifsiger, einige Fragen vorher 
zu erledigen und dann erst die Fragen des 
Patentam tes in der Reihenfolgę, wie sie gestellt 
sind, zu behandeln.

Die erste und hauptsachlichste Frage ist die 
Principienfrage, die von Hrn. Commerzienrath 
L a n g e n  in Koln angeregt ist. Sie wissen Alle,

m. H., dafs ein ganz wesentlicher Punkt 
bei dem Patentwesen der Umstaud is t, dafs 
eine grofse Anzahl von Patenlen nachgesucht 
w ird , und dafs bei der Beurtheilung dieser Pa- 
tente die Schwierigkeit theils in der grofsen 
Menge, theils aber aucli in der Dilferenz zwischen 
dem Gcdanken und der Ausfiihrung liegt Wenn 
man einen Gedanken von etwas abstracler Natur 
vor sich hat ,  kann man zwcifelhaft sein, ob 
derselbe patentfahig ist; fiir den Erfinder handelt 
es sich meistens d a r u m, diesen Gedanken in 
seiner inoglicłisten Allgemeinheit patentiren zu 
lassen, um gegen jede Ausnutzung der Erlindung 
gesichcrt zu sein. An diese beiden Dinge — 
Zahl der Patente und Verhaltnifs des Gedaukens 
zur Ausfiihrung — schliefst sich die AufTassung 
des Hrn. Commerzienrath L a n g e n  an. Der
selbe ist nam lich der A nsicht, dafs das yorlie- 
gende Patentgesetz nach der Riicksicht einer 
Aenderung bediirfe, dafs die Korperlichkeit der 
Erlindung einen noch scharferen Ausdruck fande, 
ais es im gegenwartigen Patentgesetz geschieht. 
Hr. Commerzienrath L a n g e n  wiinseht eine 
Bestimmung aufgenommen zu sehen, welche be- 
sagt, dafs die Erlindung korperlicli ausgefiihrt 
und vorgelegt werden mufs, bcvor sie iiberhaupt 
patentirt werden kann. Das ist ein Zusatz zu 
dem Begrill' »Erfindung«; in dem Begriffc selbst 
ist bis zu einem gewissen Grade die concrete 
Darstellung des »Gedankens« enthalten. Von 
einer Aenderung des Patentgesetzes nach dieser 
Biehtung hin verspricht sich Hr. Commerzien
rath L a n g e n  einmal eine ganz w esentlich! Ein- 
schriinkung der Patentanm eldungen, also eine 
Erleichterung der Arbeit, zweitens aber auch eine 
weit sachlichere Priifung der Patente, weil die 
concreten Erfindungen in viel grofserer Anschau- 
lichkeit Yorliegen miifsten, ais das bei der blofsen 
Beschreibung der Fali sein kann.

Ganz enlgegengesetzt zu dieser AufTassung 
besteht auf rnanchen Seiten die Meinung, dafs 
noch viel zu wenig patentirt wird, und dafs die 
Auffassung, dafs der Gedanke schon in eine ge- 
wisse korperliche Form gekleidet sein musse, 
noch m ehr zu beschranken sei, dafs dadurch 
in das Recht des Erfinders eingegriffen werde. 
Obwohl die grofse Masse der Ingenieure wohl 
zur Zeit mit dem Vorpriifungssystem einverstan- 
den ist, geht doch die Ansicht eines Theils 
dabin. es mochte das Yorpriifungssystem iiber
haupt abgeschafft und dem Einzelnen uberlassen 
w erden, seine Erfmdung nach Art des franzosi- 
schen Verfahrens und des Verfahrens, wic es 
praktisch in England besteht, ohne weiteres an- 
zum elden, so dafs auf jede Anmeldung ein Pa
tent ertheilt werden mufs und dieses Patent 
dann in seiner Giiltigkeit bei den ordentlichen
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Geriehten angefochten werden kann. Dieses An- 
ineldeverfahren hat im wescntlichen den Charak
ter eines Schurfscheins, wenn man bergrechtlich 
spreeben will. Es ist nichts weiter ais ein 
Freipafs zur Anstellung von Processe:*. Die 
eine Partei will also das Patentrecht in einen 
Freipafs, Processe zu fiihren, verwandeln, weil 
sie sich nicht getrau t, das Vorpriifungssystem 
durchzufiibren, die andere Partei will das Vor- 
priifungssystem yersclifirfcn und eine dritte Partei 
will es einstweilen lassen, wie es ist. Das ist 
eine der wesentlichsten Principienfragen, die wir 
vorab erledigen inussen, wenn wir uns iiber die 
Sache klar werden wollen.

An die Frage der Patentfahigkeit kniipft sich 
eine Rcihe weiterer Fragen a n , die damit in 
einem folgerichtigen Zusammenhange stehen. 
Wenn der Patentnachsucher, wie Hr. L a n g e n  
es wiinscht, um ein Patent z. B. auf eine Ma
schine erhalten zu konnen, die Maschine in 
einem gebrauchsfahigen Zustande, wenn auch 
vielleicht in sehr geringem Mafse gebrauchs- 
fiihig, vielleicht einen Gasmotor mit einer Aus- 
nutzung von 1/s Pferdekraft, vorfuhren mufs, so 
kniipft sich an dies Erfordernifs, welches eine 
wesentliche Beschrankung fiir den Patentsucher 
enthalt, natiirlicherweise andererseits auch eine 
Beschrankung des E inspruchsrechts gegen die 
Erfindung. Denn wenn die Ausfuhrung dazu 
gehort, um eine Sache patentfahig zu machen, 
so kann auch kein Anderer einem Patent wider- 
sprechen, wenn er nicht friiher das gethan hat, 
was der Erfinder jetzt thun mufs, um ein Patent 
zu erhalten. Ebenso steht mit der Beschriinkung 
des Rechts des Patentsuchers die Beschrankung 
der Nichtigkeitsklage im Zusammenhang. Man 
kann eine Nichtigkeitsklage nur unter der Vor- 
aussetzung anstellen , dafs man nachw eist, dafs 
in friiherer Zeit die Erfindung zu einem solehen 
Grade der Vollendung gekommen is t, wie er 
dazu gehort, um sie patentfahig zu machen.

Will man dem W unsche des Hrn. L a n g e n  
keine Rechnung tragen, sondern es bei dem 
bisherigen Zustand belassen, dann entsteht die 
Frage, ob die Art und Weise, wie die Einspruche 
jetzt zu formuliren sind , geniigt, um Chicanen 
yorzubeugen, ob da nicht eine Abhulfe angebracht 
ist. Ferner entsteht die F rage, ob nicht eine 
anderweitige Behandlung der Nichtigkeitsklagen 
geboten erscheint. Diese anderweitige Behand
lung der Nichtigkeitsklagen ftihrt sodann zu dem 
zwar nicht in einem unbedingten, aber doch in 
einem gewissen Zusam menhang damit stehenden 
Gesichtspunkt, dafs m an die Moglichkeit, die 
Nichtigkeitsklage anzustellen , zu dem Zwecke 
einschriinkt, um die sogenannten Riffpiraten ab- 
zuhalten , die sich auf ein ertheiltes Patent 
stiirzen, um yermittelst der Nichtigkeitsklage 
einen Druck nach einer gewissen Seite hin aus- 
zuiiben. Anderntheils kommt dabei aber auch 
die Auśdebnung der Nichtigkeitsklagen in Frage,

denn in dieser Beziehung besteht jetzt der Man- 
gel, dafs man die Nichtigkeitsklage nur auf 
gewisse Bestimmungen des Gesetzes, nicht auf 
alle stutzen kann. Es ist in dieser Hinsicht vor- 
geschlagen, dafs, wer einmal berechtigt is t, die 
Nichtigkeitsklage anzustellen, sie so fassen konne, 
dafs Alles, was bei der Patentertheilung hatte in 
Frage gezogen werden konnen, bei der Beurthei- 
lung der Nichtigkeitsklage gleichfalls in Betracht 
gezogen werden kann, damit das Gericht, be- 
ziehungsweise die Behorde, die daruber entscheidet, 
ohne 'durch Schranken gehindert zu sein, im Nicli- 
tigkeitsverfahren sich daruber entschliefsen kann, 
ob das Patent aufrecht zu erhalten ist oder nicht.

Dabei kommt ein besonderer Gesichtspunkt 
in Frage, den zur Geltung zu bringen leider bei 
Abfassung unseres Patentgesetzes nicht gelungen 
ist. Sowohl die franzosisehe wie die englische 
Jurisprudenz halt den Gedanken unbedingt fest, 
dafs der Erfinder seine Beschreibung nicht blofs 
so machen m ufs, dafs sie die Erfindung voll- 
standig darstellt — das ist auch schon in un- 
serm Patentgesetz gesagt, und darauf kann 
man zwar jetzt keine Nichtigkeitsklage stutzen, 
man wiirde sie aber nach der Auffassung des 
Vereins fiir die chemische Industrie fiir die Zu- 
kunft darauf stutzen konnen — , sondern dafs 
der Erfinder Alles angeben m ufs, was er weifs.
— Die englische und franzosisehe Gesetzgebung 
geht also noch einen sehr erheblichen Schritt 
weiter ais das deutsche Patentgesetz. Sie s a g t: 
der Erfinder ist verpflichtet, Alles, was er weifs, 
in die Beschreibung hinein zu bringen. Er darf 
bei Yermeidung der Nichtigkeit nicht sagen: ich 
habe hier eine patentfiihige Erfindung, aber ich 
habe noch ein Stiick von der Sache, was an 
und fiir sich nicht nothig ist, um dieselbe 
patentfahig zu machen, was mir aber doch 
wesentlich erscheint und die Sache verbessern 
w iirde, dieses Stiick behalte ich fiir mich. Ich 
habe Verbesserungen erfunden, ich will dieselben 
aber fiir mich behalten. Das kann er in Eng- 
land und Frankreich nicht. Jede Verbesserung, 
die der Erfinder zur Zeit der Patentirung ge- 
macht hat, mufs m it in das Patent hinein, und 
wenn das nicht der Fali is t ,  dann wird sowohl 
in Frankreich wie in England das Patent cassirt. 
Das steht im franzosischen Gesetz und ist in 
der englischen Prasis ein ganz zweifelloser 
G rundsatz, bei uns aber nicht. Infolgedessen 
kann man in Deutschland eine Erfindung theil* 
weise geheim halten und, theilweise patentiren 
lassen. Das ist nach meinem Dafiirhalten ein 
Mangel in den Vorschriften iiber die Erforder- 
nisse der Beschreibung und uber die Nichtig
keitsklage, der beseitigt werden mufs.

Das wurde so ungeiahr der Kreis der F ra
gen sein, dic sich an die Auffassung des Hrn. 
L a n g e n  nach der einen oder andern Seite an- 
schliefsen. Siesehen, dafs sich darunter Fragen sehr 
erheblicher und einschneidender Natur befinden.
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Eine zweite Reihe von Frągen wiirde sieli 
auf das Verfahręn vor dem Patentam t beziehen. 
Unter den vom Patentam t selbst aufgestellten 
Fragen befindet sich eine, welche lautet: Hat 
sich das jetzige Vorpriifungssystem bew ahrt oder 
n icht? Es wird also aus den Ergebnissen, die 
jetzt hervorgetreten sind, gefolgert: entweder die 
Erfahrung in den aeht oder neun Jahren hat 
die Sache ais gut bestśitigt oder nicht. W ir 
sind geneigt, einen andern Schlufs zu ziehen, 
und wenn Miingel hervorgetreten s in d , nicht zu 
sagen, daraus ist zu folgern, dafs das Gesetz in 
diesem Punkt zu andern is t, sondern zu sagen, 
es hat sich erw iesen, dafs das Gesetz nicht 
ausgefiihrt ist. Das Gesetz ist weder ausgefiihrt 
in bezug auf die Organisation des Patentam tes, 
noch in bezug auf das Verfahren. Es ist nicht 
ausgefiihrt in bezug auf die Organisation des 
Patentam tes, weil nach unserer Ansicht zur 
Organisation eines Patentam tes, welches einen 
solchen Kreis von Geschaften zu erledigen hat 
wie das unserige, absolut eine einzige vollstandig 
im Berufe tlnitige Kraft nicht ausreicht, sondern 
eine grofsere Anzahl von stSndigen Mitgliedern 
vorhanden sein m ufs, welche die Sache nicht 
im Nebenamt betreiben. W ir, d. h. der Hr. 
Referent und ich, geben davon aus, dafs es sich 
im Patentam t nicht anders yerhalt wie mit jeder 
andern Bebiirde, bezieliungsweise mit der Ver- 
waltung eines grofseren industriellen Unterneh- 
mens. Ich wahle zuniichst ein Beispiel aus
meiner eigenen Anscbauung. W enn ich an der 
Spilze eines Stadtraths stehe und mich selbst 
ais Priisident des S tadtraths der Yerwaltung 
widmen will und kann,  so geniigt das nicht. 
Ich mufs einige vollstiindig auf diesen Beruf an- 
gewiesene Mitarbęiter zur Seite haben. Ich 
wiirde niemals die Yerantwortung iibernehmen, 
in die Yerwaltung irgend einer grofsereri S tadt 
einzutreten , wenn m ir die Zumuthung gestellt 
wiirde, dafs meine sammtlichen technischen und 
juristischen Mitarbeiter nur einige Stunden des 
Tages fur mich zur Disposition h a tte n , dafs 
ihre Hauptbeschaftigung in anderen Dingen lage. 
Das wiirde mir so widersinnig erscheinen, dafs 
ich gar nicht begreifen w iirde, wie irgend Je- 
mand eine Forderung dieser Art an mich stelien 
konnte. Ich wiirde die Yerantwortung fiir eine 
solche Yerwaltung niemals iibernehmen, und ich 
bin iiberzeugt, dafs jede Stadtverwaltung unbe
dingt zu Grunde gerichtet werden m iifste, die 
sich auf diesen Boden stellt. Ganz iihnlich ist 
es nach meiner Ansicht mit einer Actiengesell- 
schaft oder einem sonstigen grofseren indu
striellen Unternehmen, Die P erson , die an der 
Spitze steht, hat allemal eine Reihe von Ablhei- 
lungsvorstanden unter sich. leli mochte den 
Generaldirector oder den Induslriellen sehen, 
welclier gestattete, dafs diese Abtheilungsyorslande 
ausschliefslicli aus Kreisen gewąhlt w urden, die 
drei Yiertel ihrer Zeit fur ganz andere Dinge

aufzuwenden haben und die nur gelegentlich 
einige Stunden des Tages fiir ihn iibrig haben. 
(Sehr richtig!) Ich weifs nicht, ob es Jemand 
giebt, der unter solchen Bedingungen ein indu- 
strielles Unternehmen mit irgend einem Erfolg 
leiten kann. Ich fiir meine Person glaube es 
nicht. In ganz derselben Weise selie ich die 
Thatigkeit des Patentam tes an. Ich halte es 
fiir einen W iderspruch in sich se lb s t, dafs man 
ein Patentam t constru irt, in welchem nur eine 
einzige Kraft an der Spitze steht und im Berufe 
thatig ist, wahrend sich alle Anderen im Neben
am t befinden. Das kann gar nicht gehen.

Ferner haben sich aber auch in dem Ver- 
fahren, wie es bisher eingeschlagen wurde, nach 
unserer Meinung ganz wesentliche Mangel .heraus- 
gestellt. Ich will constatiren, dafs nach unserer 
Ansicht das Aufgebotsverfahren, welches doch 
dem Sinne nach dem Gesetze zu Grunde liegt, 
nicht in der Weise ausgefiihrt is t, wie es hatte 
durchgefiihrt werden miissen. Es wird viel zu 
viel Geheinmifskramerei damit getrieben. Die 
Bleifedergesetzgebung, dafs man nicht mit den 
nóthigen Hiilfsmitteln nach dem Patentam t 
kommen kann,  um sich Notizen zu machen, ist 
eigentlich an sich unversUindlich; man kann es 
kaum irgendwo erzah len , dafs wir solche Vor- 
schriften haben. Es ist in der Tliat sonderbar, 
dafs , wenn ich etwas einsehen w ill, um meine 
Rechte w ahrzunehm en, ich nicht die mechani- 
schen Hiilfsmittel anwenden kann, um mir iiber 
das, was vorliegt, eine Sicherheit zu verśchąffen. 
Die Sache hiingt m it der damaligen Auffassung 
des Hrn. Geheimraths J a c o b i  zusam m en, dafs 
diese Einschriinkung nóthig sei, weil es an einer 
Vorschrift mangelt, dafs man die Anmeldung
6 Monate geheim halten konne. Man hatte bei 
der sofortigen Auslegung damit Mifsbrauch ge
trieben und wollte diesen Mifsbrauch unmoglich 
machen, um die Patentirung im Auslande nicht 
zu beschranken. W enn wir jetzt andere Be- 
stimmnngen einfuhren, konnen wir sehr leicht 
dazu schreiten , das Aufgebotsverfahren nach 
dieser Richtung hiri zu erweitern. Auch sonst 
bestehen einige Mangel, die Activlegitimation im 
Einspruchsverfahren ist sehr beschrankt; das 
wird sich aber Alles anderweit ausbilden lassen.

Ein zweiter Punkt ist dor, dafs viel zu wenig 
auf die Gleiclnnafsigkeit der Entscheidungen Riick- 
sicht genommen wird. Es miifste ganz dasselbe 
geschehen, was beim Reichsgericht eintritt, dafs 
ein Ausgleich abweichender Entscheidungen in 
den zum Ausdruck kommenden Anschauungen 
herbeigefuhrt wird. Nach unserer Anschauung 
sollte ferner ein grofses Gewieht darauf gelegt 
werden, dafs die nicht stiindigen Mitglieder zu 
solchen Dingen herangezogen w erden, wo es 
wesentlich darauf ankommt zu e rm itte ln : in wel
cher Beziehung steht die Enlseheidung zu dem 
Gesammtbediirfnifs der Industrie? Auf diese 
Weise wiirde mehr ein Zusammenhang mit dem
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praktischen Leben hineinkommen. Mir ist nicht 
bekannt, dafs Plenarberathungen im Patentam t in 
ausreichender Weise stattgefunden haben. Diese 
waren nach unserer Auffassung m ehr zu betonen.

Nach dem Allem sagen w ir, die Frage des 
Patcntam tes: was folgt aus dem bisherigen Yer
fahren ? ist nicht dahin zu beantw orten: es folgt 
daraus, dafs das bisherige’ V erfahren, d. h . das 
Gesetz, nichts taug t, sondern dafs die bisherige 
Ausfuhrung des Gesetzes mangelhaft gewesen ist.

Eine dritte Gruppe von Fragcn bezieht sich 
auf die Rechtsverfolgung, ein P u n k t, der mir 
speciell am Herzen lie g t, m it dem ich Sie aber 
nicht lange ąualen will. Ich will nur andeuten, 
dafs es nach meiner Meinung von vornherein 
verfehlt ist, den Schwerpunkt des ganzen Patent- 
gesetzes in das Strafgesetz zu legen. Es ist ein 
Widersinn, ein Gesetz iiber den Schutz des Eigen- 
tliums damit anzufangen, dafs man von Diebstahl 
redet. E rst mufs ich den Schutz des Eigenthums 
an sich sicher stellen, dann kom m t die Be
strafung der absichtlichen Verletzung desselben. 
In dem Gesetz dagegen die Hauptsache auf die 
Bestrafung des Diebstahls zu leg en , und nicht 
das ciyilrechtliclie Eigentlium zu vertheidigen, ist 
ein juristiseher W idersinn. Das Patentreclit ist 
ein Privatrecht wie jedes andere. Im grofsen 
und ganzen ist zwar die Oeffentlichkeit dabei 
interessirt, dafs das Eigentlium des Patentrechtcs 
ebenso geachtet wird wie jedes andere, aber an 
dem speciellen Eigentlium des Patentinhabers 
liegt der Oeffentlichkeit n ic h ts , ebensowenig wie 
der Oeffentlichkeit daran liegt, ob ich Millionar 
bin oder nichts habe. Der Staat schiitzt das 
Eigenthunj im allgemeinen, und so mufs er auch 
das Patentreclit schiitzen, d. li, erst mufs er dafur 
sorgen, dafs er das Civilrecht feststellt. W enn 
dann Jemand cjualificirt eingreift, d. li. wissent- 
lich eingreift, dann , aber auch dann ers t, mufs 
er fiir Rechtsverfolgung durch Bestrafung sorgen. 
Gerade so gut, wie Sie mit Diebstahlsklagen 
nicht den Eigenthumsschutz erschopfen konnen, 
ebensowenig konnen Sie im Patentreclit mit dem 
strafrechtlichen Verfahren den PatenUchutz er
schopfen. Das ist ein W iderspruch in sich selbst. 
Damit kommt man dazu, den Patentschutz auf 
Nuli zu reduciren, auf etwas, das sich im prak
tischen Leben wenig gebrauchen laf=t. Das sollte 
nach meiner Meinung geiindert werden.

An diese drei Hauptpunkte wiirde sich die 
Beantwortung der einzelnen Fragen schliefsen. 
W as das Verfahren angeht, so bin ich , urn auf 
diesen Theil nochm als zuriickzugrcifen, der An- 
sicht, dafs neben der Organisation des Patent- 
amtes entschieden ein sehr wichtiger Punkt die 
Organisation des Standes der Palentanwalte ist. 
Es giebt kein G erich t, das mit Advokaten ar
beiten kann, die nichts von der Sache verstehen. 
Wenn ich ais Prasident ein offentliches iniind- 
liches Verfahręn leiten soli und stelle mir An- 
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walte hin, die die Rechtswissenschaft nicht stu- 
dirt haben, so kann keine vernunftige Verhand- 
lung stattfmden. Nun giebt es ja  unter den 
Patentanwalten viele, die sehr tuchtig sind, aber 
auch viele, die nicht diese Eigenschaft haben. 
Man kann das um so eher ausspreclien, ohne 
Jemand zu verletzen, ais die Patentanwalte selbst 
sagen: es geht m it unserm Stande nicht so 
weiter; ebenso wie bei dem Stand der Rechts- 
anwśilte besondere Forderungen gestellt werden, 
sollte man das auch bei uns thun. W ir mussen 
nacliweisen, dafs wir etwas gelernt liaben, und 
uns auch einem Verfahren aussetzen, wenn wir 
unsere Schuldigkeit nicht thun. Alle Auseinander- 
setzungen uber die Formulirung von Patentan- 
spriichen sind in die Luft gesprochen, wenn man 
sich darauf beschrankt, sie gelegentlich einmal 
in einer Druckschrift zu veroffentlichen und Jedei- 
m ann zu iiberlassen, wie er seine Anspriiche for- 
mulirt. Patentanspriiche zu formuliren ist eine 
schwere Kunst, das kann nicht Jeder, das wiirde 
ich mir selbst nicht zutrauen, das mufs man lernen. 
Das konnen Sie nur, wenn Sie sich in die Technik 
und theilweise in die juristische Behandlung der 
Sache vertieft haben und wenn Sie ausreichende 
Erfahrungen besitzen, W ollen Sie also keinen 
Stand von concessionirten Patentagenten, was 
man (ibrigens doch in dem freien Lande Amerika 
bis zu einem gewissen Grade hat, da auch dort 
unfahige Agenten beglaubigt werden konnen, dann 
werden Sie meiner Meinung nach die Thatigkeit 
fiir das Patentam t ohne Noth erschweren und 
ohne allen Grund, ohne dafs Sie der Palentver- 
werthung irgend einen Gefallen damit thun.

Das w are im ganzen ein Umrifs der Fragen, 
die hier in Betracht kommen.

W enn ich nun noch einmal auf den ersten 
Punkt zuriickgreifen und im Anschlufs an die 
Auffassung des Hrn. L a n g e n  auf denselben 
eingehen darf, so mochte ich noch mit ein paar 
W orten speciell auseinandersetzen, was dabei in 
Frage steht. Zunachst ist von verschiedenen 
Seiten der W unsch ausgesprochen, man móehte 
eine genauere Definition des Begriffs »Erfin- 
dung« gehen. M. H., das ist auch von dem 
Verein deutscher Ingenieure geschehen. Es ist 
vielleicht naturlich, dafs eine grofse Zahl von 
Ilerren sag t: wenn man ein Gesetz giebt, das 
von »Erfindungen« spricht, so mufs man zunachst 
wissen: was ist eine Erfmdung? W ie kann ein 
Gesetz ein W ort gebrauchen und selbst erklaren, 
wie das in den Motiven damals geschehen ist: 
wir sind nicht imslande, einen erschopfenden 
Begriff des W ortes »Erfindung« aufzustellen. 
Diejenigen, welche so reden, urtheilen falsch. 
Sie maehen sich eine unrichtige Yorstellung von 
den Schwierigkeiten, einen Begriff erschopfend, 
d. li. philosophiseh nach seinen einzelnen Kate- 
gorieen zu erk laren , und sie maehen sich auch 
eine falsclie Vorstellung Yon den Wirkungen einer

G
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solchen Definition. M. H . , es giebt Dinge, 
die klar am Tage liegen, die Jedermann kennt, 
bei denen Jedermann es lacherlich łinden wiirde, 
wenn man ihm sag t, das kenne ich n ich t, das 
mufs m ir erst definirt werden, und docb ist es 
seit melireren tausend Jahren nicht moglich ge
w esen, eine zutrefTende Definition zu geben. 
Beispielsweise giebt es noch kein Gesetz, wel
ches eine wirklich zutreffende Definition vom 
*Diebstahl« gegeben hatte. Sie mogen ein Ge
setz nehmen, welches Sie wollen, im romischen 
Reeht, im deutschen R echt, Sie finden immer 
eine grofse Anzahl von Fallen, von denen Jeder 
im einzelnen Falle, wenn er zur Spraebe kommt, 
sich sagt; j a ,  das kann doch der Gesetzgeber 
nicht fiir Diebstalil erklaren; oder um gekehrt: 
das ist doch ein ofTenbarer D iebstalil, das kann 
nicht straflos bleiben. Nehmen Sie nur die De
finition zur H and , dann sitzen Sie gleicliwohl 
fest. Da sind Dinge Diebstalil, die Niemand 
dafiir erkennt, und es sind Sachen nicht Dieb- 
stahl, die offenbar Diebstahl sein mussen. Der 
Gesetzgeber hat es nicht fertig gebracht, eine 
nach allen Seiten hin ersehopfende Definition zu 
geben. Das hat schon vor einer langen Reihe 
von Jahren in dem bckannten corpus juris zu 
der Regel gefiihrt, dafs jede Definition im Rechte 
gefahrlich ist. Es handelt sich niimlich bei 
einer Definition nicht d a r u m , dafs wir uns 
untereinander dariiber ein igen, was w ir, philo- 
sophiscli betrachtet, unter einer Sache verstehen. 
Das niltzt uns gar nichts. Man kann einen 
hoehst fein ausgearbeiteten, wunderschonen Be- 
griff haben, aber d a ru m , dafs der Begriff philo- 
sophisch richtig is t ,  ist er noch lange nicht 
praktisch brauchbar. W er sagt Ihnen denn, 
wenn Sie einen philosophisch richtigen Begriff 
einer Erfindung aufgestellt haben , dafs derselbe 
in der Praxis zu verwenden ist?  Und Sie 
stellen doch den BegrifT gerade deswegen auf, 
um einen praktischen Nutzen davon zu h ab e n ! 
Dabei ist es aber gleieligultig, ob das mit dem 
pbilosophischen BegrifT in Uebereinstimmung 
steht oder nicht. Sie wollen bestimmte Regeln 
haben , wonach Sie sich in der Praxis richten 
konnen. Deswegen mussen Sie in diesem Falle 
meiner Meinung nach dem Standpunkt der fran
zosischen Jurisprudenz sich niihern. In Frank- 
reicli — und das ist ein grofser Vorzug der 
franzosischen Jurisprudenz, obschon es in man- 
cher andern Beziehung auch wieder seine 
Schattenseiten hat — ist es eine allgemeine 
Regel, dafs jede Begriffsbestimmung, die der 
Gesetzgeber aufstellt, gar nichts weiter gilt, ais 
die wissenschaftliche Regel eines Lehrbuchs. 
In einem franzosischen Gesetz konnen irgend 
welche BegrifTsbestimmungen aufgestellt sein, 
die franzosische Jurisprudenz hat diesen gegen- 
iiber den festen Grundsatz, dafs das weiter keine 
Bedeutung lia t, ais wenn es in einem Compen-

dium steht. W enn der franzosische Gesetzgeber 
bestim m t, was ist ein Kaufrnann, das und das, 
so erklart der franzosische Ju ris t: ja ,  das bal 
der Gesetzgeber freilich gesagt, aber in diesem 
concreten Fali hat er sich offenbar vergrifTen, 
da machen wir es anders. Diesen Grundsatz 
wurden wir in Deutscliland unbegreiflich finden, 
der Franzose halt ihn aber fiir notliig, um 
nicht in vorschriftsmafsigem spanischen Stiefel 
spazieren gehen zu miissen, wie mir einmal ein 
sehr beriihmter Anwalt am Rliein sagte. Neh
men wir uns hieraus eine Lehre. W ir tbun 
viel besser, wir ąuiilen uns nicht m it der Be- 
grifTsbeslimmung iiber »Erfindung« ab , sondern 
iiberlassen die Entwicklung des BegrifTs der 
Praxis. Dagegen mogen wir uns die Frage 
vorlegen, nach welchen speciellen Riicksichten 
wunschen wir positive concrete Vorschriften zu 
geben? W ir wollen uns an den allgemeinen 
BegrifT h a lten , aber im einzelnen Falle dem ge
sunden Menschenverstande iiberlassen, festzu- 
stellen, was ist eine Erfindung? W ir wollen 
dem Richter und dem Patentam t keine Vor- 
sehriften hieriiber machen. W enn man den 
Wunseli bat, nach einzelnen Seiten hin concrete 
bestimmte Einschriinkungen, Ęrweiterungen oder 
Vorsehriften zu geben, so m ag man das lliun, 
nur fragt es sich , ob ein Bedurfnifs dazu her- 
vorgetreten ist. W ir konnen nun nicht sagen, 
dafs sich die Nothwendigkeit herausgestellt hatte, 
den BegrifT »Erfindung« durch specielle Vor- 
sehriften zu ergitnzen oder utnzugestalten , ihm 
etwas zuzusetzen oder abzuthun, sondern im 
grofsen und ganzen glauben w ir, w ir konnen 
es bei der Sache lassen. Auch das, was das 
Patentam t in seinen Motiven erwahnt lia t , dafs 
es namlich von der Ansieht ausgeh t, es miisse 
ein gewisses Mafs der Lechnischen Befaliigung 
iiberschritten sein, um  den Charakter einer E r
findung auszum achen, kann man billigen oder 
nicht; man mag cs fur eine willkurliche An- 
nahm e halten oder n ich t; wir glauben nicht, 
augenblicklich durch entgegenstehendc oder be- 
statigende Bestimmungen hier Stellung nehmen 
zu sollen, sondern wir sagen un s, auch nach 
dieser Riicksieht mag das Patentgesetz noch 
eine Zeitlang weiter arbeiten. Die Zeit ist noch 
zu kurz, um  einzugreifen; ein so dringendes 
Bedurfnifs ist nicht hervorgetreten.

Nun kommen w i r , zum Anfang zuriick- 
kehrend, zu der von Hrn. L a n g e n  angeregten 
Frage. Nach meiner Ansieht gehort allerdings 
zum W esen der Patentfahigkeit, zum W esen der 
Erfindung ais so lcher, dafs nicht blofs der Ge- 
danke vorliegt, sondern dafs derselbe auch einen 
gewissen Korper hat. W enn ich z. B, den Ge- 
danken fasse, mich in der Luft zu bewegen, 
also durch leiehtere L uft, m it der ich einen 
Ballon anfulle, herum zuschw eben, so ist der 
Gedanke an sich ja  ganz h iib sch , aber das ist
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noch keine Erfindung. Der Gedankc mufs ver- 
korpert sein, es mufs etwas Materielles vorliegen, 
was ihn in die Erscheinung fiihrt und verwirk- 
liclit. Schon in dem W orte »Erfmdung« liegt, 
dafs es sich um die A u s f i i h r u n g  eines Ge- 
dankens handelt. Das w ird , glaube ich , auch 
ganz deutlich durch den Zusatz des Gesetzes 
ausgedriickt: „welche eine gewerbliche Ver-
wcithung gestattet“. Eine Erfindung, die eine 
gewerbliche Verwerthung gestattet. ist nicht ein 
Gedanke; einen Gedanken kann ich nicht ge- 
werblich verwerthen. Der Gedanke mufs also 
so wcit in die T hat umgesetzt sein, dafs er die 
gewerbliche Yerwerthung gestattet. Das wiirde 
sowohl fiir die Palentfiihigkeit wie fiir die 
Diuckschriften gelten, welche bei dem Einspruch 
in Frage kommen. Das Reichsgericht hat ja  
auch diese Ansicht ausgesprochen. Ein Einspruch 
auf Crund des Inhalts einer Druckschrift ist 
nach meinem Dafiirbalten allemal nur dann be- 
griindet, wenn die Druckschrift von der Be- 
schaffenheit ist, dafs der Patenlinhaber, wenn er 
damals die Druckschrift in der Hand hatte , auf 
Gru na derselben ohne weiteres die Sache hatte 
patentiren lassen konnen, wenn die Druckschrift 
eine vollstandig reife Erfindung enthalt. Ist 
das nicht der Fali, so kann man nicht sagen, 
dafs ein Plagiat vorliegt. Dann hat der Erfinder 
eben diesen unreifen Gedanken, den er vorfand, 
zu einem reifen gem acht, und da kann man 
nun zwischen reif und unreif nicht weiter unter- 
scheiden, Das Obst ist eben nur reif, wenn 
man es essen kann, und die Erfindung ist nur 
reif, wenn sie verwerthet werden kann. Also 
der Erfinder ist alletnal der, welcher den Ge- 
danken ausftihrt. Eine D ruckschrift, dic nicht 
so wcit gcht, einen r e i f e n  Gedanken zu ent
halten, kann dem Erfinder nicht entgegengehalten 
werden. Nun sagt H r. L a n g e n :  ich theile 
diese Ansicht vollstandig, bin aber besorgt, dafs 
das in der Praxis nicht entsprechend gehand- 
habt wird. Ich wunsche also einen bestimmten 
Biegel vorgeschoben zu sehen und aufserdem 
glaube ich, ein Gedanke, so gut wie er auch ist, 
kommt zu einem wirklichen concreten Ausdruck 
doch erst dann,  wenn man die gepfliickte reife 
Frucht vor sich sieht. Also ich verlange, die 
zu patęntirenden Erfmdungen sollen ausgefiihrt 
sein, nicht in dem Sinne, dafs von einer Ma- 
schine, die vorgefiihrt w ird , nun 500 oder 600 
Exemplarc schon verkauft sein m iissen; es soli 
nur durch die Ausfiihrung nacligewiesen werden, 
<^fs eine gewerbliche Vcrwerthung sich darauf 
begriinden kann , nicht etw a, dafs das Gewerbe 
auch lucrativ oder nutzlich ist. Von dieser 
Forderung spricht Hr. L a n g e n  n ich t, er sagt 
nur, um ein Beispiel zu geben: wer.n Sic einen 
Gebrauchsgegcnstand patentiren lassen wollen, 
dann miissen Sie ihn nicht blofs beschreiben, 
sondern auch den Gegenstand, wie er ist und

verkauft werden so li, wenigstens in e i n e m  
Exemplar v o r z e i g e n ,  damit ich sehen kann, 
was daran ist. W enn Sie eine Maschine paten
tiren lassen wollen, miissen Sie mir die Ma
schine so zeigen, dafs sie in d i e s e m  e i n e n  
Exemplar etwas leistet, was einen gewerblichen 
W erth hat, mag es wenig oder viel sein. Es 
soli aber nicht ein Modeli vorgefuhrt werden, 
sondern eine fertige Maschine, die arbeiten kann, 
wenn auch wenig. Der Grad der Arbeitsfiihig- 
keit kommt dabei nicht in F rage, auch nicht 
die Grofse der Maschine. W enn Sie ein chemi- 
sches Verfahren patentiren lassen wollen, miissen 
Sie mir das Verfahren nicht blofs beschreiben, 
sondern auch zeigen: das ist das erste, zweite, 
dritte, vierte und dies ist das Endproduct. Am 
wenigsten Schwierigkeiten m acht die Sache 
wahrscheinlich in der Chemie. Der Yerein der 
chemischen Interessen scheint sich daher auch 
mit dieser Anforderung eher zu befreunden. 
Schwieriger ist aber die Sache fiir die Mechanik 
und namentlich fiir die Maschinentechnik. Han
delt es sich blofs um ein kleines Object, um 
einen Bleistifthalter u. s. w., so liifst es sich ja  
machen. Schwierigkeiten grofserer Art entstehen 
aber auf alle Falle, wenn man bei einer Maschine 
die Forderung stellen w ill, dafs sie vorgezeigt 
werden m ufs, wenn sie patentirt werden soli. 
W enn man also bei Verbesserungen fordert, dafs 
die Verbesserungen an einer zur Arbeit geeigneten 
Maschine angebracht sind, so miissen Sie zeigen, 
wie die Maschine mit dieser Verbesserung arbeitet. 
Dafs der Erfolg des L a n g  e n  sehen Antrages 
der sein wiirde, eine ganze Masse von unbrauch- 
baren und nutzlosen Patentgesuchen sofort zu 
beseitigen, weil es namlich der Patentsucher 
nicht verm ag, die Sache in fertiger Gestalt vor- 
zufiihren, ist ganz zweifellos. Das Patentam t 
wiirde also wesentlich in seiner Arbeit erleichtert 
und das Publicum von einer grofsen Masse von 
Patentbeschreibungen befreit werden. Die Frage 
ist auch nicht die, ob die aufgestellte Forderung 
juristisch richtig ist. Es konnte ja  ein Gedanke 
technisch ganz gut sein, sich aber juristisch 
schlecht fassen lassen. So liegt die Sache in
dessen hier n ic h t; den Gedanken kann man 
auch sogar im Rahmen des jetzigen Gesetzes 
juristisch fassen, das ist zweifellos. Man kann 
vorschreiben, dafs nicht blofs ein Modeli vorge- 
fiihrt werden mufs, sondern eine Maschine. Die 
Bedenken, die mir gegen die Sache aufstofsen 
und die ich vorlaufig nur andeuten will, bestehen 
in etwas Anderem. Sie bestehen darin, dafs 
nach meiner Meinung eine ganz wesentliche Be- 
schrankung des Erfindungsschutzes darin liegt. 
Ich glaube, eine sehr grofse Mehrzahl der In- 
dustriellen in Deutschland wird sich scheuen, 
schon im gegenwartigen Augenblick, besonders 
den ganz diametral entgegengesetzten Wiinschen 
auf noch weitere Erleichterung des Patentschutzes
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gegeniiber, eine so weitgehende Beschrankung 
des Patentgcsetzes eintreten zu lassen. Das 
zweite Bedenken ist, dafs damit auch eine sehr 
weitgehende Einschrankung dem Auslande gegen- 
tiber eintritt, das auf diesem Standpunkt noch 
nicht steht. Ich glaube, der internalionale y e r 
ein steht gerade augenblicklich nach d e m , was 
daruber verlautet, auf dem Standpunkt, lediglich 
die franzosischen und englischen Interessen 
gegeniiber allen anderen zu schiitzen, aber er 
h a t das doch imm er noch in einer verhiillten 
Weise gethan. Ein solches Vorgehen Deutsch- 
lands, wie es in der Annahme des Antrages 
des Hrn. L a n g e n  liegt, wiirde man benutzen, 
um uns schlecht zu machen, um zu sagen, die 
Deutschen gehen wirklich sehr weit zuriick. 
Das Dritte is t, ob man nicht factisch, wenn 
m an einen solehen Antrag ste llt, gerade durch 
die Stellung des Antrages Veranlassung giebt, 
zu sagen: ja ,  die H erren erkennen selbst
an , dafs das Patentscbutzgesetz nicht gut ist, 
dafs man damit nicht m arschiren kann. Nun 
meinen Sie zwar, dafs durch die Einschrankung 
in der Patentertheilung die Mangel abgeslellt 
werden sollen, aber dieser Antrag wird wieder 
von einzelnen Seiten bekampft, und w ir nehmen 
aus der ganzen Erorlerung nichts weiter heraus, 
ais den einen T h e il, dafs ein Mangel vorliegt, 
und diesen einen Theil, den wir damit ais con- 
statirt ansehen, benutzen w ir, um ganz etwas 
Anderes zu machen. Diesen Mangel wollen wir 
dadurch beseitigen, dafs wir entweder das ganze 
Patentgesetz aufgeben — was manche ganz 
gern sehen wurden — oder dafs wir das An- 
meldeverfahren einfiihren. Ich kann Ihnen nicht 
verschweigen, m. H . , trotzdem ich an und fiir 
sich grofses Gewicht auf die Idee lege, dafs 
korperlich eine Sache bei der Pateutnahm e dar- 
gestellt werden m ufs, dafs ich doch gegen den 
Gedanken in der F o rm , wie ihn H r. L a n g e n  
vorgebracbt hat, mannigfache Bedenken hege. 
Man wurde uns m it Recht den Yorwurf machen, 
dafs wir zu weit gehen. Ich mufs mieli aber 
ais Jurist beschciden, dafs ich in der Sache, 
soweit die technische F rag e : hineinspielt, weniger 
eompetent b in , ais dic Herren Industriellen selbst. 
Ich habe m ir daher gestattet, Ihnen die Streit- 
frage vorzulegcn. Ob es nicht wirklich zu viel 
verlangt is t, die in dem L a n g  e n  sehen Antrag 
enthaltene Forderung zu stellen, ob das nicht 
eine zu grofse Beschrankung is t , miissen Sic 
besser wissen ais ich. Ich inache keine Ma
schinen und suche keine Patenie nach. Sie, 
die Sie in dieser Lage s ind , und w issen, wie 
die Sache geht, konnen das besser beurtheilen.

Um nicht von vornherein ein allzu grofses 
Vorurtheil gegen den Antrag des Hrn. L a n g e n  
hervorzurufen, will ich ubrigens noch erwahnen, 
dafs Hr. L a n g e n  im Anschlufs an die Frage 13 
des Patentam tcs w iinscht, cs soli demjenigen,

der eine Erfindung anmeldet, gestattet se in , ein 
Jahr lang — nicht blofs 6 Monate — das Auf- 
gebotsverfahren aufzuhalten. Innerhalb dieses 
Jahres hat dann der Anmeldende die Prioritat 
fiir das, was in der Beschreibung s teh t, inner
halb dieses Jahres kann ihm kein Andercr hinein- 
kommcn. Mit dcm wirklichen Veroffentlichungs- 
antrage kann er aber nicht cher kom m en, ais 
bis er die Erfindung vorgefiihrt bat. Das dient 
zu einer gewissen Erleichterung fiir den Patent- 
sucher. Die Sache hat meiner Ansicht nach an 
sich unverkennbar etwas Ansprechendes. Dic 
Frage ist nach meiner Meinung aber die: sind 
die Bcschrankungen, die auf diese Weise ent
stehen, von der Art, dafs sie nicht nach der 
allgemeinen Meinung sowohl in Deutschland ais 
im Auslande zu grofs erscheinen, oder wollen 
die Herren das verantworten? (B ravo!)

Correferent Hr. Dr. Martius (B erlin ): M. H., 
Hr. Dircctor H o l t z ,  welcher Ihrem Ausschufs 
angehort, ist leider heute verhindert, das Referat 
zu iibernelimen, welches von ihm  verlangt wurde, 
und cr hat mich mit Zustimmung des Hrn. Pra- 
sidenten des Verbandcs ersucht, an seiner Stelle 
kurz den Standpunkt zu priicisircn, den die Che- 
miker in der Patentfrage im allgemeinen ein- 
nehmen.

Das Patentgesetz ist ein Compromifsgesctz. 
Ein Theil der deutschen chemischen Industriellen 
w ar uberhaupt gegen das Patentw esen; hervor- 
ragende Industrielle haben sich in der Enąuele- 
conimission dagegen ausgesprochcn. Die deutsche 
chemische Gesellschaft und dic Mehrzahl der In
dustriellen hat sich aber trotzdem fiir ein Palent- 
gesetz erk lart, mit der wescntlichen Bedingung 
jed o ch , dafs nicht dic chemische Substanz ais 
solche patentirt werden diirfe, sondern lediglich 
das Vcrfahren zur Herstellung einer chemischen 
Substanz. Dieser Gesichtspunkt ist auch im 
§ 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Gcltung gelangt. 
Bald nachdem das Patentgesetz im Jahre 1877 
in W irksamkeit getreten, sind namentlich unter 
den chemischen Industriellen manche Klagcn 
iiber das Gcsctz und seine Intcrpretalion laut ge- 
worden. Die Folgę davon war, dafs der Yerein 
zur W ahrung der Interessen der chemischen In
dustrie bereits im Jahre 1879 nach Baden-Baden 
einen Congrefs chemischer Industriellcr berief, in 
welchem iiber eventuelle Verbesserungcn des Ge
setzes resp. des Yerfahrens im Patentam t ein- 
gehend verhandelt wurde. Bei diesem Congrefs 
waren auch hervorragende Juristen, wie Professor 
K o h l e r ,  Geh.-R. K l o s  t e r  m a n n ,  Dr. H e c h t  
u. A., anwesend. In den • Yerhandlungen wurde 
namentlich darauf aufmerksam gemacht, dafs fiir 
die chemische Industrie ein Mangel in dem § 4 
des Gesetzes bestehe, indem vom Auslande ber 
chemische Producte ungehindert eingefiihrt wer
den konnen, welche nach einem in Deutschland 
patentirten Yerfahren erzeugt sind; falls es nicht
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gelingt, den Nachweis zu fuhren , dafs das im 
Auslande hergestellte Product nach diesem in 
Deulscbland gesehiitzten Verfahren erzeugt ist. 
Aus diesem Gruncie waren die chemiśclien In- 
dustriellen Deutsehlands in die iible Lage ver- 
setzt, dafs m an ilmen ihre Patenie im Auslande, 
und namentlich in der Schw eiz, wo man sich 
durch Patente nicht schiit7.cn kann, nachahm te 
und die Producte nach Deutschland importirte, 
ohne dafs die Patentinhaber hier dic Macht be- 
safsen, ein solches Treiben zu verhindern; we- 
nigstens sind verschiedene Verśuche, gegen solche 
Patentverletzungen gericlitlich wirksam vorzuge- 
hen, gescheitert. Im Laufe der Zeit haben sich 
auch noch einige andere Mangel ergeben , und 
wir sind schliefslich dazu gekommen, im Vcrein 
zur W ahrung der Interessen der chemischcn In
dustrie eine standige Patentcommission nie'derzu- 
selzen, welche die Patentfragen zu bearbeiten hat. 
Wir haben schon vor 4 bis 5 Jahren in ver- 
schicdenen Eingaben an den Prasidenten des 
Patentamtcs auf Mangel in der Ausfiihrung des 
Gesetzes hingewiesen und um Abhiilfe gebeten. 
Dieselben haben aber bisher keinen Erfolg ge- 
habt. Schliefslich wurde in den zwei lelzten 
Generalversammlungen unseres Vereins mit grofser 
Energie dahin gestrebt, die Reichsregierung auf 
diese Mangel aufmerksam zu m achen, und in 
einer Eingabe an den Hrn. Reichskanzler, welche 
auch die Yorschliige des deutschen Ingcnieur- 
vereins einer Kritik unterzog, dahin zu wirken 
gesucht, dafs eine Encjuete iiber das Patentgesetz 
veranstaltet werde. Die Erfolge des deutschen 
lngenieurvereins und unseres Yercins zeigen sich 
nunmebr in dem Beschlufs des Bundcsrathes, 
eine Enąuete Yorzunehmen, und in dem Frage- 
bogen, der uns hier vorliegt.

Die Mehrzahl der chemiśclien Industriełlen 
steht heute noch auf dem Standpunkt, dafs das 
Patentgesetz ais solches in seinen Grundziigen, 
in dem gemischten Yerfahren der Vorpriifung und 
des Aufgebots, gesund ist: W ir sind aber auf
der andern Sei te der A nsicht, dafs die Ausjfuh- 
ruBg des Gesct7.es so unbefriedigend gewesen ist, 
wic sie tiberhaupt nur seiri konnte, und wir 
haben deshalb in unserer Petition an den Ilrn . 
Reichskanzler auch zum Ausdruck gebracbl, dafs 
cs eigentlich weniger darauf ankommt, cinc we- 
sentliche Veranderung des Patentgesetzes zu 
schaffen, ais hauptsachlich die Ausfiihrungsbe- 
stimmungen iiber dic Einrichtung, das Yer
fahren und den Geschaftsgang des Patentamtcs 
in eingreifender Weise zu verandcrn. Der Hr. 
Reichskanzler ist unseren W unsbhen in bezug 
auf den § 4 vor wenigen W ochen entgegen- 
gekonnnen, indem er durch das Reichsjustizamt 
an dic einzelnen Bundesregicrungen eine Er- 
klarung ergehen liefs, worin ausdriicklich hervor- 
gehoben wird, dafs die von einigen Gerichtshofcn 
gefallte Entscheidung iiber dic lnterpretation des

§ 4 ,  wonaćh nur das Verfahren und nicht die 
nach diesem Yerfahren verfertigte Substanz unter 
Schutz stehen so li, eine irrthiimliche sei. Der 
H r. Reichskanzler hat also die Ansieht, welche wir 
iiber die lnterpretation des § 4 hatten, bestiitigt, 
und damit ist schon ein Schritt weiter gethan ; 
denn wir sind jetzt doch in der Lage, bei einem 
Patentstreitc auf diese lnterpretation der hochsten 
Reichsbehorde hinzuweisen, obwohl die Richter 
noch nicht durch diese lnterpretation in ihrem 
Urtheil gebunden sind. Das Reichsgericht hat 
diese Ansicht gleiclifalls bestiitigt.

W ir stehen nun auf dem S tandpunkt, dafs 
wir das Gesetz in seinen Grundlagen nicht 
wesentlich geandert sehen mochten. W ir wiin- 
schen auf dem Boden der heutigen Gesctzgcbung 
weiter zu arbeiten, nur mit Veranderung der
jenigen Punkle, welche sich aus der Praxis jelzt 
ais thatsachlich ungeeignel erwiesen haben. W ir 
halten es besonders fiir sehr gefahrlich, jetzt 
schon principielle Aenderungen in dem Gesctzc 
Y orzunehm en, weil ein Gesetz wie das Patent
gesetz, welches so sehr in eine Menge Frageri 
des industriełlen Lebens eingreift, erst durch 
eine Reihe von Jahren sow ohl von dem Richter- 
stande wie von der Industrie erprobt werden mufs.

Ich gebe zu, dafs auch die Industrie in vieler 
Beziehung gegen die Anforderungen des Gesetzes 
gefehlt hat. Sehr viele Patente sind von den
Industriełlen nicht derartig formulirt worden,
wie es nach detn Gesetz cigentlicli hatte gesche
hen so llen , und der grofste Theil der auf
chemischem Gebiele bis jetzt gefiihrten Palent- 
proccsse ist nach meiner Ueberzeugung wesent
lich auf schlechl formulirte Patente zuriickzu- 
fiihren. Mir ist kein wi r kl i chgut  f o r m u l i r t e s  
chemischcs Patent bekannt, welches bisher im 
Nichtigkeitsverfahren oder im Gifil- oder straf- 
rechtlichen Verfahren geschadigt worden ware.

W as nun dic Ausfiihrungen des Herrn Vor- 
redners anlangt, so sind w ir fast in allen 
wesentlichcn Punktcn der gleichen Ansicht. W ir 
konnen die Mcinung des Hrn. Cominerzienraths 
L a n g e n  in bezug auf die Definition des Be-
grifTs »Erfindung« und den Ausfiihrungszwang 
nicht theilcn. Allerdings sind wir in bezug auf 
die chemischcn Patente nicht in der schwierigen 
Lage wrie dic niechanische Industrie. W ir 
konnen mit viel grofserer Leichligkeit vcrlangen, 
dafs das P roduct, welches nach dem unter Pa- 
tcntschutz stehenden Verfahren hergestellt werden 
soli, von vornlicrein scharf pracisirt wird. Unser 
Vcrein hat an das Patentam t in diesem Sinne 
wiederholt das Ersuchen gerichtet, es móchle 
bei Anmeldung des Ycrfahrens sofort auch der 
Nachweis fiir dic Ausfuhrbarkeit verlangt werden, 
und das chemische Product, welches nach dcm 
zu patentirenden Verfahren erzeugt wi r d , mit 
der Patentanmeldung eingereicht oder wenigstens 
in kurzer F rist nachgeliefert werden.
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Fiir die cliemisclion Patente wurden wir also 
den Gesichtspunkt des Hrn. Commerzienrath 
L a n g e n  zugestehcn konnen. Ich bin aber,
soweit ich in die Bediirfnisse der mechanischen 
Industrie Einblick habe, der Ansicht, dafs es 
cinc zu weit gehende und nicht allgemein durch- 
fuhrbare Forderung w arc, auch bei jedem me- 
chanischen Patente sofort den Ausfiihrungsnach- 
weis zu verlangen. Das geht sogar weiter ais 
das amerikanische Patentgesetz, welches in den 
meisten Fallen verlangt, dafs Modelle beigebracht 
werden. Bei kleinen A pparaten, bei kleineren
inaschinellen Vorrichtungen, hat das deutsche 
Paten tam t zum Tlieil bereits die Forderung ge- 
stellt, dafs Modelle, sogar das Object selbst, in 
einer einmaligen Ausfiihrung vorgelegt werden. 
W enn ich nicht irre , ist fur Gewehre und Pi- 
stolen die Forderung gestellt, dafs dem Patent
am i dic Ausfuhrung yorgelcgt werden mufs,
ebenso g ilt, glaube ic h , diese Vorschrift fiir 
Schlittschuhe, weil die Beschreibungen und 
Zeichnungen der zahlreichen Modificationen fiir 
dic Bcferenten und das Collegium im Patentam t 
kaum m ehr geniigtcn. W ie Sie sehen, ist also 
durch das Gesetz keineswegs ausgeschlossen, 
dafs man in speciellen Fallen solche Anforde- 
rungen stellt, wie sie Hr. Commerzienrath 
L a n g e n  wiinscht. Bei grofsen Apparaten und 
grofsen Maschinen aber halte ich es doch im 
allgemeinen nicht fiir durchfiihrbar. Vielleicht 
konnie man den Vorschlagen des Hrn. L a n g e n  
in der W eise entgegenkommen, dafs nicht obli- 
gatoriseh , aber facultativ dic Ausfuhrung nach- 
gewiesen wird.

W as nun unsere speciellen W iinsche in der 
Eingabe an den H rn. Reichskanzlcr anlangt, so 
gipfeln dieselben in Kiirze darin , dafs zunachst 
die Organisation des Patentam tes eine andere 
sein mochte. Die gegenwartigen Krafte sind 
unter keinen Umstanden ausrcichend. Es ist 
unnioglich, dieses enorme Gebiet mit Mannern 
zu bearbcitcn, welche im Nebenamt nur wenige 
Stunden des Tag es imstande sind, sich mit dem 
Patentwesen zu beschafligen. Ebenso ist es 
wunschehsw erth, dafs nicht nur der Priisident, 
sondern sammtliche Ju risten , welche im Patent
am t arbeiten, sich im H auptam t befinden. Die 
Frage der Organisation des Patentam tes haben 
wir in der Weise zu erledigen gesucht, dafs 
wir vorschlagen, eine grofsere ,Zahl Abtheilungen 
erster Inslanz und mehrere Abtheilungen zweiter 
Instanz zu bilden, und zwar Abtheilungen, die 
voneinander Yollstiindig unabhangig und ebenso 
organisirt s ind , wie unsere Gerichte, denn der 
gegenwiirtige Zustand, in welchem eine Abthei- 
liirig der andern Abtheilung im Beschwerdever- 
fahren iibergeordnet und andererseits wieder 
coordinirt ist, erscheint nach unserer Auffassung 
vollstandig unzuliissig und fiihrt schon heute zu 
den grofsten Schwierigkeiten.

Ferner ist eine einheitliebe Praxis im Patent
am t anzustreben, und das kann nur geschehen, 
wenn von Seiten der obersten Leitung m it aller 
Energie auf die Einheitlichkeit der Entscheidungen 
hingewirkt wird. Es sind Fallc vorgekommen, 
wo eine Abtheilung des Patentam tes in einer 
Sache an einen Gerichtshof zwei Gutacliten ab- 
gegeben hat, die sich geradezu widersprachen. 
Der Gerichtshof wandte sich in seiner Verzweif- 
lung an einen andern Sachverst;'indigen, der 
dann schliefslich das eine Gutacliten des Patent- 
amtes bestatigte, wahrend das andere damit 
Ycrnichtet wurde. Sie konnen sich denken, 
dafs derartige Zustiinde nicht dazu beitragen, 
in den Kreisen der Industrie und der Bichter 
Vcrtrauen zu der genannten Behórde zu cr- 
wecken. Es ist dringend nothig , dafs gerade 
nach dieser Richtung liin eine Umwandlung ge- 
schaffen wird.

Ebenso aber wic die Organisation des Patent
amtes eine Verbesserung erlieischl, ist es auch 
erforderlieh, dafs von Seiten der Industrie und 
namentlich von denjenigen, welche die Industrie 
dcm Patentam t gegeniiber vertreten, den Patent- 
anw alten, anders vorgegangen wird ais bisher. 
Eine Organisation des P a te n ta n w a ltw e se n s  ist 
nach meiner Ansicht dringend wunschenswerlb. 
Ich glaube, dafs es keineswegs schwierig ist, 
eine solche von Amtswegcn anzustreben, denn 
der solidere und erfahrenere Thcil der Patenl- 
anwalte hat sich bereits fiir eine solche Organi
sation, ahnlich derjenigen der Rechtsanwalte, aus- 
gesprochen. (Hr. A n d r e :  Der ganze Vercin
der P atentanw alte!) J a ,  das ist aber nur ein 
beschrankter Theil der Gesammtzahl.

Es wiirde heute zu weit fuhren, naher auf 
die einzelnen A ntrage, wclche in der Eingabe 
des Vereins zur W ahrung der Interessen der 
chcmischen Industrie an den H rn. Reichskanzlcr 
cnthalten. sind, einzugehen. Ich begniige mich, 
Ihnen dieselbe m it Motiven in der Anlage zu 
iibergeben. W enn Sie, wie ich voraussetzc, dic 
Frage betreffs der Revision des Patentgesetzes 
einer eingehenden Bearbcitung unterziehen lassen, 
wird der Hr. Referent Gelegenheit finden, unsere 
Antrage gleichfalls einer Krilik zu unterwerfęn. 
Ich will heute constatiren, dafs sowohl der Hr. 
Oberbiirgcrmcister A n d r e  wie Hr.  L a n g e n  in 
fast allen wescntlichen Punkten mit den Antra- 
gen unseres Vereins ubereinstimmen. In einer 
gestern stattgehabten Besprechung haben wir 
uns aber auch iiber diejenigen Punkte, in wcl- 
chen unsere Ansichtcn auseinander gingen, bereits 
verst;indigt. Es sei mir hier nur noch erlaubt, 
zu bem erken, dafs ich in der Vorlage, durch 
welche die Bevision des Patentgesetzes jetzt cin- 
geleitet werden so li , den Gedanken vermisse, 
den wir in unserer Eingabe ausgcsprochen 
haben, dafs es nicht sowohl auf die Verbesserung 
des G e s e t z e s ,  sondern wesentlich auf die
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Yerbesserung der A u s f u h r u n g s b e s t i m m u n -  
g e n  ankommt. W ir haben in unscrm Berliner 
Z\veigverein iiber diese Frage folgende Resolution 
gefafst:

„W ir glauben der Palcntcommission em- 
pfehlen zu konnen , beim H m . Reichskanzler 
eine Reyision beziehungsweise Erganzung der 
auf die Organisation des Patentam ts und die 
Handhabung des Palentgesetzes bezuglienen 
Ausfiihrungsbestimmungen , namentlich der 
Veroi‘dnung betrefiend die Einrichtung des 
Verfalireris und den Geschiiftsgang des Patent- 
amts vom 18. Juni 1 8 7 7 , im Sinne obiger 
Yorśćhlage zu bcantragen.“

Dic Fragen der Enquetecommission beziehen 
sich nur auf das Gesetz, nicht aber auf die Aus
fiihrungsbestimmungen und die Geschiiftsordnung 
des Patentam tes, und es ware deshalb eine Er- 
weiterung des Program m s der Encjuete in dieser 
Richtung unbedingt nothwendig, wenn wir nicht 
etwa annehmen durfen , dafs die Frage 22 
dieses Program m s cin nahcres Eingehen auch 
auf dieses Gebiet gestattet. Die Ausfuhrungsbe- 
stimmungen und die Geschiiftsordnung sind be- 
sonders bei der Auslegung eines Gesetzes wie 
das Patentgesetz, welches ja  in erster Linie nur 
in den Handen e i n e r  Behorde ruht, die Haupt- 
sache. Sie konnen mit dem schlechtesten Ge
setz gut und mit dem besten sclilecht arbeiten, 
je nachdem es in der Praxis gehandhabt wird.

Ich miichte nur zum Schlufs noch vor Einem 
warnen. Die Intentionen der mafsgebenden Be- 
horden gehen, soviel mir bekannt ist, nicht da- 
hin,  wesentliche und eingreifende Aenderungen 
im Patentgesetz zu schaffen. W enn w ir von 
Seiten der Industrie yersuchen wollten, den 
ganzen Bau, der nun erst 8 oder 9 Jahre 
besteht, wieder um zustofsen, die Grundmauern 
dieses Baues auszuheben, so wiirden wir, glaube 
ich, der Industrie m ehr scliaden ais niitzen. 
Ich mochte deshalb anheim geben, da Verande- 
tungen des Gesetzes yorzuschlagen, wo sich ein 
absolut dringendes Bediirfnifs zeigt, und nicht 
mit neuen, sowohl in der Praxis wie im Patent- 
recht noch yollstiindig unerprobten Gesichts- 
punkten hervorzutreten. Es handelt sich fiir uns 
Chemiker darum, in dem Gesetze, wie ich schon 
ani Anfang erw ahnte, nur wenige Aenderungen 
zu treffen, um  demseiben eine fiir die chemische 
Industrie gut arbeitende Fassung zu geben.

Eine F rage, die m it dem Patentgesetz in 
innigem Zusammenhange s teh t, haben wir erst 
vor wenigen Tagen in unserm  Yerein zur Dis- 
cussion gestellt. W ir sind der Ansicht, dafs 
das Markenschutzgesetz gleichfalls nach einer 
gewissen Richtung hin einer Veranderung bedarf. 
In 5 Resolutionen, die wir m it Motiven an den 
Hrn. Reichskanzler abgelien lassen werden, 
haben wir unter Anderem auch den W unsch

ausgesprochen, es mochten alle kiinftig geneh- 
migten W aarenzeichen in fortlaufender, leicht 
iibersichtlicher Weise von einer C e n t r a l s t e l l e ,  
der die Angelegenheit des Mu s t e r - ,  M a r k e n -  
u n d  P a  t e n t  s c h u t z  e s  zu Obertragen ist, ver- 
oflentlicht werden. W ir wiinschen, dafs die 
Handhabung des Marken-, Muster- und Paten t- 
schutzgesetzes in e i n e r  Reichsbehorde vereinigt 
wird. W enn dieser unser Antrag eventuell bei 
der Rcichsregierung Beriicksichtigung findel, 
wiirde die Organisation des Patentam ts gleichfalls 
eine wesentlich andere werden mussen.

Gestatten Sie mir, noch darauf hinzuweisen, 
dafs zwischen dem Muster- und Patentschutz 
in der deutschen Gesetzgebung eine Lucke ist, 
dereń Ausfiillung das Patentgesetz wesentlich 
entlasten wiirde. Das Musterschutzgesetz bezieht 
sich in Deutschłand lediglich auf Geschmacks- 
m uster, nicht aber auf Formen von Gebrauchs- 
gegenstiinden. Die Industrie strebt also dahin, 
alle auf dem Gebiete der Gebrauchsgegenstiinde 
gemachten kleinen Formveriinderungen, die man 
kaum Erfindungen nennen kann, unter den Pa
tentschutz zu stellen. In den ersten Jahren, 
ais das Patentgesetz in Kraft t r a t , kam eine 
Unmasse von derartigen Anmeldungen vor das 
Patentam t. Die Sachen m ufsten, ais einer Er- 
findung erm angelnd , zuriickgewiesen werden. 
Trotzdem hat man sich im Patentam t haufig 
gesagt: es liegt hier etwas vor, was wohl ein 
gewisses Recht auf Schutz hat, es fehlt nur die 
geeignete Form dafur.

Mit der Organisation eines Reichsamtes fiir 
M uster-, Marken- und Patentschutz wurden 
auch, wie ich glaube, m anche Schwierigkeiten, 
die gegenwartig in der Verwaltung des Patent- 
wesens liegen, beseitigt werden konnen. (Beifall.)

Referent Hr. Commerzienrath Langen (Koln): 
M. II., ich kann wohl im Einverstandnifs mit 
den beiden Herren Correferenten aussprechen, 
dafs Alles das, was H err Dr. A n d r e  sowohl 
wie Hr. Dr. M a r t i u s  gesagt, mit Rucksiclit auf 
die Zusammensetzung des Patentam tes und die 
Handhabung des. Gesetzes sowie auf die civil- 
rechtlichen Fragen, in den letzten beiden Tagen 
Gegenstand gemeinsamer Erorterungen gewesen 
ist und dafs dariiber Einverstandnifs zwischen 
Ihren Referenten besteht. Es ist unzweifelhaft, 
dafs die Schaden, uber welche wir zu klagen 
haben, der mangelhafte Patentschutz und die 
unrichtige Behandlung der Patentsachen seitens 
des Patentam tes, zum grofsen Theile sich auf 
die Handhabung des Gesetzes zuruckfuhren 
lassen und nicht auf einzelne Gesetzesbestim- 
mungen. Aber, m. H., ich erachte es von vorn- 
herein fiir einen Fehler des Gesetzes, wenn das- 
selbe den es handhabenden Personen einen sol
chen Spielraum gestattet, wie es sich im Laufe 
der Jahre leider herausgestellt hat. Ein schlech- 
tes Gesetz k a n n  yon geschickter Hand gut
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gehandhabt werden, und ein gutes Gesetz m u f s  
von geschickter Hand gut gehandhabt werden.

Ich vertiefe mich aber nicht in die Klagen und 
gche auch nicht weiter auf die Vorschlage ein, die 
Uinen seitens der beiden Herren Vorredner unter- 
breitet worden sind, dereń Ansicht ich beitrete.

Ich koninie, um unsere Verhandlungen tbun- 
lichsl zu kurzeń, gleich auf die principielle F rage: 
was ist Erfindung in patentrechtlichem Sinne? 
JM. H., w ir sind nicht eine Vcrsammlung yon 
Philosophen, die dazu berufen is t, Definitionen 
zu fabriciren, wir sind Leute der Praxis, die ver- 
langen, dafs ein Gesetz gegeben w erde, welches 
uns gestattet, klare, solide, dauernde ZustSnde 
in unserer Industrie zu haben. Ich bin der 
Meinung, dafs das Patentgesetz in seiner bisheri- 
gen Form und Handhabung uns nicht solche 
Zustiinde gewahrleistet.

Man klagt dariiber, dafs bei der Nachsuchung 
von Patenten es nicht mOglich ist, sein Recht 
personlich zu vertreten und zur Erlangung eines 
Patentes den Rechtsweg zu betrcten. Ich wiinsche 
dieses personliche Yerfahren gewahrleistet, da
gegen verlange icli etwas Anderes ais Gegen- 
leistung des Erfinders, wie Ihnen bereits von 
anderer Seite vorgetragen worden ist, dies ist, 
dafs der Erfinder, bevor er die Ertheilung des 
Patentes verlangen kann, dem Patentam te die 
Erfindung ais solche vorfuhre. D a z u  i s t  e r 
f o r d e r l i c h ,  d a f s  d i e  E r f i n d u n g  z u d i e s e r  
Z e i t  a u s g e f  u h  r t s e i .

Das Yerlangen der Ausfuhrung vor der Pa- 
tentirung ist nur natiirlich, denn ein Object, 
welches nicht existirt, kann auch ftiglich nicht 
unter Schulz gestellt werden.

Eine Erfindung ist nicht die Vergeistigung 
materiellen Stoffes, eine Erfindung ist immer 
etwas Greifbares, oder sollte cs sein , und wenn 
Sie diesen Gedanken festhalten, dann werden Sie 
mir auch darin beipflichten, dafs man nur diese 
liffierielle Yerkorperung des Erfindungsgedankens 
zum Gegenstande des Schutzes machen kann.

Das Patentgesetz nennt man wohl ein Gesetz 
zum Schulze des geistigen Eigenthums und denkt 
dabei gerne an den sogenannten »annen Erfinder «. 
Mangel an Rucksichtnahm e auf diesen ist mir 
hiuifig yorgeworfen worden, wenn ich die Aus* 
fiihrung vor der Patentirung verlangtc. Ich 
halle den sogenannten »armen Erfinder*, wie er 
in dieser Hinsicht gedacht wird und auch thal- 
sachlich heute uns typisch begegnet, fiir ein ge- 
sellschaflliches Ungliick. Es ware viel besser, 
er exislirle nicht in der heutigen Form . Er 
wiirde aber nicht ex istiren , wenn ihm nicht 
durch das scheinbar verbriefte Recht in Form 
eines Patentes ein Besitztitel gegeben wiirde, der 
ihn Yeranlafst, mit Pratentionen aufzutreten, die 
es ihm zu seinem eigenen Schaden erscliweren, 
einen Associe mit den nothigen Mitteln fiir die 
Ausfuhrung seiner Idee zu gewinnen.

Ich glaube, dafs, wenn das Gesetz die Aus- 
fiihrung der Erfindung vor der Patentertheilung 
verlangte, eine ganze Reihe der K lagen, welche 
heute iiber die Handhabung des Gesetzes laul 
werden, sich auf ein geringes Mafs beschranken 
wiirde.

Die vorhandenen Unzutraglichkeiten bei der 
Behandlung der Patentsachen vor dem Patent
am t enlspringen zunachst aus der Ueberbiirdung 
dieser Behorde. Diesem Uebelstande ist nicht 
durch blofse Zuriickweisung der Anmeldungen 
auf den iiblichen Grund der Geringfiigigkeit oder 
des Mangels der Neuheit hin abzuhelfen. Yer
langen Sie die vorherige Ausfuhrung der Erfin- 
dung, so wird die Zahl der Patentgesuche sich 
auf natiirlichem W ege auf das richtige Mafs be
schranken. Ferner wird dann der Erfinder seine 
Patentbescbrcibung nur auf Grund seiner wirklich 
Yollendeten Erfindung abfassen. Man wird nicht 
iiber Unreife der Beschreibungen zu klagen haben, 
es wird auch nicht mehr der mifsliche Umstand 
eintreten, den die HH. Dr. A n d r e  und Dr. 
M a r t i u s  mit Recht hervorhoben, dafs liaufig 
die Patentbeschreibungen die Erfindung nicht er- 
schopfena darstellen, und falls dies dennoch bos- 
willig Yersucht werden sollte, mufs es durch 
Vergleicliung der Beschreibung mit der Ausfiih- 
rung zu Tage treten. Kurz, es werden viele 
Schwierigkeiten verschwinden, die sich heute bei 
der Handhabung des Gesetzes geltend machen.

Es ist Ihnen von dem H errn Vorredner ge- 
sagt, dafs mein Gedanke der vorherigen Aus- 
fiihrung der Erfindung nicht von der Bedingung 
getrennt werden konne, zwischen Antneldung und 
Offenlegung des Gesuches dem Erfinder eine Frist 
zur Ausarbeitung seiner Sache zu lassen.

Es ist schon aus anderen Griinden, und zwar 
mit Riicksicht auf die Patentnachsuchung im Aus- 
lande, geboten, nicht sofort zur Yeroffentlichung 
der eingereichten Anmeldungen zu schreiten, und 
es wird seitens des Patentam tes selbst schon 
der Vorschlag gemacht, die Anmeldung wahrend 
einer sechsmonatlichen Frist unverofTentlicht ruhen 
zu lassen. Dehnen Sie diese F rist auf ein Jahr 
aus, so hat der Erfinder vollauf Gelegenheit, seine 
Erfindung durch die Ausfuhrung zu vervollstan- 
digen und dann auch die Beschreibung ent- 
sprechend der thalsiichliehen Ausfiihrung zu cor- 
rigiren. Ich glaube, dafs alle diejenigen Herren, 
welche praktische Erfahrungen im Patentwesen 
haben, alle diejenigen, welche in der Lage ge
wesen sind, Erfindungen zu m achen oder auszu- 
beuten, an sich selbst und aucli an ihnen nahe- 
liegenden Beispielen erkannt haben, dafs noch 
niemals eine Erfindung vor ihrer Ausfuhrung 
complet geworden ist.

M. H., es ist leicht, einen erfmderischen Ge
danken zu haben, aber es ist unendlich schwer, 
diesen erfmderischen Gedanken zu rT h a tzu  machen. 
Dieser zweite Act der Erfindung ist bei weitem
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der bedcutendste und griifste, er findet aber in 
Unserm heutigen Gesetze keineswegs geniigende 
Beriieksichtigung.

W enn man nacli dem heutigen Gesetze vcr- 
langt, dafs die Erfindung so beschrieben werde, 
dafs jeder Fachm ann danacli arbeiten kann, d a n n  
v e r 1 a n g t m a n  e b e n  e t w a s ,  w a s  s i e li 
n i c h t  v o r  d e r  A u s f i i h r u n g  t h u n  l a f s t ,  
deshalb verfallen auch so viele Patenie.

Von diesem Gesichtspunkte au s , dafs keine 
Erfindung bei ihrer ersten Beschreibung complet 
ist, sondern erst durch die Ausfiihrung complet 
wini, ist es geradezu widersinnig, ein Patent auf 
dieselbe, auf etw as.noch  nicht Vorhandenes, zu 
erlheilen. Das Yerlangen der Ausfiihrung finden 
Sie in den Patenlgesetzgebungen aller Staalen. 
Die Gesetzgebungcn enthalten alle dem Wesen 
nach dieses Erfordernifs.

Meiri Antrag ist nur neu in bezug auf den 
Zeilpunkt des Ausfuhrungsnachweises. Bewilligen 
Sie ais Carenzzeit ein Jahr im Sinne meines 
\rorschlages, so haben Sie die gleicbe Ausfuhrimgs- 
frist, welche die Gesetzgebungen m ancher anderen 
Lander yerlangen. Ich mufs nun sagen, und ich 
glaube, Sie werden mit m ir einverstanden sein, 
dafs es eine weit grofsere • Hartę ist, die Aus- 
iiihrung zwangsweise nach der Publication der 
Erfindung zu yerlangen, ais yorlier, weil niim- 
licli mit der Publication der Erfindung der Erfin
der in eine Zwangslage kommt. E r hat seine 
Idee preisgegeben, er mufs in begrenzter Frist 
die Ausfiihrung naehweisen; kann er das nicht, 
so geht er nicht nur seines Patentes verlustig, 
sondern auch des Alleinbesitzes seiner Idee, die 
vielleicht doch der Ausarbeitung werth w ar.

Ich wiirde sogar gestatten, dafs der Erfinder, 
wenn er nach Jahresfrist die Ausfuhrung noch 
nicht naehzuweisen vermag, berechtigt sein soli, 
seine Anmeldung unyer6fTenfłiclit zuruckzuziehen, 
und dafs es ihm unbenommen bleibe, dieselbe 
zu spaterer Zeit aberm als einzureichen.

Mit Riicksicht darauf, dafs alle Staaten die 
Ausfiihrung yerlangen, ist es also durchaus nichts 
Neues, was ich Yorschlage, und ich glaube, dafs 
formell mein Yorschlag gar keine grofse Abiin- 
derung des Gesetzes erforderlicli m achen wird.

•n der Sache hoffe ich allerdings, dafs er 
eine grofse Reform herbeifubrenw ird , und zwar 
zum Guten.

Ich mochte Sie noch auf einen Uebelstand 
aufmerksam machen, der mit der heutigen Art 
der Patentertheilung vor der Ausfiihrung ver- 
kniipft ist. Ich meine die sogenannten Wege- 
lagererpatente. M. H., es werden heute eine 
grofse Anzahl Patente lediglicli darum  genommen, 
um anderen Leulen den W eg abzuschneiden, 
Patente, die gar nicht ausgefiihrt werden, die 
aber in den Archiven unseres Patentam ts ruhen 
und 15 Jahre lang einen Querstrich fiir alle die- 
jenigen b ilden , die gern iiber diesen Strich 
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hinaus irgend etwas leisten m ochten, und die 
sich immer erst mit demjenigen verstandigen 
mussen, der vor dem Strich steht.

Die praktisclie Nutzlichkeit des Naehweises 
der Ausfuhrung zu patentirender Erfmdungen 
kommt aber auch voll zum Ausdruck, wenn es 
sich um die Frage handelt, wie gule Patente z u 
schiitzen sind, oder m it anderen W o rte n , mit 
welchen Milteln gule Patente heute und in Zu- 
kunft angreifbar sind und sein werden. Wenn 
Sie die Patentertheilung vor der Ausfuhrung be- 
stehen lassen, so wie es gegenwSrlig ist, dann 
ist es logisch, dafs Sie auch den D r u c k s c h r i f t e n  
yollkommene Beweiskraft zusprechen; wenn 
Sie aber dic Patentertheilung yon der Ausfuhrung 
abhśingig machen, dann ist es logisch, dafs Sie 
nur der yorhergegangenen A u s f i i h r u n g  die Be
weiskraft zusprechen.

M. H., wenn Sie auf dem Boden unserer 
heutigen Gesetzgebung stehen und die Praxis 
priifend sich fragen, wie denn das Gesetz gegen- 
wartig gehandhabt werde, wie es denn moglich 
sei, heute ein Patent zu vertheidigen, so glaube 
i d i, werden Sie m ir beipflichten, dafs heute ein 
Patent auch nur den W erth hal (Redner inaeht 
die enlsprechende Handbewegung), wenn es an- 
gegrifTen wird.

W enn man bis zum Anfang dieses Jahrhun- 
derts zuriickgehen kann und nur die Patentaclen 
des englischenPatentam tes zu durchstobern braucht, 
dann ist es moglich, fur jede Einzelheit einer 
Erfindung dort den Hebel zu finden, welcher 
geslallet, diese Einzelheit der Erfindung der Neu- 
heit zu entkleiden.

Gegenuber der Ihatsachlichen Leistung der 
durchgearbeiteten ausgefiihrten Erfindung gelten 
papierene Beweisstucke; papierene Blatter, aus 
einem halben Dutzend englischer Specificationen 
zusammengesucht, seciren die Erfindung. Ob die 
in jenen Specificationen beschriebenen Dinge je- 
mals ausgefiihrt worden sind oder iiberhaupt 
zu jener Zeit ausfiihrbar waren, ist einerlei.

W erthlose Erfmdungen will ja  Niemand nach- 
m achen; grofse, gute, geldmachende Erfmdungen 
werden berannt von Jederm ann , der Lust liat, 
sich die papierenen Angriffswaffen zu leihen.

Ich habe in meiner eigenen Erfahrung sehen 
miissen, wie eine beim Londoner Patentam t ruhende 
englische Patentschrift vom Jahre 1834, also eine. 
Schrift, die uber 50 Jahre alt war, in Deulsch- 
land (nicht in England) ein wesentliches Beweis- 
stuck zur Yernichtung des Patentes auf eine 
wichtige Erfindung abgab , ein Beweisstiick, das 
nicht etwa eine Ausfuhrung reprasentirte, viel- 
m ehr absolut unausfiihrbar war.

W enn unsere Richter die Bestimmung , dafs 
die Erfindung so beschrieben sein m u fs , dafs 
jeder Sachverstandige sie danach ausfuhren kann, 
mit dem Ernste und der Tragweite auffassen 
wiirden, dafs nun jeder Einspruch und Alles das,
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was beim AngrifY auf ein bestehendes Patent ais 
Anticipation geltend gem acht wird, den gleichen 
Anforderungen zu entsprechen hatte, denen es ge- 
niigen mufste, um in Deutschland patentirt werden 
zu konnen, wenn m an also bei Beurtheilung einer 
Niclitigkeitsklage m it demselben Mafse messen 
wiirde, m it welchem man heute bei der Ertliei- 
lung von Patenten mifst, dann wiirde, so weit 
m an 'iiberhaup t nach der blofsen Beschreibung 
eine Erfindung beurtheilen kann, eine gute E r
findung auch unter dem heutigen Gesetze wesent
lich gesicherter sein.

Das englische Gesetz unterscheidet sich nicht 
wesentlich von unserm deutsehen G esetz, der 
englische R ichter hat aber eine alte Praxis und 
urlheilt weniger theoretisch, weniger nach dem 
geschriebenen W ort, ais nach dem, wie die Sach- 
verstandigen der Parteien ihm den Geist des ais 
Anticipation vorgebrachten Schriftstuckes darlegen.

M. H., was ich wunsche und erstrebe, und 
wozu ich Ih re Mitwirkung erbitte, ist das, d a f s  
n u r  g u t e  P a t e n t e  e r t  h e i l t  w e r d e n , d a f s  
a b e r  g u t e  P a t e n t e  a u c h  k r a f t i g  ge-  
s c h i i t z t  s e i e n ,  Dadurch allein erhalten wir 
die Stabilitat unserer Ind u strie , nur dadurch 
allein ist es moglich, sich auf Specialitaten ein- 
zurichten, die unter dem Schutze des Patent
gesetzes stehen. Nur dadurch ist es moglich, 
dafs die Industrie sich auf allen den Gebieten 
entwickelt, auf weichen ein Fortschritt sich be- 
thatigt, denn nur fiir diejenigen Ideen , in denen 
der Fortschritt der Industrie sich thatsachlich 
verkorpert, sollen Patente ertheilt werden. Ge
rade in dem Fortschritt besteht die Gewahr fiir 
eine gute, gesunde Entwicklung unserer indu- 
striellen Yerhaltnisse.

Ich  m ochte Sie deshalb recht dringend bitten, 
reiflich zu erwagen, ob es nicht fiir uns Indu- 
strielle ein Erfordernifs ist, zu verlangen, dafs 
die Erfindung zuerst ausgefiihrt sei und dafs dann 
erst die Patentirung erfolge.

Ich mufs noch eins hervorheben, ich weifs 
n ic h t , ob es Ihnen vorgekom m en i s t , aber 
m ir ist es wiederholt vorgekommen, dafs m ir 
eine patentirte Erfindung prasentirt w urde, und 
ich selbst geblendet war durch die derselben zu 
Grunde liegende hervorragende Idee, so dafs ich 
viel Geld ausgab, um diese Idee, dieses Patent 
zu erwerben. Nun, meine Herren, das h a t sich 
stets geracht, ich habe noch kein Patent erwerben 
kiinnen, welches nicht nachher in der Praxis 
erst fertig gem acht werden m ufste, und heute 
befinde ich mich in der L age, vor l 1/2 Jahren 
ein Patent gegen eine betrachtliche Summę er- 
worben zu haben, dessen Ausfiihrung bisher in 
der T hat nicht moglich gewesen is t , so schiin 
auch der Gedanke war.

Ich w iederhole: Der grofse zweite Act der 
Erfindung, das Machen, die wirkliche thatsachliche 
Leistung, ist die Hauptsache, und nicht der gule

Gedanke, den Jeder einmal haben kann, wenn er 
des Morgens in gliicklicher Stimmung aufge- 
standen ist. Die A r b e i t  soli geschutzt werden, 
und die Arbeit besteht in der Ausfiihrung, nicht 
in der Concipirung einer Idee, in dem bisher 
sogenannten Eigenthumsrecht der Erfindung.

Darum bitte ich se b r, dafs Sie meine Vor- 
schlage wohl erwagen, und dafs Sie, unbekiimmert 
darum , ob im Auslande derartige Bestinimungen 
bestehen, das, was Sie fiir Recht und fiir Ihre 
Interessen fiir geboten halten, hier beschliefsen 
mogen.

Ein Civil-Ingenieur, welcher glaubt, wenn er 
eine Zeichnung gem acht hat, auch schon eine 
Erfindung gem acht zu haben, steht auf einem 
andern B oden ; das ist aber nach meiner Ansicht 
nicht der Boden, auf dem der Centralverband 
deutscher Industrieller stehen mufs. Der soge- 
nannte »arm e Erfinder« m ag von seinem, sein 
eigenes Interesse verkennenden Standpunkte aus 
die Sache anders beurtheilen, das ist aber nicht 
der Standpunkt, auf dem wir stehen miissen, 
und ich w iederhole, dafs im ubrigen durch 
meinen Vorschlag der »anne Erfinder® nicht ge- 
schadigt w ird , dafs ihm Yielmelir durch den- 
selben die Mittel an die Hand gegeben werden, seine 
Erfindung nutzbringend zu verw erthen, denn er 
wird sich dann zur rechten Zeit nach einem 
Associć umsehen, der geneigt is t, seine Sache 
zur Ausfiihrung zu bringen, er wird nicht sich 
und seine Familie ins UnglCick stiirzen, weil er 
eben den Spleen hat, ein Patent zu besitzen.

W enn durch die Herren Vorredner die inter- 
nationale Seite der Sache angeregt ist, so meine 
ich, je  strenger unser Gesetz ist, um  so eher ist 
es moglich, internationale Yertriige zu schliefsen, 
je laxer es ist, um  so schadlicher konnen inler- 
nationale Vertriige werden.

Die Carenzzeit habe ich mir praktisch so ge- 
dacht: Der Erfinder meldet seine Erfindung beim 
Palentam te an , die Anmeldung giebt ihm  das 
Recht der P rioritat fiir die Dauer dieser Carenz
zeit, also fiir ein Jahr, Innerhalb dieses Jahres 
kann er die Ausfiihrung in die Hand nehmen 
oder sich zu diesem Zweck einen Associe suehen, 
und kann dann nach Ablauf des Jahres entweder 
auf sein Patent verzichten, weil ihm die Aus
fiihrung nicht gelungen is t, oder weil er einge- 
sehen hat, dafs seine Idee nicht den W erth hatte, 
den er ih r urspriinglich beigemessen (und das 
wird wahrseheinlich iu den meisten Fallen ge- 
schehen), oder er wird in der Lage sein, die 
Ausfiihrung vorzuweisen, und wird dann sein 
Patent erhalten. Aber selbst wenn cs ihm nicht 
gelungen ist, seine Erfindung im Laufe des Jah
res auszufuhren, soli ihm die Moglichkeit bleiben, 
sein Gesuch zuriickzuziehen und es spater von 
neuem einzureichen.

Hat inzwischen ein Anderer denselben Gegen
stand zur Erlangung des Yorlaufigen Schutzes
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angemeldet, so hat natiirlich dieser die P riorita t; 
ist dies aber nicht geschehen, so bleibt dcm Er- 
finder sogar eine Frist, die weit iiber die jetzige 
hinausgeht, um seine Idee zur Ausfiihrung zu 
bringen.

Ich wiederhole also, dafs der Gedanke der 
einjahrigen Garenzzeit untrennbar ist von mei- 
nem Vorschlage, zuerst die Ausfiihrung zu ver- 
langen und dann das Patent zu ertheilen.

Es ist selbstverslandlich, m. H ., dafs diese 
beim Patentam t eingereichten Arimeldungen nicht 
verófientlicht werden, sic werden dort nur ge- 
offnet, nicht veróffentlicht. Sobald der Erfinder 
den Antrag auf Ertheilung des Patentes stellt, 
hat er diesem Antrage die Bescheinigung der 
Ausfuhrung beizuftigen; sodaun wird die An- 
meldung offcngelegt und zur Prufung der Erfin
dung geschritten. Alle Einspriiche, die nun ge
gen die Ertheilung des Patentes erboben werden, 
werden im Lichte der vorliegenden Ausfuhrung 
beurtheilt, nicht im Lichte einer Beschreibung,- 
nicht im Lichte von friiher zu Papier gebrachten 
blofsen Ideen.

Allerdings wird nach meinem Vorschlage die 
Erlangung eines Patentes m it gewissen Schwierig- 
keiten verknupft, dafiir tragt das Patent dann 
aber auch die Gewfihr der Dauer und den Stempel 
der Soliditat, und ich bitte Sie dringend, erwagen 
Sie diesen Gedanken ernsthaft und vergessen Sie 
nicht, dafs wir hier ais Industrielle materielle 
Interessen zu vertrelen haben. (Bravo!)

Hr. A n d r ś : M. H., Hr. Gommerzienrath 
L a n g e n  hal gewissermafsen einen neuen Ge
danken fiir die Ausbildung des Patentwesens ge
funden. Dieser Gedanke liegt auf demselben 
Wege, auf dem sich meine Gedanken bewegen. 
Auch ich sa g e : eine Erfindung mufs verkorpert 
sein, um die Patenlfahigkeit zu besitzen. Aber 
der Gedanke des Hrn. L a n g e n  gelit ganz wesent- 
lich iiber das hinaus, was bisher im Gesetz steht. 
Es ist gewissermafsen eine neue Erfindung, die 
ja praklisch sehr brauchbar sein kann. Ich be- 
kiimpfe sie nicht vom Standpunkt eines theoretisch 
conslruirten geistigen Eigenthum s, vom Sland- 
punkt des arm en Erfmders aus. W as ich daran 
auszusetzen habe, ist technisch das: w ir haben 
seit 8 oder 9 Jahren ein Patentgesetz, w ir sind, 
glaube ich, ziemlich daruber einverstanden, dafs 
die Art und W eise, wie es bisher ausgefiihrt 
wurde, eine ungeniigende ist. Jetzt ist es nach 
meinen Begriffen ein F ehler, und zwar ein 
Fehler, der ganz genau auf dasselbe herauskomml, 
was Hr. L a n g e n  auf das geistige Eigenthum 
anwandte, namlicli dafs Hr. L a n g e n  diesem 
Gesetz gegeniiber nicht erst so lange m it ganz 
wesentlich anderen Grundlagen wartet, bis man 
das Gesetz wirklich zum Marschiren gebraeht 
hat. W enn das Gesetz in der Weise ausgefiihrt 
ware, wie es auf dem Boden des Gesetzes aus- 
gefuhrt werden kann, dann konnte die Frage

weiter erwogen w erden: sollen wir so wesent- 
liche Eingriffe m&chen und an den Grundlagen 
andern ? Wollen wir das aber jetzt thun, so 
machen wir den Fehler, dafs wir einen Gedanken, 
bevor er zur vollstandigen Reife gclangl ist, in 
das Gesetz einfugen und an den Grundlagen des 
Gesetzes zu einer Zeit an d e rn , wo wir die voll- 
standigc Tragweite des Gedankens noch gar nicht 
erkennen konnen. Denn m it der Ausfiihrung 
desselben verbinden sich wieder eine Reihe an-. 
derer Schwierigkeilen. Hr. L a n g e n  ist auch 
wohl selbst von der Idee geleitet, dafs die Aus
fuhrung seines Gedankens schliefslich zu einer 
ganzlichen Umgestaltung des Patentam i! ffihren 
mufs, namlich in dem Sinne, dafs eine vollstan- 
dige Decentralisalion einlrilt. W enn Sie verlangen, 
die Ausfuhrung soli nachgewiesen w erden, so 
mufs das doch an dem Ort geschehen, wo der 
Patentsucher wohnt. Entweder miissen Sie also 
die Mitglieder des Patentam ts hinaus schicken 
oder ein Ersuchsehreiben an die Ortsbehorde cr- 
lassen. Das liifst sich vielleicht durch Ausbildung 
der Handels- und Gewerbckammern bei den Land- 
gcrichten einigermafsen erreichen und es ist 
denkbar, dafs Hrn. L a n g e n  dieser Gedanke vor- 
schw eb t, ab e r , m. H., Sie se h en , die Aus
fuhrung fiihrt uns wieder in eine Reihe an- 
derer Schwierigkeiten hinein. Ich erinnere Sie 
daran , dafs das Patentgesetz in diesem Punkte 
ein Compromifs zwischen den verschiedenen Stand- 
punkten der Ingenieure, der Fabricanlen und des 
Publicums ist, dafs es vor 8, 9 Jahren unter 
lebhafler Betheiligung grofser Industrieller, z. B. 
des Herrn Dr. S i e m e n s ,  allerdings nicht un- 
verbesserlich, aber ais ein griindlich bearbeiteter 
Yersuch hergestellt wurde. Dieses Gesetz wird 
gegenwarlig gerade in diesem Punkte n u r verein- 
zelt angegriflfen. Hr. L a n g e n  greift es vielleicht 
m it einem richtigen Gedanken a n , aber es wird 
zur Zeit in diesem Punkt nicht allgemein ais 
verbesserungsbediirftig angesehen, und ich w arjg  
Sie davor, das Ergebnifs der Abstraction yon ein
zelnen Fallen sogleich dergestalt zu verall- 
gemeinern, dafs Sie, ohne diesem Gedanken die 
Zeit zur Reife zu lassen, nun gleich so weit 
gehen, die Umgestaltung des Gesetzes in dieser 
Beziehung zu verlangen. W enn Hr. L a n g e n  
sich mit mir zu einer Resolution vereinigen konnte 
etwa dah in : W ir erkennen die Berechtigung an, 
nach dieser Riieksicht Em agungen eintreten zu 
lassen, und wir g lauben , dafs man vielleicht 
spater diesen W eg beschreilen wird, wir halten 
aber den gegenwiirtigen Zeitpunkt noch nicht fiir 
geeignet, um nach dieser Richtung hin die Be
stimmungen des Gesetzes einer so durchgreifenden 
Aenderung zu unterwerfen, sondern wir wollen 
den Gedanken noch weiter erwagen und priifen, — 
dann wurde ich damit einverstanden sein. Aber 
wTenn wir so weit gehen, ein Yerlangen zu stellen, 
das bisher noch nirgend gestellt ist, nachdem wir
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erst so kurze Zeit das Patentwesen haben, so 
maehen wir den Fehler, dafs wir voreilig sind. 
W ir mussen auf der Grundlage des Gesetzes 
weiter operiren. Die Teclmiker beherrschen die 
Sache im einzelnen Falle sehr genau, aber wir 
haben die Erfahrung gem acht, dafs sie den ein- 
zelnen Fali zu sehr yerallgcmeinern und dariiber 
die W irkung der anderen Sachen vergessen. Das 
ist bei dem Teclmiker leichter moglicli ais bei 
dem Juristen, der durch seine ganze Art des 
Denkens dahin gebracht w ird, immer das Ganze 
im Auge zu haben. Das Patentwesen einem 
grófseren Kreis von Industriellen zum Yerstandnifs 
zu bringen, w ar fruher aufserordentlich scliwer. 
Es w are damals nicht moglich gewesen, in einer 
Versammlung in solcher Zahl wie hier auch nur 
iiber die allgemeinsten Gesichtspunkte des Patent- 
schutzes eine so ubereinstimmende Ansicht zu 
erziclcn, wie heute. Die Thiitigkeit des Patent- 
gesetzes in den 8 bis 9 Jahren seines Bestehens 
hat bei allen Mangeln doch dahin gefiihrt, dafs 
wir eine viel grofsere Klarheit auf dcm Gebietc 
des Patentwesens gewonnen haben. Lassen Sie 
dic Sache noch eine Reihe von Jahren weiter 
w irken, so wird die Klarheit noch m ehr hervor- 
treten und wir werden dann vielleicht einen 
sicheren Schritt thun konnen, wahrend w ir jetzt 
von dem Boden, auf dem wir stehen, moglicher- 
weise in einen Abgrund hineingerathen, aus dem 
herauszukommen die allergrofsten Schwierigkeiten 
ycrursaehen wiirde. Nehmen Sie einmal a n , es 
sei eine Hochofeneinrichtung in Amerika erfunden. 
W ic wollen Sie diese in Deutschłand vorfiihren? 
Sie mussen nicht ganz den Gesichtspunkt aus 
dem Auge verlieren, dafs das Patentwesen auch 
zu dem Zwecke da ist, um anzuspornen. W enn 
w ir den Vorschlag des Hrn. L a n g  e n  durchfuhren, 
werden wir zwar fiir die Falle, dic er im Auge 
liat, Abhiilfe schaffen, aber auf der andern Seite 
wieder Uebelstande hervorrufen, die wir spater 
bitter empfinden werden.

Nun komme ich auf den praktiselien Stand- 
punkt. W as hat denn unsere Discussion prak- 
tisch fiir eine Bedeutung, wenn wir m it Mehr- 
heitsbeschliissen kommen? Dann śind wir Nuli 
gegen Nuli aufgegangen und die Sache hat nach 
aufsen keine Bedeutung. Konnten wir uns aber 
dahin verśtandigen, dafs wir sagen: die von Hrn. 
L a n g  e n  angeregte Idee ist allerdings sehr der 
Erwagung werth, und wir wurden m it Yergniigen 
die Hand dazu bieten, sie weiter auszuarbeiten; 
sie ist aber im Augenblick noch zu neu, um 
mit Riicksicht auf die Tragweite und W ichtigkeit 
der Sache sie bei der jetzigen Yerhandlung ais 
allgemeinen W unsch des Gentralverbandes deut
scher Industrieller hinzustellen, zur Zeit be- 
scliriinken wir uns auf das Gesetz, wie es liegt, — 
dann erzielen Sie ein einstimmiges Yotum und 
handeln gesetzgeberisch richtiger. Stellen Sie 
sich nicht auf den Standpunkt: W ir sprechen

aus, was walir ist und was unserer Ueberzcugung 
nach richtig ist, andere Leute mpgen ihre Ueber- 
zeugung aussprechen. Das lautet sehr hubsch 
und doch ist der Gedankc falsch. Gerade ais prak- 
tische Miinner durfen Sie meiner Meinung nach 
nur solche Vorschlage maehen, von denen Sie, 
wenn Sie selbst Gesetzgeber w aren , unbedingt 
sagen wurden: ja, das ist richtig und ich werde 
es ausfiihren. Ich glaube, es wurde kein Gesetz
geber wagen, ohne weiteres auf einen solchen 
Gedanken einzugehen.

Hr. Dr. Martius: Ich glaube, dafs Herr Com- 
merzienrath L a n g e n  doch zu ausschliefslicli eine 
bestimmte Richtung der industriellen Thatigkeit 
im Auge liat. Bedenken Sie, meine Herren, dic 
unendliche Yielseitigkeit der Industrie und dessen, 
was iiberhaupt patentfahig ist. Denken Sic sich 
eine Combination chemischer und meclianischcr 
Erfindungen. W ie w are es moglich gewesen, fiir 
das Bessemer- oder Thomas-Verfahren in einem 
Jahre den Anforderungen des Herrn Commerzicn- 
rath  L a n g e n  zu en tsprechen , wahrend der ur- 
spriingliche Erfindungsgedanke, den z. B. Thomas 
der Ausfiihrung seines Projectes zu Grunde gelegt 
hat, in einem Moment gefafst worden ist! Hr. 
L a n g e n  legt zu wenig W erth darauf, dafs ein 
Erfindungsgedanke zuerst concipirt werden mufs. 
Ein Erfindungsgedanke ist unter Umstanden in 
demseiben Augenblick, in dem er gefafst wird, 
zur Ausfiihrung zu bringen, ein anderer aber be- 
darf dazu wieder einer Reihe von Jahren. Bei 
dem grófsten Theil der Erfindungen wird es un- 
moglich sein, sie in einem Jahre in die Technik 
iiberzufuhren. Ich bin der Meinung, dafs dic An- 
sichlen des Hrn. Gommerzienrath L a n g e n  unter 
keinen Umstanden in den mafsgebenden Kreisen 
acceptirt werden, wie schon Hr. A n d r e  aus- 
einandergesetzt hat.

Ich mochte auch noch auf eine andere Scliwie- 
rigkeit aufmerksam maehen. Nach der Anmeldung 
soli das Patent ein Jahr lang in den Actcn des 
Patentam tes deponirt bleiben.

M. H .! Giebt es iiberhaupt eine Behorde, die 
so rein gehalten werden kann, dafs ein Jahr 
lang ein grofses technisches Geheimnifs in dem 
Actcnschrank verschlossen bleibt? W ie ist es 
moglich, eine Sache von grofser teehnischer Be
deutung in einem Amte, in dem vielleicht 50 
oder 100 Personen bcschaftigt sind, vollstandig 
geheim zu halten ? Dafiir kann keine Behorde 
garantiren. W enn Sie es aber versiegeln, dann 
brauchen Sie keine Patentanm eldung, dann konnen 
Sie es beim Notar deponiren, da haben Sie eine 
noch grofsere Sicherheit. W enn aber nach dieser 
Richtung keine absolute Sicherheit geboten werden 
kann, so en Ist elit eine grofse Gefahr fiir die In
dustrie. Schliefslich sind auch dic Enąuetefragen 
so gestellt, dafs es fiir jetzt ausgeschlossen er
scheint, derartige ganz neue Ideen, die in der 
Patentgesetzgcbung des In- und Auslandes noch
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nicht zur Sprachc gekommen sind, hier zu er- 
wiigen, und deshalb mochte ich diese Vorschliige 
nicht acceptiren.

Hr. Langen (Koln): Die Frage 22 , welche 
allgemein lautet, oh noch andere W iinsche vor- 
lmndęn s in d , liifst Raum fiir jeden Yorsehlag. 
Der Herr Vorredner befmdel sich ferner im Irr- 
Ihum, wenn er ann im m t, dafs eine Indiscretion 
dem Palentnachsuchersosehrschadlich sein konnte. 
Es kann doch hochstens der Fali eintreten, dafs 
im Laufe des Jahres irgend ein Dritter Keimtnifs 
yon der deponirten Anmeldung bekommt, und 
nur fur den Fali, dafs der Erfmder nicht in der 
Lage ist, innerhalb eines Jahres von seinem 
Prioritatsreehte Gebrauch zu machen, konnte eine 
solche Indiscretion ilini schadlich werden. Also 
dies ist thatsachlich kein Hindernifs.

Dann meint Hr. Dr. M a r t i u s ,  dafs die grofse 
Majoritut der Industriełlen entschieden nicht meiner 
Meinung sei. Mit derselben Autoritat kann ich 
behaupten, dafs sehr viele Industrielle wohl meiner 
Meinung sind, und wenn er glaubt, dafs ich die 
Sache zu einseitig beurtheile, weil ich sie vom 
Standpimkte des Ingenieurs betrachte, so ist das 
wiederum ein Irrthum . Ich bewege mich seit 
einer Reihe von Jahren in der chemiśclien und me- 
chanischen Industrie, also nicht in einer bestimm
ten, sondern in einer ganz allgemeinen Riclitung.

Ferner bleibt es ja  abzuwarten, ob nicht, 
wenn von dieser Stelle aus meine W iinsche un- 
terstutzt werden, man denselben im Reichskanzler- 
amt und im  Parlam ent volle Beachtung schenken 
und, dicStiehhaltigkeit meiner Griinde anerkennend, 
meinen Vorschlagen entsprechend die Entscheidung 
fallen wird.

Der Standpunkt der Klugheit gebietet aller- 
dings, nichts zu Ycrlangen, was m an nicht er
reichen kami; aber wir mussen auch nicht die 
Frage so discutiren, ais ob wir schon ais Gesetz-

geber vor dieselbe gestellt waren. W as wir vo r  
schlagen, sind gewissermafsen Sam enkorner, die 
wir an die gesetzgebende Stelle legen. Sind sie 
gesund, dann werden sie zur Frucht emporspriefsen, 
sind sie ungeśund, dann werden sie beseitigt w er
den; wir haben aber dann unsere Pflicht gethan.

Ich bin weit entfernt, mich auf einen eigen- 
sinnigen Standpunkt zu stellen oder mich auf 
meine Yorsclilage zu capriciren, da es nicht meine 
Absicht ist, den ganzen Patentschutz und unser 
heutiges Gesetz zu stiirzen, sondern ich nur den 
W unsch habe, dasselbe zu Yerbessem und zu 
kraftigen, und ich werde auch dann, wenn die 
Versammlung in bezug auf meine Vorsehlage sich 
nicht auf meine Seite stellt, nach Kraften mit- 
wirken, um wenigstens diejenigen Verbesserungen 
zu erlangen, welche sich, ohne die Ausfiihrung 
vor der Patentirung zu verlangen, durclifiihren 
lassen werden.

Aus der Debatte wollen wir nur noch her- 
vorheben, dafs sich aufser dem Priisidium des 
Central - Verbands hervorragende Yertreter der 
nord- und siiddeutschen Grofsinduslrie in ent- 
schiedenster Weise fiir die Annahme des Antrags 
Langen aussprachen. Der vom Ausschufs gefafste 
Beschlufs lautet:

Die Yersammlung lialt den Gedanken, wel
cher den Ausfiihrungen des Hrn. Commerzien- 
rath  L a n g e n  zu Grunde liegt, an sich fiir 
zutreffend und in Riieksieht der Moglichkeit 
und Zweckmafsigkeit der Ausfiihrung einer 
eingelienden Erwagung werth.

Der Ausschufs beschlofs ferner die Ein- 
setzung einer Commission. Am 24. Oetober 
hat diese Commission in Hannover eine Sitzung 
abgehalten und sich mit sehr grofser Majorilat 
fiir den Antrag Langen ausgesprochen.

JI. A. Bueck.

Bie auslandisclie Coiieurrenz auf dem deutselien Markte.

Ais im Jliirz d. .J. die grauenerregenden Ar- 
beiter-Unruhen in Belgien ausbrachen, konnte 
man bei ernsterer Betrachtung der vorliegenden 
Verhaltnisse nicht umhin, anzuerkennen, dafs die 
I<age der in der belgischen Montan-Industrie be- 
schaftigten Arbeiter sowohl in bezug auf die 
Lohnverhaltnisse ais auch namentlich in bezug 
auf die ihrem Schutze fiir Leben und Gesundheit 
gewidmete Fiirsorge einen Yergleicli mit der 
Lage der deutschen Arbeiter-Bevolkerung nicht 
auszuhalten vermoge. Inzwischen haben sich 
durch die seilens der belgischen Regierung an- 
gestellte Untersuchung hi dieser Beziehung Zu
stande herausgestellt, welche die Dringlichkeit 
zahlreicher Refonnen nahe legen mufsten, die

nicht nur den Staat, sondern auch vor allen 
Dingen die belgische Industrie zu sehr fiihlbaren 
materiellen Opfern yeranlassen diirften.

Belgien besitzt bekanntlich zur Zeit keine ge- 
setzliche Kranken- und Unfallversiclierung, es be
sitzt kein Verbot der Frauenarbeit, keine ein- 
schrankendcn Vorschriflen beziiglich der Beschaf- 
tigung jugendlicher Arbeiter. Die Lohnverhaltnisse 
anbelangend, wird die Thatsache, dafs die Kohlen- 
gruben-Arbeiter im Bezirk von Charleroi nur einen 
durchsclmittlichen Arbeitsverdienst von 2 bis 2 1 /  ̂
F r., die einen sehr grofsen Procentsatz der Be- 
legschaft ausmachenden jugendlichen Arbeiter 
sogar nur von 1 Fr. pro Tag łiaben, es geniigend 
erkennen lassen, dafs auch in diesem Punkte
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unsere deutsehen Arbciter sehr wesentlich besser 
gestellt sind ais ihre belgischen Standesgenossen;

Bezuglich der Lohne hat ja  allerdings die 
Gesetzgebung an sich keinen Einflufs, vielmehr 
regelt sich der Stand derselben nach dem durch- 
aus allgemcinen Gesetz von Angebol und Nach- 
frage, wenn auch gewifs in bezug auf dic Herab- 
setzung des Arbeitsyerdienstes gewisse Grenzen 
niemals liberschritten werden konnen, ohne die 
gesammte sociale Lage in bedenklicher Weise 
zu gefahrden. Anders liegt es m it der weit- 
gehenden Ausbeutung der Arheilskraft, und in 
dieser Beziehung hat der belgische National-Oeko- 
nom Emil de Laveleye gewifs vollstiindig recht, 
wenn er in einem anliifslich der Arbeiter-Revolten 
geschriebenen Aufsatze die Frage stel] t :

„Ist es nicht ungerecht, dafs die Industriellen 
fremder Liinder das Opfer der Billigkeit ihrer 
Landesgesetzgebung sind, und dafs Anderc 
durch die Unmenschlichkeit der herrschenden 
Gesetzgebung den Vorthcil haben, billiger zu 
sein?“

W ie es iiiis scheint, wird diese im Augenblick 
fiir die deutsehe Industrie bereits eine tragische 
Bedeulung gewinnende W ahrheit nicht uberall in 
dem Mafse gewiirdigt, wie es nach Lage unserer 
voIkswirthschaftlichcn und socialen Yerhaltnisse 
der Fali sein sollte.

Es wfire eine Thorheit, leugnetf zu wollen, 
dafs, selbst von der Lohnfrage ganz abgesehen, 
die belgische Montan-Industrie zur Zeit durch die 
Gunst der in jenem  Lande m a n g e l n d e n  Gesetz
gebung in der Lage ist, ihre Verkaufspreise auf 
dem internationalen Markte nicht unwesentlich 
billiger stellen zu konnen ais die deutsehen 
W erke, — vorausgesetzt, dafs die Frachten nicht 
zu Gunsten der letzteren den Aussehlag geben. 
Dazu kommt, dafs die deutsehe Bergwerks-Industrie 
eine zweiproeentige Steuer von dem ihrer F orde
rung zu tragen hat, welche ebenfalls in Belgien 
nicht bekannt ist und so, wenn auch nu r um ein 
Geringes, immerhin dic Selbstkosten der Production 
zu Gunsten der dortigen Goneurrenz beeinflufst.

Unter solchen Umstiinden mufs es in der 
T hat ein peinliclies Befremden yerursachen, wenn 
selbst bei an sich geringfiigigen Unterschieden 
seitens unserer Reicha- und Staats - Yerwaltung 
einem belgischen W erke auf Grund der von ihm 
abgegebenen Schleuderofferten ein Theil des 
Sffenllich ausgeschriebenen Material-Bedarfs un
serer Bahnen iiberwiesen wurde.

Dafs die zeitigen Preise fiir Eisen und Stahl 
auf dem gesammten W eltm arkte eine noch nie 
dagewesene Billigkeit aufweisen, wird von keiner 
Seite bestritten. — Die trotz des bestehenden 
Sehienen- und Schwelłen-Caiiells der deutsehen 
W erke bei manehen Aetien-Gesellschaften vorlie- 
genden negativen Ergebnisse der wirthschaftlichen 
Arbeit lehren m it trauriger Deutliehkeit, dafs die 
herrschenden Prcisverha]tiusse eine gesicherte

Rente der in unserer bestgeleiteten Industrie 
angelegten Kapitalien fiirder nicht m ehr gewahr- 
leisten. — Es wird anstandslos zugegeben, dafs 
unsere Technik, namentlich auf dem Gebiete der 
M ontan-Induslrie, derjenigen aller Coneurrenz- 
lander ebenburtig, ja, dafs die qualitative Leistung 
der deutsehen Industrie derjenigen anderer Liinder 
yielfach iiberlegen ist, und glcicliwohl hat sich 
eine Tliatsache ereignen konnen, welche bei uni- 
gekehrter Saehlage nach aetenmafsig vorhegenden 
Erfahrungen schwerlich denkbar gewesen ware.

Der Abgabe von Gfferten fiir belgisclies Staats- 
Material hat sich unsere Industrie langst entwohnt, 
nachdem ihr s. Z. trotz der billigsten Angebote 
und trotz nachdruckliclister Yorstellungen yon 
dem belgischen Ministerium die einfache Weisung 
zuging, dafs m an dort nicht in der Lage sei, 
a u s l ą n d i s c h e  W erke bei der in Frage steheu- 
den Lieferung zu betheiligen.

Ob die Zuweisung der in Rede stehenden 
Auftrage nach Belgien in den yorliegenden Fallen 
zum gewissen Theile den Bemiihungen des bel
gischen General-Consuls zu danken ist, oder ob 
nur fiscalischc Erwagungen sich ais entsclieidend 
geltend gemacht haben, m ag dahin gestellt bleiben; 
staatswirthschaftliche Riicksichten scheinen dabei 
nicht in Berechnung gezogen zu sein, da anders 
dic Betheiligung der belgischen W erke an der 
Lieferung deutsehen Staatsbedarfs nicht wohl 
hatte stattfinden konnen.

Dafs unsere Eisenbahn-Verwaltung durch Aus- 
nutzung der ihr entgegengetragenen billigsten An
gebote momentan einseitige Vortheile erzielt, ist 
nicht zu bestreiten. Man wird auch die »natio- 
nale« Seite der Angelegenheit unmoglich dahin 
zuspitzen kfinnen, dafs irgend eine Staatsbehorde 
ais yerpflichtet zu eraehten ware, trotz entgegen- 
stehender billigerer Forderungen des Auslandes, 
die tbeureren Preise inlandischer W erke zu ge- 
nehmigen, um der heimischen Industrie u n t e r  
a l l e n  U m s t a n d e n  das betreffende Arbeits- 
object zu iiberlassen. Eine andere Frage ist es 
jedoch , ob — wir reden hier immer nur von 
S taa ts -V e rw a !tu n g en  — bei der Yergleichung 
der Preise nicht stets und uberall billige Riick- 
sicht auf diejenigen Moraente genommen werden 
sollte, welche wir oben in der Kurze unter Hin- 
weis auf die in Deutschland bestehende Ver- 
sicherungs-, A rbeiterschutz- und Steuergesetz- 
gebung hervorgehoben haben.

Hierzu sollte um so m ehr Yeranlassung vor- 
liegen, ais m it den durch jene Gesetzgebung ge- 
forderten Leistungen die Summę der materiellen 
Belastung der deutsehen Industrie keineswegs er- 
reicht is t ,  vielmehr werden die Staatsregierung 
ebenso wie der deutsehe Steuerzahler bei einem 
kritischen Vergleich der Concurrenz-Bedingungen 
des heimischen Gewerbes m it denjenigen anderer 
Larider den sehr wesentliehen Umstand nicht 
aufser acht lassen konnen, dafs unsere Industrie
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sehr schwer an den Lasten des zum Schutze des 
Vaterlandes unentbehrlichen Heerwesens zu tragen 
liat. Dafs der Finanzbedarf fiir den deutschen 
Militiir-Etat an die gesammte Steuerkraft des 
Landes hohe Anforderungen stellt, welche auch 
auf die Productionskosten unserer Industrie nicht 
ohne Einflufs bleiben konnen, soli in dieser Be- 
ziehung weniger in Betracht gezogen werden, ais 
jene indirecten Opfer, welche darin bestehen, dafs 
unsere Gewerbthatigkeit dauernd eines grofsen 
Theiles der leistungsfahigsten, korperlich kraftig- 
sten Elemente unserer Arbeiter-Bevolkerung be- 
raubt ist, dafs die zum Militar einberufenen jun- 
gen Arbeiter in ihrer Ausbildung gestort werden, 
und dafs dieser Ausfall an tuchtigen Arbeitskriiften 
unbedingt eine yerhaltnifsmafsige Steigerung der 
Lohnsiitze zur nothwendigen Folgę haben 
mufs.

W ird nun auf der einen Seite erw artet, dafs 
sie diese patriotischen Opfer gern bringt, so sollte 
andererseits die Industrie erwarten d iirfen , dafs 
man gegebenenfalls mindcstens staatsseitig jenen 
schweren Belastungen Rechnung trage, welche 
auch die deutsche Gewerbthatigkeit im Interesse 
der staatlichen Stellung, des Scliutzes und der 
socialen W ohlfahrt des Yaterlandes zu iiberneh- 
men hat. Mit einem W ort, es will uns schcinen, 
dafs fiir die Entscheidung der Frage, wem unsere 
Reichs- und Staats-Eisenbahnverwaltung ihre Be- 
darfslieferungen zu iibertragen habe, neben den 
engherzig fiscalischen auch gewisse s t a a t s  w i r t h -  
s c h a f t l i c h e  Gesichtspunkte nicht aufser acht 
bleiben sollten.

Wie es in sachkundigen Kreisen stets ais eine 
leider nicht zu beseitigende Thatsache erkannt 
ist, durfte es auch an leitender Stelle und nahe- 
liegenderweise auch bei unserer Eisenbahn-Ver- 
waltung nicht unbekannt sein , dafs gerade die 
deutsche Eisen- und Stahl-Industrie in bezug auf 
eine ganze Reihe wesentlicher Produclions - Be- 
dingungen erheblich viel ungiinstiger gestellt ist, 
ais wie diejenigen Eisen erzeugenden Lander, 
mit denen sie vorwiegend auf dem internationalen 
Markte zu rechnen hat. Bclgien wie England — 
letzteres freilicli noch in weit hoherem Mafse ais 
ersteres — haben in erster Linie sowohl fiir die 
Zusammenschaffung des der Industrie erforder- 
lichen Rohmaterials ais auch fiir den Absatz auf 
dem Exportmarkte nur m it hochst geringfiigigen 
Frachten zu rechnen. Es ist ja  manniglich be- 
kannt, dafs grofse W erke an der englischen See- 
kiiste, inmitten der reichsten Erzlager und Kohlen- 
flotze erbaut, sozusagen von den Gruben aus ohne 
jeglichen Zwischentransport das Rohmaterial den 
Hochofen, von den Hochófen aus das Roheisen 
den Convertern ihrer Stahlwerke und von den 
Stahlwerken das Fertigproduct direct dem See- 
schiffe zuftihren. Soweit Belgien fur seine In
dustrie diese giinstigen Lagerungs- und Fracht- 
Terhaltnisse nicht vollkommen erreicht, geniefst

es daftir eine ganz besondere Gunst der einschlii- 
gigen Gesetzgebung.

Nun haben die hochweisen Verfechter der 
Theorie »vom freien Spiel der wirthsehaftlichen 
Krafte* allerdings schon hauflger die Behauptung 
aufgeslellt, dafs eben nur in dem natiirlich freien, 
durch keinerlei wirthschaftspolitische Mafsnahmen 
eingeschriinkten W ettbewerb der Industrie aller 
Lander sich auch u n s e r e  Gewerbthatigkeit zu 
einer selbstandigen und concurrenzfahigen Stel
lung heraufzuschwingen vermoge und dafs der 
Schulz, welchen die deutsche Wirthschaftspolitik im 
Zolltarif der heimischen Production zu verleihen 
zweckmafsig erachte, jede ebenbiirtige Leistung un
serer Industrie zu Grunde richten werde. Demgegen- 
iiber wird zunachst jeder Unbefangene gestehen 
miissen, dafs sich diese Behauptungen und Weis- 
sagungen ais eitles Phrasengeklingel erwiesen 
haben, da die technische Entwicklung unserer In
dustrie und die Fortschritte im gewerblichen und 
geschaftlichen Betriebe, trotz den im Yergleich 
m it England und Belgien in vielen Punklen kaum 
zulanglich erscheinenden Mitteln, der Concurrenz- 
leistung anderer Nationen eher vorausgeeilt sind. 
Ebenso ist es aber auch jedem Yerstandigen klar, 
dafs ohne den miifsigen Zollschutz gegenuber dem 
Auslande eine grofse Zahl der bedeutendsten in- 
dustriellen Unternehmungen Deutschlands auf dem 
Gebiete des Bergbaues und des Hiittenwesens 
liingst hatten zum Erliegen kommen miissen, 
welche noch heute die ausschliefsliche Erwerbs- 
ąuelle und Existenz - Grundlage vieler Tausende 
von Arbeiterfamilien bilden.

W ir wollen es dahingestellt sein lassen, wie 
weit es den hohen, zu den stets gesunkenen 
Materialpreiscn in schreiendem Mifsverhaltnifs ste- 
henden Frachttarifen unserer Bahnen zuzuschrei- 
ben ist, dafs die Selbstkosten der Fabrication der 
deutschen Stahl-Industrie keine erfolgreiche Con- 
currenz m it den W erken des Auslandes gestatten. 
Hier wird ja  freilich von gewissen Seiten der 
Einwand erhoben, dafs sich diese hohen Tarife 
ais die naturliclie Folgę des Staatsbahnsystems 
darstellten; w ir legen indessen W crth darauf, aus- 
drucklicłi zu constatiren, dafs diese Anschauung 
nicht die Anschauung der Industrie selbst ist, da 
die letztere auch unter dem Sternbilde des Privat- 
bahnwesens genugsam erfahren hat, wie auf dem 
Wege der Coalition auch ohne staatliche Leitung 
das Tarifwesen monopolisirt werden konnte.

Es ist ja an sich Niemand zu verdenken, 
wenn er aus seinem Geschaftsbetriebe diejenigen 
Ertragnisse herauszuschlagen bestrebt ist, welche 
zu gewinnen ihm die Lage des Marktes gestattet. 
Die Anwendung dieses Grundsatzes auf unser 
Eisenbahnwesen kann sich indessen nicht voll- 
standig von der Erwagung befreien, dafs in diesem 
Falle das Staatsmonopol gewisse Rucksichlen gegen 
die steuerzalilende Bevolkerung, und vernunftiger- 
weise besonders gegen diejenigen Kreise zu
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nelimen habe, welche der Yerwaltung einen sehr 
betraehtliclieu Tlieil ihrer Einnahmen einbringen. 
Dafs in dieser Hinsicht die deutsche Monlan-In- 
dustric eine sehr hervorragende Rolle spielt, da- 
fiir geniigt wohl die T hatsache, dafs sich nach 
einem gewifs nicht zu hocli gegriffenen Ueber- 
schlage die Frachten, welche das deutsche Eisen- 
und Stahlgcwerbe und die m it ihm uriyęrmittelt 
zusammenhangenden Productionszweigc fiir ibrc 
Rohniaterialien und Fabricate an die Eisenbalm 
zu zahlen haben, auf die rundę Summę von 
6 0 000  000 Mark jiihrlich bejaufen. W iirde die 
Staatsbahn-Ycrwaltung ihre Tarife fiir Erze, Kohlen, 
Roheisen und Fabricate, s ta tt dieselben um 20 rfv 
zu erhohen, in dem namlichen Yerhiiltnifs lierab- 
gesetzt haben, wie die Eisen- und Slahl-Induslrie 
es bcziiglich der Preise fiir Eisenbahn-Material — 
(dessen Anschaffungswerth bekanntlich seit dem 
Jahre 1874 auf ungefahr die Hiilfte des damals 
geltenden Satzes herabgegangen ist) — zu tliun 
gezwuugen war, so wiirde es schwerlich einem 
belgischen oder englischen W erke moglich werden, 
die Forderungen unserer Industrie auf dem hei- 
mischen Mark te zu unterbieten. Ob andererseits 
bei der Beurtlieilung jener Mindestgebote von 
unserer Eisenbahjfyerwaltuńg wohl diejenigen 
Posten in Rechnung gcstellt werden, welche beim 
Bezuge von Schienen aus dem Auslandc an Fracht-, 
einnahme fiir unsere Bahnen in Wegfall kommen, 
weil in diesem Falle nur das Fertigfabricat ein- 
mai verfrachtet wird, zu dessen Herstellung d ie  
d e u t  s c h e n W  e r  k e nach zutreffendcr Berechnung 
zunachst die fiinffache QuantitSt an Erzen, Kohlen, 
Koks, Kalksteinen und anderen Rohstoffen zu ver- 
frachten haben, darf billig bezweifell werden. Und 
doch wiirde eine k a u f m a n n i s c h e  Berechnung 
diesen Punkt nicht wrohl aufser acht lassen konnen.

Man braucht keineswegs die Neigung zur 
Schwarzmalerei zu empfinden und kann dennoch 
die ernśte Yerpflichlung fiihlen, angesichts der 
vorliegenden Thatsaclien einen lauten Mahnruf 
erschallen zu lassen. Mit einer an das Heroische

Repertorium y o i i  Patenten

Nr. 36 601 vom 27. Januar 1886.
(III. Zusatz-Patent zu Nr. 33 672 vom 10. Juni 1885; 
I, Z usatz-Paten t Nr. 34730 und II. Zusatz-Patent 

Nr- 35579.)
E u g e n c  H. C o w l c s  und A l f r e d  II. C o w l e s  in 

Cleveland, Ohio, V. St. A.
Neuentng an dem Yerfahren zum  Schmelsen non Erzen  

mittelst Elektricitat.
A nstatt des im H aup t-P aten t und durch An- 

Bpruch 3 des Zusatz-Patentes 34730 gescliutzten 
Isolirens durch Deckschichten von feiuer Staub-

grenzenden Ausdauer und Anstrengung hat unsere 
Industrie num nehr bereits eine lange Reihe yori 
Jahren den Kampf gegen das kapitalkraftige Eng- 
land und das durch andere Factoren der Production 
giinstiger situirte Belgien* angesichts der sich in 
immer weiterem Umfange verschliefsenden MSrkte 
unserer Nachbarstaaten durchgefuhrt. Sie hat es 
sieli gefallen lassen miisseń, dafs aus politischcn 
Riicksichten das kleine Luxemburg, welches ebenso 
wie Belgien von sammtlichen Lasten der deutschen 
Gesetzgebung befreit ist, sein billiges Materiał in 
unerschopflichen Mengen zoil frei auf den deutschen 
Marki wirft, um die Ergebnisse unserer Hochofcn- 
production in blutiger Weise zu schadigcn, obne da- 
fiir dem Vaterlande auf wirthschaftlichcm Gebiele 
auch nur eine einzige Gegenleistung darzu- 
bringen.

Die Renie der W erke ist auf ein Minimum 
herabgedruckt, gleiclrwohl hat bis dabin eine 
irgend nennenswertbc Verringerung der Arbeits- 
lohne trotz allseitig eingeschrankter Production 
nicht staltgefunden. Sollte sich nun aber in 
grofserem Umfange der Fali wiederholen, dafs 
auf Grund einer um wenigc Mark pro Tonne 
niedrigeren Oflerte des Auslandes der heimischen 
Industrie die Arbeits- und Erwerbs-Gelegenheil 
entzogen wtirde, so diirften sieli unsere Staats- 
miinner fben nicht wundern, wenn der unabweis- 
liche Zwang der Lage unsere W erke wenigstens 
theilweise zum Erliegen bringt und das Arbeiter- 
elend in liandgreiflicher Geslalt auch uns vor 
Augen tritt. Aufserdem sollte iibrigens nicht 
uberseheh w erden , dafs auch die belgische und 
englische Concurrcnz zu den auf dem deutschen 
Markte abgegebenen Prcisen dauernd nicbt wiirden 
existiren konnen, und dafs jene Gebote beilSufig 
den sehr verslandlichen Endzweck verfolgen, un
sere deutschen Werke zu zwingen, sich einer fiir 
sie mogliebst ungiinstigen Gonvention zu fiigen, 
bei dereń Zustandekomm en unsere Staatseisen- 
bahnen sicherlich den wenigsten Yortlieil davon- 
tragen wurden.

Patent-Angelegenlieiten.

kohle, werden diese Schichtcn C entweder mit tein 
ulverisirten, feuerbestiindigen, schlecht lcitenden 
toffen gemischt, oder mit Losungen derartiger Stoffe 

impriignirt, um das Zusammenbacken derKolilentheile 
zu verhindern. A ist d<as Gemiscli aus Erz und Kolilen- 
stiicken, U, Jt sind die beiden Kolilenelektroden.
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i Nr. 36602 vom 27 Ja n u a r 1886.
(IV. Z usatz-Patent zu Nr. 33672 vom 

10. Juni 1885, vgl. vorstehend 
Nr. 36601.)

E n n’c' H C  o w  1 e s unii A l f r e d  
11. Co w  1 c s  in Cleveland, Ohio, 

V. St. A.
Neuerung an dem Yerftthren zum  

Schmelzen ton  E rzen miitelst 
Elektricitiit.

Nr. 36190 vom 12. F cb ru a r 1885. 
J o h n  Gl j c r s  in Ayr©|onic Tron W orks, 

M iddlcsbórough- on -T e e s , 
Englaml.

Gaserzeuyer fiir  Besscmcrapparate.
Znm Zweckc des Umriihrens m ittelst 

ncutraler Gase w ird, wenn das gewolm- 
lićlie Eihblasen im sauren Procefs und 
das gcwohnliche Nachblasen im basi- 
sclicn Procefs voriiber is t, oder wenn 
behufs nocli griimlliclicrer Ausseheidung 
der Unreiriheitcn dieses Einblasen oder 
das Nachblasen im basischen Procefs 
noch langer fo rtgesetzt w ird, durch 
die iiblichen Luftkanale oder Rohręn 
Kohlenoxydgas oder cinc Mischung 
von K olil|hoxyd und Stickstoff nach- 
geblasen, wclchcr sich ncutral verhiilt 
und in der Ilauptsaehc ais mechatii- 
sches Kiiłirmittel w irk t.

Zur Erzfeugung dieses neutralen 
Riihrmittels dient ein Koblenosydgas- 
KCnerator 31 m it W indkasten K , Zu 
fiihnmgsrohren L  und S taubkam m er P  
in Verbindung m it dem R egenerator E. 
Beide A pparate w erden in die Druck- 
leilHng zwischen Gebliisemaschinc und 
Convertcr eingesclialtet.

Diese Ę inrichtung kann auch durch 
einen G enerator in Y erbindung mit 
zwei umwechselbaren R egeneratoren 
ersetzt werden.

liclien Diisen in 
entsprcchende 

V erbindung ge
b rach t ist. In dcm 
Gehause A  bofin- 
det sieli dieK lap- 
peoderderScliie- 
ber C, welcher 
wahrend des Ein- 
blasens des W in
des die in der 
F igur gezoich- 
jieteS tellungein- 
nimmt und bei ei
ner W indabstel- 
lung die zu den 

Diisenstocken 
fiihrende OeiT- 

nnng c schliefst.
Die Śicherheitsklappe G ist auf pi ner 
Achso F bcfestig t, auf w elcher aufser- 
lialb des Gebauses der llcbcl G sitzt. 
der] einerseits das Gewicht E  und [andererseits die 
Ilakenstange I I  trag t.

Bei (lcm durch das H aup t-P aten t 
gcśchutzten Erz-Schm clzvcrfahren, 
insbesondere bei der durch das Zusatz-Patent 34730 
geschutzt.cn Benutzung der in den Anspriiclicn 1 ilnd 2 
genantiten Oefen w erden rersch iebbare  Kohlenelek- 
troden angew endet, um boi gleiclibleibcndem Wider- 
standc nach und nach eine immer grofsere Erzmenge 
zwischen (lic E lektrodcn bringen zu konnen. Die- 
sclben w erden aufscrhalb des Ofens mit K upfcrschrott 
nmgebcn zum Ableit.cn von Hitze beim Zuriickziehen 
der Elektrodcn aus dcm Ofen.

Nr. 36301 vom 25. Deccmbcr 1885.
J. II. C o i i s t a n t .  S t c f f e n  in Luxem burg und SI. 

51. R o t  t e n  in Berlin.
Vorrichtun<j zum  Absperren der Windleituhg fur  

IlochofendiUcnstScke-
Die V orrichtung besteht, aus einem Vent,ilgc- 

liausc oder V cntilkastcn A, wclchcr einen Anschlufs- 
stutzen a zu der C ircularw indleitung besitzt und 
durch einen Deckcl B  gcschlossen w ird. Dieser 
hat zwei OcITiiiingen b und c, von denen die erste 
b in cinc passendc A bleitung D fiir den abblasęndcn 
Wind fiihrt, w ahrend die Ocffnung c m it den cigcnt-

XX. 8
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S t a t i s t i s c l i c s .

Stalistischo Milthcilungcn des Vcrcins dcutsclicr Eisen- und Stahlindustriellei'.

Produetion der deutschen Hochofenwerke.

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

Werke.

p tem ber 1886

Produetion.
T onnen.

l ? u « U l o l -

R o l i e i s e n

i i u < l

J S i ł l c j ę o l -

c i s c u .

N o r d i p e s f l i c h e  G r u p p e .  . . . . .

(Bheinland, W estialen.) 
O s t d e u t s c h e  G r u p p e  . . . . . .

(Schlesien.)
J S I i l t c l d e u t s c h e  G r u p p e ........................

(Sachsen, Thiiringen.)
N o r d d e u t s c h e  G r u p p e ........................

(Prov. Sachsen, Brandenb., Hannover.) 
S i i d d e u t s c h e  G r u p p e  . . . . . .

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

S u d w e s t d e u t s c h e  G r u p p e ...................

(Saarbezirk, Lothringen.)

Puddel-Roheisen Summa .

(im August 1886

30

11

1

8 .

7

61 957 

22 687

800 

12 705

36 992

57
59

135 141 
140 373)

N o t d w c s t U c h e  G r u p p e ........................ 12 31 964
O s t d e u t s c h e  G r u p p e  . . . . . . 2 832

Ł j c s s ł o n i o i * - M i t t e l d e u t s c h c  G r u p p e , . . . . . — —
R o l i e i s e i i . S i i d d e u t s c h e  G r u p p e ........................ 1 1450

Bessemer-Rohcisen Summa . 15 34 246
(im August 1886 14 25 780).

N o r d w e s t l i c h e  G r u p p e  . . . . . 8 26 177
O s t d e u t s c h e  G r u p p e ........................ 3 5 053

T l i o m a s - N o r d d e u t s c h e  G r u p p e ........................

S i i d d e u t s c h e  G r u p p e  . . . . . .
1
2

8100 
10 324

R o l i c i s c u . S u d w e s t d e u t s c h e  G r u p p e  . . . .  . 3 14 312
Thomas-Roheisen Summa , 17 63 966

(im August 1886 16 65 350)
N o r d w e s t l i c h e  G r u p p e * ................... 10 6 860

G i e f s e r o i * O s t d e u t s c h e  G r u p p e ........................ 7 1507
l l o l i e l ś e n M i t t e l d e u t s c h e  G r u p p e ........................

N o r d d e u t s c h e  G r u p p e  ........................ 1 909
und S i i d d e u t s c h e  G r u p p e  . .. . . , . 8 13 445

G u  C i s w a a r o i i S u d i c e s t d e u t s c h e  G r u p p e ................... 3 5 7528
I , Sclunel 7,uug. Giefserei-Roheisen Summa . 29 28 449

(im August 1886 30 30 299)

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

Puddel-Roheisen und Spiegel eisen 135 141
Bessem er-Roheisen . . . . 34 2-16
Thom as-R oheisen . . , . 63 966
Giefserei-Roheisen . . . . . . . 28 449

Summa . 261 802
Produetion der W erke, welche Fragebogen

niclit beantw ortet haben, nacli S e h a t z u n g 1 900

P r o d u e t i o n  i m  S e p t e m b e r  1 8 8 6  . . . 263 702
P r o d u e t i o n  i m  S e p t e m b e r  1 8 8 5  . . 309 243
P r o d u e t i o n  i m  A u g u s t  1 8 8 6  . . 264 902...................— . P r o d u e t i o n  r o n i  1 .  J a n u a r  b i s  HO. S e p t b r .  1 8 S 6 2 512119

* Thęiiweiso nach Sehatzung. P r o d u e t i o n  t o m  1 .  J a n u a r  b i s  3 0 .  S e p t b r .  1 8 8 5 2 806 322
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S t a t i s t i s c ł i e  U e b e r s ic h t
[Zu Seite 752.]

der Production an Kohlen, Metallen und Salz, der Grofse, Bevólkerung und Bahnlangen
in den Haupt-Industriestaaten.

Zusammengestellt fur » Stahl und Eisen« im Jahre 1886 von Prof. J. yon Ehrenwerth in Leoben.

L a n d
Min. Kohlen Roheisen Gold Silber Queck-

silber Blei Kupfer Zink Zinn See- u. Sud- 
Salz We r t h

Entfillll per Kopf
F l a c h o Einwohner

B a h n l i i n g e
Kolitei

k
Roheisen

k?
pr. 10C 

qkmT o n n e n Kilogramm T o n n e n Mili. Mark licho Pr. 
Mark D Myriam. Mili. total pr. 1000 

Einw.

G rofsbritannien.....................
O esterreieh..............................
Ungarn ..................................
Oesterreich-Ungarn . . . .
D eu tsch łand '..........................
F rank re ich ..............................
B e lg ie n ..................................
Ges. R u f s l a n d ......................

Skandinavien.........................
Spanien und Portugal . . .
I ta l ie n ......................................
T u rk e i......................................
G riechenland.........................

5 161 900 983 
4 17 991519 
3 2 366 280 

20 357 799
3 70 223 456
4 20 127 209
5 17 346 771
1 3 492 310

3 172 660
2 1 539 409 
0 13S 999
3 10 000 
3 8 331

5 7 366 666
4 539 621
3 187 637 

718 258
5 3 751 775 
5 162S941 
5 714 677
4 500 000

4 430456
2? 139 920 
3 25 000

7
4 27 
3 1620 

1 647
4 555

5 43 260 

4 19

17 109 
2 10

1 19 275
4 34 856 
3 16 700

51 556
5 277 871
3 6 356
1 8 835
4 9 336

5 8 203
4 3 562 

77 4 32
2 2164

4 499
3 14 

513

4 1487 
0 116

1 49 190 
12 111 

3 2 100 
14211 

5 96 176 
1 19 622 
1 7 651
1 9 859

1 907
1 120 000 
3 10 000

3 9 765

’ 3 947 
4 6S1 
3 800 

1 481
4 16 675*
0 3 582 
0 2 085
2 3 000

/ 3 418 
\  7 488 
2 36 878 
2 1400

4 29 259 
4 4 536 
2 605 

5 141 
4125 183* 
4 15 574 
4 92 981:
4 4 227 

out. Frankreich

1 8 755 
4 40

40 
1 106

3 20

.iad.liMer:

I 3 2 000 000
3 195 313 
!? 6 687

202 000
4 594 4431 
4 693 054

79 750 150

3 750 000 
0 331 774 
0 113 316 
3 14 081

1 842,360 
195.660 
38,200 

233,860 
931,940 
293,280 
214,880
192,330

36,030
112,380
17,070

|  6,730

44S6
812
138
519

1538
538

3105
35

27
73
5

218
24
10
18
82
44

128
5

67
7

0,9

51,10
8.84 
2.24 
5.96

20,42
7.84 

38,50
1,92

5,56
5,32
0,64
0,92

■ 5153 
3 000 
3 812 
6 812 
5 476 
5 $86 

295 
53 353* 

168 190
7 760
5 919 
2 825 
2 013 

647

36.091 
22,144
17.091 
39,235 
45,652 
37,405

5,586
85,058*
15,314
6,479

21,143
28,460
5,306
1,979

30 370 
13 000? 
8 850?

21 850 
36 720
31 316 

4 310
25 767*

8 164
9 SOS 

10 138
1 765 

175

9.6
4.1 
2,3
3.2
6.7 
5,9

14,7
0,5

1,0
1.7
3,6
0,8
0,3

8,6
5,9
5.2
5.6 
8,0
8.3 
7,8
3,0

14.5
4.6
3.5
3.3 
0,9

Europu .................................. 295 317 927 15 275 693 45 607 3S7 590 2116 337 381 76 954 272 375 ’ ; 8 921 5448818 3 880,860 893 46 11,74 92 262 330,857 189 487 2,1 5,8
Vereinigte Staaten . . . .  
Uebrige Nordamerika . . .
Brasilien ..................................
Uebrige Sudamer ika. . . .

5 103 945 200 

}3 2 000 000

r> 4 108 591 
3 20 000

3 60000

4 46 343
3 3 215

952
4 11475

4 1 174 205 
4 704 418

’-4 541486

4 1107

3 200

4 126 914

y  1000

5 66 226 
2 2122 
2 42 909 

7 399

4 34 967 

(Peru) — —

3 827 449 

j - 3 300 000

1 530,968 

1 339,906

2606

38

81

1

30,34

6,42

95 704 
J10 925 
83 372 
94 926

50,442
18,423
12,831
21,607

201 735 

|  37 733

2,2

0,1

38,8

7,1

A m erik a .................................. 105 945 200 4 188 591 61 985 2 420109 1306 127 914 118 656 34 967 - 1 127 449 1 870,814 1026 40 18,10 384 997 103,303 239 468 0,6 2,3
J a p a n .............................. . .
In d ie n ......................................
Uebrige A s i e n ......................

77 500 000 
|  5 500 000

4 5 080 
3 94 920

2 256
3 29 744

1 21 121
3 28 879 5 200 3 10 000

2 2 800 
3 10 000 —

16 76 
3 20 000 3 700 000

14 0,1 — 3 824 
37 089 

403 931

36,700
257,639
502,548

426 
18 100 
2 013

0,1
0,5
0,0

0.1
0,7
0,04

Asien ....................................... 6 000 000 100 000 30 000 50 000 200j 3 10 000 12 800 — ■-iii 20 076 3 700 000 210,952 8 0,1 0,26 444 844 796,885 20 539 0,05 0,3
A frik a ...................................... 3 200 000 3 20 000 79 3 000 — — — 2 5000 — — — 14,500 1 0,1 0,06 298 245 199,805 6 561 0,02 0,03
A u s tra lie n .............................. 3 2 000 000 3 15 000 4 42 960 4 2 788 — 3 10 000 2 8 950 0 3 199 — 300 000 140,920 470 — 33,04 89 505 4,265 12 053 0,1 28,2
Wolt aufser Europa . . . 114 145 200 4 323 591 137 945 2 472 897 1507 147 914 145 406 38 166 20 076 2 127 449 2 237,186 103 4 2,10 1 265 273 1104,342 278 621 0,2 2,5
Ganze W e i t ....................... 409 463 127 19 599 284 183 552 2S60 487 3623 485 925 222 360 309 541 28 997 7 576 267 225 14 4,28 1 369 635 1435.199 468 108 0,3 3,2
Preis M ark.............................. 8 60 2400 ISO 4400 240 900 300 2000 30 ■

Werth Mili. Mark, Europa .
„ ubrige Weit 

„ . ganze Weit
Production in kg pro Kopf

2 362.544 
913,160

3 275,704

916,540 
259,416 

1 175,956

109.456
331,068
440,524

69,766 
445,122 
514,888 

3  r a  m m

9,310
6,632

15,882

80,970
35,500

116,470

69,258
130,864
200,122

81,712
11,452
93,164

17.842
40,152
57,994

163,464
63,824

227,288

3 880,860 
2 237,186 
6 118,046

11,74
2.10
4,28

: /

Europa......................................
Vereinigte Staaten . . . .  
Uebrige W eit. . . . . . .

893 
2 606 

10

46
81
02

0,14
0,92
0,08

1,17
2,33
1,2

6,0 | 
21,9 ! 
0,4 1

1.0
2,5
0,02

0.23
1,31
0,07

0,82
0,69
0,003

0,03
0,00
0.02

16.0
16,0

1,0
Ganze W e i t .......................... 225 14 0,13 2,0 2,5 0,3 0,15

* Preufóen.
0.21 

— fP re u fs e
0,02 j 5,0

n4 B ayero, W ttrttcm berg. i i
i!

• Eurupaisch. Rufsla nd.

Die kleinen Zahlen links oben bezeichnen das Jahr im Decennium SO bezw. bei zwei Zahlen im Decennium 70.

Die mittlerweile bekannt gewordene Production Oesterreichs pro 1885 zeigt gegen die obige nur unbedeutende Yeranderungen:

Production an K ohlen.....................  17 892 818 t
„ „ R oheisen .................. 499 097 ,
, „ G o ld ..........................  25 ku

Production an Silber . . . . 
„ , Quecksilber . .

, Bleigtatte. . .

36 076 kg 
487 t 

11826 ,

Production an Kupfer 
, Zink . . 
„ Zinu . .

592 t 
3 948 , 

36 ,

Die Zinkproduction der Weit pro 1885, welche ebenfalls spater bekannt wurde, fallt mit der obigen sozusagen zusammen.
1 fl. 6. W. Gold =  2 i  gerechnet. Der Yerfasser.
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Berichte iiber Ycrsammlimgen yerwandter Ycreine.

Iron and Steel Institute.

Das diesjahrige H erbstm ceting des Iron and 
Steel Institu te fand vom (i. bis 8. October in Lon
don statt. Man h a tte  fiir die zw eite diesjiihrige 
Yersainmlung wiederum die englische H aup tstad t 
gcwahlt, weil in derselben zur Zeit die Colonial- 
Ausstellung stattfindet, und man den Mitgliedcrn 
des Institute Gelegenheit zum Besucbe derselben 
geben wollte. D er Y erlauf der diesmaligen Ver- 
sammlung w ar ein durćhaus angemessener, beson- 
dors hervorragende Ercignisse sind aber von der- 
selben nicht zu verzeichrien. Nachdem man sieli 
noch dariiber geeinigt hatte, dafs fiir die zweite 
Amtsperiode D aniel Adamson den Y orsitz iiberneh
men soli, ging der je tz ige  V orsitzende Dr. P ercy  
dazu iiber, die V erhandlnngen m it der iiblichen An- 
rede zu eroffnen.

In derselben verbreite te  e r  sich zunachst iiber 
C h r  o m s t  a  h 1.

Bereits im Jah re  1821 wies B erth ier d arau f hin, 
dafs eine Legirung von Stahl und Chrom gewisse 
werthvolle Eigenschaften besitzt. Grofsere Auf- 
merksamkeit w urde aber dem Gegenstand ers t durch 
einen Aufsatz von M. G. Rolland verliehen, welcher 
im Jah re  1878 in den »Annales des Mines« ersebien. 
In demselben w urde festgestellt, dafs zur damaligen 
Zeit Chroinstahl in den Vereinigtcn S taaten  in B rooklyn 
durch die Chrom-Stalil-Company, in England in 
Sheffield und in F rankreich  in U nicus, Loire (Stahl- 
werk Hoitzer) fab ric irt w urde. lledner stellt fest, 
dafs Cliromstahl sich besser schweifsen lafst ais 
gewtflmlicher Stahl. Nach den Aussagen der Brooklyn- 
Company ubertrifft Chromstahl an Iliirte  jeden  an
dern Stahl, und es is t nicht nur mOglich, dam it'jedes 
andere Stahlstiick zu durchbohrcn, sondern man 
kann fon selbst nicht m it einem B ohrer aus gewOlm- 
licliem Stahl durchbohrcn , yo rausgesetz t, dafs der 
Kohlenstoff in beiden Fiillcn gleich ist.

Alsdann zeigte der Y orsitzende der Yersamin- 
hmg ein kleines Stiick eines am erikanischen Pflug- 
seliaars, das er durch Ilrn . G reig von der F irm a 
John Fow ler & Co., Leeds, erhalten hatte. Nach 
dem Bruche des Stiickcs zu urtheilen , bestand 
dasselbe aus 3 M etallschiehten. Die zwei aufse- 
ren zeigten etw as ungleiches, feinkOrniges, helles 
und stahlartiges, w ahrend der Bruch der m ittleren 
Schicht sehnig m it einzelnen K rystallen darun ter 
war. Offenbar w a r das Stiick dadurch liergestcllt 
worden, dafs ein Stiick Bloch aus Schmiedeisen auf 
beiden Seiten m it einer Stahlschicht, ahnlich wie 
dies bei den Com poundpanzerplatten geschieht, iiber- 

worden w ar. D as Stiick stam m te aus den 
biid-W est-Staaten N ord-A m erikas.

D er niichste G egenstand, m it welchem der Y or
sitzende sich besch a ftig te , b e tra f  M i t i s - G u f s -  
w a a r e n .  D er Schwede N ordenfelt ha tte  schon 
unterm 8. Ju li 188-5 ein eiiglisches P a te n t genommen, 
zufolge welchem er Aluminium oder eine Legirung 
yon Aluminium anwenden wollte, um die Naclitheile, 
welche bisher m it der A nfertigung von Stahlgufs- 
waaren aller A rt verbunden sind, zu beseitigen. 
Durch Zusatz von Aluminium soli m an errcichen, 
uafs die Formen gu t auslaufcn, dafs die Festigkeit 
eme hohere w ird  und dafs man einen blasenfreicn 
«ufs erzielt. R edner c itir t alsdann noch den Yor- 
traS v on Ocstberg v o r dem American Institu te  of

Mining Engineers* und gab scldicfslich eine Zusara- 
menstellung der in England in bezug auf die Mitis- 
Gufswaaren genommenen Patente.

Dann w andte sich Redner zu den Fortschritten , 
welche in den letzten Jahren  in der Eisen-Erzeugung 
in den Vereinigten S taaten gemacht worden sind. 
D a dieselben sich im wcscntliclien au f die Angaben 
von Sw ank stiizten, welche in der vorigen Ntunmcr 
dieser Zeitschrift** eingehend behandelt worden sind, 
so konnen w ir diesen Theil seiner Rede iibersehlagen.

Redner stellte schliefslich fest, dafs die Thatsachen 
w enig erfreuiich fiir die cnglischcn Hiittenleute seien, 
und forderte  sie auf, sich durch die fiir sie unyor- 
theilhaften S tatistikcn nicht entmuthigen zu lassen, 
sondern unentw egt in der Aufsuchung neuer Unter- 
nehmungsgcbiete fortzufahren und den R uf Eng- 
lands ais des ersten industriellen StaateB hochzu- 
balten.

Die technische Tagesordnung wurde alsdann durch 
V erlesung einer von Sir F rederick  Abel und Oberst 
Maitland gemcinsam verfafsten A bhandlung:
iiber die ZerstBrung der GeschUizrohre durch Pulverproducie

eroffnet. Die V erfasscr schreiben dic Ausfressung, 
welche im Innern von Geschiitzrohren bei dem Ge
brauch stattfindet, der Zusammenwirkung von drei 
Ursaclien zu, namlich 1. der hohen Wiirme bei der Ex- 
plosiou, durch welche die innere Oberfiiiche desM ctalls 
weicher gemacht, oder moglicherweise sogar vor- 
iibergeliend geschmolzcn w ird, 2. einer Vcrmehrung 
dieser W irkung durch den chcmisclien Einflufs des 
Schwefels auf das Metali bei der hohen Tem peratur, 
au f welche die W andung sehr schnell gebracht ist, 
und 3. der mcchanischen W irkung der Gase, Dampfe 
und fliissigen Producte. Man mufs bei der Zer- 
storung, welche sich um so fiihlbarer m acht, je  
schw erer die Gescliutze werden, zweierlei Formen 
untersclieiden. Bei den V orderladern wird dic Zer- 
storung durch die Pulverprpducte bew irkt, welche 
iiber dic Spitze des Geschosses w eg durch den ge
ringen Zwischenraum zwischen Geschofs und R ohr 
ihren W eg suchen, w ahrend bei den H interladern 
die ZerstOrung durch die h in ter dem Geschofs be- 
findlichen Puiverproducte w |h ren d  des Schusses 
und unm ittelbar nach dem A ustritt des Geschosses 
lien 'orgerufen wird. Beide Form en sind natiirlich 
nicht streng  yoneinander zu untersclieiden, sondern 
gehen ineinander iiber.

Die Zcrstorung der inneren Geschiitzwandung 
machte sich zuerst in unangenehm er Weise in einem 
178-mm-Vorderlader von 7 t  Gewieht bem erkbar, 
w elcher ein Geschofs von 115 engl. Pfund mit 
30 Pfund Pulvcrladung verfcuerte.

Mit zunehmendem Gewieht der Pulverladung 
und der Geschosse in den grofsen Kanonen nahm 
natiirlich die ZerstOrung in rcifsendem Mafse zu 
und spielt die F rage  bei den Geschiitzen von 110 t 
Gewieht, mit welchen das englische Panzerschift 
Benbow arm irt ■werden soli, eine liolle von hochster 
Bedeutung. Aus der erw ahnten 178-nnn-Kanone 
kounte man 000 scharfe Schusse geben, bevor eine 
Erńeuerung des Laufes nothw endig w a r ; durch 
A nbringung von K upferringen an den unteren 
Theilen des Geschosses gelang es, die Zahl der 
Schiisse au f 1000 zu verm ehren. Durch die A n
wendung des H interladungssystem s yerlangerte  man

* Siehe »Stahl und Eisen« S. 560 d. J .
** Siehe Seite 670.



754 Nr. 11. „ST A H L  UND. EISEN.* November 1886.

zw ar die D auer <lcr Rohre, da aber m it demselben 
auch gleićhzeitig die Verwenduiig g ró fserer Ladun- 
gen von langsam brennendem P u lver nothig w urde, 
w urde auf der andern Seite die G efahr w ieder ver- 
grofsert, und es ist wahrseheinlich, dafs die innere 
W andung der 110-t-K anonen nach sehr kurzem 
G ebrauch einer E rneuerung bedarf. A lsdann gingen 
die Y erfasser dazu iiber, die Yersuche zu besebreiben, 
welclie sic in W oolwicli angestellt haben, um die 
U rsachen der Z erstorung festzustelien. Man be- 
diente sich zu dem Zwecke einer Reihe yon Stalil- 
stiicken yon yerschicdenen F ab rican ten . um zu
nachst diejcnige Q ualitat festzustelien, welche gegen
uber der E inw irkung der Pu lvergase am wider- 
standsfiihigsten ist. Die Ergebnisse, welche man 
aus den Yersuchsreiben entnehmen kann,  sind wenig 
iibereinstimmend und w idcrsprechen sieli sogar voll- 
stiindig, wenn man dic chcmische Zusammensetzung 
beriieksichtigt, so dafs man sich eine bestimmte 
A nsicht nicht zu biiden yęrm ag. Oberst M aitland 
ste llt schliefslich noch w eitere Y ersuche an, bei 
denen e r Stahlstiickc nahm, die yerschieden starken 
B earbcitungen unterw orfen w orden w aren. Aus 
denselben liifst sich der allgemeine Schlufs zichen, 
dafs, je  s ta rk e r d e r G rad der Bearbeitung w ar, um 
so besser das M ateriał der W irkung der P u lre r-  
gasc w iderstand. —

Nach einer kurzeń Discussion b e tra t P. C. 
G ilchrist die Rednerbiihnc, um cinc von ilnn in Ge- 
meinschaft von E dw ard  liilcy  im Anscldufs an dic 
Colonial-Ausstcllung verfafste Abhandlung

Uber die den britischcn Colonieen zu Gebote slehonden 
Rohmaterialien zur Eisenerzeugung

zu ycrlesen. D er A nblick der iiber 130 Seiten 
sta rken  Broscluire geniigte, um den grijfsten Theil 
der Versam mlung aus (lem Saalc zu treiben. Es 
is t auch nicht unsere Absicht, h ier uns eingehend 
m it dem Inhaltc derselben zu beschiiftigen, w ir 
wollen jedoch die H auptpunkte kurz beriihren. Yon 
den australischen Colonieen besitzen nur Quecnsland 
und Neu-Siid-Wales bis heute entdecktc abbauw iir- 
dige Kohlenfelder. W est-A ustralien, dessen Mineral- 
sehatze bis je tz t v811ig unbeacbtet s i n d , besitz t 
ohne Zwcifel reiche Erze. Man hat aber d o rt bis 
je tz t  keine abbaufahige. Kohle entdeckt. S iid -A u
stralien  scheint sogar uncrschopfliche bekannte Vor- 
kommen yon Eisenerz zu besitzen. Ungliicklicher- 
weise h a t man aber auch d o rt keine Kohle gefunden. 
In Queenshuid kommen machtigo E isenerzlager in 
der Niihe von Kohlen v o r und zw ar hauptsachlich 
Thoneisenstein in der Niihe der stidliehen Kohlen- 
felder. Neu-Siid-Wales entlialt machtige Yorkommen 
von sowohl E isenerz ais auch Kohle, wobci yielfach 
Kohle, Eisenerz und K alkstein in naehstcr Niihe 
bei einander gefunden werden. Neu-Seeland besitz t 
sowohl Eisensand ais auch E isenerz: bei den dor- 
tigen V erhuttungsversuchen ha t man jedoch leider 
nur den ersteren p ro b irt und is t dabei au f  uniiber- 
windliehe Schw ierigkeiten gestofsen. Canada ist 
aufserordentlich rcich an Kohlo und Eisenerz. Die 
w ichtigsten, weil in der Niihe von Kohle yorkom - 
nijenden E rze finden sich in N euschottland in 
Britiseh-Colnm bia und im W esten des W innipeg- 
Sees. Quebec und Ontario sind beide sehr rcich 
an M agnetit; es findet sieli jedoch d o rt keine Kohle 
und w erden ilie d o rt gewonncncn E rze  nach den 
Yereinigten S taa ten  ausgcfuhrt. Indicn yerfiig t 
nicht nu r iiber iiberaus reiche Kohlen- und Erz- 
Yorkonnuen, sondern auch iiber billige A rbcits- 
krafte. Dic d o rt yorkom mende Kohle zeichnet sich 
jedoch im allgemeinen durch einen sehr hohen 
A schengehalt aus und miifste dieselbe noch einer 
lteinigung unterw orfen w erden, ehe sie im Koks- 
ofen Y erw endung finden konnte. D er Schlufs der

A bhandlung lau te t etw a folgenderm afsen: „Nach
dem w ir die A ufm erksam keit au f die Eisenerz-Yor- 
kommen unserer yerschicdenen Colonieen gelenkt 
haben, eriib rig t uns noch hinzuzufugen, dafs wir 
nach eingehender P riifung der Yerlialtnisse nicht 
einzusehen vcrm ogen, w arum  Indien und andere 
unserer Colonieen in Zukunft nicht der Eisen- uiul 
K ohlenindustrie ihres M utterlandcs W ettbcw crb be- 
reiten  sollen. Man b ed arf keiner prophetischen 
Gabe, um yorauszusagen, dals in ku rzer Zeit Canada, 
Indien, Neu-Siid-Wales, Neu-Seeland und Queens- 
land in grofserem  oder geringerem  Mafse m it uns 
in den K am pf zur Befriedigung der Bcdurfnisae 
an Eisen mul S tahl ih rer eigenen und benachbarten 
Miirkte ein treten  w erden.“ (Forts. folgt).

Yerein fiir Eisenbahnkunde in Berlin.

S i t a u n g -
a m  14. S e p t e m b e r  1886.

I [ r .  J u l i u s  P i n t s c h  spricht i i b e r  d a s  
“G a s g l  ii hl  i cl i  t« un ter Y orzeigung der dazu er- 
forderliehen E inrichtungen und A nstellung von Yer- 
suchen. Bei den hohen Anspriichen, welche gegen- 
w iirtig an das »Licht« gestellt w erden , w urde das 
elektrische L icht bei seinem ersten Erscheinen mit 
Freuden begriifst und dic glanzcnde W irkung des 
Bogcn- und Gliihlichts liefs in den Augen des grofsen 
Publikums dic Fehler, welche dieser neuen Beleucli- 
tnngsart noch anhafteten , sowie dic hohen Kosten 
derselben gem  iibersehen, D as Gaslicht gerieth 
dem elektrischen Liclite gegeniiber in den ilin ter- 
grund, obgleich auch boi der Gasbeleuelitung durch 
die Anwendung von Intensivbrcnnern — insbesonderc 
der Siemcnssche R egeneratiybrenner — in bezug 
au f die Y erstarkung der L euehtkraft wescntliche 
Y erbesserungen eingefiihrt w urden. D urch diese 
Y erbesserungen w urde indessen keine zwcckmafsigc 
L ichtvertheilung e rz ic lt , da der Intcnsiybrenner 
scine W irkung i mm er nur au f einen kleinen Flachen- 
rauin rich te t und an  dieser Stelle blendend w irkt, 
wahrend die anderen Theile des zu erleuchtenden 
Ranmes nur schwach beleuchtet werden. Dieser 
Uebelstand w ird  durch die Y erwendung des »Gas- 
gliiblichtes* gelioben. D er Chemiker Dr. A uer von 
W eltbach in Wien h a t aus N itratcn  seltener Erden, 
insbesondere der C erite , dereń H auptbestandtheiie 
Cer, Y ttrium , Didym, L anthan, T hor u. s. w. sind, 
einen feuerbestandigen Stoff von grofsem Liehtaus- 
strahlungsyerm ogen hergestellt, w elcher zur Durch- 
trankung  eines ais L euclitkorper dienenden Baum- 
wollengewebes yerw endet w ird. D ieser cylindrisch 
geform tc Leuclitkorper w ird  m ittelst einer einfachen 
V orrichtung iiber einer Gasflammc — einem soge- 
nannten B unsenbrenner — angebraclit und durch 
die Gasflamme in W eifsgluth yersetzt, llierdurch 
w ird  eine bisher bei Gaslicht nicht gekanntc Licht- 
w irkung erzielt. Im Augcnblicke des Entziindens 
der Gasflamme beginnt der L euclitkorper von unten 
nach oben zu gliihen, bis der g anzeK orper, gleicli- 
miifsig in W eifsgluth y erse tz t, sein m ildes, den 
Augen w ohlthuendes, rein  weifses und doch inten- 
sives L icht in yollkomm ener Rulie, ohne Zuckcń 
und Flackern  nach allen Seiten hin w irksatn ver- 
tlieilt, entsendet. F ast sanimtliebe Farben  erschei- 
nen bei diesem infolge seiner N euartigkeit iiber- 
raschcnd w irkenden Liclite wie bei Tageslicht. Der 
Y erbrauch an Gas is t dabei wesentlich geringer 
ais bei gcwohnliclier Gasbeleuelitung. Bei derselben 
L euehtkraft und bei e tw a 25 mm G asdruek yer
b rauch t das Gaśglfililicht in einer S tunde etw a 75 1 
Gas, ein Argaud- oder Sehnittbrenner dagegen etwa 
150 1, also doppelt so viel. Durch diese Ersparnifs
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:in Gas w erden die ICosten der E inrichtung aufge- 
wogen und w ird  je  nach d e r A rt des Gebrauchs 
der Beleuchtung — ob dieselbe viel oder w enig in 
T hatigkeit is t — eine melir oder m inder grofse E rspar- 
nifs an den Beleuchtungskosten erzielt. Ein w eiterer, 
sehr w esen tlieber. Vorzug des Gasgliihliclites ist 
aber, dafs infolge des beschrankten G asrerbrauchs 
die durch die Gasflamme herYorgerufene W arm e
entwicklung bedeutend herabgem indert w ird , so 
dafs dio L uft in don beleuchteten Raumen, kiihler 
bleibt ais bei Y erw endung gewohnlichon Gaslichts. 
Durch das bei dem Gasgliihlicht erzielte yollstiindige 
Yerbrennen des Gases w ird  ferner aucii das lastige 
liufsen der Flam men verniieden. D a dic Einrich- 
tungen fiir das Gasgliihlicht an je d e r  yorhandenen 
Gasleitung sich leicht und ohne wesentiiche Aende- 
rung der yorhandenen Beleuehtungseinriclitungen 
anbringenj lassen, so is t bgi den Yorziigen der neuen 
Beleuchtungsart nicht zu zw eifeln , dafs dieselbe 
baki allgemeinere Anwendimg finden w ird.

S i t i s m i g '
am  12. O c t o b e r  1886. 

l i r .  P r o f e s s o r  W.  D i e t r i c h  aus S tu tt
gart ais G ast spricht » t i b e r  d ie ' e l e k t r i s c h e  
B e l e u c h t u n g  v o n  E i s e n b a h n z u g e n « .  Von 
einer prak tisch  brauchbaren elektrischen Zugsbeleuch- 
tung mufs in c rs te r Linie y e rlang t w erden 1. Un- 
abhiingigkcit der L ichtstiirke von der. Geschwindig
keit und Bew cgungsrichtung ,des Zuges, 2. Unab- 
hiingigkeit de r einzelnen W agen voneinander, 3. 
einfacliste Bedienung und 4. geringe Betriebskosten. 
Die zwei ersten  Bedingungen sind nur durch 
Zuhiilfenahme elektrischer Accumulatoren zu erfiillen. 
Den zwei letzten diirfte im allgemeincn am boston 
durch A nwendung einer von einer Zugsaxe ange- 
triebenon Dynamomaschine zum Laden der Accu- 
mulatoren geniigt w erden; doch w ird  in spcciollen 
łPiillen die Latlung der A ccum ulatoren an  einer 
stationaren A nlage und die jew eilige Y erbringuhg 
in den zu heleuclitenden Zug nicht alś ausgeschlossen 
fu  betraehten sein. Oekonomisch und technisch 
ungiinstig gesta lte t sich die d ritte  Moglichkeit, 
niimlich die Y erwendung eines besonderen Motors, 
der vom K esseldam pf der L ocom otire gespeist 
w ird und auch w ahrend des Stillstandes des Ztiges 
den nothigen Strom  liefert. D er auf den w iirttem - 
hergisolien S taatsbahnen laufende und se it 5 Mo- 
naten in ungestortem  B etrieb bcfindliche, von der 
clektrotechnischen F ab rik  C annstatt ausgeriistete 
dek trisch  beleuchtctc Zug is t m it dem ersten der 
oben erw ahnten drei System e yersehen. E s ist 
dabei vo r Allem au f grofste Yereinfaęhung aller 
Theile Riicksicht genommen, so dafs jeder Sclsafiher 
die A nlage oline nennensw erthe M ehrbclastung 
besorgen kann. Die B etriebskosten stellen sieli 
niertrig, weil in allen Gefallen keinerlei A rbeitsauf- 
wand zum B etrieb der Beleuchtung erforderlich is t; 
unter Annahme sehr reichlich bemessener Abschrei- 
bungen und un ter Berileksiclitigung aller Ausgabcn 
fiir Kohlen, Sehmierung u. s. w. stellen sich die 
Kos ten fur die 5 lterzige Lampe auf 3,15 Pf. pro 
Stunde und zw ar u n te r Zugrundelegung von nur 
2100 Brennstundcn im Ja h r  und un ter der V oraus- 
setzung, dafs n u r w ahrend der Beleuchtungszeit 
die Accumulatoren geladen werden. Durch einen 
einfachen K unstgriff in der A nordnung dor Accu- 
mnlatoren — namlich Theilung derselben in zwei 
vollstandig getrennte  Serien — liifst sich ein absolut 
ruhiges L icht bei je d e r Zugsgeschw indigkeit erzielen 
und zugleieh eine ste ts  yorliandene 5 stiindige 
Reserve gewinnen. Mit der Dynamomasehine sind 
einfache elektrische lliilfsappara tc  yerbunden, welche 
bestandig den von der Maschine gelieferten Strom

bei jed e r Umdrehungszahl derselben sichern. Bei 
einer friiheren E inrichtung derselben F ab rik  w urde 
diese B estandigkeit au f mechanischem W ege unter 
Zuhulfonahmc von C entrifugalregulatoren e rz ie lt; 
m it R iicksicht au f die unentbehrliche grofste Ein- 
faehheit ging man zur heute iiblichen Regulir- 
methode iiber. Die erfolgreiche Anwendung elek- 
trischer Zugsbeleuchtung luingt eng m it der F rage 
der praktischen B rauchbarkeit der Accumulatoren 
zusammen. Wenn man auch keineswegs behaupten 
kann, dafs die heutigen Accumulatoren allen A nfor
derungen Geniige le isten , insbesondere w as die 
Lobensdauer derselben anbelangt, so sind doch auf 
dem Gebiet erhebliche F ortschritte  zn verzeichnen, 
welche dio Verwendung bei elektrischer Zugsbe- 
leucktung ais technisch thunlich erscheincn lassen. 
Die in dem elektrisch belcuchtcten Zugo der w iirt- 
tem bergischen S taatsbahn angew andten Accumula
toren nach System de Khotinsky (Rotterdam ) 
machen durch die geschickte Anordnung ih rer 
E lektrodcn B etriebsstorungen durch Kurzschluls 
sehr unwahrscheinlich und haben bis je tz t  zu keiner 
K lage Y eranlassung gegeben.

Hi,era uf m aeht 11 r. F a b r i c a n t  J o b .  Mi i l l e r  
aus Schaffhausen ais G ast i i b e r  e i n e n  i h m  p a -  
t  en  t i r  t e n  C o n  t r o l - B i l l e t v e r k a u f ś , s c h r a n k  
u n d  e i n e  d e m s e l b e n  p a t e n  t i r  t e  C o n t r o l -  
D a t u  ni p r e s s e  eingehende Mittheilungen. Die 
neuen Erfindungen bezwecken-, den liassenbeam tcn 
die Priifung der R ichtigkeit der erhaltenen Billet- 
lieferungen zu erm oglichen. den erforderlichen 
Raum fiir die zahlreichen Billets einzuschranken, 
die Controle des stattgehabten  B illctverkaufs sofort 
zu gestatten  und bei Ablosungen und Stcllyertrctun- 
gon den Nacliweis der Ycrkaufsthatigkeit. jedes 
einzelnen Beamten fuhren zu konnen. Zu dem 
Zwecke w erden die Billete .yon der D ruekerei in 
Paketen  geliofert, die durch einen umgelegten 
Papierstreifen  verbunden sind und dem Kasscn- 
bęainten die Controle d e r R ichtigkeit gestatten. 
Im Scbrank liegen die Billets nicht wie bisher flach, 
sondern au f der hohen Kantc, so dafs der Y erkaufer 
dic Flachę des Billets sehen kann und daher w eniger 
leicht frrthum cr eintreten konnen. Dic Billete w erden 
durch eine Spiralfeder yorgedriickt und konnen 
dieselben in grofser Zahl hintereinander eihgelegt 
w e rd en , w odurch eine erhebliche Kauniersparnifs 
erreich t w ird.

Die Control - D atum pressc schueidet beim Ein- 
stempein des Datums aus der Ecke des Billets 
einen A bschnitt a n s , welcher den F ah rp re is , den 
B eśtinim ungsort und die Billetnunnner enthalt, und 
klebt diesen A bschnitt selbstthiitig au f ein dureh- 
laufcndes Band. Um bei Ablosungen des Y erkaufs- 
beamten die Controle zu fiihrcn , is t an der P resse 
ein Stempel an g eb rach t, dessen Zeichen sich von 
unten 111 das Band einprefst. Dieser Stempel kann 
mit Leichtigkeit ausgew cchselt w erden und jed e r 
Cassirer hat seinen eigenen kenntlichen Schliissel. 
Ohne diesen Schliissel • is t die Presse nicht iu 
T hatigkeit zu setzen; auch kann m it demselben das 
A usgabedatum  in den Streifen geprefst werden. 
Is t der A bschnitt aus dem Biflct vorher abgetrennt, 
so kann m it der Presse nicht d a tir t w erden. Es 
kann durch diese E inrichtung an  dem Streifen 
sofort nach A bfertigung eines jeden Zuges ersehen 
w erden, w ierie l Billete und nach weichen Stationen 
dieselben verkauft sind, durch wen und i 11 welcher 
lieihenfolge dieselben abgegcben wurden und w el
cher G eldbetrag dafiir yereinnahm t ist. —- An der 
Besprechung betheiligten sieli Hr. Eisenbahn-Bau- 
und Betriebsirispeetor Blanek und Hr. Lieschke aus 
P etersburg  ais Gast. L etzterer erw iihnte, dafs die. 
Biiletschriinke bei russischen Bahnen yersuchsweise 
eingefiihrt w aren und sich gu t bew ahrt hatten.
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Referat! und kleinere Mittlieilunsren.

Eisenerz in Siidafrikn.
Aua einem Briefe eines Siegerliinder Bergmanns, 

den die Wanderlust ergriffen hat, wird una von gc- 
schatzter Seite nachstehende Stelle mitgetheilt:

Jfjn Interesse des Siegener Berg- und Hiitten- 
baues erlaube ich mir, Ihnen Nachsteheudes mit der 
freundlichen Bitte einzusenden, dasselbe in Bergbau 
betreibenden Kreisen zur Verwendung zu bringen.

Im Innern der Republik Transvaal (South Afrika) 
liegen auf mehreren Flaehen zwischen und an den 
Magalisbergen die herrliehsten Eisenfekler, welche 
einen Raum von ungefahr 30 engl. Meilen und mehr 
im (Juadrat einnehrncn und von unzahligen Giingen 
durcbstrichen sind. Die Giinge streichen durch- 
schnittlich in einer Breite von 30 bis 35 m zu Tage 
und bilden auf diese Weise gleichfalls ein mit Hiigeln 
besiietes Terrain und wiirde darum eine Abarbeitung 
derselben mit leichter Miihe zu erzielen sein. Dem 
dort beiindlichen Eisenstein wird von saehkundiger 
Seite ein Gehalt yon 70 % zugeschrieben und hat 
derselbe dtirchweg magnetische Eigenschaften, so 
dafs ein in die Nahe eines Felsblockes gelialtenes 
Beil so scharf angezogen wurde, dafs beim Anschlag 
desselben Funken stoben.

Die von der Republik Transvaal und der portu- 
gieaisehen Regierung in Angriff genommene Eisen- 
balin von Delgoa-Bai nach P retoria wird in Nahe 
genannter Felder yorbeifiihren , so dafs ein Export 
von dort nicht zu holie Kosten fordern wiirde.

Die Platze, auf weichen aich die Giinge er- 
streeken, gehoren Priyatleuten und wiirden diesel
ben gegen eine geringe Entschiidigung die Bearbei- 
tung derselben jederzeit erlauben,. Das Klima ist 
fiir Deutsche ertraglich, so dafs auch Arbeiter von 
dort zur Yerwendung kommen konnten. Wasser- 
mangel ist nicht zu befiirchten und konnten Arbeiter 
gegen ein Geringes leicht so viel Land haben, um 
ilire niithigen Lebensmittel selbst zu bauen.

Sollte Obiges in dortigen Kreisen Interesse er- 
regen, werde ich jederzeit bereit sein, genaueren 
Bericht einzusenden, und wurde ich dasjenige, was 
ich von dortigem Bergbau kenne und ich ypn mei- 
nem Yater, dem Steiger Fries aus Eiserfeld, erfah- 
ren habe, gerne zum Wohl meiner Heimath ver- 
wenden.“

Die Adresse des Verfassers dieses Briefes ist 
Heinr. F ries, Middeldrift near Seven Oaks, Natal, 
South Afrika. Yon demselben sind auch, wie er in 
einer Naehsclirift bemerkt, jederzeit Proben zu be- 
ziehen.

Praktlsche Notizen fur das Eisenliiltten- 
Lab oratorium.

D a s  Q u e c k s i l b e r - V e n t i l  a n  S t e l l e  d e r  
G l a s -  u n d  Q u e t s c h h a h n e ,

Von C. Reinliardt.
Bekanntlich benutzt man zur Aufbewahrung 

von Zinnchloriirlosung eine mehrere L iter fassende, 
mit H eberohr, Gummischlaufch und Quetschhahn 
armirte Standflasche, welch letztere noch mit einem 
Kohlensaureapparat in Yerbindung steht.

Dieser Quetschhahnversclilufs ist nun, wie jeder 
Chemiker aus Erfahrung weifs, schlecht dicht zu 
halten. Nur zu bald dringt die stark salzsaure Lo- 
sung durch den Gummischlauch hindurch, zerfrifst 
den Quetsehhahn, und wenn nicht beide neu ersetzt 
werden, lauft man Gefahr, dafs eines Tages der

ganze Flascheninlialt ausfliefst. Das Ueberziehen 
der Schlauche und Quctschhahne mit Laek bietet 
dem zerfressenden Element kein Hińdernifs. Die 
Anwendung eines Heberohrs mit eingcschliffenera 
Glashahn ist ebenso unthunlich, denn die LiSsung 
frifst sich zwischen den besten Schlifl-Flachen hin
durch und yerursaclit ein bestiindiges Tropfen der 
Hahne. Aus diesen Griinden diirfte es daher von 
Interesse sein zu horen , dafs ich an Stelle der 
Quetsehhiihne Quecksilber ais Sperrfliissigkeit in 
einem entsprechend geformten Gefiifs init bestem 
Erfolg yerwendet liabe.

Dieses Quecksilberventil ,* welches, gleich yon 
yornhercin bemerkt, einen absolut sicheren und dieli- 
ten Yersehlufs gewahrt, hat folgende Einrichtung:

F ig . 1- F ig . 2.
( i/ j  n a tU r l ic h e r  G rG iso.)

Fig. 3. {NatClrHche Grofse.)

Der langere aufserhalb der Standflasche befliul- 
liclie Sehenkel a des Heberohrs besitzt bei b einen

* Solche Yentile liefert in bekannter guter Aus
fuhrung Hr. C. Gerhardt, Glasblaserei in Bonn a. RI1.1
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kleinen W ulst, iiber diesem sitz t das aus zwei Half- 
ten bestehendo, mit Schraubclien zusaminengchaltene 
Schlitzstiick c. L ctzteres dient zur Aufnahme des 
Doppclflugelstilckcs f , welches an dcm Hals des mit 
Quecksilber gefiillten Glasgefafses d befestigt ist. 
Die Quecksilberfiillung ist durch Schraffirung in 
Fig, 1 angedeutet.

Fig. 1 zeig t uns das Ycntil in gcschlossener und 
aufgehiingtcr S tellung (siehe auch Fig. 3).

Wenn man nun Zinnchloriirlosung abzapfen will, 
so d rch t man den G laskorper d um (J0° nach links, 
dafs also das AusflufsrOlirchen c nach vorn  zu stehen 
kommt (Fig. 2), liifst dann das Quecksilbergcf:ifs 
sinken, bis das untere Ende des H ebcrohrs sich iiber 
dcm Q uecksilbcrniveau bcfmdet, und das Ausflicfscn 
der Losung findet s ta tt. W ird das Glasgefiifs w ie
der gehoben und um 90° nach rechts ged reh t, so 
ist der Verschlufs bew erkstclligt.

Die saure Zinnchloriirlosung g re ift das Qucck- 
silber nicht an, und diirftc sich das Ventil wohl auch 
noch fiir manche andero gegen Quecksilber in- 
difłerente F liissigkeit e ignen , welchc in ahnlichcr 
Weise wie Zinnchloriir abgezapft w erden kann.

Duisburg-Ilochfcld, im A ugust 1886.

Der basische Procefs in Amerika.
A uf urisern friiheren diesbeziiglichen A rtikel 

wird uns von einem iibergesiedelten Landsmann in 
Pcnnsylyanien in dankensw erther Weise folgendes 
zur Kenntnifs gebrach t: „In bczug au f den A rtikel 
in Ihrer gcscliatzten Zeitschrift Ile ft Nr. 6, S. 447, 
“dieThom as-G ilchristsclicnPatente in dcri Yereinigten 
Staaten®, kann ich Ihnen mittheilen, dafs der Siiden 
allerdings die meisten Aussichten au f Entw icklung 
des basischon Processes b ie te t , bis je tz t aber noch 
keine Thomas-Hiittc d o rt besteht. In Chatanooga 
ist cin Besscm erw erk neu errich tet mit der Absicht, 
spater auf basischen Betrieb iiberzugehen. Dasselbe 
liat jedoch nur zwoi 2-t-C onverter und keine mit 
dcm basischen Betrieb vcrtrau ten  Lcute. In den 
Vcreinigten S taaten  is t noch zu viel gntes phos- 
phorarmes E rz zur Verfiigung und sind dio Anfor- 
derungen au f weiches Flufseisen nicht so hoch ge- 
stellt wie in E u ropa , da  ein Materiał m it 0,06 P  
ais ganz tauglich fiir Fcuerp latten  befunden wird. 
Ich spreche jedoch die bestimmte Meinung aus, 
dafs, sobald h ier weichstes Flufseisen erzeugt w ird, 
m kurzer Zeit einige Thom ashutten enstehen 
w erden , eine giinstige Gelegenheit fiir deutsche 
Huttenleute sich bicten w ird , um C arriere zu machen.“

Ber obersehleslsclie Berg- und liilttciimiiniiisclie 
Yerein

begelit in diesem Ja lir  das F est seines 25j;ihrigen 
Bestehens und h a t derselbe aus diesem Anlasso 
ansta tt des ublichen S eptem ber-H eftes seiner Zeit
schrift eine Festnumm er versch ick t, in welcher der 
Yereinssecretiir, Bergassessor G. Gothein, einen Riick- 
blick au f dic 25j;ihrige T hatigkeit des Vercins ais 
Interessenvertretung der obersclilesischen Montan- 
mdustrie wirft.

Das _I. Kapitol des interessanten  Heftes b ring t 
uns statistisehe A ngaben iiber P ro d u e tio n , Preise, 
Arbciterzahl und A rbeiterlohne. Dic riesige E n t
wicklung des D istrictes in dem genannten Zeitraum 
wird wohl am besten durch einige Zahlenangaben 
illustrirt. Die Produetion an Steinkohlen betrug  
mi Jah re  1861 2 658333 t  gegeniiber 12 733531 t  in 
1885. Die Zahl der im Steinkohlcnbergbau beschiif- 
tigten A rbeiter stieg  in demselben Zeitraum yon 
12812 au f 40214. Die Forderung der E isenerze 
stieg von 218268 t  iu 1861 au f 701624 t  in 1885 
(rechnet man die im portirten  E rze hinzu, so betrug

der Verbrauc.li 377 400 t in 1863 und 1054198 t  in 
1885). Die Koheisencrzougung stieg  von 97 471 t  
in 1861 auf 413 638 t  in 1885; bem erkensw erth ist 
dabei, dafs das mit Ilolzkohle crblasene Roheisen 
in 1861 noch 32071 t  b e tru g , w ahrend diese Zahl im 
verflossenen Ja h r  auf 1114 gesunken w ar. Dio 
Schmiedeiscn- und Stahlproduction is t von 62058 t 
au f 253467 t  gestiegen, dic Produetion der Zink- 
erzgruben von 283487 t  au f 606606 t  und die der 
Bleierzgrubcn von 3149 t  au f 26313 in den letzten 
25 Jahren . Im Ilinblick au f die in dieser Zeit
schrift regelmafsig yeriiffentlichten eingehenden 
Ausziige der jahrlichen Y ereinsstatistiken konnen 
w ir darau f yerzichtcn, au f die interessanten Angaben 
naher einzugehen.

Im II. K apitel w ird die V creinsthatigkeit gegen
iiber don Eisenbalinen geschildert, w ahrend im III, 
K apitel die Bestrebungen der obcrschlcsischen In- 
dustriellcn in bezug au f Bcschaffung lcistungsfahiger 
W asserw ege auseinandergesetzt werden. In beiden 
K apitelu en tro llt sich das Bild eines langen und 
hartnackigen K am pfes, m it dessen Ausgang dic 
obersclilesischen Industriellen nur theilweise zu- 
frieden sind.

K apitel IV beschiiftigt sich mit der Zollpolitik, 
einer im Hinblick au f die geographischc Lage 
Schlcsiens fiir den D istrict besonders wichtigen 
F rag e ; namentlich w urde die obcrschlesische Eisen- 
industrie durch die Sclilag au f Schlag folgenden 
Zollcrholuingen ro n  Seiten Rufslands in den letzten 
Jah ren  h a rt betroffen. Es is t bekann t, dafs ver- 
schiedene obcrschlesische H iittenworke zur Erspa- 
rung  der hohen l-ussischen Eingangszolle auf Walz- 
cisen Filialw erke au f russischem Gebiet anlegten, 
ab er auch die R entabilitiit dieser W erke ist durch 
die rassischen Zollerhohungen auf Roheisen und 
Kohle — worin sie au f den Bezug yon Oberschlesien 
angewiesen b lcibcn , da  der angrenzende russisclie 
Theil des Kohlcnbeckens w eder backende noch 
langflammige Kohlensortim ente besitzt — in F rage  
gestcllt. In bezug au f Oesterreich-Ungarn schw arm t 
natiirlich die oberschlcsische Industrie fiir das P ro 
je c t  einer Zollunion. Im ganzen sind die gegen- 
w artigen Zollyerhaltnisse der N achbarstaaten  fiir 
den oberschlesischen Rczirk trau rige  und eine Aus- 
sicht au f Besserung ist nicht yorhanden.

K apitel V behandelt die A bsatzgebiete der 
oberschlesischen Montanindustrie. D erA bsa tz  ober- 
schlesischer Kohlen nach Oesterreich is t von 72 000 t  
in 1861 au f 1800 000 t  in 1885 gestiegen. W eniger 
giinstig hat sich der E xport nach Rufsland ent- 
wickelt. Nach Berlin schickte Oberschlesien 1862 
118336 t und im Ja h re  1885 798410 t. Ueber den 
A bsatz von Eisen erfahren w ir folgendes: „Der 
friiliere lebhafte E xport von Roheisen, sowie Gufs- 
w aaren nach O esterreich-U ngarn  is t infolge der 
hoheren Zoile unseres N achbarstaates fast ganz 
yerschwunden. Dagegen haben die hohen russi- 
schen Zoile den A bsatz an Roheisen nach dort 
nicht einzuschriinken yerm oelit, wohingegen der 
E xport an Gufswaaren und W alzw erksproducten 
nach d o rt sehr beschriinkt worden i s t  Immerhin 
gehen zahlrciche Blechc, D raht, Fafsreifcisen, S tab 
eisen namentlich nach Siidrufsland, woselbst es in 
den Ilafen des schw arzen Mecres und des kaspischen 
Sees erfolgreich gegeń das englische Eisen concur- 
rirt. Sowohl nach Rumanien wie nach Serbien ist 
der A bsatz hiesiger Gufswaaren und W alzwerks- 
a rtike l sow ie auch von Stahlschienen ein ziemlich 
lebhafter und iiber T ries t gelangt deutsches Eisen 
in nicht unbedeutenden Mengen nach der Leyante. 
Im Inland ist es nenerdings gelungen, englisches 
und schottisches Giefsereiroheisen in den nieder- 
schlesisclien Giefsereien erfolgreich zu bekampfen,
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und im Y orjahre is t obcrschlesisehes Gicfscrciroh- 
eisen bis nach Berlin gelangt.

Obcrschlesisclies W alzeisen sowie D rah t und 
W alzrOhren gehen im Inland nach West.cn his 
iibcr M agdeburg und Leipzig hinaus, in den ITafcu- 
pliitzen der Ostsee m acht es den cnglischen und 
rheinisch-westfalischen W erken Concurrenz. Ucber 
S tettin  findet ein nieht unbcdeutender ubersccisclier 
E x p o r t , so namentlich nach den L andem  Siid- 
am crikas s ta t t .“

Im K apitel VI w ird dic Stellung des Vercins 
gegenuber der Berg- und G cwcrbegcsetzgebung und 
im K apitel Y II die A rbeiterycrlialtnissc und die 
soęiale Gesctzgebung besprochen. In bezug auf 
ltcsscrung der A rbeiterverhaltn isse, welche gorado 
in Obcrschlesien bekanntlich viel zu wiinschen 
iibrig la fś t, h a t der Yerein eine sehr scgensreiche 
T hatigkeit entw ickelt. D as letzte K apitel cndlich 
lafst uns noch einen Einblick in das inne©  Ycrcins- 
leben thun.

D er Verein h a t in piingster Zeit einen unver- 
kennbaren Aufschwung genommen; w ir bringen dcm 
an der O stgrenzc unseres V aterlandes postirten 
K am pfcr an seinem F esttagc  dic hesten Gliickwiinachc 
zu weiterem BHihcn und Gedeihen dar.

Zum tlieorofiscilcii Studium (Ier Eloktrotcclmik,
welches in neuorer Zeit ein sclir beliebtes Ziel fiir 
angehende Technikcr geworden ist, m acht eine oflen- 
b a r  berufenc Fedcr in der »clcktrotechni8chcn Zeit
schrift* folgende zutreffende B em crkungen, deren 
Nut.zanwendung au f andere Zweige der Technik 
nicht fenie liegt.

„Nicht nu r die Neuheit und die iibcrraschenden 
Erfolge dieser Disciplin sind cs, welche jungę, streb- 
sarne Leutc anlockt, sondern vor Allem is t es die 
Ueberfillluug au f  allen fibrigen, bcsonders auch den 
teclinischen G cbicten, welche d iejenigen, welche 
nicht einen besonderen B eruf fiir andere Fiieher in 
sieli fiililen, diesem Studium zufiihrt.

Es diirfte un ter solchen Ycrhaltnissen zcitge- 
mafs se in , zu un tcrsuchen , ob wirklich fu r eine 
grofsere Zahl intclligcntcr Leute, welche dio Oplcr 
einer griindlichen wisscnschaftliclien A nsbildung fiir 
dieses Fach au f sich genommen liaben , auch aus- 
reichende A rbeitsgelegenheit in den nachsten zclin 
.Jahren zu. e rw arten  ist.

N ur die grofsten clcktrotechnischcn Gcschafto, 
welche sich m it der Fabricatión elektrischer Ma- 
sehinen und Lampen und der Herstellung von com- 
plicirtcren M aterialien fiir Leitungen besehaftigen, 
w erden das Bediirfnifs fiililen, einen oder im giinstig- 
sten Falle einigc wenige allscitig wisscnschaftlich 
gebildete Jngenicure anzustellcn, und -werden in der
l.agc sein, denselben eine ihren Kenntnissen ange- 
messene Besoldung zu bieten.

Die Zahl solcher Etablissem cnts ist aber und 
mufs, wenn nicht auch hier eine ungcsuiide Uebcr- 
prodnetion eintreten soli, gering sein. Auch fu r die 
Oberleitung sehr ausgedelm ter Beleuchtungsanlagcn, 
z. B. umfangliclier C entralstationen, ferner bei der 
Y erw altung elektrischer Bahnen und in einigen Ge- 
pchiiften, welche sich mit elektro - mctallurgischen 
Processen abgeben, kiinnen ju n g ę  Leute, welche die 
hochste technische Ansbildung genossen haben, an- 
gemesscnc Y erw endung finden. A ber selbst dann, 
wenn die E lektro technik  immer w eitere Gebiete cr- 
o b ert und wenn, wie bestim m t z u hofFen ist, dic 
A nwendung der E lek tric ita t fiir Zwecke der Be- 
leuchtung, der K raftilbcrtragung und in der Chemie 
im mer grofsere Auadehnung gewinnt, w ird doch die 
Zalil derjen igen , welche in diesen yCrschiedenen 
Zweigen eine befriedigende T hiitigkeit finden kon
nen, immerhin keine sehr grofse sein. W irklich ver-

w endbar w erden von den jungen L euten , wclclic 
E lektrotechnik ais Ilaup tfach  stud iren , nu r diejeni
gen sein, welche gleichzeitig p rak tische Geschick- 
lichkeiten und geschaftlichc Erfalirungen besitzen. 
W er zu iiberselien im stande ist ,  ob dic von ihm 
theorctisch richtig  entw orfene Maschine oder Lampe 
auch technisch leicht und billig herzustellen ist, wer 
flott skizziren, gu t construiren und die mechanische 
Ausfiihrung selbst beurtheilen kann, der w ird, wenn 
er dabei einiges E rfindungstalcnt besitzt und fiir ge
schaftlichc Angelegenhcitcn einen offenen Sinn und 
Verstandnifs lia t,  bei redliclicm Strebcn und ge- 
wissenhaftem Fleifsc' in der E lektro technik  eine be
friedigende Lebcnsstcllung wohl zu finden imstande 
sein. A ber auch dies w ird nur so lange der Fali 
sein, ais nicht, wie je tz t  beinahe zu befiircbtcn ist. 
auch hier infolge der iiber Bediirfnifs grofsen Zahl 
technischer Iloohschnlcn schon in der nachsten Zeit 
eine Ueberfiillung eint r i t t , welche naturgem afą aut 
die B csoldungsrerhaltnisse einen ungunstigen Ein
flufs ausiiben wiirde. Schon jetz t aber ist es aufserst 
schwicrig, fiir solche jungo L eute ein Unterkommcn 
zu finden, welche zw ar au f U nivcrsitiiten oder tech- 
nischen llochschulen sich eine tiiclitige physikalische, 
mathematische und chemische Ansbildung erworben 
haben, die aber von dem Maschinenwesen, den Bau- 
wissenschaften oder der chemischen Technik gar 
keine oder nur rcin thcoretische K enntnisse besitzen. 
Dic allcrgrofstcii clcktrotechnischcn Etablissem cnts 
brauchen zw ar fiir die A usfiihrung genauer elek
trischer JIcssungen, pliotom ctrischcr Arbeiten oder 
chemischer Analysen cinigcr oder w eniger nur theo- 
retisch gebildeter A rbcitskriifte, aber deren Stellung 
w ird der N atu r der Sache nach zumeist eine mehr 
untcrgeordnetc sein.

W er dic E lektrotechnik ais Ilaup tfach  seines 
Studiums zu w ahlen beabsic litig t, sollte dies nicht 
thun, ohne v o r Yojlońdung seiner Studien in ' einer 
M asehinenw erkstatt oder in der W erkstelle eines 
Jleclianikcrs und in einem elektrotechnischen In- 
stallationsgcschaft liingere Zeit hindurĆh praktisch 
gcarbeite t zu liaben. W er sich scheut, fiir einigc 
Ja h re  dic Blouse des A rbcitcrs anzulcgen, seine 
Ilandc zu riihren und das Auge zu iiben, der mogę 
lieber der E lektrotechnik fern bleiben, donn er wird 
voraussichtlich nur einer langen K ette von Eut- 
tausehungen entgegengehen, um schliefslich selbst 
im giinstigsten Falle m it einer beschcidcnen Stel
lung fiirlieb nchmen zu miissen.

Ganz anders s teh t es, wenn cs sich darum han- 
delt, w ahrend des akadcm ischen Studiums au f der 
llochschule die giinstigc Gclegenheit zu benutzen 
uiul sich E insicht und Y erstandnifs in die Theorie 
und dic technischcn Anwendungen der E lektrieitats- 
lelirc zu vcrschaffen. T iichtigc Maschinenbauer, 
welche die elektrischen Maschinen und deren An- 
w endung fiir B eleuchtung und K raftubertragung  
ye rs teh en , wcrdbn vicl lcicliter lolinende Stel- 
lungen finden, ais solclie, denen diese Kenntnisse 
fehlcn. Ingenicure, welche auf dem Gebiete der 
Telcgraphio und des Signalweseris g u t unterrichtct 
sind, w erden an yiclcn Stellen, zmnal auch beim 
Staatsbetrieb , sehr gu t vcrw endet w erden konnen. 
An A rehitcktcn, welche gelcrnt haben , auf zweck- 
mafsige und gcsclim aekvolle Anwendung des elek- 
trischen Lichtes bei ihren B auten lliicksicht r/.n 
nehmen, fehlt es zur Zeit noch fast vollstandig. 
TechnischeCheiniker, welche mit den clektro-metallnr- 
gischen Processen oder m it der A nwendung der 
E lektro]yse in der F a rb c re i, D rnckerei, Bleicherei
u. s. w. v e rtrau t s i n d , konnten der chemischen In
dustrie ungemein niitzlich werden. Ebenso steh t zu 
erw arten, dafs in dcm Berg- und Huttenw escn durch 
die E lektro technik  in nicht zu ferner Zeit erheb- 
liche Reform en des B ctriebcs cin treten  w erden, Fiir
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alle diese Falle , denen sich noch manclie andere 
Beiśpiele zufUgen licfsen, sind ab er vo r allen Dingen 
tiichtige K enntnisse des H auptfaches und ers t da- 
neben is t ein gutes V erstandnifs au f elektrotech- 
nischem Gebiet erforderlicli. Die B auptau tgabe der 
elektroteehnischen Abtheilungen an unseren Hocli- 
schulen liegt daher n icht in der Ausbildung berufs- 
miifsiger E iektro techniker, sondern darin , den Stu- 
dircnden der iibrigen Fachabtheilungen Gelegenheit 
zu bietcn, sich neben ihrcm H auptstudium  auch in 
der E lektro technik  sow eit zu inform iren, dafs sie 
im stande sind , auch Aufgaben aus diesem Gebiete, 
welche ihnen in ihrem kiinftigen Berufe begegnen, 
mit Y erstandnifs zu erledigen.

In der gesam mten E lektrotechnik herrsch t zur 
Zeit aber noch an solchcn Leuten ein w irkliehcr 
Mangel, welche im stande sind, umfiingliche praktische 
A rbeiten selbst auszufiihren und zu iiberw achen; es 
fehlt an  Leuten, die zw ar keine grofsen theoretischen 
Kenntnisse, wohl aber neben tiichtiger Handgeschick- 
lichkeit ein ordentliehes Y erstandnifs der einfaclieren 
Gesetze der elektriselien Erscheinungen und der 
W irknngsw eise elektrisclier A ppara te  besitzen. Jungę 
Leute, welche eine gute Lelire bei einem tiichtigen Me- 
chaniker durchgem acht haben und sich dann au f 
einer technischen M ittelschule m it den elektrischen 
Gesetzen imd der E inrichtung und Anordnung elek- 
trischer Maschirien, Lampen, Leitungen \i. s. w. ver- 
trau t gem acht haben, w erden ais W erkfiihrer, Auf- 
sichtsbeam te und zumal bei Ausfuhrung, E inrichtung 
und Y erw altung elektrischer A nlagen der verschie- 
densten A rt aufserordentlich b rauebbar sein. Unsere 
ganze deutsche Technik leidet zu r Zeit daran , dafs 
w ir zw ar einen Ueberflufs an theoretisch liochgebil- 
deten intelligenten Kriitten h ab en , denen tiichtigo 
praktische Erfahrungen und K enntnisse fehlen, dafs 
aber ein fiihlbarer Mangel an solehen Leuten herrscht, 
welche bei einer guten p rak tischen  Leistungsfabig- 
keit doch so viel Sachvcrstiindnifs besitzen , dafs 
man ihnen die Leitung der W erkstatten  und die 
Einrichtung und Inbetriebsetzung beziehentlieh Y er
waltung kleiner und grćifserer Anlagen ohne Be
denken anvertrauen  kann ,“

Die zweite Conferenz zur Yereinbnrung einlieit- 
lichei1 Prii f u ngsmetliodeń fiir Bau- und Construe- 

tions-Materialien
hat am 20. und 21. Septem ber 1. J . in D resden sta tt- 
gefunden. Ueber den V erlauf der Verhandlungon 
entnehmen w ir der »W ochenschrift des osterr. In- 
genieur- und A rchitekten-Yereins« folgendes:

Von Hrn. Prof. Bauschinger beg riifs t, consti- 
tu irte  sich die im Gebaude des konigl. Polytech- 
nikums tagende Versammlung, indem sie genannten 
Herrn zum P ras id en ten , Hrn. Prof. H artig  zum 
Yice-Prasidenten, sowie die IIH. Bomches, D iet
rich, M artens und Olschewsky zu Schriftfiihrern 
wahlte.

Nach einem geschichtliehen Riiekblick au f die 
Ergebnissc der Miinchener Conferenz bezeichnet der 
\o rs itzen d e  die von der standigen Commission ge- 
falsten Beschlusse ais die G rundlage und den Aus- 
gangspnnkt der neuen nun in D resden zusammen- 
tretenden Conferenz. G etreu diesem G rundsatze 
wurden die vo n  cler standigen Commission bearbei- 
teten A ufgaben und gefafsten Beschliisse einer 
neuerlichen B erathung und Priifung unterzogen. In 
die m eritorische B esprechung der einzelnen A uf
gaben (31 an der Zahl) eintretend, w urden 10 der
selben in d e r nrspriiiiglichen Fassung angenommen, 
w ahrend 13 mehr oder w eniger bedentende Aende- 
rungen erfuhren und der Rest d e r standigen Com
mission zum w eiteren Studium und eingehender Be- 
arbeitung iiberwiesen w urde. Indem w ir uns vor-

XI.6

behalten, in einem spateren Bericlite die Aufgaben 
und Fragen der Conferenz ausfuhrlicher zu behan- 
deln, beschranken w ir uns au f die yorlaufige Auf- 
ziihlung derjenigen Elemente, welche zu einem be
sonders lebhaften Meinungsaustausch un ter den Mit- 
gliedern Vei'anlassung geboten haben. Diese sind: 
Aufstellung von Typen fiir F lachstabe aus Kessel- 
blech u. s. w .; Vergleichung dieser Tv’pcn un ter 
sich und m it denjenigen der R undstabe betreffs Ztig- 
festigkeit, Dehnung und C ontraction; Priifung der 
Pflaster- und Scliottersteine aus naturlicliem und 
kiinstlichem M ateriał; Ausdelmung der Proben fiir 
Schweifseisen au f Flufseisen; W ettcrbestandigkeit 
der Ziegel; Priifung der nattirlichen Steine au f 
Frostbestiindigkeit; Aufstellung einer einheitlichen 
N om enclatur der hydraulischen Bindem ittel; Auf- 
suchung einer kilrzeren Methode zur Beurtheilung 
der Q ualitat der hydraulischen Bindemittel, sowie 
Erm ittlung von abgekiirzten Methoden zur Bestim
mung der Volumbestandigkeit derselben; Construc- 
tion eines nonnalen Ram m apparates fiir Cement- 
priifung; Aufstellung von Prtifnngsmethoden zur 
E rm ittlung der Cohasionsfestigkeit der hydraulischen 
Bindem ittel; Y orschlage iiber die D rahtdicke der 
Siebe fiir Cement und Sand u. s. w.

Neben der wissenschaftlichen Behandlung der 
Fragen , ais dem eigentlichen Zweck der Conferenz, 
w urden noch Beschlusse gefafst, welche berufen 
sind, die W irksam keit und T ragw eite  dieser perio- 
dischen W anderversamm lungen um ein Bedeutendes 
zu erhohen. So w u rd e . bestimmt, den Turnus der
selben au f zwei Jah re  auszudehnen (Berlin is t fiir 
1888 in A ussicht genommen), sowie eine aus fttnf 
Mitgliedern besteliende Redactions-Commission (Bau
schinger, B erger, E berm ayr, H artig , T etm ajer) 
m it der A ufgabe b e tran t, eine D enkschrift iiber die 
bisher gefafsten Beschlusse m it ku rzer Motiyirung 
zu verfassen. Diese D enkschrift soli in Druck ge- 
leg t w erden, um an .Regierungsbehorden, Aemter, 
G esellschaften, Fabricanten  u. s, w. vertheilt zu 
w erden, und die von dem Congresse. yertretenen 
G rundsatze zur moglichst grofsten V erbreitung bei 
Producentcn und Consumenten in Deutscliland, 
Oesterreich, Rufsland, F raukreich , der Schweiz
u. a. m. zu bringen. Endlich wurden standige 
Commissionen fiir die Behandlung der einzelnen 
M aterien, a is: Metalle, IIolz, Stein, Cement u. s. w. ge- 
wiililt, m it der Aufgabe, die von der Conferenz zu- 
gewiesenen A rbeiten zu besorgen und dann den 
Bericht zu erstatten .

Itangerhohung der technischen Staatsbeamten iu 
Preufseu,

In Nr. 43 des »Central blattes der Bauverw al- 
tung« is t der folgende Erlafs Teroflentlicht:

„Auf Ihren Bericht vom 5. October d. J . will 
Ich den Konigl. Regierungs - Baufiihrern den R ang 
der Eeferehdarieii und deń Konigl. Regicrungs-Bau- 
m eistern den R ang  der fiinften ltlasse  der htiheren 
Beamten der Provinzialbehorden beilegen. 

Baden-Baden, den 11. October 1886.
gez. Wilhelm, gąez. Maybach.

An den Minister der Bftentl. A rbeiten.“
Zugefiigt sind der Yerfiigung noch zwei Circular- 

e rlasse , welche zur Yerhiitung mifsverstandlicher 
AutFassung das Rangverlialtnifs der Konigl. Regie- 
rungs-B aufuhrerbezw . Banmeister naher auseinander- 
setzen und die Bestimmung iiber die riickw irkende 
K raft des Erlasses enthalten.

Die N achricht w ird in allen technischen Kreisen 
m it Genugthuung begriifst w orden sein.

9
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Hochofeustatistik in Grofsbrilannieu am BO. Sep
tember 1SSG.

Die »Iron T rade  Circular* g iebt iiber die S ta 
tis tik  der engliselien Ilochofen folgcnde Auskunft, 
welche gegenuber den theilweise a rg  iibertriebenen 
N achrichten in bezug au f N iederblasung der Hoch- 
ofen von doppeltem  Interesse ist.

31. Dec. S5. 31. MUrz 86. 30. Juni 86. 30. SepŁ 86.
U eberhaupt vor- 

handen w aren 885 859 859 859
H iervon standen 

un ter W ind . 4 2 1  421 386 867
E s %vurden zw ar seit dem 30. Jun i d. J . im 

ganzen 31 Ilochofen ausgeblasen ; da aber anderer- 
seits dafu r in demselben Zeitraum 12 angeziindet 
w urden, so b e trag t die gesammte Abnahme der im 
B etrieb  befindlichen Ilochofen in dem angegebeoen 
Zeitraum  19.

Statistische Uebersiclit der Production an Kohlen, 
Metalleu mid Salz, der Grofse, Bevolkerung und

Bahnliinge in den Haupt-Industriestaaten.
Zwischen Seite 752 und 753 is t eine Tabelle 

e ingeklebt, welclio eine statistische, yon Professor 
J . v. E hrenw erth  in Leoben zusammengestellte 
U ebersiclit d e r  P roduction  an Kohlen, Metallen und 
S alz , der G rofse, B evolkerung und Bahnlange in 
den H aupt-Industriestaaten  darste llt. W ir haben 
sie nur lose in das H eft eingefiigt, um den Lesern

die Moglichkeit zu geben , dieselbe au f C arton anf- 
zukleben und so die in der P rax is oft yorkommen- 
den Zahlen gleich bei der H and zu haben.

Gcwerbeschule in Hagen.
E s durfte. yiele unserer L eser interessiren zu 

•yernehmen, dafs das franzOsische Unterrichtsmini- 
sterium  sich an die D irection der H agener Gewerbe- 
schule m it der B itte gew andt hat, juugc Franzosen 
au f Kosten des S taa tes F rankreich  ais Schiller 
aufzunehmen. Diese T hatsache eh rt den yerdienten 
D irector der A nsta lt, Hrn. Dr. H olzm uller, ebenso 
wie sie ein Beweis fur die w eite Y erbreitung  des 
guten Rufes derselben ist.

Gesellschaft Cockorlll.
Zwischen dem A ufsichtsrath der Gesellschaft 

Cockerill und dem langJShrigen G eneraldirector 
derselben, E. Sadoine, ist wegen der beabsichtigten 
B etheiligung der G esellschaft an russischen Unter- 
nehmungen eine M einungsyerschiedenheit ausge- 
b rochen, infolge dereń Sadoine sein Eutlassungsge- 
sucli ais D irector einreichte. W ie der »Moniteur 
des in terets materiels* zu berichten w eifs, h a t der 
A ufsichtsrath  in einer am 22. October stattgehabten  
Sitzung un ter A nerkennung der D ienste, welche er 
der G esellschaft seit 20 Jah ren  geleistet h a t, da3 
Gesuch angenommen. Die am 28. October stattge- 
hab te  G eneralyersam m lung h a t in der Person des 
E isenw erkdirectors P reu d ’homme bereits einen Nach- 
folgcr fiir B aron Sadoine gefunden.

Marktbericlit.

Dusseldorf, den 30. October 1886.
Die Gesammtlage des Eisen- und Stahlmarktes 

bietet das erfreuliclie Bdd einer sich ruhig und lang
sam , aber stetig vollziehenden Besserung. Das Ar- 
beitsquantum nimmt entschieden zu und in dem
selben Mafse, wie die Besteller geneigt werden, sich 
zu lieutigen Preisen auf langere Zeit zu decken, 
nim mt bei den W erken die Ńeigung ab, auf Liefe- 
rungsabschlusse fur langere Zeit einzugehen. Wo 
solche uberhaupt jetzt zustande kom m en, mussen 
durchgehends hohere Preise angelegt werden. Der 
gleichmafsige Gang, in welchem diese Wandelung 
zum Besseren — nicht nur bei der Eisen- und Stahl- 
Industrie, sondern auch auf anderen grofsen gewerb- 
lichen Gebieten — vor sieli’ geht, besonders aber der 
Umstand, dafs diese Besserung zu einer Zeit eintritt, 
welche man sonst in der Geschaftswelt gewohnt ist 
ais todte Jahreszeit zu bezeichnen, lafst erfahrungs- 
niafsig darauf schliefsen, dafs n ich t, wie dies bei so 
ubermafsig niedrigen Preisen leicht eintreten kOnnte, 
irgend welche au fseren , schnell yorubergehenden 
EinflCisse auf den Markt eingewirkt haben, sondern 
dafs die Erscheinung von innen heraus durch all- 
mahliche gunstigere Gestaltung des Yerhaltnisses 
zwischen Erzeugung und Yerbrauch erfolgt. Die 
gleichen Erscheinungen zeigen sich auch in den an
deren Landem, in denen die Eisen- und Stahlpro- 
duction einige Bedeutung erlangt ha t; nach den aus 
England vorliegenden Berichten werden dort lur die 
meisten Artikel erheblich hohere Preise erzielt und 
in den Yereinigten Staaten tritt die Nachfrage bereits 
recht dringend auf. Es zeigt sich dabei die auch in 
Deutschland bemerkte Erscheinung, dafs wahrend der

Zeit des stetigen Preisruckganges von den Handlem 
nur das dringend Nothige gekauft worden is t, und 
dafs dieselben jetzt sehr besorgt sind, ihre Lager 
w ieder einigermafsen zu vervollstSndigen.

Das K o h l e n  g e s c h a f t  hatte sich in der ersten 
Halfte des October in der nicht befriedigenden Weise 
fortgeschleppl, liat aber in der zweiten Monatshalfte, 
infolge des hSheren W asserstandes des Rheins und der 
Deckung des W interbedarfs, an Umfang zugenommen. 
Die sich naturgemafs durch den grofseren Bedarf im 
Herbst bildende Lebhaftigkeit des Geschafts ist 
jedoch bislang in der sonst gewohnten Hohe noch 
nicht eingetreten. Bei Beurtheilung des Kohlenmarkts 
im allgemeinen mufs man sich aber huten, die Mei- 
nung lediglich durch die so uberaus gedriickten 
Preise fiir Kokskohlen und Koks beeinflussen zu 
lassen. ' Zur Zeit kann man den Kohlenmarkt bis zu 
einem gewissen Grade in drei Kategorieen theilen. 
Yoran gehen die Gas-  und G a s f l a m m k o h l e n ,  
welche bei von -Jahr zu Jahr stark zunehmender 
Yerwendung und einem sehr stetigen Verbrauch sich eine 
ganz selbstandige Stellung auf dem Markte errungen ha
ben und ihre Preise m it Leichtigkeit behaupten. Da- 
nach kommen d i e H a u s b r a n d k o h l e n ,  welche unter 
dem Einflusse der Jahreszeit die sogenannten Winter- 
preise bedingen; unter ihnen sind neuerdings die ge- 
waschenen Nufskohlen, namentlich fur weitere Ent- 
fernungen, recht begehrt. Die dritte Kategorie end- 
lich umfafst K o k s k o h l e n  und K o k s ,  einen leider 
sehr bedeutenden Theil der Production, welchem es 
unter der gemeinsamen Yerkaufsstelle noch ziemlich 
wohl erging, der aber, nach der Freigebung der 
Preise, jeuen verhangnilsvollen W ettlauf nach unten
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begaim, dessen wir in unserm letzten Berichte ge- 
dachten und der noch śchwere Opfer erfordern wird. 
Ueber die eigentlich treibende Kraft bei diesem Vor- 
gange herrscht weitgehende Meinungsverschiedenheit, 
wobei von der einen Seite dasjenige mit »zwingende 
Gewalt des Angebots* bezeichnet wird, was Andere, 
Yielleicht riehtiger, mit »ansteckende von unklarer 
Auffassung veranlafste Uebereilung« zu benennen sich 
berechtigt halten. Thatsache ist es, dafs eine Reihe 
von Zeehen sich standhaft weigert, die beispiellos ge- 
worfenen Preise fiir Koks anzunehmen.

Mit Rccht diirfte man sehr gespannt darauf 
sein, weichen Einflufs die sprungweiśe Yerbilligung 
des Koks auf die Preise von R o h e i s e n  ausiiben 
wiirde, und zwar wurde ein weiterer Niedergang 
ziemlicli allgemein ais wahrscheinlich angesehen. 
Gegen diese naheliegende Voraussetzung haben sich 
die Preise nicht allein behauptet, sondern es ist so
gar fiir Q u a 1 i t  ii t  s p u d d e 1 e i s e n vom Siegerland 
eine Erhohung yon 1 bis jl?/l ^  gemeldet. Der 
yorerwahnte Umstand giebt einen unzweifclhaften 
Beweis dafiir, dafs die Kauflust wieder reger ge- 
worden ist und dafs die Verhaltnisse in der Eisen- 
industrie sich gebessert haben. Die Yorriitlie an 
den lloehofen in Rheinland, Westfalen und Nassau 
an Puddel-, Spiegel- und Bessemereisen haben im 
September um 1760 t  abgenommen, sie sind iiber- 
haupt yerlialtnifsmafsig so gering, dafs bei der 
yoraussiclitlichen Dauer des lebliafteren Geschafts die 
Aufzehrung derselben schneller, ais man glaubt, 
erfolgen konnte. In G i e f s e r e i r o h e i s e n  ist das 
Geschaft bei flottem Absatz derart Jebhafter ge- 
worden, dafs ein Preisaufschlag yon etwa 2 J l  mit 
Erfolg hat durchgefiihrt werden konnen. Es lningt 
diese Besserung wohl theilweise auch mit dem Um- 
stande zusammen, dafs das Lusem burger Syndieat 
seine Thatigkeit aucli auf Thomas- und Giefsereieisen 
ausgedehnt hat. In S p i e g e l e i s e n  sind dem 
Siegorlande nicht unbedeutende Auftrage zugegan- 
gen. Endlich ist noch auf die Besserung der W arrants 
und die Festigkeit des Marktes in Hamatiteisen in 
England hinzuweisen, dabei aber zu bemerken, dafs 
die Stimmung auf dcm deutschen Markte sieli seit 
langerer Zeit bereits ais unabhangig von den Yor- 
gangen in England erwiesen hat, dafs demgemals 
die hier je tz t lierrsehende festere Stimmung lediglich 
auf die innoren Yerlialtnisse zuriickgeftihrt werden 
mufs.

Die Preise der E i s  en e r z e  im Siegerlande 
waren, abweichend von den Preisen der Roth- und 
Brauncisenerze im Nassauischen, seit E intritt der 
Frachtermafsigung — 1. August a. c. — nocli ge- 
fallen. Wahrend die Grubenbesitzer im letzteren 
Bezirk dic Halfte der Frachtermafsigung fiir sich 
in Anspruch gonommen haben, w ar das Angebot 
der_ Siegener Erze ein so s ta rk e s , dafs noch unter 
Juli-Preisen yerkauft -worden ist. Der Yerbrauch im 
Siegerlande selbst ist nicht zuriickgegaiigen, die 
Forderung hat nicht zugenommen, und es liifst sich 
daher das Weichen der Preise nicht anders ais 
durch den Einflufs der allgemein riiekgangigen Be- 
wegung erklaren. E rst in den letzten 14 Tagen 
ist eine bessere Stimmung auch im Siegerlande ein- 
getreten, die Preise sind durchgehends um einige 
Mark gestiegen, und da auf den Gruben keine Vor- 
riithe lagern, so wird die Besserung wohl anhalten. 
So m o r r  o s t r o  -Erze berechnen sich, infolge ge- 
stiegener W asserfrachten, loco Hiitte um etwa 1 J l  
hoher.

Fiir S t a b e i s e n  halt die in den letzten Berichten 
bereits durch die Statistik erwiesene starkere Nacli- 
frage an. Wenn die Zunahme der Specificirungen 
mi September, im Yerhaltnifs zu dem gleiclien Zeit- 
raume des Yorjahres, weniger sta rk  ist wie in den

Vormonaten, so liegt dies in dem Umstande, dafs 
mehrere kleinere W erke, aber auch ein grofseres 
W erk, welches stark  in Stabeisen arbeitete, ihre 
ausgesprochene Absicht, das Geschaft in Stabeisen 
einzuschriinken, im September zur Durchfiihrung 
gebracht haben.

Die Statistik pro September ergab folgende 
Zahlen: iS86 . 1885

Tonnen
Monats-Production . . , 24 454,064 24 861,284
Versandt . . . . . . .  25 026,680 23 861,855
Neu eingegangene Bestel-

lu n g e n ................................. .. . 24130,660 24 400,840

Im Kleinyerkehr werden bereits mit Erfolg 
liohere Preise bedungen; die Yerliandlungen iiber 
grofsere Abschliisśe bleiben einstweilen in der 
Schwebe, da die meisten Werke sich entschieden 
weigern, die bisherigen Preise anzunehmen. Bei 
Stabeisen ist es besondei's auffallend, dafs sich die 
Besserung in demjenigen Jahresabschnitte yollzieht, 
der in der Regel mit einer Abnahme der Bestellun- 
gen der stillen Zeit des Jahresschlusses yoranzu- 
gelien pflegt.

F ur B l e c h e  geniigt die Beschaftigung auf den 
meisten Werken, obgleich das Geschaft im ganzen 
durch das Darniederiiegen des Schiffbaues ungiinstig 
beeinflufst wird. Fiir F e i u b l e c h e  hat sich die 
Nachfrage, und demgemafs auch die Arbeit, so er- 
freulich gesteigert, dafs ein Preisaufschlag yon 
etwa 3 J t  hat durchgesetzt werden konnen.

In S t  a h 1 w a 1 z d r  a h t  haben sich die Auftrage 
zu mafsig erhohten Preisen noch betrachtlich gemehrt, 
so zwar, dafs das Flufseisenmaterial — sogenannte 
D r a h t k n i i p p e l  — fiir das laufende Jah r giinz- 
lich und fur das erste Yiertel des kommenden 
Jahres bereits grOfstentheils zu etwa um 3 Jl- 
gestiegenen Preisen ausverkauft ist. Der inliindische 
Bedarf dagegen liifst noch zu wiinsehen iibrig, da 
die Dralitziehereien und Stiftfabriken, wenigstens 
theilweise, noch ungenugend beschiiftigt sind. Aus 
diesem Grunde ist auch in E i s e n d r a h t  die Auf- 
besscrnng nur insoweit ffihlbar geworden, ais zu 
den letzten niedrigsten Preisen heute nicht mehr 
anzukommen ist.

Das S c h i e n e n  g e s c h a f t  zieht gegen wiirti g 
die Aufmerksamkeit aller Kreise, yelche ein Inter
esse an der Stahl-Industrie nehmen, um so 
mehr auf sich, ais dasselbe fast nur noch nach 
den internationalen Beziehungen beurtheilt wird. 
Yon diesem Gesiclitspunkte aus bietet sich die er- 
freuliche Erscheinung, dafs auf dem W eltmarkt eine 
entschiedene Erhohung der Preise eingetreten ist. Es 
ist dies eine natiirliche Folgę der zahlreichen am 
Markte befindlichen Auftrage, die in ihrem ganzen 
Umfange nicht zur allgemeinen Kenntnifs gelangen, 
da, wie wir bestimmt wissen, bedeutende Auftrage 
von Amerika unter der Hand in England unterge- 
bracht worden sind. Die englisehen Werke haben 
demgemafs die Preise fiir Stahlscliienen bereits um
7 bis 10 sh. erhoht, In Deutschland haben die 
Preise sich, wegen einer vom Auslande ausgehen- 
den, wie es scheint, tendentiosen Coucurrenz, 
yorliiufig nur wenig gehoben; gewisse Yorgange 
lassen jedoch die Annahme ais berechtigt er- 
seheinen, dafs sieli in diesen Yerhaltnisseu bald 
eine Aenderung zum Bessern yollziehen wird. 
Uebrigens sei hierbei bem erkt, dafs die s. Z. 
gemachten Mittheilungen iiber die yon deutschen 
Werken bei Lieferungen nach dem Ausland ge- 
stellten aufserordentlich billigen Preise auf Ueber- 
treibung beruhten. Zu dem damals von den 
Zeitungen genannten Sehundpreise sind von deut
schen W erken , selbst zu den schlechtesten Zeiten, 
keine Schienen geliefert worden.
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In den M a s c h i n e n f a b r i k e n  b a t sich fast 
durchgehend die Beschiiftigung gem ehrt, eine Besse- 
rung  der P reise  is t au f diesem Gebiete jedoch noch 
nich t eingetreten. Die E i s e n g i e f s c r o i e n  sind 
ganz besonders in  Kohrengufs flott beschiiftigt.

Die Preise stellten sich wie folgt:
Kohlen und Koks:

F la m m k o h le n ...........................J l  5,20— 6,00
Kokskohlen, gewaschen . . . »  2,80— 3,20 

» feingesiebte . . » -  —
Goke fur Hochofenwerke . . » 5,00— 6,00

* » Bessemerbetrieb . . » — —
Erze:

R o h s p a th ......................................» 7,20— 7,60
GerOsteter Spatheisenstein 
Somorrostrof.o. b. Rotterdam  . 
SiegenerBrauneisenstein.phos-

p h o r a r m ................................
Nassauischer Rotheisenstein 

mit ca. 50 % Eisen . . .
R oheisen:

Giefsereieisen Nr. I. . . .
» » II. . . ,

» III. . . .
Qualitiits-Puddeleisen . . .
Ordin&res » . . . .
Bessemereisen, deutsch. Sieger-

1 and er, g r a u e s ......................
Westfal. Bessemereisen . . .
Stahleisen, weifees, unter 0,1 % 

Phosphor ab Siegen . . .
Bessemereisen, engl.f.o.b.West-

k i i s t e ......................................
Thomaseisen, deutsches . .
Spiegeleisen,10—12% Mangan, 

je nach Lage der Werke . 
Engl. Giefsereiroheisen Nr. III 

franco R uhrort . . . .  
Luxem burger, ab Luxemburg .

» 10,00-10,80 
» 11,80-12,00

» 8 ,0 0 -  8,50

» 49,00-51,00 
» 47,00
» 45 ,00-46,00 
» 40,00-42 ,00  
» 38,00-39,00

>45,00
» 47,00—49,00 

» 40 ,00-42,00

sh. 43,6 -  
J l  38,00-

-45,6
-40.00

45,50—47,00

51,00-
29,00

-52,00

Gewalztes Eisen:
Slabeisen, westfalisches . . J l  90,00—95,00 
Winkel-, Faęon-u.Trager-Eisen (Grundpreis) 

zu ahnlichen Grundpreisen 
ais Stabeisen mit Auf- 
schliigen nach der Scala.

Bleche, Kessel- ^  132,00-135,001 
» 125,00—128,00secunda 

» dunne . »
Draht, Bessemer-

5,3 mm . » 
» aus Schweifs-

123,00—130,00 Grund
preis,

95,00 ab W erk “ I3ge 
gegen baar V. , ocala.

eisen, ge-
wOhnlichor » 98,00 

besondere Qualitaten —

Schon in der Einleitung zum Marktbericht be- 
merkten w ir, dafs sich in G r o f s b r i t a n n i e n  die 
Lage der Eisen- und S tahl-Industrie  erfreulich ge- 
staltet. Nicht blofs uber den Roheisenmarkt, sondern 
auch iiber das Geschaft in fertigem Eisen liegen bei- 
nahe aus allen Bezirken giinslige Berichte vor. Ais 
Beispiel fuhren wir an, dafs im Norden von England 
und in Gleveland die Producenten sich nicht geneigt 
zeigen, sehr viel zu verkaufen, da sie mit Auftragen 
gut Yersehen sind und die Ueberzeugung haben, dafs 
sich eine wirkliche Besserung vollzieht. Die Ver- 
schiffungen in diesem Bezirk sind in diesem Monat 
so bedeutend, ais je einmal im Laufe der letzten 
3 Jahre. Auch in Schottland w ird die L age ais be- 
friedigend betrach tet, denn cs ist im Schiffbau, so
wie im Eisen- und Stahlgeschaft ein Aufschwung 
eingetreten. Yon gutem  Einflufs is t der Umstand, 
dafs die Zahl der im Betrieb befindlichen Hochofen 
sich nicht verm ehrt, sondern elier verm indert h a t; 
es sind 25 Hochofen w eniger im G ang ais v o r einem 
Jah re .

II. A . Bueck.

Y ereins-Naclirichten.

Yerein deutscher E isenhU tten leute .

Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.
Duesberg, Victor, Ingenieur, Bochum, A lleestrafse 21. 
Hegemann, H., B etrieb s-In g en ieu r, Georgshiitte bei 

Burgsolms.
Klałte, O., Ingenieur, Eisenhiitten - Actien - Yerein 

Diidelingeu in Lusem burg.
Luhrmann, Fr. W,, Ciyil-Ingenieur, Wetzlar.
Philipp, Otto, Ingenieur, Berlin W. 62, Wichmann- 

strafse  14.

Iieifner, J., Ingenieur, The Snead & Co. Ironw orks, 
Louisyille, ICy. (Nordam erika).

Schrader, Oskar, G eneraldirector, Gleiwitz. 
Sudhaus, W ., D irector der łla th ilden liiitte  bei 

H arzburg.
Turk, D., Ingenieur, K ladno (E isenw erk), Bohmen.

T e r s t o r b e n :
Fechner, Louis, Koln, H um boldtstraise 34.

A u s g e t r e t e n :
Dulhetier, IV., Consul, Bonn, G riiner W eg 66.
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Biiclicrscliau.

Musterbuch fu r  Eisenconslructionen. Herausge- 
geben vom Verein deidscher Eisen- und Slalil- 
induslrieller und bearbeilet yon C. S c h a 
r o  w s k y ,  Civilingenieur in Berlin. Erster 
T heil, 1. Lieferung. Leipzig und Berlin. 
Verlag und Druck von Otto Spamer.

Nach langerem llinhaltcn ist die erste, die 
»Śąulen« behandelnde Lieferung dieses Werkes, 
mit. dessen Zwecken diese Zeitschrift sich schon 
hśiufigcr beschaftigt hat, nuninehr erschienen. Gliick- 
licherweise kann aber in diesem Falle das Spriieh- 
worts »Was lange wiihrt, wird gut« mit yoller Be- 
rechtigung in Anwendung gebracht werden. Wir 
kiińnen der uns vorliegcnden Lieferung in allen Be- 
ziehungen nur das vollst.e Lob spenden.

Der Ilauptzweck des *JInsterbuchs«e ist bekannt- 
licli der, in demselben Architekten, Bauunternehmern, 
Maurer- und Ziinmermeistoni, weleben das Iintwerfen 
und Berechnen vort Eiseneonstrnctionen '/,u miilisam 
oder in vielen Fallen nnbekannt ist, ein lliilfsbuch 
zu bieten, um mit dessen Anwendung Eisen mit 
gleicher Leichtigkeit wie Stein und IIolz ais Ban* 
materiał verwenden zu konnen. Zum Untcrschiede 
yon den bisherigen Iliilfsbuchern, in weleben meist 
nur die Methoden zur Bestimmung der Dimensionen 
yon Eiscnconstruetionen gegeben sind, sind in dom 
vorliegenden Musterbuch fiir ganz bestimmte, in der 
Baupraxis rcgolmiifsig wiederkehrende Falle die 
detaillirten Constrnctioncn mit Angabc der zu ver- 
węndenden Profile dargestellt, so dafs auch ein mit 
der Technik der Eisenconstructionen nicht. ver- 
trauter Maurermeister die gegebenen Muster ais 
Yorbild benutzen kann.

Zur besseren Orientirung recapitulircn wir noch 
kurz die Anordnung des Gesammt-Inhaltcs. Das 
Musterbuch besteht aus zwei Theilcn, von denen 
der erstere folgende fiinf Abtheilungen enthalt:

: S ii u 1 e n ,
D e e k e n ,
Dii  cli e r ,
T r  e p p o n , 
k l e i n e r e  B r u c k e n .

Wahrend im e r s t e n  T h e i l  die einzelnen Bau- 
theilo hearbeitet sind, cnthiilt der z w e i t e  T h e i l  
vollstiiudige Entwiirfe von kleineren und grofseren 
Hauwerken, bei denen das Eisen vorherrschend ais 
Baumaterial verwendet ist.

- Dank der Opferfremligkeit einer Keihe griifse- 
rer Werke, welche namhafte Beitrage a  fonds perdu 
gezeichnet haben, konnte der Preis im Buchhandel 
iiufserst niafsig nonnirt werden. Trotz der elegan- 
ten Ausstattung betragt derselbe nur

fiir jede Lieferung des 1. Theils brochirt 1,50 M  
fiir den ganzen 1. Theil . . . . . . .  6.— „
fiir den genzen 2. Theil . . . . . . .  10,— „

Das Musterbuch, das in erster Linie f o r d o r n d  
a u f  d i e  A n w e n d u n g  d e s  E i s e n s  w i r k e n  sol i ,  
kann nur dann seinen Źweck erreichen, wenn es die 
ausgcdehnteste Yerbreitung findet, und in diesem 
Sinne nach besten Kraften helfend mitzuwirken, ist 
die Pflicht eines Jeden , dem es um das Gedeihen 
unseres Eisenhiittengewerbes zu thun ist.

XI.G

Jahres-BericM iiber die Leistimgen der chemkchen 
Technologie mil besonderer Beriicksichtitjung 
der Gewerbedatidik fiir das Jahr 1885. 
Jahrgang 1 bis XXV bearbeilet von R. v o n  
W a g n e r .  Forlgesetzt von Dr. F  e r  d i n a n d 
F i s c h e r .  XXXI. oder neue Folgę XVI. 
Jahrgang. Mit 478 Abbildungen. Leipzig, 
Verlag von Otto Wigand, 1886.

Der schon vor einiger Zeit mit hnchst aher- 
kennenswerther Piinkt.lichkeit erschienene Jahres*; 
Bericht iiber die Leistungen der chemiśclien Tech
nologie fiir das verflossene Jah r reiht sieli den 
friiheren Banden in wiirdigster Weise an. Der Um- 
fang des Bandes, welcher d. J . 1375 Seiten umfafst. 
ist ein handgrciflicher Beweis fiir die gewaltige 
Thiitigkeit unserer Zeit auf den yerschicdenen Ge- 
bicten der Technologie. Je  mehr aber auf einem 
Gebiet geleistet wird, lim so mehr mufs jeder Eihzelne 
es sich angelegen sein lassen, den Erzeugnisseu von 
Wissenschaft und Praxis auf dem Fnfse nachźu- 
folgen. Es liegt aber auf der IIand, dafs es fiir 
den Einzelnen, der seiner taglichen Beschaftigung 
obliegen m ufs, keine leichte. A ufgabe is t, sich mit 
den sich iibersturzenden Erfindungen bekannt zu 
machen, und so wird er sich sehr freuen, wenn ilini 
diese Aufgabe durch den yorliegenden Bdricht des 
Dr. Ferdinand Fischer wesentlich erleichtert wird. 
Die Uinsicht, mit welcher der Verfasser seine Auf- 
gabc gelost hat, verdient bei der riesigen Fiille des 
Materials und der Yielseitigkeit des beherrschten 
Gebietes aufserordentliche Anorkennnng.

Der neue Band ist geeignet, dem stets sich 
hohen Ansehens erfreuenden W erke neue Freunde 
zuzuftiliren.

Diredory to the Iron and Steel Works of the 
United States. Embraeing the Blast Fur- 
naces, Rolling M ills, Steel W orks, Forges 
and Bloomaries in every stale and terri- 
lory; also, lists of W irc Mills, W ire Nail 
W orks, Car-Axle W orks, Gar-Wheel W orks, 
Carbuilders, Locomolive W orks, W rought 
Iron Pipę W o rk s , and Cast Iron Pipę 
W orks. Prepared and published by the 
American Iron and Steel Association. Phifa- 
delphia Nr. 26 1 , South Fourth Street. 
Priee 3 $ .

Dieser ausgezeichnete in dieser Zeitschrift schon 
mchrfach besprochene Fubrcr durch die Eisen- und 
Stahlwerke der Vereinigten Staaten, welcher zuletzt 
yor 2 Jahren ausgegeben worden is t ,: liegt wiederum 
in neuer Auflage vor uns. Infolge der gedriingten 
Ausdrueksweise enthalt das 207 Seiten starkę Buch 
cinc ungeheure Menge von Materiał. Aus don 
wenigen Zeilen, welche die Beschreibung eines 
Werks enthalten, erhalten wir sozusagen ein volt- 
standiges Bild desselben; bei einem Hochofenwerk 
erfahren wir z, 13. die Zahl der Hochofen, ihre 
Ilauptabmessungen, ob W asserkraft vorhandeiv, 
Alteri bedeutende Keparaturen, Brennmaterial, Erze, 
Leistungsfahigkeit, Darstellung besonderer Quali- 
taten u." s. w.'

10

I. Abth.
II. ,

III. „
IV. „
V. „



764 Nr. 11. „S T A H L  UND EISEN." NoYcmbcr 1886.

Eine aus dem Buclie entnommene statistische 
Uebersicht iiher dic Eisen- und Stahlw erke der 
Vereinigten S taaten  ist bereits au f Seite 671 v. Nr. 
m itgctheilt; ebendaselbst is t auch die s ta rk  Aus- 
dehnung und Zunahme der H iittenw erkc, nai „ltlicli 
d er S tahlw erke bcsprochen. D er biedere E urppaer, 
w elcher un ter dem D ruck der lientigen Gcschafts- 
Ycrhaltnisse schw er le idet, mufs von Neid erfiillt 
w erden , wenn er die w underbaren Fortsch ritte  er- 
b lick t, welche die nordam erikanischcn Iliłttenleute 
in den letzten zwei Jah ren  gem acht haben.

D as Buch is t filr Jed en , der das Eisen- und 
Stahlgow'evbe der V ereinigten S taaten durch Stu
dium und durch Bereisung kennen lernen w ill, ein 
u n en tb ehrliches Hiilfsmi tte l.

Ueber das Friedrich Siemenssche neuc Heizverfaliren 
mit freier FlammenenlfaUung. Von G u s t a f  
W e s t  m a n ,  HiUteningenieur in Stock- 
liolm. Mit 1 Tafel. Berlin, Druck von 
Leonliard Siniion.

Y erfasser g iebt dic in teressante Zeichnung 
eines nach den neuesten Erfahrungen von Friedrich 
Siemens construirten Glasschmelz-W annenofens fiir 
200 t  Fassungsvcrm ogen und theilt die U ntcrsuehun- 
gen m i t , um die W arm everhaltnisso desselben 
w issenschaftlich żu uutersuchen. Die Ergebnisse, 
au f welche wir an dieser Stelle nicht w eiter ein- 
zugehen yerm iigen, weil sic ein dircctes Interesse 
nur fu r den Glassehmclzer b es itz t, sind dazu ge
eignet, die hohen und unbestreitbaren  Y erdienste, 
welche Friedrich Siemens sich au f diesem Gebietc 
des Sclmielzofenbaues erw orben ha t ,  in glanzendcr 
W eise zu bestatigen.

Im II. Theile bescliaftigt der Y erfasser der 
Flugschrift — ais eine solche is t sio in die W elt 
gesetzt — sich mit der Li t r  m a n  nschen K r i  t i  k  iiber 
das Siemenssche IIeizverfahrcn mit freier Flammen-

cn tfa ltu n g , welche im A prilheft von »Stalil und 
Eisen* erschienen ist. D a es uns fern lieg t, dic 
eben begrabene S treitax t w ieder hervoraisuchcn, 
so iibergehen w ir diesen Theil und geben nur dic 
»Schlufsbcmerkung« w ieder. Dieselbe lau te t:

„Dem eigenen G utachten des L esers iiberlasse 
ich hicrnacli zu beurtheilen , ob und inwiefern die 
L.(iirmann)schen E rgussc von der Reclame des
S.(iemens) seine von Steinmann hergenommencn 
Berechnungcn des S.(iemens)scben R egenerativ-Prin- 
eips eine richtige G rundlage haben.

D a es m it dem Zwecke dieses A rtike ls , die
S.(iemens)sche Theorie der freien Flammenent- 
w icklung wissenschaftlich und reehnungsm afśig zu 
begritnden, nieht yere inbar is t ,  so w er de ich die 
L.(urmann)sehcn Beweisfiihrungen fiir den ilangcl 
einer Erfindung von Seiten S.(iemens)’ nicht bcriick- 
sichtigen; so viel durfte ich mir jedoch crlaubcn 
zu erwahnen, dafs es rich tiger gewesen w a rc , eine 
andere Zeitschrift ais »Stahl und Eiscn< zu einem 
personlichen S treite  zu wahlcn, da  man doch heutigon 
Tages von jedem  Eisenhiittcnm ann annehmen darf, 
dafs er nicht das ais richtig  an erk en n e , w as nur 
behauptet, sondern nur das, w as auch bewiesen 
w ird .“

Die Nichtberiicksichtigung der L.(iirmann)schen 
Beweisfuhrungen fiir den Mangel einer Erfindung 
von Seiten S.(iemens)! ha t jedenfalls d e riV orzugder 
Be(|ucm lichkeit, sio sei dcshalb hier festgeheftet, 
weil sic das Zitgestandnifs enthalt, dafs eine W ider- 
legung der Lurm annschen K ritik  durch W . n i c h t  
erfo lg t ist.

W enn kein Mangel an einem Erfindungsgedan- 
ken in der das neue IIeizverfahren betreffenden 
Patentanm cldung Nr. 2191 vorhanden w are , wiirde 
das K aiserliche P aten tam t d a rau f ciii P a ten t ertheilt 
haben. W enigstens aber wiirde Hr. Siemens der 
w iederholten Aufforderung des H rn. L iirm ann, den 
W ortlau t dieser Anmcldnng den I.escrn zur eigenen 
Bcurtheilung mitzntheilen, nachgekommen sein.
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