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l)ie Eiseiiiiuliistrie der Yereinigten Staaten.
Yon Dr. E. Reyer, a. o. Professor an der UnWersiliil in Wien.

I n h a l t s - U e b e r s i c h t :

I. Jloheiseii. Ueberblick. Antheil Pennsyltaniens. Sieg des Anthracits iiber die Hólzkohle in Atnerika
und Europa. HShe der Oefen. Mittlere Leistung. Ausbringen. Kohlenrerbrattch. Roheiseu- 
darstellung und Yerbrauch. Productionsgeschichte der wichtigsten Eisenslaaten.

II. Sciimiedelsen. Sieg der Walswerke iiber die Hammer. Geschiehte der Darsłellung und des Yerbrauchs.
Die Eisenkrise (1873). Pennsylranieńs Bedeutung.

III. StnhI. Einleitung. Gufsstahl. Geschiehte dęs, IlessemerslaMs. Miitłere Jahresleistung. Siemens-Oefen.
Pennsgloaniens Stelluny. Geschiehte der Stahldarstellung und des Yerbrauchs.

IV. Scliicnen. Geschiehte. Yerdriingung des Eisens durch Stahl. Das Stahlzeilalter. Production und Einfuhr.
Pennsgh-aniens Bedeutung. Europuische und amerikanische Schienenproduction.

V. Eisenverarbeit u ng. Grobschmiedegewerbe. Nagelfabriculion: Production, Leistung pro Arbeiter, Ver-
gleicli mit Deutschland, Nagelpreise und -cerbrauch. Drahtfabrication: Deutschlands Antheil, Yer
brauch. Sihneidewerkseuge: Concentration des Gewerbes, bedeutendste Fabricanten. Eisenbriicken. 
Eisenrohren und dereń Yerbrauch im Petroleumgebiet.

VI. Proiluctlonswerth. ilenschen- und Maschinenkraft der Eisendarstellung und Yerarbeilung. Yergleieh
mit den fibrigen Gewerbsziceigen der Yer. Staaten. Arbeiterzahl und Maschinenkraft.

VII. E infulir mul Zoll. Geschiehte. Wecliselbeziehungen.
VIII. 1’reisgescliichte. Geschiehte der Śelbstkosten.

I. Roheisen.

e be r b l i c k .  Im Jalire 1886 bezifferl 

|j5 sich die jahrliche Leistungsfahigkeit 
sammtlicher Hocliofen der Yereinig- 

ten Staaten auf 9 Millionen Tonnen, 

der 1475 Walzstrafsen auf naliezu 7 Millionen 

Tonnen und der 27 Dessenierwerke mit 58 Con- 

vertern auf3,7 Millionen Tonnen. 1880 beschaftigte 

die gesammte Eisendarstellung* 141 000 Arbeiter, 

welclie 55 Millionen Dollars Lolin bezogen, das 

in den Eisen- und Stahlwerken angelegle Kapitał 

Wurde 1880 auf 231 Millionen Dollars geschatzt

* Unter Eisendarstellung fasse ich, dem Census 
der Yereinigten Staaten geniiifs, die Erzeugung von 
Roheisen, Schmiedeiseu und Stahl zusammen einsclili 
der Walzfabricate.

I.;

(eine Suinme, welclie den Werth der engliselien 

Eisenwerke weit iibertrilTl),* der Werth der Eisen- 

und Stahlerzeugung endlich bezifferte sich 1880 

auf 303 Millionen Dollars, liiervon 81) Roheisen, 

147 Schmiedeisen und 67 Millionen Dollars Stahl.

Yon dieser gewaltigen Menge deckte P e m i 

sy lv a n i  en,  welches doch nur 9 ^  der ge- 

sammten Einwohnerschaft der V. St. beherbergt, 

naliezu die Haifte. In den ersten Jahrzehnten 

unseres Jahrhunderts beherrsclite der besagte 

Staat aufser der Eisenproduction auch die Miiilerei 

und Spiritus-Fabrication; in neuester Zeit hat er 

jedoch seine erste Stelle in der Miiilerei an 

New-York und die der Spiritus-Fabrication 

an die westlichen Staaten abgegeben und be-

* Der Werth der englischen Eisenwerke wurde
1875 zu 29000000 X eingeschatzt

1



2 Nr, 1. „ST AII L U  ND EISJEN.* Januar 1887.

liauptct derzeit nur noch die Herrsóhaft Ober dio 

Eisen-Fabricątion. Wie Michigan der erste Holz- 

staat, Illinois der grofste Sćhiachtereistaat und 

Massachusetts der bedeutendste Textilstaal, so 

ist Pennsylvanien der lierrschende Eisenstaat. 

Wahrend die Eisenerzeugung und -verarbeitung 

der anderen grofsen Eisenstaaten nur wenige 

Procent der gesamtnten Industriewerthe der be- 

treffenden Gebiete deckt, machen die Eisenwerthe 

von Pennsylvanien etwa den vierten Theil aller 

Industriewerthe dieses Staates aus, wie man ans 

dem Vergleiche der z we i wichtigsteń Gruppen 

der Eisenindustrie mit der gesanimten Production 

ersieht.

1870 | 1880

Mili. Doli. Gold

Gesaramtwerth der Industrieproducte
von Pennsylvanien........................ 570 745

Eisen- und Stahl-Darstellung . . . . 109 145
Maschinenfabrication (und Gielserei) 24 35

Von den bei der Eisendarstellung der V. St. 

beschaftigten 141 000 Arbeitern beherbergt Penn- 

sylvanien 58 000 Kopfc, uberdies beschaftigt das 

Grobschmiedgewerbe dieses Staates nach der Be- 

rufsstatistik 20 000, und seine ubrige Eisenver- 

arbeitung 35 000 Arbeiter, so dafe der Staat 

113 000 Mann stellt, welche dem Eisengewerbe 

dienen.

Die Bedeutung der einzelnen Eisenindustrie- 

zweige in diesem Staate ist aus der folgenden 

Zusammenstellung ersichtlich (Census 1880).

Zahl
der

Betriebe

Arbeiter-

Zahl

Proioctions- 

fferth 

Mili. Doli.

Gesatnmte Industrie 1880 31 230 387 000 745
Eisen- u. Stahldarstellung 366 58 000 145,6
H am m er............................ 19 630 1,1
Grobschmiedo...................
Maschinenwerkstatten und

? 20 300 (10)*

Giefsereien.................... 748 24 000 35
Nahmaschinen.................... 7 500 0,6
N a g e l ................ ... 9 100 0,3
Bolzen und Nietcn. . . . 17 1 640 2,6
D r a h t ................................ 5 120 0,4
Urahtfabricate................... 35 358 0.76
Schneidewerkzeuge. . . . 
Yerschiedene Stahlartikel

61 2 076 2,6

(Hardware)................... 68 2 580 3,7
7 1250 1,65

F e ile n ........................; . 26 610 0,6
Schmiedeisen-Rohren . . 20 130 0.2
Dampf- und Heizapparate 14 270 0,5
Eisenbriicken.................... 7 870 1,76
Scbufswaffen................... 8 180 0,2

Ich bespreche im folgenden die gesch i ch t-  

lic lie  E n t w i c k l u n g  der E i s e n i n d u s t r i e

* Ich veranschlage die Production der Grob- 
schmiede mit kleinem Betriebe, welche im Census 
nicht notirt worden, nur z u 500 $ pro Jahr.

mit fortwahrender Bezugnahme auf diesen leitenden 

Staat.

Die amerikanische Eisendarstellung beginnt 

bald nach der Besiedelung des Landes. 1607 

sendet die London Go. eine Truppe von Eisen- 

und Glasarbeitern nach Jamestown, urn daselbst 

diese Industriezweige einzurichten. 1608 wurde 

bereits die erste Roheisen-Probe nach London 

geschickt. 1620 zogen mit anderen Auswanderern 

auch 40 Eisenarbeiter von Sussex nach Yirginia; 

im Laufe eines Jahres hatten sie die Fabrication 

in Gang gebracht, im folgenden Jalir wurde aber 

die ganze Ansiedlung von Indianern niederge- 

metzelt. 1643 errichtete W i n t b r o p  in Lynn 

(Mass.) ein Eisenwerk* und 1646 bekam Leon- 

l i a rd ,  der dieses Werk leitete, den Auftrag, 

einige Eisenkanonen zu giefsen; aber all diese 

Unternehmungen wolllen nicht recht gedeihen, 

erst im folgenden Jahrhunderte wurde die Eisen- 

vcrarbeilung lebensfahig. 1702 wurde ein Hocli- 

ofen in Massachusetts (Pembroke) gebaut, 1716 

folgt R u t t e r s  Eisenluitte, 1726 errichtete Kur t z  

einen Ofen imostlichen Pennsylvannien (Harrisburg). 

1750folgten H ube r s  undSauersEisengiefsereien 

im ostlichen Pa. und nun traten, wie man ersieht, 

unter lebhafter Mitwirkung der deu t s chen* *  

Ansiedler und Techniker so viele neue Eisenwerkc 

ins Leben, dafs die gedeihliche Entwicklung dieser 

Industrieen dem Mutterlande bedenklich erschien. 

Im englischen Parlamente wurde (1719) die Ent- 

fallung der Golonieen mit ernster Besorgnifs ver- 

folgt und betont, die Entwicklung der ameri- 

kanischen Industrie liabe die Neigung, die Ab- 

hangigkeit der Colonieen von England zu lockern. 

Nur energische Yorstellungen von Seite der 

Amerikaner konnten die Unterdruckung der Eisen

industrie hintanhalten.

Die Sudstaaten hatten begonnen, Massachu

setts folgte zu Anfang des yorigen Jahrhunderts, 

Pennsylvanien aber, welches nun bereits scit 

einem Jahrhundert die amerikanische Eisenindustrie 

beherrscht, begann erst in den zwanziger Jahren 

des vorigen Jahrhunderts. Von da an ging die 

Entwicklung in den Colonieen so rasch, dafs 

England sich veranlafst sah, sein Eisen gegen 

die Einfuhr von amerikanischem Roheisen durch 

einen hohen Zoll zu schutzen. Die Walder und 

die Holzkohlen waren damals in England so 

sparlich und theuer, dafs die Roheisendarstellung 

daselbst kaum bestehen konnte; Schweden und 

die anierikanischen Colonieen hatten aber Holz in 

Ueberflufs, sie fabricirten und schickten ins Aus- 

land. Amerika fiihrte im Jahre 1717 seine ersten

3 t, im Jahre 1750 aber bereits 3000 t Roli- 

eisen nach England. Der erhohte Zoll hielt

'■ Der Oten und das Hammetwerk wurden auf je 
1500 £. veranscblagt, der Ofeu erzeugte taglieli 
etwa 1 t.

** Yergl. »Stahl und Eisen* 1883, Seite"695.
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z war die fernere Rolieisenausfuhr in Schranken,’ 

dafiir aber entschadiglen sich die Amerikaner, 

indem sie sich auf die Herslellung ferliger Eisen- 

waaren warfen und nun auch diese, trotz des 

hohen Zolles, auf den englischeri Markt brachten. 

Nun trat ein Uraschlag der oflentlichen Meinung 

cin; die englische Eiseninduslrie wehrte sich 

gegen den neuen Mitbewerber, wahrend sie gegen 

die Einfuhr des araerikanischen R o h e i s e n s  

nichts einzuwenden hatte. Demgemafs wurde 

1750 im Parlament beschlossen, das amerikanische 

Roheisen sei zollfrei, die Errichtung amerikanischer 

Stabeisen-, Blech- und Stahlwerke sei aber ais 

„gemeinschiidlich“ durch Erhohung der Zoile 

hinlanzuhalten.

Nun stieg die Rolieisenausfuhr Amerikas in 

den Ja 1>ren 1765, 1767 auf 4300 bez. 7500 t, 

die fertigen Eisenwaaren wurden aber griifsten- 

theils im Lande verbrauchl. Wie gewiehtig die 

amerikanische Ausfuhr jener Zeit war, erhellt, 

wenn mąn sie mit den englisclien Produclions- 

Ziffern vergleicht. 1740 erblies England nur 

17 000 t,* die Verein. Staaten aber fiihrlen (im 

Jahre 1750) nach England 3000 t aus und 1767 

erreichte die amerikanische Roheisen - Ausfuhr 

sogar 7500 t.

Das grofste Eisenwerk jener Zeit wurde 1764 

von H a s e n c 1 e v e r in New-Jersey errichtet, es 

umfafste funf Ocfen und sechs Hammerwerke, 

jedes mil 2 Hammern und 4 Feuern; die Er- 

richlung des Werkes lialte 40 000 £  gekostet 

und der jiihrliche Gewinn wurde auf 10 000 £  

veranschlagt.

Wahrend des Freiheitskrieges halle das 

amerikanische Eisengewerbe vollauf zu thun und 

es breitete' sich entsprecliend aus; nach dem 

Kriege aber waren die Verhallnisse wesentlich. 

geiinderl: der inlandisćhe Redarf ging zuriick, 

England halle infolge der Anwendung seiner 

Steinkohlen eine herrschende Stellung errungen 

und es war demzufolge von einem Absalz der 

amerikanischen Erzeugnisse nach England nicht 

melir die Rede. Da brach uber das amerikanische 

Eisengewerbe die erste grofse Krise herein. Die 

Technik war zuriickgeblieben: die kleinen Oefen, 

welclie kauni 20 t in der Woehe erhuttęien, 

wurden von einem kleinen Lederbalg bedient und 

waren, da das Geblase durch Wasserkraft be* 

trieben wurde, von der letzleren abhangig, wes- 

lialb der Ofengang oft unterbrochen werden 

inufsle. Trotz dieser Uebelstande breitete sich 

die Eiseninduslrie allmahlich aus, die Gebiete jen- 

seils der A pallach ien wurden besiedelt und er- 

rięhteten, da die Zufuhr des Eisens aus dem 

Oslen zu hoch kam, eigene Eisenwerke. So ent- 

stand zu Ende des vorigen Jahrhunderts der erste 

Hochofen und die erste Giefserei bei Pittsburg

* Erst zu Endo des vorigen Jahrhunderts bob 
sich die englische Kohcisen - Erzengnng rascli:
1788 -  08 000 t, 1796 =  125 000 t.

und andere Unternehmungen folgten. Uebrigens 

blieb die amerikanische Eisendarstellung bis in 

die yierziger Jahre unseres Jahrhunderts unbe- 

deulend; da gelang es, den  A n t h r a c i t  z u 

v e rwe r t h e n ,  und nun begann die grofse Zeit 

des Aufschwunges.

1815 hatte bereits Quinby in Maryland ver- 

sucht, Eisen mittelst einer Mischung von Holz- 

kohle und Anthracit zu erblasen.* 1827 wurde 

in Massachusetts- der Yersuch gemacht, Eisen 

miltels Anthracit allein zu erschmelzen, da man 

aber kaltes Geblase anwendete, scheiterte der 

Yersuch. 1829 nalim Ne i l s o n  sein Patent auf 

ein heifses Geblase, um mittelst desselben Roh

eisen zu erschmelzen. G ei s e n he i m  ers Ver- 

suche in dieser Richtung (1833) hatten wenig 

Erfolg, dagegen gelang es 1835 E i r ms t on e ,  

eine kleine Menge Roheisen mittelst Koks zu er- 

blasen, und im folgenden Jahre baute P o t l  einen 

Anthracit-Hocbofen, welcher aber, kaum vollendcl, 

von einer Ilochflulh weggerissen wurde. Ali 

diese Pioniere gingen bei ihren Versuchen zu 

Grunde, dagegen erzielte Cr ane ,  welcher seit 

Ende der zwanziger Jahre in dieser Richtung 

Versuche gemacht hatte, im Jahre 1837 eine 

gute Production.** 1839 endlich errichtete F i rm- 

s t one  einen neuen 15 m hohen Anthracitofen, 

in welcbetn er einige hundert Tonnen gutes Roh

eisen erblies.

Nun war das Spiel gewonnen, das Kapitał 

wendete sich mit Energie der neuen Darstellungs- 

weise zu und zahlreiche Anthracitofen entstanden. 

Das nachmals so Eeruhmte Gebiet von Lehigh (Pa.) 

halle 1809 nur einen kleinen Ilolzkohlenofen, in 

den yierziger Jahren siedelten sich in diesem ge- 

waltigen Anthracit-Centrum mehrere Antliracit- 

Gewerkschaflen an; 1856 hatte das Gebiet zwolf 

Anthracitofen nut 66 000 t Production (dagegen 

nur mehr einen Holzkoblen-Ofen aus der allen 

Zeit) und 1S73 slanden 27 Anthracitofen mil 

216 000 t Production. Dieselben Wandlungen 

zeigt aucli das Gebiet von Lancaster (Harrisburg, 

Pa.), dessen beziiglichc Geschichte bekannt ist. 

Wie erwahnt, hatte hier Ku r t z  im Jahre 1726 

den ersten Ofen gebaut, 1742 folgt Peter Grul )bs 

Ofen, 1786 baut Grubb jun. einen neuen Ofen 

mil 8,1 m Hohe und 2,1 m Gestellwreite. 1844 

entstand der erste Anthracil-Ofen und in den 

fiinfziger Jahren starben die Holzkohlen-Oefen aus, 

wahrend die Anthracit-Oefen Yollauf zu tliun 

hatten.
Mit dieser enlscheidenden Urnwiilzung in den 

yierziger Jahren war das Anthracitgebiel von 

Pennsylvanien erschlossen und seit jener Zeit be-

* 1827 wurde der Anthracit zum erstenmal bei 
einem amerikaniscłien Walzwerk (Phonixville) in 
Anwendung gebracht.

** Im selben Jalire wurde auch in England das 
erste Antliraciteisen in Schachtofen (mit 30 bis 40 t 
Woclienproduction) erblasen.



4 Nr. 1. „STAHL UND E ISEN .” Januar 1887.

herrscht dieser Staat die Eiscnindustrie Amerikas. 

Das rascbe Aufbliihen des ostliclien PennsyWanien 

wurde weserillich bedingt durch den Ausbau 

cigener Eisenbahnen. Yordem waren die Eisen- 

produćenten genothigt, ihre Oefen iffhc an die 

Wasserslrafsęn zu bauen, weil der Landtransport 

z u theuer war. In den zwanziger Jahren wurden 

einige wichtige Kanale eroffnet, Mitte der zwanziger 

Jahre entstand die Chunk R. R. (Eisenbabn),

1827 wurde der Penn-Kanal mit seinen Eisen- 

bahnanschlussen in Arbeit genommen und 1838 

war die Reading R. R. vollendet: 1S40 batte 

Pa. 1600 Km Kanale und Bahnen —  so vor- 

bereitet, trat der Staat in das Anthracitzeitalter ein.

1842 battc F abe r  du F a u r  die Verwertbung 

der lieifsen Hocbofengase gelelirt und die Arrieri- 

kaner eigneten sieh, obwohl die Prakiiker das 

europaische Esperiment anfangs mit Mifstrauen 

betrachteten, diese okonomische Methode bald an. 

1843 versuchte roan im westlichen Pa. zum 

crstenmal mit Erfolg, die bituminose Kobie zu 

verwertlien.

Pa. deckt heute wie zu Apfang des Jalir- 

bunderts etwa die H a l f t e  der  Ei senproduc- 

t i on ,  die niiehst bedeutenden Próducenten aber 

haben im Laufe der Zeit Rollen gewechselt. 

Ohio. welcbes in der Slatistik des Jahres 1840 

noch keine Rolle spielt und im Jahre 1850 

kaum halb soviel erzeugt ais Maryland, nimmt 

im Jahre 1870 ais Robproducent (mit 15 fb der 

gesammten Robeisenproduction) die zweite Stelle 

ein, ihm folgt New-York (mit 8 ). Maryland,

welcbes noch im Jalire 1850 den zweilen Rang 

eingenommen, Tst im Jahre 1870 fiinften und 

im Jahre 1880 zwolften Ranges. Dagegen er- 

ringt Illinois, wclches im Jahre 1S70 ais Roh- 

eisenproducent den fiinfzehnten Rang einnahm, 

im Jahre 1880 die vierte Stelle:

Wie erwahnt, haben die Kohlengebiete von 

Pa. durch Einfuhrung der Anthracit- und Koks- 

ofen diesem Staate seine herrschende Bedeutung 

gesicbert. Anfangs der vierziger Jalire verwen- 

deten noch 9/10 der amerikanischen Hochofen 

Holzkohle. In den funfziger Jahren siegt der 

Anthracitofen, 1860 f. wird nur 1/a, 1870 f. 

aber nur melffi %  der gesammten Robeisenpro

duction mittelst Holzkohle erblasen. Im Oslen, 

insbesondere in Pa., wird fast gar kein Holz- 

kobleneisen mehr erzeugt, dagegen ver\verthen 

einige der waldreichen Weststaaten Michigan,* 

Wisconsin noch derzeit namhafte Mengen Holz
kohle.

Wahrend die Holzkohlenofen in England 

schon in den siebziger Jahren des vorigen Jahr- 

hunderts den Koksofen erlagen, folgten die an- 

deren Culturstaaten ein halbes Jahrhundert 

spater: Belgien zu Ende der dreifsiger Jahre,

* 1882 deckte Michigan alleiń nahezu ’/i der
Holzkohlcaeisen-Productioii der Vcr. Staaten.

Frankreicli ein Jabrzelmt spater, Amerika und 

Preufsen anfangs der fiinfziger Jahre.*

Die r e l a t i ve  Ent f a l  t ung  der  verschic- 

denen Dar s  te 1! u n g s -M eth od en in Amerika 

ist aus der folgenden Tabelle ersichtlich.

Es wurden an Roheisen in Millioneu Tonnen 

in den Yer. Staaten producirt mittelst:

Jahr Holzkohle Anthracit
Bitum. Kolile 
und gemischt

Sumine

1840 . . 0,3 wenig 0 0,3

1850 . . 0.:5 0,2 0,04 0,54

1855 . . 0,3 0,3 0,06 0,7

1860 . . 0,3 0,5 0,1 0,9

1870 . . 0,4 1 0,5 1,9

1873 . . 0,54 1,2 0,9 2,6

1875 . . 0,4 0.8 0,85 2.1

1880 . . 0,48 1,62 1,76 3.8

1882 . . 0.63 1,8 2.2 4,6

1884 . . . 0,41 1,4 2,3 4,1

D ie  Hohc  der Oe f e n  wuchs in Amerika 

viel langsamer ais in England. Im vorigen 

Jahrhundert waren die Abmessungen noch sehr 

unbedeutend, obwohl bereits. einzelne Oefen mit 

7 und selbst 8 m Hobe errichtet wurden.** In 

den zwanziger bis vierziger Jahren unseres Jahr- 

bunderts wurden die neuen Oefen 10 bis 12 m 

hocli gebaut. In den sechsziger Jahren hątten 

die Anthracitofen von Pa. 13 bis 15 m,*** Ende 

der siebziger Jahre aber 18 bis 25 m Hóhe, 

wahrend die Holzkohlenofen, welche schon in 

den zwanziger Jahren 10 bis 12 m hoch ge- 

halten wurden, auch noch heute meist 10 bis 

14 ni hoch gebaut werden.

Di e D a u er e i ner  C a m p a g n e  belief sieli 

um das Jahr 1740 bei den besten Oefen aut' 3 

bis 4 Monate, in den funfziger Jahren hielteu 

gute Oefen (Pa.) ein Jahr lang aus .und anfangs 

der siebziger Jahre kommen Gampagnen von

2 bis 3 Jahren vor.

* 1788 producirten die cnglischen llolzkohlen- 
HochOfen 13000 t, die Koksófen aber 48000 t Rob
eisen. In Belgien slanden:

im Jahre Holzkohlenofen Koksofen

1830 .................... 91 10
1846 .................... 26 40

in Preufsen wurden mittelst Holzkohle erblasen 
in den Jahren:

1837 — 90 % der Robeisenproduction
1850 — 75 . „
1853 -  57 „ „

1883 wurde nach Kupelwiser nur mehr 10 %  der 
gesammten europaisch - amerikanischen Robeisenpro
duction mittelst Holzkohle dargestellt.

** 1734 hOchster Ofen in Pa. 7.5 ni, 1763 ein 
Ofen in Connecticut 8,5 m, 1786 Grubbs Ofen in 
Pa. 8,1 m.

*** Viele englische Oefen uberscliritten z« jener 
Zeit 15 m, einige erreichten 20 m. Einige englische 
Oefen und der Hochofen von GJeiwitz liatten schon 
zu Anfang unseres Jahrhuuderts 13 m.
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Oe fen  hal diesen VerhaltnisSen enlsprechend 

zugenommen. Zwischen 1730 und 1750 erblies 

ein thatiger Ofen iti guten Dislriclen von Pa. im 

Millel 270 bis 300 l pro Jahr und 1840 etwa 

1000 t (walirend die englischen Oefen im Mittel 

das Kflnflache leisleten), anfangs der nchtżiger 

Jahre steigt die mittlere Produclion der amerika- 

nischen Oefen rasch von 9000 auf 13 000 t.*

Die mittlere Produclion der amerikanischen 

Oefen ist seit jeher hinter der Leistung |der eng

lischen Oefen zuriickgeblieben. Uin das Jahr 

1740 producirlen s a m m t l i c h e  (tbiitige und 

erloschene) Hochofen Englands im Mittel 300 t, 

also melir, ais ein t ha t i ge r  amerikaniscner 

Ofen jener Zeit im Mittel leistete, und zu Ende 

des 18. Jahrhunderts iiberschritlen die englischen 

Oefen schon eine mittlere Jahresproduclion von 

1000 t, walirend die t h a t i g e n  Oefen yon Pa. 

zu Anfang unseres Jahrhunderts nur 500 t 

leisleten. In den dreifsiger Jahren producirten 

die thatigen Oefen von Pa. im Mittel 800 t, die 

englischen Hochofen dagegen hatten schon zu 

Ende der zwanziger Jahre im Mittel das Drei- 

faclie geleistet; in den yierziger Jahren producir

ten die thatigen Oefen von Pa. im Millel 1000 t, 

die englischen Oefen dagegen das FiinfTache. In 

neuerer Zeit aber hat sieli der Unlerschied 

zwischen der millleren Production des amerika- 

nischen und des englischen Hochofens rasch ver- 

inindert. Mitte der siebziger Jahre leistet ein 

atnerikanischer 7000 t, ein englischer Hochofen 

10 000 l, 1884 produeirt ein atnerikanischer 

Hochofen im Mittel 13000,** ein englischer

16 500. Der ursprtinglich so bedeutende Unter- 

schied der mittleren Productionen erkliirt sieli 

aiiś. dem Umstande, dafs Amerika bis in die 

neue Zeit viele (kleine) Holzkohleii-Hochofen be- 

schafligte, wahrend England seit einem Jalnhun- 

dert Koksofen yerwendet.

Das A u s b r i n g e n  stellt sich den modernen 

Yerbesserungen entsprechend giinstig; wahrend

• ■ * Einzelne ausgezeicbnete nmerikanische Oefen 
leisteten um die Mitte des yorigen Jahrhunderts bis 
zu 1000 t, anfangs der siebziger Jahre 15 bis 30000 
(AnlhracitOfen); anfangs der achtziger Jahre liefern 
die grOfsten Anthracitofen das Dreifache (vgl. nacbste 
Anin.), wahrend die Holzkohlenofen 20 000 t selten 
ubeirschreiten.

** Einzelne Oefen baben paturlich zu allen Zeiten 
das Mehrfache der mittleren Production geleistet. 
Lucy leistete schon Mitte der siebziger Jahre 470 
und Isabella sogar 700 t pro Woche und ausgezelch- 
ncte Holzkohlenofen leisteten zur selben Zeit 140 bis 
180 t, was frfiber unerhOrt wrar. Eine durchgreifende 
Heform hat aber erst im Laufe der letzlen 10 Jahre 
Plalz gegriffen. Wahrend inan noch vor 10 Jahren 
Oefen mit 50 t pro Tag baute, errichtet. man jelzt 
nur solcbe yon mindestens doppeltem Haummhall 
und liifst die kleineren wettbewerbsunfahigen Oefen 
der alteren Zeit auf. 1885 betragt die grdfste Tages- 
produetion von Lucy (in Pittsburg mit 27,5 m 
Hohe) 340 t; soviel erzeugte vor 100 Jahren ein 
Ofen im Laufe eines ganzen Jahres.
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auf 1 t Roheisen zu Anfang unseres Jahrhun- 

derts im Durchschnitt riahezu 3 t, in den vier- 

ziger Jahren 2,5 t reicher Eisen erze ver\vendel 

wurden, geniigen jetzt 2 t Erz. Wahrend 'der 

Holzkohlenofen noch in den vierziger Jahren 

meist iiber 2 t Holzkohlen pro Tonne Roheisen 

yerbrauchte, geniigen derzeit 1 bis 0,9 Holz- 

kohle. (In holzreichen Gebieten des Westens 

aber noch immer 1,2 bis 1,4.)* In den Stein- 

kohlen-Hochofen der Vereinigten Staaten yer

brauchte man noch in den yierziger Jahren 3 t 

Kohlen pro Tonne Roheisen, jetzt ist der Kohlen- 

y e r b r a ue h  a u f  die Hal f t e  beSchranki . **

Die Z a h l  der  Oefen hat sich im Laufe 

von vierzig Jahren wenig vermehrt, ilire 

L e i s t u n g  aber hat sieli in diesem Zeitrautn 

auf das Dreizelinfache gehoben. (Die 400 thati

gen Oefen des Jahres 1840 erzeugten 0,3 Mili. 

Tonnen, gegen 3,9 Mili. der im Jahre 1880 

thatigen 414 Oefen.)

Der grofsartigste A u f s c h w u n g  der arneri- 

kanisclien Eisendarstellung fallt auf tlen Anfang 

der siebziger Jahre. 1872 wurden 107 neue 

Hochofen erbaut (iii Pa. allein 48) und 40 pro- 

jectirt, 39 neue Walzwerke gebaut und 12 pro- 

jectirl. Diesem fieberhafien Anfschwung folgte 

der Ruckschlag auf dem Fulse. lin Jahre 1874 

war nur die Halfte aller Oefen thiitig, 1870 

konnten alle vorhandenen Oefen 5 Millionen 

Tonnen erzeugen, sie leisleten aber nur 1,9 

Millionen Tonnen. 1879 waren von 690 Oefen 

430 erloscben. Wie anderwarts feierten die un- 

giinstig gelegenen oder schlecht construirtcn 

Oefen'wahrend der schlecliten Zeit, um bei der 

geringsten Relebung des Marktes wieder mitzu- 

arbeiten und den besseren Mitbewerbern den 

Markt zu yerderben. 1880 trilt der Aufschwung 

ein: von 680 Oefen sind 414 thiitig und 1882 

sind von 700 Hochofen 446 beschaftigt.

Jitlir

Zahl
in

der HochSfen 
den V. St. Jahr

Zahl
in

der HochSfen 
den V. SI.

_____
timtige erloschene Suiuuie | tUatigci erloschene Summę

1740 _ 60 j ' 1874 360 360 720
1780 _ — 100 1879 260 430 690
1805 _ ■ — 210 ; 1880 414 266 680

1830 230 140 370 i 1882 446 254 700
1840 400 100 500 i 1884 307 376 683

1850 4G0 170 630 :| 1885 276 315 59 l f
1858 560 272 832

* In Europa rechnete man zu Anfang unseres 
Jahrhunderts gleicbfalls 2 bis 3 l Holzkohlen, in den 
yierziger Jahren aber war der Bedarf in guten Ge
bieten auf 1,3 bis 1 gesunken, in den siebziger Jah
ren yerbrauchte man in Schwcden 1,1 bis 0,9, in 

| Oesterreich 1 bis 0,7 Holzkohle.
ł * In England ist der Kohlenverbrancb in dem 

gleichen Zeitraum von 3.5 auf 2 t gesunken (1840, 
1870, 1873, 1884 wurden im Mittel 3,5, 3, 2,2, 2 t G 
auf 1 t. Fe yerbraucht).

f  92 yerfallene Hochofen werden nieht mehr 
i gezalilt.

„ S T A H L  U NI) E 1 S E K . “
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Die Ro h ei sen p r o d u  c ti on der V. St. 

und der Antheil Pennsylvaniens an derselben, 

sowie die Roheisen - Einfuhr und der Verbrauch 

auf den Kopf sind aus dem folgenden zu ent- 

nehinen.

Jahr

Production j Einfuhr* 

in Millionen Tonnen

Gesammt-Ver- 
hrauch pro Kopf 

in kg

1810 0,05 ___ 7
1830 0,18 — 14
1840 0,32 0,005 19
1850 0.56 0,075 27
1860 0,9 0,09 32
1871 1.7 0,44 55
1872 2,58 0,49 76
1875 2,1 0,1 50
1880 3,9 1,3 104
1882 4,7 0,7 102

Wir sehen, wie die V. St. von Anfang bis 

Mitte des Jahrhunderts von 7 auf 30 kg Roh- 

eisenverbrauch pro Kopf vorgehen, anfangs der 

siebziger bis anfangs der achtziger Jahre steigt 

der Rołieisenverbraueh von 50 auf 100 kg pro 

Einwohner; der Niedergang zu Mitte der sieb

ziger Jahre war rascli iiberwunden.

llo h e ise n p rod uc tio n  der V. St. und Pa.

Jahr V. St. Pa.

1810................................ 0,05 0.027
1830 ................................ 0,18 0,09
1840 ................................ 0,32 0,19
1850 ............................... 0,56 0,28
1860 ................................ 0.9 0,5
1880 . ............................ 3.9 1.7
1882 ............................... 4,7 2,2

Die Roiieiseneinfuhr der V. St. hal nur 

zweimal (anfangs der siebziger und anfangs der 

achtziger Jahre) eine namhafte Grófse erreicht. 

Die Hauptmasse des Roheisenverbrauchs wurde 

imraer durclt die heimische Produelion gedeckt.

Die V. St. werden beziiglich des Eisenver- 

brauchs nur von England (mil 130 kg pro Ein- 

wohner) und von den australisehen Colonieen 

ubertrofTen. Belgien halt sieli diesbezuglich mit 

den V. St. auf gleicher Stufe, dann folgen 

Frankreieh und Deutschland: Rufsland steht hin- 

gegen mit 12 kg pro Kopf noch auf dem 

Standpunkle, auf welchem die V. St. in den 

ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts waren.

Die folgende Zusammenstellung zeigt die

* Da kein Roheisen ausgefuhrt wird, bezeiehnen 
di esc Zahlen die Nettoeinfuhr, welehe zur Produelion 
addirt den Yerbrauch giebt Die eingefuhrlen Eisen- 
abfalie sind eingerechnet. 1873 halt sich die Produc- 
tion auf der llolie von 1872. Die Produelion vou
1883 his 85 ęrschlafft (4,67, 4,16, 4,1 Mili. Tonnen), 
liebt sieli aber 1886 wieder.

P rodu  ct i on s-Ges cli i ch te d e r v i e r  grofs- 

ten E i s e n ś t a a t e n  in charakteristischen Sticłi- 

proben. Wir sehen, wie Englands Roheisenpro- 

duction, welche noch um die Mitte des vorigen 

Jahrhunderts darniedergelegen, im ersten Jahr- 

zehnte unseres Jahrhunderts mit 1/.i Millionen 

Tonnen den ersten Rang behauplet; Frankreieh 

wetteifert mit England, dann folgen Rufsland 

und Skandinavien, Belgien und Oesterreich, 

endlieh Deutschland und die V. St. (mit je 

40 000 t).

Jahr
England

Frank-
reich

Deutsch
land

Verein.
Slaaten

in Mili. 1 in Mili. t in Mili. i in Mili. 1

1807 f*. 0,25 (0,2) 0,04 0,04
1S30 0,68 0,26 (0,1) 0,18
1840 1,4 0,34 9 0.32
1854 2,8 0,5 0,3 (0,7)
1866 4,6 ? 1,0 1.2
1871 6,73 0,86 1,56 1,73
1873 6,67 i .37 2,24 2.6
1874 6,09 1,4 1,4 2,44
1876 6.7 1,5 1,6 1,9
1879 6,09 1,39 2,23 2,78
1880 7,87 1.73 2,73 3,9
1882 8,63 2,03 3,38 4,7

In den vierziger Jahreti hat England alle 

Mitbewerber bereits weit uberflugelt (mit 1,4 

Mili. Tonnen), Frankreieh erzeugt nur 0,34 Mili. 

Tonnen, ist aber mit dieser Zahl doch nocli 

immer der grofste Producent des europaischcn 

Festlandes; die Y. St. kommen Frankreieh nahe. 

Anfangs der achtziger Jahre endlieh erringen 

die V. St. auf die Dauer die zweile Stelle, un- 

mittelbar gefolgt von Deutschland; beide Machle 

haben Frankreieh uberflugelt. Belgien, Oesler- 

reicli, Skandinavien, welche zu Anfang unseres 

Jahrhunderts unmittelbar naeh Frankreieh gefolgt 

waren, sind im Weltbewerb zuruckgeblieben.

D ie ges a mm te Ro li e i sen - P r o d u o t i on 

der wichtigsten Eisenstaaten (Europa und V. St.)** 

betrug anfangs unseres Jahrhunderts 1 Million 

Tonnen, Ende der sechsziger Jahre 10 Millionen 

Tonnen, um das Jahr 1880 aber 20 Millionen 

Tonnen. In den zwei Jahrzehnten von Anfang 

der sechsziger bis Anfang der achtziger Jahre 

haben England und Frankreieh ihre Roheisen- 

Production auf das Doppelte, Deutschland und 

die V. St. aber haben ihre Production im glei- 

chen Zeitraume auf das Yier- bis ■Fiinffache ge-

s Rufsland und Skandinavien erzeuglen damals jc 
0,08, Oesterreich 0,05 Millionen Tonnen, Heron de 
Yillefosse (I 244, 288) schatzt die franzosisehe Pro
duction so lioeh, indem er (wohl iibertrieben) die 

i mitllere Jahresproduclion eines franz. Hochofens mit
i 450 t veranschlagt. Ich lege wenig Werth auf die 

Daten des Jahres 1807.
** Ich yermeide gellisscntlich den unzutreftenden 

Ausdruck »Weltproduetion*.
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braóKt. England*, welches zu Anfang utiseres 

Jahrliunderts etwa 1/s, in den sechsziger Jahren 

aber sogar^die Hiilfte der europaisch - amerikani- 

schen Roheisen-Production gedeckt hatte, iiefert 

1883 nur melir 40 fó und wird zuversichtlieli 

in Zuktinft einen immer geringeren Proeentsatz 

der gesammten Production bestreiten. Dagegen 

ist Deutschland, welehes zu Anfang des Jalir- 

liunderts nur etwa 4 fó  gedeckt, in den letzten

2 Jahrzehnten'j raseh von 8 auf 16 'jo vorge- 

drungen und die V. St., welche zu Anfang des 

Jahrhunderts^gleichfalls nur 4 fó lieferten, sind 

im gleichen Zeitraume von 9 auf 22 $  vorge- 

gangen.

Die folgenden Staaten waren an der euro

paisch - amerikanischen Roheisen- Production pro- 

centweise betheiligt:

Jahr England
Deutsch-

laud
Frank
reich

Verein.
Staaten

1861 53 8 12 9
1870 50 12 9 14
1878 44 15 9 17
1880 43 15 9.4 21
1883 40 10 9,6 22

Der nŚchste Schritt ist sicher der Sieg der 

V. St. iiber England und in fernerer Zeit mag 

wohl auch Deutschland den alten Eisen -Konig 

iiberwinden; die Productions-Bedingungen, die 

Volkszahl und der historische Verlauf der Pro- 

ductions-Ziffern lassen dies erwarten. Englands 

Ueberlegenlieit, welche zwei Menschenajfern un- 

abanderlich schien, ist auch schliefslich nur eine 

kurze Episode in der Weltgeschichte gewesen.

11. Schmiedeisen.

E i senh i i mmer  u n d  W a l z w e r k e .  Im 

yorigen Jahrhunderte wurde das Roheisen in den 

V. St. nach „wallonischer Art“ in Schmiedeisen 

verwandelt,* daneben wurde Schmiedeisen auf 

directem Wege aus den Erzen gewonnen. Die 

letztere Methode hat sich neben dem Puddeln 

und neben den modernen Stahlprocessen gehalten 

bis auf unsere Tage. Der 1818 durch Roge r s  

eingefiihrte Eisenboden (statt des Sandbodens) 

und die’* Anwendung'des heifsen Geblases haben 

die alte Methode lebensfahig erhalten. 1828 ver- 

suchte Howe l l ,  Schmiedeisen im Wolfsofen 

mittelst Anthracits zu erzeugen. Er wendete 

eine obere reducirende und kohlende und eine 

untere oxydirende und entkohlende Diise an.

* Ein Hammer'mit 3 Feuern gab um die Mittc 
des vorigen Jahrhunderts pro Woche etwa 2 t, die 
Arbeit mulste aber yielfach wahrend der heifsen 
Zeit wegeu \\rassenuangels eingestellt werden.

Dieser Ersatz der Holzkolile durch Anthracit be- 

wahrte sich aber nicht. (J. Franki. Inst. III. 138 ; 

Pears  p. 243).

Man rechnet derzeit taglich auf einen Ofen

1 t Product und auf 4 bis 6 Oefen einen Hammer 

von 5 t. 1880 besafsen die V. St. etwa 500 

Feuer (verbunden mit 144 IlSmmern), welche 

bei vollein Gange taglich 1 t pro Ofen erzeugen 

konnten, in der That aber wurden (seit den 

sechsziger Jahren) jahrlich nieist nur 50 000 bis 

GO 000 t Schmiedeisen zum grofseren Theil aus 

Erzen, zum kleineren Theil aus Eisenabfallen 

erzeugt. New-York beberrscht die erstere, Pa. 

die zweitgenannte Darstellungsmethode.

Diese aus der alten Zeit herstammenden 

Methoden liefern also noch heute eine geringe 

Menge Hammereisen, wahrend die Hauptmasse 

der Schmiedeisenerzeugung durch die Walzwerke 

gedeckt wird. Wann und wie die ursprunglich 

herrschenden Hammerwerke den Walzwerken 

erlagen, wird im folgenden gezeigt:

Da Pennsylvanien der einzige Staat ist, weleher 

fortlaufende und verlafsliche statistische Daten 

giebt, beschrankeich mich auf diese. Der Staat halle

im Jahre
,, , 1 Erzeugmig in 
Hammerwerke j T(

1730 10 ; 300
1759 12 | 980
1800 25 2700
1810 78 [ 11000

Um die Milte des yorigen Jahrhunderts stritten 

sich Pa. und Maryland noch um die Herrschaft 

(Maryland hatte im Jahre 1750 10 Hammer

werke und erzeugte jahrlich 600 t). Zu Anfang 

unseres Jahrhunderts hatte aber Pa. seinen Neben- 

buhjęr weit uberfiiigelt und deckle etwa die Halfte 

der gesammten Schmiedeisen-Production der V. St., 

obwolil die iibrigen Staaten zusammen dreimal 

so viel Hammerwerke besafsen ais Pennsylvanien.*

1730 erzeugte ein Hammerwerk von Pa. 

jahrlich im Mittel 30 t, 1750 lieferte Maryland 

pro Hammerwerk 60 t, in den Jahren 1760, 

1800, 1810 steigt die Leistung eines pennsyl- 

yanischen Hammerwerkes von 80 auf 100 und 

130 t und jetzt Iiefert ein Hammerwerk jahrlich 

etwa 500 t.

Die W a l z w e r k e  hatten schon zu Ende des 

yorigen Jahrhunderts in England eine hervor- 

ragende Stellung errungen, Belgien, Frankreich, 

Deutschland und Oesterreich waren zu Ende des 

yorigen Jahrhunderts und in den ersten zwei

* 1810 hatten die V. St. 330 Hammerwerke, 
hieryon 78 in I ’a., die Production von Pa. beliet* 
sich aber auf 11000, wahrend die gesammten V. St. 
angeblich nur 20 000 bis 24 000 t erzeugten. (So 
lieferte z. B. New-York im Jahre 1810 pro Harnmer- 
werk nur 40 t.)
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Decennien unseres Jabrhunderts gefolgt. Im Jahre 

1810 naluu R e n t g e n  in Pennsylvanien ein 

Patent und baute 1812 bis 1813 ein kleines | 

Walzwerk in Chester Co. Pa. 1817 w aide das 

eiste vercinte Puddel- und Walzwerk crrichlet 

(Plumsóćk, Pa.). In New-England entstand das 

erste Walzwerk 1825; all diese Werke ver- 

wendeten ausschliefslich Holz und Holzkohle.

Die neue Methode bewahrle sich so glanzend, 

dafs sie die Hammer binnen kurzem (in Pa. an- 

fangs der vierziger Jahre) besiegte, wie dic Sta- 

listik der Hammer- und Walzwerke von Pa. 

zcigt.* Im Jahre 1847 deckten sammtliche ■ 

Hammer nur mehr die Walzwerke aber 

der pennsylvanischen Scbmiedeisen - Produclion 

und lieute sind die Hammerwerke bis zur Unbe- 

deulendheit herabgesuuken.

1817 1856 1864 1873

Zahl der Hammerwerke in Pa. 121+ 111 71 33
Production der Hammer- und
Luppenfeuer in Pa.(in 10001). 40 32 35 24

Zahl der Walzwerke in 1’a. 78 93 93 121
Zahl der Schienenwalzwerke
in Pa. . ................................ 6 8 11 17

Production der Walzwerke
(in 1000 t ) ............................

Production derSchienenwerke
123 157 233 480

(in 1000 t ) ............................ 41 85 158 328

1871 fiihrte F ri tz seinen Walzentisch in Troy 

ein, wodurch die Bedienungsmannschaft, von 8 

auf 4 ermafsigt wurde, zugleich erzielte mail 

eine bedeutende Ersparnifs dureb Einiuhrung der 

Siemens-Oefcn an Stelle der alten Flammiifen. 

Abgesehen von der Brennmaterial-Ersparnifs haltc 

diese Neuerung eine Herabminderung des Gliih- 

verlustes auf die Halfle zur Folgę; anfangs der 

siebziger Jahre berechnete Hol ley,  dafs ein 

grófseres Walzwerk durch Einluhrung desSiemens- 

ofens seine Gliihverluste pro Jahr von 200 000 

auf 100 000 Doli. eingesehrankt halte, Wahrend 

die Schienen friiher bei jedesmaligem Erhitzen

7 bis 8 % des Eisens durch Oxydation einbiifsten, 

stellt sich der Gliihverlust pro Hitze derzeit nur 

halb so hoch.

Ein gutes Walzwerk (von Pittsburg) leistetc 

im Jahre 1826 650 l pro Jahr, 1856 war die 

ni i 111 ere J a h r e s l e i s t u n g  eines penńsylvani- 

schen Walzwerks auf 1500 t gestiegen, 1864 

auf etwa 2500 und anfangs der siebziger Jahre 

auf 4000 t. 1880 aber leisteten die meiśten 

Pittsburger Werke 20 000 bis 30 000 t, eins 

braehte sogar 50 000 aus. Die Entfaltung 

der Sc h m i e d e i s e  n-Produc  t ion der V. St.

* In anderen Staaten rollzog sich der Um- 
scliwung spater.

f  121 Hammerwerke mit 402 Feueru.

ist aus der folgenden Tabelle ersichtlich, in wel- 

eber vor Allem der riesigc Umschwung der fiinf- 

ziger Jahre auffallt.

1850 1860 1S70* 18S0

Im Betricbe . . .

|W
Arbeiterz.ahl . . . ! H.

[Sa.
IW.

Lohn (in Mili. $) . . ] II.
[Sa.
|W.

Materiał (iu Mili. $) . < H.
(Są.

I w
Production (in Mili. $) < H.

lSa.

64
376

3.800
7.800 

11,600
1,4
2.3 
3,7 
4i3
5.4 

9 J
7
9

16

256
146

19,300
2,700

22,000
6,5
0,9
7,4
19
3

22

si
36

310
86

44,700
3.200

47,900
25
2

27
79
5

84
120

8
128

324
118

80.100
2,900

83,000
34 
1

35 
88 
2,5

90,5
137

4
141

Wahrend im Jahre 1850 die Hammerwerke 

nocli vorherrschten, haben die Walzwerke seit, 

1860 nahezu die Alleinherrschaft errungen. 

1850 hatten die V. St. fur 16 Millionen Doilars 

Schmiedeisen erzeugt, wovon nur 7 Millionen 

Doilars aus den Walzwerken, die grofsere Masse 

hingegen aus den Hammern hervorging. 1860 

betrug der gesammte Schmiedeisen-Productions- 

werth 36 Millionen Doilars, wovon die Walzwerke 

allein 32 deckten. 1880 wurden fur 141 Mil

lionen Doilars Schmicdeisenwerthe erzeugt, wo- 

von 137 Millionen Doilars durch die Walzwerke 

gedeckt wurden. 1850 gab es nur 64, 1860 

dagegen bereits 256, und seit den siebziger Jah- 

ren zahll man uber 300 machtige Walzwerke. 

Die 64 Walzwerke des Jahres 1850 hatten zu- 

sammen nur 9 Millionen Doilars erzeugt, wah

rend die 324 Walzwerke des Jahres 1880 

137 Millionen Doilars erzeugten. Die Zahl der 

Hammerwerke verminderte sich von 1850 bis 

1860 von 376 auf 146, und 1870 zabite man 

nur mehr 86 Hammerwerke.

1850 erzeugte e in  A r b e i t e r  pro Jahr in 

den Hammerwerken einen Wertli von 1100 

in den Walzwerken dagegen 1800 0 , ein Ver- 

lniltnifs, welclies den raschen Sieg der Walz

werke uber die Hammer zur Genuge erklart.

Die m e c h a n i s c h e  Kr  af t ,  welche den 

Walzwerken zur Verfugung steht, betrug 1870 

89000 Pferdekrafte (fast ausschliefslich Dampf- 

kraft).** Auf einen Arbeiter kamen also in die- 

sem Industriezweige etwa 2 Pferdekrafte.

Die rasche Entfaltung des Eisenbalinnelz.es 

steigerte dic S chin i ede i sen-Prod uct i on  der 

V. St., wclcfie zu Anfang unseres Jabrhunderts

* 1870 sind die Wertbangaben lim 20 % zu re- 
duciren (100 Papier =  80 Gold).

t  W. — Walzwerke; H. =  Hammerwerke.
** Die Summę der mechanischen Kraft der Walz- 

u n d  Hammerwerke betrug 1870 94 700 Pferdekrafte. 
Dem Gensus von 1880 fehlen die entspreehenden 
Daten.
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kaum 2 1/2 kg pro Kopf betragen hatte, rasch 

iiber 10, und in den folgendon Jabrzehnten, 

1860 bis 1880, von 20 auf 30 und 40 kg. 

Betrachtet man das Verhaltnifs zwischen Er- 

zeugung und Verbrauch, so findet mań, dafs die 

V. St. in der ersten Halfte unstres Jahrhunderts 

meist etwą lU ihres Bedarfs vom Auslande be- 

ziehen mufsten; 1860 und anfangs der siebziger 

Jahre wird sogar wiederhojt nahezu die Ilalfte 

des Bedarfs durch Einfuhr gedeckt: 1871 mufsten 

zu der Schmiedeisen-Production von 32 kg pro 

Kopf noch 28 kg eingefiihrt werden, um den 

gewaltigen Veibrauch von 60 kg pro Kopf zu 

decken. In der folgenden Zeit des Niedergangs 

hielt sich die heimische Erzeugung etvya auf 

30 kg pro Kopf, wahrend die Einfuhr auf ein 

Mindestmafs fiel, so dafs der gesammte Schmied- 

eisenverbrauc.b pro Kopf im Jahre 1875 sićh 

nur auf 34 kg stellte. Anfangs der achtziger 

Jahre aber bat sich der Verbrauch wieder auf 

50 kg pro Kopf gehoben, er steht also nur um 

Ve niedriger ais der gewaltige Verbraueli des 

Jahres 1871. Der Unterschied zwischen beiden 

Fiillen liegt aber darin, dafs im Jahre 1871 trotz 

fieberhafter einheimiseher Thatigkeit doch nahezu 

die Halfte des Bedarfs vom Auslande bezogen 

werden mufste, wahrend anfangs der achtziger 

Jahre nur mehr wenige Procent des Verbrauchs 

eingefiihrt wurden. Amerika ist also aus den 

Nothjahren gekraftigt hervorgegangen; es erzeugte 

anfangs der achtziger Jalire bereits so yiel Schmied- 

eisen wie England und hat sich in diesem 

Zweige vom Auslande im wesentlichen unabhan- 

gig gemacht.

Jalir

Production* (Mili. t) Einfuhr (Mili. t.) Ver-
brauch

l’rod. limi 
Eiatnlir

-S3 

i  . i

, B 
=5 S3 
tn —

• 8 •s 0 
SS 
= = 

£
CO rT! W

a
B
B
V3

1810 0,017 - 0,017 0,007 - 0,007 0,024
1830 0,11 - 0,11 0,04 wenię 0,04 0,15
1840 0,2 - 0,2 0,06 0,03 0,09 0,29
1850 0,29 - 0,29 0,02 0,16 0,18 0,47
1860 0.5 - 0,5 0,19 0,15 0,34 0,84
1870 0,54 0,53 1.07 ? 0,36 9 —
1871 0,64 0,67 1,3 0,67 0,4 1,07 2,37
1872 0,85 0,82 1,67 ? 0,34 ■? —
1873 0,98 0,69 1,67 0,08 0,1 0,18 —
1874 1,0 0,53 1,53 ? 0,016 — —
1875 1,0 0.45 1,45 0,03 wenig 0,03 1,48
1876 0,94 0,42 1,36 ? — —
1877 1,04 0,30 1,34 ? — —

1878 1,12 0,29 1,4 0,04 0,04 1,45
1879 1,47 0,38 1,85 0,07 0,02 0,09 1,94
1880 1,67 0,45 2,12 0,27 0,12 0,39 2,51
1881 1,95 0,44 2.4 0,17 0,12 0,29 2,69
1882 2,05 0,21 2,26 0,13 0,04 0,17 2,43

* In den funfziger Jahien wird die Schienen- 
Production unterSchmiedeisen yerzeiclinet, erst spa ter 
wird sie besonders berucksichtigt. 1883 bis 1885 gelit 
die Schmiedeisen-Production zuruck =  2,07. 1,75, 
1.62 Mili. Tonnen; noch starter schwindet die Eisen- 
schienen-Production, welche in diesen 3 Jahren — 0,06, 
0.02, 0,01 betragt und in den folgenden Jahren wohl 
ganz yerschwinden wird.

1.7

Schm iede isen  in den V. St. pro E in w o h n e r  
und K ilo g ram m .

Jahr

Produc
tion

(sammt
Schien.)

E i n f u h r
Einfuhr

(incl.
Scliienen.)

Ver-

brauch

Production 
u. Einfuhr

Sclimiod- 
eiseu ohne 

Eisen- 
scliiencn

Eisen-

schieneii

1810 2,4 0,9 0 0,9 3,3
1830 8,5 3,5 0 3,5 12
1850 12 1 7 8 20
1860 16 6 5 11 27
1870 32 18 10 28 60
1875 33 0,7 wenig 0,7 34
1880 42 5.4 2,4 7,8 50
1882 43 2,5 0,7 3,2 46

Nur in bezug auf Weifsblech, von welchem 

in den siebziger Jahren etwa 100 000 t, jetzt 

aber die doppelte Menge eingefiihrt* wird, sind 

die V. St. bisher von England vol!slandig ab- 

hangig (die V. St. verbrauchen etwa die Halfte 

der gesammten englischen Weifsblech-Production). 

Man bemerkt in der folgenden Zusammenstellung, 

dafs England binnen kurzem in mehreren Ar- 

tikeln */» bis °/io seiner Ausfuhr nach den V. St. 

eingebufst hat, in Weifsblech aber nicht gewichen ist.

E ng lands  E isen-A usfuhr nach den V. St.

1882 1884

Mili. Tonnen

Schmiedeisen................................ 0,06 0,02
Schmiedeisen fur Bahnen . . . 0.2 0,02
W eifsb lech .................................... 0.2 0,21

D ie Ei senkr i se .  Besonders interessant ist 

jene Zeit gewaltiger Fluth und Ebbe, welche der 

jetzigen gefestiglen Periode voranging. Ein inter- 

nationaler Wettstreit und eine Ueberproduction 

sondergleichen hatte zu Ende der sechsziger Jahre 

begonnen. Die Kohlen- und Eisen-Production 

aller modernen Culturlander schwoll an, siimmt- 

liche Industrieen arbeiteten mit voller Kraft; die 

Eisenbahn-Unternehmungen schossen so rasch 

empor, dafs die Production den Bedarf nicht 

decken konnte. Die Roheisen-Preise voń Philu- 

delphia stiegen von 1870 bis 1872 von 33 auf 

48 0 per Tonne, Schmiedeisen ging von 70 auf 

120 und trotzdem machten viele Unternehmungcn 

schlechte Geschafte, weil sie ihre Lieferungen zu 

einer Zeit abgeschlossen hatten, ais die Preise 

und Ldhne niedriger standen.

Am 18. September 1873 trat die Kr i se ein. 

Die Unternehmungen, insbesondere die Bahn- 

bauten stockten, der Credit schwand, die Preise 

sturztęn, die Lohne wurden 1873 bis 1876 um 

30 herabgesetzt.** Viele verliefsen Handel

* Die Weifsblech-Einfuhr der V. St. stellt sich 
1871 und 1875 =  0,08 Millionen Tonnen, 1878 bis 
1882 aber betragt sie 0,1, 0,15, 0,16, 0,18, 0,22 Mil
lionen Tonnen.

** Im Osten um 30 %, im Westen um 15 %.

2
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und Gewerbe und wendeten sieli dem Ackerbau 

zu ; ein Strom brodloser Arbeiter wanderte west- 

wurtś. Die Enlwerthung der amerikanischen 

Eisenbahn-Papiere allein belief sieli im Zeitraum

1873 bis 1877 auf eine Milliarde Dollars; eine 

zeitweilige Werthverminderung von 600 Millionen 

Dollars wurde durcli den Rtickgang der Gurse 

verursacht, 400 Millionen aber gin gen fur immer 

grćifstentheils durch Bankbriiche verloren.

Die Roheisen-Production der grofsen Eisen- 

staaten, welche von 1870 bis 1873 von 12,5 

auf 15 Millionen Tonnen angeschwollen war, be- 

trug im Jahre 1878 nur 13,9 Millionen Tonnen. 

1876 waren in den grofsen enropaisch-ameri- 

kanischen Eisenstaaten 2500 Hochófen vorhanden, 

von welchen 1200 feierten. Sammtliche Oefen 

hatten eine Leistungsfahigkeit von 20 Millionen 

Tonnen, sie producirten aber im Jahre 1876 nur 

13,7 Millionen Tonnen.

Die amerikanische Roheisen-Production sank 

von 1873 bis 1876 von 2,6 auf 1,9 Millionen 

Tonnen. Die Schmiedeisen-Production sank in 

der gleichen Zeit von 1,7 auf 1,4 Millionen 

Tonnen. Die- Einfuhr von Schmiedeisen und 

Schienen horte fast ganz auf. 1878, 1879 

zeigten sich — und zwar zuerstin den V. St. — An- 

zeichen der Erholung und in den folgenden Jahren 

belebte sich das Gesehaft wieder. Wahrend im 

Zeitraum 1873 bis 1878 in den V. St. durcli- 

schnittlich pro Jahr Bankerotte mit 200 Millionen 

Dollars Schulden sich ereignet hatten, betrugen 

die Passiva der Bankerolte im Jahre 1879 nur 

98 und im folgenden Jahr nur 65 Millionen 

Dollars. Die Roheisen-Production der wichtigsten 

Eisenstaaten, welche im Jahre 1878 kaum 14 

Millionen Tonnen betragen hatte, hob sich im 

Jahre 1882 auf 20,5 Millionen Tonnen. Die 

amerikanische Roheisenproduction von 50 kg per 

Kopf, welche im Jahre 1873 krankhaft war, 

wurde anfangs der achtziger Jahre normal und 

haltbar; die Schmiedeisen-Production der V. St. 

wuchs rasch und holte die britische Production 

im Jahre 1881 ein. Nach iiberstandener Krise 

steht das amerikanische Eisengewerbe miichtiger 

da ais je.

Die Weltstellung Amerikas unter den grofsen 

Sel imi e dei sen-Produc en ten ist aus folgendem 

ersichtlich:

1881 | 1882 

Mili. Tonnen

E n g la n d ............................................ 2,4 2,47
V. S taa ten ......................................... 2,4 2,26
Deutschland........................................ 1,4 1,57
Frankreieh......................................... 1,0 1,09
Belgien ............................................ 0,48 0,5

P en n s y l v a n i e n  hat seit Anfang des Jahr- 

Bunderts innner etwa die Halfte der gesammten

Schmiedeisen-Production geliefert, 

Zusammenstellung ersichtlich ist.

wie aus der

1840 1860 1870 1880

Yereinigte Staaten (Mili. Doli.) 

Pennsylvanien „ „

13

5,7

36

15,2

128

58

137

63

Wahrend Pa. so stetig seinen Rang behauptet, 

Hat sich die Rangfolge der niichsten Eisen-Pro- 

ducenten wesentlich geandert. Im Jahre 1840 

gab es neben Pa., welches fur 5,7 Millionen 

Dollars Schmiedeisen erzeugte, nur einen zweiten 

grofsen Producenten, namlich New-York mit

3,5 Millionen Dollars Produclions-Werth, dann 

folgten zwei Siidstaaten und Massachusetts mit 

unbedeutenden ZifTern. (Maryland 0,5,V irg. und 

Mass. je 0,4 Millionen Dollars.) 1870 liegen 

die Verhaltnisse wesentlich anders. Pa. iiberwiegt 

wie vordem und New-York bewahrt seinen zweiten 

Rang, kann sieli aber mit 17 Millionen Dollars 

niclit mehr entfernt messen mit Pa., welches fur 

58 Millionen Dollars erzeugt. Unmittelbar nach 

New-York folgt Ohio mit 13 Millionen Dollars 

und andere Westslaaten driingen sich vor, die 

Siidstaaten sind aber in die unterste Reihe ge- 

sunken. 1880 deckt Pa. mit seinen 64 Millionen 

Dollars* Schmiedeisen-Werth noch immer fast die 

halbe Production der V. St., dann folgt Ohio mit

15,2 Millionen Dollars Walzeisen, New-York ist 

mit 10 Millionen Dollars an dritte Stelle geriickt, 

ihrn folgt Illinois mit 5,9 Mili. Dollars Walzeisen. 

So rasch traten die Weststaaten in diesem wie 

in anderen Productions-Gebieten in die vorderen 

Stellen ein. Eine Verdrangung Pennsylvaniens 

aus seiner herrschenden Stellung ist allerdings 

nicht denkbar, immerhin aber durfte dieser Staat 

in dem Mafse, wie die Weststaaten (und neuer- 

dings auch die Siidstaaten) sich entfalten, einen 

immer geringeren Procentsatz der gesammten 

Production beherrschen. Wie Englands Eisen- 

production sich nachgerade langsamer hebt ais 

jene der jiingeren Wettbewerber, so wird sich 

auch die Eisenproduction Pennsylvaniens in den 

folgenden Jahrzehnten langsamer steigern, ais jene 

der West- und Siidstaaten.

III. Stahl.

Pi t t sburgs  Ste l l ung.  Pittsburgist seit eini- 

gen Jahrzehnten der bedeutendste Sammelpunkt der 

amerikanischen Eisen-Darstellung und Verarbeitung. 

Im Jahre 1826 besafs der Ort erst 10 000, 1880 

dagegen 156 000 Einw. 1880 hatte das Gebiet

12 Hochofen mit einem Leistungsvermogen von

* 62,6 Millionen Dollars Walzeisen und 1,6 
Millionen Dollars Hammereisen; bei Ohio und 111.
iśt der Werth des Haunuereisens nicht festgestellt.
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*/2 Mili. Tonnen, ferner 770 Puddel-, 20 Danks- 

und Siemensofen, gleichfalls mit einer gesamm- 

ten Leistungsfahigkeit von */2 Mili. Tonnen. 1826 

arbeiteten 8 kleine Walzwerke (mit 280 Mann), 

1880 standen 35 miichtige Walzwerke; wahrend 

ein Walzwerk der zwanziger Jahre durchschnitt- 

lich nur 650 t erzeugte, kontiten namhafte 

Werke des Jahres 1880 je 20 000 bis 30 000 t 

liefęrn, ein Werk stellte sogar 50 000 t fertig. 

Ueberdies bestanden im Jahre 1880 15 Stahl- 

werke, unter welchen die iilteren jahrlich 2000 

bis 5000,  die neueren hingegen pro Jahr 

10000 bis 20000 t erzeugen konnten; ein 

Werk hatte sogar die Leistungsfahigkeit von 

100 000 t. Die gesammten Industrieen der 

Stadt beschaftigten im Jahre 1880 36 000 Ar- 

beiter, wovon 21000 dem Eisengewerbe ange- 

horten. Der gesammte Produetionswerth der 

Gewerbe betrug in jenem Jahre 76 Millioneri 

Dollars, \vovon 46 Millionen Dollars durch das 

Eisengewrerbe allein gedeckt wurden.* Keine 

andere amerikanische Stadt ist in so hervor- 

ragendem Mafse an der Eiseniudustrie betheiligt.

Vor A llem ist es die Stahlfabrication, welche 

seit alter Zeit in Pennsylvanien, unter den 

pennsylvanischen Stadten aber vorwiegend in 

Pittsburg, nachdriicklich betrieben wird.

Im vorigen Jahrhundert wurden noch vor- 

wiegend fertige Stahlerzeugnisse und zu Anfang 

unseres Jahrhunderts nebst den Waaren bereits 

auch namhafte Mengen Gementstahl behufs Ver- 

arbeitung in die V. St. eirigefiihrt und zugleich 

begann die Stahlfabrication selbst sich zu ent- 

falten. 1805 bestanden in Pa. erst 2 Stahlofon, 

mit jahrlich 150 t Production, 1810 erzeugten 

die Yereinigten Staaten 900 t Stahl (wovon Pa. 

mit seinen 5 Stahlofen die Halfte deckte) und 

dazu wurden 500 t eingefuhrt. 1829 wurden 

in Pittsburg, der heutigen Slahlmetropole, die 

ersten Yersuche gemacht, Cement- und Gufsstahl 

darzustellen. 1830 hatten die V. St. 14 Stahl- 

ofen mit 1600 t Production. In diesem, wie 

in den folgenden Jahrzehnten hielten sich Dar- 

slellung und Einfuhr etwa die Wage. Utn das 

Jahr 1850 durften jahrlich im Mittel etwa 

10 000 t Slahl eingefuhrt* und ebensoviel im 

Land erzeugt worden sein (die 13 Oefen von

* W i c h t i g s t e  I n d u s t r i e e n  v. P i t t s b u rg  1880.

Werth der

Industrie
Zalil der Zalil der Erzeug-

Anstalten Arbeiter nisse
Mili. Doli.

Eisen- und Stahl-1'ro-
duction............... 39 15 600 35,5

liiefsereien und Ma-
sebinenfabriken . (jG 2 700 5,5

Werkzeuge, Holireu
und Brucken . . 20 2 000 5

GJasfabriken . . . . 41! 5-800 5,2

Pa. erzeugten im Jahre 1850 allein 6000 t 

Stahl). So hob sich die Production langsam, 

bis zu Ende der seehsziger Jahre durch Ein- 

fiihrung der neuen Methode ein vollkommener 

Umschwung der Productions-Verhaltnissc Platz 

griff. Die S t a h l - P r o d u c t i o n  steigerte sich 

binnen 13 Jahren auf das Yierzigfache. Sie be

trug in den folgenden Jahren in 1000 t:

1867 =  30 t
1870 =  74 „
1876 =  550 „
1880 =  1260 „

Die Darstellung von G u fs lt .a  h l war in den 

V. St. seit den zwanziger Jahren wiederholt 

versucht worden, die Qualitat entsprach aber 

nicht und dieser Industriezweig blieb demgemiifs 

Iange bedeutungslos. 1850 hatte Pa. 6000 t 

Cementstahl und nur 40 t Gufsstahl erzeugt. 

Erst 1859 stellten H u s s e y  und W e l l s  ein 

tadelloses Product her, 1862 folgte die Firma 

P a r k  in Pittsburg und nun waren die Werk- 

zeugfabricanten in die Lage versetzt, sowohl den 

schwedischen Cementstahl, ais auch den eng- 

lischen Cement- und Gufsstahl durch .das hei- 

mische Product zu ersetzen. 18S6 zahlten die 

V. St. 40 Tiegelgufsstohl-Werke mit einem jahr- 

lichen Leistungsvermogen von 100 000 t. Die 

Production betragt jahrlich etwa S0 000 t, 

wahrend England im Jahr 1881 50 000,  und 

Deutschland 38 000 t Tiegelstahl producirte. 

Der Kohlenverbrauch, welcher sich in der alten 

Zeit auf 3 t pro Tonne Stahl belief, ist durch 

Einfuhrung der Siemens - Oefen auf 0,8 vcr- 

mindert.

Pa. Hat seit Anfang (seit den funfziger 

Jahren) die Tiegelstahl -Fabrication beherrscht** 

und behauptet auch in den ubrigen Zweigen der 

Stahlproduction die Fiihrung.

Be sse me r s t a h  1. Im Jahre 1840 hatten 

Gu es t  und Evans  yereucht, das Puddeln durch 

Einblasen von Dampf zu beschleunigen, 1854 

wiederholte N as m y t h den Yersuch. Ke l l y  

in Kentucky ging weiter, indem er (1851) versuehte, 

das f l i i ss i ge  Eisen durch Einblasen von Luft 

zu entkohlen. In gleicher Weise leitete auch 

Bessemer  anfiinglich Luft durch eine Rohre 

auf den Boden eines Schmelztiegels (erstes Pa

tent von 1855); spater folgten jene wesentlichen 

Yerbesserungen, welche den Procefs lebensfahig 

machten. 1856 nahm M u s h e t  sein Patent 

und im folgenden Jahre wurde die erste mittels

* England beherrsclite die Stahleinluhr; in den 
dreifsigcr und anfangs der vierziger Jahre wurden 
von England jahrlich 3000 bis 5000 t Stahl ausge- 
fuhrt, wovon 1000 bis 2000 t allein naeh den V. St. 
gingen.

** 1880 deckt ■ Pa. allein 80 % der Ticgelstahl- 
Production der V, St.; New-Jersey folgt mit 14 %.
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des neuen Processes erzeugte Schiene gelegt. 

Im selben Jahre (1857) erlangte Ke l l y  sein 

Patent fur die V. St. und fuhrte in den folgen

den Jahren Versuche in den Cambria Ironworks 

aus. Anfangs der sechsziger Jahre studirte 

H o l l e y  das neue Yerfahreu in England und 

erwarb das Bessemer-Patent fur die V. St. 1868 

begann die Kelly Comp. ihr Werk in Michigan 

zu bauen (erste Charge Herbst 1864), 1869 

wurde das Werk aufgegeben. 1864 baute 

Holley das Stahlwerk von Troy (New-York), 

dessen erste Charge in einem 2 ‘/2 ■ t-Converter 

im Februar 1865 von statten ging. Rasch 

folgteu nun die Pa. Steelworks (erste Charge 

Juni 1867), Cleveland, Ohio (1868), Cambria, 

Pa. (erste Charge 1871), N. Chicago seit 1872, 

Thomson seit 1875.

Die Werke von Troy, Cleveland und Cam

bria wetteiferten in den folgenden Jahren in der 

Ausbildung des neuen Verfahrens. Die wesenl- 

lielisten Neuei-ungen wurden von H o l l e y  und 

Fr i t z  in Troy durchgefiihrt. 1865 hatte das 

Werk nur einen kleinen Converter, 2 Handkrahne 

und Flammofen, 1867 wurde ein 5-t-Converter 

angewendet, 1868 brannte das Werk nieder, 

um 2 Jahre spater wesentlicli umgeandert wieder 

in Thiitigkeit zu Ireten. F r i t z  schlug vor, die 

tiefe Giefsgrube abzuschaffen und die Birne so 

hocli zu heben, dafs man beąuem arbeiten 

konne. H o l l e y  brachte diesen Yorsehlag 1870 

zur Ausfuhrung, er fuhrte im selben Jahre (nach 

osterreichischem Vorgang) die Auswechselung 

der Boden ein und ersetzte die Flamm- durch 

Cupolofen und die Krahne durch hydraulische 

Pressen (1871). Eine Charge gab zu jener 

Zeit 5 bis 8 Blocke (zu je 3 Schienen). 1871 

wurden die Reformen abgeschlossen durch Fritz’ 

Walzentisch. Im Jahre 1871 bestand also be- 

reits jene Yerbindung von Anordnung und Ar- 

beitsmethode, welche das amerikanische Yer- 

fahren kennzeichnet.

Der Anwachs der Bessemer- Werke ist aus

dem folgenden ersichtlich. Die V. St. hatten:

im Jahre
Bessemer-

Werke
Comerter

Gewieht einer 

Charge 

iu Tonnen

1864 . . . 
1868 . . . 
1875 . . . 
1880 . . . 
1882 . . .

Die L e i

1
4

10
12

s t un g  der

1 [ 1,5 
6 2,5-5 

20 5 
24 5-10 
36 | 5-10

Bessemer-Werke stand
noch zu Ende der sechsziger Jahre gegen die 

englischen und deutschen Werke zuruck, hal 

dieselben jedoch anfangs der siebziger Jahre rasch i 

iiberholt. 1866 bis 1868 leislete man pro Tag i 

nur 3 bis 8 Chargen, Mitte der siebziger Jahre 

bereits 50 bis 70, also drei- bis viermal so riel,

ais man an den meisten europfiischen Werken 

erreichte.* Eine Birne hatte zu Ende der sechs

ziger Jahre pro Jahr 1000 t producirt, 1875 

lieferte eine Birne 20 000 t, 1880 aber das 

Dreifache. Die grofsten Leislungen der letzten 

Zeit sind aus folgenden Beispielen ersichtlich. 

1885 erzeugte die Scranton - Steel Co. Pa., mil 

zwei 4-t-Birnen und 78 Hitzen in 12 Stunden 

330 t, das Stahlwerk S. Chicago aber 1886 

mit 2 Birnen und 103 Hitzen in 24 Stunden 

900 t.

Die m i 111 e r e J a h r e s 1 e i s t u n g einer Birne 

in den V. St. ist aus dem folgenden ersichtlich.**

•Talir

■

Zahl der 

Converter

Bessemer-

Produclion

in 1000 t

Mittlere
Jahresprod.

eines 
Comerters 

in 1000 t

1868 . . . 6 7 1
1875 . . . 20 340 17
1880 . . . 24 1090 45
1882 . . . 36 1540 43

Trotzdem die V. St. weniger Converter be- 

sitzen, ais England oder Deutschland (vergl. die 

folgenden Zahlen), haben sie doch infolge des 

nachdrucklicben Betriebes Deutschland und 

England seit einigen Jahren iiberholt.

Zah l  der Conver ter in

1878 |  1880 1882

E n g la n d ................ 61 ! 78 84
Deutschland . . . . 35 43 67
Ver. Staaten . . . 20 24 38
Frankreieh . . . . V 19 23

12 11 15

Der M a r t i n - S i e m e n s - Procefs wurde be

reits 1868 durch H e w i t t  in den V. St. einge- 

fuhrt, doch hatte das Yerfahren lange mit tech- 

nischen Schwierigkeiten zu kampfen und wurde 

erst Mitte der siebziger Jahre lebensfahig. 1872 

wurden in den V. St. nur 3000 t, im Jahre 

1875 9000 l Flammofenflufseisen erzeugt; 1880 

hob sich die Production auf 100 000 t. Der 

Procefs eignet sich zur Herstellung bestimmter 

Qualitat, er verlangt wenig Yorauslagen und gc- 

stattel einen kleinen, okonomischen Betrieb. Bis 

Anfang der achlziger Jahre hatte das Produel 

versucht, mit dem Bessemerstahl zu concurriren, 

in neuerer Zeit wurde dieser Versuch aufgegeben 

und wird das Product seither vorwiegend auf

* Nur Bo chu m  und Krupp  hiellen im Jahre 
1875 mit 40 Hitzen pro Tag mit den V. St. Sćhrilt.

** Gemeiniglich wird die Production pro Ćbn- 
verter-Paar notirt, da je 2 Conyerter, abwećhselud 
thatig, einen continuirlichen Betrieb bedingen.
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Qualitatswaaren, insbesondere Kcsselbleeh verar- 

beitet. Die Production iiberschreitet, wic er- 

w/ihnt, seit 1880 100 000 t. Wahrend die V. 

St. in bezug auf Bessemer- und Tiegelstahl be- 

reits die ersle Stelle einnelnncn, stehen sie also 

in diesem Zweige noch hinter den 2 grofsen 

europaischen Stahlstaaten zuriick.* Ich gebe im 

folgenden die geschichtlichc E n t w i c k l u n g  der 

a m e r i k a n i s c h e n  Stal i  1 - P r o d u c t i o n  in 

M i l l i o n e n  T o n n e n :

Jahr

Cement- 

u. Tiegel

stahl

Bessemer Siemens Summę

1810 0,001 0 0 0,001
1850 (0,01) 0 0 (0,01)
1S67 (0,03) 0,002 0 0,03
1870 0,04 0,034 0 0,074
1871 0,04 0,04 0 0,08
1872 0,045 0,09 0,003 0,14
1873 0,047 0,15 0,004 0,20
1874 0,04 0,17 0,006 0,22
1875 0,04 0,34 • 0.008 0,39
1876 0.05 0,48 0,02 0,55
1877 0,05 0,51 0,02 0,58
1878 0,05 0,66 0,03 0,74
1879 0,06 0.84 0,05 0,95
1880 0,07 1,09 0,10 1,26
1881 0,08 1,40 0,13 0,61
1882 0,08 1,54 0,14 1,76
1883 0,08 1,50 0,12 1,70
1884 0,06 1,40 0,12 1,58 •
1885 0,06 1,54 0,13 1,73

P e n n s y l v a n i e n  allein deckt mehr ais die 

Halfte der gesammten amerikanischen Stahl- 

Production und z war lieferte dieser Staat im Jahre

1880 56 Jó der gesammten Bessemer-. 44 $  

der Siemens- und 79 der Gufsstahl-Produclion. 

Der nachst bedeutende Bessemer-Producent war 

Illinois mit 26 fó , dann folgte New-York und 

Ohio mit 9 bez. 8 % der gesammten Bessemer- 

Production. Ais zweiter Siemens-Slahl-Producent 

ersclieint Ohio mit 29 . 1885 hat Pa. einen

noch grófseren Antheil an der Bessemer-Production 

(65 $ ) ,  wahrend III. mit 22 JSa etwas gewiclien ist.

Die S t ah l e r z eu  gu n g der V. St. hat nie- 

mals den Bedarf gedeekt; bis in die sechsziger 

Jahre mufste luiufig uri bis 2/3 des Bedarfes 

durch Einfuhr gedeekt werden.**

* Die Flammofen-Eisenproduction von England 
und den V. St, entwickelt sich folgendermafsen:

i. Mili. t i. Mili. t

England 1870 . 0,01 England 1880 . 0,25
Y. St. „ . ,venig V. St. „ . 0,1

1882 und 1884 producirt England 0,44 bez. 
0,47 Mili. Tonnen Siemens.

** In den ersten Decennien] unseres Jahrhunderts 
wurden jahrlich einige Bundert Tonnen Stahl ein- 
gefiihrt, in den dreilsiger Jahren steigt die Einfuhr 
iiber 1000 t (schwedischer und englisclier Stahl). 
1852 deckt, England mit 8500 t Stahl den grOfstcn 
Theil der Einfuhr der V. St In den yierziger bis 
sechsziger Jahren fiihrcn die V. St. fur 1 bis 2, 
seltcn 3 Millionen Dolląrsein; anfangs der siebziger

Addirt man Stahlerzeugung und Einfuhr,* so 

erhiilt man den S ta l i i  v e r b r a u c b , welcher 

sich pro Einwohner folgendermafsen entfaltet hal: 

In den ersten Decennien unseres Jahrhunderts 

wurden in den V. St. im Durchsclinitt ctwa 

0,2 kg pro Kopf (und z war fast ausschliefslich 

Cementslahl), in den fiinfziger Jahren 1,0 kg 

Cement- und Gufsstahl verbraucht, in den sechsziger 

Jahren hebt sich der Verbrauch (bei fortwahrender 

Steigerung der einheimischen Gufsstahlerzeugung), 

bis endlich zu Ende der sechsziger Jahre mit 

Einfuhrung des Bessemer-Yerlahrens der epoclie- 

machende Umschwung eintritt. Seit Anfang der 

siebziger Jahre hat sich der Stalilverbrauch der 

V. St. pro Kopf von 3 bis iiber 30 kg gehoben 

und so stetig ist der Fortschritt in dieser Richtung, 

dafs man bestimmt behaupten kann, der Stahl- 

verbrauch werde in der nachsten Zeit den Schmied- 

eisenverbrauch uberflugeln.

Bis in die sechziger Jahre hatte der Gement- 

stalii die Alleinherrschaft beliauptet, dann kam 

eine k u r z e Z e i t , i n we l c h e r  der  G u f s- 

stahl  d i e  H e r r s c h a f t  zu e r r i n g en  ver- 

sprach, indem er den ungleichrmifsigen und un- 

yerlafslichen Cementstahl verdr5ngte; mit der 

Bessemer-Aera aber biifst der Gufsstahl quanti- 

tatiy wieder seine Yorhenschendo Slellung ein, 

wahrend der Siemensstahl ais jiingster Wettbewerber 

auftritt. S c hon  a n f a n g s  der s i e b z i g e r  

J a h r e  deck te  der  B e s s e m e r s t a h l  die 

h a l b e  P r o d u c t i o n ,  jetzt aber beherrscht er 

nahezu 9/io der gesammten Stahlproduction; der 

Rest wird zum grófseren Theil durch Siemens-, 

zum kleineren Theil durch Gufsstahl gedeekt. Der 

Cementstahl, welcher bis Anfang der sechziger 

Jahre allein geherrscht hatte, ist durch diesen 

neuen Wettbewerber endgiiltig beseitigt.*’1'

Es eriibrigt, das Verhaltnifs der V. St. zu 

den iibrigen grofsen Stahlproducenten zu skizziren.

G c s a in m t. e S t a h l p r o d u c t i o n :

1870

O'COco 1881

Mili . Tonnen

Yereinigte S t a a t e n ........................ 0,074 1,26 1,61
E n g la n d ............................................ 0,35 1,41 1.86
D e u tsc h la nd .................................... 0,17 0,76 1,02

Jahre bedeutende Steigerung; Mitte der siebziger 
Jahre hort die Einfuhr fast auf, um sich anfangs der 
aehtziger Jahre wieder zu heben. 1884 und 1885 worden 
0,18 bez. 0,15 Millionen Tonnen Bessemer-Stahl und 
0,17 bez. 0,03 Millionen Tonnen Stahlschicnen ein- 
gefiihrt. Die Stahlscliienen - Einfuhr ist ans dom 
Kapitel nSchienen“ ersichtlich.

* Da kein Stahl ausgefiihrt wird, bedeutet die 
Einfuhrziffer: Netto-Eiufuhr.

** Blisterstahl wird derzeit nicht mehr v e r a r b o i- 
t e t ,  er ist nur ein Durchgangs-Product, indem er ais 
Materiał fiir die Ilerstellung des 1'iegelstahlee dient. 
Fur die feinen Sorten Blister wird noch hente vor- 
wiegend schwedisches Eisen yerwendet.
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Die Besse ni e r- P r o d u c t i o n  allcin stellt 

sieli folgendennafsen:

1870 1880|1881|1884 

Millionen Tonnei

1885

Yereinigtć Staaten . . 
E n g la n d ........................

0,034
0,21

1,09
1,0

1,4
1,67

1.4
1,25

1,54
1,3

Mitte der siebziger Jahre hatten dic V. Sl. 

Deutschland eingeholt und Frankreicli uberflugelt, 

slanden aber noch weit hinter England zimick. 

Es erzeugtendamals (1876) England 25 kgproEiu- 

woliner, Belgien 13 kg, Deutschland, die V. St. und 

Frankreich 8,8 bez. 8,6 und 6,3 kg. In bezug 

auf Siemens-Production behauplet England noch 

lieute die Herrschaft, wahrend es in den anderen 

Zweigen der Stahlproduction bereits vor Amerika 

gewichen ist.

IV. Schienen.

Ais in den zwanziger Jahren das Eisenbahn- 

zeitalter in den V. St. begann, kamen die be- 

slehenden urspriinglichen Walzwerke gar nicht 

in Betracht, weil man anfangs fast ausschliefs

lich Gufseisenschienen gebrauchte, und weil Eng

land jeden Wettbewerb unmóglich machte. In 

Atnerika wurden nur versuchsweise kurze plumpe 

Gufsschienen und leichte flachę Bandschienen 

erzeugt. Die Quincy-Bahn (1826) und andere 

kleine Streeken belegten ihre Spnrgeleise mit

7.5 cm breiten Eisenschienen, die Lehigh Co. 

erzeugte im selben Jahre 1,2 m lange Eisengufs- 

Schienen; diese Yersuche blieben aber vereinzelt, 

da die Englander bessere und trotz des hohen 

Zolles auch billigere Schienen lieferten (aus 

Liverpool wurden zu Ende der zwanziger Jahre

4.5 in lange leichte Schienen im Gewiehte von

17 kg pro Meter, anfangs der vierziger Jahre 

vorherrschend schwere Schienen von 30 kg pro 

Meter eingefiihrt). 1844 wurde endlich das 

erste erfolgreiche amerikanische Schienen-Walz

werk gebaut (Savage Mili). Es liefeite leichte 

Schienen zu 21 kg pro Meter. Nun ging 

die Entwicklung rasch, 1847 hatle Pa. bereits 

6 kleine Schienen-Walzwerke, und diese deckten 

den gr6fsten Theil der heimischen Erzeugung, 

wclclie allerdings dem Bedarf bei weitem nicht 

gcnugte (vgl. die Tabelle unten).

In den dreifsiger und vierziger Jahren war 

der gesammte Schienenbedarf eingefuhrt worden, 

in den funfziger Jahren wird noch inirner etwa 

SU des Bedarfs durch Einfuhr gedeckt, in den 

sechsziger Jahren aber wird bereits die Halfte, 

ja, SU des Bedarfs im Lande erzeugt. Anfangs 

der siebziger Jahre steigt die Einfuhr noch ein- 

mal auf 30 bis 40 % des Bedarfs, seit der Krise 

aber decken die amerikanischen Werke den

grófsteh Theil des Bedarfs und die Einfuhr bicibt 

unbedeutend; selbst wahrend der bewegten Jahre

1881 und 1882 wurde nur lh  des Bedarfs ein- 

gefuhrt.

Die Zahl der amerikanischen Sch i enen-  

W a l z w e r k e .  belief sich im Jahre 1856 auf 

20, Pa. allein halte 8. Im Jahre 1873 hatte 

Pa. 17 und 1880 ziihlt man in den V. St. be

reits 80 Schienenwerke. Ein gutes Schienen- 

werk (in Pa.) leistete Mitte der vierziger Jahre 

5-bis 6000 t pro Jahr. 1856 stieg die mitllere 

Jahresproduction uber 10 000, 1864 bis 1873 

steigt die mittlere Production eines pennsylvani- 

schen Schienenwerkes von 14 000 auf 20 000 

(wahrend die tibrigen Staaten pro Werk viel 

weniger leisten). 1876 erzeugte die Thomson 

Steel Co. bereits eine Stahlschienc, welche 

54 m lang war und 31 kg pro Meter wog.*

1879 erzielten die Pa. Steel Works die hochsle 

Leistung, indem sie in 108 Stunden 6000 Schie

nen =  13 00 t ausbrachten; dieses Werk leistete 

in 2 Wochen so viel wie ein gutes Werk der 

vierziger Jahre im Laufe eines ganzen Jahres. 

Die alten Werke hatten pro Stunde durchsclinitt- 

lich nur 3 Schienen geliefert, wahrend dieses 

Werk bereits eine Schiene pro Minutę erzeugte. 

Seitdem sind noch hohere Leistungen erzielt 

worden: 1885 lieferte Thomson in einem Tag 

725 t =  2650 Schienen zu 30 kg pro Meter; 

in einer Woche wurden in diesem Werke 4170 

Schienen fertiggestellt; die Pa. Steel Works ha- 

ben in 24 Stunden gleichfalls 700 t —  2950 Stiick 

(leichtere) Schienen geliefert.

S t a h l s c h i e n e n .  Im Jahre 1842 hatte 

J essop  hereits vorgeschlagen, die der Abnulzung 

ausgesetzte Seite der Schienen, sowie die Rader, 

durch Cementation zu harten; man belachelte 

den Traumer, und sein Patent erlosch. In den 

sechziger Jahren aber fiihrtendie Englander bereits 

Hartgufs- und Stahlrader ein, und nun tauchle 

die Frage auf, ob es nicht vielleicht wirthschaft- 

lich richtiger sei, statt der billigen Eisen- theurere 

Stahlschienen zu legen.

1864 bestellte die London N. W. Co. die 

ersle Partie Stahlschienen, und die Aclioiuire 

bewilligten eine jahrliche AnschalTung von 10000 l. 

Rasch folgte Amerika, dessen Stahlwerke im 

Jahre 1869 10 000 t, anfangs der siebziger Jahre 

100 000 t, anfangs der achtziger Jahre aber Ober 

1 Million Stahlschienen lieferten.

Die Hauptmasse der Stahl - Darstellung wird 

seit jener Zeit diesem Zwecke zugefiihrt; anfangs 

i  der siebziger Jahre wird bereits die Halfte, spater

* Anfangs der achtziger Jahre reebnete Thomson : 
100 Blocke =  94,2 vorgewalzte Blocke, 4 Enden, 1,8 
Ablirand; 100 vovge\valzte Blficke =  89,0 Schienen.
7,2 Sagenden. 3,2 Abbrand, Derzeit reebnen die 
męisten Werke 115 bis 120 Materiał auflOO Sehienen.



Januar 1887. „ST A H L UND E IS E N / Nr. 1. 15

aber im Mittel 2/s der gesammten Stahl-Darstel- 

lung auf Schienen yerarbeitet; aber bereits ist 

eine Wandlung dieser Verhaltnisse eingetreten.

1882 wurde der grofsle Procentsatz von Stahl 

auf Schienen yerarbeitet, seitdem sinkt aber die

ser Betrag bestandig. Am auffallendsten ist diese 

Aenderung, wenn man die Bessemer-Darstellung 

allein ins Auge fafst. 1882 waren 85 <jo der j 

letzteren auf Schienen verarbeitet worden, in den 

folgenden Jahren, 1883 bis 1885,  aber sinkt 

dieser Procentsatz von 78 auf 72 und 63

Die rasche Zunahme des Scliienenvei'brauchs 

(Production und Einfuhr) ist aus der folgenden 

Tabelle ersichtlich.

Jahr

Schienen-Production Schienen-Einluhr* Ver-

brauch

SummęEisen Stahl JSarnino Eisen Stald Summę

1840 0,0 0,0 0,0 0,03 0,0 0,03 0.03
1850 0,04 0 0,04 0,16 0,0 0,16 0,2
1855 0,08 0 0.08 0,34 0,0 0,34 0,42
1860 0,2 0 0.2 0,15 0,0 0.15 0,35
1865 0,35 0 0,35 0,09 0,0 0,09 0,44
1866 0,4 0,002 0,4 9 0,0 ? ?

1867 0,45 0.003 0,45 o,io 0,0 o,io 0,61
1868 0,5 (0,005) 0,5 0,25 0,0 0.25 0.75
1869 0,5 0,01 0,51 0,31 (sul> Fe) 0,31 0,82
1870 0.53 0.03 0,56 0,36 r 0,36 | 0,92
1871 0,66 0,05 0,71 0,4 0,1 0,5 1,21
1872 0,82 0,09 0,91 0,34 0,14 0,48 1,39
1873 0,68 0,12 0,8 0,09 0,15 0,24 1,04
1874 0,54 0,13 0,67 weuig 0,09 0,09 0,76
1875 0,46 0,26 0,72 0.02 0,02 0.74
1876 0,4 0.4 0,8 0,0 o;o 0,0 0,8
1877 0.31 0,39 0,70 0,0 0,0 0,0 0,7
1878 0,3 0,5 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8
1879 0,38 0,63 1,0 0,02 0,02 0,04 1,04
1880 0,45 0,88 1,33 0,12 0,14 0,26 1,59
1881 0,45 1,21 1,66 0,12 0,22 0,34 2,0
1882 0,20 1,32 1,52 0,04 0,17 0,21 1,73
1883 0,06 1,17 1,23 0,004 0.0 0,004 1,23
1884 0,02 1,02 1,04 0,0 0,0 0,0 1,02
1885 0,01 0,98 0,99 0,0 0,0 0,0 1,0

Man sieht, dafs bis Anfang der sechziger 

Jahre die iiberwiegende Menge des Schienenbe- 

darfs durch Einfuhr gedeckt wurde, dann folgt 

eine kurze Zeit, in welcher die heimische Erzeu- 

gung der Nachfrage nahezu gerecht wird, anfangs 

der sechziger ur.d anfangs der siebziger Jahre 

wiichst die Nachfrage so reifsend, dafs durch- 

schnittlich fast ł/3 des Yerbrauchs durch Einfuhr 

gedeckt werden mufs. Mitte der siebziger Jahre 

versiegt die Einfuhr fast vollstandig; sie belebt 

sich nochmals anfangs der achtziger Jahre, ist 

aber in lelzter Zeit wieder auf ein Mindestmafs 

gesunken. Wenn nicht die Zoile wesentlich 

herabgeselzt werden, diirften die amerikanischen

* Der gesammte Werth der Schieneneinfuhr be- 
trug in den Jahren 1833, 1834, 1838 =  0,2, 0,4, 
0.9 Millionen Dollars.

I Walzwerke von nun an wohl auch den starksten 

Anforderungen nachkommen.

Trotz dieser gewaltigen Fortschritte hal die 

amerikanische Schienenerzcugung aber docli noch 

manche bedeutende Schwierigkeit zu uberwinden. 

Der Preis ist seit 1870 von 100 auf 25 §  ge

sunken, was naturlich auf die Qualitat einen 

nachtheiligen Eintlufs bat. Es wird rninderes 

Materiał verwendet, die Schienen werden in einer 

Hitze durchgejagt und die Priifung derselben 

wird oft lliichtig abgelhan; kein Wunder, dafs 

schon mehrfach Stalilschienen ausgeweehselt wer

den mufsten, welche weniger lange ausgehalten 

hatten ais die Eisenschienc-n der guten alten Zeit. 

Ein grofser Theil der Schuld liegt an den Bau- 

unternehmern, welche den wesentlich geanderten 

Verhaltnissen unserer Tage nicht gerecht werden. 

Wahrend die Bahnen anfangs der siebziger Jahre 

Locomotiven von 20 t verwendeten, kommen jetzt 

solche mit doppeltem Gewicht in Gebraucli und 

die Belastung pro Achse hat entsprechend zuge- 

nommen, trotzdem werden aber nach wie yor 

Schienen von 30 kg pro Meter bestellt.* Diese 

Uebelstande werden ilbrigens in neuerer Zeit 

scharf geriigt und es ist anzunehmen, dafs die 

Producenten wie Gonsumenten der gerechten 

Forderung nachkommen werden.

P e n n s y l v a n i e n  hat auch in diesem Zweige 

die Fuhrung. 1880 wurde von der gesammten 

Schienen-Produclion der V. St. 47 ^  durch Pa. 

(dazu 23 ^  durch Illinois und 0 % durch Ohio) 

gedeckt; im Lauf der letzten Jahre aber ist 

Pennsylvaniens** Stellung noch yorherrschender 

geworden, indem es 1885 bereits 67 ^  der ge

sammten Schienen-Production liefert.

Es erubrigt, die Stellung der V. St. unter 

den grofsen Welt-Producenten zu cliarakterisiren. 

Zu Ende der sechziger Jahre hatten die V. St. 

nur halb so viel Schienen erzeugt ais England, 

seit Ende der siebziger Jahre wetteifern beide 

Staaten und bereits wird England in einzelnen 

Jahren iiberboten, wic die folgenden Zahlen 

ausweisen:

Gesammte  (Eisen und Stahl) Schioneri- 

P r o d u c t i o n

England | V. Staaten [ Deutschland 

in Einheiten von 1000 t.

1871 1200 703 450
1875 900 718 470
1880 980 1325 432
1881 1230 1670 530

* Die schwerslen Schienen der V. St. haben 35 kg 
pro Meter, so viel ais die leichtesten Schienen in 
England.

** 1885 erzeugten die V. St. eine Million Tonnen 
i Schienen, liicwon Heferte Pa. 0,67, 111. 0,28.
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Die Yerdrangung der Eisenschienen durch die 

Stahlśchienen hat sich in der ersten Halfte der 

siebziger Jahre bereits in Deutschlaiul und Eng- 

k iid vollzogen, wahrend die V. St. ihre Eisen- 

schienen-Production erst in den lelzten Jahren 

auf ein Mindestmafs eingeschrankt hahen, wie die 

folgenden Ziffern zeigen :

E i s e n s c h i e n e n - P r o <1 u c t i o n

England [ V. Staaten j Deutschland 

in Einheiten von 1000 t.

1871 1000 | 068 ■ 321
1875 300 454 227

1880 170 447 45
1883 — 60 —
1885 1 . 10 —

England hat den grćifsten Theil seiner Eisen

schienen schon z u Ende der siebziger Jahre aus- 

gewechselt, wahrend das Eisenbahnnetz der V. St. 

dieses Stadium erst in nnseren Tagen erreicht.

1881 hatten sammtliche Bahnen

Eisenschienen j Stsililschiencn 

in Millionen Tonnen

in E ng land ...............................
„ Yereinigte Staaten . . . .

1,98
7,0

2,4
5,0

Da die V. St. ein Eisenbahnnetz besitzen, 

welclięs so grofs ist, wie jenes von ganz Europa, 

sleht zu erwarten, dafs die Stahlschienenerzeugung 

der V. St. in nicht alizu ferner Zeit jener Europas 

nachkommen wird. Wie rasch die V. St. in den 

letzten Jahren das Versaumte nachgeholt haben, 

zeigt der folgende Yergleich:

S t a h 1 s ch i e n e n - P r o d u c t i o n

England 

in Einheiten

V. Staaten 

von 1000 t.

1871............................... 200 35
1875 ................................ 400 264
1880 ................................ 810 878
1881 ................................ 1080 1228
1882 ................................ 1240 1320
1883 ................................ 1100 1170
1884 ................................ 790 1020
1885 ................................ 680 980

Wahrend die V. St. noch zu Anfang der 

siebziger Jahre weit hinter England und Deutsch- 

land zurCckstanden, uberholen sie Mitte der 

siebziger Jahre bereits Deutschland* und schlagen 

zu Ende der siebziger Jahre bereits England.

* Deutschland erzengte 111 den Jahren 1871,
1875 und 1880 =  128000, 241 000, 407 000 t Stahl- 
schienen.

V. Eisenverarbeitung.*

G robsc h 111 ied- Ge w er be. Ein historisch- 

statistischer Ueberblick iiber sanimtliche Zweige 

der amerikanischen Eisenteclmik ist unmoglich, 

weil in der alteren Zeit nur einige Industrieen 

statistisch berucksichtigt wurden. Insbesondere 

ist die Bedeutung des Kleingewerbes noch hęute 

unbekannt, weil die officiellen Zahlungen grund- 

siitzlich nur die namhaften Betriebe, welche 

(wirklich odet- angeblich) jahrlich wenigstens 

r»00 $  Werth erzeugen, berucksichtigen. So 

kommt es, dafs die Statistik des Jahres 1870 

kaum ein Drittel der G robsc l imie de ver- 

zeichnel und dem entsprechend haben natiirlich 

auch die einschlagigen Angaben wenig Be

deutung.**

Wir erfahren aus der Berufsstatistik des 

Jahres 1870, dafs die V. St. damals 142 000 

Schmiede besafsen, die Industrie-Statistik aber 

besagt, dafs 53 000 Schmiede in 26 000 nam

haften Betrieben beschaftigt waren. (Durch- 

schnittlich also 2 Schmiede auf einen namhaften 

Betrieb.) W ir erfahren, wie viel die 53 000 

Schmiede der namhaften Betriebe erzeugten, was 

aber die 89 000 kleinen Schmiede machten, ist 

nicht zu erfahren.

Immerhin geniigen aber selbst diese mangel- 

haften Angaben zu einem Vergleiche der ameri

kanischen mit den deutschen Yerhaltnissen.

Grob-
schmied-

Werkstatten
Mann Pferdekraft

Die V. St. liatten 1870 (100 000?) 142 000 1300
Deutschland . 1875 80 000 135 000 1340

Die Untcrschiede sind nicht wesentlich; vor 

Allem uberrascht diegeringe Zahl der verwendeten 

Pferdekrafte in Amerika, dagegen durfte allerdings 

der amerikanische Schmied im Durchschnitt dem 

deutschen durch Anwendung arbeitsparender Vor- 

richtungen iiberlegen sein und demgemafs mehr 

fertige Arheit liefern.

Die unvóllstańdigen Angaben fiir das Jahr 

1880 besagen, dafs 34000 Schmiede in namhaften 

Betrieben 44 Millionen Dollars Werth erzeugten; 

aus einem Yergleich mit der Berufsstatistik ent- 

nimmt man, dafs aufserdem 139 000 Grobschmiede 

in kleinen Betrieben beschaftigt waren (Summę

* Ausschliefslich der Walzproduction, welche 
ich dem Census gemafs sub I I  beliandelt liabe. 

m  1870 betnig die Anzahl der Grobsćlimiedo

nach d. Betriebs- 
Statistik

nach der Berufa- 
Statistik

in Pennsylvanien . . . 
NeSy-York . . . . .

17 500 
19 300

7000
0040



Januar 1887. , STAHL UND EISEN.* Nr. 1. 17

== 173 000). Yeranschlagt man die Jahres- 

leistung eines Schmiedes im kleinen Belrieb 

wirklich, (wie der Gensus wrohl irrthiimlicb be- 

bauptet) auf weniger ais 500 so erhalt man 

docli noch immer etwa 100 Millionen Dollars 

ais gesammten Productions - Werth des Grob- 

schmied-Gewerbezweiges. Die Zahl der Pferde- 

kriifte in diesem Gewerbe diirfte im Jahre 1880 

etwa 2000 betragen haben.

Wahrend- die Aufschliisse u ber diesen Ge- 

schaftszweig unvollstandig sind, gewinnt man in 

andere Zweige der Eisenindustrie einen besseren 

Einblick, weil ja die meisten Zweige seit Jahr- 

zehnten fast ausschliefslich Grofsbetrieb besitzen ; 

iiberdies werden die bestehenden Lticken vielfach 

durch faehmannische Berichte ausgefullt. Ich 

bespreche einige der hervorragenderen Zweige.

Nagel  f a b r i c a t i on .  Die Nagelindustrie bat 

in Amerika schon friili eine herrorragende Be- 

deutung erlangt. 1767 yerfertigte W i l k i n s o n  

(Rhode-Island) Karden, da ihm die Nagel zu 

theuer kamen, schnitt er selbst solche aus Blech 

und machte ihnen im Schraubstock den Kopf. 

In der Folgę wurde es vielfach versucbt, dieses 

Princip im grofsen zu verwertben, aber viele 

gingen erfolglos zu Grunde, bis die Nagelmaschine 

eine praktische Gestaltung angenommen hatte. 

1786 hatte Reeds in Bridgewater eine Blech- 

nagel-Schneidmaschine erfunden, welche sein 

Solin in verbesserter Form 1807 patentirte.

1789 folgt Br iggs von Philadelphia, welcher 

das erste amerikanische Patent fur eine Nagel- 

scbneid-Masehine erwarb, 1790, 1795 patentirte 

P e r k i n s  seine Maschine, welche taglich• bis zu 

10 000 Stiick Blechniigel* fei tigstellte, 1817 folgt 

das Patent R o g e r s - B l a n c h a r d  in Boston, wel- 

ches im wesenllichen noch heute herrscht. Trotz 

dieser Forlschritte wurde aber damals und bis 

tief in unser Jahrhundert hinein die Hauptmasse 

des Fabricates vom kleinen Gewerbsmann ge- 

liefert; viele Leute (auch Bauern) hatten ihre 

kleine Nagelschmiede, in welcher sic an freien 

Tagen, besonders aber im Winter Nagel 

fabricirten.

Die rasch aufbliihende Industrie schien den 

Englandern (vor dem Befreiungskriege) so be- 

drohlich, dafs ein Lord sich veranlafst sah, im 

Parlament den Wunsch auszusprechen, Amerika 

sollte keine Nagel mehr fabriciren. In der That 

war die Besorgnifs nicht unbegriindet; schon in 

den achtziger Jahren des vorigen Jabrhunderts 

deckten die Y. St. ihren halben Nagelbedarf durch

* Der Nagclschmied der alten Zeit (in den 
yierziger Jahren war dies Kleingewerbe in England 
noch reichlich ycrtreten) producirte taglich einige 
100 bis 1000 mittelgrofse Nagel. Anfangs der 
achtziger Jahre dagegen erzeugte Fields Fabrik 
(Mass.) mit 300 Arbeitern, taglich 30 Millionen Nagel, 
also pro Arbeiter hundertmal so yiel, ais der kleine 
Nagelschmied der vierziger Jahre leistete.

1.7

eigenes Fabricat (die andere Halfte bezogen sie 

von England), 1840 aber wurden bereits 1100 t 

Nagel aus den V. St. ausgef i i br t .  Gute 

Maschinen machten zu jener Zeit bereits 30 000 

bis 60 000 Stiick B.lechnagel pro Tag; wahrend 

in England neben den neuen Nagelmascbinen 

noch eine Menge altansassiger Nagelschmied- 

Familien ihr kleines Gewerbe zali fortbetrieben, 

wieli das kleine Gewerbe in Amerika rasch dem 

Grofsbetriebe.

Pa. und Mass. wetteiferten seit Ende des 

vorigen Jahrbunderts in bezug auf diese Industrie 

und beide haben ihre herrschende Stellung bis 

in die siebziger Jahre bewahrt. In der letzten 

Zeit aber ist Mass. durch Ohio sowohl, ais auch 

West-Virginia uberfliigelt worden, wahrend Pa. in 

neuester Zeit eine noch hóhere Bedeutung ge- 

wonnen hat.

1810 stellten die V. St. nach dem Gensus 

(welcher zu niedere Werthe giebt) fur 1,2 Millionen 

Dollars Nagel ber, 1860 und 1870 steigt dieser 

Werth (bei bohem Eisenpreis) auf 10 und

25 Millionen Dollars. In den letzten Jahren 

werden bei niederem Eisenpreis jahrlich fiir

13 bis 15 Millionen Dollars geschnittene Nagel und 

eine unbekannte Menge anderer einschlagiger 

Fabricate erzeugt. Wahrend der Erzeugungs- 

werth den sinkenden Preisen entsprechend in 

neuerer Zeit fajlt, hat sich die Menge der Er-

zeugung bis zum Jahre 1883 bestandig gehoben,

wie die folgenden Angaben ausweisen, welche 

allerdings nur die mafsgebende Nagelindustrie (ge

schnittene Nagel) berucksiclitigt.

1790 rechnete Kox, dafs 900 t Nagel im 

Land erzeugt und ebensoviel eingefuhrt wiir- 

den. 1810 fabricirte Pa. allein 3300 und Mass. 

2300 t Nagel, seit Mitte der siebziger Jahre 

erzeugt aber Amerika an geschn i  t t enen 

Nageln allein 200 000 bis 300 000 t Nagel.*

1883 hatten die V. St. 6600 Nagelmascbinen und 

erzeugten 350 000 t geschnittener Nagel; also 

etwa 50 t pro Maschine (gute und beschaftigte 

Maschinen leisteten das Doppelte bis Drei- 

fache).

Zu Anfang des Jabrhunderts diirfte Pa. etwa 

die Halfte der gesammten Nagelerzeugung gedeckt 

haben, in den funfziger und sechziger Jahren 

deckte dieser Staat nur lU < ist aber jetzt, 

wenn man die Erzeugung geschnittener Nagel 

allein ins Auge fafst, wieder Yorherrschend, 

wahrend Mass., welclies in den fiinfziger Jahren 

ein Drittel der gesammten Nagelerzeugung deckte,

* In der alteren Zeit wird die Production in 
Pfund, jetzt in Kegs (Fafachen) a 100 Pfund — 45 kg 
angegeben, 1875 erzeugten dieY. St. 0,21 Millionen 
Tonnen geschnittener Nagel, 1880 bis 1883 steigt 
diese Production von 0,24 auf 0,26, 0,3, 0,35, seit- 
her ist ein Riickgang eingetreten; 1885 wurden nur
0,3 Millionen Tonnen geschnittener Nagel hergestellt. 
Die Production der anderen Nagelarten ist un- 
bekannt.
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in neuerer Zeit zuriickgeht. Die Productions- 

werthe der wichtigsten Nagelstaaten stellen sich 

folgendermafsen:

V. St. | Pa. | Mass. 

in Slillionen Dollars

1 8 1 0 ........................ ? 0,76 0,6 -

1850 ........................ 7.7 1,9 2,7

1860 ........................ 9,9 2,3 3,3

1870 ........................ 20 (G.) 5,0 (G.) 4,2 (G.)

Diese Ziihlungen beziehen sich wohl auf Nagel- 

und einschlSgige Fabricationen; der Census 1880 

veranschlagt die Nagelproduction der V. St. (im 

engeren Sinn) auf nur 5,6 Millionen Dollars.*

1885 erzetigten die V. St. 6,7 Millionen Kegs 

(zu je 45 kg) geschnittener Nagel; hiervon deckten 

Pa., Ohio, W.-Yirg. und Mass. 2,46, 0,92,0 ,78 

und 0,65 Millionen Kegs,

Die Productionsgeschichte der Nagelbranchen 

(sammt einschlagigen Branchen) stellt sich fur 

die V. St. folgendermafsen:

Jahr Betriebe Arbeiter
Production

in Mili. Dollars

1810 . . . 410 _ (1,2)
1850 . . . 87 5200 7,7
1860 . . . 100 6900 9,9
1870 . . . 142 7800 20
1880 . . . (182) (9570) . (18)**

E in  A r b e i t e r  der N a g e l f a b r i c a t i o n  

erzeugte im vorigen Jahrhunderte, so lange das 

Gewerbe grofstentheils ais Nebenbeschaftigung 

betrieben wurde, einen Weith, welcher kaum 

den Lebensunterhall deckte, 1850 erzeugte ein 

Arbeiter 1500 $  Werth, 1870 stieg diese Zahl 

bei hohen Preisen auf 2800 0  (Gold), 1880 fiel 

sie wieder (bei niederen Preisen) auf 1900 $  

Werth.

Die jahrliehen Productionswerthe einer Nagel- 

schmiede bez. Fabrik betrugen:

im Jahre 1000 Doli.

1810 . ....................  3
1850 ........................ 100
1870 ........................ 136 (Gold)
1880 ........................ 90

Vergleicht man die Beziehungen dieser In

dustrie mit deutschen Verhaltnissen, so fallt auf, 

dafs die V. St. schon langst zum Fabrikbetrieb 

iibergegangen sind, wahrend bei uns noch der 

kleine Betrieb herrscht. Nach der Statistik des 

Jahres 1875 hatte Deutschland nahezu 11000 

Anstalten, in welchen Nagel, Schrauben und

* Die gcsammte Nagel-, Nieten- und Schrauben
fabrication beschaftigte 1880 9600 Mann und er- 
zcugte 18 Millionen Dollars Werthe (hiervon 2,2 
Schrauben). Moglicherweise ist diese Summę mit 
den 20 Millionen Dollars des Jahres 1870 vcr- 
gleichbar.

** 1880 addire ich die Nagel-, Nieten- und 
Schraubenfabrication.

Ketten erzeugt wurden, die V. St. hatten dagegen 

1870 nur 142 Nagelfabriken. Deutschland be

schaftigte 22 000 Arbeiter, wahrend die V. St. 

nur 7800 Arbeiter zahlten. Eine deutsche Nagel- 

schmiede hatte nur 2 Arbeiter, wahrend eine 

amerikanische Fabrik im Durchschnitte 55 Ar

beiter beschaftigte. Sammtliche deutsche Werk- 

stiitten verf(igten nur Ober 8300 Pferdekraft, 

wahrend die anierikanisclien Nagelschmieden im 

Jahre 1870 mit 13 000 Pferdekraft arbeiteten.

Die Nage l p re i se  sind seit Anfang des 

Jahrhunderts auf l/g gesunken, wie die folgende 

Zusammenstellung zeigt:

Jahr
Geschnittenc

Nagel

Cents pro Pfund

Schmiednagel 

Cents pro Pfund

1810.................... 10 bis 12 __

1828 .................... 7 . 8 —

1830 .................... 5 „ 6 13 bis 12
1840-50 . . . . 6 „ 4 12 „ 9
1S60.................... 3 4
1870 .................... 3 „ 4 4
1880 .................... 2,5 „ 3 —

1885 .................... 2,3 —•

Zu Ende des yorigen Jahrhunderts belief 

sich der N a g e l v e r b r a u c h  in den V. St. pro 

K o p f  auf 0,5 kg, wovon die Hiilfte eingefuhrt 

wurde; in den siebziger Jahren hob sich die 

Production der geschnittenen Nagel allein auf

4 bis 5 kg, im Jahre 1883 aber sogar auf 

6 kg pro Kopf (Hochstzahl).

D ie D r a h t i n d u s t r i e  ist .im Gegensatze 

zur Nagelfabrication erst in den letzten Jahr- 

zehnten bedeutungsvoll geworden. 1870 wurde 

Draht im Werthe von 4 Mili. Dollars (Gold) 

erzeugt, wovon Mass. allein die Hiilfte deckte. 

1880 ist dieser Werth auf 10,8 Mili. Dollars 

gestiegen (Mass. =  4,5, Ohio 1,9) uberdies 

wurde in den V. St. 1870 und 1880 an Draht- 

Producten geliefert 2,4 Mili. Dollars (Gold) be- 

ziiglich 9 Mili. Dollars (von letzterem Betrage 

entfiel auf Illin. 2,7 und auf Ohio 2 Mili. Doli). 

1880 beschaftigten die 40 Drahtwerke der V. 

St. 6150 Matm, die 305 Drahtverarbeitungs-An- 

stalten aber 4460 Mann. Die 10 610 Arbeiter 

des gesammten Dralitgewerbes erzeugten etwa 

einen Werth von 20 Mili. Dollars. 1883 

schatzte man die P r o d u c t i o n  der Drahtwerke 

auf 100 000 t (ihre Leistungsfahigkeit betrug 

etwa das Dreifache), nahezu 200 000 t D r a h t  

wurden eingef-uhrt  und der V e r b r a u c h  

belief sich demnach auf 300 000 t. Die Haupt- 

masse des Drahtes wird fur Zi iune verwendet, 

geringere Mengen fur Aufziige und Transmissio- 

nen, Telegraphen, Siebe, Federn, Matratzen und 

Sitze; in neuester Zeit werden auch die Ge- 

treidegarben und die Bucher mit Draht gebun- 

den. Wie enorm die Zaundrahterzeugung der 

V. St. im Laufe eines Jahrzehntes sich entfaltet
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hat, ist aus den 'folgenden Angaben ersiehtlich. 

1870 war die Z a und r ah t e r z eu  gun g noch 

kaum nennenswerth, dagegen betrug sie

1878 =  12 000 t 
1880 =  36 000 „
1883 =  90 700 „

De u t s c l ł l a n d ,  dessen Drahterzeugung in 

den letzten Jahren so reifsend zunimmt,* liefert 

insbesondere Z a u n d r a h t e  fur den  ameri- 

k an i s c h e n  Wes ten .  Hiiben und driiben wird 

das Eisen auch in diesem Gebiete durch den 

Stabl verdrangt.**

W a s h b u r n s  Fabrik in Worcester, welche 

schon 1831 gegriindet wurdę, behauptete um 

die Mitte der siebziger Jahre den ersten Rang 

mit einer Jahreserzeugung von 10 000 t;*** die 

besten Sorten werden aus schwedischem Frisch- 

eisen, die Stahldrahte aus englischem und ameri- 

kanischem Gufsstahl bergestellt.

1875 wurde in Washburns Fabrik ein Stiick 

Draht von 32 km Lange und 6 kg Gewicht 

binnen 17 Stunden gezogen, ein anderer Draht- 

kranz von 1,6 km Lange und 0,22 t Gewicht 

war in Philadelphia ausgestellt; Cleve!and und 

011ivers Walzwerk (System Garrett) erzeugen 

derzeit in der neunstiindigen Schieht je 40 t 

Draht (1885).

D ie  S c hn e i d w e r k z eu g j e , f  insbesondere 

Aexte  wurden nach dem Freilieitskriege (trotz 

hohen Einfuhrzolles) vorwiegend von England 

bezogen. Ersl C o l l i n s  Hackenfabrik (1826) 

und Ba r t ons  Werkzeugfabrik (1832) machten 

diesen Zweig der Stahlverarbeitung .wettbewerbs- 

tiichtig. Beide Fabricanten verwendeten eng

lischen Stahl erster Gute und verdriingten im 

Laufe von zwei Jahrzehnten durch ihre Fabricate 

die billigeren aber schlechteren englischen Er- 

zeugnisse. Der Bericht iiber die Londoner Aus* 

stellung 1850 hebt bereits die vorziigliche Be- 

schaffenheit der amerikanischen Aexte hervor.

1828 schrieb Collins noch in sein Tagebuch:

* Deutschland erzeugte:

1880 1883

Eisendraht................... 0,22 0,21
Stah ldrah l.................... 0,01 0,145

1877 fuhrte Deutschland ersl 32000 t, 1884 da
gegen 213 000 t Draht nach den V. St. und England 
u. s. w. aus.

** Stahldrah t-Einfuhr der V. St.

Mili. Dollars

1878- 9 =  0,43
1879-80 =  2,5
1880- 1 =  3,2
1881- 2 =  5,7
1882- 3 =  8,0

*** Mehrero deutsche Fabriken leisten dasselbe. 
t  Gutlery, edged Tools (tools nicht inbegrifłen).

„W ir schmieden und harten Aexte, jeder 8 

Stticke pro Tag.“ 1870 verfugtc die Firma 

Collins iiber eine Miii- Dollars Anlagekapital und 

600 Arbeiter; jeden Tag wurden 3000 Aexte 

und 100 Pfluge fertig, die jiihrlichen Verkaufe 

beliefen sich auf 1 Mili. Dollars. 10 000 t 

Kohle und 1800 cbm Holzkohle, 1000 t Stahl 

und 5000 t Eisen wurden im Laufe eines 

Jahres verwendet. In den dreifsiger Jahren hatte 

Collins noch den ungleichartigen Blisterstahl 

(Cementstahl) verarbeitet, in der Folgę ersetzte 

er ihn durch Tiegelstahl. Die Barren wurden 

zuerst gehainmert, dann gewalzt. Die fertigen 

Aexte- wurden auf eine sich drehende Scheibe 

gelegt, iiber dereń Rand die zu hartenden 

Schneiden hervorragten; sie gingen durch ein 

Feuer, wurden dann abgeschreckt und wieder 

angelassen, probirt und polirt. Das Gewicht 

der amerikanischen Axt ist trefflich ausgeglichen, 

der Stiel ist leicht, zah, mafsig elastisch und 

volIkommen handgerecht, die Ast saust und 

beifst wunderbar und bedarf nur selten der 

Scharfung.

Wie uberall, ist natiirlich auch in diesem 

Industriezweige die V e r e i n i g u n g  des Ge- 

w erb es in wenige Hiinde rasch vor sich ge- 

gangen. Zu Anfang des Jahrhunderts gab es 

noch in Pa. allein 110 Schneidwerkzeug- 

Schmieden, dagegen besafs dieser Staat im Jahre 

1880 nur 61 Schneidwerkzeug-Fabriken, welche

2,6 Mili. Dollars Werthe erzeugten. Zu Anfang 

des Jahrhunderts stellte eine derartige Anstalt 

jahrlich im Mittel nur fur 1000 Doli. Wertheher, jetzt 

leistet ein Betrieb in den wichtigsten Staaten je 

20 bis 60 000 1880 zahlte man in den V.

St. 429 Schneidwerkzeug-Fabriken mit 10 500 

Arbeitern und 11,7 Mili. Dollars Productions- 

wert; die New Eng l and- und Mi t t e l s t aa t en  

b ehe r r s chen  d i esen I ndus t r i ez  wei g fast 

vollstandig. (Conn., Pa., Mass., New-York er

zeugten im Jahre 1880 je 2,7, 2,6, 2,1, 1,7 

Mili. Dollars Werthe.)

Eine andere Specialitat der New - England- 

staaten ist die Fabrication der gemischten Slahl- 

waaren, » H a r d w a r e «  ; der gesammte Produc- 

tionswerth dieses Gewerbszweigs betrug im 

Jahre 1880 =  22,6 Mili. Dollars, von welcher 

Summę der kleine Staat Conn. allein 10,4 Mili. 

Dollars deckte. Die V. St. erzeugten in den 

beiden genannten Industriezweigen:

Jahr
Hardware Schneidwerkzeuge

Mili. Dollars MilL Dollars

1860 ................ 12 9
1870 ................ . 17,6 (Gold) 9*

1880 ................ 22,6 11,7

* Der Census 1870 vernachlassigt ofTenbar das 
Zeugschmied-Kleingewerbe und bringt viel zu niedrige 
Żabien, welche mit jenen des Jahres 80 nicht ver- 
glichen werden konnen (s. oben).
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Yon besonderer Bedeutung ist in den letztcn 

zwei Jahrzehnten der E i s e n b r i i c k e n b a u  ge- 

worden, welcher allmahlieh die Holzconstruction 

auch im holzreichen Weslen verdrangt, Die 

Statistik, welche jene Bruckenconstructionen, die 

in allgemeineń Mascliinenwerkstatten vollzogen 

wurden, offenbar nicht beriicksichtigt, fiihrt im 

Jahre 1880 75 Betriebe mit 4290 Mann auf, 

welche sich a u s s c h l i e f s l i c h  dem Briicken- 

bau widmeten und fur 9 Mili. Dollars Fertig- 

waaren erzeugtcn. Grofsartig endlieh ist die 

E i s en r o h r e n -Fab r i c a t i o n .  Die Gufsrohren 

werden vom Census unter der Rubrik Eisengufs 

hegriffen und nicht besonders ausgeschieden. 

Dagegen erfaliren wir, dafs im Jahre 1880 die 

35 Betriebe, welche ausschliefslich Eisenblech- 

rohren producirten, 5200 Arbeiter beschaftigten 

und 13,3 Mili. Dollars Werth erzeugten. Die 

Schmiedeisenrohren werden insbesondere verwen- 

det fur Wasserleitungen, welche. einen bedeuten- 

den Druck auszuhalten haben, fiir die hydrau- 

lischen Leitungen der californischen Goldfelder, 

fiir jene gewalligen Petroleumleitungen, welche 

vom westlichen Pa. einerseits zu den Scen, 

andererseits zum Ocean fiihren, ferner fiir die 

yielen hydraulischen Brunnen des fernen Westens, 

endlieh fiir die Petroleumbrunuen. Der Verbrauch 

fiir diese verscbiedenen Zwęcke ist unbekannt, 

nur der Bedar f  der Pe t ro l eu  m b r u n n e n  

wird fiir das Jahr 1880 in der Petroleum-Sta

tistik folgendermafsen veranschlagt:
DurchmPsser der ROhren Rohrlange

in Zoll in Mili. Fufs
8 0,15
55/s 0,93
2 6,2

Diese Rohrmenge, welche im Laufe eines 

Jahres allein fiir die Petroleumbrunnen in Ver- 

wendung kam, stellt einen Werth yon 2 Mili. 

Dollars yor.

Die Schmiedeisenrohren gewinnen rasch an 

Yerbreitung, indem sie ein geringes Gewicht 

haben, einen hohen Druck aushalten und wenig 

kosten. Gemeiniglich werden die gelochten 

Bleche versendet und am Bestimmungsorte ver- 
nietet.

VI. Productionswerth,

Menschen-  u nd  Masch i n en k r a f t  der 

E i s e n - D a r s t e l l u n g u n d V e r a r b e i t u n g .  Im 

Jahre 1880 wurde in den folgenden Zweigen 

der gesammten Eisenindustrie an Waaren her- 
gestellt:

Millionen
Dollars

Eisen- und Stahl-Darstellung (einschl. Walz
werke) ................ ... ............................... 303

Maschinengewerbe und Giefserei (einschl.
Nahmaschinen)........................................... 228

Grobschrniedgewerbe . ................................ (100)
Andere reine Eisengewerbe*....................... 112

Die in der Eisen-Darstellung und Verarbei- 

tung im Jahre 1880 verwendete Menschen- 

und  M a s c h i n e n k r a f t  ist aus folgendem er

sichtlich (Schatzungen in Klammern).

G e w e r b e
Einheiten von

1000 Mann
1000 Pferde

kraft

Rohe isen ................................... 42 —
Schmiedeisen** . . . . . . . 83 —

16 —

Gesammte Eisenproduction 141 397

Maschinen***............................ 154 . 100
Grobschrniedgewerbe................ 173 (2)

Andere reine Eisengewerbe . . 70 (40)

Summę-1 540 | 540

Die Eisen-Darstellung beschaftigte also 141 000' 

Mann, dazu kamen 145 000 im Maschinenbau, 

173 000 Grobschmiede und 70 000 Arbeiter in 

anderen Eisengewerben; die Eisen - Darstellung 

yerfugte iiber nahezu 400 000,  der Maschinen

bau uber 100 000 Pferdekraft. Das g e s a m m t e  

E i s e n g e w e r b e  aber beschaftigte (abgesehen 

von den Eisenbergleuten, der Transportmannschaft 

und den Handelsleuten) 54 000 M a n n  u n d  

ebenso  viele Mas ch i nen-P f e r dek r i i f t e .  

Das Verhaltnifs dieser grofsen Gewerbsgruppe 

zur gesammten Industrie ist aus dem folgenden 

ersichtlich. Die V. St. ver\vendeten im Jahre 1880

Millionen Millionen
Mann Pferdekraft

In allen Industrieen................ 3,84 3,41
In der gesammten Eisenindustrie 0,54 0,54

Die gesammte Eisen - Darstellung und Verar- 

boitung beschaftigte im Jahre 1880 etwa 14 fó 

der g e s a m m t e n  in de r  I n d u s t r i e  that i- 

gen B e v o l k e r u n g  u nd  16 % der  Pferde- 

kri i f te.  Yon dieser Schatzung absehend, be- 

spreche ich im folgenden n u r  d ie  Eisen- 

D a r s t e l l u n g  (einschl. Walzwerke), da, wie 

gesagt, die Angaben des Census 1880 einen ein-

* Gemischte Gewerbe, wie Ackergeratlic, Wagen- 
und SchifTliau sind nicht inbegriffen. Die vor- 
slehenden Ziflern durfen naturlich nicht addirt 
werden, da dann viele Werthe doppelt in Anschlag 
kamen.

** Walz- und Hammereisen; die Hammer allein 
beschaftigten 3000 Mann, von den 16000 Arbeitern 
des Stahlgewerbes waren 10800 in den Bessemer- 
und Sienienshutten beschaftigt.

*** einschl. Nahmaschinen, welch letztere 9500 Mann 
beschaftigten. Die Zahl der Pferdekrafte in der Niih- 
maschinenindustrie ist unbekannt.
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gehenden Vcrgleich des gesainmten Eiscngewerbes 

uiit den Verhaltnissen desselben in friiheren Zeit- 

abschnitten niclit gestatten.

Die V. St. verwendeten in a l l e n  Indu- 

s t r i een  im Jahre 1870 2,35, 1880 aber 3,41 

Millionen Pferdekrafte. Die H o l z s a g e r e i  und 

die M u l l e r e i  beanspruelien zusammen etwa die 

Halfte sammtlicher den Induslrieen zur Verfiigimg 

stehender Pferdekrafte. Die Eisen- u n d  Stahl- 

D a r s t e l l u n g  allein verfugt im Jahre 1870 iiber 

7,3 fo , irn Jahre 1880 aber bereits iiber 11,7 || 

der gesainmten Pferdekrafte, ist also ais Kraft- 

verbraucher an dritte Stelle geriickt (wahrend im 

Jahre 1870 noch die Textilindustrie in bezug 

auf Zahl der Pferdekrafte dem Eisengewerbe 

iiberlegen war und unmittelbar nacli der Holz

sagerei und Mullerei zu siehen kam)

Sammtliche fiir gewerbliche Zwecke vorhan- 

denen Pferdekrafte vertheilen sich wie folgt:

1870

%

1880

%

Sage- und Hobelindustrie.................... 27 24
Mullerei.................................................... 24.6 22,6
Eisen- und Stahl-Darstellung . . . . 7,3 11,7
Baumwolle ) ................................ 8 ,n
Schafwolle u. a . / ................................ 3,6/ 3,1/

Die Maschinenkraft, welche urspriinglich in 

den New-England- und Miltelstaaten vereinigt 

war, breitet sich in den letzten Jahrzehnten rasch 

westwarts aus. Die Industrie vonPa. und New- 

York verfiigt im Jahre 1880 iiber je 15 bez. 13 <fo 

der gesammten Industriekraft der V. S t., dann 

folgt Mass. mit 9 % , Ohio mit 7,7 <& , Mich. 

und Illinois mit 4,8 bez. 4,2 % .

Die Yertheilung der Pferdekrafte (YYasser und 

Dampf) in den wichtigsten Industrieslaaten war 

in den Jahren 1870 und 1880 folgende:

1870 j 1880

Millionen Pferdekrafte

Pa................................................. 0,36 0,51
New-York ................................ 0,33 0,45
Mass.......................................... 0,18 0,31
O h io ....................................... 0.17 0,26
lllin................................... 0,09 0,14

Yerein. S taa te n ........................ 2,35 3,41

Bedeutungsvoll ist das V e r h 8j t n i f s  zwi- 

schen Wasser-  u nd  D a m  p fk r a f t .  Sammt

liche Induslrieen der V. St. arbeiteten Ende der 

sechziger Jahre mit je einer Million Dampf- bez. 

Pferdekrafte. Im Jahre 1880 war die Zahl der 

Wasser - Pferdekrafte wenig grofser geworden, 

wahrend die Z a h l  der  Damp  f-P fer d ekr afte

s i ch  a u f  das D o p p e l t e  g e h o b e n  ha t ,  

wie die folgenden Żabien ausweisen.*

Jalir Wasserkraft Dampfkraft Summę
Millionen PferdokrUfto

1870 . . . 1.13 1,22 2,35
1880 . . . 1,22 2,18 3,41

Die Wasserkraft war in den Jahren 1870 

und 1880 in den folgenden Staaten in Procent 

der gesammten industriellen Pferdekrafte folgen- 

dermafsen betheiligt:

1870 1880

% %

15 12
39 21
57 45

NewYork.................................... 62 48

Yer. Staaten ................................ 48 36

Man sieht, dafs Mass. und New York noch 

etwa zur Halfte mit Wasserkraft arbeiten (indem 

sie das Gefalle der ostlichen Apallachien ver- 

werthen), wahrend Pa. 79 $  und 111. sogar 88 jb 

seiner gesammten industriellen Pferdekrafte aus 

seinen Heizmateriaiien gewinnt. Die geologischen 

VerliaUnisse, sowie das Relief des Landes sind 

in einzelnen Staaten entscheidend, jedoch ist 

allerwarts das Bestreben unverkennbar, sich von 

der u nzu v e r l a s s i g e n  W a s s e r k r a f t  mog- 

l i c h s t  u n a b h a n g i g  zu m a c h  en,  wie die 

tolgende Zusammenstellnng zeigt. Die folgenden 

Gewerbe verwendeten in den Jahren 1870 und

1880 an Procenten WTasserkraft:

1870

%

OCO 
\
o 

COT—<

71 61
Sage- und Hobel-Induslrie................ 51 34
Baum w olle ............................................ 08 54
Eisen- und Stahl-Darstellung . . . . 9,7 4,1

Bei der Mullerei, sowie bei der Baumwoll- 

Indnstrie, welche seit der altesten Zeit die ver- 

lafslichsten Wassergeflille belegt haben, ist dies 

weniger angenfallig, ais bei den iibrigen Gewer- 

ben. Die Holzsagerei, welche im Jahre 1870 

noch zur Halfte mit Wrasserkraft betrieben wurde, 

arbeitet jetzt bereits zu 2/3 mit Dampfkraft (da 

sie genug werthloses Heizmaterial zurVerfiigung 

hat). Andere Gewerbe wenden* mit Vorliebe 

Dampfkraft an, weil die verf(igbaren Gefalle in

* Im Zeitraume 1870 bis 1880 batten sich die 
Dampf-Pferdekrafte sammtlicher Induslrieen der V. St. 
urn 91 % , die Wasser-Pferdekrafte dagegen nur urn
9 % vermebrt; auf je einen Wassermotor entfrel in 
den Jahren 1870 uńd 1880 22 Pferdekraft, eine Dampf- 
rnaschine dagegen hatte in den Jahren 1870 und 1880 
im Mittel 30 bez. 88 Pferdekraft.
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bezug auf Gleiehmiifsigkeit der Wassermenge un- 

verlafslich sind. Am auffalligsten ist das rasche 

Absterben der Wasserkrafl bei den Eisenwcrken, 

welche zu Anfang des Jahrhunderts noeli aus- 

scbliefslieh mit Wasserkraft betrieben, im Jahre 

1870 nur noch x/io ihrer Kraft von Gefallen be- 

zogen und jetzt fast ausschliefslich mittelst Kohlen- 

kraft betrieben werden, eine Thatsaehe, welche 

sich zur Geniige erklart, wenn man bedenkt, dafs 

das Eisengewerbe sich naturgemafs an kohlen- 

reiche Gebiete halt.

Interessant ist das Ve r ha l t n i f s  der  Ar- 

be i t e r z ah l  z u r  Ma s c h i n e n k r a f t .  Die V. St. 

verwendetcn im Jahre 1880 2,74 Mili. Mann 

und 3,41 Mul. Pferdekraft, also auf einen Ar

beiter 1,25 Pferdekraft, und zwar brauchten 1880 

unter den verschiedcnen Industrieen : die Miillerei

13 Pferdekraft pro Arbeiter, die Sagerei 5,6, 

die Eisenindustrie 2,8 und das Baumwollenge- 

werbe 1,5 Pferdekraft.

Die folgenden Industrieen verbrauchten in den 

Jahren 1870 und 1880 pro Arbeiter an Pferde- 

kraften

1870 1880

M iille re i............................................... 9,9 13,2
Sagerei ............................................... 4,3 5,6
Eiscu- und Stahl-Prod......................... 2,2 2,8
B aum w olle ...........................................■ 1,1 1,5

Durchgehends bemerkt man eine Zunahme 

der Pferdekrafte, einen Ersa l z  der Menschen- 

a r b e i t  du r c h  Masch i nenarbei t .  Im Jahre 

1870 kam in sammtlichen Industrieen auf einen 

Arbeiter nur 1,14, 1880 dagegen 1,25 Pferde

kraft. Die Mullerei brauchte 1870 pro Arbeiter 

kauni 10, jetzt aber uber 13 Pferdekrafte; die 

Eisendarstellung beanspruchte 1870 pro Arbeiter 

2,2, 1880 aber bereits 2,8 Pferdekrafte. Viele 

Handhabungen, insbesondere Lastbe w egu ngen,  

welche anderwarts durch Arbeiter besorgt wurden, 

leistet heute die Maschine.

Schliefslich erwahne ich das Yerhi i l t n i f s  

zwi schen  Me n s chen a r be i t  und Le i s tung:  

Die gesammte Eisendarstellung beschaftigte 1880 

397 000 Pferdekrafte und 141 000 Arbeiter, von 

den letzteren kommen auf Roheisen 42 000, auf 

Schmiedeisen (Eisen- und Stahl-Walzwerke und 

Hammer) 83 000 und auf die Stahldarstellung 

16 000.* Ein Arbeiter erzeugt in seinem Ge- 

werbe pro Jahr 82 t Roheisen, 80 t Bessemer- 

und Siemensstahl, 26 t Walzeisen (bez. Stabl).

Am auffalligsten ist jedenfalls die hohe Stahl-

erzeugung pro Arbeiter, welche sich zur Geniige 

erklart aus derallseitigen Verwendung mechanischer 

Kraft beliufs Fortscliaffung. Der Gegensatz ame-

* Hiervon 10 800 Bessemer und Siemens.

rikanischer und europaischer Verhaltnisse fallt 

in diesem Gewerbszweig besonders auf. Es e r 

zeugte i m  J a h r e  1 8 8 6  ein A r b e i t e r  i n :

Deutschland. . . .  33 t Bessemerstahl,
Belgien....................48 t „
Yer. Staaten. . . .  82 t „ u.Siemens.

Manche Leistungen, welche in einem Lande 

mit hohen Lohnen okonomischer durch Maschinen,

ais durch Menschen besorgt werden, mogon in

einem Lande mit billiger Arbeitskraft mit grofserem 

Vortheil durch Menschenkraft besorgt werden; 

immerhin fordern aber so schlagende Unterschiede, 

wie die vorliegenden, zum Nachdenken auf.

VII. Einfuhr und Zoll,

Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts haben 

die V. St. sowohl Roh- ais auch Schmiedeisen 

ausgefiihrt und zwar waren damals die Siid- und 

New-England-Staaten mafsgebend. Virginien und 

Maryland haben in dem besagten Zeitabschnitt 

wiederholt 1000 t Roheisen und New-England 

einige hundert Tonnen Schmiedeisen an das Aus- 

land abgegeben. Anfangs der vierziger Jahre 

tritt ein Stillstand ein, zu Ende der vierziger 

und funfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts 

erreicht aber die Roheisenausfuhr die fiir jene 

Zeit bedeutende Ziffer von 2000 bis 3000 t. 

In den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 

halt sich die Roheisenausfuhr der V. St. auf der 

alten Hohe (einmal wird sogar eine Ausfuhr von 

7500 t verzeichnet) und die Schmiedeisenausfuhr 

tibersteigt in einer Reilie von Jahren 2000 t; 

die amerikanische Eisenerzeugung bltihte damals 

in einer fiir England bedenklichen Weise. In 

den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 

aber erfolgte der grofse Umschwung und die 

Herstellung einer neuen Sachlage, welche sich 

durch ein Jahrhundert erhalten hat. England er- 

offnet seine Laufbahn ais grofser Eisenindustrieller, 

die amerikanische Ausfuhr versiegt und der vom 

Mutterland unabhangig gewordene amerikanische 

Staat sieht sich gezwungen, seine durch England, 

Schweden und Rufsland bedrohte Eisenerzeugung 

durch Zoile zu schutzen.

Die weitere Entwicklung wird veranschaulicht 

durch die folgenden Stichproben, aus welchen 

das Y e r h a l t n i f s  z w i s c h e n  E r z e u g u n g ,  

E i n f u h r  u n d  V .erbrauch z u en tn  eh men ist:

Eisenerzeugung der V. St. Eisenverbrauch der
pro Einwohner in kg V. St.proEinw. inkg

Roheisen
Schmied- 

eisen 
u. Słahl

(hiervon
Stahl) Robeisen

Schmied- 
eisen u.Staht

1810 7 2,5 (0,14) 7 3,5
1850 24 12 (0,5) 27 21
1870f 40 30 (2) 50 (60)
1880f 80 70 (25) 100 (80)
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Wir sehen, wie die R o h e i s e n e r  ze ugu  n g 

pro K o p f  seit Mitte des Jahrhuuderts sich 

zuerst binnen zwei Jahrzehnten nahezu verdoppelt 

und im letzten Jahrzehnl abermals auf die doppelte 

Hohe hebt. Die E i n f u h r ,  welche in der alten 

Zeit nicht ins Gewicht fiel, ist anfangs der 

siebziger und 'achtziger Jahre namhaft.

Sc h m i e d e i s e n  u nd  S ta h 1 (Fabricate in- 

begriffen) wurden in fruherer Zeit immer in be- 

deutender~ Menge eingefuhrt, anfangs der riebziger 

Jahre halten sich Einfuhr* und heimische Er- 

zeugung die Wage. Damals erreichte die englische 

Eisenausfuhr ihr Hochstmafs, indem sie 12 bis

15 der gesammten britischen Ausfuhr deckte; 

dann folgte die grofse Krise, welche die ameri- 

kanische Einfuhr, wie die englische Ausfuhr so 

wesentlich eingeschrankt hat. (Vgl. die folg. Daten.)

V on  den engl  i sc h en  A u s f u h r  we r t h  en 

w u r d e n  gedeck t  d u r c h

Textil-Prod. Eisen

1 8 6 1 .................................... 44% 9,5%
1870 .................................... 45 12
1873 .................................... 37 14,8**
1875 .................................... 39 11,3
1877 .................................... 40 10,2

Wenn wir nur die Masse beriicksichtigen, 

kann man die amerikanische Ausfuhr fruherer 

Jahre fuglich vernachliissigen, beriicksichtigt man 

aber die W e r t h e ,  so findet man, dafs Amerika 

seit langem bereits eine Ausfuhr aufzuweisen hat, 

welche einen nicht unbetriichtlichen Theil der 

Einfuhrwerthe deckt. Die folgende Zusammen- 

stellung zeigt das Verhaltnifs der amerikanischen 

Eiseneinfuhr und Ausfuhr (Stahl- und Eisenver- 

arbeitung inbegriffen) in Millionen Dollars.

Eisenausfuhr | Eiseneinfuhr 
in Millionen Dollars

1820 bis 3 0 .................... ? 2 bis 3
1840 ................................ 1,2 7
1850 ................................ 2,1 17
1855 ........................ • . 5,2 26f
1861................................ 5 17
1865 ................................ 11 12
1870 ................................ 13 33
1871................................ 12 57
1872 ................................ 10 76
1873 ................................ 12 60 ’
1874 ................................ 15 38
1875 ................................ 16 27
1876 ................................ 12 20
1878 ................................ 13 18
1879 . . . . . . . . . 12 33
1880 ................................ 13 80
1881................................ 16 62

* Der Hafen von New-York allein besorgt seit 
einem Menschenalter etwa die Halfte der gesammten 
amerikanischen Eiseneinfuhr.

** Von den 14,8 % waren 2,8 Roheisen, 3,5 
Selimied- und Gufseiscn, 4,1 Eisenbahneisen u. s. w.

t Bis in die filnfziger Jahre betragen die Stahl- 
einfuhr-Werthe kaum */io der gesammten Eisenein- 
fnhr-Werthe.

R o h m a t e r i a l i e n  u n d  S ch i enen  werden 

eingefuhrt, dazu kommt die gewaltige We i f s -  

b l e c h e i n f u h r  (1883 == 18 Millionen Dollars), 

welche England ausschliefslich beherrscht; da

gegen fuhren die Y- St. bedeutende Werthe an 

M a s c h i n e n ,  We r k z e ug e n  und  W a f f e n  

aus, welche durch keine entsprechende Einfuhr

werthe neutralisirt werden (1883 betrugen die 

Maschinen-Ausfuhrwerthe 14 Millionen Dollars, 

die entsprechenden Einfuhr-Werthe dagegen nur

3 Millionen Dollars).

Nach diesem allgemeinen Ueberblick erubrigt 

die Betrachtung der Zol l  verha)  t n i sse .  Wie 

erwafint, war England im vorigen Jahrhundert, 

solange die Holzkohlen das herrschende Heiz- 

und Reductionsmaterial waren, gegen seine holz- 

reichen amerikanischen Golonieen im Nachtheil; 

es schiitzte seine Eisenindustrie demgemafs durch 

einen Zoll. Um die Mitte des vorigen Jahr- 

hunderts wurde zwar der Sehutzzoll gegen 

amerikanisches Roheisen aufgehoben, dagegen 

der Zoll gegen amerikanisches Schmiedeisen er- 

hoht. 1679 hatte England von eingefuhrtem 

Schmiedeisen x/2 £  erhoben, 1710 stieg der Zoll 

auf 2 zu Ende des vorigen und zu Anfang 

unseres Jahrhunderts erhohte England diesen 

Sehutzzoll sogar auf 3 bis 5 ł/2 £ •  Wahrend 

sich Englands Eisenindustrie unter dem Schutze 

dieser hohen Zoile entfaltete, entwickelten sich 

die amerikanischen Golonieen so rasch, dafs dereń 

Eisenindustrie nicht nachkommen konnte; die 

Ausfuhr horte auf und Einfuhr trat an ihre 

Stelle.

Mit dem Freilieitskriege trat die amerikanische 

Industrie in eine neue Phase ein. Nicht blofs 

die Nordost-Staaten, sondern auch Maryland ge- 

dachten ihre aufbliihende Industrie durch Zoile 

zu schutzen, die Mehrzahl der Siidstaaten hatte 

zwar nicht dasselbe Interesse, doch gaben sie 

aus finanziellen Grunden nach. M a d i s o n ,  im 

Prinzip ein Freihandler, befiirwortete die Zoile 

einfach aus dem Grunde, weil der Staat Geld 

brauchte und weil die Erhebung von Zolien 

weniger Widerstand hervorrief, ais irgend eine 

andere finanzielle Mafsregel. Zuniichst wurden 

(1789) nur 5 $  des Werthes der zollpflichtigen 

Waaren erhoben, dieser Zollsatz steigerte sich 

aber infolge der politischen Verwicklungen rasch 

auf 17 und schliefslich auf 30

Mit wiederholten Schwankungen (Ermafsigung 

zu Ende des zweiten Jahrzehnls, Hohepunkt zu 

Ende der zwanziger Jahre) hielt sich der Zollsatz 

beilaufig auf dieser Hohe bis in die zweite Halfte 

der vierziger Jahre, zu welcher Zeit die Siid- 

staaten ihrer wachsenden politischen Bedeutung 

und ihrem freihandlerischen Interesse gemafs 

nach heftigen Debatten eine anhaltende Herab- 

setzung der Zoile erzwangen ; mit dem Sclaven- 

krieg beginnt aber eine zweite Aera der hohen 

Zoile, welche bis in unsere Tage anhalt.
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Die Zollgeschichte der wichligsten Mi- 

neralproducte im Yergleich zu Baumwolle

D e r  Z o l l  b e t r u g  i n  d e n  Y e r e i n i g t e n  S t a a t e n : *

und Branntwein geht aus folgender Tabelle 

hei vor:

Roheisen Schmiedeisen Stahl Kohle Branntwein Kadec
Baumwolle-

Jahr Manufactur

In Proc. oder Doli. pro Tonn i  1010 kg Doli. pro Tonne Conls p. Galionc Cents p. Pfund

1789 bis 91 5 bis 7,5 % 5 bis 7,5 % 10 bis 15 $ 0,6 bis 1 $ 8 bis 40 ct. 1 bis 3 7,5%

1792 , 93 10 % 10 % 20 £ 1,2/ 25 , 50 „ 4 7,5 ,

1794 , 1808 15 bis 17 % 15 bis 17 % 20, 1.6 „ 25 , 50 „ 5 12 bis 17 %

1812 , 15 35 % 35.% 40 „ 3,2 „ 0,5 bis 1 § 10 35 %

1816 „ 19 10$ 33 bis 55 § 20 , 1,6, 0,4 , 0,7 § 5 25 ,

1824 , 32 12 „ 66 $ 30 „ 1,6 bis 1,9 $ 0,4 , 0,9 , 5 bis 0 25 ,

1842 f 9 , 20 bis 25 £ 40 „ 1,75$ 0,6 bis 1 $ 0 21 ,

1846 f 30 % 30 % 30 % 30 % 100 % 0 0 ,

1857 bis 60 24 „ 24 „ 24 „ 24 „ 30 „ 0 0 ,

1861 » 62 6 bis 9 $ 15 bis 20 $ 30 bis 40 § 0,5 bis 1 8 0,4 bis 1,2 $ 2 bis 5 1—4ct. p.yard

1S64 9 $ 20 „ 30 „ 48 , 77 „ 0,4 bis 1,2$ 1 bis 3 $ 5 5 . „ ,
1870 7 „ 22 * 55 * 45 $ 0,4 , 1,2 $ 2$ 3 5 , , „

1883 6.6 $ 22 „ 26 „ 25. „ — 0,9 bis 1 § — —

Das Verhaltnifs des Zolles zur Reineinfuhr, 

sowie das Verhaltnifs des Zolles zum Werth der 

zollpflichtigen Waaren ist aus folgendem ersichtlicli:

Procentsatz des 
Werthcs der 

gesammten Yer- 
brauchseinfuhr

Procentsatz des 
Werthes der 
zollpflichtigen 

Artikel

1789 bis 1 7 9 1 ................ — 5-7,5
1794 „ 1808 ................ — 12-17
1812 „ 1815 ................ — 30
1816 , 1819 ................ — 30-20
1820f ............................ 24 33
1828f ............................ 36 43
1833................................ 10 32
18421 '............................ 23 33
1846f ............................ 18-15 22
1862 ................................ 34 41
1870 ................................ (30) 41
1875 f ............................ 28 45

Wahrend des Befreiungskrieges halte die In

dustrie der V. St. den Yortheil eines mafsigen 

Zolles genossen und sich unter diesem Schulze 

rasch entwickelt. Ais die Politiker nach been- 

detem Kriege eine Herabsetzung der Zoile ver- 

suchten, erfolgte eine industrielle Krise, welche 

endlich solchen Umfang annahm, dafs man sich 

gezwungen sali, die Zoile wieder zu erhohen. 

Die Streitigkeiten der Jahre 1811 f. fiihrten noth- 

gedrungen zu einer noch namhaftereo Steigerung 

der Zollsatze, dereń Verhaltnifs zur gesammten 

Verbrauchseinfuhr aus der folgenden Zusannnen- 

stellung ersichtlicli ist. D ie  Zo i l e  be t rugen  

i n  den f o l g e n d e n  J ah r en  yon der ge

s a m m t e n  Y e r b r a u c h s e i n f u h r :

1811
1812
1813

36 % 
13 , 
69 ,

1814
1815
1816

47 % 

7 » 
28 ,

* Die ZOlle beziehen sich in alterer Zeit vielfach 
auf Pfund, bei Kohle auf Bushel (1 Bushel etwa =  
70 Pfd.) Ich rechne auf t um.

Da der Krieg nicht blofs den Zoll erhohte, 

sondern auch die Einfuhr auf das Mindestmafs 

einschrankte, stiegen die Preise der Waaren so 

bedeutend, dafs die heimische Industrie zu einer 

fieberhaften Enlfaltung veranlafst wurde. Da 

mit Beendigung des Krieges die Zoile wieder 

herabgesetzt wurden und die Einfuhr wuchs, er

folgte abermals eine finanzielle Krise. In man- 

chen Gebieten wurde J/3 der Arbeiter entlassen, 

in Philadelphia allein waren 20 000 Menschen 

brotlos; nach langen Kampfen wurde anfangs 

der zwanziger Jahre wieder eine Erhohung der 

Zoile (33 fó, spiiter sogar 43 fo der zollpflich

tigen Waaren) durchgesetzt. In den dreifsiger 

Jahren erfolgte der Ruckschlag. Unter den Siid- 

staaten hatten in alter Zeit Maryland und Virginia 

namhafte Industrieen, weshalb die schutzzollneri- 

schen Bestrebungen der Mittel- und Nordstaaten 

von dieser Seite wiederholt unterstiitzt worden 

waren. Nun hatten aber die Siidstaaten ihre 

Industrieen grofstentheils eingebiifst, wahrend die 

Bodenerzeugnisse (Baumwolle) im Siiden eine 

wachsende Bedeutung gewannen. New-York und 

andere Stadte hatten &in wesentliches Interesse 

an dieser Entfaltung, weil sie die Ausfuhr be- 

herrschten, und demgemafs verloren die Schutz- 

zollner im Siiden allen Halt, wahrend sie zu- 

gleich auch in einigen wichtigen Gebieten des 

Nordens Stimmen einbufsten. Dieser veranderten 

Sachlage entsprechend begann in den dreifsiger 

Jahren eine anhaltende Herabsetzung der Zoile. 

1833 betrug der Zollsatz im Durchschnitt nur 

nielir 22 und im selben Jahre wurde be- 

schlossen, alle Zoile, welche mehr ais 20 ^  des 

Waarenwerthes betrugen, sollten von zwei zu 

zwei Jahren um 1/io ermafsigt werden, bis sie 

den Satz von 20 % erreicht hatten. Mit ge- 

ringen Schwankungen hielten sich die ermafsig- 

ten Zoile bis Anfang der sechziger Jahre. Der
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Sclavenkrieg, welćher den Nordstaaten wieder die 

Herrschaft sicherte, schuf enorme Fińanzzolle, 

welche der siegenden Partei zugleich auch ais 

Schutzzollę willkommen waren. In den ersten 

Jahren des Krieges wurden zum Theil so mafs- 

lose Zoile festgesetzt (50 his 70, fur einige 

Waaren sogar liber 100 % des Werthes), dafs 

die Zolleinnahmen infolgedessen im selben Mafse 

schwanden, ais der Schmuggel bliihte. Selbst 

die fanatischsten Sehutzzollner muf?ten einlenken, 

und nach beendetem Kriege wurden weitere Er- 

rnafsigungen erzielt; im grofsen ganzen aber be- 

bauptet der amerikanische Schutzzoll noch heute 

eine Hóhe, welche fur einen modernen Cultur- 

staat aufsergewohnlich ist. Um die Mitte der 

siebziger Jahre b e l r u g e n  d i e  Zo i l e  in den 

f o l g enden  S t a a t en  von den  g e s am mt e n  

Ein fu h r -We r t h e n :

England . . . .  5,2 %
Deutschland . . 4,4 „
Oesterreicli . . . 3,8 „
Belgien . . . . 1,5 „

Yer. Staaten . . 28 %
Spanien . . . .  14 „
Rufsland. . . .  12,5 „
Italien................7,8 ,,
Frankreich . . .  6,4 ,

Wahrend die Zoile der meisten europaischen 

Culturstaaten 4 bis 6 der gesammten Einfuhr- 

werthe betragen, belaufen sie sich in Amerika 

auf 28 JSś. Wahrend Deutschland von 1820 ab 

von Schmiedeisen pro Tonne 60 Jb  Zoll erhob, 

forderten die V. St. zur selben Zeit vom Schmied

eisen den vierfachen Zo ll; wahrend Deutschland 

zu Ende der siebziger Jahre 24 tM  pro Tonne 

Schmiedeisen erhob, betragt der amerikanische 

Zoll pro Tonne 80 t/Ib, die besseren Stahlsorten 

zahlen sogar mehr ais die Hiilfte ihres Werthes 

ais Zoll u. s. w.

Dafs so mafslose Zoile weder dem Volk ais 

ganzem, noch der Industrie forderlich sind, ist 

klar. Trotz des enormen Zolles klagt die ame

rikanische Eisenindustrie nicht weniger ais die 

nur unbedeutend geschiitzte europaische Eisen

industrie. Der i n l a n d i s c h e  Wettbewerb wird 

durch den Zoll nicht beseitigt, vielmehr in un- 

gesunder Weise entwickelt, indem abnorme Pro- 

ductionsverhaltnisse kunstlich geschaffen werden. 

Heute wird Eisen in vielen Gebieten Amerikas 

erzeugt, welche die Rohmaterialien aus Entfer- 

nungen beziehen, die uns fabelhaft erscbeinen. 

OITenbar ist ein solches Yerhaltnifs unhaltbar 

und die betrellende Industrie wird in solchen 

Gebieten voraussichtlich zu Grunde gehen, sobald 

eine namhafte Zollermafsigung eintritt. Der ferne 

Weslen ist gezwungen, sein Eisen zu Liebhaber- 

preisen zu kaufen, und trotzdem bleibt den ost- 

lichen Producenteri in vielen Fallen nur ein sehr 

mafsiger Gewinn. Galifornien zahlt unter den 

bestehehden YerhSltnissen fiir seine Schienen 16^'* 

mehr, ais es bei Freihandel fiir europaisches Fa-

* Europ.iische Schienen kosteten im Jahre 1885 
olme Zoll in San Francisco 26 ^. Schienen von Pa. 
mulsten aber mit 42 $ bezahlt werden.

I.;

bricat zahlen wiirde und trotz dieser enormen 

Zumuthung bleibt den pennsylvanischen Produ- 

centen von jeder nach Californien verkauften 

Tonne Schienen nur der geringe Gewinn von 1/2 $ .

Das Unhaltbare und Krankhafte solcher Ver- 

haltnisse liegt auf der Hand, und ohne dem Frei

handel das Wort zu reden, wird man doch eine 

mafsige und anhaltende Zollherabsetzung befiir- 

worten miissen. Mogen infolge einer solchen 

Marsregel immerhin einige kiinstlich geziichtete 

Productionsgebiete unserer Tage siechen und ab- 

sterben, die tuclitigen und naturlich begunstigten 

Producenten werden doch gedeihen und das 

ganze Volk wird durch die Wandlung gewinnen. 

In der That sinken die Eisenpreise in neuester 

Zeit infolge des inlandischen Wettbewerbs so 

rasch, dafs die Einfuhr unter den gegebenen 

Zollverhaltnissen bald ausgeschlossen sein wird, 

und dann diirfte wohl die Zeit fiir eine ange- 

messene Zollermafsigung gekommen sein. Yor- 

liiufig wiirde sie, wenn sie wenigstens den fernen 

Westen den europaischen Producten erschlosse, die 

Interessen Europas wie Westamerikas fordern und die 

Production des Ostens durchaus nicht scliadigen.

VIII. Preisgeschichte des Eisens. (Doli. p. Tonne.)

Jahr
Roh
eisen

Schmied
eisen*

Jahr
Roh
eisen

Schmied
eisen

1731 15 50 / 1854 32-42 62—77
1765 f 17 50-60 1855 27-37 55-65
1790 f 30 70-80 : 1856 29—37 50-65
1807—10 34 110—1201 1857 28-37 52-62
1820 f 40 90 1858 22-37 44-55
1825 35—75 85-120 1859 22—32 42-50
1826 50—70 85-100 1860 20—27 41— 44
1827 50-55 77-95 1861 20-24 38-50
1828 40—55 77-83 1862 21-33 50-70
1829 40-55 73-82 1863 33-45 65-76
1830—2 40-48 70-80 i 1864 43-80 100-220
1833-4 38-48 67-75 I 1865 40—55 100-130
1835 38-43 68-75 i 1866 42-55 90—115
1836 38-63 75—100 i 1867 38-49 80-100
1837 40-70 85-100 1i 1868 35-46 80-100
1838 38-55 85-98 ! i 1869 34—45 80-90
1839 38—45 82-95 i i 1870 31—37 70-90
1840 33-40 70-82 1871 30-39 70-100
1841 32-38 60-75 1872 34-61 85-120
1842 • 24-85 50-62 1873 37—52 75-110
1843 23-32 55-60 1874 33-45 55-80
1844 30-35 58—65 1875 29-41 50-62
1845 30-52 63-85 1876 27-34 40—54
1846 35-43 75-80 1877 25-28 45-49
1847 30-42 70-77 1878 22—26 43-45
1848 25-27 50—70 1879 19-31 45—78
1849 22—27 40-55 1880 21-35 50 -85
1850 21-24 40-45 1881 22-26 54—65
1851 19—25 34-41 1882 23-27 56-67
1852 19-31 j 34-55 ' 1885 18 40-38

1853 28-38 55-75 * • Y

* Im Jahre 1660 kostete 1 Pfd. Schmiedeisen iii 
New - York 2 Steever (etwa 80 $ pro Tonne). Bis- 
zum Ende des yorigen Jahrhunderts liabe ich die 
1’reisangahen (X Landesgeld) mit Beriicksichtigung 
des Kurses auf Dollars umgerechnet. Die Preise be
ziehen sich auf New-York bez. Philadelphia. 1814

4
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R o h e i s e n  kostete im Jahre 1731 in Pa. 

(Colbrook) 5 £  10 Landesgeld, also etwa 15 0, 
der Preis in England stand auf 6 £  =  30 0. 

Die Fracht nach London kostete 2 bis 2*/2 £ *  == 

10 bis 12 ł/2 0 , so dafs also pennsylvanisches 

Roheisen mit Yortheil nach England eingefuhrt 

werden kormte. 1778 bis 1779 stiegen die 

Selbstkosten in Pa. auf 200 £  (entwerthetes) 

Landesgeld. 1781 trat der Staatsbankerott ein,

1789 stand der Roheisenpreis auf 6,5 £  Lan

desgeld =  30 0. Zu Anfang unseres Jahr

hunderts steigt der Roheisenpreis yon 30 bis 

40 0, Schmiedeisen dagegen von 100 auf 120 

und selbst 150 0.
Eine zweite, miifsigere Preissteigerung bringen 

die zwanziger Jahre; in beiden Fallen geht die 

Preissteigerung mit namhafter Zollerhohung Hand 

in Hand. Die grofse Aera der Zollherabsetzung 

(yierziger und funfziger Jahre) wirft den Roh

eisenpreis von 40 bis auf 20 ^  herab; der Skla- 

yenkrieg bringt wieder die hohen Schutzzolle 

und mit ihnen eine Steigerung der Preise von 

20 auf 40 0  Gold, seit der Krise der siebziger 

Jahre aber s i n k t  der R oh e i s e n p r e i s  t ro t z  

anhaltend hoher Zoile infolge des inlandischen 

Wettbewerbs allraahlich von 40 auf 30 und 20

D ie  P re i s ge sch i c h t e  des S c h m i e d 

eisen s weist einen entsprechenden Gang auf, 

nur ist zu bemerken, dafs dieses Erzeugnifs im 

Laufe unseres Jahrhunderts verhaltnifsmafsig noch  

h i l l i g e r  geworden ist  ais das Roheisen. Im 

yorigen Jahrliundert kostete eine Tonne Schmied

eisen meist dreiraal so viel, in unserm Jahr- 

hundert aber nur doppelt so viel, ais das gleiche 

Gewicht Roheisen.

Zu Anfang unseres Jahrhunderts stand Roh

eisen auf 30 bis 40 0 , Schmiedeisen dagegen 

auf 100 bis 120, jetzt steht Roheisen unter 20, 

Schmiedeisen unter 40 per Tonne. Dieser Um- 

schwung wurde zum Theil bedingt durch die 

Zollverhaltnisse, zum Theil aber durch die yer- 

yollkommneten Darstellungsmethoden, welche die 

S e l b s t k o s t e n  des S ch m i e d e i s e n s  re* 

1 aŁiv noch  we i t e r  he rab .se tzen , ais jene 

des Roheisens.

Interessant ist es, die P r eisv er h al  tni sse im 

Os t en  und Wes ten  zu yergleichen. In den fol

genden Jahren kostete eine Tonne Schmiedeisen im

Osten Westen

(óstl. Pa.) (Pittsburg, Cinc.)

1814 ............................... 130 $ 190—200 $
1818 ............................... 100-110 140-200
1830 ............................... 75- 85 100-110

steigt der Schmiedeisen - Preis auf 120 bis 150, 1860 
=  110 bis 120, 1818 =  110 bis 120. In den sechs
ziger Jahren ist die Entwerthung des Geldes in An- 
schlag zu bringen.

* 1765 rechnete man fur die Fracht nach London
1,5 £  dazu 1 £  Handler- und Yersicherungsgebuhr.

Der enorme Preisunterschied, welcher ur- 

sprunglich geherrscht hatte, schwindet mit der 

Eisenbahn-Aera. Seit den yierziger Jahren ist 

der Unterschied der Eisenpreise von Philadelphia 

und Pittsburg bedeutungslos.

Der Prei s der E i s e n b a h n s c h i e n e  n , 

welchel1 in den yierziger und funfziger Jahreri, 

zwischen 40 und 50 0 geschwankt, steigt in 

den sechziger und anfangs der siebziger Jahre 

entsprechend dem hohen Zoll und der riesigen 

Nachfrage, welcher die inlandische Production 

nicht nachkommen konnte, wiederholt iiber 100 0 , 

fallt aber Mitte der siebziger Jahre wieder rasch 

unter 50. Der S tah I sch i en  enpreis,  welcher 

in den sechsziger Jahren auf 160 und 100 ge- 

standen (doppelt so hoch ais der englische Stahl- 

schienenpreis), stiirzt Mitte der siebziger Jahre 

noch rascher, er erreicht endlich das Niveau 

der amerikanischen Eisenschienen und nahert 

sich in gleichem Mafse den europaischen Preisem 

(Vgl. die folgende Tabelle.)

Preis der amerik.  Schien en in Dol l ars  p. t.

Eisenschienen* Stahl
Schwan-
krnigen

Mittel schienen f

38 —

1857 ........................ 40- 63 53 ■ —

1858 ........................ 40-  56 47 —

1859 ........................ 45-  56 50 —

1860 ........................ 35- 57 46 —

1 8 6 1 ........................ 34- 46 36 —

1862 . . ................ 35- 65 40 —

1863 ........................ 35- 85 59 —

1864 ........................ 39-150 78 —

44-150 104 —

1 8 G 6 ........................ 78-123 85 —

1867 ........................ 78-106 83 —

1868 ........................ 75— 100 76 160
1869 ........................ 70- 95 77 130
1870 . . . . . . . . 71- 95 74 120
1 8 7 1 ........................ 69-  84 70 85
1872 . .................... 68-106 73 90
1873 ........................ 73-106 83 105
1874 ........................ 54— 81 64 90
1875 ........................ 45- 67 47 65
1877 ........................ — 35 45
1879 ........................ — 41 48
1880-81 ................ — 48 67—55
1882 ........................ — 46 48

— 39 39

Die parallele P r e i s ge s c h i c h t e  von Bes- 

semer-St ah l  und  S t a h l s c h i e n e  n ist aus 

folgendem ersichtlich (Doli. p. t).

Bessemer
Stahl

Bessemer-
Schienen

1867-68 
1869f .
1874 . .
1875 . . 
1882 . .
1884 . .

114 160
85-90 130

80 107
55 70-65
— 58-40

20-18 36-27

* Die Preise iur Eisenschienen beziehen sich 
1857—75 auf C a m b r i a  Co., 1877f.auf P h i l a d e l p h i a .

t  Die Stahlschienen - Preise beziehen sich auf 
Har i  i sb  urg.
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D ie  G e s c h i c h t e  der S e l b s t k o s t e n  

(ohne Zinsen und Abschreibung) fiir Rol i  e i sen 

ersieht man aus der folgenden Zusammenstellung. 

Arbeit und allgemeine Betriebskosten umfafsten 

zu Anfang des Jahrhunderts , seit den fiinf- 

ziger Jahren aber nur mehr ’/ó der gesammten 

Selbstkosten; das Erz bingegen, aus welehem die 

Grundbesitzer immer hohere Renten ziehen, deckt 

zu Anfang des Jahrhunderts kaum ein Drittel, 

jctzt aber die Halfte der Selbstkosten. Eine Tonne 

Roheisen forderte im ostlichen Pa. fiir Erz, Kobie, 

Kalk, Arbeit und allgemeine Unkosten die auf 

naclifolgender Tabelle verzeiohneten Auslagen, 

und es stellten sich demgemafs die Selbst- 

k o s ten so hoeh, wie die vorletzte Reihe der 

Tabelle anzeigt; der entsprechende M a r k t p r e i s  

ist in der letzten Reihe angegeben.

Jahr* Erz Kohle Kalk
Arbeit u. 

Versch.

Summo
der

Selbst-
kosten

Markt

preis

1800 6 7,2 0,3 7 21 _
1849 5,3 7,2 0,8 4 17,3 50
1855—7 9,5-8 8-6 1-0,5 3-4 18-22 27-37
1859-62 6-5 5 0,5 3—2 16— 14 20-32
1863 7 11 1 5 24 39
1864 12 16 1 7 36 60
1867-9 11 10-9 1 6-5 27 41
1874 11-12 7 0,6 5 24 39
1875 10-9 6 0,6 4 20 35

8 5 0,77 3,2 17 —
lo o 4  <

11,3 4,3 0,33 3,4 19,4 —

* In Ilterer Zeit bezieben sich diese Anschlage 
auf das óstliche Pa., seit 1855 auf T h o m a s  Co.
1884 bezieht sich die obere Zeile auf L c h i g h ,  die 
untere auf S h u y l k i l l .

Cliromeisenstein zur Ausfiittenmg von Flammofen.

Die Verwendung von Chromeisenstein ais 

feuerbestandiges Materiał in metallurgischen 

Zwecken dienenden Oefen reicht nur wenige Jahre 

zuruek. Wie Ga u t i e r  in einem im Friihjahre

1886 vor dem Iron and Steel Institute gehaltenen 

Vortrage* feststellt, wa r P ou r c e l  der erste, der 

sich des Ghromerzes bei der Fiitterung von Flamm- 

ofen auf dem Stahlwerk von Terre-Noire bediente. 

Dank der guten Erfolge, welche man dort damit 

erzielt hatte, nahm Valton in dem Stahlwerk zu 

Alexandrowsky (Rufsland), dessen technische Lei- 

tung mit derjenigen zu Terre-Noire verbunden 

war, den Gebrauch des neuen Materials in grofserein 

Mafsstabe auf**. Kurz darauf, wie es scheint, 

machten auch B o l c k o w ,  V a u g h a n  & Co. in 

Eston Versuche mit Chromeisenstein, indem sie 

einen Converter mit Bruchstucken aus diesem 

Materiał ausfiitterten, wahrend J a me s  R i l ey  

einen Flammofen mit durch Theer gebundenen 

Ziegelsteinen aus Chromerzklein aufmauerte. 

Beide hatten gute Erfolge zu verzeichnen; auf 

erstgenannter Versuchstatte gab nian das Ver- 

fahren nur wegen der schwierigen Erhaltlichkeit 

passenden Materials auf.

Wie Victor Deshayes in »Le Genie civil«*** be- 

richtet, ist die Benutzung yon Chromeisenstein zur 

Ausfiitterung von Flammofenherden unter den fran- 

zosischen Hiittenwcrkcn nicht auf Terre-Noire be- 

schrankt geblieben, sondern auch in den Stahl- 

werken in Besseges und Tamaris eingefiihrt 

worden. Nach seinen Mittheilungen ist man 

daselbst mit den Erfolgen sehr zufrieden, er riihmt,

* Yergl. »Stahl und Eisen* 188(1, Seitc 504.
** Yergl. »Stahl und Eisen« 1882, Seitc 599.
*** >Le Genie civil« 1880, Seite 22, Band X.

dafs die Arbeitsmethode, welche er ais „Procede 

neutre Valton-Remaury“ bezeichnet, infolge der 

hohen Widerstandsfahigkeit des Futters eine sehr 

beąueme sei, wahrend die Yerwendung yon Do

lomit, Magnesia, Bauxit, Graphit u. s. w. namenllich 

bei Zuhiilfenahme von Theer scets mit mehr oder 

minder liistigen Unzutraglichkeiten verbunden sei 

oder doch eine hcichst peinliche Ueberwachung 

erfordere. Ueber die Art der Betriebsfiihrung in 

Tamaris entnehmen wir, indem wir uns der 

obengenannten Quelle bedienen, aus den Mit

theilungen von Deshayes das Folgende.

Die Methode beruht auf der ausschliefslichen 

Anwendung von Chromeisenstein, sowohl fiir den 

Boden ais fiir die Seitenwande. Die Bindung 

erfolgt nicht mittelst Theer, sondern mit Hiilfe 

eines Mćirtels, welcher aus zwei Rauintheilen ge- 

mahlenen Chromerzes und einem Raumtheil 

moglichst kieselsaurefreien Kalks gemischt wird. 

Es empriehlt sich, die grofseren, durch Bruch 

gewonnenen Erzstiicke zu wahlen, wobei man 

im Auge zu halten hat, dafs der Chromsauregehalt 

moglichst hoch sei (etwa 40 bis 4 5 $ ) .  Die 

aus Grieehenland, Kleinasien und Schweden kom- 

menden Erze eignen sich sehr gut, wahrend das 

in der Form von mehr oder weniger abgerundeten 

Kornern gefundene Erz nicht verwerthbar ist, da 

dasselbe weder ais Mortel bindet noch ais Bau- 

stein hiilt. Boden und Wandę werden alsdann 

in Bruchstein - Mauerwerk mit unregelmafsigen 

Fugen aufgefiihrt.

Theer kommt ais Bindernittel nur bei dern 

Abśtichloch und den Wandungen der Beschickungs- 

ólTnungen in Anwendung. Diese Theile erfordern 

daher die griifste Aufmerksamkeit bei der Iler- 

stellung und in bezug auf Ueberwachung. Das
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Abstichloch wird besonders gut aufgestampft und 

wahrend des Anwarmens und Brennens durch 

Kalkstein beschiitzt. Es scheint, ais ob sieli 

zwischen dem Chromerz und dem Kalkstein cinc 

Frittung vollziehe, welche der Haltbarkeit nur 

niitzlich ist. Zur Erleichterung der Frittung 

kann man sogar dem Chromerz eine bostimmte 

Menge von Kalk oder Magnesia zufngen, wobei 

die angewendete Menge von der Natur des Erzes, 

des Tlieers und endlich auch des Kalks oder 

der Magnesia selbst abhiingig ist. Es ist dies eine 

Frage, dereń Beantwortung sich durch die Praxis 

in jedem einzelnen Falle ergeben mufs.

Das Brennen des Ganzen gebt sehr gut vor 

sich, da man das Entstehen von jenen Auf- 

blahungen, wie sie in mit Dolomit oder Magnesia 

mittelst Theer aufgestampften Oefen beobachtet 

werden, nicht mehr zu befurchten hat. Das 

Chromerz und der Kalk gehen eine Verbindung 

ein, welche ein aufserst hartes, eine festgefiigte 

Massc darstellendes Product liefert. Ein auf diese 

Weise hergestellter Boden kann sozusagen ewig 

balten, wenn er zwischen jeder Charge gut nach- 

gesehen wird. Unzutraglichkeiten an den Ver- 

bindungsstellen zwischen Boden und Gewolbe 

kommen nicht vor.

Die Unterhaltung des Ofens geschieht mittelst 

Kalkstein, und nur wenn Locher im Boden sind, 

bedient man sich des Chromerzes und des oben 

erwiihnten Mortels; aber ohne besondere Nach- 

lassigkeit wird die Bildung von solchen Lochern 

schwerlich vorkommen, so dafs die Kosten fur 

Chromerz zur Unterhaltung des Bodens ohne Be- 

deutung sind.

Wenn man den Ofengang unterbricht, uin 

die Warmespeicher zu untersuchen oder die Ka

nale und Gewolbe auszubessern, so hat man 

nicht nothig, den Boden abzubrechen, sondern 

kann ihn ebenso wie auch die Seitenwiinde und 

das Abstichloch mit Chromerz ausbessern.

Man konnte zur Annahme geneigt sein. dafs 

es nicht moglich sei, in einem mit Chromerz 

ausgefutterten Flammofen weiche Flufseisensorten 

zu erhalten, weil das Bad Chrom aufnehme; die 

Erfahrung hat aber gelehrt, dafs eine solche Auf- 

nahme nur in hochst unbedeutendem Mafse oder 

gar nicht stattfindet.

Die bis heute mit Ausfiitterung yon Chroin- 

erz versehenen Flammofen haben 6 bis 8 t 

Fassungsverinogen; die Dauerder einzelnen Charge 

steht in directem Verhaltnifs zu dem Gehalte an 

Phosphor und dem Grade der Heinheit, den man 

erreichen will. Wenn . man aber zwischen den 

Giissen nicht zu viel Zeit verliert, so kann man 

darauf rechnen, innerhalb 24 Stunden bequem 

drei Chargen zu vollenden.

Eine normale Charge verlauft etwa folgender-

mafsen. Wenn der Ofen die richtige Temperatur 

erreicht hat, so bescliickt man den Ofen zuerst 

mit 300 bis 500 kg Kalkstein, uin den Boden 

zu beschiitzen und gleichzeitig die Entphosphorung 

vorzubereiten. Die Grofse dieses Zuschlages kann 

man nach dem Gehalt an Phosphor und Schwefel 

in der Beschickung berechnen, wobei man aber 

stets einen Ueberschufs zugeben mufs. Wendet 

man schwefelhaltiges Roheisen an, so setzt man 

100 bis 200 kg Manganerz zu, so dafs man 

6 bis 7 mai mehr Mangan ais Schwefel im Bade 

hat, eine Zahl, welche schon seit langer Zeit von 

Pourcel, Stead, Thomas u. s. w. 1'iir richtig be- 

funden worden ist.

Wenn der Kalkstein durch die Warnie aus- 

einandergefallen ist, so breitet man ihn so regel- 

mafsig wie moglich auf dem Boden aus und 

bringt Roheisen und Abfalle ein und zwar zunaclist 

etwa 1 /3 der Gesammtbeschickung, also fur die 

in Rede stehende Normalcharge etwa 1500 bis 

1700 kg Roheisen und 500 bis (500 kg Gufs- 

eisenschrott, welchem man die Stahlabfalle, ln- 

gotkiipte u. s. w. zufilgt.

Nachdem dieser erste Einsatz geschmolzen 

! ist, fiigt man vorher erwarmtes Abfalleisen in 

i Mengen von 300 bis 500 kg zu. Sobald es 

moglich ist, sticht man die Schlacke ab und 

i fahrt mit dem Zusatze fort, bis das Bad sich 

i nahezu beruhigt hat, worauf man zur Probe- 

1 nahme iibergeht. Wenn die Probe vor Zusalz 

1 des Spiegels und Ferromangans ein auf Phos

phor deutendes Korn zeigt und sich nicht viermal 

biegen liifst, ohne einen Rifs zu erhalten, so 

mufs man noch Kalkstein oder besser Kalk, 

da ersterer das Bad Ieicht kalt macht, zusetzen. 

Der auf Vorschlag von Yalton erfolgte Zusatz 

von Kugeln, welche aus Kalk und Hammerschlag 

zusammen geballt werden, hat sich vor Beendi- 

gung der Charge sehr gut bewahrt.

Zu dieser Zeit ist der Kohlenstoffgehalt des 

Bades gering und die Eggertzsche Probe erzielt in 

den meisten Fiillen fastgar keine Farbung. Alsdann 

sorgt man dafur, dafs das Bad recht fliissig sei, 

und giebt die Zuschlage an Spiegel und Ferro- 

mangan nach den ublichen Erfahrungen zu.

Man kann, wie oben schon bemerkt, alle 

moglichen Sorten Flufseisen vom hartesten Stahl 

bis zum weichsten Flufseisen herstellen; letzteres 

ist in Tamaris, Commercy, Marvillars und Blagny 

mit bestem Erfolg zur Fabrication von Feinblechen, 

Weifsblechen, Nieten, Bandeisen, Schrauben, Ketten, 

Draht, Nageleisen u. s. w. verwendet worden 

und es scheint bestimmt zu sein, ais Ersatz fiir 

schwedisches und Holzkohleneisen zu dienen. 

Ebenso bietet es alle Sicherheit zur Fabrication 

von T-, I-, U-, L-Eisen u. s. w.
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Kleinbessemerci - Aiilage von Davy.
(llicrzu die Zeichnungeu auf Blatt I.)

Mit Maschinenfabriken verbundene Eisen- 

giersereien kommen haufig in die Lage, es fiir 

wiinschenswerth zu halten, ihren Bedarf an 

Stahlblóeken und Stahlfaęongufs selbst herzu- 

stellen, aueh konnnt noch in Betracht, dafs, 

wie dies Bessemer in seinem jtingst im Iron

& Steel Institute gehaltenen Yortrag ange-

deutet hat*, ^es unter Umstanden vorlheilhaft 

sein kann, dem gewohnjichen Giefsereiroh-

eisen eine gewisse Menge Stahl zuzusetzen. 

Um diesen Wunschen auf billige Weise gerecht 

zu werden, sind von Alfred Davy (i. F. Alfred Davy 

& Go., Sheffield) einige Abanderungen an der 

ublichen Construction der Bessemerbirne getroffen 

worden, iiber welche wir an der Hand der Ver- 

offentlichungen im »Engineering« Nr. 1073 und 

in »Industries« Nr. 4 d. J. Nachstehendes mit- 

theilen.
Die von Davy angegebenen Constructionen

beziehen sich auf zwrei Birnen von 500 bezw. 

100 kg. Der Mantel der ersteren (s. Fig. 1, 2,

3 u. 4) besteht aus zwei Theilen, welche aus

9,5 mm dicken Blechen hergestellt werden. Die 

Filttcrung besteht aus auf gewohnliche Weise 

aufgestampftem Ganister und die innere Form 

und die Abmessungen sind auf Grund der Er- 

fahrungen genommen, welche man bei dem Bau 

der grofseren Gonverter gemacht hat. Die Be- 

festigung der Zapfen geht aus Fig. 2 und 3 

hervor. Da die Enden der Bolzen, welche die 

Stirnflache der Zapfen mit den auf dem Birnen- 

mantel aufgenieteten Platten AA  verbinden, in 

Schlitzlochern sitzen, so kann die Birne nach 

vollendeter Ausfutterung der Lage des Schwer- 

punktes entsprechend eingestellt werden. Diese 

Einstellung ist dort von Werth, wo die Drehbe- 

wegung inittelst Handarbeit zu erfolgen hat. Die 

beiden Schildzapfen sind aus Stahl gefertigt, der 

eine ist massiv und dient nur zur Unterstiitzung 

der Birne, wahrend der andere beliufs Einfiihrung 

fles Windes hohl ist. Letzterer niramt mittelst 

einer Stopfbiichse das Windrohr D  auf, dasselbe 

bleibt nebst dem Standrohr C stehen, wahrend 

die Birne sich dreht. Auf den Zapfen ist ein 

Schneckenrad aufgekeilt, welches durch eine 

Schnecke bewegt wird, dereń Wrelle in den seit- 

lichen Stangen S  gelagert ist. Letztere sitzen auf 

den Boeken BB  und es ist die Hóbe des Wind- 

rohres C so eingerichtet, dafs C und D sich 

beruhren, wenn die Birne auf den Bocken BB  ruht. 

Die Befestigung von C u. D  aneinander erfolgt durch

? Siehe 1886, Seite 789.

das Schraubenrad E. Am Converter selbst ist 

die Windleitung teleskopartig ineinandergeschoben, 

um die Einstellung der Birne gemafs der Lage 

ihres Schwerpunktes zu crmoglichen. Die An- 

ordnung zur Auf- und Niederdrehung der Birne 

ist hochst einfach, sie geht aus Fig. 4 hervor. 

Eine auf der Yorgelegewelle I  sitzende Riem- 

scheibe ist mit der Antriebswelle H  durch einen 

offenen und gekreuzten Riemen verbunden. I  steht 

durch conische Rśider mit der Welle L  in Ver- 

bindung, welch letztere in einer Linie mit der 

Schneckenwelle N  liegt und mit derselben durch 

eine Kuppelung M  verbunden ist. Die Welle Ar 

selbst ist mit dem eigentlichen Schneckenbolzen 

nur lose mittelst eines Yierkants verbunden, so dafs 

dieVerbindung jederzeit leiclit unterbrochen werden 

kann. Bei eingestellter Verbindung erfolgt dic 

Bewegung des Converters durch Hin- und Her- 

bewegung des Hebels O. Die Wind-Ein- und 

Abstellung erfolgt durch OcHneii und Schliefsen 

des Hahnes P.
Sobald die Charge fertig geblasen ist, wird 

die Birne niedergekippt, der Wind abgestellt, 

die Schraube E  am Windrohr gelost und dic 

Welle N  abgehangt, alles Handleistungen, welclie 

durch einen Arbeiter in wenigen Secunden voll- 

zogen werden konnen. Alsdann ist die Birne 

bereit, um durch Krahnen zu den Coąuillen ge- 

bracht werden zu konnen,
Die in Fig. 4 angegebene Geblasemaschine, 

welclie einen Dampfcylinder von 305 mm Durch- 

messer und einen Luftcylinder von 457 mm 

Durchmesser bei 0,30 ni Hub besitzt, wurde 

ausreichend grofs sein, um einen Converter yon 

1 t Ladefahigkeit zu bedienen.

Die Construction der kleir.ereu Birnen fiir 

Chargen von 100 kg geht aus den Fig. 5, G 

und 7 hervor. Dieselbe ist zu ihrer beąuemeren 

Fortbewegung auf Radern montirt. Hier erfolgt 

die richtige Einstellung in bezug auf den Schwer- 

punkt einfach dadurch, dafs unter den Winkel- 

eisen, auf welchen die Zapfen gelagert sind, 

Unterlagsplatten von entsprechender Dicke gelegt 

werden. Der Boden besteht aus einem einzigen 

Stiick feuerfesten Thons, welches zu jeder Zeit- 

in 2 bis 3 Minuten sogar unter Wfeifsglulh der 

Birne ersetzt werden kann. Der Yerlauf einer 

Charge ist etwa folgender: Nachdem die Birne

in horizontale Lage gebracht und auf den Schienen 

zuin Cupolofen zur Aufnahme des Roheisens 

gerollt ist, wird sie zur feststehenden Windleitung 

gefuhrt und dort mit derselben auf die bei der 

500-kg-Birne beschriebene Weise befestigt. Ais-
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dann wird die Handstange, mittelst welcher das 

Radergestell fortbewegt wurde, auf einen festen 

Bock B  aufgelegl und dort durch eine Klinke 

gesichert. Hierauf wird der Wind eingestellt und 

die Birne mit Hiilfe der Handvorrichtung C in 

die Hohe gekippt. Nach Beendigung des Blasens 

wird das Wagengestell aus der Verbindung wieder 

gelost, und kann man alsdann den Gufs durch 

cinfaches Hehen der Handhabe bewirken.

Der Vorthcil der Einrichlung besteht darin, 

dafs dieselbe jederzeit gerade wie eine gewohnliche 

Giefspfanne gebrauchl werden kann, und da ihre 

Kosten nicht lioch sind, so wird ihre Beschaffung 

einem jeden Eisengiefser und Yerbraucher von 

Stahl moglich sein.
Wenn man die Abmessung der Birne ver- 

grofsert und z. B. bis zu 1 t Ladefahigkeit geht, 

so kann man in einer solchen Anlage auch 

grofsere Productionen erzielen. Reclinet man 

bei der 1-t-Birne auf zwei Einsatze in der Stunde,

so ergiebt dies eine wocheutliche Production von 

250 t.
DieConstruelion des maschinellen Theiles riihrt 

von Hardisty, dem Leiter der Werke von Han- 

dyside & Co. in Derby, her. Daselbst wird aus 

einer solchen Birne eine Menge Stahlfaęongufs 

hergestellt, welcher von aufsęrordentlich hoher 

Gute sein soli. Aus einem Einsatz von 750 kg 

sind iiber 160 Theile gegossen worden. Es wird 

angegeben, daTs, wahrend im Tiegel- und Flamm- 

ofenschmelzprocesse Stahl mit weniger ais 0 , 30 ^  

Kohlenstoff zur Herstellung vollkommen dichler 

kleiner Gufsstucke nicht gen (i gen d heifs erhalten 

werden konne, es Hardisty gelungen sei, 

mit der vorstel||nd beschriebenen Einrichtung 

kleine Gufsstucke mit nur 0 ,1 8 ^  G und einer 

Spur Si zu erzeugen. Das Materiał derselben 

soli sehr zah gewesen sein und sich bei der Be- 

arbeitung ais vollstandig blasenfrei erwiesen haben.

Ueber die yolumetrisclie Bestinmnmg des Maiigaiis.
Von Rud. Schbffel und Ed. Donath,

aus dem chemischen Laboratorium der K. K. Bergakademie in Leoben.

(Yorgelegt der Kais. Akad. d. Wisaensch. in Wien in der Sitzung vom 11. November 1886.)

Der Bestimmung des Mangans, einer der hau- 

ligsten analytischen Aufgaben der Technik, ist 

schon seit langerer Zeit besondere Aufmerksam- 

keit gewidmet gewesen.
Unter den volumetrischen, zu diesem Zwecke 

Torgeschlagenen Methoden sind insbesondere die- 

jenigen, welche auf der Wechselwirkung zwischen 

einem Manganoxydulsalz und Permanganat be- 

ruhen, namentlich in letzterer Zeit studirt und 

angewendet worden.
Guyard* wendetediese Reaction zuerst zurTitri- 

rung des Mangans an; seine Angaben wurden spater 

durch Habich** im Freseuiusschen Laboratorium 

beslStigt, und viel spater haben Morawsky und 

Stingl*** auf dieselbe Reaction unter Beiziehung 

eines Baryumsalzes eine Yolumetrisclie Methode 

basirt. Am grundlichsten ist einige Jahre spater 

von Yolhardf die Bestimmung des Mangans mit 

Permanganat studirt worden. Volhard wies be- 

kanntlich nach, dafs alle friiheren Modificationen 

dieser Mangantitrirung unrichtige Resultate ergaben, 

indem das dabei gebildete Mangansuperosyd infolge 

seines stark sauren Gharakters stets bestimmte 

Mengen von Manganoxydul in Form einer salz- 

artigen Yerbindung herausfallt, die sieli infolge 

ihrer Unloslichkeit der weiteren oxydirenden Ein- 

wirkung des Perinanganates entziehen.

* Guyard »Bull. de la soc. chim. de Paris« (2) 1.88.
** Ilabich >Zeitsch. f. analyt. C-h.« 3. 474.

*** Morawsky u. Stingl *J.f. prakt, Ch,« (2) 18.96.
f  Yolhard »Ann. d. Ch.« 198. Bd. 318.

Er zeigte ferner, dafs nur bei Gegenwart ge- 

wisser Basen, namentlich des von ihm hierzu 

verwendeten Zinkoxydes sammtliches Mangan ais 

Mangansuperosyd gefallt wird, entsprechend der 

Gleichung:

3MnO + MiisOt =  5MnOs.

Obzwar Yolhards Methode zur Zeit ihrer 

Yeroffentlichung die genaueste der volumetrischen 

Bestimmungen war, so hat sie doch anfangs keine 

wesentliche Yerbreitung in huttenmannischen La- 

boratorien gefunden, und zwar theilweise deshalb, 

weil das von Yolhard zur Auflosung der aut 

Mangan zu untersuchenden Substanzen, Roheisen, 

Stahl u. s. w., angegebene Yerfahren ein etwas 

urnstandliches war. Spater haben die Verfasser 

selbst* sowie S.irnstrom5 * ein auf Titration

in alkalischer Losung mit Chatnaleon beruhendes 

Yerfahren veroffentlicht. Da jedoch nach der von 

uns beschriebenen Methode bei hohen Mangan- 

gehalten etwas abweiehende Resultate erltalten 

wurden, so haben wir schon vor 2 Jahren die 

Yolhardsche Titration abennals einer genauen 

Prufung unterworfen. Zu diesem Zwecke haben 

wir untersucht, ob der aus dem Wirkungswerthe 

des Ghamaleons gegen eine der zu diesem Zwecke 

vorgescblagenen Titersubstanzen durch Rechnung 

abgeleitete Titer gegen Mangan sich in yolliger

* Schoffel und Donath. »0esterr. Zeitsch. f. Berg- 
u. Hiittenw.* 1883.

** SarnstrOm »Jernkontorets Annaler* 1881. 7. H.
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Uebereinstimmung befindet mit dem empirisch mit 

einer Manganlosung von bckanntetn Gehalt er- 

miltelten, d. h. ob der theoretische Titer einer 

Chamaleonlosung idenliseli sei mit dem nach Vol- 

hards Verfahren empirisch gefundenen. Es ergab 

sich nun, dafs dies nicht der Fali ist. Zur Titer- 

stellung des Ghamiileons ver\vendeten wir anfangs 

Klavierdraht, das bekannte Eisendoppelsalz und 

reinste krystąliisirte Osalsaure. Beziiglich des 

Eisendoppelsalzes erhebt Yolhard Bedenken gegen 

dessen Anwendung; dieselben sind vielleicht be- 

griindet, wenn es sich um das nach Mohrs Vor- 

schrift erhaltene Salz liandelt. Schlagt man aber 

zu seiner Darstellung das von Fresenius angegebene 

Verfahren* ein, so erhalt man bei einiger Sorg- 

falt ein vorziigliches,' fast aus einzelnen kleinen 

Krystallen bestehendes und zugleich lialtbares 

Pniparat**. Die Titerstellung mit Klavierdraht 

hat insofern allerdings einen unbetrachtlichen 

Feliler, ais man die Menge des. in der abgewo- 

genen Titersubstanz vorhandenen Nichteisens, die 

in Abzug gebracht werden mufs, nicht genau 

kennt. Die Titerstellung mit Oxalsaure ist schon 

seit langem ais eine gute bekannt, und in letzter 

Zeit wieder mehrfach empfohlen worden.

Die Titerstellungen mit Osalsaure, Klavierdraht 

und unserm Eisendoppelsalz ergaben folgende 

Resultate, sammtlich auf Eisen bezogen : 

lcc der Chamaleonlosung,
mit Oxalsaurc g e s te l l t ....................  0.00504 Fe

....................0',005020 „
mit Klayierdraht ............................ 0,005018 „

............................  0,005014 „
mit E isendoppe lsa lz ........................  0,005022 „

........................0^05046 „

........................ 0,005040 „

Wie man sieht, zeigten die Resultate so be- 

friedigende Uebereinstimmung, dafs wir von einer 

Titerstellung mit anderen Substanzen ganz absehen 

durften.

Aus diesem aus Eisendoppelsalz abgeleiteten 

Wirkungswerth des Chamaleons leitct sich nach 

den zwei Zersetzungsgleichungen

lOFeO +  AIntO; =  5FeaC>3 + MnO
3MnO + MnaOj =  5 MnOs

der Titer des Chamaleons gegen Mangan durch

Multiplication mit dem Factor

^  =  0,2946
ab.

Eine der spateren von uns benutzten Cha- 

maleonlosungen ergab bei 3 ubereinstimmenden 

Yersuchen mit Eisendoppelsalz den Eisentiter 

0,005082, somit war der theoretische (berechnete) 

Mangantiter =  0,001497.

Mit dieser Chamaleonlosung nun wurde der

* »Quant. Analyse* 5. Aufl. 112.
** W ir haben unś vor 2l/i Jahren auf diese Weise 

ein Eisendoppelsalz dargestellt, das bei der Analyse 
genau die der Formel entsprechende Zusammensetzung 
zeigte und noch *bis heute sich v{5llig unverandert 
erhalten hat.

Mangangehalt einer Mangansulfatlosung genau in 

der von Yolhard beschriebenen Weise ermittelt, 

Der Mangangehalt dieser Losung, welche aus 

zweifach umkrystallisirten kauflichen Mangansulfat 

bereitct war, wurde andererseits zu wiederholton 

Malen durch Fiillung mit Schwefelammoniuin ais 

Schwefelmangan in bekannter Weise bestimmt. 

Es ergab sich der empirische Titer der Chama- 

leonlosung nach Volhards Verfahren zu 0,0015560,

0,001540, welcher vom theoretisch berechneten 

Titer der Chamaleonlosung 0,001497 , wie man 

sieht, nicht unerheblich abweicht. Da jedoch 

moglicherweise ob der Reinheit der angewendeleu 

Mangansulfatlosung Bedenken obwalten konnten, 

so haben wir uns zunSchst eine zuverlSssig vollig 

reine Manganlosung sorgfaltig auf folgende Weise 

bereitet:

Eine concentrirte Chamaleonlosung wurde mit 

Salzsaure zur volligen Trockne eingedampft, die 

Losung des Abdampfriickstandes mit Ammoniak und 

Schwefelammoniuin bei Kochhitze gefallt, das abge- 

setzte MnS abfiltrirt, und bis zum volligen Ver- 

schwinden jeder Cl-Reaction ausgewaschen, sodami 

in verdunnter, heifser Schwefelsiiure gelost und vom 

ungelosten Schwefel abfiltrirt. Die Losung wurde 

sodann mit Ammoniumcarbonat gefallt, das Man- 

gancarbonat abermals abfiltrirt, ausgewaschen, in 

verduhnter Schwefelsaure gelost, die Losung 

anhaltend gekocht, wobei sich etwas durch Oxy- 

dation entstandenes Manganhydroxyd ausschied, 

und abfiltrirt. Die erhaltene Losung wurde auf 

ein grofseres Voluin verdiinnt, und in derselben 

der Mangangehalt nach folgenden Methoden be

stimmt. a) Durch Eindampfen eines bestimmten 

Yolums und entsprechendes Erhitzen des Huck- 

standes ais Mangansulfat. b) Ueberfiihrung des 

auf diese Weise erhaltenen' Mangansulfates in 

Manganoxyduloxyd durch wiederholtes Befeuchten 

desselben mit Ammoncarbonat und nachheriges 

Gliihen. c) In bekannter Weise mit Schwefel- 

ammonium ais Schwefelmangan. Die Bestimmung 

ais Mangansulfat durch directes, wenn auch noch 

so vorsichtiges Erhitzen des Abdampfruckstandes 

ergab -keine ganz befriedigenden vollig uberein

stimmenden Resultate, entsprechend den diesbezug- 

lichen Angaben H. Roses*, und diirfte deshall), 

wie Volhardł ł  angiebt, nur bei Anwendung seines 

Gasofens ausfiihrbar sein.

Die nach der zweiten Melhode erhaltenen 

Resultate zeigten zwar befriedigende Ueberein

stimmung, dieselbe erwies sich jedoch ais zeit- 

raubender ais das schliefslich eingesclilagene be

kannte Yerfahren, Fallung in der Kochhitze mit 

Schwefelammonium, Filtration des nach langerer 

Zeit volligabgesetztenNiederschlages und schliefslich 

anhaltendes Gliihen desselben im Wasserstoffstrom 

bei sehr hoher Temperatur. Mittelst dieser nun

* Dessen »Handbuch der analyt. Chemie<.
** Yolłiard a. a. Orte,
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zuverlassig vollig reinen Manganlosung wurde der 

Titer oben genami ter Chamaieonlosung, der durch 

Slellung mit Eisendoppelsalz sich ais 0,001497 

c-rgab, ebenfalls empirisch genau nach Volhard be- 

stimmt und hierbei zu 0,001551 und 0,001540 

geiunden. Daraus ist nun zweifellos ersichtlich, 

dafs beim Volhardschen Yerfahren ebenfalls nicht 

sammlliches Mangan ais Mangansuperoxyd her- 

ausgefallt wird, sondern doch noch, wenn auch 

geringere Men gen Manganoxydul in den Mangan- 

superosyd-Niederschlag eingehen, da das Mangan- 

osydul jedenfalls ais starkere Basis ais Zinkoxvd 

anzusehen ist*.

Es lag nun die idee nahe, das Yplhardsche 

Verfabren in der Weise zu modificiren, dafs man, 

statt wie bisher zu der Manganlosung Perman- 

ganat in kleinen Quantitaten bis zur eintretenden 

Bosafiirbung einfliefsen zu lassen, wobei das 

MtiOsalz im Uebersclmfs ist, umgekehrt die Man- 

ganoxydullosung zu einer iiberschiissigen heifsen 

Chamaieonlosung zuliigt, behufs Ueberfiihrung 

des hierbei mitgefallten Manganoxyduls die Fltis- 

sigkeit noch kurze Zeit im Kochen erhiilt und 

den Chamiileoniiberschufs durch ein geeignetes 

Beactiv zuriickmifst.

Yon derselben Idee ging jedenfalls a u cli Meineke 

aus, welcher einige Zeit, nachdem wir diese 

Yersuche aufgenommen hatten, ein spater noch 

zu besprechendes Verfahren der Manganbe- 

stimmung** beschrieb, welches im wesentlichen 

ebenfalls darin besteht, die Manganlosung, welche 

nach Volhard durch Zinkoxyd von Eisenoxyd 

geschieden war, in eine ubersehiissige Chamaleon- 

losung einfliefsen zu lassen und den Ueberschufs 

nach dem Abfiltriren des Niederschlages Aureli 

Asbest mit salzsaurer Antimonchloriirlósung zu- 

ruckzumessen.

Wir wollten von vornherein jedocli dieses 

immerhin unangenehme und minder Zeit erfor- 

dernde Abfiltriren durch Asbest umgehen und die 

Zurtickmessung des Chamaleoniiberschusses in 

der Fliissigkeit selbst, also in nahezu neutraler 

Losung erfolgen lassen. WTir wendeten zum Zu-

* Die Neigung des Manganoxyduls mit Mangan- 
superoxyd eine salzartięe Yerbindung vor der Zu- 
sammensetzung MnO, 5MnOj ist zwar schon lange 
gekannt, wird aber namentlich durch folgende von 
dem Assistenten des hiesigen Laboratoriums H. R. 
Jeller unter Anderen gefundene Thatsache illustrirt. 
Fallt man eine ammoniakalisch gemachte Mangan- 
losung mit Wasserstoffsuperoxyd und erhitzt den er- 
haltenen und ausgewaschenen Niederschlag blofs 
mittelst eines einfachen Bunsenbrenners, so behalt 
er nahezu constant die obige Zusammeusetzung MnO, 
5MnOu; es seheint auch der Zusatz einer grofseren 
Menge eines gelosten Zinksalzes bei vorliegender 
Manganbestimmung deshalb nothwendig zu sein, 
damit das Zinkoxyd gewissermafsen durch Massen- 
wirkung die grofsere Neigung des Manganoxyduls 
zur Biidung dieser salzartigen Yerbindung iiber- 
winde.

** Meineke »Report, f. analyt. Cli.* 3.337, sowie 
1’resenius »Zeit$ch. t'. analyt. Uh.* 18S5. 430.

januar 18S7,

riicktitriren des Gliamaleons in neutraler Losung 

eine Reihe von Substanzen, darunter anfangs 

vorzugsweise unterschwefligsaures Natron an, bis 

wir zu einer Substanz gelangten, welche allen 

billigen Anforderungen der leichteń Herslellbarkeil 

und Haltbarkeit entspricht, ais welche sich zum 

Schlufs die arsenige Saure erwies. Lafst man 

in eine neutrale heifse Chamaieonlosung, der man 

ein eatspreehendes Quantum geldstes Zinksulfat 

und etwas Zinkoxyd zusetzt. arsenige Saure ein- 

fliefsen, so wird die Chamaieonlosung rasch ent- 

farbt und der Procefs yerlauft, wie eine grofse 

Reihe von Yersuchen gezeigt hat, nach der 

Gleichung

3As.Oa +  2Mna07 — 3Asa0j +

Thatsachlich haben wir nicht vollig genau 

die entspreclienden, aus dem Eisentiter der Cha- 

maleonlosung berechneten Mengen arseniger Siiu- 

ren zur Entfarbung benothigt, sondern stets ganz 

unerhebliche Mengen mehr; dies riihrt zweifellos 

davon her, dafs die angewendete arsenige Saure, 

trotzdem wir dieselbe vor der Anwendung um- 

sublimirt und anhaltend getrocknet hatten, nicht 

vollig rein war. Es ist dies jedoch fiir die An

wendung der arsenigen Saure zum Zurucktitriren 

des Chamaleoniiberschusses von keinem Belang, 

da es sich jedenfalls empfiehlt, den Wirkungs- 

werth der Arsenigsaurelosung gegen Chamaleon 

nicht aus ihrem Gehalt an arseniger Saure, son

dern yersuchsmafsig festzustellen, wobei stets vollig 

ubereinstimmende Resultate erzielt werden. Die 

Titerstellung der arsenigen Saure erfolgt in fol- 

gender Weise: In einem geraumigen Kolbeu

bringt man ungefalir 300cc Wasser zum Kochen, 

setzt sodann 30 bis 50cc einer gesattigten, eigens 

praparirlen Zinksulfatlosung, weiters etwas auf- 

geschlammtes Zinkoxyd und schliefslich mittelst 

einer Yollpipette ein bestimmtes Volum der Cha- 

maleonlosung dazu, und lafst nun aus einer Lunette 

tropfenweise die Losung der arsenigen Saure in 

die heifse Fliissigkeit so lange einfliefsen, bis die 

iiber dem sićh selir rasch absetzenden Niederschlag 

stehende Fliissigkeit sich ais vollkommen farblos 

erweist.

Die Arsenigsaurelosung erzielt man einfach 

durch Auflosen von umsublimirter, kauflicher ar

seniger Saure im destillirten Wasser unter 

Erwarmen, zweckmafsig nimmt man hier

bei 1,5 bis 1,8 g arseniger Siiure fiir 1 1 

Wasser.

* Die arsenige Saure wird in saurer Losung 
durch Chamaleon sehr ungleichmafsig oxydirt, wie 
schon Kefsler (Poggendorf Ann. 118, S. 49) gefunden 
hat: aber auch in alkalischer Losung ist die Oxy- 
dation nicht so glatt. wie eigene Yersuche uns gezeigt 
haben, und nur unter den angegebenen Bedingungen : 
yoliig neutrale Losung (bewirkt durch vorhaftdenes 
aufgeschlamintes Zinkoxyd) und Anwesenheit einer 
hinreichendcn Menge gelOsten Zinkoxydes (ais Zink- 
sulfat) erfolgt die Oxvdation glatt nach einem be- 
stimmten Schema.

„STAHL UND EISEN.‘
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Beziiglich der Darstellung des zu allen diesen 

Operationen nothwendigen aufgeschlammten Zink- 

oxyds und der Zinksulfatlosung mufs folgendes 

bemerkt werden: Yolhard und diejenigen, welche

seirie Methode angewendet haben, schreiben eiri- 

faeh zur Darstellung des Zinkoxyds vor, es in 

der Muffel zur vólligen Yerbrennung der organ i- 

selien Substanzen zu gliilien. Das auf diese 

Weise von uns praparii te Zinkoxyd erwies sieli 

jedoch fiir Mangantitrirung nach unserer Methode 

nicht brauchbar, da es im Wasser aufgeschlammt 

in der Kochhitze noch immer Chamaleonlosung 

reducirt. — Es ist daher nothwendig, das aus- 

gegliihte Zinkoxyd noch mit einem gewissen 

Ueberschufs von Chamaleonlosung anhaltend durch 

1I* h zu koclien, und sodann durch Decantation 

mit destiliirtem Wasser vollends auszuwaschen. 

Auf diese Weise wird allerdings dem Zinkoxyd 

etwas Mangansuperoxyd beigemiscbt, welches aber 

fiir die Yerwendung desselben ohne Nachtheil 

ist. Tragt man solches Zinkoxyd, wie es bei 

Titrirungen der Fali sein konnte, in sehr ver- 

diinnte Schwefelsaure oder Salzsaure bei gewohn- 

liclier Temperatur ein, so erfolgt nicht die ge- 

rtngste Losung des vorhandenen Mangansuper- 

oxyds, wie wir uns durch Versuche iiberzeugt 

haben. Starker saure Losungen miissen aller

dings vor dem Zusatze von Zinkoxyd mit Natrium- 

carbonat* neutralisirt werden. Ebenso genugt 

es nicht, da das kaufliche Zinksulfat neben Eisen 

immer noch etwas Mangan entlmlt, die zu ver- 

wendende Zinksulfatlosung einfach durch Kochen 

mit Chamaleonlosung zu oxydiren. Mail mufs 

zur Darstellung einer brauchbaręn Zinksulfatlosung 

dieselbe mit etwras ZnO versetzen, bis zur blei- 

benden kaum merklichen Rosafiirbung mit Chamii- 

leon kochen und nach der spater von selbst 

erfolgten Zersetzung des kleinen Chamaleontiber- 

schusses die Flussigkeit klar abgiefsen.**

Wir haben nim zunachst zur Untersuchung 

unseres Verfahrens ebenfalls den empirischen 

Titer der fragliehen Chamaleonlosung gegen die, 

wie eben bericbtet, bereitete reine Manganlosung 
bestimmt.

In einem geriiumigen Kolben wurden 200 bis 

300cc Wassers mit 30cc gesattigter Zinksulfat

losung zum Kochen gebracht, sodann etwas auf- 

geschlarnrńtes Zinkoxyd und aus einer Vollpipette 

ein bestimintes Yolutn der Chamaleonlosung zu- 

geliigt, und zu dieser heifsen Flussigkeit die 

besagte Manganlosung langsam einfliefsen gelassen.

* Die hierzu zu venvcndciide Losung mufs 
ebenfalls mit Cliamaleon bis zur blcibenden ganz 
schwachen Uosafarbung gekocbt und nach der bald 
erfolgten Zersetzung des kleinen Chamaleomiber- 
sehusses durch Asbest filtrirt werden.

** '\en.det man zur Darstellung der fiir die 
.Mangautitrirungen nothigen ZinklOsuńg eine bei ge- 
wObnlicber Temperatur nahezu gesattigte Lusung des 
kauflichen Zihkvitriol| an, so enthalten 30ce dcrselben 
gęwifs mindestens 25 g Zinksulfat geltist.

1.7

Die Menge der Chamaleonlosung war so gewiihlt, 

dafs nach dem Zuśatz der Manganlosung die 

Flussigkeit noch stark roth gofarbt war. Dieselbe 

wurde nun wieder bis zum Kochen erhitzt, und 

sofort mit der Losung der arsenigen Saure bis 

zum volligen Verschwinden der Rosafarbung 

zurucktitrirt. Die Yęisuclie ergaben folgende Re- 

sultate:

lcc Cbanuileoiilosung =  0,001509 Mangan
0,001501 „

=  0,001503 
=  0,001504 
=  0,001505 „

Wie man sieht, stimmt derempirisch gefundene 

Mangantiter der Chamaleonlosung mit dem theo- 

retischen nahezu uberein, zeigt sich jedoch noch 

immer um ein unbetrachtliches grofser.

Bei den weiteren entspreehend modificirten 

Yersuchen ergab sich, dafs man die vollige Ueber- 

einstirnmung zwischen dem theoretischen und 

empirischen Chamaleontiter erreicht, wenn man 

den anfanglichen Zusatz von uberschiissigem 

Zinkoxyd weglafst, und erst unmiltelbar vor dem 

Zurućktitriren des Chamaleonuberschusses mit 

arseniger Siiure etwas Zinkoxyd hinzufiigt. Es 

liifst sich dies wohl darauf zuruckfuhren, dafs in 

vollig heutraler Ltisung, wie dies bei anfangiichem , 

Zusatz von iiberschussigem Zinkoxyd der Fali 

ist, die Neigung des Manganoxyduls mit dem 

Mangansuperoxyd mitzufiillen eine grofsere ist, ais 

in einer, wenn auch schwach sauren Losung. 

In Uebereinstimmung darnit stehen die diesbeztig- 

licben Erfahrungen Meinekes, welcher ebenfalls 

fand, dafs ein grofser Ueberschufs von (aufge- 

schlammtem) Zinkoxyd die Resultate beeinflufsle, 

nicht aber oder nur unbedeutend das Vorhanden- 

sein gefallten Eisenoxyds.

Die Resultate der in dieser Weise vorge- 

nommenen Titerstellungen waren folgende:

lcc der Chamaleonlosung =  0,0014982 Mangan
„ , =  0,0014976 „
„ . =  0,0014984 „
. „ , =  0,0014978

Demnach mit dem theoretischen Titer vollig 

(ibereinstimmend. Ais wir jedoch unter diesen 

Bedingungen und bei gleichzeitigem Zusatz ver- 

schiedener Mengen von Eisenchloridlosung (um 

unter gleichen Umstanden wie in der Praxiś zu 

arbeiten) eine weitere Reilie von Titerbestimmungen 

vornahmen, beobachteten wir, dafs die Trennung 

des eisenoxydhaltigen Niederschlages von der 

Fliissigkeit nicht so rasch erfolgt, und infolgedessen 

die Zuriicktitrirung des Chamaleonuberschusses 

mit arseniger Saure nicht so schnell auszufiihren 

war wie bei anfangiichem Zusatz von etwas 

iiberschussigem Zinkosyd. Infolgedessen ist fiir 

die praktische Ausfiilirnng der Manganbestimmung 

ersteres Verfahren zu empfehlen, und dabei der 

auf gleiche Weise empirisch gefundene ChamSleon- 

titer in Rechnung zu bringen.

5
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Wir haben nun weiterś einige kleine Modifi- 

eationen in dem Yolhardschen Yerfahren angebracht. 

Die voni Verfasser vorgescblagene Losung der 

Probesubstanzen, die, wie schon eingangs gesagt, 

mit dazu beitrug, dafs sich die Volhardsche 

Methode in der Praxis weniger, ais man annehmen 

diirfte, eingeburgert hat, haben wir ebenso, 

wie Andere schon frflher, aufgegeben.

Yolhard fallt schliefslich die Eisenosyd und 

Mangan haltende Losung mit Zinkosyd, falll auf 

ein bestimmtes Yolum und verwendet einen Theil 

der vom Niederscldage abfiltrirten, also eisenfreien 

Flussigkeit zur Titrirung.
Es ist jedoch zeitkiirzender, wenn man von 

vornherein nur einen bestimmten Theil der Probe- 

losung nimmt,  mit aufgeschlammtem Zinkosyd 

geradc bis zum Ausfallen des Eisenoxyds versetzt 

und sammt dem Eisenoxydniederschlag in die 

iiberschiissige Chamaleonlosung einlliefsen lafst, 

wodurch die Resultate in keiner Weise beein- 

trachtigt werden.

Die Bestimmung des Mangans in den speciell 

vorkommenden Fallen wird nun auf die folgende 

Weise ausgefuhrt, Von Ferromangan, Spiegeleisen, 

Roheisen u. s. w. werden 1 bis 2 in Form von 

Bohrspanen im Kolbchen durch Kochen mit Salz

saure gelóst, nach dem Erkalten undentspreehenden 

Yerdiinnen dureli Papier {iltrirt, und dann nach Zu- 

satzeinermehr wie ausreichenden Menge von Kaliuin- 

cldorat gekocht, bis zum volligen Verschwinden 

des Chlorgeruches.

Die Losung mufs nun alles Eisen ais Eisen

osyd enthalten, wovon man sich aber jedenfalls 

durch eineTiipfelprobe mit Ferridcyankaliumlosung 

zu uberzeugen hat, ist aber auch auf diese Weise 

sicher frei von allen kohlenstoffhaltigen, Chamaleon 

reducirenden Substanzen. Die Losung wird nun 

auf ein bestimmtes Yolum (in der Regel 200 bis 

300°) gebracht, ein aliąuoter Theil derselben ab- 

pipettirt, in einem Becherglas mit Natriumcarbonat j 

bis zum Eintritt der Farbenwandlung neutralisirt, 

und sodann mit einem kleinen Ueberschufs des 

aufgeschlammten, praparirten Zinkoxyds versetzt. 

Inzwischen hat man in einem Kolben 200 bis 

300c destillirten Wassers nebst circa 30c der 

gesattigten Zinksulfatlosung zum Kochen gebracht 

und hierauf ein bestimmtes VoIum Chatmileon- 

losung mit einer Vollpipette zugefiigt. In diese 

nahezu kochend heifse Chamaleonlosung spiilt 

man nun den Inhalt des Becherglases hinein, 

bringt den Kolbeninhalt wieder zum Kochen und 

titrirt nun mittelst der Losung der arsenigen 

Saure den Ueberschufs des Chamaleons zuriick.

Zieht man nun die der verbraucliteri Menge 

arseniger Saure ;iquivalente Menge Chamaleon 

von dem anfangs hinzugefugten Volum Chamaleon

losung ab, so ergiebt der Rest multiplicirt mit dem 

Titer die Anzahl Milligramm Mangan in dem 

angewendeten Theil der Losung. Hierbei ist der

empirisch unter gleichen Umstanden festgestellte 

Titer der Chamaleonlosung inRechnung zu bringen.

W ill man den aus dem Eisentiter gerechneten 

theoretischen Titer yerwenden, so wird die Probe- 

losung mit Natriumcarbonat neutralisirt, schliefslich 

mit Zinkoxyd das Eisenoxyd gerade herausgefallt, 

und die keinen nennenswerthen Zinkoxyduber- 

schufs enthaltende Flussigkeit in die heifse mit 

Zinksul fat Stersetzte Chamaleonlosung hineingespiilt. 

zum Kochen gebracht, und nun nach Zusalz eines 

kleinen Quantums von Zinkoxyd mit arseniger 

Saure zurucktitrirt, wobei allerdings die Titration 

aus dem oben augefuhrten Grund langere Zeit 

erfordert. Die Abweichung der beiden Titer ist 

jedoch eine so geringe, dafs man nur bei hoch- 

procentigen Ferromanganen oder Manganerzen iiber- 

liaupt eine Differenz in den Resultaten wahrnimmt.

Bei Manganerzen, welche in der Regel mehr 

ais 40 % Mangan enthalten, nimmt man eine 

Einwage von etwa 1/2 g. Nachdem diese 

Erze gcwohnlich durch Salzsaure nicht vollstiindig 

zersetzbar sind, so wird der Ruckstand hiervon 

fiir sich mit kohlensaurem Natron-Kali aufge- 

sclilossen, die Losung der Schmelze mit Salzsaure 

iibersattigt und nach vollstandiger Auflosung des 

braunen Ruckstandes mit der erst erhaltenen 

Salzsiiure-Losung vereinigt und wie vorhin titrirt.

Es unteriiegt keinem Anstande, auch direct die 

Einwage des Erzes aufzuschliefsen.

Zum Schlusse seien noch einige Erfahrungen 

uber das von Meineke* vorgeschlagene Verfahren 

der Manganbestimmung mitgetheilt. Dasselbe 

zeichnet sich dadurch aus, dafs alle Operationen 

bei gewohnlicher Temperatur erfolgen. W ir er- 

hielten auch nach demselben vollige Ueberein- 

stimmung des theoretischen mit dem empirischen 

Chamiileontiter, sofern wir die Filtration der 

Chamaleon haltigen Flussigkeiten, wie Meineke 

anfangs angegeben, uber Asbest vornahmen. Bei 

j Anwendung der jiingst yón Meineke vorgeschla- 

genen Faltenfdter ergaben sich, fiir die technische 

Anwendung allerdings unwesentliche, aber immer- 

hin wahrnehmbare Abweichungen der Resultate. 

Das Filtriren der Chamaleon haltigen Flussigkeit, 

durch Asbest oder Papier, Abmessen der Antimon- 

chloriirlosung, nebst dem entsprechenden Quantum 

von Salzsaure, Hinzufiigen des abfiltrirten Theils 

der Probelosung und Zuriicktitrirung des Antimon- 

chloruriiberschusses mit Chamaleon erfordern aber 

immerhin mehr Zeit, ais dies nach unserm Yer

fahren nolhwendige unmittelbare Zuriicktitriren 

des Chamaleoniiberschusses mit arseniger Siiure. 

Auch ist im letzteren Falle das Ende der Zuriick- 

titrirung, die Tollige Entfiirbung, da sie allmahlich 

I erfolgt, viel beąuemer zu erkennen, ais der 

i momentane Eintritt der Farbung beim Titriren 

! der salzsauren Antimonchloridlosung.

* Meineke, diese Zeitsehr. 1886. S. 164.
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Sricj. 1. Stpfcm I. 4133 Stiicfi im  Bafite 1881 

Materiał: Sehweifseisen; Gewicht 40 kg.
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cFî . 3. Stjafom III. 2089 Sttidi itv 1883 

Materiał: Flufsschniedeisen: Gewicht 50 kg.

Sta&ćacfticMśn non

Scfwiłłe.
Ćlttsic&t 3**

2500

§tundtifo cKopf*

Ŝ iłj. 4. Stpfem IV* 2090 Stwcfi in  1883. 

Materiał: Flufsschmiedeism; Gewićht 52 kg.
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Siuktcnetv|»fati^ a ho ScAtoet^jeiuen; 

olffcmmjjfatttf aus S*Au>tt ,
Sta'fvC»cfvi«ti-en- 'Cort

icf uoti 3tofoac4weWew in  ttałuificfuz. Sto|o^.

•ot m a f- Spu thcv i  te.

ta«n geutac 
<1/ &{ac(\en,

2600

Śrig G. Stpfrcm VI. 47 338 Słticft in 1885 utt3 50000 iu

Materiał: Flufsschntiedeisen;  Gewicht 50 kg (bezir. 55 kg 
fiir  Kurven, Gefałłe• u. s. w.) r r r ----  

Alle Schwdten besitzen dieselbeti mer Lochungen von [■ ~ J‘-

cTte,

Fi?/* alłe geradlinigen und gekrtimmten Strecben giebt en nur 
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nur fur Beginn und Ende der Kurt en), 1 Mutter, 1. KlemmpMe, 

1 Sprungring (Yerona).
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Die EinfUhrimg eiserner Quorscliwelleii auf der Nieder- 
litndischen Staatsbahn.

(Mit Zeiclmungen auf Blatt II.)

Die Bestrebungen, welche sich seit mehreren 

Jahren in unserm Nachbarstaate Belgien zur 

Einfuhrung des eisernen Oberbaues geltend ge- 

macht haben, haben im Friihjahr 1886 durch 

eine von der Socićle Belge des lngćnieurs et des 

Industriels in Briissel veranląfste internationale 

Ausstellung eiserner Oberbausysteine Ausdruck 

gefunden. Erzielte die Ausstellung an und fur 

sich schon einen recht bemerkenswerthen Erfolg, 

so wurde dcrselbe durch einen sich an sie an- 

schliefśenden Vortrag von dem in der Geschiclite 

des eisernen Oberbaues vortheilhaft bekannten In- 

genieur der Niederlandischen Staatsbahn J. W. 

Post ,  in welchem er die von letzterer bei der 

Einfuhrung eiserner Querschwellen gemachten 

Erfahrungen mittheilte, wesentlich gehoben. Zu 

einer Zeit, in welcher wir die auffallende Er- 

sclieinung erleben, dafs man in Deutschland, dem 

Lande, welches in der Einfuhrung von eisernem 

Oberbau bahnbrechend vorgegangen ist, trotz 

der gunstigen Ergebnisse, welche man mit dem- 

selben erzielt hat , die Neigung zur vermehrten 

Anwendung holzerner Schwellen zeigt in der 

Absiclit, dadurch die deutsche Forstwirthschaft 

zu unterstutzen, wahrend thatsachlich ein grofser 

Theil der Holzschwellen aus dem Auslande ein- 

gefiihrt wird, diirften die Ausfuhrungen Posts  

von doppeltem Interesse sein und niachen wir 

daher von der uns von demselben giitigst er- 

theilten Erlaubnifs zur Wiedergabe seines Vortrags 

mit besonderein Yergniigen Gebrauch. —

Den ersten Versuch mit eisernen Querschwellen 

liat die Niederlandische Staatsbalm bereits im 

Jahre 1865 gemacht, indem dieselbe damals bei 

dem Bau der Linie Deventer-Zwolle einen Postcn 

yon 10000, von der Societć de Marcinelle et 

Couillet gelieferten Schwellen nach dem System 

Cosijns verlegte. Dieselben bestanden aus einem 

I—1-Balken, welcher mit zwei, zur Befestigung 

der Schieuen dienenden Eichenklotzen versehrn 

war. Post stellt fest, dafs die Schwellen nach : 

zwanzigjahriger Betriebsdauer sehr wenig mitge- 

nommen sind und durch Rost nur uiibedeulend 

gelillen haben, indem die Gewichtsabnahme nur 

etwa 4 °,o betragt. und dafs der gewohnliche 

Schraubenbolzen mit Mutter ais Befestigungs- 

mittel sich sehr gut bewahrt hat. Nachdem von 

englischer Seite behauptet worden war, dafs diese 

Befestigungsart wegen des schnellen Uritauglich- 

werdens durch Rosten nichts werth sei, hat sich 

der Erfindungsgeist auf Constructionen mit Um- 

gehung des Scbraubenbolzens geworfen ;es geschah

dies stets auf Kosten der Einfachheit. Diesen 

Behauptungen gegeniiber wies Redner eine 17 mm 

dicke Schraube vor, welche nach zwanzigjahrigem 

Dienst noch vollkommen brauchbar war. Das 

Gesammtergebnifs mit den Schwellen Cosijns war 

ein ziemlich befriedigendes; man fand nur, dafs 

die zwischen Schwelle und Schiene gelegten 

Einhenklotze leichteineQuerbewegung der letzteren 

hervorriefen, und zog daraus die Lehre, dafs jede 

Unterlagsplatle zu vermeiden und die Schiene 

vortheilhafter direct auf der eisernen Schwelle zu 

befestigen sei.

Trotz des gunstigen Erfolges des ersten Ver- 

suches geschah auf der Niederlandischen Staats

bahn in den folgenden 15 Jahren nichts mehr 

zur Einfuhrung des eisernen Oberbaues; erst im 

Jahre 1880 trat sie derselben wiederum naher 

und beauftragte den Verfasser, sich danach um- 

zusehen, was bei den auslandischen Eisenbahnen 

mittlerweile in der Frage geschehen sei. Die 

Folgę war, dafs man sich zu einer Reihe von 

Versuchsverlegungen unter Beriicksichtigung der 

anderweitig gemachten Erfahrungen entschlofs. 

Um dieselben zu einem wirklich brauchbaren Ycr- 

gleich benutzen zu konnen, wurde bei jeder der

selben iiber alle wisseuswerthen Umstande und 

Betriebsergebnisse auf das sorgfaltigste Buch ge- 

fiihrt. Die Versucbe fanden auf der Strecke 

Liittich-Limburg statt und erslreckten sich im 

j Laufe von 4 Jahren auf 6 verschl|dene Systeme, 

wobei 15 200 Stuck Schwellen auf einer Geleise- 

I liinge von 13 400 m zur Verwendung kamen. 

Indem wir die verschiedenen Systeme mit den 

Ziffern von I his VI bezeichnen und gleichzeilig 

auf die Zeiclmungen und Angaben auf Blatt 1 

verweisen, wollen wir in folgendem die einzelnen 

Versuchsreihen besprechen.

Von S y s t e m  I (Profil Yautherin, Fig. 1) 

wurden im Jahre 1881 4133 Stuck von je 

2,35 m Lange und 40 kg Gewicht verlegt. 

Sofort nach der Yerlegung zeigten die Schwellen 

Neigung zur Bewegung, eine grofse Zahl der 

Schrauben lockerle sich und loste sich ganz in 

sehr kurzer Zeil. Um die Neigungen fiir den 

Schienensitz von 1 : 20 zu erhalten, besitzt die 

Schwelle zwei Knicke; die dadurch entstehende 

Form, bei welcher also die Schrage der Aufiags- 

flache bis zum Ende fortlauft, bedingt, dafs der 

Ballast nach aufsen gelrieben wird. Man ist dem 

Uebelstande dadurch erfolgreich entgegengetreten, 

dafs man sie aufserhalb des eigentlichen Geleises
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bis zur H6he des Schiencnkopls mit Ballast be- 

dcckte. Es war dies anfiinglich aus Mangel an 

Yertrauen in die Neuhflt untcrhlieben, spater 

wurde in bezug auf die Unterstopfung vorge- 

schrieben, dafs die Enden der Schwellen bis bach 

dem Dariiberrollen des tausendstęn Zuges unbe- 

deckt bleibcn, dafs sie wahrend dieser Zeit auf 

das sorgfaltigste uberwaclit und alsdann bis zum 

Schienenkopf mit Ballast bedeckt werden sollen. 

Die Lockerung der Muttern ist in hoclist wirk- 

samer Weise beseitigt worden, scitdem mail zur 

Verwendung von fedornden Stahlfiiigen iibergc- 

gangen ist. Bedingung dabei ist, dafs letztere 

von bester Qualit£it sind; die Ringe mit einer 

Windung sind den zweifach gewundenen vor- 

zuziehen, weil sie starkere Pressung ais diese 

auśtiben; zur Erhohung der Siclierlieit werden 

noch die in Betracht kommenden Flachen, d. h. 

die Mutterunterkante und die obere Flaclte der 

Klemmplatte gerauht.

Die fiir die Unterhaltung ausgegebenen Loline 

cntsprachen in dem vierjiihrigen Absehnitt 128 

Arbeitstagen pro Jahr und Kilometer oder 0,35 

Tage pro Tag und Kilometer. Die Erneuerungs- 

kosten waren =  Nuli; die Niederlandischen Staats- 

bahnen- haben bisher noch keinen Bruch einer 

Metallschwelle zu verzeiclmen gehabt, oin Ergebnifs, 

das um so bemerkenswerther ist, ais das Gewicht 

der Schwelle 1 ein sehr geritiges ist. AufGrund 

dreijiibriger Betriebserfahrungen gelangt Post zu 

dem Schlusse, dafs der eiserne Oberbau cines 

Geleises mit einem taglichen Yerkehr von 20 

bis 25 Ziigen in 100 Arbeitstagen pro Jahr und 

Kilometer in gutem Zustande unterhalten werden 

konne, d. h., dafs eine Golonne von 4 Mann in 

250 Arbeitstagen jahrlich 8 km Geleise in Ord- 

ming halten konne.

Mehrfaeh vorgcnommene Priifungen ergaben, 

dafs der Yerschleifs der Schwellen und der Be- 

festigungsmittel auf graden Strecken sehr gering 

is t; in Curven ist die Abnutznng an der Auf- 

lagestelle des Schienenfufscs etwas starker, ein 

Umstand, der die Niederlandischen Staatsbahnen 

veranlafst bat, dort etwas schwerere •Schwellen 
zu verwenden.

Um iiber das Verha!tnifs zwisclieh der Be

festigung der Schienc auf holzernen Schwellen 

einerseits und auf ejsernen andererseits Klarheit 

zu schaffen, wurden im August 1885 zwischen 

Schienc und Schwelle in beiden Fallen getheerte 

Platten aus weichem Holz eingeschoben: nach 

viermonatlichem Betriebe war bei ihrer Weg- 

nalime das Ergebnifs das, dafs das von der 

eisernen Schwelle herstammende Holzplattchen 

zwar einen starkcn Eindruck von der Schiene 

und den Befestigungsplatten erhalten hatte, dafs 

aber seine Oberflache vollkommen uuversehrt 

und sogar der Theeranstrich ebenso gleiclmiiifsig 

wie frtiher Terbreitet war. Die auf der Holz- 

?chwelle aufgelegten Plattchen waren dagegen

durch dic von den Befestigungsnageln gestattctc 

Bewegung dci" Schienen starker zusainmcngc- 

driickt, die Fasern waren zerrissen und der 

Theeranstrich vcrsch\vunden.
Bei dieser Auseinandersetzung erzahll Post, 

dafs er bei einem Spaziergang iiber die Gelcisc 

einer Eisenbahngesellschaft, dereń Namen er mciii 

nennen wolle, dic drei auf Blatt I, Fig. 11 a bis c 

abgebildeten Ilaknagel gefunden liabe. Dieselben 

scien erst seit drei Jahren auf der Strecke ge- 

wesen, und wenngleich auch schon die Tiefe der 

ausgeschlissenen Stellen nicht zu unterschatzcn 

sei, so gebe die Hiihe derselben, welche bei 

einem der Nagcl 22 mm bei einer Starkę Ses 

Scliienenfufses von 10 mm betrage und sornit 

auf eine verticale Bewegung der Schiene urn

12 mm (!) riieksehliefscn liefse, docli zu yiel 

ernsteren Bedenken Anlafs. Da nach Posts 

Schiitzung bei etwa 80 °ó der Eisenbahngeleisc 

unserer Erdc die Befestigung der Schienen auf 

Holzschwellen mittelst Nageln geschieht, so hall 

er dafur, dafs es liochste Zeit sei, hier Abhiilfi? 

zu schalTen, und dafs die Einfiihrung der eiser

nen Schwellen mit ihrer soliden Befestigung und 

breiten Auflagefliiche yiel Gutes in diescin Simie 

stiflen wurde. Nur auf wanderndem oder mo- 

rastigem Boden ist die Anwendung von eisernem 

Oberbau nicht angezeigt, weil die Unterhaltung 

wegen der standig nothigen Hebung des Geleises 

bei holzernen Schwellen billiger ist; aber auch 

hier wird man gut thun, keine • gewohnlichen 

Haknagel,sondern Schraubenbolzen (Tirefonds) mit 

Unterlagsplatten zu nelimen. P. hat eine selbst 

construirte derartige Befestigungsmethode bei der 

Niederlandischen Staatsbahn mit sehr gutem Er- 

folg eingefiihrt; es kommt dabei eine mit Kreosot 

getiiinkte Eichenschwelle nebst Ausrustung nicht 

viel theurer ais eine flulseiserne Schwelle. —

Das Befestigungsmaterial, Bolzen und Klemm- 

platten, halten sich sehr gut und ist der bis 

heule festgestellte Verschleifs ein sehr gering- 

ftigiger; die Zahl der gebrochenen Bolzen ist 

sehr klein. Die excentrischen Bolzen der Systeme

1, 111, 1\T und V (vergl. Fig. 7) sind gut und haben 

bis heute zufriedenstellende Ergebnisse geliefert, 

indessen zieht P. die bei dem System VI ange- 

wandten Bolzen vor, welche 22 mm Dtr. besitzen.

Von Sys t em  II (Fig. 2) wurden im Jahre.

1882 4001 Stiick von jo 2,5 m Lange und

47,2 kg Gewicht verlegt. Die Schwellen sind 

i an den beiderseitigen Enden- zuruckgebogen und 

an den Kopfen durch angenietete Winkelstucke

I geschlossen. Um die Bewegung des Ballastes 

zu yermeiden, sind im Innern der Schwelle 

zwischen den Schienen nochmals zwei solcher 

Winkelstucke angebracht; P. halt letztere fur 

iiberfliissig und meint, dafs das dazu verwendetc 

Materiał viel zweckentsprechender verwerthet 

wurde, wenn es zur Verstarkung der Aullage- 

flachen, der thatsaciilieh angestrengtesten Theilc



der Schwejle, gebraucht wiirde. Die Form der 

.Scliwelle II ist wegen geringerer Unterhaltungs- 

kosten fiir Unterstopfung der Form I vorzuziehen.

Von den S c h w e j l e n  III und IV (Fig. 3 

linii 4), Profil Haarmann, wurden im Jahre 1883 

2089 bezw. 2090 Stiick verlegt. Ilire Lfitige 

ist 2,5 m bei einem Gewiclit von 50 bezw. 52 kg. 

Die Scliwellen sind an den Enden zuriickgebogen 

und an den Kupfen durch das Scliwcllenmaterial 

.selbst geschlossen, eine Construction, welche der 

Einnietung von Winkelstiicken vorzuziehen ist. 

AuTserdem ist die Scliwelle IV im Innem zwischen 

den Scliienen mit zwei Winkelstiicken versehen.

Vorstehende beiden Posten sind von der 

Niederlandischen Staatsbahn in der Absicht ge- 

legt, urn die seitliche Verschiebung der eisernen 

Scliwellen, von der zu einer Zeit viel die Rede 

war, zu untersuchen: man fand dabei, dafs die 

bei Scliwelle IV in der Mitte angebrachten Winkel- 

stiicke unniitz sind, weil bereits bei Scliwelle III 

die seitliche Verschiebung =  Nuli ist. An den 

Kflpfen offene Scliwellen liat man dort allerdings 

nie verlegt.

Die Scliwellen III und IV lialten sich gut. 

Die Lohne fiir Unterbaltung betragen fiir III auf 

zwei Strecken zwischen Liittich und Hasselt

0,58 und 0,298 Tage pro Tag und Kilometer

und fur IV auf zwei Strecken zwischen Hasselt 

und Eindhoven 0,15 und 0,12 Tage pro Tag und 

Kilometer. Der Unterscbied in beiden Fallen

isl darauf żuriickzufiihren, dafs die tagliche Zahl 

der Ziige zwischen Liittich - Hasselt 25 und die- 

jenige zwischen Hasselt-Eindhoven nur 14 be- 

tragt. Aufserdem befinden die auf ersterer Strecke 

verlcglen Scliwellen sich zum grofsen Theil in 

Curven und Gefiillen; insbesondere erklart sich 

die hohe Zahl 0,58 durch die schlechte Be-

schaffenheit des Ballastes in der grofsen Curve

von Herstal. Im allgemeinen lialten die Scliwel- 

len III und IV sieli in bezug auf Unterstopfung 

besser ais 1 und II.

Die Scliwellen III und IV sind aus Flufseisen ; 

Post bezcicłinet dieses Materiał, geiiiigende Weich- 

heit desselben vorausgesetzt, dem Schweifseisen 

ais unzweifelhaft iiberlegen.

Von der S c l i w e l l e  V (System Hoesch-Licht- 

hanimer, Fig. 5), Gewiclit 43,4 kg, Lange 2,06 m, 

Materiał Flufseisen, wurden in 1884 11 680 Stiick 

verlegt. Diese Scliwellen haben sieli in funfzehn- 

monatlichem Betriebe in bezug auf Unterstopfung 

ebenso gut wie System III bewahrt, nacli wel- 

(hem Scliwellen nebenan liegen. Die Unterbal- 

tungskosten waren 0,204 Tage pro Kilometer.

Die geneigte Auflagellaclie fiir die Schiene 

wird bei V durch Pressen in Gesenken erzielt. 

Post liat gefunden, dafs bei letzterer Arbeit das 

Materiał sehr stark angestrengt wird, haufig sind 

sogar Risse zu bemerken. Da dies gerade an 

den meislbeanspruchten Theilen der Scliwelle der 

Fali ist. so bat Post in Gemeinschaft mit dem

| Ingcnieur Paul Ruetter den Vorsclilag gemach t, 

die schiefen Flaclien einzuwalzen. Die Ausfuli- 

rung dieser Idee ist dem Ilorder Verein und bc- 

sonders dessen Walzwerksleiter Maerklin zu ver- 

danken. Der gemeinschaftlichen Arbeit der ge- 

nannten Herren entsprang die Form VI, das 

System Hordę - Post-Ruetter (sielie Fig. 6).

Die S c l i we l l e  VI wiegt 50 bis 55 kg, ihre 

Lange betriigt von 2,55 bis 2,65 m ; sie isl aus 

Flufseisen mit wechselndem Profil derart gewalzt, 

dafs man fiir den Schienensitz sehiefe Flachen 

mit einer Neigung von 1 : 20 unter gleichzeiliger 

Verstiirkung des Materials erlialt.

Die Niederliindischc Staatsbahn hal sich: im 

Jahre 1884 fiir die Annahme der Scliwelle VI 

enlschieden; zur Befestigung der Schienen dienen 

excentrische Bolzen aus Schweifseisen von 22 mm 

Schaftslarke (gegen 19 mm der Systeme 1 bis 

VI), Klemmplatten aus Flufseisen und ein- 

faclie Sprungringe. Der Entscheid fiir das 

System VI erfolgte einerseits mit Riicksicht auf 

die rationelle Fabricationsmethode derselben und 

andererseits auf ihr gutes Verhalteu im Geleise. 

Post giebt ais Vorzuge des Systems an : Erstens: 

die Unterstopfung vollzieht sich becjuem, gleich- 

viel ob der Ballast aus Sand, Kies, Schlacke, 

Steinschrott o. a. m. besteht; zweitens: die drei- 

kantigen Bander des Schwellenprofils verhindern 

ein Versinken der Schwelle, erhohen die Festig- 

keit und erleicbtern den Walzprocefs; drittenś: 

bietet der Sitz dem Schienenfufs eine grofsere 

Auflagellache.

Die Niederlandisehe Staalsbahn vertritl die 

Ansicht, dafs auf allen ihren Strecken ein Ge- 

wicht von 50 bis 55 kg fur die Schwelle voll- 

kommen ausreiche; wenn eine liochtheoretische 

Berechnung auch behaupte, dafs selbst eine noch 

schwerere Schwelle im Geleise brechen miisse, 

so sei durch die im Betriebe gesammelten Erfali- 

rungen iiberzeugend dargethan, dafs in diesem 

Falle die Theorie mit der Prasis nicht iiberein- 

stimme.

Von der Schwelle VI waren auf der Niederl. 

Staatsbahn bis zum Miirz 1886 47338 Stiick, 

welche theils in Hordę, tlieils in Angleur herge- 

stellt worden waren. auf der Strecke verlegt, 

eine Zahl, welche bis zum Beginne des Jahres

1887 auf 100 000 gesteigert werden sollte. Das 

System Hordę-Post-Ruetter ist seit dem ersten 

Versuch auf der Niederlandischen Staatsbahn von 

den Kgl. Preufsischen Directionen, den belgiscben 

und franzosiseben Staatsbahnen, der St. Gotthard- 

balin u. a. m. ebenfalls aufgenommen worden. 

und schatzt Post die bis zum Friihjahr 1886 

zur Verlegung gekommene Stuckzahl der Schwel- 

len VI auf etwa 300 000. —

Zum Schlusse seines Vortrages slreifte Post 

noch die indirecten Yortheile, welche mit der 

Verwendung von eisernen Scliwellen an Stelle
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von holzernen verbunden sind. Er wirfl hierbei 

die Fragen auf:
1. Wie grofs ist der Eisenbalintran sport, 

welcher durch die zur Herstellung einer Tonne 

Schwellen bcnóthiglen Rohmaterialien verursacht 

wird?
2. Welche Arbeitslóhne sind mit der Her- 

stellung einer Tonne Schwellen verkniipft?
Zur Beantwortung dieser hochwichtigen Fra

gen greifen wir auf eine Arbeit von Post zuriick, 

welche er im Aprilheft der »Annales des Tra- 

vaux Publics* verofTentlicht hat.

Um 1000 kg Schwellen, heifst es dort, her- 

zustellen, bedarf man 1335 kg Flufseisenblocke, 

welche ihrerseits wiederum 1543 kg Roheisen 

benothigen. Da man ferner zur Erblasung von 

1000 kg Roheisen im Hochofen 3300 kg Erz 

und Kalkstein und 1000 kg Koks ansetzen 

mufs, so braucht man dfmgemafs fiir eine Tonne 

Schwellen:

Erz und Kalkstein . . . .  1543 X  3300 =  5090 kg 
Koks . ................................ 1543X 1000=  1543 .

Dies ergiebt 0(533 kg 

welche zum Hochofen zu transportiren sind.

Zur Erzeugung von 1000 kg Flufseisenblocken 

(Uessemer, Thomas oder Martin) sind 1143 kg 

Roheisen erforderlich, und da der Verbrauch an 

Brennstoff dabei 570 kg Kohlen und 220 kg 

Koks betragl, so benothigt eine Tonne flufseiser- 

ner Schwellen demgemiifs

au Roheisen.......................1335 X  1143= 1525 kg
, Kohlen........................... 1335 X  570 =  7(50 ,
, Koks............................... 1335 X  220=  293 .

Zusammen 2578 kg

welche zum Schmelzofen zu transportiren sind.

Beim Walzen von 1000 kg Schwellen ge- 

hraucht man 236 kg Kohle zur Kesselheizung 

und 170 kg fiir die Wśirmofen. Wenn man 

annimmt, dafs das Stahl werk dicht beim Walz- 

werk liege, so hat man zu letzterem zu trans- 
portiren

att Kesselkohlen............... .... 1,000X236 =  236 kg
„ Warmofenkohlen . . . 1,000 X  170= 170 .

406 kg
Wenn wir aufserdem noch 500 kg fiir Kalk, 

feuerfeste Materialien u. s. w. pro Tonne Schwellen 

zureehnen, so gelangen wir zu einer Gesammt- 

suintne von 6623 2578 -j- 406 --j- 500 =

10107 kg verschiedener Rohsloffe, welche einem 
Transporte unterlegen haben.*

* Der Berichterstatter bat in iler obigen Wieder- 
gahe insofern zsvei Aenderungen vorgenomraen, ais er

Um die entsprechende Tonnenkilometerzahl 

zu berechnen, mufste man die mittleren Langeu 

der verschiedenen in Betracht kommenden Ent- 

fernutigen wissen. Dieselben sind natiirlich sehr 

wechselnd und richten sich nach der jeweiligen 

geographischen Lage des Huttenwerkes und dessen 

Beziehungen zu der Eisenbahnverwaltung, fiir 

welche die Schwellen bestimmt sind. Unbestreit- 

bar ist aber, dafs mit der Herstellung einer 

jeden Tonne eiserner Schwellen den Eisen- 

balinen eine erhebliche Transpoitmenge zufallt.

Die Befestigungsstiicke, welche pro Schw-elle 

etwa 3,5 kg (bei holzernen Schwellen nur 1 bis

2 kg) wiegen, d. i. 70 kg pro Tonne Schwellen, 

geben einen Posten, der auf die oben berechnete 

Transportmenge noch zuzuschlagen ist.

Das Interesse, welches man der Frage der 

eisernen Schwellen knupft, wird durch obige 

Angaben verstandlich und hat man sich dem 

eingehenden Studium derselben selbst in solcjien 

Landern zugewandt, \velche keine Eisenindustrie 

besitzen, wie z. B. in der Schweiz und in Hol

land. Von besonderer Wichtigkeit ist die Frage 

aber fiir solche Lander, in denen die Interessen 

der Eisenbahngesellschaften sich mit der Ent- 

wicklung der Industrie und den Bediirfnissen der 

arbeitenden Klasse vereinigen lassen.

Um die Vorfheile, welche die heute in so 

bedrangter Lage befindliche Eisenindustrie aus 

der Einfuhrung der eisernen Schwellen ziehen 

wiirde, zu erkennen, braucht man nur die Zahl 

der Arbeitstage, welche die Fabrication einer 

Tonne Schwellen erheischt, zu berechnen. Es

sind erforderlich pro Tonne fiir 

die Umwandlung von 1543 kg Roheisen 
in 1335 kg Stahlbl5cke 1,335 X  0,9 oder 1,2015 Tage 

die Arbeit im Wiilzwerk, wo 120 Arbeiter 
in 12 Stunden 218 t Schwellen er-
zeugen...................................................  0,5505 .

die Fertigsteilung fur 80 t 3(5 Arbeiter
in 12 Stunden ...................................  0,4500 ,

verschiedene Handarbeit, Reparaturen 
u. s. w.....................................................  0,2980 .

Im ganzen 2,5000 Tage 

Aufserdem sind noch die Ldhne, welche 

mit der Gewinnung des Erzes und der Kohlen 

und mit der Darstellung des Roheisens verknupft 

sind, in Betracht zu ziehen.

stall der von Post angenommenen 550 kg Koks zur 
Erblasung einer Tonne Roheisen hierfur 1000 kg ein- 
gesel/.t und den fur Fortschaffungder eisernen Schwellen 

I eingesetzten Posten ausgelassen hat, weil derselbe aueli 
i  bei holzernen Schwellen in Betracht zu ziehen ist.
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Peutsclier oder eiiglisclier Draht zur M J m a d e l f a b r i c a t i o n ?

In der Sitzung des Vore i ns  zu r  Befor- 

der ung  des Ge we r b f l e i f s e s  in Be r l i n  

hiell Hr. W . W o l f f  aus Ichtershausen bei Gotha 

einen Vortrag Ciber die Fabrication der Nah- 

nadeln, in welchein er einige Bemerkungen Uber 

den beutigen Stand der deutschen Qualitats- 

Drahtindustrie fallen liefs, welche uns zu einigen 

Worten der Erwiderung Yeranlassung gaben. 

Fiir diejenigen unserer Leser, welohen der be- 

treffende Sitzungsbericht* nicht zugangig ist, 

schicken wir einen kurzeń Bericht iiber den 

Vortrag voraus.
Die Nadelfabrication ist ein urdeutsches Kind, 

ihr Ursprunglicher Sitz ist Nurnberg bzw. Schwabach, 
wo sie itn Miltelalter zu sehr bober Bluthe gediehen 
war. Der dreifsigjilhrige Krieg hat sie dort zerstOrt. 
Durch die Kónigin Elisabeth, welche deutsche Arbeiter 
nach Whitechapel, einer Vorstadt von London, kommen 
liefs, wurde die Industrie nach England verpflanzt. 
Vor etwa 50 bis 60 Jahren kam sie wieder nach 
Deutschland, vornehmlich nach Aachen zurfick und 
zwar in der mittlenveile weiter ausgebildeten eng- 
tisehen Art und Weise. Inzwischen aber haben die 
deutschen Fabricanten die Englander in bezug auf 
maschinelle Einrichtung wesentlich iiberholt und sich 
den Weltmarkt erobert. Leider haben die deutschen 
Fabricanten noch hart mit dem alten Vorurtheil zu 
kampfen, dafs die engtischen Nadeln besser seien. Nur 
bei Nahmaschinennadeln wird das deutsche Fabricat 
allgemein anerkannt und bevorzugt.

„Der zu verwendende GrundstofF, heifst es in 
dem Yortrage weiter, „ist, je nachdem die Qualitat 
eine gute, bessere oder vorzugliche sein soli, ganz 
yerschieden; wir mussen heute noch, da liilft Alles 
nichts, zu gulen Nadeln guten Draht nehmen, und 
den guten Draht bekommen wir nur von England. 
Es ist viel versucht worden, in Deutschland gleich 
guten Draht far diese Zwecke zu schaffen. Die Leute 
bringen es nicht fertig; wir kónnen fur beste Qualitat 
nie deutschen Draht verwenden, und wenn wir ihn 
umsonst bekommen, wir mflssen englisclien Dralit 
haben, der Gleichmafsigkeit und Zuverlassigkeit wregen. 
Je nachdem die Nadel billiger ist oder nicht, wird 
biltiger oder theurerer Draht genommen. Fur ganz 
billige Waare wird Eisendraht verwendet, dieser durch 
Cementiren in Stahl venvandelt. Wir beziehen den 
Draht ais Walzdraht und ziehen ihn auf unserm 
Drahtwerk. Das Beste, was der Drahtzug Iiefert, was 
gleiehmafsig in der Starkę ist, keine Flecken hat u. s. w., 
nehmen wir zur Nadelfabrication.“

Die Nadelfabrication beginnt damit, dafs der 
Nadeldraht in den Maschinen auf doppelte Lange der 
Nadel geschnitten wird, dann gerade gerichtet und 
auf beiden Seilen angespitzt wird. Auf automatisch 
arbeilenden Maschinen, welche in Deutschland er- 
heblichen Verhesserungen unterworfen worden sind, 
wird dann der Kopf der Nadel geformt und gelocht. 
Dann werden die Nadeln, welche also noch imtner 
Zwillinge sind, von Kindern auf Drahtchen gereiht 
und auseinandergebrochen, worauf die Entfernung des 
am Kopfe stehen gebliebenen Bartes erfolgen kann. 
Nach einer nochmaligen sorgfattigen Graderichtung 
wird die Nadel, falls der ursprungliche Draht aus

* Yerhandlungen des Yereins zur BefOrderung 
des Gewerbfleifses, Novemberheft 1886.

Eisen war, im Cementirprocefs zu Stiihl verwandell 
oder die Stahlnadeln gleich zum Harten gebracht, bei 
weicher Operation naturlich aut die Erreichung mOg- 
lichster Gleichmafsigkeit hoher Werth gelegt wird. 
Nach dem Harten folgt die Reinigung der Obeiflache. 
Zu dem Zwecke werden die Nadeln zunaehst durch 
eigenthumliches Schiitteln von Hand geordnet, dann 
regelmafsig in 1’ackleinwand eingeschichtel und aus 
derselben mit Srhmirgel und Oel ein Paket hergestellt, 
ungefiihr von 40 cm Liinge und 15 cm Durchmesser, 
in welchem von grofsen Nadeln etwa 1000, von 
kleinen bis Millionen enthallen sind. Durch eine Hin- 
und Herąuetschung des Paketes unter Walzen wird 
eine geringe Reibung im Innern erzielt und dadurch 
die Nadeloberfblche geglallet. Dieser Procefs erfolgt 
je nach der herzuftellenden Qualital l bis 10 mai. 
Nachdem sodann die Schmiere und die entzwei geriebe- 
nen Lappen beseitigtsind, werden die Nadeln behufs Vor- 
polirens mit Zinnasche und Oel wieder in die Paketform 
gebracht, worauf das Aussuchen des Ausschusses folgt. 
Einer der Griinde, warum die deutschen Nahmasthińen- 
nadeln die englisclien ubertrefTcn, liegt in der Be- 
nutzung einer Lupę bei dieser Operation, welche der 
Englander verschmaht. Nach der Beseitigung der 
Ab- und Ausfalle folgt das Sortiren auf Lange, wel- 
ches durch eigenthumliehe Handarbeitsmethoden ge- 
schieht. Je nach dem Geschmack des Bestellers wird 
alsdann noch der Kopf vergoldet, blau gemacht u. s. w. 
Die letzte Politur, fruher mit der Hand ausgefOhrt, 
geschieht jetzt auf Maschinen. Die Anwendung der
selben ist um so wichtiger, weil Leute mit ganz

• schweifsfreien Handen aufserordentlich selten sind, 
und die Fabricanten vor Benutzung der Maschinen 
hiiufig mit Klagen in bezug auf Rosten der Nadeln zu 
kampfen hatten. Schliefslich kommt die fertige Waare 
in den sogenannten Einleger, wo sie gezahlt, d. h. auf 
Maschinen, und in den Brief gefiillt werden. Die 
fertigen Briefe werden alsdann noch etiąuetlirt und 
verpackt. Im ganzen werden 3- bis 5000 Sorten Nah- 
nadeln und Stopfnadeln, Nahmaschinennadeln mit ein- 
gerechnet, fabricirt. Redner schlofs mit einem Hin- 
weis auf die schwierige Geschaftslage, welche nament- 
lich in bezug auf die Ausfuhr gegenwartig herrscht. —

In der dem Yortrage folgenden Discussion fragte 
Hr. Geh. Bergrath Dr. Wedd in g  den Vortragenden, 
ob nicht bei der Auswabl des Drahtes seinerseits ein 
eben solches Yorurtheil kleben geblieben sei, wie es 
bei den Gonsumenten der Nadeln auftritt, wenn sie 
den englischen Fabricanten, alter Gewohnheit zuliebe, 
den Yorzug geben. Wenn in nicht zu fern liegender 
Zeit England auch den besten Draht fabricirt habe, 
so sei dies doch gegenwartig nicht mehr der Fali, 
yielrnehr die deutsche Drahtindustrie auf Grund der 
neueingefuhrten Eisendarstellungs - Methoden in der 
Lagę, ein vom Standpnnkte des Chemikers, Mechani- 
kers und Mikroskopikers aus dem englischen durchaus 
gleiches Materiał herzustellen.

Hr. W o l f f  erwiderte, dafs er in dieser Bezie- 
hung viele Yersuche gemacht habe und auch heute 
noch mache. Um den Arbeitern das Vorurtheil zu 
nehmen, habe er sogar dem neuen Draht auf der 

! Eisenbahnstalion schon pers5nlich ein englisches 
Etiquett angeklebt, aber stets sei das Ergebnifs ein 
negatives gewesen. Der Schwerpunkt liege nicht im 

i englischen Rohmaterial, sondern in der aufserordent- 
: lichen Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit, die der eng- 
! lische Gufsstahlfabricant seiner Qualit5t angedeihen 

lasse. „Ich bin jedes Jahr‘ , fuhr Redner fort, „dru- 
ben in England: ich sehe mir die Fabrication an, wir
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hprathen mitcinander, ich habe es oft bewundcrt, mit 
weloher Gewissenlmfligkeit man ain tlieuren Kohina- 
terial nicht zu spareń suclit, wie der ganz schmutzigc 
Mann, den man flbersieht in der Fabrik, die Qualitat 
des Stahls prQft, arbeitet; da scheint ihm der Bruch 
nicht richtig, da bricht er es nochmals durch, bis er 
Hch fiberzeugt bat, dies Stuckchen hat den richtigen 
Uructi und palst zur vcrlangten Qualitat. M. H., in 
Westfalen machen sie es anders; Sarin liegt der 
Grand, warum die Westfalen uns fur diese leine Ar- 
b(it nicht das Materiał liefem, was wir brauchen. 
M. H., ist es denn aber auch nolhig? Die Westfalen 
haben ihre Foręe, warum wollen Sie denn das partout 
machen, was die EnglSnder machen? Ich glaube, 
wenn die Eigenscbaften, die den englischen Arbeiter 
charakterisiren und unterscheiden vom westfalischen, 
im Laufe von Generationen sich ausgeglichen haben, 
werden die westfalischen Fabricanten und Arbeiter 
uns auch dasselbe liefem, wie die Englander.'

Auf Grund eingehender Erkundigungen bei 

heiworragenden Niihnadel - Fabricanten in Aachen 

und lserlohn haben wir feslgestellt, dafs Hr. Wolff 

mit seinem Urtheile iiber die deutSehe Qualit;its- 

draht-Industrie sehr einsani dastelit. ,

Wenn der Hr. Vortragende die Behaup- 

tung ausspricht, dafs zu wirklich feinen Nadeln 

auch heutzutage noch nur Draht englischen 

Ursprungs verwandt werden konne, so steht das 

in directem Widerspruche zu der Thatsacbe, dafs 

westfiilische Fabricanten seit rnehreren Jahren 

an die Aachener Nadelfabricanten ferlig gezogenen 

Draht liefern, aus dem die besseren und besten 

Nadeln hergestellt werden. Es wiire unwahr zu 

behaupten, dafs die ersteren von Yo r n he r e i n  

das Richtige getrolTen und ein dem englischen 

Fabricate gleichkornmendes Materiał geliefert 

luitten; aber Ausdauer und Beharrlichkeit in der 

Yerfolgung des eitimal gesetzlen Zieles haben 

dieselben nach und nach alle Schwierigkeiten 

uberwinden lassen, so dafs die ersten Aachener 

Nadelfabricanten heutzutage nicht mehr anstehen, 

das von. Westfalen aus gelieferte feinste Tiegel- 

gulsstahl-Product dem entsprechenden englischen 

Fabricate gleichzustellen. Ein grofses Yerdienst 

an diesem gunstigen Resultate — das darf man 

nicht vergessen, besonders anzuerkennen — haben 

die cinsichtigen Aachener Nadelfabricanten, die er- 

forderlichenfalls sich stetsgerne bereitfindenliefsen, 

den Drahtlieferanten mit fiir sie werthvollen Winken 

an die Hand zu gehen und, mit kleinen Quanti- 

taten beginnend, die Bezuge mit den Fortschritlen 

steigerten, die die westfalischen Fabricanten auf 

dem Gebiete der Nadeldrahtfabrication machten; 

der bedeulende lUickgang der englischen Einfuhr 

spricht in dieser Hinsicht deutlicher ais alles 

Andere. Ein Urtheil der Aachener Fabricanten 

diirfte daher auch wohl bei Beurtheiluug der 

heutigen qualitativen Leistungsfiihigkeit der west

falischen Draht-lndustrie zutreffender und mafs- 

gebender sein ais das des Hrn. Yortragenden, 

der nur eine verh;illnifsmafsig geringe Menge von 
Nadeldraht erster Giite Yerarbeitet.

Auch die-Art und Weise, in der Hr. Wolff

iiber die von den westfalischen Fabricanten bei 

der - Herstellung von Nadeldraht beobachtete 

Sorgfalt den Stal) bricht, verriitb, dafs sich der- 

selbe nicht allzu cifrig um den Fortschritt der 

betreffenden Industrie gekiimmert hat. Sonst 

wflrdc er wissen, dafs in Westfalen bei der Her

stellung von Tiegelgufsstahl-Draht au f se r  den 

yon ihm ais in England iiblicli geschilderten 

Vorsicbtsmafsregeln noch eine ganze Reihe weiterer 

Mafsnahmen zur Sicherung der QualiUit regel- 

mSfsig ohne Ausnahme zur Anwendung kommen.

Ein hervorragender deutscher Nahnadelfabri- 

cant schrieb uns folgendes:

„Man fabricirt in lserlohn die billigeren Nadel- 

sorten und diese hauplsachlich aus Flufseisen, 

welches cementirt wird, in Aachen dagegen die 

feineren Gattungen Nahnadeln, aufserdem Nahma- 

schinen-Nadeln und Stecknadeln. Diese Aachener 

Artikel werden sammtlich aus Stahl hergestellt 

und zwar entfallt etwa 9/io des verbrauchten 

Stahldrahts auf NSh- und Stecknadeln und 1 /1 o 
auf Nahmaschinen-Nadeln.

„Meine Erfahrungen sind nun folgende:

„Vor etwa 10 Jahren war ich fiir den Bezug 

von Stahldraht fast ausschliefslich auf England 

angewiesen; fiir einige wenige und billigere 

Aachener Nahnadel-Sorten verwendeteich deutsches 

Materiał, sogenannten Loherstahl (raffinirten Pud- 

delstahl), allein dasselbe wurde allm;ihlich so 

schlecht, dafs wir es nicht mehr verarbeiten 

konnten und auch durch englisebes Materiał er- 

setzen mufsten.

„Fiir Nahnadeln bezog ich den englischen 

Stahl in Form von Walzdraht und liefs denselben 

in Altena und Plettenberg gegen Lohn zu Nadel

draht ausziehen ; den Stahldraht fiir Nahmaschinen - 

Nadeln bezog ich dagegen fertig gezogen von 

England, da fiir Nahmaschinen-Nadeln ein be

sonders sorgfiiltig und genau gezogener Draht 

erforderlich war und die deutsehen Drahtzieher 

diese Genauigkeit zu jener Zeit noch vermissen 

liefsen.

„Etwa vom Jahre 1879 an trat allmahlich 

aber stetig zunehmend eine Wandlung zu Gunsten 

des deutsehen Materials ein, welche mil den 

Fortschritten der deutsehen Stahlfabricationgleichen 

Schritt hielt. Anfanglich mit einigem Mifstrauen, 

jedoch desbilligen Preises wegen auch genommen, 

fand der deulsche Stahldraht wieder Verwendung 

zur Herstellung der billigeren Aachener Nahnadel- 

Sorten. Die Qualitiit des deutsehen Materials 

besserte sich aber zusehends, so dafs dasselbe 

allmahlich auch Verwendung fiir bessere Nadel- 

Gattungen finden konnte, und gegenwartig sind 

wir bereits dahin gekommen, dafs der beste 

deutsche Tiegel-Gufsstahl — und solchen lielert 

nach meinem Dafiirhalten u. A. die Firma As- 

beck, Osthaus, Eicken & Co. in Hagen — sieli 

selbst zur Anfertiguńg von feineren Niihnadeln und 

auch Nahmaschinen-Nadeln ais durelinus geeignet
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erwiesen hat. Meine Beziige von cnglischem 

Nadeldraht sind infolgedessen so erheblich zuriick- 

gegangen, dafs ich kaum den seehslen Theil un

seres Bedarfs in Stahldraht von England erhalte

— fertig gezogenen Draht lasse icli gar nicht 

mehr von dort kommen — die iibrigen 5/c werden 

durch deutsches Materiał gedeekt und ist es nach 

ineiner Ueberzeugung nur eine Frage von kurier 

Zeit, dafs englischer Nadelstahl ganzlich voin 

deutschen Mark te versch\vindet.

„Im Vorstehenden habe ich Ihnen me i ne  Er

fahrungen geschildert; soweit ich aber unter- 

richtet bin, liegen die Dinge bei den iibrigen 

Aachener Fabricanten im grofsen ganzen annahernd 

ebenso.“

Dafs der in Deutschland fabricirte Nadeldraht 

in bezug auf Qualitat noch manchen argen Vor- 

urtheilen begegnet, mag zum Theil darin seinen 

Grund haben, dafs vie!faeh fiir die gewdhnlicheren 

Sorten Nadeln ein aus Bessemer- oder Martin; 

Stahl hergestellter Draht verwandt wird und fur

dieses letztere Product die Bezeichnung „Draht 

aus »deu t schem«  Stahl" sich mehr und 

mehr eingebiirgert hat. Dieser „deutsche" Stahl- 

dralit hat aber nichts mit dem in Westfalen fa- 

brioirten Tiegelgufsstahl-Draht zu thun, der heute, 

wie schon gesagt, dem feinsten englischen Pro- 

ducte nicht mehr nachsteht.

Ais ein weiteres Zeichen fur den grofsartigen 

Fortschritt der westfalisch-rheinischen Drafit-In

dustrie diirfte vielleicht nocli die Thatsache an- 

zufiihren sein, dafs in dem difficilen Artikel 

Seildraht, in dem vor noch gar nicht langer Zeit 

die Englander das Hauptgeschiift im westlahschen 

Iiohlenrevier machten, der letztere Wettbewerb 

infolge der von den naheliegenden Werken ge- 

lieferten, mindestens ebenbiirtigen Qualitat fast 

ganz vom Schauplatze verscliwunden ist, und 

dafs ferner aus diesen Bezirken eine durchaus 

nicht unbetrachtliche Menge K ra t zen d r a li t in 

regelmafsigen Beziigen nach E n g l a n d  selbst  

ausgef i i hr t  wird.

Die wirtliscliaftliche Lagę.

Am 4. Dec. 1886hielt der Vere i n  zu r  Wah- 

r u ng  der w i r ths cha f  11 i c l i en I n t e r e ssen  

von Hand e l  und  Gewerbe  in Ber l i n  eine 

Generalversammlung ab, in welcher Hr. Gene- 

r a l co n su l  R u s s e l l  zum Hauptpunkt der Tagcs- 

ordnung: „Discussion iiber die gegen wartige

wirthschaftliche Lage“ das folgende Referat er- 

stattete:

Meine Herren! Ais wir vor zwei Jahren 

unsern Verein begriindeten und demselben 

den langen Namen „Verein zur Wahrung 

der wirthschaftlichen Interessen von Handel und 

Gewerbe “ beilegten, driickten wir schon mit diesem 

Namen aus, dafs unser Verein eine Wggentlich 

defensive Tendenz habe. W ir wollten die In

teressen von Handel und Gewerbe, wo dieselben 

bedroht erscheinen, zu wa h r e n  suchen, und 

wir hatten in den abgelaufenen Jahren VeraD- 

lassung, dieses, so gut und so schlecht wir es 

vermocht haben, zu bethatigen.

Augenblicklich liegen brennende Fragen, in 

welchen wir ein bedeutendes wirthschaftliches 

Interesse von Handel und Gewerbe zu vertreten 

hatten, nicht Yor. Es konnen aber jeden Augen- 

blick derartige Fragen auftauchen; denn, m.

H., wir konnen nicht verkennen, durch unsere 

gesammten wirthschaftlichen Verhaltnisse zieht 

sich ein Zug grofsen Unbehagens hindurch. Man

1.7

ist geneigt, denselben ais einen Zustand wirth- 

schaftlicher Depression zu bezeichnen, und Sie 

haben gesehen, dafs in England, dem commer- 

ciellen und industriellen Lande par excellence, 

eine besondere ktinigliche Commission niederge- 

setzt wurde, welche die Ursachen der Depression 

untersuchen sollte und welche dicke Folianten iiber 

die von ihr veranstaltete Enąuete yeroflentlicht 

hfit. Dieser Zustand des U n b e h a g e n s  kann 

wenigstens fiir sehr verbreitete und einflufsreicbe 

Klassen der an der Production betheiligten 

Bev6lkerung nicht wohl bestritten werden. 

Wenn man aber ganz allgemein von einem wirth

schaftlichen N i e d e r g a n g e  spricht, von einer 

g e s unkene n  G o n s u m t i o n s k r a f t  der Be- 

v o l k e r u n g ,  und wenn man hierauf die wirth

schaftliche Unbefriedigtheit iuruckfuhrt, so halte 

ich das fiir falsch. Von einer allgemein gesun

kenen Gonsumtionskraft der Beviilkerung kann 

fiir denjenigen, der mit offenen Augen und nicht 

durch die Brille eines besonderen Parteistandpunktes 

sehen will, nicht die Rede sein. Wenn man die 

Yerhaltnisse in ihrer Totalitat erfafst, wird man 

vielmehr behaupten durfen, dafs die breite Masse 

der Bevólkerung, die arbeitenden und dienenden 

Klassen, sich niemals in einem solchen Zustande 

r e 1 a t i y  e n Lebensgenusses und relativ gesicherter 

Existenz befunden haben, wie heute. Ich will 

auf diese Frage indefs an dieser Stelle nicht

6



42 Nr. 1 „STAHL. UND E IS E N .1 Januar 18S7.

sehr weit eingehen; wenn ich dieselbe verfolgen 

wollte, so wurde ich ein selir umfassendes, na- 

mentlich sehr umfassendes statistisches Bild ent- 

rollen miissen, was mich jedenfalls bei der knapp 

bemessenen Zeit zu weit fiihren wiirde. Ich 

mache nur auf einige Punkte kurz aufmerksam, 

ohne sie weiter auszufuhren. M. H. 1 die 

grofse Zunahme der Sparkasseneinlagen, die Stei- 

gerung des Lohns, namentlich der dienenden 

Klassen, die ungemeine Ausdehnung des Consums 

von denjenigen Artikeln, die vorzugsweise dem 

Genufs der breiten Massen der Bevolkerung dienen, 

wie Bier u. A ., geben uns den besten Beweis, 

dafs heule die Masse der BevClkerung sich nicht 

in einem wirthschaftlichen Notbstande bcfmdet. 

Es sind vielmehr nur einzelne Klassen, bei denen 

man anerkennen mufs, dafs verhaltnifsmafsig un- 

befriedigende Zustande existiren. Fassen wir die 

Klagen naher ins Auge, die in betreff der wirth- 

schafllicben Lage, der angeblichen Depression 

des Handels u. s. w., erhoben werden, so finden 

wir an ersler Stelle, dafs man allgemein klagt 

einerseits uber n i edr i ge Pre i se ,  uber er- 

sc li w er ten A b s a t z u n d  ubermaf s i ges  An- 

gebot ,  andererseits uber das Zu r i i c kgehen  

des Z i nsfufses .  Man klagt ferner uber einen, 

zum Theil mit den sinkenden Preisen zusammen- 

hangenden R uckg an g  d e s Un t e r nehme rge-  

winnes,  und vorzugsweise und am lautesten uber 

denRi i ckgang der l nt raden der Land wi r  th- 

s chaft .

Ich glaube, die relative Begrundetheit aller 

dieser Klagen kann nicht bestritten werden. Je 

nach den speciellen lnteressen des Einzelnen, 

welchen sein specieller Schuli druckt, horen wir 

dann Yorschlage, diesen Uebelstanden abzuhelfen. 

Eine grofse und eine Zeit lang, wie es schien, 

einflufsreiche Partei suchte den Uebelstand des 

Riickgangs der Landwirthschaft, der niedrigen 

Preise und des mangelnden Unternehmergewinns 

in unseren Munz- und Wahrungsverhaltnissen und 

meinte, wenn man nur den Bimetallismus einfiihre, 

so wiirde man hierin eine Panacee fur alle diese 

Uebelstiinde finden. Wie einem Theile von Ihnen 

bekannt, stehe ich nicht auf diesem Standpunkte. 

Ich glaube, dafs man von vornherein gegen jede 

Panacee, gegen jedes Allheilmittel auf wirthschafl- 

lichem Gebiete sehr mifstrauisch sein mufs, 

ebenso wie man mifstrauisch sein mufs gegen 

die Allheilmittel, die auf der vierten Seite unserer 

Zeitungen gegen korperliche Krankheiten ange- 

priesen werden. Unser wirthschaftliches Leben 

ist ebenso gut ein Orgaiiismus und ein ebenso 

empfmdlicher Organismus wie unser Korper, und 

wenn man meint, dafs wirthschaftliche Uebel- 

stande und Unbequemlichkeiten lediglicli von 

e i n e m  Gesichtspunkte zu betrachten und zu 

curiren seien, so ist man auf principiell falschem 

Wegc, ganz abgesehen davon, dafs ich jenes 

Heilmittel an und fur sich nicht einmal fur richtig

halte. Ich bin yielmehr der Meinung, dafs das 

Unbefriedigtsein, welches in unserer wirtbschaft- 

lichen Lage heute vielfach empfunden wird, auf 

viel weitere und allgemeinere Ursachen zuruck- 

gefiihrt werden mufs. Ich habe es deshalb 

dankbar begriifst, dafs der Vorstand mich damit 

beauftragt hat , die Discussion uber diese Frage 

in einem Kreise sachkundiger Herren, die mitten 

im praktischen Leben stehen, einzuleiten, und dafs 

er mir so die Gelegenlieit gegeben hat, meine 

Anschauungen hieruber kurz zu entwickeln. Es 

wird fiir mich selbst belehrend sein, event. meine 

Wahrnehmungen und Anschauungen von Ihnen 

berichtigt oder bestatigt zu finden.

M. H .! Ich finde bei all den Besprechungen 

iiber wirthschaftliche Fragen, mit denen sich 

unsere Zeit gegenwartig beschaftigt — und 

die Zahl dieser Besprechungen ist eine sehr grofse,. 

wir stehen heute unler dem Zeichen der wirth- 

scbaftlichen Fragen und wo gebildete Leute zu- 

sammenkommen und sich iiber ernstere Ange- 

legenbeiten unterhalten, wird die eine oder andere 

wirthschaftliche Streilfrage ebenso sicher auf das 

Tapet gebraclit, wie dies vor 20, 30 Jahren mit 

hochpolitischen und constitutionellen Fragen der 

Fali war — bei all diesen Besprechungen der wirth- 

schaftlichen Fragen ist, wie mir scheint, der 

Umstand nicht geniigend gewiirdigt und hervor- 

gehoben worden, dafs wir uns gegenwartig an 

dem relativen Abs c h l u f s  einer hochbedeutenden 

wirthschaftlichen Entwicklungsperiode befinden, 

einer wirthschaftlichen Entwicklungsperiode von 

einer so weittragenden Bedeutung, dafs ich sie 

noch hotier Stelle, ais die Periode der grofsen 

Entdeckungen und Erfindungen, die am Ende 

des fiinfzehnten Jahrhunderts gemacht wurden 

und die damals auch eine neue Aera der Ent- 

wicklung bezeichneten. In  der Schule rechneten 

wir Alle noch das Mittelalter v'otn funfzehnten, 

sechszehnten Jahrhundert a n ; wenn man nach 

aber Hunderten von Jahren die Zeitperioden ein

mal wird anders eintheilen miissen, so wird man 

einen noch bedeutungsvolleren Abschnitt in die 

erste Halfte resp. Mitte des neunzehnten Jahr- 

hunderts legen.

M. H . ! Wir wissen Alle, welche colossale 

Umwglzung in allen unseren wirthscbaftlichen 

Verhaltnissen durch die grofse Erfindung herbei- 

gefiihrt ist, dafs man die Elasticitat des Dampfes 

ais Motor benutzen konne. Dariiber noch irgend 

ein Wort zu verlieren, Wurde vollstandig tibcr- 

flilsstg sein. Nicht geniigend aber finde ich den 

Umstand beriieksichtigt, dafs diese Erfindung 

gegenwartig in der Hauptsache zur Durehfiihrung 

gelangt i st ,  dafs wir nicht mehr wie in ver- 

gangenen Decennien mit colossaler Anstrengung 

diese Erfindung erstmalig ins Leben einzufuhren 

brauchen, dafs wir vielmehr gegenwartig in un

seren gesammten Productionsverhaltnissen mit
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dieser Erfindung wirken und arbeiten. Die 

Riickwirkung dieses Umstandes auf die einzel

nen von mir vorhin hervorgeliobenen Gesichts- 

punkte gestalte ich mir kurz auseinanderzu- 

setzen.

Ich erwahnte vorhin, dafs wir zu klagen 

haben und allgemein klagen horen uber, man- 

gelnden Unternehmergewinn, uber Ruckgang der 

Preise, iiber eine schlechte Lage der Land- 

wirthschaft und uber sinkenden Zinsfufs. Alle 

diese Erseheinungen hangen meiner Meinung 

nach damit zusammen, dafs wir gegenwartig 

die Periode der erstmaligen Einfuhrung der 

Dampfkraft in unser wirthsehaftliches Leben 

h i n t e r  u ns  haben .  Ich erlaube mir, um das 

etwas naher zu motiviren, gewissermafsen von 

riickwarts die Sache aufzurollen, und ich beginue 

mit der zuletzt zu Tage gelretenen Erscheinung: 

mit dem R u c k g a n g  des Z i ns f u f ses .

M. H .! So lange wir die Eisenbahnen, die 

durch Dampf betriebenen Fabriken aller Art, die 

Dampfschiffslinien, erstmalig herzustellen hatten, 

wurde durch diese neuen Hulfsmittel die Pro

duction so gefordert, dafs derjenige, der Kapitał 

in diese neuen Hulfsmittel fiir die Production 

hineinsteckte, dadurch einen sehr bedeutenden 

Gewinn erzielte. Er arbeitete so viel billiger, 

transportirte so viel billiger, dafs er imstande 

war, dem Kapitał, welches zu diesem Zwecke 

hergeliehen wurde, reicliffche Zinsen zu bezahlen, 

und so finden Sie, dafs von dem Zeitpunkte an, 

wo der Bau von durch Dampf betriebenen Fa

briken, von Dampfschiffen, und Eisenbahnen in 

Deutschland und in der tibrigen Culturwelt eine 

grofsere Ausdebnung zu nehmen begann, also 

von Ende der dreifsiger, bez. Anfang der vier- 

ziger Jahre dieses Jabrhunderts, sich der damals 

niedrige Zinsfufs wieder hob und lange Zeit, 

30 bis 40 Jahre, fiir uns in Deutschland unge- 

fahr auf dem Niveau von bis 5 % blieb. 

Alles Kapitał, was sich bildete, Hunderte von 

Millionen, fanden in jedem Jahre willig und be- 

quem Aufnahme in diesen KanSlen, und erst in 

der neuesten Zeit, wo der Eisenbalmbau und die 

Anwendung des Dampfes auf den gesammten 

Fabrikbetrieb nicht mehr so viel Kapitał bean- 

sprucht, erst in dieser neuesten Zeit geht der 

Zinsfufs wieder zuriick. Dieses Zuriickgehen 

des Zinsfufses bedeutet aber nur die andere 

Seite von dem zuruckgehenden Unternehraer- 

gewi nn .  Denn nur dadurch, dafs der Unter- 

nehmer hóheren Gewinn bei derartigen von ihm 

ins Leben gerufenen Anlagen erzielte, war er 

imstande, entsprechend hóheren Zins fiir das

jenige Kapitał zu bewilligen, welches ihm zu 

diesem Zwecke hergeliehen war. Hoherer Un

ternehmergewinn und hoherer Zinsfufs stehen in 

emem inneren, ich mochte sagen, nahezu un- 

trennbaren Zusammenhange. Nur beilaufig will

ich bemerken, dafs, wenn ich von Zinsfufs 

spreche, ich darunter immer dasjenige Aequiva- 

lent verstehe, welches fiir die Benutzung von 

effectivem volkswirthschaftlichem Kapitał, fiir die 

dauernde Verwendung dieses Kapitals, fiir die 

Umwandlung desselben in feste Anlagen, erzielt 

wird. Icłi spreche also nicht von dem Zinsfufs 

fiir zeitweilige Creditbenutzung, den wir Kaufłeute 

mit Discont bezeichnen; dieser steht zeit- 

weilig unter ganz anderen Gesetzen und ist auch 

nicht Vergiitung fiir feste Kapitalanlagen, sondern 

nur eine Art Leihgeld fiir ze i twe i se  Ueber- 

lassung des U m l a u f s m i t t e l s ,  nicht eine Yer- 

giitung, die fiir einen wirthschafllich fruchtbrin- 

genden Kap i t a ł verbrauch  gezahlt wird. Dieser 

Ruckgang des Zinsfufses ist [das Correlat des 

sinkenden Unternehmergewinns. Weil nicht 

mehr durch Schaffung solch bedeutender Neuan- 

lagen grofse hohere Ertragnisse fur die Zukunft 

zu erzielen sind, deshałb kann der Unternehmer 

auch dem Kapitalbesitzer nicht mehr die ent- 

sprechende hohere Vergiitung gewahren.

Die erstmalige Durchfuhrung dieser grofsen 

Erfindung auf den ałlerverscliiedenartigsten Ge- 

bieten, auf dem Gebiete der Eisenbahnen, auf 

dem Gebiete der gesammten Fabrikthatigkeit, hat 

40 bis 50 Jahre hindurch die ganze Industrie 

auf das reichlichste und ausgiebigste beschiiftigt, 

sie hat nahezu alles sich bildende Kapitał absor- 

birt. Wie grofs war vor Allem die Riickwirkung 

auf die Montan- und Eisenindustrie! Weil die- 

selben in den letzten Decennien nur mit grofster 

Anstrengung den Bedarf decken konnten, der 

fiir die erstmalige Durchfuhrung des Eisenbahn- 

systems an Schienen, Eisenbahnwagen, Dampf- 

mascłiinen und sonstigen Motoren erforderlich 

war, deshałb entwickelte sich die Eisenindustrie 

zu hoher Rentabilitat und wurden grofse Ver- 

mogen darin erworben.

Seitdem aber infolge dieser Nachfrage neue 

grofse Etablissements gesehaffen waren, die ihrer- 

seits wieder grofse Anlagekapitalien erfordert 

hatten, seitdem stand eine grofse Yermehrung der 

Productionskraft auf diesem speciellen Gebiete 

einer allmahlich verminderten Nachfrage gegen- 

iiber. Der Bedarf an Eisenbahnartikeln fiir den 

Neubau ist allmałilich geringer geworden, die 

Leistungs- und Productionskraft der zur Deckung 

des Bedarfes begriindeten Etablissements ist ge- 

stiegen.

Beilaufig will ich nur erwahnen, dafs bei der 

Eisen- und Montanindustrie nicht nur dieser Uni

stami es ist, der die gegenwartige ungiinstige 

Lage der letzteren hervorgerufen hat, sondern 

auch andere concurrirende Ursachen, vor Allem 

die grofsen technischen Fortschritte in der Fa

brication, in der Herstellung des dauerhafleren 

Stahls, die Erfindung des Bessemerprocesses

u. s. w.
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Aelmliches wie bei der Eisenbahnindustrie 

konnen wir auch bei anderen Industriezweigen 

verfolgen. Es mufste erst eine grofse Anzahl von 

durch Dampf betriebenen Spinnereien und Webe- 

reien esistiren, bis das Bekleidungsbediirfnifs der 

Bevolkerung in dieser neuen billigen Weise be- 

friedigt werden konnie, und so lange noch nichl 

alle diese Fabriken hergestelll waren, so lange 

fiofs demjenigen, der diesęlben ins Leben rief, 

ein bober Gewinn zu, natiirlich vorausgesetzt, dafs 

er sein Unternelimen gul leilele; jelzt slehen wir 

aber nur noch einem gewisscn Ergiinzungsbediirf- 

nifs gegcnUber.
Wir haben also eine durch grofse Anstren- 

gi ni gen in den letzten 50 Jahren herbeigefuhrte 

starkę Yermehrung von Productionskraft und Pro- 

(luctionsmitteln und auf der andern Seite nicht 

mehr das Bediirfnifs einer so angestrengten Thatig- 

keil, wie es in jener Periode cxislirte, ais wir 

neben der Ernahrung der vorbandcnen Bevolke- 

rung auch noch diese colossale Menge von Neu- 

anlageu schaffen mufslen. Fruher waren jahrlich 

grofse Ueberschiisse der Gesammtproduction iiber 

die Consumtion hinaus erforderlich, um diese 

Neuanlagen erstmalig ins Leben zu rufen. Ge- 

statten Sie mir, dafs ich bei dieseni Punkte noch 

etwas langer verweile. In den letzten 40, 50 

oder 60 Jahren — es lafst sich nicht genau ab- 

grenzen — sind, wie mąn mit Sicherheit an- 

nehmen kann, in der Culturwell anniihernd 100 

Mllliarden Mark, vielleicht etwas mehr, Yielleieht 

etwas weniger, an neuen Werthen gescbaffen, und 

zwar wesentlicb durch die grofse Erfindung des 

Dampfes resp. infolge derselben. Dazu gehiiren 

nicht blofs die Eisenbahncn und Dampfschiffe, 

sondern auch alle Fabriken mit Dampfbetrieb, und 

weiter auch alle dic Hauser und Stadte, dic darauf 

hin entstanden sind. Sehcn Sie sich unsere grofsen 

Fabrikcentren der letzten 40 bis 50 Jahre an, 

alles das mufste in dieser Zeit gescbaffen werden. 

Blicken Sie nicht nur auf die Hauptstadt Berlin, 

sondern auf jede mittlere, ja kleinere Stadt. — 

von kleinen Landstadtchen vielleicht abgesehen 

-- im gesammten Yaterlande und "iii der ge

sammten europaischen und aufsereuropaischen 

Gulturwclt. Wie haben alle diese Stadte sich ver- 

andert? In dieser hinter uns liegenden Periode 

mufste also die vorhandene Bev6lkerung zunachst 

die Ernahrung aller vorhandenen Menscben, ihre 

Bekleidung und Beobdachung besebaffen. Fiirdiese 

Aufgaben der Ernahrung, Bekleidung und Beob- 

dachung der Gesammtheit, d. h. mil der Erzeugung 

der erforderlichen Lebensmittel, Genufsmittel, Be- 

kleidungsgegenstande und Wohnungcn, war aber 

nur ein Theil der Menscben disponibel und be- 

schaftigt, ein anderer Theil war beschafligt, Kohlen 

aus der Erde zu graben. Schienen zu walzen, 

Eisenbahnbrucken und Dampfschiffe zu bauen, 

kurz, diese ganze colossale Yermehrung unserer 

Yolkswirlhschaftlicben Activa herzustellen. welche

heule in unserer Production mitwirken. Was 

war die Folgę hiervon? Die Folgę war, dafs 

alle die Leute, die an der Schaffung dieser neuen 

Anlagekapitalien mitwirkten, nunmehr fiir dieYer- 

zchrungsgegenstande, fiir die unmittelbaren Lebens- 

bediirfnisse sich auf der Seite der Nachfrage be- 

fanden, und dafs infolgedessen langere Zeit hin- 

durch nicht blofs der Zinsfufs und Unternehmer- 

gewinn fiir die dauernden Kapitalanlagen stieg, 

sondern dafs auch auf der andern Seite jeder, 

der Verbrauchsgegenstiinde anzubieten hatte, hier- 

fiir unausgesetzt Abnehmer zu guten Preisen fand. 

Diese Nachfrage erstreckte sich sodann nicht blofs 

auf die eigentlichen Verzehrungsgegcnstande, son

dern auf alle iibrigen Artikel, die erforderlich 

waren, um diese grofsen Neuanlagen erstmalig zu 

schaffen. Wir haben also infolgedessen eine Periode 

40 bis 50juhrigen starken wirthscbaftlichen Auf- 

schwungs vor uns, eine wirthschaftliche Hoch- 

welle, auf dereń Hćihe, wenigstens relativer Hohe, 

wir uns gegenwartig befinden. Ich bin aber n i ch t  

der Meinung, dafs hierauf nun ein tiefes Welleti- 

thal folgen miisse, sondern ich meine, dafs die 

Steigerung, welche bisher in einem Winkel von 

vielleicbt 3 0 0 stattgefunden hat, in den weileren 

Decennien sich Yielleieht in einem Winkel von nur 

10° fortsetzen wird; eine rucklaufige Bewegung 

also nehme ich keineswegs an. Man mufs sich 

aber Yergegenwartigen, wie angestrengt die Be- 

volkerung der Gulturwclt hat arbeiten miissen, 

um wahrend jenes 40 bis 50jahrigen Zeitraumes 

dieses ganze colossale Vermogen zu schaffen, 

welches durch unsere Eisenbahnen und Dampf

schiffe, durch unsere Fabrikanlagen, durch die 

infolge der Eisenbahnen noch in viel hoherem 

Grade nothwendig gewordenen, iiberall gebauten 

guten Ghausseen und Landstrafsen, durch neue 

Wohnhauser und dereń Einrichtung reprasentirt 

wird. Diese Arbeitsleistung und Kapitalbildung 

war eine um so angespanntere, ais sic wenig

stens in den ersten Stadien der hinter uns liegen

den Periode noch oline die Mitwirkung der neuen 

Productionskrafte und der durch dieselben spater 

bewirkten Arbeitsersparnifs und Kapitalertragnisse 

erfolgen mufste. Ileute haben wir ja Yielleieht 

das Drei- und Yicrfache der Arbeilskrafl sammt- 

licher in der W7elt Yorhandenen Mcnschen durch 

die Leistungsfabigkeil der Maschinen, der blinden, 

in unsern Dienst gestellten Naturkraft zur Yer- 

fiigung. Dieser angestrengten, ich móchte sagen 

fieberhaften Tbatigkeit, die wahrend der letzten 

40 bis 50 Jahre erforderlich war, ist gegenwartig 

eine Periode etwas grofserer Rulie gefolgt. Auf 

der andern Seite ist die Productionskraft der 

Menschheit durch die neuen Hiilfsmittel, dic sie 

gescbaffen, durch die Kcnnlnisse, die sie sich 

angeeignet, durch die Leistungsfahigkeit, die sic 

sich erworben hat, eine viel grofsere geworden, 

ais sie jeraals gewesen ist. Der einzelne Arbeiter, 

der geislige wie der korperliche, sehafft heute an
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effectiver Leistung viel mehr ais vor 50 bis 60 

Jahren. Das gilt nicht nur vom Arbeiter am 

Puddel- und Schweifsofen, sondern auf allen 

iibrigen Gebieten. Wie sehr ist beispielsweise in

folge der ferbesserten Gommunicationsmittel die 

Leistungsfiihigkeit des Kaufmanns gestiegen? Vor 

50 bis 60 Jahren mufste man wenigstens 5 oder 

6 Tage, meistens viel liinger, war t enb i s  man 

von irgendwie entfernten Punk ten Antwort hatte; 

so lange mufste also der Kaufmann mit scinen 

weiteren kaufmannischen Dispositionen ztigcrn. 

Heute durchfliegt man binnen 24 Stunden ganz 

Deutschland und erluilt auf jede wirthschaftliche 

Action in liingstens 48 Stunden schon auf dem 

gewohnlichen Briefwege Antwort, und bei Sacben 

von grofserer Wiclitigkeit in wertigen Stunden 

durch den Telegraphen. So folgt fur den Kauf

mann noch an dem namlichen Tage auf die von 

ihm eingeleitete Action die entsprecliende Gegen- 

wirkung, und die Fulle der Actionen kann inner- 

halb des namlichen Zeitraums die zehn- bis funf- 

zehnfache von friiher sein. Also auf der einen 

Seite haben wir durch die Durchfiihrung dieser 

grofsen Erfindung eine unendlich grofse Steige- 

rung der Productionskraft, der Leistungsfiihigkeit, 

und auf der andern Seite ist nicht mehr das Be- 

diirfnifs einer so angestachelten Production, wie 

das in den letzten 40, 50 Jahren der Fali war, 

Yorhanden, weil wir nicht mehr, wie in den hinter 

uns liegenden 40 bis 50 Jahren, neben der Er- 

nahrung, Bekleidung, Beobdachung der vorhan- 

denen Bevolkerung auch noch die gesammten 

Neuanlagen, die die Grundlage unserer jetzigen 

Productionsverhaltnisse bilden, zu schaffen brauchen.

Fur den Einzelnen wird freilich die wirth- 

schaftliche Lage dadurch erschwert, dafs derselbe 

boi einer relativ verminderten Nachfrage einerseits 

und einer so unendlich gesleigerten Productions

kraft andererseits nicht mehr imstande ist, sich, 

so wie dies in friiheren Jahren der Fali war, 

dem jeweiligen Tagesbediirfnifs der Production 

anzupassen. Unsere heutige wirthschaftliche Grofs- 

production beruht auf dem Dampfbetriebe, und 

in sehr vielen Betriebszweigen auf dem con- 

t i n u i r l i c h e n  Damjpf- und Feuerbetriebe; An- 

lage- und Betriebskosten bleiben nahezu die 

gleichen, einerlei, oh viel oder wenig producirt 

wird. Weniger produciren heifst unter diesen 

Umstanden fiir den grófsten Theil der Grofs- 

producenten »theurer produciren*. Ganzliche Be- 

triebseinstellung bedeutet in den meisten Fiillen 

Yerlust des grofsen im Betriebe angelegten Kapitals. 

Hieraus folgt also mit Nothwendigkeit, dafs jeder 

Grofsproducent immer darauf bedaeht sein mufs, 

seinen Betrieb und seinen Absatz auszudehnen, 

weu er nur bei einem moglichst ausgedehnten 

Absatz moglichst billig arbeilet. Diesem Bestre- 

ben, nach allen Bichtungen hin, einen moglichst 

grofsen Absatz herbeizufiiliren und mit moglichst 

billigen Productionskosten eine mogliciist grofse

Menge von Giłtern herzustellen, steht von der 

andern Seite fiir eine grofse Anzahl von Artikeln 

eine relativ verminderte, mindestens nicht so 

dringende Nachfrage gegeniiber.

Aufserdem hat sich unsere Grofsproduction 

infolge unserer verbesserten Communications- 

mittel zu einem universellen Angebot auf dem 

ganzen Weltmarkt ausgebildet, und jede Guter- 

menge ist durch den raschen Communications- 

weg der Eisenbahnen und den noch rascheren 

der Telegraphen oft unmittelbar nach ihrer Her- 

stellung auf dem gesammten Markt der Welt im 

Angebot. Jeden Morgen meldet der Telegraph 

in der ganzen Welt die Summę aller verschie- 

denen Angebote , wie sie auf den verschiedenen 

grofsen Handelsplatzen zur Geltung kommen, und 

diese Summę der x\ngebote wird von den grofsen 

Platzen nach den kleinen Filialen und Verkehrs- 

centren gemeldet und ubermittelt; demzufolge 

wird ein dringliclieres, vielseitiges Angebot her- 

vorgerufen, in Verbindung mit dem UnvermSgen 

fiir den Einzelnen, ohne empfindliche Yerluste 

seine durch grofse technische Fortschritte un

endlich gesteigerte und noch mehr steigerungs- 

faliige Production zu beśchriinken oder gar ein- 

zustellen. Das ist nach meiner Meinung der 

Hauptgrund fur das S i n ken  der P r e i se ,  das 

wir bei fast allen Artikeln, die mehr oder weniger 

beliebig hergestellt werden konnen, heute zu re- 

gistriren haben.

Die Frage unserer WahrungsvTerhaltnisse, die 

Zollbewegung, die Frage, ob Freihandel oder 

Schutzzoll, hat nach meiner Meinung diesen ganz 

fundamentalen Momenten gegeniiber nur eine 

untergeordnete Bedeutung: diese Fragen sind nach 

den localen Yerhaltnissen eines jeden Landes 

verschieden zu beantworten, sie sind aber nicht 

von Einflufs auf die Gesammtheit der Ersphei- 

nungen, die wir heute in der ganzen Culturwelt 

ausnahmslos zu registriren haben.

Betrachten wir nun noch etwas specieller die 

Verhaltnisse unserer L a n d w i r l h s c h a f t ,  die 

ja ebenfalls in bohem Grade klagt, so finden 

wir in weit verbreiteten Kreisen, die wir vor- 

zugsweise die agrarischen zu nennen pflegen, 

die Ansicht Yertreten, dafs in Mafstiahmen der 

Gesetzgebung, in Aenilerung unserer Miinzverhalt- 

nisse, vor Allem in Befehdung des mobilen Ka

pitals oder der Borse, wie man in diesen Kreisen 

noch lieber zu sagen pflegt, ein Heilmittel liege. 

Ich glaube, dafs man auch in den landwirth- 

| schaftlichen Verhaltnissen, in der von mir soeben 

| skizzirten welthistorischen Gulturepoche, genau die 

( Phasen verfolgen kann, innerhalb dereń diese 

Kreise einerseits durch die grofse Entwicklung 

Yortlieile gehabt haben und andererseits jetzt 

darunter leiden. Zu der Zeit, wo die Erfindung 

des Dainpfes bei uns zunaehst in Europa durch- 

gefuhrt wurde, wq wir im Anschlufs an die 

Deutschland, England, Frankreicli u. s. w. durch-
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schneidenden Eisenbahnen uns cinNetz von Land- 

strafsen u. s. w, schufen, gewann der Landwirth 

bei uns in Deutschland, England, Frankreich eine 

iiberaus bedeutende Yermehrung seiner Absatz- 

moglichkeit eben dadurch, dafs er nunmehr mit 

seinen Producten aus den landwirthschaftlichen 

Gegenden mit Leichtigkeit an den Markt der 

grofsen Industrieccntren kornmen konnte. Auf 

der andern Seite hatte die hochgesteigerte In- 

dustriethatigkeit, die vielen bei den Bauten von 

Eisenbahnen, Hausern, Fabriken beschaftigten 

Arbeiter, eine vermehrte Nachfrage nach Producten 

der Landwirtlischaft zur Folgę, und so Finden wir, 

dafs Decennien hindurch diese Entwicklung der 

Landwirthschaft zu gute gekommen ist. Die 

Gutspachter wurden bei guter Wirthschaft fast 

ausnahmslos wohlhabend, langere Zeit hindurch 

war die Bezeichnung „Domanenpachter“ und 

„reicher Mann“ fast synonym. Die Preise gingen 

stetig in die Hohe; wir hatten eine Periode der 

landwirthschaftlichen Prosperitat, gesteigert durch 

die grofse industrielle Entwicklung in Deutschland, 

England und Frankreich. Allmahlich wurden 

auch andere weiter liegende Lander in diese Ent

wicklung hineingezogen. Ais die letztere einen 

so bedeutenden Bedarf der gestiegenen Bevolke- 

rung hervorgerufen liatte, dafs es fur die inlan- 

dische Production nicht mehr moglich war, die 

Rohmaterialien fur die Erniihrungs- und Bekleidungs- 

Industrie, fiir den Backer und Fleischer, fur den 

Spinner und Weber, zu beschaffen, da waren wir 

darauf angewiesen, die Producte anderer Lander 

heranzuziehen. Diese Lander waren aber weit 

entfernt und hatten namentlich im Innem so gut 

wie gar keine Communicationsmittel. Die Bewohner 

konnten nur im Herbst und Friihjahr auf diirftigen 

Kiihnen und Flofsen die unregulirten Strome 

hinab ihren Producten Absatz verschaffen. Sie 

mufsten mit der Anfuhr ihrer Artikel im Winter 

warten, bis der Frost die Wege gangbar machte; 

der Schwierigkeit dieses Transportes aus Rufs- 

laod, Amerika und anderen Landem entsprachen 

natiirlich die Transportkosten des an den hiesigen 

Markt gebrachten Getreides und der aus dem 

Capland und Australien hergebrachten Wolle, 

obwohl an Ort und Stelle, wo producirt wurde, 

der Producent nur sehr wenig bfźahlt erhielt. 

So blieb dem hiesigen Landwirth aus seinen Roh- 

producten ein hoher Gewinn; denn der Preis 

derselben mufste so hoch steigen, dafs der Preis 

imstande war, alle die Transportkosten aus 

entfernten Landern zu decken. Auf der einen 

Seite genofs also unsere Landwirthschaft in dieser 

Periode ihrerseits alle Yortheile aus den ver- 

besserten Gommunicationsmitteln und alle die 

VortheiIe, die eine industrielle Bevolkerung 

ais Kaufer ihr zufuhrte, und von der andern 

Seite war eine Goncurrenz aus anderen Lan

dem nur zu solchen Preisen moglich, die 

noch einen ansehnlichen Gewinn fur den hiesigen

landwirthschaftlichen Producenten ubrig liefsen. 

Allmahlich haben sich aber die grofsen Erfin- 

dungen auch in jenen Landern Bahn gebrochen; 

auch in Rufsland finden wir jetzt ein weit ver- 

breitetes Netz von Eisenbahnen und anderen 

Transportwegen, desgleichen in Amerika und 

Indien. Infolgedessen konnte nunmehr der aus- 

landische' Producent, wenn auch nicht ganz so 

billig in bezug auf die Transportkosten, so doch 

sehr viel billiger mit Bezug auf die ursprunglichen 

Hćrstellungskosen, sein Product auf den hiesigen 

Markt bringen, und nunmehr verschwand der 

vorubergehende Conjuncturgewitm, den unsere 

Landwirthschaft 30, 40, 50 Jahre gehabt hatte — 

wenn ich das noch einen G on j u n c tu r gewinn 

nennen darf, was vielmehr der Ausdruck einer 

lang andauemden wirthschaftlichen Epoche ist. 

Es ist nicht zu verkennen, dafs unsere Landwirth

schaft hierdurch sehr empfindlich betroffen ist. 

Namentlich wird derjenige L a n d w i r t h  fast 

todtlich getroffen, welcher mit einem zu grofsen 

geliehenen Kapitał grofse Giiter gekauft hat oder 

die vorhandenen grofsen Giiter fur die Abfindung 

von jiingeren Geschwistern u. s. w. mit erheb- 

lichen Schulden belastetliat. Diese hohe Belastung 

wird, glaube ich, nur zum Theil durch den ent- 

sprechenden Riickgang des Zinsfufses gemildert, 

welcher heute etwa 1 bis 1 l /2 Procent niedriger 

steht, ais vor etwa 15 Jahren. Der gesunkene 

Zinsfufs gleicht aber die erheblichen Nachtheile 

nicht aus, die dem landwirthschaftlichen Produ

centen durch die auslandische Concurrenz er- 

wachsen. Es ist auch nicht zu verkennen —  

und wir im Kaufmannsstande miissen uns in dieser 

Riclitung ein billiges Urlheil bewahren — dafs 

unser Grofsgrundbesitz, wie die Landwirthschaft 

iiberhaupt, infolge der historischen Entwicklung 

der Steuergesetzgebung, der Kirchen- und Schul- 

verhaltnisse, der Patronatsgesetzgebung u. s. w., 

mit sehr erheblichen Lasten fast uberbiirdet ist, 

mit Lasten, denen keine entsprechenden nutzbaren 

Rechte und Vortheile gegeniiberstehen. Wenn 

auch die Aufhebung der Grundsteuerbefreiung 

gegen ein gewisses Aequivalent erfolgt ist, an 

der Thatsache, dafs der Grundbesitz an unserer 

Besteuerung, namentlich durch die hohen Zu- 

scblage zur Besteuerung fiir communale Zwecke, 

schwer zu tragen hat, wird dadurch nicht viel 

geandert, mag auch der Einzelne, der das Gut 

unter den einrnal vorliegenden Yerhiiltnissen er- 

worben hat, sich personlich nicht beklagen konnen.

Also die Thatsache, dafs die Landwirthschaft 

durch den allmahlich sich vollziehenden Wandel 

der Verhaltnisse schwer getroffen ist, kann nicht 

geleugnet werden. Es fragt sich nur, kann man 

eine solche mit unerbitllicher Consequenz sich 

Tollziehende Entwicklung aufhalten oder andern? 

Das ist, glaube ich, nicht der Fali. Die Land

wirthschaft ist zwar der wichtigste Produclions- 

zweig des Staats, das landwirthschaftliche Ge-
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werbe ist das weitaus verbreitetste, aber auch 

die Landwirtlischaft unterliegt ais Gewerbe den 

wirthscbaftlichen Gesetzen und Yeranderungen. 

Bei der Landwirthschaft ist der Grund und Bo

den das wichtigste Productionswerkzeug (im 

weiteren Sinne des Wortes), daneben das todle 

und lebende Inyentar. Das Ganze bildet, wenn 

ich mich eines solchen Ausdrucks bedienen darf, 

gewissermafsen eine Korn- und Fleischfabrik. 

Habe ich aber eine solche Fabrik zu einem viel 

zu theuren Preise gekauft, habe ich zu grofse 

Schulden darauf, so mufs ich an dem Werth 

meiner Korn- und Fleischfabrik Abschreibungen 

machen, gerade wie derjenige, der eine andere 

Fabrik besitzt, die nicht mehr die hohen Rein- 

ertriige liefert, wie vor Decennien. Ich will 

mich iibrigens bei dieser Gelegenheit ausdriicklich 

dagegen verwahren, ais ob ich unsern land- 

wirthschaftlichen Besitz nur von diesern einen 

Standpunkte der Erzeugung von Korn und 

Fleisch betrachte und ais ob ich die grofse 

ethische und politische Bedeutung des Grundbe- 

sitzes ais des eigentlichen Substrats des Vater- 

l a n des  (schon dieser Ausdruck zeigt es an) 

nicht anerkennte; ich beschaftige mich nur mit 

der e i nen Frage, wie es sich mit den Kapital- 

verlusten verhalt, die infolge einer wirthschaft- 

lichen Entwicklung den ze i twe i l i gen  Eigen- 

t h i imer  eines Gr un ds t i i c k s  gerade so gut 

treffen konnen, wie es bei dem Eigentbumer 

einer Fabrik der Fali ist.

M. II . !  Aus den Gesichtspunklen, die ich 

bisher Ihnen vorzutragen mir erlaubte, erscheint 

mir die grijfste Mehrzahl aller der Erscheinungen, 

die wir ais wirthschaftliche Depression heute 

hinzustellen gewohnt sind, erklarlich, und ich 

gelange damit zu der Erkenntnifs, dafs wir in 

der Hauptsache an diesen Erscheinungen nichts 

andern konnen und dafs es uberaus gefanrlich 

sein wurde, die einseitigen Hiilfsmittel zu er- 

greifen, welche von dieser oder jener, mehr oder 

weniger im Parteistandpunkte befangenen, Seite 

zur Beseitigung dieser Uebelstande vorgeschlagen 
werden.

Wie soli man aber unter diesen Verbalt- 

nissen in die Zukunft blicken, welche Perspective 

rollt sich fiir uns auf? Bei Beantwortung dieser 

Frage mussen wir das Yoriibergehende von dem 

Dauernden trennen. Es ist unleugbar eine Ver- 

schiebung der Productionsverhaltnisse eingetreten 

und dadurch ein Gefiihl des Unbehagens hervor- 

gerufen, welches jeder empfindet, der sich ver- 

Snderten Verhaltnissen gegeniibergestellt sieht. 

Dies Gefiihl des Unbehagens hat heute mehr 

oder weniger die gesammte producirende Cultur- 

welt ergriffen, dieselbe ist, mochte ich sagen, 

gewohnt an die angestrengte, rasche Arbeit, an 

die Schaffung fortwahrend neuer Aniagen, an 

die Erzielung von Gewinnsteh, dieselbe steht nun 

da mit der Kraft in den Armen und der Lust

zur Arbeit und findet nicht die entsprechenden 

Objecte fiir ihr Thatigkeitsbediirfnifs. Aber 

dieses Gefiihl des Unbehagens darf uns nicht

iiber die Wahrnehrnung hinweglauschen, dafs an 

sich in dem Urnstande, dafs wir nun nicht mehr 

einen so grofsen Theil unserer menschlichen 

Arbeit verwenden mussen, um uns die grofsen 

Hiilfsmittel unserer Production erstmalig zu 

schaffen, dafs vielmehr so unendlich viel 

menschliche Arbeitskraft fur andere Zwecke frei- 

geworden ist, dafs — sage ich —  in diesem

Urnstande ein iiberaus grofser Culturfortschritt

gefunden werden mufs. Wir sind heutzulage

mit den in unsern Dienst gefesselten Natur- 

kraften, die wir in der Form des Dampfes und 

der Elektricitat besitzen, imstande, eine viel, 

viel grofsere Menge von Gutem neben der Be- 

friedigung der menschlichen Bediirfnisse an Be- 

kleidung, Ernahrung und Beobdachung herzustel- 

len, ais es friiher der Fali war. Daraus mufs 

mit Nothwendigkeit eine im grofsen ganzen be- 

quemere Existenz fiir die Menschheit folgen. 

Das schliefst nicht aus, dafs der Einzelne, der 

bis dahin in bestimmten Productionszweigen be- 

schaftigt war, durch diese Verschiebungen und 

allmahliehen Uebergiinge an sich schwer getroffen 

wird. Aber das andert nichts an der Thatsache, 

dafs wir heute fiir die Befriedigung sder mensch

lichen Bediirfnisse a l l e r  Art ,  auch fiir die 

hoher gesteigerten, mehr Arbeitskraft, mehr In- 

telligenz verfiigbar haben, ais friiher. Die 

Menschheit ist imstande, den Kreis ihrer Bediirf- 

nisse auf weitere Gebiete auszudehnen, wir 

konnen nicht blofs besser essen, trinken, uns 

besser kleiden, besser wohnen — und wer von 

uns will es leugnen, dafs auch fiir die breite 

Masse des Yolks alle diese Verbesserungen ein

getreten sind, ich spreche nicht blofs von den 

upper ten thousand, sondern jeder, der ehrlich 

sein will und mit den unleren Klassen in enge 

Beriihrung gekommen ist, der mufs gestehen, 

dafs dieser Fortschritt auch fiir sie eingetreten 

ist — wir bekommen auch grofse leistungsfahige 

Arbeitskriifte fiir wreitere Zwecke verfiigbar, und 

ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich auf 

die Periode der angestrengten Schaffensthatigkeit 

zu unmittelbar productivem Nutzen eine Periode 

ruhiger, langsamer Entwicklung folgen sehe, in 

weleher wir auch nach der edleren Seite der 

menschlichen Arbeit hi n, nach der Seite der 

Kunstentwicklung, in eine neue fortschreitende 

Epoche kommen. Auch nach dieser Richtung 

hin mochte ich unsere Zeitperiode vergleichen

— nur dafs bei uns Alles noch viel kriiftiger 

hervortritt —  mil der Periode am Ende des 

Mittelalters. Auch damals, ais die Zeit des 

Faustrechts vorbei und eine relative Gesetz- 

mafsigkeit und Sicherheit eingetreten war, ais 

grofsere technische Fortschritte gemacht waren

— nicht blofs die Erfindung der Buchdrucker-
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kunst und des Schiefspulvers — da war auch 

eine Periode steigender Intelligenz und steigenden 

Wohlstandes in den europaischen Culturlandern 

vorhanden. Es begann in Italien, in Deutschland 

und Frankreieh eine Epoche hoher Kunstent- 

wicklung und Bluthe, die sich noch mehr 

steigerte, ais durch die weiteren Entdeckungen 

des Seewegs nach Ostindien und Amerikas neue 

Lander mit ibren unbekannten Producten auf 

den hiesigen Marki kamen. Damals haben wir 

auch in den europaischen Culturlandern eine 

Periode hohen wirthschaftlichen Wohlstandes 

und Reichthums geliabt, wenn auch nicht ent- 

fernt so, wie dies heute der Fali ist. Man hort 

zwar haufig, Deutschland wiire jetzt noch nicht 

so reich, wie vor dem dreifsigjahrigen Kriege. 

Diesen Satz halte ich in seincr Allgemeinheit fiir 

durchaus unrichtig. Etwas Wahres ist aber 

daran. Wir sind vielleicht noch nicht wieder 

so reich in dem aufseren und innercn Schmuck 

des Hauses, welcher auf einem kiinstlerisclt aus- 

gebildeten Handwerke, auf Goldschmiedekunst, 

Tischler- und Steinmetzarbeit beruht, aber an 

wirklichem yolkswirthscbaftlichen Yernitigen, an 

eigentliehen Productivmitteln und Erzeugnissen 

sind wir unendlich viel reicher; denn w o r i n  

soli denn der grofse Reichthurn im Mittelalter, 

im 16. Jahrhundert, ja selbst bei den alten 

Griechen und Romern, worin soli er denn be

standen haben? Was bildet denn den Reich- 

thum eines Landes und der Bevolkerung? Doch 

nicht die Summę des baaren Geldes, denn 

dieses ist blofs Circula tionsmittel fiir den Guter- 

austausch. Auch nicht der Hausrath und 

Schmuck in den Hausern der besser situirten 

Minderheit! Ńein, der Reichthum eines Landes 

besteht zunachst in dem Grund und Boden, so

dami in den Hausern der grofsen Massen, in 

den grofsen Waarenvorrathen, vor Allem in 

guten Communicationsmitteln und ani meisten 

in der Intelligenz der Bevolkerung. Yergleiehen 

w7ir aber diese Momente miteinander, wo ver- 

roochten wir iin Mittelalter — Grund und Bo

den ist ja nicht mehr geworden Und ich glaube 

auch nicht , dafs wir mehr Vieh besitzen, denn 

damals hatten wir mehr Weide-, heute mehr 

Stallwirthschaft — wo verm6chten wir, frage 

ich, in der Yergangenheit nur ein Object zu 

finden, was sich iin Werthe gleichstellen konnte 

dem grofsen, direct und indirect so rentablen 

Yermogensobjeet unserer Eisenbahnen, die allein 

fiir Deutschland einen Werth von ca. 9 Milliarden 

darstellen. Das ist aber ein reines Plus gegen 

damals. Diesem Plus konnte ich noch eine 

Menge anderer Factoren anreihen, die, zwar 

nicht jeder fiir sich allein, wokj aber in ihrer 

Gesammtheit, nicht minder erheblich sind. Einen 

Gegen werth irgend welcher Art hiergegen kann 

aber die Yergangenheit nicht aufstellen. Daruni 

diirfen wir auch nach der Periode angestreng-

tester Arbeit und Ersparnifsbildung fiir die ganze 

Nation nunmehr eine noch mehr zur Geltung 

kommende Periode relativ freieren Lebensgenusses, 

einer hijheren Kunstentwicklung und Kunstbliithe, 

von der Zukunft erwarten, wenn uns die Seg- 

nungen des Friedens erhalten bleiben.

Ich glaube auch nicht, dafs es unter diesen 

Yerhiiltnissen richtig sein wiirde, jeder Bewegung 

absolut und unbedingt entgegenzutreten, welche 

die Yortheilc dieser Entwicklung auch den breiten 

Massen der Bevolkerung in immer hoheretn Grade 

und also noch mehr zu gute kommen lassen will, 

ais dies schon jetzt unleugbar in hohem Grade 

der Fali ist. Ich glaube, dafs aus den von mir 

geschilderten Verhaltnissen mit einer gewrissen 

Selbstverstandlichkeit eine relative Befreiung un

serer arbeitenden Klassen von dem Zwange einer 

iibermafsigen Anspannung ihrer Krafte folgen wird. 

Es wiirde freilich thoricht und vermessen sein, 

im Wege einer speciellen staatlichen Zwangs- 

gesetzgebung einen achtstiindigen Normalarbeits- 

tag einfiihrcn zu wollen. Im Wege der Zwangs- 

gesetzgebung lafst sich auf diesem Gebiete wenig 

oder gar nichts machen. Man lauft dabei stets 

Gefahr, dafs man wie in den Betten des seligen 

Prokrustes auf der einen Sei te den Kćirper aus- 

recken und auf der andern Seite gesunde Theile 

abtrennen mufs. Ich halte es aber fur richtig 

und wahrsęheinlich, dafs die im allgemeinen frei 

gewordene Arbeitskraft auch darin ihren Aus- 

druck findet, dafs sich allmahlich von selbst die 

Arbeitszeit etwas beschritnkt, weil es nicht mehr 

nothwTendig sein wird, so anstrengend zu arbeiten, 

um das absolute und dringende Bediirfnifs der 

Allgemeinheit zu befriedigen. Beilaufig bemerkt, 

wiirde ich bei der grofsen Menge allmahlich frei 

werdender Arbeitskraft keine Yerbesserung der 

Lage unserer arbeitenden Klasse darin finden, 

wenn man, wie so oft verlangt wird, plotzlich 

die Prasenzstarke unserer stehenden Heere etwa 

auf die Halfte herabsetzen wollte. W ir beklagen 

zwar alle die Hóhe der unvermeidlichen Militar- 

ausgaben und wiirden gerne einen Theil derselben 

fiir andere Wohlfahrtszwecke verfiigbar sehen; 

niehtsdestoweniger wiirde es zunachst eine Yer- 

scharfung unserer gegenwartigen wirtlischaftlichen 

Krisis zur Folgo haben, wenn in der gegenwar

tigen Uebergangsperiode plotzlich 200000 Paare 

kraftiger Arme mehr arbeitsuchend auf den Markt 

gebracht wurden. Arbeitsnotli einerseits und 

IJeberproduction andererseits wurde dadurch zu

nachst nur wachsen! Aus diesen allgemeinen 

Grundzugen unserer heutigen Productionsverhalt- 

nisse folgt aber weiter, dafs der. Einzelne den- 

selben ziemlich machtlos gegeniiber dasteht. Bei 

der complicirten Lage unseres heutigen Well- 

marktes ist der Einzelne gar nicht imstande, die 

allgemeinen Bedingungen der Production und des 

Absatzes fur seben Artikel genau zu iibersehen. 

Er iibersieht dieselben vielleicht f i ir  s ich , aber
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nicht den ganzen Zusammenhang und dic Ruck- 

wirkungen der allgerheinen Concurrenz; und es 

ist ilim noch weniger moglich, seiner gewonnenen 

Erkenntmfs nun auch die praktisclie Folgę zu 

geben. Der Einzelne bildet hierbei nur einen 

Tropfen im Meere. Wenn er infolge der von ihin 

erkannten allgemeinen Ueberproduction seine Pro

duction einselirankt, so arbeite! er infolge dieser 

Productionseinschriinkung theurer: — fiir die

Yerbesserung der allgemeinen Preisverlialtnisse ist 

aber dieses Yerhalten eines einzelnen Tropfens 

im Meere vollig wirkungslos. Wir sehen dąs 

deutlich z. B. in der Kohlenindustrie; ob eine 

einzelne Zcche i ®  ' Forderung auf die hhlbe 

Tagesproduction setzt oder nicht, hat auf die 

Kohlenpreise nicht den geringsten Einflufs. Ich 

ziehe daraus den Schlufs, dafs man in einer 

Periode, wo so tiefgehende wirthschaftliche Ueber- 

gange sich vollzięhen, sich nicht gegen alles ge- 

nossenschaftliche, corporative Verhalten der Pro- 

duclionsinteressenten so unbedingt ablehnend ver- 

hallen soli, wie eine namentlioh friiher verbreitcte 

wirthschaftliche Schule dies gethan hal. Wenn 

die Productionsinteressenten sich zusammenthun, 

um sich in gemeinsamer Berathung dariiber zu 

vgstandigen, wie in grofseren Kreisen die Pro- 

dnction der Gesammtlage des Marktes anzupassen 

sei, so ist das an und fiir sich wirthschaftlich 

richtig und kann nur frcudig bcgriifsl werden. 

Wir haben auf vielen anderen wirthschaftlichen 

Gebieten derartiges wahrzunehmen. So isl das 

wichtigste Gewerbe, das Transportgewerbe auf 

den Eisenbahnen, in allen Theilen bis zum 

Tiipfelchen auf dem »i« durch Abmachungen ge- 

regelt. Es darf keine Eisenbahn unler dem Tarif 

fahren und wenn sie Refactien giebt, so wird 

das ais eine strafbare Handlung bezeichnet. Wenn 

sich in ałmlicher Weise die Productionsinteressenten 

zusammenfinden, so erachte ich das, so lange 

nicht. Mifsbrauch getrieben wird, geradezu fiir 

wirthschaftlich nothwendig in unserer Zeit. Es 

wiire ja auch wunderbar, wTenn es andcrs w aro. 

Die Slellung des menschlichen Geschlechtes auf 

dieser Erde beruht ja darauf, dafs der Mensch 

durch die Sprache in den Stand gesetzl ist, eine 

Gesellschaft zu bilden, gemcinsam zu liandeln, 

sich wechselseitig zu nnterstiitzen. Darauf be

ruht der Staat, dic Familie, die Gemeinde, kurz 

Alles. Und auf wirthschaftlichem Gebiele sollle es 

anders sein? Wie kann man behaupten, auf 

allen iibrigen Gebieten gelte das gemeinsame 

Uandeln, die yernunftige Abwagung der wechsel- 

sei i i gen Interessen, nur auf. dem wirfhschafl- 

lichen Gcbiete soi der Kampf Aller gegen Alle. 

der reinste Itidividualismns, zu proclarniren! Das 

ist eine Ahnormitat. die schon ein entgegen- 

gesetztes Estrem, die Theorien des Socialismus 

ais staatliche Zwangseinriehtung, hervorgerufen 

hat: derselbe ist vorzugsweise eine Reaction gegen 

den schrankenlosen Individualismus. Der Socialis- 

I.:

mus will eben Alles im Wege des slaatlichen 

Zwanges regeln. Dieses staatliche Zwangsrecht 

wiirde aber die ganze Vielgestaltigkeit unserer 

Entwicklung, auf wTelcher unsere ganze Cultur 

beruht, eriodten. Das Richtige liegt in der Mitte. 

Weder der schrankenlose Individualismus und 

Egoisnms, noch die absolute Herrschaft des Staats, 

d. h. schliefslich docli nur Weniger, iiber die 

ganze Lebenssphiire der Gesammlheit, sondom 

dic reiche Vielgestaltung und Gliederung, mil 

wechselseitiger Unterstiitzung und corporativein 

Zusammenhalten — darauf beruht unsere Ge

sellschaft, und nur darauf kann ein wirthschaft- 

liches Wohlbehagen begriindel werden, soweil ein 

solches iiberhaupt erreichbar isl.

Das fiihrt mich zum Schlufs zu der wieder- 

holten Erwiigung und Ermahnung, dafs auch wir 

im Kaufmannsstande gerade in einer Zeit, wie 

die jetzigc, Yeranlassitng haben, Alles, was uns 

gem ein sam verbindet, zu stiirken und zu for

dem, das genossenschaftliche, corporative Leben 

in uns zu erhalten. Sie sehen heutzutage Alles 

nach derartigen Neugestaltungen ringen. W ir 

haben die Gestaltungen des Miltelallers, die Gilden, 

Ziinfte und Innungen u. dergl., zerschlagen, und 

mufsten sie zerschlagen, denn sie hatten sich 

iiberlebt. W ir suchen aber nach neuen Formen. 

Ich kcnne keinen nennenswerthen Industriezweig, 

der sich nicht eine freie Yereinigung geschaffen 

hatte. Die Zuckerindustriellen, die Versicherungs- 

gesellschaften, die Textilinduslriellen, die Eisen- 

industriellen, sie Alle thun sich zusammen und 

suchen nach einer Yerstandigung iiber dasjenige, 

was ihnen gemeinsam frommt, und wie sie die 

(ibemiafsige Concurrenz, die Ueberproduction und 

das ungeregelte, iibersturzte Angebot einschranken 

konnen. In den letzten Wochen ist beispielsweise 

in Westfalen ein bedeutsamer Entschlufs von den 

zur Berggewerkschafls-Kasse vereinigten Zechen ge- 

fafst worden, wonach geradezu im Wege des 

statutarischen Beschlusśes von der Gesammtheit 

der Kohlenproducenten durch ijualificirten Mehr- 

heitsbeschlufs fiir Alle verbindlich festgestellt wer

den soli, dafs eine Forderung iiber ein gewisses 

Mafs hinaus nur unter hoherer Besteuerung zum 

Beslen der allgemeinen Kasse gestattet sein soli.

Nach dieser Richtung hin liegt, so glaube ich, 

fiir die Zukunft noch ein wcites Feld der Ent

wicklung und fruchtbarer TliStlgkeit, freilich nichl 

ohne die Gefahr grofser Mifsgriffe. Diese Gefałir 

grofser Mifsgriffe sowohl seitens der Betheiliglen 

ais der staatlichen Factoren mufs auch hier uns 

ein Grund sein, die Cadres unseres Vereins zu* 

sammenzuhalten, um, soweil unsere bescheidenen 

Krafte es gest alt en, zur Aufkliłrung und Yer

standigung mitzuwirken und, soweil erforderhch, 

zur Abwehr geriistet zu sein. Dafs wir aber 

auf derartige fehlerhafte Mafsnahmen, die aus 

| mangelhafter Kenntnifs oder ungiinstiger Beur- 

| theilung des Kaufmannsstandes hervorgeben konnen,
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gefafst sein mussen, das lelirt uns Yergangenheit 

und Gegenwart. Noch vor wenigen Tagen ist 

von hoher Stelle im Reichstage ausgesprochen 

worden, dafs der den allcrdings unberechtigten 

Erwartungen nicht entsprechende Ausfall der 

Borseństeuer in der Hauptsache darauf zurilek- 

zufiihren sei, dafs zahlreiche Defraudationen stalt- 

fanden. Einer solchen Behauptung gegeniiber 

frage ich mich, sollen wir uns mehr wundern 

iiber die nicht geniigende Kenntnifs hirisichtlich 

der ganzen Manipulation der Steuererhcbung beiin 

Schlufsnotenslempel, bei der jeder Sachkundige 

wissen tnufs, dafs nach der gesammten Sachlage 

es gar nicht diirchfflhrbar ist, grofse Betriige der 

Steuer zu hinterziehen; denn Jeder steht bei der 

Nothwendigkeit, den Schlufsnotenstempel zu ver- 

wenden, wie bei der Wechselstempelsteuer, melir 

oder weniger einem unbekannten Dritlen gegen- 

iiber, den er vorher zum Mitwisser seines Betruges 

znachen miifste — oder soli man sich mehr 

iiber die Leichtigkeit wundern, mit welcher man, 

ohne genau iiber die thatsachlichen Verhaltnisse 

unterrichtet zu sein , einem ganzen Stande zu- 

rnuthet, es hei ihm gewissermafsen ais ganz na- 

tiirlich betrachtet, dafs er in seiner grofsen 

Mehrzahl die staatliche Steuer hinterzieht und 

den Staat betriige; denn ohne das Mitwissen der 

grofsen Mehrzahl des Kaufmannsstandes wurde 

eine derartige Hinterziehung der Steuer iiberhaupt 

nicht moglich sein. Das wird mir Jeder be- 

stiitigen, der mit der Gesehaftssteuer nur irgendwie 

niiher bekannt ist.

M. H .! Ich folgere aus den Betrachtungen, 

die ich lhnen unterbreitet habe und die ich 

Ihrer giitigen Kritik anheimstelle, dafs wir tou- 

jours en vedette sein mussen, da wir uns in 

einer wirthschaftlich schwierigen Uebergangsperiode 

befinden — von welcher ich indefs eine Ent

wicklung zum Guten erwarte — dafs wir vor- 

sichtig sein mussen gegen alle diejenigen, die 

da glauben, durch irgend ein bestimmtes Heil- 

' mittel den von mir anerkannten, aber unver- 

meidtichen Schwierigkeiten abhelfen zu konnen, 

und dafs wir gewappnet sein miisserf, gegen alle 

diejenigen aufzutreten, die von einem einseitigen 

Parteistandpunkte aus im Wege der Gesetzgebung 

zum Nach theil der gewerblichen Thatigkeit ein- 

schreiten wollen. In diesem Sinne habe ich mir 

erlauht, die Discussion einzuleiten, ohne eine be- 

stimmte Resolution in Yorschlag zu bringen. 

Sie werden mir Recht geben, dafs Fragen von 

so umfassender und weitverzvveigter Tragweite 

nicht i i  einige allgemeine Satze zusammenzufassen 

sind ; jeder allgemeine Satz wflrde an sich nicht 

einwandfrei sein. Es ist iiberhaupt nicht moglich, 

wirthschaftliche Dinge so einfach darzustellen ; es 
handelt sich bei ihnen um einen hochst compli- 

cirten Organismus, der ebenso Complicirt ist, 

wie der menschliche Kiirper. Und wie man nicht 

mit wenigen Kreidestrichen an einer Tafel das

ganze Gebaude und die innere Organisation des 

menschlichen Korpers darstellcn kann, ebenso- 

wenig wird es moglich sein, das, warum es sich 

hier handelt, in einen oder zwei kurzeń Satzen 

auszudriicken.
Ich wiirde mich ałier 1'reuen, wenn ich Ge- 

legenheit fande, in der Discussion das Eine oder 

Andere zu berichtigen. (Lebhafter Beifall.)

Der Vorsilzende, Hr. D e l b r i i c k ,  eróffnet die 

Discussion mit der Betnerkung, dafs es auch nach 

seiner Meinung erwunscht sei, wenn von ver- 

schiedenen Seiten iiber diese ganz aufserordentlich 

wichtige Frage Aeufserungen erfolgten.

Da sich Niemand zum Worte meldet, kniipft 

der Yorsitzende noch einige Bemerkungen allge- 

meinen Inhalts an den Vortrag, in denen er auf 

den inneren Zusammenhang aller wirthschaftlichen 

Fragen mit der sich vollziehenden Yeraiiderung 

der geistigen Anschauungen und den daraus ent- 

springenden veranderten Anforderungen der Men- 

schen hinweist, und scldiefst mit der Wiederholung 

der von dem Urn. Russell hervorgehobenen Ver- 

pflichtung, gerade in einer solchen Zeit wie der 

jetzigen, trotz der mannigfachen Differenzen zu- 

sammenzuhalten und die vorhandenen Vereinigungen 

zu bewahren und moglichst zu stiirken.

Yon einem der Zeilschrift »Stahl und Eisen* 

sehr nahe stehenden, um dieselbe hochst ver- 

dienten Mitgliede der beiden herausgebenden 

Yereine werden wir auf den Leitartikel in 

Nr. 343 der »Rheinisch -Westfalischen Zeitung« 

aufmerksam gemacht. Der Artikel bringt ein 

Referat iiber die vorstehende Rede des Hrn. 

Russell, und obgleich die Zeitung meint, dafs 

dasselbe kein genaues Eingehen auf die Aus- 

fiihrungen des Redners ermoglicht, so lafst sie 

sich dadurch doch nicht abhalten, recht unlieb- 

same Bemerkungen in bezug auf Hrn. Russell 

zumachen. Es wird an uns das Ersuchen gerichtet, 

dieselben zuriickzuweisen. W ir bedauern, dem Yer- 

langen unseres hochgeehrten Mitgliedes nicht yoll 

entspreehen zu konnen, da wir unsandernfallsin eine 

ControYerse mit der »Rhein.-Westf. Ztg.« einlassen 

mufsten, die unseren Intentionen nicht entspricht.

Zur Orientirung unserer Leser theilen wir 

nur m it, dafs die Zeitung sich zunachst in 

hoclist wegwerfender Weise iiber den Berliner 

Verein aufsert. weil er bestrebt gewesen ist, die 

exorbitanten Anforderungen der Herren v. Wedell 

und Genossen an eine Borseństeuer zu be- 

kampfen, und weil er sich fiir den Bestand der 

jetzigen Wahrungsverhiiltnisse ausgesprochen hat. 

Die weiteren Bemerkungen iiber das Grofskapital 

und den Kapitalismus bewegen sich in dem 

Ideenkreise der AngriTie, welche fast tagliehjn 

der »Kreuzzeitung«, dem »Reichsboten« und 

| dem »Deutselien Tageblatt* gegen das beweg-
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liche Kapitał gerichtet werden. Die »Rhein.-Westf. 

Ztg.« sagt in dieser Beziehung, dafs der Verein der 

Industrie und dem Gewerbe Schaden zugefiigt 

habe, weil er den Sehein zu erweckcn gewufsl 

ha l, ais decke sich der Kapitalismus mit der 

Grofsindustrie. Ob wohl Industrie und Gewerbe 

die Mitwirkung des beweglichen Kapitals — 

dieses figurirt in dem Jargon der vorhezeichneten 

Bigtter ais Kapitalismus — entbehren wolllen 

und kSnnten?

Den Unwillen der »Rhein.-Węstf. Zeilung« er- 

regl Hr. Russell hauptsachlich durch seine An- 

nalńne, dafs der Aenderung machtvoll und um- 

fassend wirkender grofser Yerhaltnisse gegeniiber, 

WShruńg und SehutzzSlle nur untergeordnete j  
Bedculung haben, wahrend doeh, nach Ansicht ; 

der »Rh.-W. Ztg.« die Par lei der Agrarier ganz allein 

von Schutzzollen und Restitution des Silhers 

Milderung der Nothlage erwartet. Und hier 

liegt eben das grofse Vergehen des Hrn. Russell, 

er hat der S il bere n t wer th  u n g nicht ge- 

niigend gedacbt und die Restituirung des Silbers 

nicht ais Mittel zur Abhiilfe der wirthschaftlichen 

Knsis anerkannt. Dies geniigt der Zeitung, um 

Hrn. Russell zur Laslzulegen, dafs er den Agrariern 

ihre beiden einzigen Mittel, Schutzzoll und Sil- 

berrestitution, zerbrochen vor die Fiifse geworfen 

habe, ihn in ihren weiteren Ausfuhrungen den 

schlimmsten Mancheslęrleutcn zuzugesellen und 

ilin endlieh zu verholinen, indem sie ihn mit 

dem Arzte vergleicht, der fiir Podagrafiille nichls 

weiter zu verordnen weifs ais , Flanell urn die 

Beine und Geduld“.

Wir wollen uns auf eine Widerlegung hier 

nicht einlassen; die Ausfuhrungen werden ge- 

nugend charakterisirt durch das eingangs er- 

wahnte Mitglied, welches uns wortlich schreibt: 

,Es ist das Alles nur verhaltenes Gifl iiber den 

Goldwahrungsmann Russell. Wenn die »Rhein.- 

Westf. Zeitung* glaubt, dadurch die Unenlschiede- 

nen, zu denen ich mich rechne, zu gewinnen, 

dann tauscht sie sich gewaltig!"

Einige Bemerkungen anderer Art vermogen wir 

jedoch nicht zu unterdrucken. Die »Rh.-West.Ztg.« 

bezeichnet sich mit Vorliebe ais Organ der Rhei- 

nisch-Westfalischen Industrie, und wir erkennen 

ruckhalllos an, dafs sie sich in ihrer Art redlich 

benniht, die betreffenden Interessen zu wahren 

und zu fordem. Diesen liochst anerkennens- 

werthen Zweck wurde sie aber jedenfalls sicherer 

ei reichen, wenn sie bestrebt ware, sich die Fiihlung

mit der Industrie zu Yerschaffen, dieihraugenschein- 

lich abgeht. Denn sie mufste beispielsweise wissen, 

dafs Hr. Russell, gerade wegen seiner hervor- 

ragenden Leistungen auf industriellem Gebiete, 

aufserdem aber wegen seines weitreichenden tiefen 

Verslandnisses fiir die wirthschaftlichen Verhait- 

nisse, und wegen der aufopfernden Thatigkeit, 

mit welcherer im Directorium des Centralverbandes 

deutscher Industrieller, trotz aufserordentlich- 

ster Anspannung in seinen Berufsgeschaften, 

die Interessen der deutsehen Industrie zu wah

ren bestrebt ist , in den hiesigen leitenden 

industriellen Kreisen in bohem Ansehen und un- 

getheiller Achtung steht. Es macht einen eigen- 

thiimlichen Eindruck, wenn ein Blatt, welches 

diese Kreise vertreten will, einen solchen Mann 

durch Angriffe und Yerhohnung in der offentlichen 

| Meinung herabzusetzen bestrebt ist. Dafs es der 

j »R.-W.Z.« an der entsprechenden Fiihlung tnangell, 

haben wir auch schon friiher erkannt. Wir er- 

innern an eine vor einiger Zeit von diesem Blalte 

gebrachte Correspondenz „Zur Lage der Kohlen- 

und Eisenindustrie”, in welcher die Leiter unserer 

grofsen , von Actiengesellschaften betriebenen 

Werke in geradezu uncjualificirbarer Weise ange- 

griffen wurden. Es war ferner in jenem Artikel 

von Arbeilern zu lesen, die am Hungertuche 

nagen, die man mil Pulver und Blei nicht 

werde in Rulie halten konnen, wenn nicht Ah- 

hulfe geschaffen werde, und diese Abhiilfe konne, 

dem Sinne jener Correspondenz nach, nur ein- 

treten, wenn den betroITenden Herren — den Di- 

rectoren der Actiengesellschaften — das Hand- 

werk gelegt werde.

Dafs die *R.-W. Z .« solchen unsinnigen und ver- 

hetzenden Auslassungen ihre Spalten offnen konnie, 

bat weite induslrielle Kreise ungemein befremdel, 

um so mehr, da die Zeitung dieselben ohne jede Be- 

nierkung brach te, also angenornmen werden mufste, 

dafs sie mit dem Inhalt vollkommen einverstandeń 

sei. Fiir uns war auch hiermit der Beweis 

gegeben, dafs dieser Zeitung dieFuhlung mit den 

mafsgebenden Kreisen unserer Industrie fehlt, sie 

wird sich daher auch nicht wundern diirfen, 

wenn sie in diesen und in weiten anderen 

Kreisen die Stellung und das Ansehen nicht er- 

langen kann, welche man, mit Rucksicht auf den 

sonst bewiesenen guten Willen, gerne geneigt 

ware der >R.-W. Zeitung* zu gewahren.

Die Redacłion.
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Italiens Eiseifliaiiclcl.

Schon seit langerer Zeit ist Italieu eifrig 

]>emulit, mit allen ihm zu Gebotc stehenden 

Mitteln eine nationale Eisenindustrie grofszuziehen 

und sich womoghch ganz von dem Importc des 

Auslandes unabhitngig zu machen. In besonderem 

Mafse scheint es sich dabei der Schutzzólle be- 

dienen zu wollen, mit welcKen es das Ausland 

ganz vom heimischęn Marł te ausschliefsen zu 

kiinnen hofft. Es befindet sich dabei insofern 

in gilnstiger Lage, ais seine Handelsvertrage mit 

Oesterreich-Ungarn und Frankreich in nachsler 

Zeit ablaufen, wahrend derjenige mit Deutschland 

allerdings noch einige Jahre in Geltung bleiben 

wird.* Jedenfalls wird es aber bei Gelegenheit 

der neuen kiinftigen Yertragsschliisse dieses Ziel 

ganz besonders im Auge behalten und seinen 

Bcstrebungen in den Bestimnumgen derselben 

Ausdruck zu geben suchen. Wir glauben nun 

freilich nicht, dafs Italięn eine besondere Aussicht

* Diese Bemerkung ist nicht ganz richtig. Dur 
Yertrag mit Deutschland hat zwar Gulligkeil his
1. Februar 1892; er kann aber schon am 1. Februar
1888 aufser Wirksamkcit treten. wenn er (i Monate 
vorher gekiindigt wird. Die Yertrage mil Frankreich 
und Oesterreich treten, wenn sie rechtzeitig gekiindigt 
werden, schon Ende 1887 aufser Kraft. Der Vertrag 
mit Frankreich ist bereits gekundigt. Die Redaction.

hat, in den Bcsitz einer nationalen Eisenindustrie 

zu gelangetl. Denn wenn es Italieu auch kcines- 

wegs an brauchbarcn Eisenerzen fehlt, so gcht 

ihm doch eine der Hauptbedingungen fiir das 

Gedeihen einer eigenen Eisenindustrie, der Besitz 

von reichhaltigen Yorrathen an Kolile, ab, da 

Italieu weder griifscre Waldungen noch Kohlen- 

lager besitzt. Italieu wiirde also stets gezwungen 

sein, dieselbe aus dem Auslande zu beziehen, 

und hierdurch diirfte sich der Preis des ein- 

lieimischen Roheisens so vertheuern, dafs es trotz 

hoher Eingangszolle mil dem ausliindischen nicht 

concurriren konnte. Boheisen aber ist neben 

dem Stabeisen der vornehmlichste Importartikel 

des Auslandes. linmerhin aber werden wir bei 

der herrscheiiden starken Neigung fiir Schutzzólle 

darauf gefafst sein miissen, dafs llalien auch 
Deutschland gegeniiber mit Zollerbdhungen vor- 

gehen wird. Um nun ein ungefahres Bild davon 

zu gewahren, welche Bedeutung der Eisenhandel 

Italiens gegenwartig hat, sei im j folgenden eine 

Zusammenstellung der Einfuhr an Eisen und 

Eisenwaaren nach Italien im Jahre 1885 in Meter- 

Gentnern gegeben.

Es importirte:

Deulsch-

land

Grofs-

britannien

Frank

reich

Oesterr.-

Ungarn
Belgien Summc

An Gufsroheisen in M asse ln ........................ 1 39S 46 479 664 1 349 1 355 51 245
„ roli en Gufswaaren.................................. 10 729 40 196 17 674 1 103 6 615 76 317

Gufswaaren, gedreht und geliobelt . . 11 465 9 380 11 183 3 879 1 604 37 529
Bruch von Roheisen, Stabeisen und Stahl 3 369 523 221 53 188 34 705 20 709 635 192

•n Frischroheisen in Masseln........................ 39 634 37 209 27 001 278 30 720 134 842
gen-alztem und gesebmiedetem Stabeisen 257 460 205 555 42 876 29 675 181 OtS 816 5S4

* Eisen in Stiiben zu Draht von 5 mm oder 
darunter........................................... .. 28 754 49 067 6 867 2 814 400 85 902

51 Walzeisen von 4 mm oder dar u ber . . 29 279 59 291 10 529 2 574 26 766 128 439
* Walzeisen unter 4 mm ............................. 34 283 75 353 8 224 4 245 7 935 130 040
!> SchmiedestOcken, ais Anker, Aml>osse etc. 12 904 17 621 3 437 3 037 3 455 40 454
n Eisen- und S tah lbandagen ................... 9 130 37 457 5 950 512 314S1 84 530
■» Gufswaaren, 2. Schmelzung . . . . . 35 835 35 062 39 013 8 814 17 304 136 028
5* Gufswaare in Yerbind. m. and. Metallen 739 845 2 301 1411 5 296

:r, roheni B le c l i ............................................ 169 63 185 7 672 660 _ _ 71686
hearbeitetem Blech auch in Yerbindung 
mit anderen M eta llen ........................ .... 283 762 2381 999 4 425
Stahl in Staben, Blech und Draht. . . 707 3 040 2 371 2 920 14S 9 186
Stahl in BlScken jeder beliebigen Form 934 1047 1 234 307 177 3 699

•n Stahl auf andere Weise bearbeitet . . 1 508 283 477 120 34 2 422
Sensen und Sicheln.................................. 469 60 411 1 272 2 239

3
Gerathen und Werkzeugen fur Geiverbe, 
Kunst, Landw irthschaft........................ 12 842 6 684 26 070 5 472 3 804 54 872

Summę 502 918 1 211797 269 593 117 164 513 525 2 614 997

Hiernach betrug die Gesammteinfuhr an Eisen, 

Stahl, Eisen- und Stahlwaaren nach Italien im
Jahre 1885 in Meler-Gentnern 2 614927. Davon 
entfielen:
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auf D eu lsch land ...................  502 918 q =
, Grofsbritannien . . . .  1 211 797 q =
„ Frankreich ................... 269 528 q =
„ Oesterreich-Ungarn . . . 117 1641| =
„ B e lg ien ............................  313 525 q —

19.3 %
46.4 % 
10,3 
4,4

19,6

%

%
Summę: 2 614 927 q =  100,0

llier/.u tritt die Einfuhr an Maschincn und 

Apparateu im selben Jahre, ebcnfalls in Mcter- 

Ccntncrn gcrechnet.

Es irnportirte:

Deutsch-

land

Grofsbri

tannien

Frank

reich

Oester-
reich-Un-

izarri
Belgien Schweiz Amerika Summa

an Dampfmąśębinen....................
an Locomotiven,Schiffsmaschin.elc. 
atf nicht benannten Maschinen .
an Gasometerń......................... .
an A p p a r a te n .............................

2 505 
18 886 
68566 

189 
994

3 378 
20 911 
94 321 

230 
135

1 240
8 902 

83 230 
375 
600

45 
692 

10 304

480

566 
3 953 

35 552 
859 

6

I 393 
8 358 

37 122

79

97

2868

9 224 
61 702 

283 963
1 653
2 300

91 140 118 975 44 347 11 527 40 936 46 952 296-5 358 842

Hiernaoh hetrug die Gcsaunnteinfuhr an Ma

schinen und Apparalen nach Italien im Jahre 1885 : 

110424 q. Yon diesen entfielen

auf Deutschland . . . . . . 91140 <1 == 25,4%
,, Grofsbritaunien . . . . 118975 =  33,4 „
„ Frankreich . . . . . . 44347 :.= 12.3 „
n Oesterreich-Ungarn . . . . 11527 T =  3,2 „

• •'» Belgien . . . . . . . . 40936 =  11,4 „
dic Schweiz . . . . . . 46952 =  13,5 ,

» Amerika . . . . . . . 2965 n =  0.8 „

Summa 358841 q =  100,0%

Wenn hiernach England auch noch iminer 

den Lowenanthcil an der Versorgung Italieńs mit 

Maschinen und Eisen behauptet, so befindet sich 

doch ein nicht unbedeutender Theil dieses Imports 

in den Handen Deutschlands, welches im Ma- 

schinenbandel gleich nach England kommt und 

allein ein Yiertel der ganzen Einfuhr triigt, wah

rend es bei dem Import von Eisen und Eisen- 

waaren nahezu gleich mit Belgien steht und fast 

ein Funftel desselben fiir sich beansprucht.

Was England den Vorsprung vor allen anderen 

Landern giebt, ist einmal die gahz besonders 

billige Yerfrachtung beim Seetransport, wahrend 

Deulschland, welches allein mil seinen Eisen- 

werken des rhcinisch-westfalisebcn und des Saar-

gebietes in Betrachl konirnt, vollig auf den Land- 

weg angewiesen ist, und sodann das Vot urtheil, 

welches die bedeutend iiltere und schneller ent- 

wickelte englische Eisenindustrie zum Theil noch 

immer fur sich hat.

Wie iiberhaupl die Einfuhr an Eisen mul 

Maschinen nach Italien in den letzten Jahren sich 

erfreulich entwickelt hat, ergiebt die folgende 

Vergleichung, bei welcher wir, wie dies auch 

bisher geschehen, einem „ Gutach ten des Ycreins 

der Montan-, Eisen- und Maschinen-Industriellen 

in Oesterreich“*. welches kiirzlich im Druck er- 

schienen ist, folgen. Wenn die dort angegebenen 

Zahlen fiir den deutschen Import zuweilen von 

den deutschen Stalistikeu, z. B. der vom „Yerein 

deuscher Eisen- und Stahl-IndustriellenB hóiaus- 

gegebenen abweichen, so hat dies seinen Gruud 

wohl darin, dafs die letzteren in ihren Ziffern 

alle nach Italien tiberhaupt gesandten Waaren 

und Fabricate entlmlten, also auch die durch 

Italien nur durchgehenden, wahrend in den ersteren 

nur diejenigen Lieferungen beriicksichtigt sind, 

welche fiir den Consum Italiens selbst bestimmt 

sind und in Italien bleiben.

Es importirten in den Jahren 1878 und 1885 

nach Italien, in Meter-Centnern gerechnet:

Deutschland 

1878; 1885

Grolsbrilan-
nien

1878 j  1885

Frankreich 

1878 I 1885

Oesterreich-
Ungarn

1878 J 1885

Belgien 

1878 i 1885

Schweiz 

1878} 1885

Amerika

187811885

Summę 

1878 j 1885

an Roheisen q 275! 44 401 28 127606907 16 758:S0 835 14 201136 333 483 52 784 _ 59 826871 278
%-Anth. d.Einf. 'U % '■ 5 % 47 % ! 74 % 28 % 10 % 24 %  \ 4% 0,8% 6 % — —- — — 100 % 100 %

an Stabeisen q 6069 -257 4f5€-226 312 205 55562 21142 875 51 58029 675 47 110 181 018 — — — 393 288 716 5S4
%-Anth; d.Einf. 1% 36 % 59 % | 29 % 16 % | 6 % 13 % 4 % 11 % 25 % — __ — ■ 100 % 100 %

an Maschinen q S91S 91 140 50 041 118 97523 86344 347 29 99411 527 1037 40 936 257 017 952 — 2965 116 424357 842
%-Anth. d.Einf. 8% : 25 % 43 % ! 33 % 20 % ]12 % 26 % 3 % 1 % 11 % 13 % — 13% 100 % 100 %

Es hal sonach dic Gesanmiteinfuhr an Roh- 

eisen um das Vi er z eh n f a ć  he zugenommen , 

"diejenige an Stabeisen sich nahezu vre r d o p p e l t  

uńd die an Maschinen sich mehr ais v er d r e i - 

facht.  Der Antheil Deutschlands daran hat 

sich iiberall auf das erfreulicliste gehoben, beim 

Roheisen um mehr ais das Z wo l f f a e h e ,  beim

Stabeisen um das S e c h s u n  dd r e i f s i g f ache  

und bei den Maschinen um das D r e i f a c he ,  

wahrend die Einfuhr Grofsbritanniens sich nur 

beim Roheisen gehoben hat und im ubrigen nicht 

unerheblich zuruckgegangen ist. Ebenso hat

Yergl, Seite 64 dieser Nummer.
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sich durchgangig die Einfuhr Frankreichs und 

Oeslerreichs, bei leUlerem aufserordentlich, ver- 

mindert und allein Belgien vei*mag einen dem 

deutsclien ahnlichen Aufschwung seines Importes 

nachzu\Veisen.

Zweifellos hat Deutschland diese Vennehrung 

insbcsondere und fast allein der Erschliefsung 

der Gotthardlbahn zu verdanken und es diirfte 

sich Obcritalien nahezu giinzlich erobert haben. 

Wenn es aber auf diesem gliicklieh heschrittenen 

Wege weiter vordringen will, so mufs es darauf

bedacht sein, durch móglichste Herabselzung der 

Frąchlkośten und móglichste Vermehrung und 

Yerkiirzung der Transportwegc den Preis seiner 

Waaren billiger zu geslalten, um erfolgreich mit 

den englischen Waaren auch in den Seeplatzen 

und tiefer nach ltalien hinein, concurrireu zu 

konnen, denn bei der weiten Entfernung seiner 

Eisenindustrie vom Meere wird es ihm wolil 

niemals moglich sein, gleich England den See- 

weg zu benulzen.

Berlin. lliersemenzel.

Repertorium yon Patonten und Patent-Augelegenheiteu.

Nr. 37062 vora 2. Deeember 1885.

(II. Zusatz-Patent zu Nr. 7054 vom 11. Februar 1879; 
vgl. I. Zusatz-Patent Nr. 13 156.)

C. O tto  & Co. in Dahlhauson a. (i. Rulir. 

X'euerung an der dureli die Patenie Xr. 7051 und 
13156 geschiltzten Einrichtung an Koksofen.

Bei der durch die Patenie Nr. 7054 und Nr. 13156 
gescbiitzten Einrichtung an Koksofen ist die Anord- 
nung getroffen, dafs die Luftkanale i sich in Win-

unteren Futterblechen I I  und I I ', dereń Stolse durch 
Blechkranze I  versteift sind. Zur Anbringung dieser 
Auskleidung ist an dem Bohrkopf der Slollenhohr- 
maschine A der Blechcylinder D angeordnet, welcher 
zur Unterstiitzung des Yorderendes des oberen Futter- 
blectis mit dem Blechstreifen a und einem Bugel ver- 
sehen ist.

Nr. 37 002 vom 3. Nov. 1885.

G e l> r. B r ii n ing liau s it Co. 

in Werdohl.

Yerfahren zum lliirlen eon 

Stuhlstangen in fliefsendem 

IFasscr trShi-eiid des Aus-

dungen Ober die gauze Ausdelmuug des Ofengewdlbes 
erstrecken. Durch diese Kanale wird den aliwechselnd 
zwischen ihnen und den Seitenwanden der Oefen lie- 
genden Gaskanalen a an beideh Enden derselben Luft 
zugefuhrt. Luft- und Gąskanal bilden numnehr je 
einen zusammenhangenden, uber die ganze Ofenlange 
*ich erstreckenclen Baum. Unter dem Kanał a ist 
noch ein z weiter horizontaler Kanał angeordnet, wel
cher mit dem Kanał a entweder durch einen Larigs- 
schlitz oder eine Anzahl LOcher in dem Boden in 
Yerbindung steht.

Nr. 37690 vom 8. August 1885.

1 heodor Ritter von G rasern  in Krems, Nieder- 
Oesterreich.

Auskleiden ton Sfollen mit Mech.

mtlzens derselben.

*  J
'a

Ji

T

HI

I  |

JC,

Die Stollenauskleidung besteht aus sich uber- 
preifenden, halbcylindrisch gebogenen oberen und

Der aus den Walzen 
austretende Stahlstab b ge- 
langt in die RShre oder 
Binne a, nach welcher un- 
unterbrochen frisches Wasser 
durch das Holu’ c fliefst, um 
ein Harten des Stahłs umnit- 
telbar hinter dem Walzenka- 
liber zu erzielen.
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Nr. 36 597 yora 3. Januar 1886.

J. W e i d t m a n  in Dortmund.

liltęliwalzwerk mit Dmckwalzen.

Zur Verhind(u'ung der Durehbiegung der Ar- 
beitswalzen a und b sind sebr kraftige Dmckwalzen

d und c angebraclit. Das Gewicht der oberen Ar- 
bćitswalze a nebst entsprechendem Zubeliijr wird 
durch Hebelgewichte oder dcrgl. ausbalancirt.

Nr. 36990 vom 15. Januar 1886.

A n t o n i n  M o n t  u p e t  in Paris.

Gas-Cupol- Ofen.

In dem Ofenschacht A be- 
findet sieli ein feuerfestes Gewolbe
a, welches mit, Oeffnungen ver- 
selien ist, dereń Grofse und Ge- 
stalt der Beschaffenlieit des zu 
schmelzenden Metalles gemafs zu 
wiihlen sind. Das zu schmelzende 
Metali wird oberhalb dieses Ge- 
wolbes oder dieser Scheidewand 
aufgeschichtet. Der untere Theil 
des Cupol-Ofensist wic gebrauch- 
lich gestaltet; c ist der Herd, d die 
Ofenbrust und f  das Stichloch; 
aufserdem sind Sehlackenloclier 
yorhanden.

Wenn die Schmelzung be- 
ginnen soli, so leitet man in den 

Schacht A unter dem feuerfesten Gewolbe a Flammen 
oder Gase hinein, welche von emer gewohnlichen oder 
einer Gasfeuerung herriiliren, die getrennt von dem 
Cupol-Ofen A aufgestellt ist. Die aus dem Feuer- 
raum kommenden heifsen Gase gelangen zuniichst in 
den unter dem Gewolbe liegenden Theil des Cupol- 
Ofens und erhitzen denselbcn, steigen dann durch 
die Oeffnungen des Gewiilbes a hindurch und durch-

ziehen das zu schmelzende Metali; das letztere er- 
hitzt sich sehr schnell, beginnt zu schmelzcn und 
fiillt in Trdpfchen durch das Gewolbe auf den Herd 
c des Ofeiis herab.

Diese Tropfehen erhitzen 'sieli iioch beim Dureli- 
zielien der unter der Scheidewand vorhandenen Gase, 
so dafs in dcm Herd sehr heifses, fliissiges Metali 
angesammelt wird.

Man kann das GewOlbe « von dein Gewicht 
der auf i hm ruhenden Giclit durch den Einbau der 
treppenformig gestaltcten Verkragungen h zum 
Theil entlasten.

Nr. 36665 vom 13. Dccember 1885.

Eu rop .iiisc  he f f a s s  e r gas- A c t ie n ges cl 1 - 
s c h a f t  in Dortmund.

Anordmmg zur Dampferzeugung bei Wassergas- 
Apparaten.

Mit dem Gasgenerator ist ein geschlossener 
Raum B in Verbindung gesitzt, welcher nach Art 
eines Regeneratora mit feuerbestandigem Materiał 
locker angefiillt ist, und durch welehen die im

Generator beim Warmblasen erzeugten und durch 
sccundare Luftzufiihrung verbrannten Gase hindureh- 
stromen. In dem oberen Theile dieses llaumes ist 
das perforirte Rolir F  zu dem Zwecke angebraclit, 
wahrend des Gasmaehens Wasser in den Raum li 
einzufiihren und aus demselben durch Beriihrung 
mit dem erhitzten feuerbestiindigen Materiał den 
zur 'Wassergasbildung erforderlichen Dampf zu 
erzeugen.

Nr. 36 712 vom 13. Dccember 1885.

E u  rop i i i  s ohe W a s s  ergas- A e ticn- 
G e s e l i s c h a f t  in Dortmund.

A V um iiig an Wasnergas-Apparalen zum Zweck- der 
Dampferzeitgiing.

Der Generator D wird in einen mit Feuerbiichse 
rersehenen Dampfkessel verlcgt, so dafs die Biichse 
den Mantel des Generators bildet. Der im Generator 
Ober dem Brennmaterial freibteibende Raum dient
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dann ais Feuerraum des Kcssels und dessen Wawlung 
ais dampferzeugendo Flachę. Diese kann durch 
Einftigung von Field-Rohreu vergrofsert werden. 
Die zur jYerbrennung erforderliche Oberluft. wird 
in geeigneter Weise dnreli ein oder mehrere Rohrc 
M zugefiihrt.

Nr. 36124 yom 16. December 1885.

H o rs t  Ed lor von Q u er f u r  tli in SchBnbeide, 
Sachsen.

Temperofen.

An dem Temperofen mit ununterbrochenem Be- 
triebe ist der Boden m durch Schranbenspindeln <y 
auf und nb bcweglich. um die GlGhlGpfe x  nach 
Belieben ausweehśeln zu kOnnen.
Der Ofen besitzt zwei seitliche Feue- 
rungen f, aus welehen die Heizgase 
durch die Kanale h nacli dem Temper- 
raumeś gelangen, wahrend durch die 
Kanale k Luft von einem Yentilator 
aus in (len Baum i gcfOrdert werden 
kann.

Bei der in der Zeiclmung dargcstcllten Anordnung 
erfolgt das Aufgeben des Brennmaterials von oben 
durch die Óeffnung Z, naehdem der Schornstein C 
zur Seite geschoben worden ist. Beim Gasmaclien | 
wird diese Oeftnung durch einen Schieberdeckel i 

geschlossen. Ilierzu, sowie zum Umstellen des Dampf- 
bahnes L  und des Windsehiebers E  dient eine in | 
der Zeichnung angegebene Einrichtung, welche hier j 
nicht weiter erliiutert ist

Um die Kohre M  zur Zufuhrung von Oberluft 
wahrend des Warmblasens zu Offnen und wahrend 
der Zeit des Gasmachens zu schliefsen, sind dieselben 
mit einem Kanał B in Verbindung gesetzt, welcher 
sich in dem die Óeffnung Z  umgebenden ringfijrmigen 
Anfsatz befindet, Die obereMiindnng dieses Kanals, 
der Fufs des Schornsteines Cund der oben erwahnte 
Schieberdeckel sind nun so zu einander angeordnet, i 
dafs, wenn der Schornstein iiber der Óeffnung Z  | 
steht, der Kanał B fur den Lufteintritt offen ist, 1 
dafs dagegen der iiber die Oeffmtng Z  geschobene 
Deckel auch den Kanał B schliefst'

Nr. 36 118 yom 6. October 1885.

(Zusatz-Patent zu Nr. 30 752 yom 
4. December 1883.)

G u s t  a v E r k o  n z w c-ig i n Hagen,
Westfalen.

Vorrichtung zum selbstthutigcn 
Umfilhren ton Walzdraht, Bnnd- 

eisen u. dyl.

An Stelle des unbeweglichen 
wulstformigen Theiles w der unter 
Nr. 30 752 patentirten Yorrichtung 
ist der drelibare Wulst w' nebst der 
Feder s zum Ilalten von w1 in ge- 
eigneter Lage angebracht worden.

Nr. 37 056 vom 18. Marz 1886. 

f  ran  z A n to n  C u s t o r  in Koln.

Walzengeriist.

Durch diese Gonslruc- 
tion eines Walzcnstanders 
soli dieYerschieburig aller 
Walzen in bequem er Weise 
sowohl in Yerticaler ais 
aueh in horizontałer Rich- 
lung bewerkstelligt wer
den. Die Gonstruction be- 
steht im wesontliehen aus zwei kraftigen Stahl- oder 
Schmiedeisenspimleln a , die in der Traverse Ł^fesl 
verankert sind, ferner aus den Spindelmuttern c mit 
W ulst d , aus der Druekplalte e mit Flanlscben »
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und Schraube s und aus den auf diesen lageruden 
gabelfOrmigen Einbaustiicken gg.

Die Vcrschiebung '(Anstellung) der Walzen in 
verticalein Sinne geschieht durch das Anziehen bezw. 
LOsen der Spindelmuttern, in hórizontalem Sinne 
durch Anzug der Schrauben s, und zwar in folgen- 
der Weise:

Die Schraube s stiitzt sich einerseits auf die 
Gabel der Einbaustticke g , andererseits auf die 
Flantschen n der Druckplatte und diese wiederum 
auf die Wulst d der Spindelmutter c. Der Zug der 
Schraube s wird sich also auf die Spindel a iiber- 
tragen und die Einbaustticke bezw. Walzen, da diese 
in der Fortbewegung uubehindcrt sind, in der Zug- 
riclilung anstellen kOnnen.

Diese Winderhitzungsvorrichtung ist gekennzeichnet 
durch die von einem oberen Zufuhrungsraum b der Heiz- 
gase nach unten abzweigenden senkrechten, seitlich mit 
Rippen versehenen WarmekiSrper c , welche dadurcb, 
dafs sie dicht nebeneinander angeordnel sind, dem 
zwischen ihnen von innen nach aufsen liindurchge- 
fiihrlen zu erhilzenden Windę Erhitzungsflaclien dar- 
bielen, indem derselbe in diinnen Schichten diese Er- 
hitzungsflachen passiren mufs und darauf an ihren 
Aufsenflachen durch eine Umspillung noch der weiteren 
Erwarmung theilweise ausgesetzt ist.

Nr. 37 105 vom 12. JKrz 1886.

F r i ed r .  S i e m e ns  in Dresden.

Flammofen zur Ausfuhrung des unter Nr. 32309 ge- 
schtlłzten Yerfahrens zur Herstellung von Flufseisen 

direct aus Erzen.

Dieser Flammofen, welcher zur Ausfuhrung des 
unter Nr. 32309 geschiitzten Yerfatu-dis dienen soli, 
ist so beschaffen, dafs die Zufuhrung des Gemenges 
von Eisenerz, Kohle und Zuschlagen continuirlich am 
oberen Ende eines geneigten Herdes f  erfolgt und die 
Schmelzung dieses Gemenges auf demselben Herdc be- 
ginnt, so dafs das verschmolzene Metali in einem an- 
stofsenden Sumpfe s sich ansammein kann, aus welchem 
dasselbe zeitweilig oder auch stetig entnommen wird.

Nr. 36762 vom 12. November 1885. 

H e i n r i c h  B l e c k m a n n ,  in Firma Joh .  E. Bleck- 
m a n n  in Murzzuschlag, Steiermark.

Federnde Sicherheitsstacke fiir  Walzicerhe.

Die WalzenstOcke be- 
steben aus einer Anzahl 
flachkegelfOrmig. Schei- 
ben a aus gehartetem 
Federstahl, welche zwi
schen der Spindel I) und 
dem Walzensattel C auf 
einen Stift b derartjauf- 
geschoben und fest zu- 
sammen gehalten sind, 
dafs die erliabene Seite 
einer Scheibe sich in die 
hohle Seite der niichgt 
oberen genau einlegt, 
so dafs sie wie ein ein- 
ziger oben erhabener 
und unten ausgehdhlter, 
nur bei ungewohniicb 
hohem Druck federnder 
StahlkSrper wirken, d.h. 
jeden auf den Walzen
sattel ausgeubten Stofs unmittelbar durch die ganze 
Scheibcnreihe hindurch fortpflanzen.

Nr. 37 101 vom 10. Februar 1886. 

Car l  P i e p e r  in Berlin. 
Neuerung an Winderhitzungsapparalen.

1.7
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No. 37280 vom 21. Marz 1886.

Commanditgesellschaft Dr. C. 011 o & Go. in Dahl- 
haupen a. d. Ruhr und die Bergwerksgesellschaft 

H ibern ia  und S ham rock  in Herne.

Yerbindung ton einthilrigen (Bienenkorb- oder muffel- 
formigen) Koksofen mit Lufterhitzern.

Durch diese Erfindung soli der Betrieb der ein- 
thCirigen KoksOfen zur Gewinnung der Nebenproducle

Fig. i.

eingerichtet werden. Zu diesem Zwecke werden die 
einthurigen KoksSfen mit Lufterhitzern verbunden, 
welche einraumig oder zweiraumig sein kSnnen.

Im Falle der Anwendung von einraumigen Luft- 
erhitzern lnOssen fur die Yerbrennungsproducte der

Umgebung der Yerbi-ennungsraumc zu dem Schorn- 
stein gelangen kOnnen. Die einraumigen Lufterhitzer 
I ł Rx (Fig. 1) konnen innerhalb des Rauhgemauers
und uber, unter, neben, hinter oder zwischen den
Verkokungskammern V oder auch ganz aufserhalb 
des Rauhgemauers der KoksOfen angeordnet sein. 
Bei dieser Verbindung von einthurigen Koksofen 
mit einraumigen Lufterhitzern sind Kanale l und l l 
zwischen je zwei Yerkokungskammern V derarlig 
angeordnet, dafs je einer dieser Kanale je zweien der 
Verkokungskammern entweder ais Luftzufuhrungs- 
oder ais Abliitzeabfuhrungskanal dient, Wenn das 
Gas durch die Gasruckleilung GR  und die Zu- 
leitungen g in die Sohlkanale der Verkokungskammern 

V  geleitet wird, dann trilt 
die Luft in den Lufterhitzer 
I i und durch die Kanale l
in die Sohlkanale der Ver-
kokungskammer. Die Ver- 
brennung erfolgt bei dem 
Zusammentritt von Gas und 
Luft. Die Verbrennungs- 
producte ziehen durch die 
Sohlkanale durch l x nach 
Ti1 und dann nach dem 
Schornsteine.

Im Falle der Anwen
dung von zweiraumigenLuft- 
erhitzern (Fig. 2) genugt 
schon ein Weg fur die Ver- 

brennungsproducte, aus welchem sie aus der Um
gebung der Verkolcungsraume V zu dem Schornstein 
gelangen konnen. Die Lage der zweiraumigen Luft
erhitzer kann, wie bei den einraumigen, eine mannig- 
faltige sein. Der Betrieb der mit solchen zweiraumigen 
Lufterhitzern yerbundenen Koksofen ist ohne Zugum- 
kehrung und nur so zu fuhren, dafs durch einen der 
Raume des Lufterliitzers imrner die Abhitze und 
durcli den andern immer die zu erhitzende Luft 
streicht.

Zwischen den Oefen und den Abhitzekanalen oder 
den Lufterhitzern sind bei beiden vorstehend be- 
schriebenen Verbindungen zwischen KoksOfen und 
Lufterhitzern Kanale A angebracht, welche bei der 
Inbetriebsetzung der Oefen ais Gasabzuge und zur 
directen Erwarmung der Lufterhitzer dienen und, so- 
bald die Gase durch die Condensation gehen sollen, 
auf irgend eine Weise abgesperrt, zugesetzt oder weg- 
genommen werden kSnnen.

Fig. 2.

Koksofen mindestens zwei Wege oder Hauptabzugs- 
kanitle vorhanden sein, durch welche sie aus der
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Stat is t isc l ies .

Statistische Mittheilungen des Vereins deutsclier Eisen- und Stahlindustrieller.

Production der deutschen Hochofenwerke.

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

Monat No

Werke.

vember 188S

Production.

Tonncn.

J P n d t le l-

R o ł i c i s e i i

n u c i

S p ie g r e l-

e i s e n .

Nordwestliche Gruppe.........................
(Rheinland, Westfalen.)

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

Miłteldeutsche Gruppe.................... .....
(Sachsen, Thuringen.)

Norddeutsche G ruppe .........................
(Prov. Sachsen, Brandenb., Hannover.) 

Siiddeutsche Gruppe . . . . . .
(Bayern, Wiirttemberg, Luxemburg, 
ł-Iessen, Nassau.)

Siidwestdeutsche G ruppe ....................
(Saarbezirk, Lothringen.)

30

11

1

8

7

61 124 

24 861

770

11655

35 250

Puddel-Roheisen Summa .
(im Oclober 1886

57
56

133 660 
132 954)

—  j  

B o h e i s e u .

Nordwestliche Gruppe. . . . . .
Ostdeutsche G r u p p e .........................
Miłteldeutsche Gruppe. . . . . .
Siiddeutsche G r u p p e .........................

10
2

1

32 832 

1800

Bossemer-Roheisen Summa .
(im october 1886

13
14

34 632
35 061)

T l i o m a s -

R o ł i e i s e n .

Nordwestliche G r u p p e ....................
Ostdeutsche G r u p p e .........................
Norddeutsche G ruppe .........................
Siiddeutsche G ru p p e .........................
Siidwestdeutsche Gruppe . . . . .

8
3
1
2
2

26 831 
4 428 
8 215 

16 758 
16 267

# Thomas-Roheisen Summa .
(im October 1886

16
16

72 499 
69 625)

O i e f  s c i*e i-  

J ł o ł i e i s e n

und

G u f s w a a r e n

Nordwestliche Gruppe* ....................
Ostdeutsche G r u p p e .........................
Miłteldeutsche Gruppe. . . . . . 
Norddeutsche Gruppe . . . . . .
Suddeutsche G ru p p e .........................
Siidwestdeutsche Gruppe . . . . .

11
6

1
7
4

9 117
193

953 
12129 
8 774

I . Sclimelzuug. Giefserei-Roheisen Summa .
(im October 1886

29
31

31 166 
28 820)

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

Puddel- Roheisen nnd Spiegeleisen
Bessemer-Roheisen..............................
Thomas-Roheisen..............................
Giefserei-Roheisen..............................

133 660 
34 632 
72 499 
31 166

Summa .

Production der Werke, welche Fragebogen 
nicht beantwortet haben, nach Schatzung

271 957 

2100

* Theilwcise nach Schatzung.

Production im Notember 1886 .........................
Production im Novem.ber 1885 .........................
Production im October 1886 ..............................
Production t-om 1. Januar bis 30. Nor. 1886 
Production vom 1. Januar bis 30. N ok. 1885

274 057 
308106 
268 260 

3 054 436 
3 437 096
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Production der deutschen Eisen- und Stahlindustrie 1883— 85 mit 

Einschlufs Luxemburgs.

Nach den Yeroffentlichungen des Kaiserl. Statist. Amtes zusammengestellt von Dr. H. Rentzsch.*

In dem vom Kaiserliehen Stalistisclien Amte 

herausgegebenen Octoberhefle 1886 ist die Pro

duction der Berg- und Hiittenwerke des Deut

schen Reichs fiir 1885 veroffentlicht worden. 

Leider sind auch diesmal 67 Eisengiefsereien,

7 Sehweifseisen- und 4 Flufseisenwerke mit 

ihren Antworten in Ruckstand geblieben, von 

denen nur SO Eisengiefsereien, 5 Schweifseisen- 

und 2 Flufseisenwerke mit ihrer Production ab- 

geschjitzt werden konnten, so dafs 87 Giefsereien,

2 Schweifseisenwerke und 2 Flufseisenwerke mit 

einer Production von etwa 7700 t Eisengufs-

waaren, 1600 t Schweifseisenfabricaten und 

100 t Flufseisenfabrieaten in die nachstehenden 

Zusammenstellungen nicht mit aufgenommen sind.

Da eine vollstandig zutreffende Ermittelung 

der Production fiir die Herren Industriellen 

selbst yon grofsem Werth ist, darf die dringende 

Bitte wiederholt werden, dafs alle Herren Eisen- 

industriellen die Miihe nicht scheuen wollen, die 

(demnachst wieder auszugebenden) montanstatisti- 

schen Fragebogen fiir 188’6 so vollstandig ais 

moglich auszufiillen und sodann an die betreffen- 

den Behorden zuriickgelangen zu lassen.

I. Eisenerzbergbau.

18S3 1884 1885

Producirende W e rk e ................
Eisenerz-Production . . . .

A r b e i te r ...................................

Werth J l  
Werth pro Tonne ,

825 
8 756 617 

39 318 709 
4,49 
39 658

789 
9 005 796 

37 543 115 
4,17 
38 914

731
9 157 869 

33 913 422 
3,70 
36 072

II. Roheisen-Production.

Producirende W e r k e ..................................................................
Holzkohlen-Roheisen........................... ... .......................................t
Koksroh eisen und Roheisen aus gemischleni BrennstolT. . . t
Sa. Roheisen t ib e r h a u p t ...........................................................t

Werth d l 
Werth pro Tonne „

Yerarbeitete Erze......................................................................... ....
A r b e i te r ..................................................................................
Yorhandene HochSfen..........................................................! '. !
Hochafen in B e trieb ....................... ..................................
Betnehsdauer dieser O e fe n .............................................. Wocheń
Giefserei-Roheisen

Bessemer-Roheisen

......................... t
Werth J t  

Werth pro Tonne ,

Puddel-Roheisen

Werth 
Werth pro Tonne

Gufswaaren I. Schmelzung . . .

Gufswaaren \ G^hirrguis (Poterie)

I. Schmelzung j Sonsu£e 'Gufśwaareń ' 

Bruch- und W a s c h e is e n ...............

Werth 
Werth pro Tonne

Werth 
Werth pro Tonne

Werth <M 
Werth pro Tonne ,

136 133 125
42 622 40 032 40 186

3 427 097 3 560 580 3 647 248
3169 719 3 600 612 3 687 434

184 983 991 172 639 917 160 946 516
53,31 47,95 43,65

9 018 161 9 192 375 9 625 626
23 515 23114 22 768

318 308 298
258 252 229

11 760 11 071 10 758
342 657 379 243 446 717

20 546 341 20 303 490 21213 054
59,96 53,54 47,49

1 072 357 1 210 353 1 300 179
58 868 -150 59 501 437 57 780 731

54,90 49,16 44.44
2 002 195 1 960 438 1 885 793

99 815 695 87 261 855 76 109 082
49,85 44,51 40,36

36 986 35 285 40 099
4 911 908 4 737 232 5 079 677
132,81 134,26 126,68

5 608 7 132 G 786
9 523 9 936 11 321

21 854 18 217 21 992
15 524 15 293 14 645

841 597 835 903 763 972
54,21 54,66 52,16

* Yergl. * Stahl und Eisen* 1886, Seite 110.
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III. Eisen- und Stahlfabricate.

1883 1884 1885

1. Eiscngiefserei (Gufseisen 11. Schmelzung).

Producirende W e r k e ................................................................... 1056 1069 1072
A rb e ite r ........................................................................................... 43 012 45 726 46 161
Verschmolzenes Roh- und B ru c h e is e n ................................ 740 166 788 127 761 222

. § Geschirrgufs (Poterie)....................................................... t 39 563 44 313 50 743
R o h re n ............................................................................... t 69 312 90 157 85 572

a Sonslige Gufswaaren....................................................... t 545 241 564 367 537 601
T3 Summa G u fs w a a re n ................................................... t 654 117 ' 698 837 673 916

Werth J l 119 306 273 123 409 356 114 328 504
Werth pro Tonne „ 182,39 176,59 169,65

2. Sclnvcifsciscmrerke (Sclnreifseiscn uud Sclnreifsstalil).

Producirende W e r k e ................................................................... 335 321 313
A rb e ite r ........................................................................................... 57 407 57 449 54 114

u Rohluppen und Rohschienen zum Y e rk a u f ................t 122 092 101 450 91 781

•“ u
Cementstahl zum Y erkau f............................................... t 254 250 409

r—< U
Sa. der Halb-Fabricate t 122 346 101 700 92 190

* Werth „ „ J t 11247 619 8 472 475 7 001 424
W

Werth pro Tonne „ 92,09 83,31 75,95

Eisenbahnschienen und Schienenbefestigungstheile . . t 19 851 9 909 23 632
Eiserne Bahnschwellen und Schwellenbefestigungstheile t 38 228 34 389 27 710
Eisenbahnachsen, -Rader, R ad re ife n ............................t 17 516 13 4S7 9 225
Handelseisen, Faęon-, Bau-, Profileisen........................t 798 749 881 828 820 754

6-4-> Platlen und Bleche, aufser W eifsblech........................ t 273 884 252 579 246 037
OJ Weifsblech...........................................................................t 10 859 9 896 4 892O•H
Ui D rah t...................................................................................t 214 361 222 903 220 811

R S h re n ............................................................................... t 19 579 10 944 12 170w
Andere Eisen- und Stahlsorten (Maschinentheile,

Schmiedestucke e t c . ) ................................................t 56037 55 325 47 551

Sa. der Fabricate t 1 449 064 1 491 261 1 412 782

Werth „ „ 221 471 650 206 239 580 176 376 020

Werth pro Tonne „ 152,84 138,30 124,84

Sa. der Halb- und Ganz-Fabricate t 1571410 1 592 961 1 504 972

Werth » , „ 232 719 269 214 712 055 183 377 444

Werth pro Tonne , 148,09 134,79 121,85

3. Flufsclseinyerke

Producirende W e r k e ........................................................... ....  * 73 82 84
A rb e ite r ........................................................... ....  . .................... 29 033 29 019 30480

o Bl6cke (Ingots) zum Verkauf........................................... t 3S200 38 503 43 341

vQ ^ Blooms, Billets, Platinen etc. zum V e rkau f................ t 162 578 237 467 265 007

03 ‘Cir Sa. der Halb-Fabricate t 200 778 275 970 308 348

G5 Werth „ „ d l 21 892 824 27 273 425 26 141 354
& Werth pro Tonne , 109,04 98,82 84,78

Eisenbahnschienen und Schienenbefestigungstheile . . t 473 560 400 248 422 349
Bahnschwellen und Befestigungstheile........................t 64 993 81 654 73 362
Eisenbahnachsen, Rader, Radreifen............................... t 70 625 60 174 53 036
Handelseisen. Fein-, Bau-, Profileisen........................... t 21 908 35 412 56 580

6 Platlen und B leche........................................................... t 12 558 24 165 40 766

1 145 030 186 202 174 313

'£ Geschutze und Geschosse................................................t 8 272 7 920 8 287
*Q Andere Eisen- und Stahlsorten (Maschinentheile,
fc, Schmiedestucke e t c .) ............................................... t 62 868 66 754 65 049

Sa. der Fabricate t 859 814 862 529 893 742

Werth „ „ M 147 511 173 140 355 510 131 777 663

Werth pro Tonne „ ■ 171,56 162,73 147,44

Sa. der Halb- und Ganz-Fabricate t 1 060 592 1 138 499 1 202 090

Werth „ , -Jt 169 403 997 167 628 935 157 919 017

Werth pro Tonne , 159,73 147,23 131,37
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1S8“3 1884 1885

•i. Zusammcnstellnng.

Eisenhalbfabricate (Luppen, Ingots etc.) zum Verkauf. . . . t

Eisenbahnschienen und Sehienenbefestigungstheile . . . . .  t 
Eiserne Bahnschwellen und Schwellenbefestigungstheile . . . t
Eisenbahnachsen, Rader, Radreifen . . . ................................t
Handelseisen, Fein-, Bau-, Profileisen . . . . . . . . . . .  t
Platten und Blcche aufser Weifsblech . ................................t

Geschutze und Geschosse....................................... ...  . . • • t
Andorę Eisen- und Stahlsorten {Maschinenlbeile, Schmiede-

323 124 
45 171 
98 414 

567 095 
493 411 
103 221 
88 141 

820 657 
286 442 
10 859 

359 391 
8 272

118 905

377 670 
51 445 

111037 
582 584 
410157 
116 043 
73 661 

917 240 
276 744 

9 896 
409 105 

7 920

122 079

400 538 
57 529 

109 063 
559 593 
445 981 
101 072 
62 261 

877 334 
286 803 

4 892 
395 124 

8 287

112 600

Sa. der Fabricate t 
Werth „ , JŁ 

Werth pro Tonne ,

3 323 103 
526 341 447 

158,39

3 465 581 
510 487 578 

147,30

3 421077 
460 704 642 

134,66

IV. Kohlen-Production.

. Werth M  
Werth pro Tonne , 

Arbeiter

55 943 004 
293 628 448 

5,30 
207 577

57 233 875 
298 780 192' 

5,27 
214 728

5S 320 398 
30?942 158 

5,23 
218 725

Braunkohlen . . . . . . ............................................... ...  . t
Werth M  

Werth pro Tonne , 
Arbeiter

14 499 644 
39 006 988 

2,69 
26 824

14 879 945 
39 578 345 

2,66 
27 422

15 355 117 
40 377 832 

2,63 
28 186

V. Besch&ftigte Arbeitskrafte.

Eisenerzbergbau . . . .  
Hocbofenbetrieb . . . .  
Eisenverarbeitung. . . .

S um m ę............................

39 658 
23 515 

129 452 
192 625

38914 
23 114 

132 194 
194 222

36 072 
22 768 

130 755 
189 595

BericMe Uber Yersammluiigeu yerwandter Yereine.

Baltischer Gasfachm&nner-Verein.

Aus einem von Dr. A. II e i n I z in Saarau gehal- 
tenen Yortrage Ober

Prof. Dr. Segers Pyroskope

Iheilen wir nach dem »Journal fur Gasbeleuchtung und 
Wasserversorgung« Nachstehendes mit:

Die Vervollkommnung der Feuerungsanlagen ge- 
staUet uns leichter ais fruher uber hohe Temperaturen 
im Ofenbetriebe zu Yerfugen, lafst es aber aueh 
wanschenswerth erscheinen, die erzeugte Warme an 
Terschiedenen Stellen des Ofens zu messen. Dieses 
gilt fur die Gasindustrie wic fur die Keramit, die Glas- 
und die chemische Industrie u. a.

Vergegenwarligen wir uns die Mannigfaltigkeit der 
Warmegrade, denen wir im tiiglichen Leben und in 
der Technik begegnen, so ist es wohl leicht, genaue 
Temperaturmessungen vorzunehmen, so lange Alkohol- 
und Quecksilber-Thermometer durch die Volumver-

anderung der Fliissigkeit uns einen Mafsstab geben. 
Nahert sich jedoch die Warme 300° C., so wird das 
gebrauchliche Quecksilber-Thermometer unzuverlassig 
und verlafsl uns bei seinem Siedepunkt von 360° G. 
ganzlich,

Die zahlreichen, zum Theil aulserst scharfsinnigen 
Bemubungen, eine brauchbare Warmemefsmethode fiir 
hohere Temperaturen zu finden. sei es durch Aus- 
dehnung von Luft oder Stickstoff, Ausdehnung oder 
Schwinduug fester KOrper, wie bei dem veralteten 
Wedgewood-Pyrometer, ferner die indirect messenden 
Apparate von S a i n t i g n o a  und F i s c h e r ,  sollen 
hier nicht naher beschrieben werden. Weder sie, 
noch aueh Siemens1 elektrisches Pyrometer haben 
ihren Zweck vollstandig erfallt. Letzteres zeiehriet 
sich nnvortheilhaft durch einen hohen Preis aus, d. i. 
460 Jf., mit Platinkapsel 670 Wird das elektrische 
Pyrometer dfter auf sehr hohe Temperaturen erhitzt, so 
verandert sich der Leitungswiderstand des Platindrahts 

I und mufs der Apparat corrigirt, oder der Platindraht 
j erneuert, dann also dies Pyrometer nochmals eon-
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trolirt werden. Trotz vielfacher Umfragen habe ich 
nicht erfahren ktfnnen, ob oder wo sich der Apparat 
zum regelmafsigen Gebrauch eingeburgert hat.

Verlafslichere Resultate geben die Methoden, 
welche die Aenderuug des Aggregatzustandes beob- 
achten, insbesondere den Uebergang aus dem festen in 
den flussigen.

Beziehen wir die Schmelzpunkte verschiedener 
Metalle auf die hunderttheilige Scala des Celsius-Ther- 
mometers, so schmilzt Quecksilber bei — 39°; diesog. 
Lipowitzer Legirung, bestehend aus 4 Theilen Zinn,
8 Theilen Blei, 15 Theilen Wismuth, 3 Theilen Cad- 
miura bei 63 °,

Z i n n ............................bei 2350
B l e i ............................„ 335°
Z i n k ............................, 420°
A lu m in iu m ................ ...... 620°
S i l b e r ........................ , 960°
G o ld ............................„ 1075°

Fragen wir nach dem Schmelzpunkte des Platins, 
so bat dafur Becquere l  Temperaturen zwischen 
1460 und 1580° gefunden; H. D ev i l l e  giebt hingegen 
2000°, V i o 11 e 1779° an. Angenommen wird jetzt in 
der Regel 1750°.

Diese Differenzen erklaren sich aber nicht nur 
daraus, dafs cs selbst detn gewandtesten Naturforscher 
mit den yollkommensten Apparaten schwierig ist, so 
hohe Temperaturen iiberliaupt zu messen, sondern 
der Schmelzpunkt des Platins selbst wird bei dem 
praktischen Yersuch durch verschiedene Urnstande 
leicht beeinllufst. Aeufserst geringe Beimengungen 
von Iridium, einem dem Platin yerwandten und das
selbe oft begleitenden Metali, machen das Platin be- 
deutend schwerer schmelzbar. Wird andererseits Platin 
reducirehdcr Weifsgluthhitze ausgesetzt bei Gegenwart 
kieselhaltiger Stoffe, wie Chamotte, Dinas, den Aschen 
aus den Brennmaterialien, so bildet sich Kiesel-Platin*, 
das wiederum viel leichter schmelzbar ist.

Wunschonswerth ist es, fur hohere Temperaturen 
StojTe von g r a du i r t  steigenden Schmelzpunkten zu 
besitzen, die u n a b h a n g i g  von der reducirenden oder 
oxydirenden Natur der FJamme sind. Eine solche 
Scala hat nun vor kurzem Hr. Prof. Dr. Seger,  
\'orsteher der ketamischen Versuchsstation boi der 
kgl. Porzellanmanufactur in Berlin, aufgestellt. Seine 
Pyroskope sind so einfach anzuwenden, dafs man sie 
dein Arbeiter flbergeben kann, und ihre Billigkeit ge- 
stattet, sie dutzendweise zu yerbrauchen, ohne sich in 
grofse Unkosten zu sturzen. Fur Temperaturen, welche 
zwischen den Schmelzpunkten des Silbers und des 
Goldes liegen, yerwendet man beąuem Legirungen 
dieser beiden Metalle, wobei vom Silber zum Gold 
aufsteigend je 20% Gold eine ErhShung des Schmelz- 
punktes um ca. 23° bewirken sollen.

So kflnnen wir also leicht bestimmen Tempera
turen von:

ca. 960° G. mit reinem Silber,
, 983° , 80% Silber mit 20% Gold,
, 1006° , 60% „ , 40% ,
» 10290 , 40% „ „ 60% ,
, 1052° „ 20% „ „ 80% ,
„ 1075° „ mit reinem Gold.

Von hier aufwarts bieten sich uns die Legirungen 
Yon Gold und Platin dar**.

Nach grundlichen Untersuchungen des Hrn. Prof. 
Dr. Seger kann man jedoch mit Legirungen yon

* Siehe auch »Jahrbuch fur das Berg- und Hutten- 
wesen im Kfinigreich Sachsen* 1879, S. 163.

** Siehe hierzu: E rh a r d  und Scher te l  uber die 
von Prinsep 1827 vorgeschlagenen Legirungen; »Jahr- 
buch fur das Berg- und Huttenwesen im KOnigreich 
Sachsen* 1879, S. 154.

mehr ais 20% Platin nicht mehr gutarbeiten; denn 
mit grofserem Platingehalt erweisen sich die Legirungen 
in bezug auf ihre Schmelzpunkte ais nicht homogen; 
sie lassen bei dem Erhitzen erst eine goldreicbere 
Legirung aussaigern, die dann erst allmahlich den 
platinreicheren Ruckstand in sich aufnimmt; flberein- 
stimmende Controlbeobachtungen sind dann nicht mehr 
zu erhalten.

Gesetzt nun, die niederen Gold-Platinlegirungen 
zeigen, entsprechend dem Temperatur-Interrall der 
Schmelzpunkte von Gold und Platin, fiir je 5% Platin- 
gehalt eine ErhShung des Schmelzpunktes von je ca. 
34° C., so entspricht

ca. 1109° C. (1100°)* einer Legirung von 95% Gold 
mit 5% Platin,

ca. 1143° G. (113®)* „ „ „ 90% ,
mit 10% Platin, 

ca. 1177° G. (1160T , , „ 85% ,
mit 15% Platin, 

ca. 12110 C. (1190 »)* „ „ „ 80% „
mit 20% Platin.

Wir haben aber in der Gasindustrie, wie in der 
keramischen und anderen Industrieen mit bedeutend 
hOheren Temperaturen zu thun.

Da es nun nach Prof. Dr. Seger sich nicht 
empflehlt, platinreichere Legirungen zu Temperatur- 
messungen zu benutzen, so kommen yon ca. 1200° G. 
an aufwarts Segers Pyroskope zur Geltung. Bekannl- 
lich wendet man in der Porzellan- unii Chamotlein- 
dustrie Schmelzproben von bestimmter, im gege.benen 
Falle der einzelnen Betriebe stets gleicbmafsiger 
Schmelzbarkeit an. Im betreffenden einzelnen Betriebe 
handelt es sich me i s t  um eine oder wenige Gom- 
positionen, die in ganz d i ree te r  Relation zum Gar- 
feuer der betreffenden Fabrication stchen.

Im Anschlufs an einen aufserst lebrreichen ein- 
gehenden Vortrag des Hrn. Prof. Dr. Seger uber die 
Messung h o h e r  Tempera tu ren  habe ich in der 
Yersammlung deutscher Thonwaarenfabricanten im 
Februar v. J. in Berlin yorgeschlagen, weniger Gewicht 
auf die Ausdrucksweise nach Graden bei Temperatur- 
bestimmuugen zu legen, dagegen, wenn móglich, eine 
Scala schmelzbarer Compositionen aufzustellen, welche 
g r a du i r t e  Schmelzpunkte haben, d. h. mit mOglichst 
gleichinafsigen Warme-Intervallen nacheinander nieder- 
schmelzen. Durch das Sc h me 1 zen der einen Num- 
mer, das Nochnichtgeschmolzensein der nachst- 
folgenden, wurden wir einen p rak t i sch  anschau- 
l i c h en  Mafss tab  haben, die beobachteteTemperatur 
zu bestimmen und mit a n de ren  Betriebshitzen zu 
yerg le ichen .  Ich wies darauf hin, dafs dies eine 
gewisse Analogie darstellen wurde zu der bekannlen 
und gelaufigen Bestimmung der Lichtintensitat nach 
Normalkerzen, und dafs es wunschenswerth sei, wenn 
ein absolut zuyerlassiges und unparteiisches Institut 
alsdann die Herstellung und Lieferung derartig gra- 
duirter SchmelzkSrper ubernehmen wollte.

Hr. Prof. Dr. Seger hat nun in der k e r a 
mischen Versuchss t a t io n  diesen Gegenstand in 
hOchst anerkennenswerther und grundlicher Weise 
ausgebildet und praktisch durchgefuhrt. Zur Her
stellung der Pyroskope nahm Prof. Dr. Seger Quarz, 
Kaolin, weifsen Marmor und Feldspat, die Rohmate- 
rialien der Glasur des Berliner Porzellans. Wegen der 
theoretischen Entwicklung und der chemischen Details 
yerweise ich auf Segers Original-Artikel. Sehr inter- 
essant ist, dafs nach seinen comparatiyen Unter
suchungen n ich t  die an Thonerde armsten Glasuren 
auch die leichtflussigsten sind, auch nicht diejenigen 
ohne weiteres mit dem gr&fseren Alkaligehalt, sondern 
dafs ein bestimmtes V e rh iii t n i f s yon K i e s e 1 s a u r e,

* Die eingeklammerten Temperaturen sind die 
yon E rha rd  und S che r te l  angegebenen.



64 Nr. 1. .S T A H L  UND EISEN." Januar 1887.

0,5 A lfy ! 4S1O2.

Thonerde und F l u f s m i t t e l n  dies bedingt, und 
zwar zeiglen sieli am leichlesten schinelzbar (ais cchte 
Porzellanglasuren) olmc weitere Beimischung die Com- 
positionen von der Zusammensetzung:

0 ,2-0 ,3  KO }
0,8 — 0,7 CaO )

Dementsprechend und zwar nach der chemischen 
Formel:

8;f c?o }°-5A1|3-4Si0*
wurde eine Mischung von:

54,00 Theilen Quarz | f rem Aequivalentverhalt-

J * e.aollu \ nifs an Kiesclsaure nach
35.00
85,55

Marmor f 
Feldspat J

mit Nr. 4 bezeichnet

nnd diese Coraposition ais G r u n d 1 a g e fur die ganze 
Reihe genommen.

Die niederen Nuintnern 1, 2 und 3, welche fur 
uns wenig in Betraehl kommen, sind durch eine ge- 
ringe Einfuhrung von Eisenoxyd, an Stelle von Alu- 
niiniumoxyd, gewonnen. Schwerer schmelzbare Gla- 
suren ais Nr. 4 wurden durch stufenweise ErhShung 
des Thonerde- und Kieselsauregehalis erzeugt. Yon 
Nr. 5 an, welche nach Aequivalcnten zehnmal so viel 
Kieselsaure wic Thonerde enthalt, ist dieses Ver- 
haltnifs eingehalten worden. Die denkbar innigste und 
Yollkommenste Mischung der Glasurschlammen geschah 
in kleinen Porzellankugelmuhlen. Aus den eingelrockne- 
ten Subslanzen sind mit einem schwachen Gummiwasser 
Tetraeder von 6 cm Hiłhe und ca. 1 ‘/2 cm Seitenkante 
ilirer dreieckigen Basis geformt worden. Um dieselben 
wahrend des Brtriebes in einen Ofen zu bringen und 
leicht nach beliebiger Zeit wieder herauszuholen, 
verwende ich kleine Hangeschalen oder Kastchen aus 
Cbamotte, dereń unteres Trageplattchen horizontal ist, 
wenn man mit einer Stange durch ein oben an der 
Schale angehrachtes Loch die Schale hebt und durch 
eine angemessene Oeffnung der Ofenwandung in den 
Ofen stellt. Sind die Pyroskope noch ungebrann!, 
so brauchen sie nur unten etwas angefeuchtet, und 
auf die ebenfalls angefeuchtete Flachę der Cha- 
motteunterlage sanft etwas gerieben zu werden, dann 
stehen sie hinlanglich fest.

In dieser Weise haben wir obne Schwierigkeit 
mit Segerschen Pyroskopen und unseren Saarauer 
kleinen Hangeschalen Temperaturmessungen in den 
RetortenOfen unserer hiesigen Gasanstalt von Saarau 
und Ida- und Marienh^Ue ausgefuhrt. Sammtliche 
von der keramischen Yersuchsstation gelieferten Pyro
skope haben ilire Nummern aufgepragt. Beim Nieder- 
schmelzen neigen sie sich stets so, dafs die Nummer 
oben bleibt. Den Moment, wo das Pyroskop in seiner 
Masse zu erweichen und sieli zu yerfliissigen beginnt 
und die sich umneigende Spitze die Chamotteunterlage 
beruhrt, bezeichnet Hr. Prof. Dr. Seger ais den 
Schmelzpunkt des Pyroskops. Steigt die Temperatur, 
so Terliert das umgeneigte TetraSder seine Form 
ganzlicli und lauft schliefslich zu einem breiten Email- 
tropfen auseinander.

Segers Pyroskop Nr. 1 schmilzt nahezu gleich- 
zeitig mit der Legirung von 90% Gold und 10% 
Platin — ;

Pyroskop Nr. 20 schmilzt in der hOchsten 
Betriebsgluth des grofsen Gasofens der Berliner kgl. 
Porzellanmanufactur.

Diese vQllige AYeifsgluth, der Platinschmelzhitze un- 
gefahr correspondirend, nimmt Hr. Prof, Dr.Setrer auf 
rund 1700° G. an.

Wenn nun seine graduirten Pyroskope zu ungefahr 
gleichen Temperaturintervallen angenommen werden, 
so wurde hieraus sich ergeben eine Reihe folgender 
ungefahrer Sehmelztemperaturen:

Kegel Nr. 1 ca. 1150° C. Kegel Nr. 11 ca. 1439° G
2 D 1179'’ 51 51 v 12 11 1468° V

3 1208° * 51 n 13 V 1497° 71

4 51 1237° 51 51 Jł 14 51 1526°
5 }} 1266° 71 15 1555° 51

6 1295° 51 51 16 J1 1584° 51

Z 1323° 51 17 51 1613° Tl

8 Ił 1352° 51 51 18 51 1642° „

9 11 1381° 71 51 n 19 55 1671° n

10 5* 1410° 51 * 20 51 1700° n

Seger meint, absolut gleich seien die Temperatur- 
intervalle nun wohl nicht; doch theilt er mit , dafs man 
augenblicklich in der kgl. Porzellanmanufactur mit 
der directen Messung hoher Betriebstemperaluren nach 
den besten und yollkommensten, der Wissenschaft 
bekannten Methoden und mit dem Verg le ich  dieser 
Bestimmungen und denen der Pyroskope beschaftigt 
sei. Es bleibt Hrn. Prof. Dr. Seger  daher vorbehalten, 
nach diesen ilufserst muhsamen und zeitraubenden 
Arbeiten die Pyroskope vielleicht noch in Graduirung 
der chemischen Zusammensetzung etwas zu andern nnd 
diese neue so einfache, handliche Pyroskopenreihe fur 
Temperaturen von ca. 1200 bis 1700° G. zu yerbessern.

Verein der Montan-, Eisen- und Ma- 

schinen-Industriellen in Oesterreich.*

Aus dem auf der XII ordentlichen General-Ver- 
sammlung vom 20. December 1886 erstatteten Rechen- 
schafts-Berichte entnehmen wir Folgendes:

Mit Rucksicht auf den A b l a  u f  der Hande ls- 
ye r t r a ge  Oes te r re i c l i s  m i t  dem D e u t s c hen  
Re i che  und  I t a l i e n ,  welcher in beiden Fallen 
am 31. December 1887 erfolgt, hat der Handelsminister 
Bacquehem sich an den Yerein gewandt, um dessen 
Wunsclie vor Erneuerung der Vertragsverhaltnisse zu 
hOren. In bezug auf das Verhitllnifs zu Deutschland 
bemerkt der Verein in seinem Gutachten das Folgende: 

„Die handelspolilischen Beziehungen zum Deut
schen Beiche betreffend, hat der Yerein schon wieder- 
holt ausfuhrliche Darstellungen des YTerhaltnisses un- 
serer Montanindustrie zu demjenigen des Deutschen 
Reiches dem hohen k. k. Ministerium ubergeben. In 
demselben war die Sehutzbedurftigkeit unserer Industrie 
und das Mafs des Ausgleichszolles dargelegl und be- 
griindet.** In der ZollnoYelle vom 5. Mai 1886, be
treffend Abanderungen des Gesetzes vom 25. Mai 1882, 
hat nur ein kleiner Theil dieser Antrage des Vereins 
Aufnahme gefunden. Um so dringender und bereeh- 
tigter ist der Wunsch des Vereins, dafs wenigstens 
die Lescheidenen, in der Regierungsvorlage enthaltc- 
nen ZollerhOhungen und Zollsatze ais Minimalz5lle 
belrachtet und in keiner Weise bei etwaigen Yerhand- 
lungen mit dem Deutschen Reiche ais Compensations- 
Object geopfert werden.”

Eingehender beschaftigt sich das Gutachten des 
handelspolitischenYerhallnisses Oesterreichs zu Italien.f 
An der Hand umfangreicher Statistiken wird nachge- 
wiesen, dafs der Ssterreichische Absatz in wichtigen 
Artikeln zuruckgegangen und jedenfalls nicht in rich- 
tigem Verhaltnisse mit derZunahme des italienischen 
Yerbrauchs gestiegen ist. Die Gesammtausfuhr in den 
Haupterzeugnissen der Eisen-, Stahl- und Maschinen- 
Industrie war im Jahre 1885 urn 20 % gesunken, 
wahrend in demselben Zeitraum die Ausfuhr Grofs- 
britanniens sich yerdreifacht, die des Deutschen Reiches

* Entspricht dem V e re i n  d e u t s c h e r  Eisen- 
und S t a h l i n d u s t r i e l l c r  in Deutschland.

** Yergl. »Stahl und Eisen* 1885, Seite 315. 
t  Yergl. Seite 52 dieser Nummer.
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Yerdreifsigfacbt, dic Belgiens Yerfunffacht und die 

Frankreichs auf das Anderthalbfaclie gehoben hat. 
Der Ruckgang der Osterreichisclien Ausfuhr nach 
Italien findet seine Begrundung einerseits in der Ent- 
wicklung der einheimischen italieniscben Industrie und 
nndererseits durch die tbeilwcise billigeren Frachten 
und den uberlegeneren Wcttbewerb seitens Grofsbrit- 
tanniens, Deutschlands, Frankreichs und Belgiens. —

Ferner hat der Verein an das Handelsministeriuin 
ein Gutachten ahgegeben auf Grund einer Aufforde- 
rung seitens desselben, in welchem die Frage der 
Unterscheidbarkeit des F e r r o tu a n g a n s yon jedem 
andern Roheisen behandelt, und sich ferner darnber 
geaufsert wird, ob vom Standpunkt der usterreichi- 
sclien Industrie ein hiiherer Śchutzzojj fiir Ferroman- 
gan zu etnpfehlen sei.

Ferromangan bis zu 40 % Mangangelialt wurde 
his zuin Jalire 1875 in Oesterrcich ausschliefslich auf 
den Werken der Krainerischen Industrie - Gesellscbaft 
zu Jauerburg und Saya dargestellt. Seit cinigen Jah
ren hat auch Witkowitz in Miihren die Fabrication 
von Ferromangan in jahrlichen Productionsmengen 
von 800 t betrieben. Seitdem von 1875 an die Er- 
zeugung von hochgradigem Ferromangan in Fiank- 
reićii. Deutschland und England eingefuhrt worden 
ist. ist der Absatz des Krainerischen Ferrotriangans 
sehr beschriinkt, weil die Fabrication desselben in 
bezug auf den BrennstofT sehr ungunstig gestellt ist. 
Die Erzeugung und der Absatz von Spiegeleisen und 
Ferromangan ergiebt sich aus folgender Tabelle:

E r z e u g t Y e r k a u f t

Jabr Spiegeleisen Firromangiin
Zusainmcii

in Ocsierreieli- u.Deuiscli-

5-20 % M» 25-60 % Mn Ougani lanil

Tonnen Tonnen Tonnen Tonnen Tonnen

1872 1695 - 1695 1376 34
1873 3709 118 3827 1694 60
1874 1834 216 2051 1201 314
1875 214 1247 1462 903 440
1876 510 1155 1665 812 701
1877 898 1855 2754 1062 1003
1878 1410 772 2182 891 350
1879 909 853 1762 1242 241
1880 1315 1100 2415 1072 330
1881 870 1641 2511 1756 790
1882 1016 1307 2323 2283 760
1883 1569 1227 2796 1714 500
1884 2117 178 2295 2428 146
1885 2-211 368 2579 2190 —

Aus der Tabelle geht hervor. dafs 1877 nacb 
Deutschland noch 1003 t yerkauft wurden, 1883 nur 
mehr 500 t und 1885 hOrte die Ausfuhr ganz auf. 
Die gegenwartige Einfubr vom Auslande nach Oester- 
reich ist nicht sehr bedeulend und dflrfte nicht mebr 
ais 400 t im Jahre 1885 betiagen haben. Um aber 
auch den dafur entfallenden Werthbetrag in der Hohe : 
yon (i- bis 800 000 dem Inlande zu erhalten, em- j 
pfielłll der yerein, fur liochgradiges Mangan (d. i. von ; 
'36 % Mangangelialt und dariiberj einen Zollsalz von
7 • H pro 100 kg zu bestimmen. Ais Unterscheidungs- 
inerkmale des Ferromangans von gewolinliehem Roh
eisen werden das Aussehen des Bruches und die Ein- 
wirkung auf die Magnctnadel angegeben. Spiegeleisen 
itnler 10 Jo Mn wirkt auf die Magnetnadel mit grofser 
Heftigkeit ein. bei 20 ?ó Mn-Gehalt ist die Einwiikuhg 
nur sehr śchwach, wfihrend Ferromangan von 35 bis 
•iO Mn-Gehalt nicht mehr auf die Magnetnadel 
ein wirkt. —

Weiter beschaftigt sich der Yerein noch mit einem 
G ese t z e n t w u r f  u b er d ie  K ra n  ke n v e rs i c li e

1.7

r u n g d e r  A r b e i t e r .  — U e b e r d i e  L a g e  d e r  
E i se n-  u n d  S t a h l - I n d u s t r i e  wird ein kurzer 
Bericht gegeben, welcher feststellt, dafs das abge- 
laufene Geschaftsjahr zu den ungiinstigsten der letzteii
7 Jahre gehórt, dafs aber im verflossenen Jahre Ver- 
cinbarungen innerbalb gleieher Productionsinteressen- 
ten stattgefunden haben, welche eine Gesundung der 
Productions- und Absatzverhaltnisse crhoflen lassen. 
Der Charakter der abgeschlossenen Vereinbarungen 
besteht darin, dafs bei voller Freiheit der Production 
der einzelnen Interessenten wie bei Feststellung der 
Yerkaufśpreise der einzelnen Fabricate die Austheilung 
der zum Yerkauf gelangenden Quantitaten von Waaren 
an die Interessenten der Erzeugungsfahigkeit und dem 
thatsachlichen Verbrauch entspreebend stattfmdet. 
Dem guten Beispiel der Eisen-Industriellen sind auch 
bereits die Weifsblechfabricanten, die Bleiproducenten 
und die Metallwaarenfabriken gefolgt.

Die Thatigkeit des M a s c h i  n e nz  ó l l  co in i tes, 
welches laufend dem Handelsministerium Ober die 
aus dem Auslande eingefubrten Maschinen Gutachten 
zu erstatten hat, fur welche die Begiinstigung des 
halben Zolles beansprucht wird, erstreckte sich iiber 
709 Gesuche, von denen 418 bejabend und 291 ab- 
lehnend entschieden wurden.

Das Gcsammtgewicht der eingefubrten 2884 Stuck 
Maschinen betrug 0345 t im Gesammtwerthe von 
5140000 JL

Dic Mitgliederzahl des Yereins bestand wie im 
Yorjahre aus 07 Mitgliedern mit einer Belegschaft von 
54877 Arbeitern (— 1,9 %), Yorsitzender des Yereins 
ist W . Ritter von Jesse.

Yerein fiir Eisenbahnkunde in Berlin.

S i t z u n g -

a m  30. N o v e m b e r  1886. '

D er V o r s i t z e n d e .  Hr. Geh. Ober-Regierungs- 
rath Streckert, giebt einen Iluckblick auf die Thatig
keit des Vereins in dem mit dieser Yersammlung 
abscliliefsenden Vereinsjahre, woiaus folgendes her- 
Yorzuheben ist. Es wurden 9 regelmiifsige Versamm- 
lungeh abgehalten, welclie durchschnittlich von je 70 
Mitgliedern und 3 Gasten besucht und in welchen 21 
Yortrage gehalten wurden. Aufserdem wurden vom 
Yorstande 0, von der litcrarischen Coinmission 11 und

■ von der Excui-sions-Commission 2 Sitzungen abgehalten. 
Unter reger Betheiligung der Mitglieder fanden 3 Ex- 
cursionen statt und zwar eine zur Besicbtigung der 
Dampfstrafsenbahn vom Zoologischen Garten in Berlin 
nacb dem Grunewald, eine zur Besićhtigung des 
Briickenbaues uber dic Havel bei Potsdam und eine 
zur Besicbtigung der Wasserwerke bei Tegel. Die 
Zahl der Yereinsmitglieder betragt zur Zeit 390 gegen 
392 am 1. Januar 1886. Neu aufgenommen wurden
16 Mitglieder. Ais correspondirendes Mitglied des 
Yereins wurde Hr. Professor Dr. W . Dietrich in Stutt
gart aufgenommen.

Das Ergebnifs der Neuwahl des Yorstandes fur 
1887 ist die Wiedenyahl der seitherigen Yorstands- 
mitglieder und zwar sind gewahlt: Hr. Geh. Ober-Re- 
gierungsratli Streckert ais Yorsitzender, Hr. General- 
major Golz ais Stellvertreter des Yorsitzenden, Hr. 
Eisenb.- Bau- und Betriebsinspector Claus ais Schrift- 
fiihrer, lir. Reg.-Baumeister Bassel ais Stellvertreter 
des SchriftfTihrers, Hr. Yerlagsbuchhandler W . Ernst 
ais Kassenfiiiirer, Hr. Regierungs- und Baurath Mellin 
ais Stellvertrcler des Kassenfuhrers.

Der Yerein bescblofs, fur das Jahr 1887 eine 
P r e i s a u f g a . b e  zu stellen und ais Preis fur die 
beste eingehende LOsung den Betrag von 500 J i  aus-

9
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zusetzen. Ais Thoma fiir diese Preisaufgabe wurde 

gewahlt:

Wolchc GrundsSłze sind fiir die Anwendung und den 
Betrieb von Stellwerken zur Sicherung von Weichen und 
Signalen auf BahnhBlen nach den bisherigen Erfahrungen 

zu emplehlen?

B e i n e r k u n g :  Unter Abstandnahme von einer 
t le ia i 11 i r l e n  Darstellung und Beschreibuug der be- 
ziiglichen mechanischen Einrichtungen sollen in 3 Ab- 
schnitten Grundsiitze. aufgestellt werden:
1.fur die A n w e n d u n g  von Stellwerken; hierhei 

sollen thunlichst alle iu Betracht kommenden Talie 
berrtcksiehtigt und dieselben durcli scheniatischc 
llandzeichnungen der betreffenden Gleislagen, mGg- 
iichst nach auśgefithrten Anlagen, erlautert werden ;

2. fiir die Y e r b i n d u n g  der Stellvorrichtungcn m il 
den Weichen und Signalen, und

3.fur den B e t r i e b  der Stellwerke (Yerstandigung des 
Stalions-Personals mit dem Stellwarter, Dienstan- 
weisung fur letzteren, Controlmalsregcln etc.).

Die naheren Bedingungen sind durch den Yorstand 
des Yereins fur Eisenbahukunde zu erfahren.

Hr. R e g . - B a u m e i s t e r  D o n a t h  sprach unter 
Bezugnahme auf ausgestellte Zeiclmungen Ober die 
P i l a t u s b a h n .  Die neue, von einer Gesellschaft 
Zuricher Industriellen geplante und gegenwartig bereits 
in der Ausfiihrung begrilfene Zahnradbahn auf den 
Pilatus bei Luzem wird in Alpnach unmittelbar am 
Seeufer beginnen uud eine Lange von 4,45 km haben; 
die erstiegene Hohe betragt 1634 m. Da man wegen 
der unmittelbaren Nahe des Rigi nur auf einen mii- 

tsigen Fremdenbesuch bei der neuen Bahn rechnen 
konnte — etwa auf 30000 Personen im Jahr — so 
handelto es sich vor Allein darum, die Anlagekosten 
mdgliclist niedrig zu bemessen. Zu diesem Zweck ist 
nicht nur die Spurweite der Bahn schmaler und die 
Gurven enger geoommen ais beim Bigi, soudęrn es 
ist der Bahn auch eine weit steilere Steigung gegeben 
worden, ais dort der Fali ist; walirend namlich bei

der Rigibahn die grfllste vorkommende Steigung 1 :4, 
die mittlere Steigung 1:5 ist, wird die neue Bahn 

eine Maximalsteigung von nicht weniger ais 48% 
(also beinabe wie 1:2) und eiue Durchschnittssteigung 
von 40% — 1 :21/j haben. Es wird daher die Pilatus
bahn Steigungsverhfdtnisse aufweisen, wie sie faisher 
bei Zabnradhahnen nicht angewandt sind und nur bei 
Drahtseilbahnen rorkamen. Um nun trotzdem fur den 
Betrieb eine yollkommene Sicherlieit zu erreichen, ist 
fur das Zalinradwerk eine eigenthGmliche Anordnung 
gewahlt; es greift namlich nicht, wic beim Rigi, das 
Zahnrad von oben in die Zahnstange ein, sondern es 
ist die letztere an beiden Seiten m it verticaleu Zahnen 
versehen, in welche zwei horizontal gelagerte, die 
Zahnstange umfassende und zur grOfseren Sicherlieit 
noch mit Loitrollen versehene Zahrirader cingreifen; 
auf diese Weise ist der Zahneingriff in vollkommenster 
Weise gesichert und der Betrieb trotz der grofsereu 
Steigung gefahrloser, ais dies beim Rigi der Fali ist. 
Eiue fernere Eigenthumlichkeit der neuen Bahn ist, 
dafs Maschine und Wagen, um an Gewicht zu sparen, 
in e in  ein Fahrzeug vereinigt sind; dieser Dampfwageu 
enthiilt unten den Dampfmotor, dessen Kessel normuj 
zur Babnaxe gestellt ist, wahrend in dem oberen, 
terrassenfórmig angeordneten Theile Platze fflr 32 
Personen vorbanden sind. Besondere Sorgfalt ist der 
Construction der Bremsen zugewandt, von denen der 
Wagen drei von einander unabhangig wirkende besitzt, 
zu denen ais vierte noch eine selbstthatige Breinsc 
kommt, welche yon selbst zur Wirkung gelangt, sobald 
die Geschwindigkeit des abwartsgehenden Wagens die 
normale iiberschreitet; ais solche ist aber eine Ge
schwindigkeit von nicht mehr ais 1 m per Secunde. 
also ungefiihr diejenige eines Fufsgangers festgesetzt. 
Ais Yollendungstermin der Bahn, dereń Kosten auf 
1'/* Millionen JC veranschlagt sind, ist der 15. Juni 
1889 in Aussieht genommen; am 5. October d. J. 
haben auf einer kurzeń, bereits fertig gestellten Probe- 
strecke schon Probefahrten vor einer Gommission von 
Sachverstandigen staUgefunden, bei weichen sich das 

neue System durchaus bewfdirt haben soli.

Referate mul kleinerc Mittheiliuigcn.

Per Kanał von Korintli.

Im  Laufe des Jahres 1887 soli ein Werk dem 
Yerkehr iibergehen werden. welches im .europaischen 
SchifTsverkehr eine grofse Bedeutung haben wird und 
auch seiner technischen Seite nach so bedeutsam ist, 
dafs es in weiteren Kreisen bekannter zu sein ver- 
diente. ais es wirklich ist. Eine Grundung des un- 
ruhigen Haudegens S t e f a n  Tur r ,  eines Magyareti, 
der nach manchen revolutionaren Tbaten in Ungarn 
und Italien jetzt, am Spatnachmiftage seines Lebens, 
mit einer Enkelin Lucian Bonaparles YermśLhlt in dem 
gleichfalls durch ihn gegrundeten Stadtchen Isthmia 
lebt. wird dieser Kanał 6 ‘/a km latig die beiden 
Stadtchen Posidonia und Isthmia miteinander Yerhinden 
und den Scliiffen die Fahrt um die bOsen Yorgebirge 
Malia und Sfatapan ersparun. Die Abkurzung des i 
Weges fur SchifTe aus dem Adriatischen Meer nach 
dem 1’iraus, dem griechisch-tarkischen Archipel, Kon- • 
stantinopel, Kleinasien. dem Schwarzeń Meere, — also 
fur SchifTe aus den Hafen von Triest, Yenedig, Brindisi 
betragt 330 km, fur SchifTe, die aus Marseille. Genua. 
Neapol u. s. w. durch die Meerenge von Messina nach 
dem Ostlichen Griechenland und weiter segeln, noch 
165 km, und selbst fQr Schille, die durch die Meer

enge von Gibraltar fahręn, also fur Fahrzeuge von 
den pórtugiesischen, westfranzosischen, englischen. 

liollandischen, deutschen u. s. w. Kfisten noch 120 km.
Interessante Einzelheiten iiber den Bau dieses 

Kanals theilt E d u a r d  E n g e l  in seinem neuen, sehr 
lesenswerthen Werke uber Griechenland* mit, und es 
durfte den Lesern von »Stabl und Eisen® nicht un- 
willkommen sein, einiges davon zu erfahren.

Der historischen Yollstandigkeit wegen mag vor- 
ausgeschickt sein, dafs schon einer der »Sieben Weisen 
Griechenlands», P e r i a n d e r ,  Tyrann von Korintli, 
628 den Plan zu diesem Kanał fafsle, Yon der Aus- 
fithrung aber durch aberglauhische Scheu vor dem 
Schutzgeist des lsthinischen Haines Poseidon zuruck- 
gehalten wurde Der geniale MacedonierkOnig De- 
m e t r i o s  P o l i o r k e t e s  nahm dann das Project 
wieder auf, seine Wasserbaumeister aber waren genau 
so schiau, wie jene beruhmten Gegner des Suezkanals, 
welche aus einem vermeintlichen Hohenunterschied 
der beiden zu yerbindenden Meere die UnmOglichkeit 
eines Kanals -bewiesen'. Nach abermals 300 Jahren 
beschafligte sich J u l i u s  G a sa r  mit der Idee des

* Griecbische Friihlingstage von Ed ua rd E n g e l ,  
Jena, Costenoble 1887.
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Kanals, seine Ermordung aber stOrte die Ausfuhrung 
in den ersten Anfangen. Endlich schritt Nero  zur 
AusfCihrungund schickte neben Tausendcn von Sklaven, 
yerurtheilten Yerlirechern und degradirten Soldalen
0000 palilstinensische Juden auf den lsthmus zur 
Kanalarbeit. Er selbst that mit einem goldenen Spaten 
den ersten Spatenstich, ein Jahr darauf fiel er unter 

dem Schwerte eines Sklaven.
Von den Neronischen Arbeiten hat man 32 Bohr- 

locher gefunden, dereń tiefstes bis auf 120 FuTs iri 
die Erde geht. Diese BohrlOcher zeigen deutlich die 
von den Baumeistern Neros projectirte Linie und die 
Baumeister der jetzigen Kanalgesellschaft (Societć inter- 
nationale du canal maritime de Corinthe) haben nichls 
Besseres zu thun gewufst, ais Schritt fur Schritt der 

Neronischen Linie zu folgen.
Leicht ist die Arbeit ani Kanał, m it der am 10. Apni 

1882begonnen wurde, nicht. Ueber 8 Miii. Cubikmeter 
Boden sind zu bewegen. Die hOcliste Bodenerhebung, 
welche zu durchstechen ist, betragt 78 m und entliult 
das verschiedenste Gestein. Die Geologen, meint Engel, 
werden demnachst ihre Freude haben, wenn die Kanal
gesellschaft ihre schóne geologische Kartę des lsthmus 
ver5ffentlicht. Auf diesem engen Hauin hat Poseidon, 
der Erderschutterer nicht umsonst seit Jahrtausenden 
geherrscht; alle mOglichen Gesteinarten sind durch- 
einander geąuetscht und geschichtet, so dafs die Kartę 
einer Palette m it verlaufencn Farben gleicht. Hier ist 
Erdbebenland, und sollte dem Kanał einst eine Gefahr 
drohen, so wird diese durch ein Schutteln aus den l’iefen 
der Erde kommen. Mit Pulver und Dynamit wird heute 
unabliissig an den Felsen gesprengt; die Bohrer und 
Minensprenger sind in erster Linie Montenegriner, 
grofse, schlanke, muskelstarke Menschen mit ge- 
schmeidigen und docli eisenfesten Fufsknocheln. Sie 
slehen an den kirchthunnhohen, glatten \V3nden des 
Kanals aufkaum spannenbreiten Vorsprungen, hanliren 

mit Spitzhacke oder Zundschnur und sprengen sich 
buchstablich den Stein unter den Fufsen fort, m it dem 
Gflrtel an einer Leine hiingend, die sie vor Abfcuerung 
des Sprengschusses mittels Eisenklammern uber sich 
am Felsen befestigt haben. — Die Italiener sind die 
Maurer und Strafsenbauer; sie haben die 32 km Eisen- 
bahngeleise der Kanalgesellschaft gebaut, sie machen 
die Arbeiten der Aufmauerung der BOschungen, welche 
an einigen weicheren Stellen nothwendig ist. Die 
eigentlichen Erdarbeiter, die Schaufler und Karrner, 
sind die Armenier, die ubrigens selbst in ErdlSchern 

ihre Wohnungen hergerichtet haben. Griechen giebt 
es nur wenige unter den Arbeitern; nur am eigent
lichen Wasserwerk sind einige beschaftigt oder sie sind 
ais Aerzte, Apotheker, Lazaretligehulfen u. dgl. Ncben- 

personal thatig.
Die Breite des Kanals betragt 22 m, seine Tiefc

8 m unter dem niedrigsten Wasserstand, — also genau 
die Mafsverhaltnisse wie beim Suezkanal und geniigend, 
um selbst den grSfsten SchifTen die Durchfahrt zu er- 
mSglieben. Die EisenbahnbrOcke der Linie Athen- 
Korinth uberspanut den Kanał an der hochsten Stelle, 
90 m uber der Wasserflache des Kanals, so dafs auch 
die hSchsten Mastbaume frei unter ihr passiren kSnneri

Die Koslen der Instandhaltung des Kanals werden

sehr niedrig sein, da die Gefahr der Versandung nicht 
besteht. Die Boschungen, meist hartes Gestein, sind 
fast senkrecht gehalten, um einer Abbrćickelung durch 

heftige Regengusse vorzubeugen.
Elektrisclie Beleuchtung auf der ganzen Kanał- 

strecke wird den Betrieb auch bei Nachtzeit sichern.
35 Millionen Francs sind von der obengenannten 

Gcsellschaft an das Unternehmen gewagt worden, vor- 
zuglich von franzdsisehen und griechisehen Finanz- 
mannern. Die Ertragsberechnung fur die Zukunft be- 
ruht auf der Erfahrung, die sich beim Suezkanal be- 
statigt hat, dafs Dampfschiffe unter allen Umstanden 
eine Abkurzung des Weges sich zu nutze machen,

wenn sie gleichzeitig eine Ersparnifs an Kohlen, L6hnen
u. s. w. mit sich bringt. Durch eine vernunftigo 
Tarifirung gedenkt die Gesellschaft den W eg durch 
den Kanał zu einer wolilfeilen Nothwendigkeit zu 
machen. FQr Sćhiffe aus adriatisclien Iiafen soli eine 
Abgabe von 1 Francs fiir die Tonne, fQr alle andercn 
Fahrzeuge eine solclie von •/* Francs erhoben werden ; 

fur jeden Passagier unterscliiedslos 1 Fr.
Die Gesellschaft reclinet auf eine jahrliche Durcli- 

fuhr von 4 '/i Millionen Tonnen, wovon der erwartete 
griechische Antheil auf 2 Millionen geschatzt wird. 
Hierbei mag die interessante Thatsache hervorgehoben 
werden, dafs Griechenlands Handelsllotte lieute bereits 
die elfie der W eil ist und in immer beschleunigtem 
Tempo wachst. Sie betrug am Ende des Jahres 188.') 
schon 3213 grofse Seeschitle mit zusammen 260 000 l, 

darunter 72 Dampfer mit 36 000 t.
Dr. li.

Ziir Fragc der Walii der zuliissłgen Inansprmli- 
ualime des sclimiedbaren Eisens

veróffentlicht Professor L. T e t m a j e r  in Z u r i c h  in 
der S c h w e i z e r i s c h e n  B a u z e i t u n g  vo m  11. De
cem b e r  1886 einen bemerkenswerthen Beitrag, in
dem er an die Ergebnisse der neuesten Untersuchun-
gen B a u s c h i n g e r s* ankniipft.

Wenn ff die zuliissige Beanspruchung m fonnen pro 
Ouadratcentimeter, Rmin. die kleinsle und Bn»*. die 
grefstc der in einem Constructionstheił auftretenden 

Snannungen bezeichnet, wobei das positire Zeichen bei 
gleichartigen (nur Zug oder nur Druck), das negatne 
Vorzeichen bei wechselnden Spannungen (Schwin- 
"ungen zwischen Zug und Druck) einzusetzen ist, so 
erb Sit man ais Mafs der zulassigen Inanspruchnahme: 

A. fu r  S e h w e i f s e i s e n

B  min.

a =  0,60 + 0.35 .  -----+ 0 :
ł\ max.

B. fur f lu f s  schm iede  i sen 

R  niin. , .

a  —  0.70 +  0,43 . —----- + 0
H  max

C* fu r F lu fss tah

R min.

a =  0,83 +  0,64. — -------+  0
I X  i

f  R min, \ ̂

,’08' ( T “ )
iedeisen

/  B ,„i„. \ 2

’'10- (icr)
ta h 1

f  R  miii. \i>

'-25- ta r )
Um den Einllussen zufalliger Materialfehler und 

ausnahmsweiser Ueberlastungen Rechnung zu tragen, 
ist dabei von Tetmajer 3,5 fache Sicherheit fur samml- 
liclie Spannungszustande, welchen ein Gonstructions- 
element ausgesetzt sein kann, angenommen worden. 
In der willkurlichen Annahme dieses, einen sehr ein- 
flufsreichen Bestandtheil der Formel bildenden Sicher- 
heitseoeflicienten liegt eine Schwache derselben, 
welche sie m it allen alteren Formeln theilt und hier 

wie dort der Theorie ein Schnippchen schlagt.
Den Schlufs der T e tin a je  r schen Mittheilung 

bildet die nachstehend abgedruckte Zusammenstelluug, 
welche eine Uebersicht uber die auf dem Boden der 
W ó b l e r s c h e n  Yersuche von yerschiedenen Schnft- 
stellern zur Anwendung etnpfolilenen Festigkeitscoefli- 
cienten giebt und gleichzeitig zur Yergleicliung nut 
denen nach der Tetniajerschcn Formel dienen soli.

^ min-.__-1,00-0,75-0.50-0,25 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

OerUrt . . 0,36 0,41 0,47 0,51 0,64 0,79 1,00 1,27 1,00
Unnk.rd . 0,40 0,46 0,53 0,64 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20
11511* _  L  _  -  0.G4 0,72 0,85 1,01 1,09

WtTftttcli . 0,35 0,44 0,53 0,61 0,70 0,79 0,88 0,96 1,0|

Schater . . 0,33 0,38 0,43 0.52 0,60 0,79 1,09 -
Winkler . . 0.41 0,44 0,48 0,53 0,59 0,69 0,83 1,04 1,40
ff. Hitler . 0,40 0,44 0,48 0,53 0,60 0,69 0,80 0,96 1,20

»Stahl und Eisen* 1836, Seite i97.
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Pormel A liefert fiłr Schweifsschmiedeisen:
0,33 0,38 0,45 0,52 0,00 0,69 0,79 0,90 1,03 

wahrend Pormel B fiir Flufsscłimiedeisen:
0,37 0,45 0.53 0,62 0,70 0,83 0,96 1,10 1,23 

und Formel C fiir Flufsstahl:
0,44 0,49 0,57 0,69 0,83 1,01 1,22 1,45 1,72

liefert.

Gesclnrelfste Pfiinnen von llalbkngelfonn.

Den Mitgliedern der British Association, welche 
bei dera letzten Meeting dieser Gesellschaft die 
Werke von Thomas Pigott & Go. in Spring Hill. 
Birmingham, besuchlen, war namentlich von Interesse, 
der Herstellung voh grofsen schweifseisernen halb- 
kugelfSrmigen Pfannen, wie sie z. B. in Zuckerfabriken, 
zur Darstellung des Salpeters u. s. w. gebraucht 
werden, beizuwohnen.

Die gewOhnliche Methode, solche Pfuimcn herzu- 
stellen, bestetit darin, dafs man aus den gewalzten 
1’latten dreieckige StOcke aussehneidet, dieselben auf 
die richtige Form biegt und alsdnnn durch versenkte 
Yernietung aneinander fOgt. Eine nicht leiclit zu 
uherwindende Schwierigkeit bei dem Vernielen be- 
steht darin, eine glatte Oberftiiche zu erhalten und 
ist deshałb die Firma Piggot and Co. dazu uberge- 
gangen, die Kugelabschnitte aneinanderzuschwcifsen. 
Die Sehweifsung ertolgt mittels Gas. Durch einen 
Roots Blower wird gleichzeitig Gas und Luft ange- 
saugt, und die so erhaltene explodirbare Mischung 
in eiue Rohrleitung geprefst, dereń verschiedene Ab- 
zweigungen zu den Brennern fflhren, welche die 
SchweifsOfen bilden. Die RGhren fur letztere sind 
etwa 1,20 m ilber dem Boden endigend aufgehangt, 
so dafs die Arbeit beąuem zur Hand steht. Die 
Oeflnung der Brenner zeigt nacli unten, so dafs die 
Mischung von Gas und Luft wider einen unten sich 
betindlichen Klumpen aus feuerfestem Thon stiifst. 
Dicht vor dem Zwischenraum zwischen ROhrenenden 
und Thonklumpen ist ein Ambofs angebracht, der 
auf seiner Stirnflache ein Horn aufnehmen kann, 
das der zu verrichtenden Arbeit entsprechend ge- 
formt ist. Wenn inan z. B. eine halbkugelformige 
Pfanne schweifsen mufs, so mufs das Horn der 
Innenfliidie derselben sich genau anschmiegen. Ueber 
dem Ambofs befindet sieli ein Dampfhauimer, welcher 
die Sehweifsung vollzieht. Die zu schweifsenden 
Kanten werden in richtiger Breite ubereinander ge- 
legt und alsdaun die Segmente der Pfanne durch ein 
oder zweiBolzen zusammengehalten, dann wird die der- 
artig roli zusammengesetzte Pfanne durch ein doppel- 
tes Paar Klauen erfafst und zwischen ROhrenenden 
und Thonklumpen gebracht. Nachdem die Bleeh- 
kanten unter der Einwirkung des Luftgasgemisches 
Schweifshitze erhalten haben, werden sie auf den 
dicht nebenan stehenden Ambofs geschoben und dort 
aneinandergeschweifst.

Bei Herstellung der Mischung von Luft und Gas 
mufs durch die richtige Einstellung der beiden Saug- 
ventile darauf aeht gegeben werden, dafs die Mischung 
einen Ueberschufs an Gas erhalt, datnit wahrend der 
Hitze eine Oxydation der Metalloherflache nicht statt- 
finden kann.

Die Firma Piggott sagt aus, dafs sie nach diesem 
Verfahren die schwierigsten Schweifsungen ohne An
wendung eines Flufsniittels in vollendeter Weise aus- 
gefflhrt liabe.

Die ROhrenleitung, welche ein Gemisch von Gas 
und Luft enthiłlt und dereń AusstrSmungsóffnungen 
in directer Verbindung mit Feuer stehen. bot natQr- 
jich sehr leiclit Yeranlassung zu einer Explosion 
innerbalb des ROhrennetzes. Frflher gehórten Explo- 
sionen daselbst denn auch zu den nicht unseltenen 
Dingen. Seitdem inan aber darauf aehtet, dafs die

Fortleitungsgeschwindigkeit in den RiShren stets eine 
gewisse ist, ferner in die Rohren in passenden 
Zwischenrfiumen Lfleher eingeschnilten und die- 
selben mit Kautschukplatten bedeckt hat, ist keine 
gefUhrliche Explosion mehr eingetreten. Die KanL- 
schukplatten genilgen vollkomuien, um dem durch den 
Blower yerursachten Druck zu widerstehen, und wir- 
ken im Falle einer Explosion ais ehenso viele 
Sicherheitsventile. Wenn man den Betrieb ab- 
stellen w ill, so geschieht dies durch Schliefsen der 
Gaszuffdirung, wahrend man den Blower noch laufen 
litfst; es kommt dann nur noch Luft durch dic> 
Rohren und das Feuer erlischt von selbst.

(Kach » Kugineering«).

Thomas - Gilchrist - Proccfs.

Wie uns vom Miterflnder Gilchrist mitgethęilt 
wird, lietrug die Gesammterzeugung von Flufssehinied- 
eisen und Flufsstahl aus phosphorhaUigem Roheisen 
vom 1. November 1885 bis 31. October 1886 1 334 649 t, 
eine Ziffer, welche eine Zunahme um 374207 t gegen- 
flber demselben Zeitraum des Vorjahres aufwoist.

Es ist hemerkenswerth, dafs von dieser Production 
nicht weniger ais 942120 t Flufssehmiedeisen mit 
unter 0,17 % Kolilonstoff war.

Auf die Yerschiedenen Lander yertheilt sich die 
Erzeugung folgendermafsen (Tonnen zu 1000 kg):

1 8

vom 1. Oc 
bis 30. S

IlłSgC-

sammt

Tonnen

8 5

tob. 1884 
ept. 1885

IHervon 
m. wónlg. 
al3 0,18°/o 
Kohlen- 

stoff

1 8 8

vom 1. Nov 
bis 31. Oct

Insgo-

saiumt

Tonnen

6
2 mb. 1885 
aber 1880

Hiervon 
m. wenijy. 
als0,18°/o 
Kohlen- 

stoff

England....................
Deutschland, Luxem- 
burg u. Oesterreich 

Frankreich . . . .  
Belgien u. and. Land.

148 038

627 394 
132 672 
52 338

71946

431 660 
63 387 
42 792

262 601

898 001 
124 674 
49 373

164 498

661 949 
78 375 
37 299

Insgesamint 960 442|609 785 1 334 649 942 121

Die bei den 1334 649 t Flufseisen gefallene Schlacke 
mit etwa 30 bis 35 % phosphorsaurem Kalk giebt 
Gilchrist auf 400304 t an.

Jfener Kalkofen.

In der Kalkbrennerei von Gleitz & Mundorf in 
Neunkirchen, Reg.-Bz. Trier, ist seit Juni dieses Jahres 
ein Ofen nach dera Dietzschschen System (1). Ii.-P. 
Nr. 23919) im Betriebe, uber den uns nachstehende 
Mittheilungen zugehen.

Der Ofen ist hervorgegangen aus der Gonstruction 
der (iblichen Schachtfifen dadurch, dafs der obere 
Theil desselben seitlich Yerschoben ist und die Bruch- 
stellen durch eine sehiefe Ebene Ii miteinander ver- 
bunden sind.

Der obere Schachl A dient zum Einfullen des zu 
brennenden Rohmaterials und zum Vorwarmen des
selben durch die abziehenden Gase; der Kanał I i Yer- 
bindet den Yorwarmer mit dem Brennraum C, welcher 
direct sich in den Kuhlraum D  verlangert Bei E  
sind Thiiren angebracht, um das Brennmaterial ein- 
streuen zu konnen, bei G, um das Feuer zu beobachten 
und den Gang des Ofens zu fiberwachen.

Der Gang des Ofens ist folgender. I) und C 
werden wie ein gewdhnlicher Trichterofen scliicht- 
weise mit Kohlen und Materiał besetzt, A wird nur 
mit Kalk gefiillt.
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Sobald das Feuer bis B durchgebraunl ist, wird 
durch herausziehen von Materiał bei Ii in C Raurn 
geschafft; man setzt nun durch E  Urcnnmaterial zu 
und scbafTt mit Sehaufeln oder Kriicken das Materiał 
aus A nach C. Der Procels wiederholt silli ailo
1 bis 2 Stunden.

Ais Vortheile des Ofens gegenuber den sonst in 
Neunkirchen angewandten TrichterOfen haben sich 
ergeben:

1) vollstandige Ausnutzung des Brennmaterials.
Ein bei I i angebrachter Schieber gestattet eine

sehr genaue Luftregulirung, so dafs die Gase mit selten 
mehr ais 5 % an Sauerstoff entweichen. Die Luft 
zur Verbrennung mufs durch I i eintreten, warmt sich 
an dem gargebrannten Materiale vor, und kommt so 
zu der gluhenden Kobie. Die Rauchgase ziehen dann 
durch die in A befindlichen gluhenden Steine, ver- 
brennen da yollstandig und warmen das Materiał so 
vor, dafs sie mit einer sehr geringen Temperatur 
entweichen.

2) Schnelles Garbrennen. Da die in hochster 
Hitze befindlichen Kalksteine von fast reiner atmo- 
sphSrischer Luft umgeben sind, geht die Dissociation 
schnell-yon^statten.

3) Wenig Stauhkalk. Der Druck der ungebrannten 
steine ist durch B  von den gebrannten abgenommen. 
Beim Ziehen findet deshalb viel weniger ein Zer- 
reiben und Zerstofsen statt.

4) Leichte, beąueme und viel gesundere Be- 
dienung. Der Kalk wird langsam, ohne Staub aufzu- 
wirbeln, und kalt gezogen.

Dort gewonnene Betriebsresultate sind:
Der Ofen liefert in 24 Stunden 20 000 kg ge

brannten Kalk, welcher theils ais Baukalk, theils in 
dem Stahlwerk der HH. G eb r u de r  S t u m m  ais 
Zusehlag Verwendung findet.

Die Anlagekosten betragen 6400 Mark. An Brenu- 
material sind pro 100 kg gebrannten Kalks 16 kg fein- 
kiirniger Saarkohle erforderlieh (Grube Piittlingen, 
III. Sorte),

Aufser zum Brennen von Kalk ist der Dietzschśche 
Etagenofen schon yielfach zum Brennen ybn Portland- 
Gmnent im Gebrauch; er hal zu diesem Zweck durch 
seine ausgiebige Ausnutzung des Brennmaterials, hillige 
Anlagekosten und einfache Bedienung rasch Eingang 
gefunden.

Yerraliren zur Yerarbeitung der Tliomasschlacko,

Gleich nachdem die ersten Dilngungsversuche mil 
rober Thomasschlacke zufriedcnstellend ausgofallen 
waren, liels ich die LSslichmachung der Phosphor- 
siiure, Air welche ich ein Verfahren ausgearbeitet 
hatte, fallen. Es handelt sich heute darum, ein sol- 
ches zu finden, welches die Mahlung der Schlacke 
umgeht. Zu diesem Zwecke schlage ich vor, die 
llussige Schlacke mit einem, unter einem Drucke von
2 bis 4 Atm. frei werdenden Dampfstrahle wahrend 
des Ablassens der Schlacke aus dem Gonverter zu 
behandeln. Die Ausfuhrung des Verfahrensistmithin mit 
jenem der Herstellung von Schlackenwolle identisch.

dient z. B. dazu eine mit einem Ventil Yersehene 
Dampfleitung, welclie unter der Stelle ausmOndet, wo 
die Ausllufsoffnung des Conyerters sich befindet. wenn 
derselbe zum Abstich gekippt ist. Sie wird von den 
Dampfkesseln des Stahlwerks gespeist. Der Dampf* 
Strahl mufs horizontal austreten, und zwar zu einer 
Seite hin, wo Raum und Beąueinlichkeit des Betrie- 
bes es gestatten.

Ist der Entphosphorungsprocefs in der Birne be- 
endet, dann wird das Yentil der Dampfleitung geuff- 
nel, die Birne umgekippt und die tlussige Schlacke 
fliefst gerade yor der Mundung der Leitung in den 
ausstromenden Dampfstrahl, welcher dieselbe Einwir- 
kung darauf hervorbringt, wie bei der Herstellung von 
Schlackenwolle. Da die Thomasschlacke jedoch stels 
viel uberschussigen Kalk enthult, so resultirt hierbei 
keine Schlackenwolle, sondern hochstens ein fa- 
seriges Schlackenmehl, welches zu Dfingungszwecken 
keiner weiteren Zerkleinerung mehr bedarf.

Arbeitet ein Stahlwerk infolge eines Zuschlages 
von Flulsspath oder Alkalisalzen mit einer leicht- 
fliissigen Schlacke, so kann man die Schlacke aus dem 
Gonverter in einen Wagen abstechen und die Yer- 
arbeitung derselben durch Dampf aufserhalb des Stahl- 
werkes yornehmen. GewShnliche Thomasschlacke er- 
laubt diese Manipulation wohl schwerlich, da sie zu 
strengflussig ist.

Durch die chemische EinwirkUng des Wasser- 
dampfes auf die gldhende Schlacke werden die me- 
tallischen Granalien oxvdirt. Desgleichen wird der 
Schwefelgehalt der Schlacke theilweise eliminirt infolge 
der Reaction : CaS +- H2O =  CaO + HsS.

Ich glaube, dafs nach diesem Verfahren die 
Thomasschlacke sehr gunstig yerarbeitet werden kann, 
da die Kosten desselben kaum in Betracht zu ziehen 
sind. (L. Błam in  der Chemiker-Zty.)

Thomasphosphnt - Mehl.

„Ber ich te uber die Wirkungen des Thomasphos- 
phatmehles in der 188tier Ernteu ist der Titet einer 
kleinen Broschure, welche die bekannte, sich mit dem 
Yertriebe von Thomasschlacke fur landwirthschaftliche 
Zwecke befassende Firma H. & E. Albert 111 
Biebrich a. Rh. versendet. Dieselbe fOgt den von 
uns an yerschiedenen Stellen dieser Zeilschrift mit- 
gelheillen gunstigen Berichteu uber den Werth der 
Thomasschlacke ais Dungemittel noch eine Reihe 
weiterer Gulachten zu, die aus den yerschiedensten 
Gegenden unseres Yaterlandes stammen, aber in der 
gunstigen Beurtheilung des Thomasphosphatmeldes 
ubereinstimmen. Ais von besonderem Interesse fflr
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iten Techniker wollen wir die Mittheiiung aus der 
Schrift hervorheben, dafs von'dem von H. &E. Albert 
IiergestelHen Mehlc durchschnittlich 95% durch '/■*-mm- 
Siebe fallen und hiervon wieder 80 % stauhartig 
1 u  - mm -Siebe passiren. Dor gąrantirte Phosphor- 
siiuregehalt ist 16 bis 18 oder 18 bis 20%.

Unfall an den Hochofen In Landore.

Ein ernstlicher Unfali cręignele sieli ani I I .  De- 
ceinber auf den Hoehofenwerkcn der Swansea Blasl 
Furnace Company s Works in Landore. Die Gesell- 
schaft besitzt z.wei Hochofen vóii 16,45 und 20 m 
Hohe, von denen zur Zeit des Unfallcs nur der 
grofsere im Betrieb war. Derselbe erhfilt seinen 
warmęn Wind aus vier Gowperschen Apparaten D, 
von denen drei in einer Linie in Zivi||henraunięn von
4,5 m aufgestellt sind. Die Hochofen liegen unmittol- 
liar am Fufse einer naturlichen Anhóhe, so dafs die 
Beschickung des kleinen Hochofens umnittelbar von 
dcrselben aus erfolgen kann, wahrend fur den gr5- 
fseren Hochofen ein kurzer Dampfaufzug yorhanden 
ist. Die Hauptwimlleitung A , welche 1,5 m Durcb-

Nouc Fabrication alter Werkzeuge.

Bei solchen alltaglichen Gebrauchsgegenslamlen, 
wio sie ?. B. die S c h a u f e l  und K e i l h a u e  sind, 
sollte man eigenllich denken, dafs die aulserste Greiiże 
der Verbesserungsfiihigkeit liingst erreiębt ware. Dals 
dies aber doch nocli nicht der Fali ist, soli tlie nach- 
stehende Anfuhrung einer neuen aus Stahl gegosscnen 
Schaufel und einer ebenfalls neuen Keilhaue beweisen. 
Selbstrederid kann es sich nicht darum handeln, tve- 
sentliche Abiinderungen der ublichen Formen zu 
schaffen, die Vcrbesserungen konnen sich naturgeiniifs 
vielmehr nur auf Construction und Malerialqualitil.t 
beziehen.

Die neue Schaufel verdanken wir der »Yankee 
ingenuity*. Hnssey, Binns & Go. in Pittsburg, Pa. 
stellen Schaufeln dadurch ber, dafs sie aus Tiegel- 
gulsstahl Blockchen von der in Fig. 1 angegebenen 
Gestalt giefsen. Die Cufsforni ist mit einem Kern

•messer besitzt, lauft langs des oberen Randes der 
AnhOhe. Dieselbe ist durch eine Fntlermauer B, 
welche unten eine Dicke von 2,23 m und oben eine 
solehe von 1,20 m hat, eingedammt gewesen.

An dem oben genannten Tage sturzte die Futter- 
mauer ohne rorherige Anzeichen plot/lich in ihrer 
ganzen Lange von uber 70 m und der Halfte ihrer 
Hdhe, welche insgesammt 16,45 m betrug, ein, den 
39,62 m hohetl Kamin C mit sich reifsend und den klei- 
neren Ofen ganzjich zerstOrend. Ein Theit der Mauer 
wurde durch die drei nebeneinanderstehenden Ców- 
per-Apparate anfgehalten, wodurch der Unfall weniger 
sehlimm JTOrde. Menschenleben sind nicht zu be- 
klagen gewesen. Ueber die Ursache des Zusammen- 
sturzes ist man sich nicht ganz klar, man schiebl 
dieselbe auf. den starken Regen und die heftigen 
Sturme, welche in den letzten Tagen getost haben, 
and ferner auf die Erschulterung, welche in ,der Nahe 
der Mauer durch Dynamitsprengungen hervorgerufen 
worden waren. (Die Abmessungen der Mauer durften 
auch zu knapp gewesen sein.) (Aus - rudustriw .)

Fig. i.

yersehen, der das Loch fur die Diille bildet. Das 
Blockchen wird zuerst auf die in Fig. 2 dargestellte 
Form heruntergewalzt, welche zwar die ganze Breite, 
aber nur ungeńlir die halbe Lange und die doppelte 
Dicke der Schaufel besitzt. Auf einem Paar excen-

Fig. S. Fig. 4.

trischer Walzen wird alsdann die in Fig. 3 angegebene 
Form hergestellt, welche eine Schaufel ergiebt. die, 
wie der Langsschnitt Fig. 4 zeigt, in der Mitte doppelte 
Starko besitzt und nach den Randern hin abgellaeht 
ist, und die somit viel stiirker und zweckmafsiger ais 
eine gewohnliche aus Blech geprefste Schaufel ist.

Turner, Naylor & Marples, Nor
thern Tool Works in Sheffield ha
ben die Befestigung desStielsan der 
gewOhnliehen Keilhaue {oder Spitz- 
hammer) dadurch zu einer, wie es 
scheint, erheblich solideren ge
mach), dafs die AuftagefUiche fiir 
das YerbindungsstOck mit der Diille 
auf dem Kopfe der Haue V-fOr- 
mig gestaltet ist. Abgesehen von 
dem Yortheil der solideren Be- 
festigung hat man noch den wei
teren, dafs man mit leiehler Muhe 
Auswechslungen vornehmen und 
sowohl Kopfstiicke anderer GrSfse 
ais auch anderer Form aufsetzen 
kann.
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Neue Stalilwerke in Leeds.

OfTenbar um einem lang und allgemein gefflhllcn 
Bediirfnisse abzuhelfen, wird in Leeds ein neues Stahl
werk gebaut. Die Aireside Hematite Iron Company, 
welche bisher sich damit bęgniigte, in drei grofsen 
Hochofen von 2000 t wiichenUicher Lcistungsfahigkeit 
Holieisen herzustellen, hal sich in die Aireside Steel 
and Iron Company Lim. umgewandelt und ist gegen- 
wiirtig damit beschaftigt, ein Stahlwerk zu bauen. 
Dasselbe soli zwei 10-t-Converter erhalten, welche 
auch fur basischen Betrieb eingerichtet werden, wenn- 
gleich auch vorlaulig beabsichtigl ist, nur nach dem 
sauren Yerfahren zu arbeiten. Aufserdem soli das 
Werk noch mit zwei oder drei 15-t-SiemensOfen ver- 
selien werden. Die Durchweichnngsgruben sind fur die 
Aufnahme von 15 Tonnen BlOcken eingerichtet. Das 
Werk, welclies einen Kostenaufwand ron 1C00000-//' 
erfordert, soli iin Fruhjahr 1887 in vollen Betrieb 
kommen. __________

Neu-Anlagcn auf Borsigwerk,

Auf Borsigwerk in Oberschlesien ist soeben eine 
neue Walzenstrafse fur Grobbleche fertig montirt wor
den, welche mil Walzen von 3,5 m Ballenlange aus- 
geriistet ist. Da derselben vier schwere Dampfbiim- 
mer und Schweilsofen von entsprechender Crofse bei- 
gegeben sind, so ist man daselbst jetzt imstande, 
Bleche aus Schweifseisen im Fertig-Gewicht bis zu 
7000 kg herzustellen. Auf dem Walzwerk kónnen 
Platten bis zu einer Mindests tarkę von 5 mm bei
2,3 m Breite und 9 m Lange und rundę Scheiben 
bei einer Starkę von 20 mm aufwarts bis zu einem 
Durchinesser von 3,4 m hergestellt werden. Das 
Werk kann vermfige seiner starken Presse gebortelte 
Kesselbóden bis zu 3 m Durchmesser herstellen. Zum 
Ausgluhen der Platten ist ein Gluliofcu von 3,5 m 
lichter Herdbreite boi 12 m lichter Herdlange neu 
angelegt worden.

Das schwerste Gewicht, welclies das Werk zur 
Zeit an Platten aus Martin-Flufseisen herstellen kann, 
ist 2500 kg. Es ist aber ein neuer Flammofen von 
15 t Fassung im Bau begriffen, und wird das Werk 
nach dessen Yollendung, welche etwa in einem hal- 
ben Jahre zu erwarten ist, Platten von Flufseisen 
ebenfalls biś zum Gewichte von 7000 kg liefern konnen.

Ueber die Aussłclitcn fiir HUtteningenienrc in 
den Yerein. Staaten

entriehmen wir aus einem uns zugegangenen Privat- 
briefe das Folgende:

Fur einen europaischen Hutteningenieur ist es gar 
nicht so leicht, in den Yerein. Staaten eine Stelle zu 
finden, wie man vielleicht druhen geneigl ist anzu- 
nebmen. Hier in Amerika ist es Sitte, dafs alle 
,zablende“ Stellungen miljungen eingeborenen Leuten 
beselzt werden, welche von unten angefangen haben. 
Die SOhne unserer Industriellen arbeiten eiue Weile 
praktisch auf dem Werke, besuchen eine Schule, gehen 
dann ais Yolontare oder gegen geringe Yergutung auf 
cm grSfseres Werk oder in den Betrieb einer Eisen- 
balin und arbeiten sich dort YorwSrts, so gut es gelit, 
nut oder oline Befiirwortung je nach Umstanden. In 
den Betrieben der grSfseren Eisenbabnverwaltungen 
nnden sich ubcrall eine ganze Keihc solcher jungen 
Leute, die alle holie Bahnbeamte werden — wollen, oft 
aber schon heirathsfahig sind und noch nicht weiter 
ais bis in den Zeichensaal gekommen sind, bei einem 
Lehalt, welclies gerade zur Bezablung des Kostgeldes 
ausreicht. Und da der Militarstand nur sehr wenige 
Leute Yerlangt und der Handels-, Advokaten- und 
Aerztestand anfangt uberfullt zu werden, so wenden 
fcIch immer mehr jungę Leute dem lechnischen Fache 
J,11' wie dies aus den Ausweisen der technischen 
'-cliulen bervorgeht. welche eine jahrlich wachsende

Anzahl ausgebildcter ZOglinge entlassen. Fiir den 
deutschen eingcwamlerten Techniker ist es um so 
schwieriger, eine Stelle zu finden, seildem seit den 
jiingslen Putschen in Chicago der Durchschnitts- 
Amerikaner glaubt, dafs jeder Deutsche ein Anar- 
chist sei. ---- -----

Elsenzoll in den Yerein. Staaten.

Die sich mit der Einfuhr von Eisenerz beschaf- 
ligenden Handler sind bei dem Senate in Washington 
yorstellig geworden, bei der Bemessung des Eingangs- 
Zolles auf Eisenerz, welcher 75 cents pro Tonne be- 
tragt, den Wassergehalt der Erze in Abzug zu bringen. 
Sie stutzen sich darauf, dafs der Arikauf der Erze 
auf Grund des Eisengehaltes von Proben gescbiehl, 
nachdem dieselben bei einer Temperatur von 100° C. 
gelrocknet waren. Die American Iron and Steel 
Association, welche bekanntlich die Interessen der 
amerikanischen Eisenliutlen- und Grubenbesitzer ver- 
tritt, hat ein ausfubrliches Gegengutachlen erlassen 
und ist der Ausgang der Angelegenheit vorliiufig noch 
ungewifs.

Kanonen- und Panzerfabrication In den Ycr- 
einigten Staaten yon Nordiiinerika.

Ein Yon dem Secretar der Kriegsmarine der V. St. 
an alle Stahlfabricanten dieses Landes und nur an 
diese gericliteter Aufruf, welchen wir in amerikanischen 
Bliiltern finden, beweist, dafs die Yereiniglen Staaten 
ihr Vorhaben, sich in bezug auf Lieferung von Kanonen 
und Panzerplatten vom Auslande unabhiingig zu 
machen, nunmehr ver\virklichen wollen.

In besagtem Aufruf wird die Yergebung Yon 
1330 t Stahl fiir Kanonenrohre ausgeschrieben, von 
denen etwa 333 t, fiir 152-mm-, 71 t fiir 203-mm- und 
926 t fur 254 bis 305-mm-Geschutze sein sollen. Das 
schwerste Stuck darunter wiegt etwa 12'jj t im vor- 
gedrehten Zustande. Ais Lieferungszeit fiir dieschweren 
Śtucke sind 2‘/* Jahre in Aussicht genommen. Feiner 
werden 4570 t Stahlpanzerplatlen Yerschiedener Di- 
mensionen bis zu 305 mm Dicke aus bestem Materiał, 
nach bester Fabricalionsmethode und in fertig her- 
gerichtetem Zustande Yerlangt.

Prelsbewegnng auf dem ainerikanisehen Bergwerks- 
und ZIHtten ■ Actien - Markt.

Wenn die gegenwartige Bewegung auf dem 
deutschen Bergwerks- und Hutten-Actien-Markt bei 
dem biederen Sacbverstandigen ein leises Kopfschutteln 
Yeranlafst, so mufste, wenn die Grofse der Wirkung 
der Starkę der Veranlassung fol^te, sein ganzer KOrper 
einem auf dem Kopfe slehenden Pendel gleichen. 
wenn er die Ereignisse verfolgt, welche sich in lelzlei 
Zeit auf einigen amerikanischen EisenbSrsen vollzogen 
haben. Zur Illustrirung derselben theilen wir nach- 
stehend die Uebersetzung eines Telegramms mit, 
welches durchaus ernslhafte New-Yorker Handelsbliitter 
zu Beginn des verflossenen Decembers aus Nashville 
(Tennessee) Yeroffentlichten :

Die Bildung von Yielen Unternehmungen mit 
Grundkapitalien Yon Millionen auf Millionen zur Aus- 
beutung der Kohlen- und Eisenscliatze in Tennessee 
und Alabama in Yerbindung mit der Thatsache, dals 
von ihren ursprunglichen Besitzern plotzlich nngeheure 
Yermagen herausgezogen wurden, hat im ganzen 
Suden, namentlich aber in den Kohlen und Eisen 
fiihrenden Staaten selbst ungemeine Aufregung her- 
Yorgerufen. Das Bcsitzthum ist reifsend im Werth 
gesliegen. Grofse Striche Landes sind in  der letzten 
Zeit ge- und verkauft worden, und Unterhandlungen 
fur weitere grofse Kohlen- und Eisenmuthungen sind 
im Gang. Aus dem Osten fliefst ein Geldstrom nach 
Tennessee und Alabama und vermogende Leute aus 
letzteren Staaten befinden sich jetzt in New-York, um
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mit dortigen Banken weiteie Yerbindungen zur Aus- 
fuhrung neuer Unternehinungen anzukntipfen. Die 
Speculation in den sódlichcn Staaten ist in den letzteu 
Tagen ganz erheblich gewesen, und da die meisten 
Antheilscheine bis jetzt einen guten Erfolg aufzuweisen 
hatten, so ist die Bewcgung bis zur fleberhaften Er- 
regung gestiegen.

Hierfur ein paar Beispiele:
Tennessee Coal and Iron stock, welche im ver- 

ilossencn Fruhjahr zu 20 angeboten wurden, waren 
lieute bei Beginu der BOrse zu 103 und bei Schlufs 
zu 113 notirl. Sheffield, das im Sonnner zu 30 keine 
Kaufer fand. gilt heute zu 250. South Pittsburg 
ging von 20 auf 78 in die Hohe.

Dr. Werner Siemens.

Die Adresse. welche Dr. W e rn e r  S ie mens  an 
seinem 70. Geburtstage von dem Arbeiterpersonal der 
Firma S iemens  & Hals ko in Berlin gewidmet 
wurde, trug den folgenden Wottlaut:

„łhrem boben Chef — dem Gebeimen Regierungs- 
r.itho — Herrn Dr. Werner Siemens — zu seinem 
70. Geburtstage — am 13. Dcceiuber 1886 — in Yer- 
chrung gewidmet — von den Arbeitern der Firma 
Siemens & Halske — Berlin und Charlottenburg. — 
Hochgeehrter Herr Principal! — Heute, wo Sie auf 
70 Jahre eines thatenreichen Lebens zuruckblicken,
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wo die Hohen und HOchsten Beborden in Anerkennung 
Ihrer Yerdienste um das allgemeine Wohl ihre Gra- 
tulationen mit denen so vieler Ihnen nahestehenden 
Personen vereinigen, gestatten Sie auch uns, Ihnen 
unsere dankbaren Gluckwunsche in einigen schliohten 
Worten darzuhringen. — Móge es Ihnen verg0nnt sein, 
noch recht viele Jahre in bester Gesundheit zu leben, 
getragen von der Liebe Ihrer AngehOrigen, hoehge- 
achtet von Ihren Mitburgern, zum Vortheil fiir Kunst 
und Wissenschaft und insbesondere zum Segen fiir 
uns und das Institut, dessen Weltruf Sie begriindet 
haben und dessen Arbeiter zu sein uns mit grofstem 
Stolze erfiillt.“

Mngneslt.Yorkommen.

Aus der Walrandschen Abhandlung „die Ent- 
pbosphorung im Flammofen auf Magnesiaboden“, 
iiber welche wir in Yoriger NummerS. 780 bcrichleten, 
ist ein Irrthum, betreffend das Yorkominen von 
Magnesit bei Frankenstein, in unser Referat iiberge- 
gangen, indem es dort heifst, dafs dieser Ort im 
KOnigreich Sachsen gelegen sei. Es ist dies nicht 
richtig, da bei dem in Sachsen gelegenen Franken
stein kein Magnesit vorkommt, yielmehr der in 
Sch lesi en gelegene Ort Frankenstein dafur zu er- 
setzen ist.

Ueber die Yortriige zu (len Yersaimnlungen des Yereins deutscher Eiseiihiittenleute
gingen der Redaction von einem Mitgliede des Yereins i 
deutscher Eiscnhiiltenteute und geschatzlen Mitarbeiter | 
die nachslehenden Bemerknngen zu:

r I)er Y e r e i n  deutscher  E i s e n hu t t e n l e u t e  | 
darf auf seine Entwicklung wohl mit Befriedigung 
zuriickblicken, denn das yorgesteckte Ziel der Bildung 
eines, fur dic Yertretung der deulsehen Eisenindustrie 
auf technischem Gebiete geeigneten Organs ist erreicht 
und von dem rustigen Fortschreilen des Aushaues 
desselben nach innen und aufseti geben die Gescbafts- 
bericlite, die rege Theilnahme an den GeneraWer- 
sammlutigen die Mitgliederliste und die Erfolge der 
Zeitschrift ein beredtes Zeugnifs.

„DieBetheiligung der Mitglieder an der allgemeinen 
Yeieinsthiitigkeit ist insofern in erfreulicher Weise in 
der Zunahme begriffen. ais sich dieselbe mit Yor- 
liebe an die Zeitschrift „Stahl und Eisen" wenden, 
wenn es gilt eine einschlagige Frage zu behar.deln. 
Es giebt indessen noch mehrere Wege, durch welche 
ein solcher Yerein von seinem Yorhandensein der 
Aufsenwelt nicht nur Kenntnifs geben kann, sonderu 
die auch nicht vernachlufsigt werden diirfen, wenn 
derselbe seiner Aufgabe in vollem Mafse-iiachkommen 
will. Ueber diesen nebmen die Versanunlungen einen 
hervorragenden Hang ein, denn dieselben sind nicht 
nur zur Unterhaltung und FOrderung des liinęren 
Yereinslebens unenthehrlich, sie haben auch den be- 
sonderen Zweck, die Beziehtmgen zu den Freunden 
der Eisenindustrie zu beleben und derselben neue zu 
erwerben, sowie auch allen ferner stehenden Be- 
oltachtern Gelegenlieit zu einem Einblick in die Be- 
strebungen der Technik zu geben, durch welche diese 
au der FOrderung der Industrie Anlheil liimmt. Wer 
eine Stellung beatisprueht, mufs auch die Pfliehten 
dcrselben ilbernehmen. und je mehr eine Grolsiiidnstrie 
zu ersterem berechtigt isl, desto Yorsichliger mufs 
sie bei der Wahl der Ausstattung ihrer hauslichen 
Einricbtung sein, um den ehenbflrtigen MjtangehOrigln 
de? Gemeinwesens, das wir Staat nennen. eine wurdige 
Aufnahme im eigenen Heim bereiten zu konnen.

„Die Yersaimnlungen der Yereine sind die Em- 
pfangstage und die Yortriige dienen zur iiufseren 
Ausstattung, geben die Gelegenlieit zum Einblick in 
das innere Leben und bieten die geistie'c Nahrung und

den Stoff der Arbeit, nach dereń Erledigung erst 
„ g u t r u h e n “ ist. Ueber den Werth der Yorlrage 
sind ja bekanntlich die Ansichten yerschiedeu, es 
lafst sieli aber nicht leugnen, dafs sie żu den Yer- 
sammlungen ebenso nothwemlig sind, wie diese zur 
Unterhaltung und FOrderung der Yereinsthatigkeit 
unentbehrlich. Diese Betrachtung soli nun nicht etwa 
dazu dienen, uber einen Mangel an Stoff zu klagen, 
der sich bis jetzt besonders fuhlbąr geinacht hatte, 
es ist aber nicht zu leugnen, dafs es meistens he- 
sondereti Aufforderungen seitens des Yorstandes be- 
darf, um geeignetes Materiał zu. beschaffen und dafs 
eine mehr selbstthatige Aeufseruhg des Yereinslebens 
wiinschenswertherscheint, um dasselbe auch in Zukunft 
gesund und blOhend zu erhalten. Ein Yerein, dessen 
Thatigkeil im wesentlichen der FOrderung der Wis
senschaft gewddmet ist, soweit dieselbe im Diensle 
des praktischen Industrielebens steht, darf die Er
ledigung seiner geschiiftlichen Angelegenheiten der 
gewShlten Yerwaltung uberlassen, indem er sich da- 
durch die volle Freiheit filr das dem eigenllichen 
Zwecke dienende Wirken sichert, aber in den Aeufse- 
rungen des Letzteren mufsten die beiderseitigen Be- 
strebungen sich begegnen, wenn der Eindiuck ver- 
mieden werden soli, ilen ein fortdauerndes einseitiges 
Yorgehen der Fuhrung oder Mangel an Thatigkeil der 
Gę§ammtheit unzweifelhaft heryorrufen wurde.

„Eine etwaige Ansichl der Letzteren, dafs sie auch 
die BeschalTung des Materials zu den Vortrageu ganz 
der Ersteren uberlassen konne, wurde ein gefahrlicher 
Irrthum sein, der sich liald in gegenseitiger L'nzu- 
friedeulieit iiulsern wurde, denn die Mitgliedschaft 
eines Yereins kann dóch nur durch das Bewufstsein 
der Betheiligungen an den Arbeitcn Befriedigung ge- 
wahren. welche ar.dererseits das bestgeeignete Millel 
bietet.denFuhrerndiejeuigeAncrkennungauszudrOckeu, 
die a!s Sporn zu weiterer Anstrengung unbedingt 
erforderlieh ist.

„Diese Mitwirkuug besteht bekanntlich nicht nur 
darin, dals Jemand einen Stoff bearbeitet und den 
Yortrag selbst ubernimmt, sondern sie kann sich auf 
Yielfach yerscłiiedene Weise aufsern, z. 1! durch Be- 
zeiebnung einer Tagesfrage, durch Anwerbung ge- 
eigneter Krafte, und es darf dabei nicht ubersehen
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werden, dafs die sieli an einen Yortrag :inknQpfeiule 
Besprechung ineistens gunz besonders wichtiges Ma
teriał ergibt, dafs also eine Thatigkeit unter den Mit- 
ylindem, durch welche eine solche YOibereitet wird, 
ais sehr wQnschenswerth bezeichnet. werden naufs. 
Die in dieser Richtung seitens des Vorstandes und 
iler Gcschaflsfiihrung unlernommenen Bestrebungen 
sind bis jetzt stets von gutem Erfolge begleitet ge- 
wesen, aber es liegt in der Natur der Sache, dafs 
hierbei einzelne Krafte in besonderem Mafse lieran- 
gezogen werden, wahrend unzweifelhaft dereń noch 
viele Yorhanden sind, welche niangels einer persfin- 
lichen Aufforderung sich zurucklialten. Es ist hierbei 
ferner zu bcrflcksichtippii, dafs nicht nur grofse, die 
technische Weit erschótterndo Tagesfragen ais Stoff zu 
Mitlhoilungen geeignet sind, sondern sehr oft die ein- 
fache Behandlung eines Gegenstandes aus dem Be- 
triebe die Aufmerksamkeit in bohem Mafse zu erregen 
vermag. Auch darf hier ein Umstand nichL uner- 
wiilint bleiben, der bei einer Betrachtung iiber die 
Yortragsfrage schwer in die Wagschale fallt, dieser 
betrilTt namlich die Betheiligung der Mitglieder an 
den Yersammlungen im allgemeinen und im besonderen

an den einzelnen YortrSgeni Dafs namentlich Letztere 
eiue mfiglichst rege sein muls, wenn ein Verein seine 
Aufgabo in vollem Malse erfilllen soli, wird wohl eheti- 
sowenig bestritten werden konnen, ais dafs eine 
solche in beiden Fitfl.en um so mehr erfolgen wird, 
je mehr die Gesammtheit an den Yorbereitungen zu 
den Vortriigeu hetheiligt gewesen ist.

„Zur Ausfiihrung einer gediegener. Arbeit bedarf 
es ineistens einer langeren Zeit, und je mehr Krafte 
an einer solchen mitwirken, um so mehr Aussieht ist 
fiir eine vollkommene Leistung vorhanden, falls daber 
in irgend einem Kreise der Mitgliedschalt das Ver- 
langen vorliegt, einen Gegenstand zur Bespreching zu 
bringen, so ist es yortheilhaft, die Anregung hierzu 
so frflazeitig ais moglich zu geben, dainit seitens des 
Yorstandes die erforderlichen Schritte zur Yerfolgung 
derselben Yorgenommen werden kOnnen. Es bellarl' 
zweifellos nur dieses leisen Anstofses, um eine frische 
Bewegung zu einer mehr thatigen Betheiligung der Mit
glieder an den Yortragen hervorzurnfen, und werden alle 
daliin zielenden Beitrage zu weiterer Behandlung dieser 
Angelegenheit willkommen sein.

#

Marktbericht.

Dusseldorf, den 31. December.
Die in dem Marktbericht pr. November ausge- 

sprochenc Erwartung, dafs die eingetretene Besserung 
itn Eisen- und Stahlgeschaft sich befestigen und weitere 
Fortschritte machen werde, ist in Yollem Umfange 
eingetroffen. Die Aufwartsbewegung der Preise hat 
einen, fur die Werke sehr befriedigenden Yerlauf ge- 
nommen, und der Umstand, dafs auch in den anderen 
producirenden Landern die gleichen erfreulichen Er- 
scheinungen hervorgetreten sind, liefert den Beweis, 
dafs die ganze Bewcgung aus naturlichen Verhaltnissen 
hervorgegangen ist und demgemafs eine gesunde, 
Dauer versprechende Grundlage bat. Im allgemeinen 
erhalt die Lage ihre Kennzeichnung durch das eifrige 
Bemuhen der Kaufer, AbschlGsse und zwar auf mogliclist 
jange Zeit zu erlangen, und durch die geringe Neigung 
in den Kreisen der Producenten, diesen Bestrebungen 
entgegen zu komin en.

Der Ko l i i  en m a rk t  ist yerhaltnifsmafsig ruliig, 
da, abgesehen von Hausbrandkohle, die Abschlusse 
fOr den Winter gethatigt worden sind. Fiir K o k s -  

kohle und Koks hat ein nicht unerheblicher Preis- 
aufschlag stattgefunden, da das Kokssyndikat in der 
Neubildung begriffen ist, und der Zutritt der Privat- 
kokereien, welche sich fruher von der Yereinigung 
fern gehalten hatten, Dauer und erfolgreichere Wirk- 
samkeit yerspricht. Im Uebrigen sind die Preise un- 
verandert; doch ist anzunehmen, dafs die regeThatig- 
keit in der Eisen- und Stahlproduction auch den Kohlen- 
niarkt gunstig beeinflussen wird.

FQr Erze sind die Preise erheblich gestiegen und 
die Eigner sind bezuglich weiterer Abschlusse aufserst 
zuruckhaltend. Am geringsten ist der Aufschlag fur 
Somorrostro-Erze, da die Seefrachten wieder etwas 
nachgegeben haben.

Am starksten ist die Bewegung auf dem Roh- 
eis enm arkt-hervorgetreten. Dafs selbst bei einer 
geringen Besserung in der Lage der Walzwerke eine 
Preissteigerung fur Roheisen eintreten mufste, war 
leiclit Yorherzusehen; denn wir haben selbst mehr- 
fach auf die geringen Yorrathe hingewiesen, welche 
in der schlecbtesten Zeit nicht mehr ais die sieben- 
tagige Production der Hochofen betrugen. Gegen-

1.7

wartig sind die Yorrathe aufgearbeitet. Die Hochofen- 
werke in Rheinland und Westfalen und Luxemburg. 
wohl auch im Siegerlande, haben ihre Production fur 
das I. Ouartal 1887 ganzlich ausverkauft, und die Be
strebungen, Abschlusse fur dąs 2. Quartal zu erlangen, 
slofsen auf grofse Schwiergkeiten. Infolgedessen sind 
fur P u d d e l e i s e n  und namentlich fur Thomas- 
e isen  bedeutende Prcisaufschliige erzielt worden. 
Wahrend in den schlechtesten Zeiten zu 36 M  abge- 
schlossen wurde, ist jetzt unter 45 bis 47 J l  nicht 
anzukoinmen und hiihere Preise werden gefordert. 
Aehnlich ist die Lage fur G ie f s e r e i r o he i s e n ,  fiir 
welches ein derart lebhafter Begelir eingetreten ist, 
dafs die Production fur fflnf bis sechs Monate be
reits Yergebeu werden konnte. Die Vorrathe von 
Giefsereiroheisen an den Hochofen betrugen Ende 
November Nr. I =  10 831, Nr. II =  5600 und 
Nr. III =  4970 t, Ultimo November waren von den 
betreffenden Werken fest auf Lieferung abgeschlossen 
Nr. I =  51 525, Nr. II =  6917, Nr. III =  18 672 t.

Das Streben der Walzwerke, ih ren Bedarfau Roh
eisen zu decken, mag die Nachfrage wohl etwas grOfser 
haben erscheinen lassen, ais durch die Hi5he des Be 
darfs thatsachlich gerechtfertigt war; auf diesen Um
stand sind wohl auch einzelne ubertrieben hohe For- 
derungen zurOckzufuhren. Den Hochofenwerken ware 
etwas Mafsigung nicht nur im allgemeinen, sondern auch 
ganz besonders iu ilirem eigenen Interesse anzurathen. 
Es ist wohl anzunehmen, dafs die Vereinigungen in 
dieser Beziehung einen guten Einflufs ausuben werden. 
Zeiten, in denen die Preise sprungweise in die Hohe 
gehen, fuhren leicht zur Uebersturzung; es ware zu be- 
dauern, wenn die bisher so ruhige nnd gesunde Ent
wicklung durch unkluges Yorgehen gestSrt wurde.

In S t abe is en  ist die Nachfrage aufserordentlich 
grofs. Die von 19 Werken uns vorliegende Statistik 
ergiebt fur den Monat November folgendes Resultat:

Norember 
1886 1885

Production................................... 23 688 t 21 927 t
Yersand.......................................  25 216 t 19 022 t
Neu im Laufe des Monats ein- 

gegangene Bestellungen 40 267 t 19 652 t

10
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Die lebhafte Nachfrage hat eine bedcutende 
Preissteigerung herbeigefiilirt; in den schlechtesten 
Zeiten sind Yerkiinfe zu 85 J t  nicht gerade sol ten 
gewesen, wenn auch grofse Posten zu diesem Preise 
nicht abgeschlossen wurden; gegenwnrtig ist in 
Kheiuland und Westfalen unter einem Grundpreis 
von 100 ,M nichts zu haben. Au der Saar freilich 
soli noch zu 97 J t  abgcgcben werden. Immerhin 
betrśgt der Aufsclilag 12 bis 15 J t  pro Tonne, was 
fiir unsere grofsen Stabeisenwerke eine sehr wesent- 
liche Besserung der Yerhaltnisse bedeutet.

In K c s s e l b l e c h e n  sind die meisten Werke 
zwar stark beschaftigt, die Preise aber beginnen 
erst jetzt etwas der allgemeinen Bewegung zu fol- 
gen. Feinbleche freilich, in denen die betroffcnden 
Werke sehr stark arbeiten, haben bereits wescnt- 
lich hOhere Preise bedingcn konnen.

In S t a h l d r a h t  sind die Werke bei andauern- 
der reger, besonders von Amerika ausgehcndcr Nacli- 
frago sehr stark beschaftigt. Die Preise haben einen 
Aufschlag von 18 bis 20 J t  erfahren, denn wahrend 
Iriiher, freilich nur in einzelnen Fiillen, zu 90 J t  ab- 
gegeben wurde, werden jetzt mit Leichtigkcit 108 
bis 110 J t  bedungen.

Fur S c h i c n e n  und S c h w e l l e n  sind in dem 
letzten Monat so erhebliohe Ausschrcibungen vor- 
gckómmen, wie in einem so kurzeń Zeitraum wohl 
noch niemals zuvor: dabci hat sich fiir sofort zu 
liefernde Sehienen ein Preisaufschlagyon 10 bis 12 J t  
gegen den friiheren niedrigsten Preise ergeben; fur 
Sehienen, die erst in den folgenden Jahren lieferbar 
sind, haben entspreehende nicht unerhebliche Preis- 
zusehlage stattgcfuuden. Da(s die ausllimlische Con 
currenz bei den netteren Submissionen grofse Zu- 
rilckhaltung zeigt, ist wohl den besseren Verhaltmsscn 
zuzusehreiben, welche. anch dort fiir die Eisen- und 
Stahl-Industrie eingetreten sind-

An Sehienen wurden abgeschlossen in Deutsch
land (inlandische Sehienen):

1885 ................ 160212 t
1886 ................ 233870 t.

In der letzten Summo sind die im Deeember 
ausgeschriebenen Quantitatcn, die zum grofsen Theil 
noch nicht bestellt sind und theilweise erst 1888 und 
1889 gcliefert werden miisSen, einbegriffen.

Im Deeember allein sind ausgeśchrieben resp. 
zugeschlagen aus friilieren Submissionen, zum Theil 
aber erst in den Jahren 1888 und 1889 lieferbar. 
106414 t.

An Schwellen wurden zugeschlagen;
1885 ................... 36 466 t

.1886 .................  63475 t
Aufserdem sind noch ausgcsehrieljcn, aber noch 

nicht zugeschlagen, ̂  19 777 t, so dafs in 1886 im gan- 
zen 83252 t zur Yorgebung gekommeh sind, davon 
iin Deeember allein 25100 t.

ilicraus ist zu ersehcn, dafs die BeschaftJgung 
der Werke, welche sehweres Eiseubalmmaterial her- 
stellen, in der letzten Zeit aufserordentlich zuge- 
nommen bat.

Die E j s e n g i e f s e r e i e n  und Masch inen- 
b a u a n s t a 11 c n klagen uber ungeniigcndc Beschaf- 
tignng und schlechte Preise. Dafs sich der Auf- 
schwung bei diesen Wcrken erst spater cinstellen 
wird, liegt in der Natur der Sache, ebenso wieder 
Umstand, dafs dieselben noch verhaltnifsmafsig lange 
und lohnend beschaftigt waren, ais fiir die grofse 
F.isenindustric bereits recht triibo Zeiten eingetreten 
waren.

Die Preise stelllen sieli wie folgt:
Kohlen und Koks:

F lam m kob len ........................ J t  5.40— 6,00
Kokskoblen. gewasehen . . , * 3.20— 3.80 

■» feingesielile - —

Góke fiir Hocbofenwerke . . J t  5,60— 6,40
» » Bessemerbelrieb . . » 6,20— 6,40

Erze:
Bolispath..................................
GerOsteter Spatheisenstein .
Somorrostro f. o. b. Rotterdam .
SiegenerBrauneisenstoin.phos-

p h o r a r m ..............................
Nassauischer Bolbeisenstein 

mit ca. 50 % Eisen . . .

Roheisen:

Giefsereieisen Ńr. 1. . . . » 54,00—56,00
» U. . . . » 51,00—52,00

» » 111. . . . . 49,00-50,00
(Jualitats-Puddeleisen . . . 45,00—47,00
OrdinSres » 43,50
Bessemereisen, deutsch. Sieger-

liinder, graues....................» — —
Westfal. Bessemereisen . . . » 50,00—52,00
Stahleisen, weifses,unter0,1 %

Phosphor ab Siegen . . . »  — —
Bessemereisen, engl.f.o.b.West-

k i is t e ...................................sb. 46,0
Tliomaseisen, deutsches . . J t  41,00—42,00
Śpiegeleisen.lO—12% Mangan, 

je nach Lage der Werke » — —
lingi. Giefsereirolieisen Nr. 111 

franco Ruhrort . . . .  * —
Luxemburger, ab Lusemburg . » — ~

GewalzleS Eisen:

Slabeisęn, westtTilisehes . . » 100,00 i
Winkel-, Faęon-u.Tr&ger-Kisen (Grundpreis) 

zu ahnliclfen Grundpreisen 
ais Stabeisen mit Auf- 
schlagen nach der Scala.

Bleche, Kessel- J t  135,00— 140,00’
» secutida > 130,00— 135,00 
» diinne . » 135,00—140,00

Stahldraht,5,3 inin
nettoabWerk » 108,00— 110,00 

Dralit aus Schweifs- 
eisen, ge-
wohnlicher » 98,00 

besondere OualitiUen — —

Auch die Berichte aus E u g 1 ą  u d iauten fiir diesen 
Monat wieder ungiinstig. Infolge der Festtage war os 
auf dem Uolieisenmarkt ruhig; die Preise haben sich 
jedoch behauptet. Der Geschiiftsgang in labrieirtem 
Eisen scheint recht lebhaft zu sein: in South-Staf- 
f o rd sh i r c  z. B. sindzahlreicherais seit Monaten ilie 
Nachfrage.n, welche auch rielfach zu Auftragen 
fiShren. Grofse Thatigkeit herrscht auch auf dem 
Stahhnarkt; der »Económist« beklagt es aber, dafs 
sich im Schienengeschaft in so bohem Grade die 
deutsche Concurrenz fiihlbar mache. Aus S.chott- 
j a n d  wird mitgetheilt, dafs sich die Ycrscbiffiiiigen 
in der letzten Zeit weniger gut gestaltet haben; es 
ist jedoch erfręnlfch, dafs man auf die Zukunft 
grofse Hoffnungen setzt. Die sehottische Itoheisen 
production betrug in diesem .Jahr 935 801 t, 67 761 t 
weniger ais im yorigeń Jahr.

In den Y e r e i u i g t e n  S t a a t e n  befindct sich 
: die Eisen- und Stahl-Industrie anhaltend in vbller 

Thatigkeit, und es sind die Aussichten fiir das 
nachste Jahr sehr befriedigend. Das Stahlachieneu- 
gesćhaft ist nie so lebhaft wie gegenwiirtig gewesen, 
so dafs in manchen Fiillen die Fabrikanten sich ge- 

i zwungen sehen, Auftriige, welche innerhalb des 
naohsten Jahres auszufiihren sind, abzulehncn.

U . .1. Ilu c ch .

lirum l-

Ereis. 
ichliłge 

nach der 
Scala.
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Yereins-Naclirichten.

Nordwestliche Gruppe desVereins deutscher 

Eisen- und Stahl-lndustrieller.

Auszug aus den Yerhandlungen des Yorstandcs in 

<lcr Sltżimg-, Dusseldorf den 3. Dccember 1SSG.

Zu der heutigen Sitzung waren die Mitglieder 
des Yorstandes durch Schreiben vom 20. Noveinl)er 
eingeladen. Ursprunglich war die Sitzung auf den 
29. Novemher ausgeschriebcn worden, auf Wunsch 
eines Mitgliedes hatte jedoch eine Yerlegung auf heute 
stattgefunden.

Die Tagcsordnung war wie folgt festgestellt:
1. (iesehaitliche Mittheilungen.
2. Feststellung des Tages und der Tagesordnung 

iler Generalversammlung.
3. Das Gircular des Prasidiums vora deutschen 

llandelstage bezuglich des deutsch-osterreichischen 
Handelsrertrages.

•4. Die zu Ungunsten der hiesigen Boheisenproduction 
bestehenden Ungleiehheiten der Frachtsalze fur 
die BefOrderung von -Roheisen einerseits aus dem 
Bezirke der Kisenbalmdirection Breslau, anderer- 
seits aus dem hiesigen Bezirke, nach Stationen 
des Directionsbezirks Berlin.

5. Die dem Ausschufs des Landeseisenbahnraths zur 
Berathung fur die Plenarversammlung unterbrei- 
leten, die Eisen- und Stahlindustrie betreffenden 
folgenden Gegenslande:

a. Antiftge auf Frachtermafsigung fur die Ausfuhr 
von Koks aus dem Ruhrgebiet nacli Frankreich.

b. Antrag auf Einfuhrung eines Ausnaiimelarifs
auf Eisendraht, Drahtstifte, Springfędern, Nagel, 
Nicień und Ketten von Gleiwitz nach den
Ellie- und Weserhafen.

<-'• Die Tarifirung von verzinniem Faęoneisen.
d. Diii Tarifirung von Schienenbefestigungsgegen- 

standen und von Eisen- und Stahldraht.
e. Antrag des Geheimen Gomnierzienraths S Lumm 

auf Ausdehnung der Frachlcrinafsigungen fiir 
Eisenstein vom Lalin-, Sieg- und Dillgebiel 
nach der Rutir auf Transporte nach der Saar 
und Mosel.

fi. Besprechung der allgemeinen Geschaftslage und
, des Yerhaltens eines Theiles der Presse mit

Bezug auf dieselbe.
Anwesend sin<l die Herren:
S.eryaes, L ueg ,  Ba are ,  B r a u n s ,  F r a nk ,  

•i a ni e l , H o b r e cker.  J e n c k e ,  K reu t z ,  5las- 
senez, Dr. Ben t z sch  aus Berlin, der Geschafls- 
lulirer Bueek.

Enlschuldigt haben sicirdie Ilerren:
R oę ck i n g ,  K l u p f e l .  O l t e r m a n n .  Poens-

gen. Wey land .
Nachdem die Yersaminlung von dem Hm. Yor- 

sitzendon erOfTnet ist, wird zur Berathung der Tagesord- 
nung geschritten.
, 1. Der Gesćhaftśfubrer inacht Miltheilung vtm

enugen Austrittserklarungen, welche wegen Einstellung 
der Betriebe erfolgt sind.

Die Gruppe ist von dem Gentrah’erbande aufge- 
["rdert worden, einen Sachverstandigen zu den Yer- 
■andlungen uber die Einfiihrung eines Zolles auf 

kupfer zu deiegiren. — Die Yersaminlung be- 
S, Ton der Entsendung eines besonderen Sach-
'fistiłndigen abzusehen, da voraussichtlich Hr. Ge* 
ueniirath Jencke der Yersaminlung beiwohnen wird.

Yor einigen Monaten ist, durch die grOfsere 
Verwendung von Hematiteisen zu Giefsereizwecken, 
von Aufstellung der bis dahin im hiesigen Bezirke 
gegebenen Giefserei - Roheisen - Statistik Abstand ge- 
nornmen worden. Hr. Dr. Rentzsch wunscht, dafs, 
mit Rucksicht auf die voin Hauptverein monatlich 
aufzustellende Statistik iiber die Itoheisenproduction 
Deutschlands, die vorenviihntc Statistik ibrtgefuhrt 
werden mflge, da oline diese die Gesammtstatistik 
nicht aufgestellt werden kann.

Der Hr. Vorsitzende ist der Ansicht, dafs die 
betrefTenden Werke nochmals aufgefordert werden 
sollten, ihre Production nach den Zwecken, zu Wel- 
chen sie erblasen wird, anzugeben, da es ja in diesem 
Falle nicht darauf ankomme, wozu das Eisen ver- 
arbeitet werde.

Die Yersammlung beschliefst denigemafs, den 
Geschaftsfuhrer zu beauftragen, eine dementsprechende 
Anfrage an die Werke zu richten.

2. Die Generalversammlung der Gruppe soli 
Donnerstag den 13. Januar 1887 abgehalten werden. 
Auf die Tagesordnung sollen die gew6hnlichen ,'ge- 
schaftlichen Angelegenheiten und elwaige Antrage der 
Mitglieder gebraeht werden.

3. Die Yei-sammlung iiufsert sich dahin, dafs sie 
i die Fortsetzung des Handelsvertragsverhaltnisses mit

Oesterreich fur wunsehenswerth erachtet. jedoch 
unter mógliehster Wahrung der deutschen Interessen 
dahin, dafs die Osterreichischen EingangszSlle den 
deutschen mOglichst gleichgestellt werden; im ubrigen 

j wird eine Commission beauftragt, speciell dieses Yer- 
tragsverhaltnifs zu prufen und der nachsten Yer- 

| sammiung ilber das Resultat zu berichten.
In die Commission werden die HH. Serraes, 

Jencke und der GeschŚftsfuhrer gewahlt.
Yon Hrn. Gommerzienrath Guilleaume wird die 

! Gruppe auf die in Italien hervorgetretenen Bestre- 
; bungen, die Zoile in die H5he zu setzen, aufmerksam 
i gemacht,

Bei Erorterung dieser Fi-age wird von Hrn. Geh.
! Commerzienrath Baare darauf aufmerksam gemacht, 

dafs, abgesehen von dem bei eiiizelnen Arlikeln bis 
80 % des diesseitigen Yerkaufspreises betragenden 
Zoile, fur die in Italien bestebenden Werke noch ein 
besonderer Schutz besteht, da ein von auslandischen 
Werken ausgehendes Mindergebot von 5 % unter 
allen Umstanden bei staatlichen Vergebungen nicht 

! berucksichtigt wird.
Die Yersaminlung beschliefst. den Hauptverein,

I der sich ubrigens bereits eingehend mit der vor-
■ liegenden Frage beschaftigt hat. unter Ueberweisung 

des von Hrn. Comm.-Ratn Guilleaume eingereichten 
Materials, aufzufórdern, die Sache fortgesetztim Auge 
zu behalten.

4. Nach einem yon der »GutehoffnungshflUe* 
eingegangenen Schreiben bestehen fiir den Yersandt 
von Roheisen aus Scldesien nacli dem Eisenbahn- 
directionsbezirk Berlin billigere Frachten ais bei 
gleichen Yersendungen aus Rheinland und Westfalen.

Die speciellen Yerhaltnisse sind in dein oben 
angezogenen Schreiben dargelegt.

Die Yersaminlung beschliefst, die Mitglieder der 
Gruppe, welche Sitz im Bezirkseisenbahnrath KOln 
haben, zu beauftragen, einen Antrag auf Gleichstellung 
der betreffenden Frachtsatze auch in bezug auf Halb- 
und Fertigfabricate, insofern auch bei diesen Ungleich- 
lieiten bestehen sollten, beim Bezirkseisenbahnrath 
einzubringen.

5. a. Die Yersammlung beschliefst, sich furdeijbe-
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tretfenden Antrag auszusprechen, wenn Gewahr dafiir | 
gegeben werden kann, dafs eine Riickwirkung auf die | 
auf deutscher Seite liegenden Werke, durch welche 
die hiesige Industrie henachtheiligt werden kOlinte, 
nicht zu befurchten ist.

b. Die Versammlung beschliefst, den Vertreter der 
Westfalischen Draht-Industrie in Hamm, Hrn. Director 
Hobrecker, zu bitten, die gegen den Antrag von 
Seiten der hiesigen Industrie erhobenen Grunde zum 
Gebrauch fur die diesseitigen Mitglieder des Landes- 
eisenbahnraths zusammenzustellen.

Auf Antrag des Hrn. Kreutz wird zunacbst der 
Punkt e zur Yerhandlung gestellt. •

e. Die Yersammlung halt es im lnteresse der hiesi
gen , sowie der Industrie im Siegerlande fiir geboten, 
den Antrag des Hrn. Geh. Comnierzienraths Stumm 
abzulehnen, und bittet die Mitglieder des Landeśeisen- 
bąlinraths, fiir die Ablehnung zu tairken.

Die Punkte c und d finden die Zustimmung der 
Yersammlung.

Ueber Punkt 6 der Tagesordnung findet eine all- 
gęmeine Erorterung statt.

Schliefslich richtet der Hr. Yorsitzende an die 
Mitglieder der Commission- zur Feststellung des 
Marktberichtes fur die Zeitschrift »Stahl und Eisen* 
die dringende Bitte, bei den Sitzungen der Commissicm 
wenn mOglich persSnlicli zu ersclieinen, oder doch, 
wenn dies nicht anganglieh ist, wenigstens iiber die 
ihnen zugewiesenen Materien schriftliehe Beitrage zu 
liefern. Der Geschaftsfiihrer sei fur sich nicht in der 
Lage, den Markt so xu ubersehen, um ohne die Mit- 
wirkung der Commissionsmitglieder sachgemafse Be- 
richte abzufassen. Die Berichte gewinnen eben jetzt, 
bei einer anscheinenden Aenderung der Yerliiiltnisse, 
an Bedeutung, und hoffc er, dafs seine Mahnung be- 
rucksichtigt werden wurde. Die Yersammlung erkennt 
diese Mahnung ais berechtigt an.

Die Yeroffentllclning' der die Actien-Gcsellscliafteii 

betreffeudeu Miltliellungeu im lleichs-Anzeiger.

Der Yerein deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller 
hatte in seiner Vorstandssitzung vom 31. Januar 1886 
den Beschlufs gefafst, sich dafiir zu verwenden, dafs 
alle Yorgeschriebenen Bekanntmachungen uber Actien- 
Gesellschaflen, die nach Artikel 175 iT. des Gesetzes 
iiber Commandit-Gesellschaften auf Actien und Actien- 
Gesellschaften vom 18. Juli 1884 im Reichs-Anzeiger 
zu verSlTentlichen sind, in einer besonderen Beilage 
des letzteren abgedruckt werden, und dafs auf diese 
ein getrenntes Abonnement erSffnet werde. Mafs- 
gehend waren hierfiir die Erwagungen, dafs unter der 
grofsen Anzahl von Bekanntmachungen, die der fteichs- 
Anzeiger enthalt, die Inserate der Actien-Gesellschaften 
der Aufmerksamkeit aller derjenigen, welche sich fur 
solche Inserate interessiren, leicht entgehen, und dafs 
der grofse Umfang des in der jetzigen Gestalt erschei- 
nenden Reichs-Anzeigers nicht blofs das Autbewahren 
der einzelnen Jahrgange, sondern auch dasAufsuchen 
einzelner Bekanntmachungen sehr erschwert.

Der Verein deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller 
wendeto sich an den Central - Yerband deutscher In
dustrieller mit dem Ersuchen, diese Angelegenheit in 
Erwagung zu ziehen, und slellte ihm anheim, uber 
diese Frage auch die Yereine und Unterverbande gut- 
aclitlich zu hOren.

Das Resultat der vom Central-Yerband deutscher 
Industrieller veranstalteten Rundfrage veranlafste den- 
selben, an das Staats-Ministerium die Bitte zu richten, 
fiir die im Reichs-Anzeiger erscheinenden Bekannt
machungen der Commandit-Gesellschaften auf Actien 
und der Actien-Gesellschaften eine Separatausgabe und 
ein Separatabonnement einzurichten.

Dem Vorsitzenden des Central - Yerbandes ging 
darauf folgender Bescheid zu :

Pritsidium des 
Staats-Ministeriums. Berlin, den 8. Noy. 1880.

Ew. Hochwohlgeboren erwidere ich auf die 
von Ihnen, ais Prusideńten des Directoriums des 
Central-Yerbandes deutscher Industrieller, an das 
Staats-Ministerium gerichtete Eingabe vom 12. v. M. 
ergebenst, dafs die Yerwaltung des Reichs- und

• Staats-Anzeigers seit dem Anfange dieses Mohats 
eine Zusammenstellung (Inhaltsangabe) heraus- 
giebt, welche jeden Dienstag erscheint und welche 
in alphahetischer Reihenfolge mit Angabe der be- 
treftenden Nummer und des Datums diejenigen 
Actien-Gesellschaften und Commandit-Gesellschaf- 
ten auffiihrt, welche in der vorhergehenden Ka- 
lenderwoehe Bekanntmachungen im Reichs-An
zeiger yerOffentiicht haben. Diese neue Einrich- 
tung wird wesentlich dazu beitragen, denjenigen 
Interessenten, welche allere Bekanntmachungen 
einige Zeit nacli dereń Ersclieinen einsehen wollen, 
das Auffinden derselben zu erleichtern.

Es werden ferner die Bekanntmachungen der 
Corninandit - Gesellschaften auf Actien und der 
Actien-Gesellschaften, welche sich in e i ne r  Ru- 
brik (Nr. S des Sffentlichen Anzeigers) zusammen- 
gestellt finden, mOglichst flbersichtlich durch Fett- 
druck der Ueberschriften ausgezeichnet und durch 
fortlaufende Striche voneinander gesondert abge
druckt, so dafs den Interessenten die schnelle 
Auffindung der sie betreffenden Inserate auch am 
Tage der Bekanntmachung nicht schwer fallen 
kann.

Ich hofte, dafs diese Einrichtungen geniigen 
werden, um die von Ihnen angedeuteten Uebel- 
stiinde fiir die Zukunft zu beseitigen.

Dem Wunsche. fur die gedachten Bekannt
machungen eine Separatausgabe und ein Separat
abonnement einzurichten, stehen — abgesehen 
von der Kostenfrage, mancherlei Schwierigkeiten 
im Wege. Es wurde daher die Yeranstaltung 
einer Separatausgabe nur etwa dann naher ins 
Auge z u' fassen sein, wenn sich durch langere Er- 
fahrung wider Iirwarten herausstellen sollte, dafs 
die jetzt getroffenen Einrichtungen nicht geniigen. 

Der Yice-Prasident des Staats-Ministeriums.
I. V.:

4„ gez. Homeye r .

den Geh. Commerzienrath 
Hrn. SchwartzkopfY

Hochwohlgeboren 
St.-M- 2592. hier.

Das Pifusidium des Central-Yerbandes bringt diese 
Antwort zur Kenntnifs der Vereine mit der Bemer- 
kung: „Es wird zuvorderst abzuwarten sein, oh die 
jetzt getroffenen Einrichtungen sich ais ausreichend 
erweisen werden. Sollte dies nicht der Fali sein, so 
bleibt der Yersuch einer weiteren Remedur vorbe- 
halten.“ II. A. Bueck.

Vere in  d eu tsche r E ise n h llt te n le u te .

Aenderungen im Mitglieder-Verzeichni[s.
Bertelt, W:, Ingenieur des Eisen- und Stahlwerks zu 

Osnabruck.
Eslciichen, Th., Ingenieur, Grimlinghausen bei Neufs. 
Koppmayer, M. II., P. O. Box 168, Philadelphia, Pa., 

Yer. 'Staaten v. Nordamerika.
Prager Eisenindustrie-Gesełhcli. in Wien, Krugerstr. 18. 
Schulz, C., Ingenieur, Salgó-Tarjan. Neograder Comitat, 

Unga rn.
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N e u e M i t g 1 i e d e r :

Baffreg, Louis, [ngerneiir, Witkowitz in Muhreti. 
Desgraz, A., Hiitteningenieur, Peiner Walzwerk, Peine. 
Hupfeld, Wilhelm, Huttendirector, Pravali, Karnthen. 
Iluth, Hermann, Direclor der Hagencr Gufsstahlwerke, 

Hagen i. W.
Loens, Hermann, Ingenieur, Slation Sulin bei Rostow, 

Rufsland.
Marx, Em il, Belriebsehef des Stahlwerks zu Friedens- 

hiitte bei Morgenroth in Oberschlesien.
Pastuchów, D. A., Fabrikbesilzer, Station Sulin bei 

Rostow, Rufsland.

Hohe, I I ., Ingenieur der Kdnigshutte, Konigsbiitte O.-S. 
Ring 20.

Stei/jer, R ichard, Ingenieur, Walzwerk Neu - Ober
hausen bei Oberhausen.

lin Januar d. J. findet der Ncudruck des Mit- 

gliederverzeichnisses des Vereins deutscher Eisen- 

huttenleute statt, und ersuche ich die yerehrlichen 

Herren Mitglieder, etwaige Aendcrungen zu demselben 

mir baldigst mitzutheilen.

Der Geschaftsfiihrer: E. Schrodter.

Bucherscliau.

MiłtReilungen der Am lalt zur Priifung von Bau- 

materialien ara eidg. Polyteclinikum in Ziirich. 

3. Heft: Mellioden und Resultate der

Priifung von Eisen und Stalli und anderer 

Metalle. Zusamraengestellt von L. T e t m aj er, 

Professor. Mit 8 Tafeln und 38 Textfiguren. 

Commissions-Verlag von Meyer & Zeller in 
Ziirich.

Wenn wir heute nochinals auf dies Buch, aus 
welchem in dieser Zeitsehrift bereits mehrere Ab- 
schnitte abgedruckt bezw. ausfCihrlich besprochen 
worden sind und uber dessen Inhalt auf Seite 572 v. J. 
berichtet ist, nochmals zurflekkommen, so geschiehl 
dies lediglich, urn dem Kapitel, in welchem der Ver- 
fasser Yorschlage zu einer G las s i f i c a t ion  des kohlen- 
stoffhaltigen Eisens macht, noch einige Worte zu 
widmen.

Die von Tetmajer vorgeschlagene Glassification 
soli dazu dienen, eine systematische Gruppirung der 
'yichtigsten im Handel befindlichen Eisensorten zu 
liefem und an diese anscldiefsend den yielfachen seitens 
unserer Techniker gestellten Begehren nach brauch- 
baren Qualit;itsansatzen fur Yerdingungszwecke zu 
entsprechen. Es werden yon T. nur in Betracht 
gezogen:

1. Die eigentlichenConstructionsmaterialien, welche 
die im Maschinen-, Brucken- und Hochbau yerwendeten 
Eisensorten, die Materialien fur Drahtseile. Dampf- 
kessel, LeitungsrOhren u. s. w , also alle Eisen- und 
Stahlsorten solcher Gonstructionen umfassen, welche 
wiederholten, mehr oder w'eniger dyuainischen Be- 
lastungen ausgesetzt sind und neben Festigkeit ein 
besonderes Mafs yon Zahigkeit fordem.

2. Die Eisenbahnmaterialien (Oberbau und vom 
Ilollmaterial die Achscn und Bandagen). Die eigent- 
lichen Handelsmaterialien werden nicht berficksichligt.

Die vorgeschlagene Classification ist begrundet auf 
ZerreilsYersuchen und Proben im Biegen, Stauchen, 
Schlagproben u. s. w., auch sind Bestimmungen iiber 
die orforderliche chemische Beschaffenheit des Flufs- 
eisens yorhanden. Im grofsen und ganzen steht der 
Verfasser also auf dem Boden des vom Verein deutscher 
Eisenhuttenleute im Jahre 1881 herausgegebenen Gut- 
achtens, auch bieten die Zahlenwerthe keine erheb- 
liche Abweichungen von den in letzterem vorge- 
scblagenen Angaben, wenn wir von den Zerreifsproben 
absehen, bei denen eine nicht unwesentliche Neuerung 
eingefuhrt ist. T. sieht yon der Benutzung der bei 
der Zerreifsprobe erlaugten Ergebnisse, also Festigkeit 
undDehnung (die Contraction yernachlassigt er ganzlich), | 
direct ganzlich ab und will nur den Ausdruck fur die >

Arbeit, welche der Stab wahrend des Zerreifsens gc- 
leistet hat, gelten lassen.

Der Gedanke, die Arbeitsleistung des zerrissenen 
Stabes zur Beurtlieilung seiner Beschaffenheit, ist von 
Professor Tetmajer in dieser Zeitsehrift melirererorts 
(vergl. 1881, Seite 100 und 190, 1882, Seite 365 u. a. m.) 
ausgefuhrt und dabei der Nachweisgeliefert worden, dafs 
diese Arbeit, welche durch den Inhalt eines unregel- 
mafsigcn Diagratnms dargestel.t wird, im grofsen 
ganzen bei yerschiedenen Sorten der gleichen Material- 
gattung annaliernd proportional dem Inhalte des Recht- 
ecks ist, welches aus Zugfestigkeits- und Dehnungsmafs 
gebildet wird. Dieser Zusammenhang ist an und fur 
sich hCchst interessant und scheint durcli Rechnung 
und eine Anzahl Yersuche so sicher nachgewiesen zu 
sein, dals es wohl gestattet ist, ais Mafs fur die Gule 
des Materials statt der wirklichen Arbeit das 1’roduet 
aus Zugfestigkeit und Dehnung einzufuhren.

T. nennt diesen Ausdruck den Qualitatscoeffi- 
cienten. Sehen wir an einem Beispiel, wie der
selbe sich in der Praxis bewahrt. Das Tetmajersche 
Mafs fur flufseiserne Kesselbleche ist 0,9 t cm ; das
selbe kann entstanden sein etwa aus Multiplication 
yon 4 (Tonnen) mit 0,225 (=  22,5 % Dehnung) oder
8 (Tonnen) mit 0,1125 (=  11,25 % Dehnung). Hierbei 
zeigt sich gleich deutlich, dafs das Product allein un- 
brauchbar ist, denn wer wollte wohl flufseiserne 
Kesselbleche von 80 kg Festigkeit und 11,25% Deli- 
nung oder Nieteisen von 100 kg und 7 % yerwenden V 
Hr. Tetmajer ist also genothigt, neben seinern Arbeits- 
mafs noch die Grenzwerthe von Festigkeit und Deh
nung fur jede Materialgaltung beizufugen, wodurch die 
Vorschriften umstandlicher werden. Es ist allerdings 
Thatsache, dafs die Praxis in den meisten Fallen sehr 
naheliegende Grenzwerthe fur dieselbe Materialgattung 
yerlangt. In den Fallen, wo infolge geringerer Er- 
fahrungen noch weitere Grenzen gezogen sind, diirfte 
es sich aber yielleicht mitunter ais vortlieiIhaft er- 
weisen, das Tetmajersche Product zur Schlirhtung 
etwaiger Meinungsyerschiedenheiten heranzuziehen.

Wir empfehlen wiederhoit die Anschaffung des 
interessanten Buches auf das warmste.

Yerlagskatulog von Julius Springer iri Berlin N., 

Monbijouplatz 3. 1842 bis 1886.

Die im Jahre 1842 von J u l i u s  S p r i n g e r  be- 
griindete, seit 1877 von dessen Sohne F e r d i n a n d  
und seit 1879 von den Brudern F e r d i n a n d  und 

! F r i t z  fortgesetzte Firma, legte den Grundstein zu 
I ibrern Rufę durch Herausgabe politischer und vo!ks- 
I wirthschaftlicher Literatur, und machte sich spater
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die Pflege wissenschaftlicher, insonderheit fachwissen- j  
schaftlich-technischer Literatur -/.u ihrer Hauptaufgabe. i 

Fflr den Erfolg der Firm i auf diesern Gebiete legi der 
uns yorliegemle Katalog, der nicht nur eine grofse 
Zahl BQcher, sondern eine grofse Zahl gu ter  Bucher 
nachweist, ein beredtes Zeugnifs ab. Der Zeitschriften- 
Verlag umfafst z. Z. 14, daruntar bekanntermafsen die 
angesehcnsten Duternohmungen ihrer Art. Wenn es 
yielleicht auch kein schOner Wunśch sein mag, Lite
ratur mit Zahlen ihrem Umfango nach gemessen zu 
sellen, so hiitlen wir einen solchen statistischeu 
Nachweis fiir die im Springerschen Yerlage er- 
schienenen Drucksachen doch aus dem G rundę 
gerne dem Katalog beigefiigt geselien, um einen Ueber- 
blick uber die Thatigkeit und Leistungsfahigkeit der 
Firma zu erlialten. Es wurden sich dabei, sind wir 
ilherzeugl, staunenswerthe Ergehnisse herausgestellt 
haben. Dabei ist die aufsere Ausstattung der Werke 
durchweg eine so yortreffliche und mustergfillige, dafs 
sie fast spruchwflrtlich geworden ist.

Kolender fiir Berg- und Hiittenleule auf das Ge- 

meinjahr 1887. Hatlingen, Verlag von

C. Hundt sei. Wwe.
Ein fur die Arbeiterkreiso bestimmter Kalender, 

dessen politisch-religiOse Tendenz durcliaus iobens- 
werth ist, und welcher daher die warme Unterstutzung 
aller Berg- und Hullenwerksbesitzer und -beamten 
verdient, die socialdemokratischer Yerhetzung wirksam 
entgegenarbeiten wollen. Dasl84Seiten starkę Buch- 
lein bietet fur den aufserordentlich billigen Preis — 
30 c} — nebeu dem Kalender recht yiel an Gedichten, 
Erzahlungen u. s. w., welche dem Bergarheiter eigens 
auf die Haut geschriebeti sind.

Ein iihnliches Lob verdient der * I l l u s t r i r t e  
A rb e i t c r-F reu n  d«, ein in demselben Verlage zum 
Preise von 60 pro Yierteljahr erseheinendes Wochen- 
blatt von gleicher Richtuug, welclies wir bei dieser 
Gelegenheit erwahnen wollen, um dessen Verbreitung 
Allen, welche das Wohl ihrer Arbeiter im Auge haben, 
an das Herz zu legen.

Gewichtdabellen fiir rechticinkelige Pristnen, Cy

linder und Ku jelit aus Gufseisen, Schmied

eisen und Stahl, Bronze und Messing. Yon 

W i l h .  Meyer ,  Ingenieur. Ulrich Mosers 

Buchhandlung, Graz und Leipzig. Preis 
geb. 3 J i .

Der Yerfasser giebt in den Tabellen, welche in 
praktischer Weise der Uebersichtlichkeit halber je 
nach dem specifischen Gewicht auf yerschiedenfarbi- 
gem Papier gedruckt sind, die Gewichte des laufenden 
Meter von Yierkantslaben von 1 bis 1000 mm Breite 
und 1 bis 10 mm Dicke, Qnadratstfiben von 1 bis 
250 mm Seite, und Rundstaben und Kugeln von 1 bis 
1000 mm Durchinesser, in allen FJUen stets um 1 mm 
steigend. Ais specifische Gewichte hat er angenom- 
men fur Gufseisen 7,3, fur Schmiedeisen und Stahl 
7,8, fiir Bronze und Messing 8,5.

Statt7,3 fur Gufs hatten wir lieber7,25 und statt
7,8 fur Stahl und Flufseisen lieber 7,85 geselien. es 
sind dies die Zahlen, auf welche man sich bei Auf- 
stellung der vom Yerbande deutscher Architekten- und 
Ingenieur-Yereine aufgestellten Normalbedingungen fur 
die Lieferung von Eisenconstructionen fur Brucken- 
und Hochbau geeinigt hat.

W. Meyer ging bei der Aufstellung der Tabellen 
yon dem Gedanken aus, dafs die allermeisten Gon-

structionen und Gonstructionstheile sich in reehl- 
winkelige Pristnen, Cylinder und Kugeln (oder Tlieil- 
([uerschnitte der beiden letzteren) zetiegen lassen.

Die Tabellen bieteu somit oine Erweiterung nach 
gewisser Richtung der yorhandęnen Walzeisen tabellen 
von Ziebarth, Scharowsky u. A., welche Maschinen- 
und Schiffsbauern, sowie Hochbauconslructeuren nicht 
unwillkommen sein wird.

KatechUmm der Ei■senliiittenkUnde, unter beson- 

derer Berueksichtigung des Eisenhiiltenhe- 

triebes in den óslerreichischen Alpenlandern. 

Yon F r a n z  Sch  ó n met  z ler. Wien, bei 

Spielhagen & Schurich. Preis 2 -Ji 70 r).

Wenn der spitzlindige Kritikaster in dem Kate- 
chismus yielleicht auch hier und da einen Anhalt 
(indet, der ihm Gelegenheit zum Herummiikeln bieteu 
mag, so soli uns dies nicht hindern, den Gesammt- 
eindruck des mit durch und durch praktischer Sach- 
kenntnifs frisch geschriebenen Bflchleins ais einen 
yortrefflichen zu bezeichnen. Dasselbe ist fiir Meister, 
Aufseher und Arbeiter auf Eisenhutten und ais ein 
leichtfafsliches Handbuch fur Eisen-Industrielle be- 
stimmt und durfte seinen Zweck, da die Anordnung 
der Fragen eine gutgewahlte und dereń Bcantwortung 
durchweg in knapper Form eine gemeinverstandliche 
ist, vollkommen erreichen. GegenOber dem Einwurf, 
den man yielleicht erheben kdnnte, dafs das Buchlein 
yorwiegend localem Zwecke, d. h. deni Betriebe der 
Eisenhutten der Osterr. Alpenlander angepafst sei, 
erwidern wir, dafs der Eisenhiiltenmann, welcher mit 
den dortigen Verhiillńissen nicht yerLraut ist, gerade 
die wenigen betr. Kapitel (unter denen namentlich 
„das Frischen* heryorzuheben ist) mit besouderem 
Yergnugen lesen wird, um die localen Ausdrucke 
kennen zu lernen.

Der Test des 191 Seiten starken Buchleins wird 
durch 82 klar ausgefiihrte Holzschnitte wirksam 
unterstub.t.

Yom 1. Januar 1887 ab giebt Professor Dr. Ford.  
F i s c h e r  in Hannover in dem Yerlage yon 
J u l i u s  S p r i n g e r  in Berlin eine neue Fach- 
zeitung, die Zeitschrift fiir die chemische Industrie 
heraus.
Die zweimal monatlich erscheinehde Zeitschrift 

soli uber alle, das Gesamnitgebiet der chemischen 
Industrie betreffende Yorkommnisse und Fragen be- 
richten. Es soli dies zum Theil in Originalarheiten, 
zum Theil in Ausziigen aus allen (zur Zeit 180!) hicr 
in Frage kommenden deutschen und fremden Zeit- 
schriften und der sonstigen Literatur geschehen, be* 
sonders sollen alle chemisch - tcchnischen Unler- 
suchungsverfahren Berucksichtigung finden.

Nach der uns vorgelegten Nummer 1 zu urtheiien, 
scheint fiir dies zuletzt genanute Repertorium der 
Hauptraum (in Nummer 1 etwa 30 von 36 Seiten 
ulierhaupt) der neuen Zeitschrift bestirnmt zu sein. 
Die stoffliche Eintheilung schliefst sich derjcnigen 
der Patentklassen an und gewahrt so den Yorzug 
einer guten Uebersichllichkeit, wenngleicb sie auch 

j  fur den Leser, der nicht gerade etwas Besonderes 
| sucht, einer gewissen Trockenheit nicht entbehrt. 
I Die zahlreicben Freunde des vom selben Yerfasser 
i zusammengestellten „Jahres-Berichtes uber die Lei- 

stungender chemischen Technologie' werden das neue 
Unternelimen schon deshalb freudig begrufseu, weil 
sie durch dasselbe in l ltagigen statt in jSbrlichcn 
Zwischenraumen auf dem Laufenden erhalten werden.
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