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Welelie Form eines Hocliofens yerliindert am wenigsten den 
regelmafsigen Niedergang der Bescliickung?

Yon Fritz W. Liirmann, Hflttcn - Ingenieur in Osnabruck.

(nierzu die Zeiclmungen auf Blatt VI.)

KpjSgfcy^ie innere Form eines Hocliofens soli 

bestimmt werden auf Gruncj der fiir 

die Hochofen im allgemeinen und der 

fiir die Yerliallnisse der Hiitte im be- 
sondern vorliegenden Erfahrungen. Eine wissen- 

scliaftliche Erorteriing und Abwagung der Yerhalt- 

nisse der Mafse des Gestells, des Rastwinkels, der 

Kohlensackweite, der Schacłllform und der Hiilie 

des Hocliofens zu einander, ist mir bis auf die 

von Gruner vorgesehlagene Yerhaltnifśzahl von 

Hohe zur Kohlensackweite unbekannt.

Jeder, welcher die Form eines Hocliofens 

fęstzustellen bat, greift mit mehr oder minder 

richtigem Gefiihl und Gliick nach den Mafsen 

fiir die innere Form. Es giebt deshalb ebenso- 

vicl innere Formen fiir Hochofen, ais es Hoch- 

ofner gegeben hal; das zeigt die bunte Mustcr- ! 

kartę dieser Formen. Man wiinscht vor allern 

ein Hoehofenprofil, in welchem die Bescliickung 

ohne Storung regelmafsig, z. B. ohne sich auf- 
zuhangen, niedergelien kann.

Ist die Storung im Niedergang der Bescliickung 

"ering, so entstehen in der sonst ziem]ich ebenen 

Oberflache der Bescliickung (auf der Giclit) kleine 
Vertiefungen.

Wird die Storung grofser, so geben grofsere 
Tlieile der Bescliickung rascher ais die iibrigen 

nieder; es bilden sieli sogenannte Trichter.

Den hochsten Grad erreicht die Storung, j 
"'enn sieli die ganze Bescliickung so aufhangt, !

III.,

dafs sie selbst beim Abstellen des Windes nicht 

nicdergcht.
Ais Ursaehcn dieser Storungen im Nieder

gang der Gichten bort man sehr verschiedene 

und sich widersprechende nennen: so die Korn- 

grofse der Eisensteine, die Form des Scliachtes, 

die Grofse des Rastwinkels, die zu grofse Warnie 

des Windes, den zu garen oder zu rohen Be- 

trieb des Hocliofens, zu feines, zu grobes oder 

zu weiches Brennmaterial, zu viel oder zu wenig 

Windi
Eine wissenschaflliehe Erklarung der Ursachen 

| dieser Storungen konnie bislier nicht gegeben 

werden. Dies bestatigt auch ein sich mit diesem 

Gegenstand beschaftigender Yortrag von Edward 

\Yalsh, gehalten in St. Louis, October 1886.*

Wenn sich die Bescliickung im Hochofen 

aufhangt, so kann dies nur durch Krafte be- 

wirkt werden, welche sehr grofs sind, denn wir 

haben es bei dem Inhalt der grofsen Hochofen 

mit Gewichten von vielen hunderttausend Kilo- 

gramm zu thun.
Kriifte, welche solche grofse Wirkungen her- 

vorbringen, d. li. solche grofse Gewichte in ihrein 

Niedergang aufhalten konnen, mussen doch auf- 

zufinden sein und eine wissenscliaftliclie Erkla

rung ihrer Entsteliung finden konnen.

* »Transactions of the american Institnte ot 
Mining Engineers* 1880, sowie »Berg- uml liuttpn- 
tnaiinische Zeitung* 1887 Nr. 0, S. 58.
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In den bisherigen Eisenhflttenkunden oder 

der źugehorigen Literatur findet man diese Er- 

klamng jedoch nicht.

In Folgendem will ich versuchen, die Yer- 

luiltnisse festzustellen, welchen die Bewegung der 

Beschickung im Hochofen unterliegt.

Yielleicht findet sich dann Jemand, welcher 

darauf das Kapitel der Mechanik

»von dem Zusammenhange und dem Drucke 

»lockerer Massen®* 

mit wissenschaftlicher Begriindung zur Anwen

dung bringt.

Beim Niedergang der Beschickung kann man, 

entsprechend der jetzigen Form der Hochofen, 

zwei Theile der Beschickung derselben unter- 

scheiden, welche bei ihrer Bewegung abwarts 

verschiedener Beeinflussung unterliegen. Diese 

beiden Theile der Beschickung eines Hochofens 

bestehen aus:

a) dem Theile G, Blatt VI, Fig. 2 und 3, dessen 

Grundflache gleich derjenigen des Querschnitts 

des Gestells ist und dessen Hohe von da bis 

zur Gicht oder etwa so hocli reicht;

b) dem Theile der Beschickung mit ringformigem 

Querschnitt G l, welcher den Raum zwischen 

G und den Hochofenwandungen ausfullt.

Dem regelmafsigen Niedergang der Materialien 

innerhalb des Korpers G allein wurde bei der 

Auflockerung im Gestell, herbeigefuhrt durch 

die Yergasung des Kohlenstoffs, nichts im Wege 

stehen, ais die Reibung seiner Wandungen an 

denjenigen des ringfiirmigen Korpers G 1, wenn 

nicht auch der Korper G 1 kriiftigst bestrcbt ware, 

/.ugleich mit herunter zu gelangen, und zwar 

auf einer durch die Rast gebildeten schiefen 

Ebene (Blatt VI, Fig. 3) nach den dafur mafs- 

gebenden Gesetzen. Die auf dieser schiefen 

Ebene zur Wirkung kommende senkrechte Kraft 

entspricht dem Gewicht von G}\ diese senk

rechte Kraft kann sich in verschiedene Krafte 

zerlegen. Die moglichen Richtungen dieser Krafte, 

von der, welche parallel zur Rast bis zu der 

horizontalen Richtung, wirken alle darauf liin, 

den Niedergang des Korpers G aufzuhalten.

In demselben aufhaltenden Sinne wirkt auch 

der Druck des eingeblasenen Windes.

Sind die den Niedergang von G aufhaltenden 

Krafte des Korpers G 1 und die Reibung der 

Wandungen der Korper G und G 1, zusammen 

mit dem Winddruck, grofser, ais das Gewicht des 

Korpers G, dann hangt der Ofen.

Geht der Ofen nieder, wenn man den Wind 

abstellt, so waren die dem Niedergang wider- 

strebenden Krafte des Korpers (7l und die Rei

bung an den Wandungen dieser Korper allein

*. Wciskach. Zweiter Theil, 3. Auflage. Braun- 
schweig, Yieweg & Sohn. 1857. S. 7.

nicht hinreichend, um den Niedergang von G 

aufzuhalten.

In diesem Falle hat das Aufhiingen hiiufig 

auch nur geringe Folgen, wiederholt sich aber, 

so dafs zuweifen der Gichlenwechsel nur durch 

Abstellen des Windes bewirkt werden kann.

Geht der Ofen nach Abstellen des Windes 

nicht herunter, so waren die dem Niedergangf 

der Beschickung widerstrebenden Krafte des Kor- 

pers G 1, zusammen mit der Reibung der Wan

dungen der Korper G und G l, schon geniigend, 

um das Aufhiingen zu yeranlassen.

Es kann sich hier nicht darum handeln, die 

Folgen des Aufharigens der Beschickung und die 

dagegen anzuwendenden Miltel zu besprechen; 

diese sind jedem Betriebsleiter mehr oder weniger 

gut bekannl.

Wenn G ein slarrer Korper wiire und der 

ringformige Theil G 1 aus mehreren starren 

Korpern mit senkrec.hten Fugen bestande, dann 

wurden bei Rastwinkeln iiber 45 °, die dem 

Niedergang widerstrebenden Krafte des Korpers 

G 1 den Korper G i m m e r  auf der Rast fesl- 

keilen, selbst wenn der Raum unter dem Korper 

G ganz leer ware, denn der Boschungswinkel 

der Beschickung ist auch etwa 40 bis 45°. Wir 

haben es nun im Hochofen zwar nicht mil 

wirklich starren Korpern, sondern nur mit zwei 

ideellen Theilen G und G L einer gleichen Be

schickung, d. h. Mischung von Koks, Eisenstein 

und Kalkstein, zu thun, w-elche jedoch aus cin- 

zelnen festen Korpern von verschiedener Korn- 

grofse gebildet sind.

Die Dichtigkeit der Anordnung dieser festen 

Korper zu einander kann ais Beschickung inner

halb des Hochofens sehr leicht eine solche wer

den, dafs sie derjenigen eines starren Korpers 

ahnlich oder auch nahezu gleich wird. — Nach 

den fiir die schiefe Ebene geltenden Gesetzen ist 

nun der Yorgang des Aufhangens bei der An- 

nahme von starren Korpern sehr leicht zu er

ki S ren.

Um die Betrachtung zu vereinfachen, sehen 

wir von den vielen, unter den verschiedensten 

Winkeln zur Rast moglichen, dem Niedergang 

widerstrebenden Kniften ab und denken uns, dic- 

selben alle in der horizontal wirkenden, dem 

Niedergang widerstrebenden Kraft H  (Blatt YI, 

Fig. 1) vereinigt. Es ist dann H =  G 1 tg «.

Betracliten wir verschiedene Grenzfiille, welche 

sich aus der Yescbiedenheit der Rastwinkel er- 

geben.

A. Wenn a — o (siehe Blatt YI, Fig. 2), 

dann ist auch die Taugente von a =  o , also 

auch die Horizontalkraft H =  o, d h , dann sitzt 

der ringformige Korper G* |Sllśtandig auf der 

horizontalen Rast a b auf und (ibt keinen andern 

hemmenden Einflufs auf den Niedergang der Be-

1 schickung in dem Korper G aus ais den, welchen
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die Reibung der Wandungen zwischen G und G 1 

ausiibcn kann. In diesem Falle ist auf den 

Niedergang der Bescliickung die Breite a b des 

ringfórmigen Korpers G l , d. li. die Kohlensack- 

weite oline hem men den Einllufs.

B. Wenn a =  45 0 (siebe Blatt VI, Fig. 3), 

dann ist die Tangente =  1 , also H =  G *X  1 ł™ G l.
In diesem Falle B wirken auf den Nieder

gang des Korpers G der ringfórmige Korper G 1 
mit seinem g a n z  en Gewicht ais Horizontalkraft

I I  und dic Reibung der Wandungen zwischen 

G und G 1 hemmend. In diesem Falle wiichst 

ferner der Inhalt von G 1, also dessen Gewicht, 

also dic liemmende Kraft H  mit der Breite a b 

des ringfórmigen Korpers G 1, d. h. mit der 

Kohlensackweite.

C. Wenn der Rastwinkel a steiler ais 45° 

wird, so dauern dic Verlmltnisse des Fallcs B an 

bis sc =  90° geworden ist; dann wird die Tan

gente =  co (siebe Blatt VI, Fig. 6).

In diesem Falle fallt die iiufsere Flachę des 

njigformigen Korpers G l mit der iiufseren Fliiche 

•los Korpers G zusammen, d. b. der Inhalt Und 

das Gewicht von G 1 wird gleich Nuli.

Die liemmende Horizontalkraft H wird =  o.co , 

also auch gleich Nuli.

In diesem Falle G wirkt also, wie im Falle 

A, auf den Niedergang der Beschickung nur die 

Reibung derselben an den Wandungen des 

Schachtes hemmend ein.

Aus diesen Betrachtungen geht hervor, dafs 

es bei der Bestimmung der Form eines Hoch- 

ofens nur auf Abwiigung der Yerballnissc des 

Rastwinkels, der Kohlensackweite, der Schacht- 

forin und der Hohe des Ofens, d. li. auf die Ge- 

wiehte von G und G l, nicht aber auf die Reibung 

ankommt, welche innerhalb der Materialien der 

Beschickung stattfindet, denn diese Reibung w irkt 

ni a l len  Fallen auf den Niedergang des Korpers G 

hemmend, und nur im Fali, wenn cc, == 90, 
also GA =  o etwas weniger hemmend, weil sich 

dann die Beschickung des Korpers G nur an 

tlen glatten Schachtwanden, und nicht an der 

zaekigen Beschickung des langsamer oder gar 

nicht niedergehenden Korpers G l reibt. Diese 

Betrachtungen fuhren dazu, dafs die fruberen 

Hochofen, Fig. ], mit einem Rastwinkel von

o bis 45° die richtigsten der bis jetzt bekannten 

Formen liatten, dafs aber, wenn cs =  90° und 

tlaruber, d. h. ein rastloser Hochofen wie in 

1' ig- 6 gezeiehnet, noch grofsere Vortheile bietet, 

wenn es sich urn d ie  Form handelt, welche 

<lcm Niedergang der Beschickung die geringsten 

W iderstande entgegensetzt.

Es ist auch einzusehen, dafs man fiir ver- 

schiedene miteinander zu vergleichende Formen 

'Ton Hochofen jede andere Grenzlinie zwischen 

den oben angenommenen Korpern G und G 1, und 

auch andere Abrutschebenen innerhalb der Be- 

schickuug annehmen kann.

Immer aber ist bei Hochofen mit Rastwin- 

keln oder Abrutschebenen von 40 bis 90° ein 

Theil G des Inhalts des Hochofens unmittelbar 

u n a b h a n g i g ,  und ein TheiL G 1 unmittelbar 

ab h a n  g ig  von den Gesetzen der schiefen Ebene 

der Rast oder einer Abrutschebene in der Be- 

schickung, und dadurch, wie oben nacligewiesen, 

der Niedergang der Gesammtbeschickung iiber- 

haupt abhangig von dem Winkel der belrelTenden 

schiefen Ebene. Deshalb ist der Niedergang der 

Gichtcn bei neuen Hochofen mit noch nicht ab- 

genutzter Rast haufig gestorter, ais bei altercn 

ausgeschmolzenen Hochofen.

Wenn in den unteren Theilen der Beschickung 

von G und G l nicht inunerwahrend eine sehr 

grofse Auflockerung durch Yergasung des Kohlen- 

stoffs stattfindet, wie das der Fali ist, wenn ein 

geftillter Hochofen still stellt, dann wirken die 

dem Niedergang der Beschickung widerstrebenden 

Kriifte der auf der Rast ruhenden Materialien, 

zusammen mit dem Eigengewicht des Korpers G 

derartig zusammendriickcnd auf die Beschickung, 

dafs dieselbe in der Rast wie ein starrer Korper 

festgekeilt wird, deshalb hangt ein Hochofen sich 

gewohnlich auf, wenn der Wind langere Zeit 

abgestellt wird.

Wenn ferner die in dem Korper G nieder- 

gehende Beschickung nicht noch ganz besonders 

aufgelockert wird dadurch, dafs man das Auf- 

geben der Beschickung mit Riicksicht auf diese 

Auflockerung Yornimmt, oder dadurch, dafs man 

den Gasfang dementsprechend einrichtet, z. B. 

bei gewissen Aufgebevorriclitungen ein niittlercs 

Robr eihbangt, dann wirken die dem Nieder

gang in der Ebene der Rast widerstrebenden 

Krafte H  auf G so zusammcndruckeiid und da

durch so hemmend ein, dafs der Ofen entweder 

a u f s er g e w ii h n I i c b 1 a n g s a m g e h t  oder sich 

sogar aufhangt.

Auch wenn man Koks oder Holzkohlen von 

zu grofser oder zu geringer Korngrofse, oder mit 

viel feiner Losche vermiscKt, oder von geringer 

Festigkeit ver\vendet, oder wenn die Temperatur 

innerhalb der Rast so hoch steigt, dafs die Ma

terialien zusammensintern, wird die Beschickung 

leicht eine sehr dichle, einem starren Korper 

ałmliche werden, und die beschriebenen Erscbei- 

nungen der Hennnung des Nicdergangs der Be

schickung werden auftreten.

Immer also, wenn sich die Anordnung der 

Materialien in G und G 1 derjenigen von starrei: 

Korpern nabert, wird der Niedergang der Be

schickung in Hochofen mit Rastwinkeln von 40 

bis 90° der hemmenden Einwirkungder Hoi i/ontal- 

kraft II ausgesctzt sein.

Wenn diese Betrachtungen richtig sind, dann 

ist der Zusammenhang zwischen den bekannten 

Storungen in dem Niedergang der Gichten, also 

zwischen dem Aufhangen der Beschickung und
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der Form der HochŚicn theoretisch begriindet. 

Die frage nach der besten innercn Form der 

Hochofen, d. h. nacli einer solchen, welche den 

Slorungen des Niederganges der Gichten den ge- 

ringsten Widerstand cntgegensetzl, beschaftigt 

nun, wic schon oben gesagt, noch heute dic 

Kiseńhultenleute der ganzen Weit.

Der obcn crwahnte Yortrag des Herrn Walsh 

fiiłfrl unzahlige Beispiele aus der Lilcratur und 

aus ;Yfereinsvei-hahdlungen an, aus welchen hcr- 

vorgeht, dafs das Aufluingen der Gichten mit 

der inneren Form der Hochofen in Yerbindung 

gebracht wird.

Ich liabe in der bisherigen Literatur keine 

Auseinanderselzung finden konnen, welche meiner 

obigen Ansicht entgegenlnlt, dafs der rastlose 

Hochofen die giinstigste Form fiir den Nieder- 

gang der Gichten abgicbt. Auch der leider sehr 

iingeschickt angcstellle Yersuch Taylors in Chester 

in Amerika, einen rastlosen Hochofen zu betrciben, 

kann diese Ansicht nicht widerlcgen, obgleich 

dci' Versuch vollstandig mifsgliickte.*

Um den Umstand, dafs sieli in den bis jetzt 

gebriiuchlichcn Hochofenformen dic Beschickung 

aufhangt zu erklaren, nimmt Walsh nur An

satze in der Rast oder an den Ofenwandungen an.

Nach Walsh verlegen die tuchtigslen Hiitten- 

leutc die Anfange solchcr Ansatze, oder deren 

unteren Theile, in den oberen Theil der Sehmelz- 

zonc, d. h. in die Rast.

Walsh kommt nun auch zu den Schlufs, dafs 

der Hochofen oberhalb der Rast eine solche 

Form liaben solle, dafs dic Beschickung iinmcr 

regehnafsig, also ohne irgend welche Móglichkeit 

einer Untcrbrechung, hinabgleiten miisse. Um 

nun die Ansatze auf der Hast zu verhindern, 

will Walsh den  Theil des Ofens, welcher die 

grofste Weite hat, den Kohlensack, also auch 

die Rast, wie Fig. 4, Blatt VI zeigt, so tief an- 

ordnen, dafs sic i n der Schmelzzone liegen, 

weil sich in dieser Ansatze nicht bilden konnen. 

Damit kommt Walsh zu der Form, welche Stahl- 

schmidt vor 23 Jahren in einer Broschiire** 

nicderlcgte und welche hier in Fig. 5 mitge- 
theilt isl.

Walsh ist der Ansicht, dafs bei seiner Form 

des Hochofens die Neigung zur Bildung yon An- 

satzen im Kohlensack oder an den Ofenwanden 

gSnztich beseitigt, und somit das, schlechte Be- 

triebergebuisse bewirkende Aufhangen im Hoch

ofen unmoglich g;emacht sei.

Ich theile die Ansicht yon Walsh nicht allein, 

sondern gehe noch einen Schritt weiter. Aus 

demselben Grunde, aus welchem Ansatze in der

* »Zeitschrift des Vereins D. Ing.« 1885. S. 373
u. 819.

*ł Darstellung des Eisenhochofenprocesses. Guslav
Butz, Hagen. 1864-

Schmelzzone eines Hochofens uberhaupt, also 

auch auf der Rast eines nach Walsh geformlcn 

Hochofens (Fig. 4) unmoglich sind, konnen sich 

auch dic vorspringenden Ecken, welche die Rast 

bilden sol len, in der Schmelzzone nicht halten. 

Es ist deshalb viel einfacher und richliger, diese 

unbedeutende, im Betrieb doch wcgschmclzende 

Rast von vornherein fortzulasscn. Walsh bc- 

rechnet nun den Druck, den dic Beschickung in 

seiner Ofen form (Fig. 4) auf die Gruridfladie 

desselbcn ausiibl, ein fach aus dem Gewicht dieser 

Beschickung, gelheilt durch die Einlieit der Grund- 

fliiche.

Dabei iibersieht derselbe den Umstand, dafs 

auch die Wandungcn des Schachlcs so langc 

einen Theil dieses Druckes der Beschickung auf- 

nelimen, so lange deren Neigung nicht in Uebcr- 

einsliinmung mit dem Boschungswinkel der Be

schickung, also etwa gleich 38 bis 40 ° ist.*

Ist dic Neigung der Wandungcn des Schachlcs 

geringer, d. h. stciler ais 38 bis 40 °, so stemnieh 

sieli dic Malerialien der Beschickung gegen diese 

Schachtwendungeu, so dafs nur ein kleiner Theil 

des Gewiclitcs der Beschickung von der Grund- 

flache des Ofens zu tragen ist.

Wenn ein so geformter Ofen von geringer\Veile 

und grofser Hohe ist, so wird der Druck der Be

schickung auf die in irgend einer wagerech ten Ebcne 

desselben, also auch in derjenigen der Formen be- 

findlichen Materialien, ein so geringer, dafs dic Be

schickung in einem solchen Ofen keineswegs zu 

dicht liegt, um den Gasen einen Durch gang zu 

versperren,

Die Gasmenge, welche eine Flaeheneiiłhcil 

einer gegebenen Zone des Schachlcs in der Zeil- 

einheit durchslreichen kann, hiingt von dem 

Quersclmitt der freien Oeflnungen in dieser Zone 

ab, und die Dichtigkeit und der Druck der Gase 

stehen im geraden Verh3ltnisse zu diesem Quer- 

schnitt. Hieraus konnen wir schliefscn, dafs, jc 

enger der Ofenschacht gemacht werden kann, 

um so Yollkommener und energischer wird die 

Reduction der Erze und die Kohlung des redu- 

cirten Eisens vor sich gehen; um so besser vor- 

bereitet werden also die Malerialien in die Schmclz- 

zone gelangen. Ich bin der Ansicht, dafs in einem 

rastlosen Ofen die Materialien auf Grund der 

Einwirkung der Ofemvandungen lockerer liegen, 

ais in einem Ofen mit Rast, bei welchem auf 

letzterer die darauf ruhenden Materialien mehr 

ais nothig zuriickgelialtcn werden, welche dann 

ilirerseits wieder, wie oben begriindet, den mitt- 

leren Theil der Beschickung am Niedergang hin- 

dern. So lauge diese Einwirkung der Rast nicht 

śo grofs und der Ofen so weit ist, dafs sieli in 

dessen Mitte ein grofser, weniger gestorter und

* Wcisbach. Zweiter Theil. Dritte Auflage. S. 7.
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lockercr Kern befindet, wird hauptsachlich in 

diesem dic Beschickung niedergehen. In jedem 

weiten Hocliofen mit grofser Hast wird sich also 

ein rastloscr Hocliofen bilden. Sobaki dic auf- 

lialtende Einwirkung der auf der Rast aufsitzen- 

den Materialien dagegen so grofs wird, dafs aucli 

der Niedergang der Beschickung in diesem mitt- 

leren Theil des Ofens gestdrt wird, liangt sich 

der Ofen auf, und dies kommt, wie jeder Iliitten- 

mann wcifs, leider sehr oft vor. *

Der auf der Rast aufsitzende Raum, welcher 

mit melir oder minder langsam niedergehenden 

Materialien angefullt ist, ist demnach'niclit nur nutz- 

los, sondern wirkt sogar scliadlich, da er zu 

vielen Storungcn Vcranlassung giebt.

Der cubische Inhalt des in Fig. 6 gezeich- 

neten Ofens ist zwar kleiner ais derjenigc bis- 

hęriger Ofenformen, aber a l l e  in demselben ent- 

haltenen Materialien sinken mit fast gleicher Gc- 

schwindigkeit nieder und stelien unter einer viel 

energischeren Einwirkung der Gase, so dafs der 

cubische Inhalt dieses rastlosen Hochofens bei 

weitem besser ausgenulzt wird, ais bei anders 

gefoi mten Oefen. Diese Erwagungen veraulafsten 

mich im Jahre 1885 die in Fig; 7 und 8 , BI. VI 

gezeichnete rastlose Ofenfonn fiir den Holzkohlen- 

ofen zu Miisen im Sicgerlande vorzuschlagen. Der 

so gefonnte Ofen war in Miisen von Ende Aug. 

1885 bis Anfang Dec. 1886 in sehr gutem Be- 
triobe.

Der Ofen hal sich im Vergleich -/u den 

fiilheren Ofenformen durcli einen flotten, ungestór- 

ten, regelmafsigen Gichtenwechsel ausgezeichnet.

Es wurde in obiger Betriebszeit vornehmlich i 

graues, halbirtes und weifses Ilolzkobleneisen fiir 

Hart-Walzen- und Tempergufs von aufserordcnl- 

licher Giite erblasen, auf dessen Eigcnschaften 

ich noch Gelcgenhcit finden werde, zuriłckzu- 
konimen.

Der Ofen hat eine Hohe von 9651 mm; an 

der Giclit 1 1 0 0  und unten 1250 mm Weite; 

derselbe war unten in einer Hohe von 1255 nim 

cyljndnsch und begann erst liier sich zu ver- 

jungen, so dafs sich die Yerminderung des Durch- 

messers des Schacbtes von 150 mm auf 8396 mm 

vcrthcilt. Auf diese Hohe kommt auf eine Seite j
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des Ofenprolils — eine Verjungung von 75 mm, 

auf 10 0 0  mm also eine sol che von nicht ganz

9 nim, was einer Neigung von etwa 91 0 zur 

Wagerechten entspricht.

Der Ofen halte 10 cbm und erzeugte in der 

oben angegebenen Zeit von etwa 460 Tagen

2 781 359 kg Roheisen, durchschriiUlich also 

etwa 6000 kg in 24 Stunden, bei einem Inhalt 

von etwa 10 cbm, so dafs eine Tonne Eisen 

taglich mit einem Ofcninhalt von 1,67 cbm her- 

gestellt wurde, wahrend dazu in grofseren Koks- 

hochofen in Deutschland mindestens 3 cbm, in 

Gleveland 10 cbm und dariiber nothig sind. Der 

Kohlenvcrbrauch betrugin der betreffenden Ilutten- 

reise in Miisen durchschnittlich 1113 kg auf 

1000 kg Eisen; das Ausbringen aus den Eisen- 

sleinen 50, 1 und aus der Beschickung 46,9 fó. 

Auf 100 kg Holzkohlen konnten in Riicksicht 

auf das herzuslellende kostbare Eisen durch- 

schnittlich nur 187,3 kg Beschickung gesetzt 

werden. Die Windtemperatur betrug nur 400 0 C. 

und hatte man den Yortheil, mit 2 bis 3 Pfund 

Pressung blasen zu konnen, ohne dafs der Ofen 

sieli aufhing. Nach dem Ausblasen hatte der 

Ofen die in Fig, 7 und 8 punktirt gezeichnete 

Form ; die grofste Weite hatte derselbe nach 

dem Ausblasen naturgemiifs in der Ebene der 

Windformen. Diese Endfonn bestaligt mcine oben 

ausgesprochcne Ansicht, dafs sich in der Schmelz- 

zone Vorspriinge und Ansatze nicht lialten, und 

es deshałb uberfliissig ist, in solchem Ofen in 

dieser Ebcne eine Rast yorzusehen, wie es Stuhl- 

schmidt und Walsh thaten.

Dieser Musener Versuch mit einem rastlosen 

Hochofen bestiitigle auch alle oben ausgesprochenen 

Ansichten, den regelmafsigen Niedergang der 

Gichten betreffend.

HolTentlich werden nun Versuche mit Hoch

ofen, welche iii jeder Beziehung r a s t l o s  sind. 

auch bald mit Koks erneuert uud zu gutem Ende 

gefiihrt. *

* Der erste Theil dieser Mittheilung ist schon im 
Jalire 1884 geschrieben. Dessen YerOflentliehung tm- 
torblieb s. 7,. jedoch mit RBcksieht auf die mir zuy;- 
gangenen Berichte Ober den rastlosen Hochofen iii 

i Chester (Amerika) und auf die in Miisen berorstchen- 
i den Yersuche mit einem soichen.
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Klcinc licitriige zur Eiseiilmttenkimde.
Yon A. Ledebur.

Ueber den Einflufs tler Winderhiteuny auf die 

ZusammenTelzmig des erblasenen Roheisens.

VcrhSltnifsmafsig wenige Untersuchungen sind 

bishuig iiber die Aenderungen angestellt worden, 

welche die Zusammensetzuug des Rohcisens cr- 

fiihrt, wean man den Hochofen das eine Mai 

mil heifsem. das andere Mai mit kaltem Windę 

betreibt und dabci den Brennstoffverbraucli in 

einer Weise regelt, dafs in beiden Fiillen ein im 

Aeufseren ahnliehes Erzeugnifs erfolgt.

Ais man in den dreifsiger und yierziger 

Jąhren dieses Jahrhunderts die Winderhit|ung 

beim Hochofcnbetriebe mehr und mehr zur An

wendung brachle, behauptete man yielfach, dafs 

eine Versclilechterung der Roheiscnbeschaffenheit 
mit der Anwendung erhitzlen Geblasewindes Hand 

in Hand gehe, obschon dic Temperatur, auf 

welche man in damaliger Zeil den Wind er- 

wfinnte, seiten erheblich iiber 250° G. hinaus- 

ging. Besonders deutlich wolltc man diese Beob- 

aehtung bei solchen Hochofen gemacht haben, 

wo man, wie es in Deutschland noch sehr 

iiblich war, unmittelbar aus dem erblasenen Roh- 

cisen Gufswaaren erzeugtc, ohne dasselbe um- 

żusehmelzen; und die tiberwiegend grdfste Zahl 

dieser Hochofen wurde mit Holzkohlen betrięben. 

Mit ziemlich grofsem Mifstrauen sali man des- 

halb dic neue Betriebsweise a u ; verschicdene 

Hoehofenleute, welche sie versuchsweise ein- 

gefiihrt hatten, kehrlen anfanglich wieder zu dem 

Betriebe mit kaltem Windę zuriick. Erst die 

nicht wegzulaugnende Thatsaclie, dafs die Er- 

zeugungskosten des Roheisens .bei Anwendung 
heifsen Windes erheblieh niedriger ausfielen, im 

Vercine mit derznnehmenden Concurrenz zwan- 

gen alimiihlich die Eisenwerke, die Winderbitzung 

dauernd einzufiihren.

Der Haupt-Yorwurf, weichen man dem mit 

heifsem Windę erblasenen Roheisen, insbesondere 

dem fur unmittelbaren Gufs bestimmten Holz- 

kohlenroheisen, machte, war eine Yerringerung 

seiner Festigkeit. Inwieweit diese Festigkeit 

von der chemiselien Zusammcnsetzuilg abhiingt, 

dariiber hatte man in damaliger Zeit ziemlich 

luibestimmte Ansichten; man unterliefs es also, 

genauere Untersuchungen iiber dic Aenderungen i 

anzustellen, welche die Erhitzung des Windes : 

in der chemisehen Zusammensetzung des erfolgen- 

den Roheisens henrorbrachte, wie man ja iiber- 

haupt erst iti der zweiten Halfte des Jahrhunderts, 

nachdem die Winderbitzung bereits ganz allgemein 

in Anwendung gekommen war, den Werth deut- i

licher erkannte, weichen die regelniafsige An* 

stellung chemischer Untersuchungen auch fur 

den praktischen Betrieb besitzt. Lediglich auf 

dem Yersuchswege gelangte man jedoch auch 

schon in jcner Zeit, wo die Winderhitzung zuerst 

cingcfuhrt wurde, dahin, die durch dieselbe an- 

geblich herbeigefuhrte VerschleclHerung des Roh

eisens zu beseitigen oder, richtiger gesagt, auch. 

mit heifsem Windę ein dem jedesmaligen Zwecke 

nicht minder gut entsprechendes Roheisen ais 

mit kaltem Windę zu erblasen. Die liauptsach- 

lichsten Mittel zur Erreichung dieses Ziels waren 

die Anwendung stiirkerer Geblaseniaschinen und 

entsprechende Aęnderung der Beschickungen.

Yom theoretiseben Standpunkte liifst sich in 

Wirkliehkeit kaum einsehen, warum es nicht 

moglich sein soli, mit heifsem Windę ein ebenso 

brauchbares Roheisen ais mit kaltem Windę 

darzustellen. Gewolmlich erklarte man jene au- 

gebliclie Vcrschlechterung des Eisens durch eine 

verinehrte Aufnahme fremder Korper, ohne jedoch 

den Beweis dafiir durch Gegeniiberstelluog von 
Analysen des bei heifsem und kaltem Windę 

erzeugten Roheisens zu liefern. Fragt man, 

welche Stoffe hier in Betracht kommen konnen,

| so tritt uns zuniichst das Silicium entgegen. Es 

| ist nicht zweifelhaft, dafs durch Anwendung 

heifsen Windes die Reduction yon Silicium be- 

fordert wird: man weifs aber auch, dafs das 

Silicium nicht, wie man friiher annahm. ein 

nachtheiliger, sondern ein unentbebrlicher Be- 

standtheil des Giefsereiroheiscns ist, wenn auch 

in den Gufswaaren ein bestimmter Gehalt des

selben nicht uberschritten werden darf, ohne 

dafs dereń Festigkeitseigenschaften Einbufse er- 

j .leiden. Bei Darstellung v6n Roheisen, welches

■ zum Umschmelzen bestimmt ist, dessen Silicium- 

gehalt also sich durch Zusatz anderer Eisen- 

sorten beliebig abmindern liifst, kann jener Ein- 

llufs der Winderhitzung nur ais rorlheilhafl be- 

zeichnet werden; bei dem unmittelbaren Gusse 

aus dem Hochofen aber lafst sich durch ent

sprechende Leitung des Betriebes einer iiber- 

miifsigen Aufnahme entgegenwirken.

Manganreiche. Erze wird man iiberhaupt nicht 

1 zur Darstellung yon Giefsereiroheisen vcrwcnden; 

aticli in dieser Hinsieht wird also kaum ein 

Einflufs auf. das Verhalten des Eisens ausgefibt 

werden konnen, je nachdem man heifsen oder 

: kalten Wind ver wendet.

Auch der Gehalt yon Schwefel, Phosphor, 

Kupfer, Nickel wird durch die Erhitzung des 

Windes nicht vermehrt werden konnen.
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Es bleibt noch die Pragę zu beantworlen, 

ob elwa die Metalle der in der Beschickung vor- 

kommenden Erden in der hoheren Temperatur 

der mil heifsem Windo betricbenen Ilochofen in 

reichlicherem Mafse reducirt werden und das 

Robeisen verschlechtern konnen. Icli glaube 

dic JJeberzeugung; aussprechen zu diirferi, dafs 

man hiusichtlich der Auffindung gerade jener 

Metalle im Roheisen oft leiclitsinnig zu Werke 

gćgangen ist. Man liat sie bei der Analyse ge

funden und ais Bestandlheile des Roheisens aul- 

gefflhrt, wahrend sie in Wirkiichkeit ganz an- 

dereh Quellen entstanimten.

' Aluminium mit Sicherheit in irgend einem 

Roheisen naehzuweiśen, ist mir bis jetzt trotz 

vit.‘]facher Bemiihungen nicht geiungen. Ein mir 

vor einigen Jahren zugesaudtes, angeblich alumi- 

niumbaltiges Roheisen enthielt nach meiner Unter- 
suelumg keine Spur Aluminium, sondorn stall 

dessen Chrom, welches der belrcffende Chemiker 

ais Aluminium bestimint hatte. Dennoch will 

ich die Miiglichkeit, dafs Aluminium vorkommen 

konne, nicht ganz in Abrede stellen, da einige 

bedeutende Metallurgen, z. 13. der verstorbene 

Gruner, solches gefunden haben wollen; aber 

die Falle sind jedenfalls sehr selten.

Titan habe ich selbst im Roheisen ofters 

in einigen hunderlstel Procenten nachgewiesen; 

der gefundene Gehalt aber ist meiner Ansicht 

nach zu gering, ais dafs er eine Verschlechterung 

tler Roheisenbeschaffenheit bedeuten konnte.

. Dasselbe gilt vom Calcium. Der von mir 

ab und zu gefundene Gehalt von diesem Metalle 

war stets so gering, dafs ich selbsl zweifelhaft 

bin, ob er wirklich dem Roheisen entstamme. 

Gerade bei Bestimmung dieses Korpers sind dic 

Fehlerquellen so zahlreich, dafs sclion eine ziem- 

hcli grofse Umsicht und Erfahrung dazu gehort, 

sie sammtlich zu vermeiden. Nicht allein enl- 

halten manclie Reagentien Kalkerde; auch die 

benutzlen Glasgefafse konnen dieselbe abgebon, 
und in noch weit reichlicherer Menge wird aus 

gewisstn Filtrirpapieren Kalkerde von den hin- 

durchlaufenden Fliissigkeiten gelost. Wenn noch 

m neuerer Zeit in einem ubrigens verdicnstvollen 

englischen Buche Roheisenanalysen mitgelheilt 

sind, mit einem Calciumgehalte von 0,40 Pro

cent, welcher beim Umschmelzen im Gupolofen 

sich sogar auf 0,81 Procent rermehrt haben 

soli, so scheint mir das einzige Verwunderliche 

dabei zu sein, dafs der Verfasser jenes Buchs 

die Richtigkeit der von ilim milgetheilten Analysen 
nicht selbst bezweifelt hat.

Das vori dem Calcium Gesagte gilt auch von 
dem Magnesium im Roheisen. Im iiufsersten 

ralle ist seine Menge eine nur so geringe, dafs 

eine raerkbare Reeinflussung der mechanischen 

Eigenschaften des Roheisens nicht davon zu er- 
warten ist.

Man darf also wohl mit Fug und Recht dic

Richtigkeit der Theorie bezwcifeln, nach welcher 
die Wiuderhitzung die Aufnahme fremder, naeh- 

thcilig wirkender Kłirper durch das Roheisen 

verursachc. Dennoch hat die Meinung von der 

grofseren Yorzuglichkeit, insbesondere grofseren 

Festigkeit, des bei kaltem Windę erblasenon 

Eisens sich Yielfach, zumal bei Giefsereileuten, 

bis zum heutigen Tage erhallen, und grofse 

Eisengiefsereien, welche wegen des Umfanges 

ihres Roheisenbedarfs in der Lage sind, gevvisse 

Bedingungen fiir die Herstellung des Roheisens 

verschreiben zu konnen, verlarigen nicht selten 

gewisse Mengen von bei kaltem Windę erblasenem 

Roheisen, welches sie natllrlich zu entsprechend 

hoherem Preise bezahlen mussen.

Einer derartigen Bestellung von kalt erblasenem 

I Giefsereiroheisen, welche vor einigen Jahren von 

einer grofsen, durch ibre Hartgufserzeugnisse 

beruhmten Eisengiefserei bei einem Harzer Holz- 

kohlenofenwerke gemacht worden war, verdankte 

ich die Gelegenlieit, die Zusammensetzung dieses 

bei bohem Brennstolfaufwande kalt erblasenen 

Eisens mit derjenigen des aus ganz der nam- 

lichen Beschickung mit Wind von etvva 350° G. 

und geringerem Brennstoffaufwande dargestelllen 

Eisens zu vergleichen. Die beiden Eisenproben 

sahen sich auf dem Bruehe sehr ahnlich und 

hatten das gewohnliche Aussehen des bei Gar- 

gang erfolgenden, fur die Giefserei bestimmten 

grauen Ilolzkohlenroheisens. Bei der Unler- 

suchung fand ich:

Bei

k a l t em  j h e i f sem  

Windę erblasen

4.363 4,063
0,635 1.108

Phosphor........................ 0,559 0,545
S chw e fe l........................ 0,034 0,031

0,298 0,382
0,023 0,016

A n t in io n ......................... 0,031 0,050
— Spur

0.030 0,034
Y a n a d in ........................ 0,022 0,011

Der einzige erhebliche Unterschied zeigl sich 

in dem Gehalte an KohlenstolT und Silicium. 

Das kalt erblasene Eisen ist kohlenstoflreicher und 

siliciumarmer. Die Erklarung hłerfiir liegt nahe. 

Bei dem Betriebe mit kaltem Windę ist die 

Durchsetzzeit langer, der Brennstoffrerbrauch 

reichlicher. Das reducirte Eisen bleibt langere 

Zeit mit den Kohlen in Beriihrung und nimmt 

reiehliche Mengen davon auf. Es ist vollstandig 

damit gesattigt. Diese vollstandige Saltigung 

mit Kohlenstoff war bei dem vorliegenden Roh- 

: eisen sogar nothwendig, damit der geringe 

! Siliciumgelialt ausreichend sei, die zur Bildung 

! von Graueisen erforderliche Menge des Gesammt- 

J kohlenstoffs ais Graphit auszuscheiden. Der 
i Betrieb mufste so gefiilirt, der Brennsto(fverbrauch
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so erhoht, die Durehsetżzeit so verlSngert werden, 

dafs eben jeno Sattigung moglieh wurde; An- 

dernfalls wiirde halbirtes oiler weifses — grelles — 

Eisen entstanden sein. Bei dem Betriebe mit 

beifsem Windę steigt die Temperatur vor den 

Formen und die erste Folgę davon ist die ver- 

melirte Siliciumreduction; ais das kraftigste Re- 

ductionsmaterial hierfur aber dient der bereits 

vom Eisen aufgenommcne Kohlenstoff. Das 

Roheisen giebt also einen Theil des aufgenom- 

menen Kohlenstoffs zur Reduction von Silicium 

wieder ab. 1 Gewiehtstheil Kohlenstoff reduciren

1,16 Theile Silicium; das von mir untersuchle 

neifs erblasene Eisen enthśilt 0,533 fó Silicium 

mehr ais das kall erblasene, zu dessen Reduction

0,453 Kohlenstoff erforderlich gewesen sind. 

In Wirkiichkeit ist der KoblenstoITgehalt des heifs 

eiblasenen Eisens nur um 0,300 % geringer; 

auch wenn man annimmt, dafs Silicium nur 

durch den im Eisen anwesenden Kohlenstoff 

reducirt werde, — welche Theorie mir nicht 

ganz unwahrscheinlich deucht — und wenn man 

alle sonstigen bei der Kohlenstoffaufnahme mit- 

wirkenden NebenumsUinde unberiicksichtigt lassen 

will, wiirde sich der Unterschied leicht dadurch 

erklaren lassen, dafs das Eisen, so lange es vor 

den Formen sich befindet, stets erneute Gclegen- 

heit zur Kohlenstolfaufnahme findet.

Auch der Mangangehalt ist im heifserblasenen 

Eisen merklieh grofser; Niemand aber wird den 

Unterschied fiir betrachtlich genug halten, um 

daraus auf ein ungiinstigeres Yerhalten des 

manganreicheren Eisens zu schliefsen. Enthalt 

doch manches wegen seiner Festigkeitseigen- 

schaften beriihmle Holzkohlenroheisen noch er- 

heblich mehr Mangan.

Auch die Analysen geben demnach keinen 

Aufschlufs, weshalb das kalt erblasene Eisen sich 

giinstiger verhalten soli ais das heifs erblasene, 

und lassen diese Annahme mindestens ais zwei- 

felhaft ersCheinen. Moglieh ist es' wohl, dafs das 

kalt erblasene Eisen, ohne weiteres gepriift, eine 

hohere Festigkeitsziffer ais das heifs erblasene 

ergiebt; aber der gleiche Erfolg wiirde beim Um- 

schmelzen des letzteren sich in billigerer Weise, 

z. B. durch Zusatz von sclimiedbarem Eisen, 

halten erreichen lassen.

Ueber die Kiigelchen-DUdung in Gufsstueken.

•leder erfabrene Ciefsereimann kennt diese 

fiir die Erzielung dichter Gufsstucke so aufser

ordentlich nachtheilige Erscheinung, welche auch 

in dieser Zeitschrift bereits mehrmals besprochen 

wurde (Jahrgang 1886 Seite 308, 443, 627). 

Inmitten einer oft vollstandig dichten Grundmasse 

finden sich selbstandig ausgebildete Kugelchen 

von etwa 1 mm Durchmesser, mitunter kleiner, 

milunter grofser, einzeln oder nesterweise, in 

einigen Fallen diebt von dem Metalle eingeschlossen, 

haufiger jedoch innerhalb einer Blase, .welche
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auf eine Gasentwieklung deulele. Gewobnlich 

sind sie in dem unbearbeiteten Gufsstucke nicht 

wahrnehmbar; wird der Gegenstaud aber ans- 

gebohrt, bebobell, geilreht, so werden sie frei 

gelegt und konnen denselben vollstandig unbrauch- 

bafe inachen.
Ich sclbst habe friiher darauf aufmerksam 

gemacht, dafs durch Umherspritzen des in die 

Gufsform sturzenden Metalls solche Kiigelchen 

entstehen konnen, und durcli besondere, yon 

anderer Seite angestellte Versuche ist dic Rich- 

tigkeit dieser Theorie erwiesen worden (yoriger 

Jahrgang Seite 308); andererseits jedoch hat 

man darauf hingewiesen, dafs in besonderen 

Fallen die chemische Zusammensetzung dieser 

Kiigelchen wesentliche Unterschiede im Yergleiche 

mit iler des Muttereisens zeige, insbesondere, dafs 

die Kiigelchen weit reicher an Phosplior ais 

dieses sei. In diesem Falle kann natiirlicher- 

wcise ein einfaches Umherspritzen des Eisens 

nicht die Entstehungsursache der Kugelchen sein. 

Ich glaube dieselbe vielmebr in folgendem Um- 

stande suchen zu miissen.

Es ist bekannt, dafs auf der Oberfiache ge- 

schmolzenen, ruhig stehenden Gufseisens sich 

Ausscheidungen zu bilden pllegen, welche ge- 

wShnlich reicher an Mangan, Schwefel, Plios- 

phor oder Silicium ais das Muttereisen sind. 

Meistens oxydiren sich dieselben sehr rasch 

und schwimmen dann ais schlackenartige Gebilde

— Narben, Blattern, Wanzen genannt — oben auf; 

jedoch lassen sich auch nicht oxydirte derarligc 

Ausscheidungen beobachten, welche ais erslarrte 

Korper auf der Oberfiache umhertreibcn. In 

meinen Handbuche der Eisenhiittenkunde sind 

auf Seite 257 und 258 yerschiedene Analysen 

soleher Ausscheidungen , tlieils im oxvdirten, 

theils im nicht oxydirten Zustande mitgetbeilt. 

Geschieht es nun, dafs beim Giefsen solche 

Ausscheidungen, d. i. ausgesaigerte Legirungen, 

welche schon im Schmelzofen oder in der 

Pfanne sich vom Muttereisen getrennt hatten, 

mit in die Gufsform gerathen, so miissen jeno 

Kugelchen entstehen, und zwar Kugelchen mit 

Gasblasen, wenn die Korper schon osydirt waren, 

ohne Gasblasen, wenn dieses nicht der Fali 

war. Trotz des sorgfaltigsten Abstreichens der 

Oberfiache wird es nicht immer zu vermeiden 

sein, dafs bei raschem Giefsen einzelne jener 

Korper unter die Oberfiache tauchen und so mit 

in die Gufsform gelangen.

Hierdurch erklart sich denn auch, dafs, wie 

a. S. 443 des vorigen Jahrgang# mitgetbeilt 

ist, beim Giefsen von zwei Locomotivcylindern 

der erste tadellos, der zweite von Kiigelchen 

durchsetzt war. Schon beim Stehen imSammel- 

herde des Cupolofcns hatte Saigerung stattge- 

funden; die obenauf scliwimmenden Korper ge- 

langten erst mit dem letzten Metalle in die 

Gufsform.

„STAHL UND EISEN.*
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Auf meine Anfrage bei einer Giefserei, wo 

diese Erscheinung sich zeigte, ist mir bestatigt 

worden, dafs gerade solches Roheisen, welches 

starkę Wanzenbildung zeigt, auch jene Kiigel- 

chenbildung erkennen lafst. Ich bin der Meinung, 

dafs manganreicheres Roheisen leicliter ais man- 

ganiinneres jenem Vorgange unterworfen sein wird.

Ware mir npch ein Zweifel iiber die Ent- 

stehungsursache der besprochenen Kflgelchen

geblieben, so wiirde er durch den Umstand be- 

seitigt, dafs ich auf der Bruchflache eines mir 

eingesandten, ein ganzes Nest von Kiigelclien ent- 

haltenden Gufsstiicks mit der Lupę deutlich

eingemengte Cupolofenschlacke zwischen den 

Kflgelchen entdeckte. Hier also lag der offen- 

kundige Beweis vor, dafs das Metali von der 

Stelle, wo die Kiigelclien sich fanden, aus den 

oberen Theilen des Pfanneninhalts stamme;

daraus folgt naturlich nicht, dafs iiberall, wo

solche Kugelchen sich finden, auch Cupololofen- 

schlacke nachzuweisen sein rnusse.

Nachtrag.

Naelidem die vorstehende Abliandlung bereits 

an die Redaction von »Stahl und Eisen« einge- 

sandt worden war, erhielt ich von Hrn. Eisen- 

giefsereibesitzer Robert Schneider in Dusseldorf 

einige Mittheilungen iiber eine von ihm ersonnene 

und von ihm »Ausscheidei« genannte Yorrichtung, 

dereń bereits erprobter guter Erfolg vollstandig 

mit meiner oben entwickelten Ansicht iiber die 

Kiigelchenbildung im Einklange steht. Der Aus- 

scheider besteht im wesentlichen aus einem aus 

Charnott gefertigten' Rahmen, welcher auf den 

Eingufs der Gufsform geselzt wird und mit 

mehreren Querwandei, versehen ist, dereń unterer 

Rand nicht ganz bis auf die Gufsform hinab- 

reicht. Die Aufstellung wird derartig bewirkt, 

dafs das in den Ausscheider eingegossene Metali, 

bevor es zum Eingusse gelangt, gezwungen ist, 

unter jenen Querwanden hindurch seinen Weg 

zu nehmen, wobei die obenauf schwimmenden 

Theile von denselben zuriickgehalten undsolcher- 

art verhindert werden, in die Gufsform einzutreten.*

Auf meinen Wunsch sandte mir Hr. Schneider 

eine Probe der bei einem Gusse in dem Aus

scheider zuriickgebliebenen Ausschoidungen nebst 

einem Bruchstiicke des betreffenden Gufsstucks. 

Die ersteren bestanden aus einzelnen mit Gar- 

sehaum reichlich bedcckten ziemlich diinnen 

Sliickcn, in ihrer Form eine entfernte Aehnlich- 

keit mit dem Aussehen vertrockneter Blatter be- 

sitzend; das Muttereisen, d. li. die aus dem 

Eingusse entnommene Probe, war vollstandig 

grau, dicht. Die ehemische Untersuchung
1 ergab :

i Muttereisen Ausscheidungen

j Kohlenstoff . . . . 3,59 4,02
; Silicium . . . . . 1,79 3,15
i Phosphor . . . . 0,62 2,13
! Schwefel . . . 0,05 0,05
! Mangan . . . 0,63 0,87

* Ausscheider verschiedener Grofse liefert Herr 
Robert Schneider zu raafsigen Preisen.

Die Abweirhungen in der Zusammensetzung 

bestatigen also nicht allein im allgemeinen meine 

oben ausgesprocliene Ansicht iiber die Bildung 

| der Kugelchen in den Gufsstucken, sondern sie 

stehen auch in vollstandiger Uebereinstimmung 

mit der schon [riilier beobachteten Thatsacbe, 

dafs die Ausscheidungen, beziehentlich Kiigelchen, 

phosphorreicher ais das Muttereisen zu sein 

pllegen. Erstere waren, wie leicht erklarlicH

ist, mit oxydischen Bildungen, theilweise auch

mit Schlacke durchsetzt, so dafs es nicht mog- 

; lich war, eine genaue Durchschnittsprobe des 

metalliśchen Theils derselben zu bekommen;
I ein grofserer Phosphorgehalt wurde jedoch iiber- 

| einstimmend in zwei ganz verschiedenen Stficken 

| nachgewiesen. Das eine derselben , welches 

reichlich mil Oxyden durchsetzt war, zeigte den 

oben mitgelheilten Phosphor- und Silieiumgehalt, 

das andere besafs, nachdem es durch Kratzen 

und yorsichtiges Zerstofsen moglichst von Oxyden 

befreit worden war, 0,94 % Phosphor und nur

1,32 ^  Silicium; dafs ein grofserer Phosphor

gehalt sich besonders in den auf dem fliissigen 

Metalle schwimmenden oxydischen Korpern anzu- 

sammeln pflegt. wurde schon oben erwahnt. 

In dem gefundenen ziemlich hohen Kohlenstolf- 

gehalte der Ausscheidungen ist der die Oberflache 

derselben bedeckende Garschaum mit inbegriffen.

Ueber die Constitution des yierbasiscli - phosphorsaiiren Kalks 
und seine Stellung in der Keilie der Phospliatverbindungęn.*

Von Dr. Kosmann in Breslau.

Seitdem durch die Untersuchungen von 

Hilgenstock** und von Groddeek-Broockmann*** 

das \orhandensein des vierbasischen Phosphats

■* Der vorstehende Arlikel war in seinen Grund- 
zugen entworfon, ais in Heft 10 des vor. Jahrgangs 
“,e Arbeit von W. Mathesius ersehien. Der Yerfasśer

III.-

der Kalkerde ais Product des basischen Stahl-

Verblaseprocesses erwiesen und auch von Hilgen-

hat es sich aber nicht entgehen lassen wollen, oliue 
Anlehnung an diese Arbeit seine urspriingliche A u f- 
fassung dieses Gegenstandes hier wiederzugeben.

** »Stahl und Eisen* 1883, S. 498.
*** 1884, S. 141.

2
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stock* die Bedingungen im Verlaufe des Thomas- 

verfahrens festgestellt worden sind, aus welchen 

die Bildurig dieser Phosphalstufe ais eine noth- 

wendige und unerlafsliche fur das Gelingen des 

Processes zu erachten ist, hat die theoretiseho 

Chemie mit der Thatsache der Entdeekung die

ser bisher unbekannten chemischen Verbindung 

ais zu Recht bestehend zu rechnen und es ais 

ihre wissensehaftliche Aufgabe zu betrąchten, die 

Constitution derselben zu erkliiren und ihre Stel

lung in der Reihe der phosphatischen Verbin- 

durigen zu begriinden; ferner aber auch eine 

wissenschaftliche Erklarung fur die Art und Weise 

ihrer Wirkung im Schlaekenbade und die darin 

ihr zugewiesene Rolle zu gehen. Die nachfol- 

gendęn Betrachtungen sollen. dazu dienen, der 

Losung dieser Aufgabe naher zu kom men.

In der Reihenfolge der Phosphorsiiure-Ver- 

bindungen ist die Pyrophosphorsiiure vierbasisch, 

da sie vier Hydroxylgruppen enthalt, welche mit 

zwei dreiwerthigen Phosphorsiiureresten verbun- 

deh sind:

/ O H  

P O — OH 

> <  
P O — OH 

X OH

:o

^■O7
Ga

Tritt eine feste Base, wie z. B. Calcium, in diese 

Verbindung ein, so werden zwei Wasserstoffatome 
durch ein Calciummoleciil ersetzt und man erhalt:

/ ° ) C a  
PO — O 7

)°
PO —  0\

Es liegt daher nahe. das Tetraphosphat mit 

dem Pyrophosphat zu parallelisiren, und kenn- 

zeichnet sich das erstere in der That ais eine 

Pyroverbindung, d. h. ais eine feuerbestandige 

und aus feurigem Sehrnelz[lufs stammende. Das 

Tetraphosphat kann man sich vorstellen ais ein 

Pyrophosphat, in welchem das Waśserstoffatoin 

jeder Hydroxylgruppe durch ein Moleciil Calcium, 

unter Hinzunahtne des erforderlichen Sauerstoffs, 

oder "durch die einwerthige Gruppe (Ca — 1/2O) 

ersetzt wird; man erhalt dann das Schema:

/  O - Ca ,

PO- O-Ca \
\ O; O/  \

PO O-Ca / 

N  O - Ca/

Aus diesem Schema wurde sich fiir die 

Wirkungsweise des Tetraphosphats das gewich- 

tige Moment noch nicht entnehmen lassen, bevor

man nicht auch die Beziehungen des Triphos

phats zu dem Tetraphosphat aufgesueht hat.

Das Trihydrophosphat enthalt seehs, paar- 

weise zu je drei vereinigte Hydroxylgruppen, 

welche durch den Eintritt des Calciums eine 

nahere Bindung erfahren, indem das dritteCaleium- 

rnoleciil die Bindung der beiden inneren bezw. 

iiufseren Sauerstoffatome herbeifiihrt.

Triphósphat

/ O H
Ca

PO — OH PO- - o - "
X 0H ' x 0 ^

/ O H -  y .o ' Ga oder

PO — OH PO — 0 .

V-OH \ o - Ga

Das Tetraphosphat geht nun aus dem Tri- 

phosphat hervor dadurch, dafs auch jedes der 

iiufseren Sauerstoffatome des Triphosphats je ein 

Calciummoleciil an sich zieht, welche ihrerseits 

eines ferneren Sauerstoffmoleciils zur Siittigung 

bediirfcn ; daher:

Tetraphosphat 

/ O  - C ,a ,

■)- \ 
Ca \

PO— O

x o
o

»Stahl und Eisen* 1886,

/ ° >  Ca /
PO — 0 ^  !

X 0 - Ca

ln diesem Schema iinden wir sowohl die 

vier Hydroxylgruppen des Pyrophosphats wie die 

sechs Hydroxvlgruppen des Triphosphats wieder; 

das vermittelnde Calciummoleciil des letzteren 

wird im Tetraphosphat durch zwei Calcium- 

moleciile ersetzt, welche an die aufseren Sauer- 

stoffatome treten, und findet nunmehr die Ver- 

bindung der gleichwerthigen Gruppen durch ein 

aufsercs Sauerstoirmoleciil statt.

Es findet sich also beim Triphósphat ein 

CalciummolecOl, beim Tetraphosphat ein Sauer- 

stoffinoleciil in gleichsam exponirter Stellung, 

und ist diese Gruppirung geeignet, iiber die 

wirksame Rolle des Tetraphosphats einen' Auf- 

schlufs zu geben. Dieses aufsere Sauerstoff- 

moleciil namlich dient, wie anzunehmen, zur 

Oxydation des Pltospbors im Pliosphoreisen behufs 

Bildung von Phosphorsiiure, durch dereń Auf
nahme das Tetraphosphat in das Triphósphat 

zuruckgefiihrt werden wiirde, wenn nicht die 

lockere Aufsenstellung des Calciummoleciils in 

lelzteretn gestattete, einen grofseren Gehalt an 

Calcium in die Yerbindung eintreten zu lassen. 

Es mufs demnach angenommen werden, dafs 

voriibergehend und wiedcrholt Reductionen von 

Kalkerde zu Calcium eintreten. Man hat 

daraus zu entnelimen, dafs in dem Schlacken- 

bade unter der gleichzeiligfn Einwirkung des
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Geblasewindes, ein wechselseitiger Vorgang in 

der Entstehung und Riickbildung von Tetra

calciumphosphat slatlfmdet, vermoge dessen 

sich die allmahliche Umwandlung der gesammten 

Schlackenmenge und die Umsetzung des Phos- 

phoreisens zu metallischem Eisen vollzieht. Die 

dem Tetracalciumphosphat in diesem Vorgange 

zuertheilte Rolle wiirde durcliaus zu vergleichen 

sein mit derjenigen des Eisenoxyduls im Puddel- 

procefs. Auch hier bildet das Eisenoxyd den 

TrSger des SauerstotTs, welcher zur Oxydation 

des Kohlenstoffs des Roheisens dient, und erzeugt 

sich das łEisenoxyd, nachdem es seinen Sauer- 

stoff abgegeben hat und von der basischen Puddel- 

schlacke aufgenomnien worden, immer aus neuen 

Mengen Eisenoxydul unter der Einwirkung des 

Geblasewindes. Ein Umbildungsprocefs wie der- 

jenige der Erzeugung des basischen Stahls, wel- 

clier zu seiner Durchfuhrung und vollstandigen 

Erfullung einer gewissen Zeit bedarf, kann nicht 

anders gedacbt werden, ais dafs die allmahliche 

Umwandlung der im Schmelzflufs befindlichen

Massen iliren vermiltelnden Ausgangspunkt in 

dem Vorhandensein einer Verbindung findet, welche 

vermoge der Yeranderlichkeit ihrer molccularen 

Zusammenselzung die Fśihigkeit hat, gewisse Be- 

standtheile des Scblackenbades wechselseitig ab- 

zuscheiden und aufzunehmen. Eine solche Vcr- 

bindung bielet sich in dem Tetracalciumphosphat 

dar. Dafs die Entstehung und das Vorherrschen 

desselben und ebenso sein Zerfall an gewisse 

Bedingungen gekniipft ist, geht daraus hervor, 

dafs gegen das Ende der Yerblaseperiode Ferro- 

triphosphal in die Schlackemerbindung eintritt.

Die im Vorstehenden gegebene Auffassung 

iiber die Entstehung und Wirkungsweise des 

I Galciumtetraphosphats gewinnt an Wahrschein- 

lichkeit, ais sie mil den von Matbesius in dessen 

! oben angefiihrter Arbeit kundgegebenen Ansichlen 

bemerkenswertherweise darin ubereinstiminl und 

I zu demselben Ergebnifs gelangt, dafs vortiber- 

gehend und wiederholt in dem Schlackenbade 

eine Reduction des Calciumoxyds zu Calcium 

statt hat.

Ueber Geiiauigkeit der Bestimmung des gebundenen Kolilen- 
stoffs im Eisen mit Kupferammoniumclilorid.

Von Dr. Albano Brand.

Die ursprunglicli von Berzelius herruhrende 

Mcthode zur Bestimmung des gebundenen Kohlen- 

stofTs im Eisen ■— Abscheidung mil Kupferchlorid 

(Cu Cla -f 2 II2O) und Verbrennung im Sauer- 

stofTslrom — hat nach allen Seilen mannigfache 

Wandlungen erfahren, bis sie auf die jetzt ub- 

liclie Form gebracht war. - Der zweite Theil, 

die Verbrennung, kounte im Wesentlichen wohl 

nicht verbessert, sondern nur in Bezug auf den 

Apparat vereinfacht werden. Gebruder Rogers 

niachlen zuerst 1848 darauf aufmerksam, dafs 

Koiilenstoff selbst Grapbit und Diamantpulver in 

Kaliumbichroinat (Ko Cr2 O-) und concenlrirter 

Schwefelsaure Aerbrannl werden konne; Brunner* 

zeigte dic vielseitige Anwendbarkeil dieser Mcthode 

und versuchte auch schon Eisen in Ghrouisaure 

und " Schwefelsaure direcl zu verbrennen ; 

Ullgrrn ** eridlich fuhrte eine durchgreifende 

Verbesserung ein, indem er das saure chroni- 

saure Kali durch Chromsaure (GrOs) erselztc 

und dadurch der Bildung von schwefelsaurem 

Ghromoxydkali vorbeugte, welches ais griines 

schlaminiges Pulver den Fortgang der Ver- 

brennung tibel beeinflufstc. Zugleich hat er 

dem Apparat, welcher noch jetzt seinen Namen 

tragl, die rnustergullige Form gegeben.

Mit der andern Seite der Operation, der Ab- 

scheiduug des Kohlenstoffs, befafste sich zunachst

* .Poygend. Ann.* 1855. 95. 279.
** „Fresenius ZeiUchr.' 1863 2. 430; „Ann. d. 

Chem. u. Pharrn.‘ t862. 124. 59.

Richter, welcher stalt des' durch seine saure 

Natur starkę Verlusle an Kohlenwasserstoffeu 

verursachenden Kupferchlorids und des spater 

angesammelten Kupfersulfats (Gu SO.j +  5 1I20) 

das neutrale Doppelsalz Kupferchloridchlorkalium 

(Cu Cl2, 2 KC1 -(- 2 HjO) anwandte; dieses ersetzte 

dann McCreath, * weil es die Auflosung nur 

sehr langsam bewirkte, durch das energischer 

wirkende Kupferchloridchlorammonium (Cu CI2,

. 2 NII.i Cl -j- 2 H20) und erreichte es hierdurch, 

dafs 3 — 4 gr Eisen in 15 Min. gelost wurden, 

wio er in seiner Abhandlung sagt.

In dieser Form, nach den beiden letzten 

Verbessercrn die Ullgrcn-Mc Grealhsche genannt, 

ist die Bestimmung des im Eisen gebundenen 

Kohlenstoffs jetzt allgemein im Gebrauch.

Mc Creath selbst glaubte bei Anwendung 

des Kupferammoniumchlorids zur Abscheidung 

des Kohlenstoffs frnde gar keine Entwicklung von 

KohlenwasserstotTen mehr stalt, denn er will die 

Methode direct angewandt wissen, um ganz ge- 

naue Kohlenstoffbestimmungen fiir Normalslahle, 

wie sie bei der colorirnetrischen Mcthode von 

Eggertz erforderlich sind, vorzunehmen.
Es ist seitdem mehrfach darauf hingewiesen 

worden, dafs auch die Kupferammoniumchlorid- 

Methode zu niedrige Resultate ergebe, so durch

* „Dingl, Polyt. Jour,' 1877. Bd. 225. 369; „Berg- 
u. Hutlenm. Ztg.“ 1879. Pag. 50. — Mc Creaths 
Original-Arbeit: ,Engineering and Mining Journal,"
Marz 1877. Pair. 169.
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Siirnstrom, von welehein eine ausfuhrliche Ar- 

beit iiber vergleichende Kohlenstoffbestimmungen 

nacli verschiedenen Methoden vorliegt. * Da • 

aber, $o viel mir bekań nt, noch nicht ent- 

schieden der Nacbweis gefuhrt ist, diese zu 

niedrigen Resultate ruhrten von Verlusten von 

Kohlenwasserstoffen beim Losen  des Eisens 

ber, so habe ich mich beinuht, dazu beizutragen, 

diese Sache ins Klarę zu stellen.
BesondereAnregung zu diesen Untersuchungen 

bekam ich, ais von einer Berliner Firma statt 

bestelltcn Kupferaininoniumcblorids eine Kupfer- 

;»iitnoniurnverbindung geliefert wurde, und ich 

die Wahrnehmung machte, dafs mit dieser keine 

genauen Resultate zu erzielen waren. Ich werde 

spater darauf zuriiekkommen.

Das blaue Salz in Wasser gelost rocli stark 

amtuoniakalisćh, und man erhalt wohl eine iden- 

tische Losung, wenn man Kupferchloridehlor- 

aminonium mit Ammoniak versetzt, bis das aus- 

geschiedene Kupferhydroxyd nahezu gelost ist. 

Aus einer solchen Losung krystallisirt auf dem 

Wasserbade wieder Kupferammoniumchlorid ; das 

blaue Salz mufs dem nach in niedrigerer Temperatur 

krystallisirt oder auf andere Weise hergestellt sein.

Zunachst war der Nachweis, dafs mit wirk- 

licliem .Kupferammoniumchlorid beim Losen 

des Eisens Kohlenwasserstoffe entwickelt wur

den , zu erbringen, indem man dieselben — 

unter Ausschlufs aller storenden Einfliisse — 

iiber gliihendes Kupferoxyd und dann die Yer- 

brennungsproducte in Barytwasser leitete. Es 

gelingt so vollkommen, die beruhrte Thatsacbe 

objectiv sichtbar zu machen. Es giebt aber 

noch ein viel einfacheres Mittel, dieselbe zu 

cónStatiren: man kann die Kohlenwasserstoffe 

r ie c h e n , wenn man den Losungskolben ver- 

stopselt, dergestalt, dafs nur eine geringeOeffnung 

zur Druckausgleichung nach aufsen bleibt. Bei 

einem offenen oder nur leicht bedeckten Becher- 

glase entweichen sie; so aber samtneln sie sich, 

und ihr penetranter Geruch ist gar nicht zu 

verkennen, besonders wenn man durch einRohr 

in den Kolben blast , so dafs sie auf einmal 

nach aufsen treten. Dies gilt fiir alle Eisen- 

sorten, die ich untersucht habe: Graues und

weifses Roheisen, Spiegeleisen, Stahl und kohlen- 

stoffarmes Puddel- und Thomaseisen. Es gilt 

sowohl in der WSrme wie in gewóhnlicher 

Temperatur; ich habe es selbst bei 0° Gels. ais 

recht kraftig constatirt.

Es lag mir daran, die Menge dieser beim Losen 

mit Kupferainmoniumchlorid entwickelten Kohlen- 

wasserstoffe zu beslimmen. Dies geschah in 

der Weise, die oben fiir den qualitativen Nach

weis angedeutet ist. Der Losungskolben war

* „Jernkont, Ann.“ 1884. Pag. 385. Kurzo Aus- 
ziige: ,Bcrg- und Huttenm.-Ztg.“ 1885. Pag. 82: 
„Die chem. Industrie,* Mai 1885. Pag. 151. ■

mit einem Trichterrohrc mit Glashahn yersehen, 

um die Losung von Kupferammoniumchlorid zu 

dem Eisen und spater Salzsaure einfliefsen zu 

lassen , dann kam ein grofseres Gcfafs mit 

Ghlorcalcium, darauf ein Verbrennungsrohr mit 

ausgegliihtem kórnigen Kupferosyd und einer 

Silberspirale um Spuren iibergebender Salzsaure 

unschadlich zu machen, darauf Trockenapparate, 

gefullt mit Schwefelsaure getriinkten Bimstein- 

stucken und Chlorcalcium, zuletzt die Vorlage. 

Wahrend des Yersuches wurde um den Druck- 

schwankungen zu begegnen, wenig, bei Beendigung 

einige Liter Luft durch den Apparat geleitet. 

Diese Luft war durch Ueberleiten uber 

gliihendes Kupferoxyd und Einleiten in Barytwasser 

von den geringen Mengen von Koblensaure, 

Leuchtgas u. s. w. vollkommen befreit. Ais 

Yorlage benutzte ich zuerst Barytwasser, spiiler 

Kalilauge. Die einzelnen Vcrsuche wurden derart 

ausgefiihrt, dafs mindestens fiinf Stunden zwischen 

dcm Zulassen des Kupferammoniumchlorids und 

dem der Salzsaure verftossen. Der entstandene 

Niederscblag von Bariumcarbonat wurde mit 

moglichster Vorsicht vor Einwirkung der Kohlen- 

saure der Luft filtrirt, in Salzsaure gelost, mit 

Schwefelsaure gefullt und ais Bariumsulfat ge- 

wogen. Um fiir die nicht ganzlich[zu vermeidende 

Kohlensaureaufnahtne aus der Luft wahrend des 

Filtrirens eine Correctur anzubringen, fdtrirte 

ich einige Małe dasselbe Quantum Barytwasser 

unter denselben Yerhaltnissen und brachte infolge- 

dessen 0,004 g in Abzug.

Das angewandte Kuplerchloridchlorammoniuin 

habe ich, um ganz sicher zu gehen, selbst lier- 

gestellt. Das gut krystallisirte Salz, wie auch 

das kaufliche, liefs neutral rothes Lackmuspapier 

unverSnderl, farbte neutral blaues mit neutrałem 

Roth und wirkte auf Gongopapier gar nicht.

Zu den Yersuchen wandte ich ein Holzkohlen- 

spiegeleisen vom „Koln - Miisener Bergwerks- 

Actien-Yerein“, eine graue Roheisenmarke „Lang- 

loan“ , ein weifses Roheisen von der ,Nieder- 

rheinischen Hiitteu, einen wolframhaltigen Special- 

stahl von „ Asbeck-Osthaus-Eicken & Gomp.‘ in 

Hagen und ein Thomaseisen vom „Horder 

Bergwerks- und Hiitten-Verein“ * an.

Infolge der Angabe von Mc Greath , dafs

3 bis 4 gr Eisen von Kupferammoniumchlorid

— 12 gr in 40 cm3 Wasser pro Gramra Eisen — 

in 15 Minuten gel6st werden, liefs ich dasselbe 

je nach der zum Versuch genommenen Menge 

Eisen eine halbe bis eine ganze Stunde bei ge- 

wohnlicher Temperatur einwirken, worauf eine 

Erwarmung auf ca. 40° Cels. eintrat, welche nach 

Zusatz der Salzsaure bis zur Auflosung des

* DiesesTliomaseisen war mir von Hrn. W. Matlhesius 
in HSrde ubersandt worden mit der Notiz, es habe 

| in der colorimetrischen Probe 0,11 "a, mit Kupfer- 
| atumoniuinchlorid aber ein wesentlieb geringeres 
i Resultat ergeben.
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Kupfers gesteigert wurde. Die Ergebnisse dieser Ver- 

suche sind aus der liachstohenaen Tabel le zu ersehen:

T a b e lle  1.

c0CU
K

6

BaSOi OOi

C ino/,, Jer
angt-

uandten
Eisrn*
menge.

Ocsnmtnt*
kolilcu.

ptoffgchnJl
des

F.iscng,

Kolilen- 
stoffyfr- 
iusl in 

P roccntcn.

Spiegeleisen . 5
0 0,0678 0,0128 0,070 4,29 L6

„ (i — 0,0145 0,06-5 * 1,5
Upglófn 10 0,0357 0,00074 0,018 3,82 0,47

Gesammt-
- kolilenstoir.
0,32 5,6
Gebundener
KoblenstolT

^Veifses H 0 I 1 -

eisen . . 0 0,0512 0,0097' 0,044 3,114 1,4
Wolframśtalll 10 0,0768 0,0145 0.039 1,061 3,7

» 7,5 — 0,0094 0,034 3,2
Martineisen 20 0,1022 0,0194 0,026 0,115 22,9

51 15 — 0,0101 0,018 n 15,9

leli gehe dazu iiber mitzutheilen , wie dic 

in der Tabelle angegebenen genauen Kohleti- 

stolTgelialle der versćliiedenen Eisensorten, welche 

mir aucb fiir dic weiteren Untersucbungen notliig 

waren, ermittelt wurden.

Die dazu tauglicben Metboden scheinen mir 

folgende drei zu sein :

1. Directe Verbrennung des Eisens im Sauer- 

stolTstrom ;

2. Abscheidung des Kohlenstoffs im Chlorstrom 

und nachfolgende Verbrennung;

3. directe Verbrennung des Eisens in Schwefel

saure und Chromsaure, und Ueberleiten der 

dabei enlweiehenden Kohlenwasserstoffe iiber 
gliibendes Kupferoxyd.

Der ersten haftet der Nachtheil an — den 

ich aus eigener Erfahrung kennen gelernt habe — 

dafs die Verbrennung besonders bei chemisch 

gebundenem Kohlemstoff sehr langwierig ist, was 

sich bei einem hóheren Mangangehalt noch 
steigert. *

Die Ausfuhrung der zweiten Methode ist, 

wenn sie zuverlassige Resultate ergeben soli, 

mit Schwierigkeiten verknupft, und mir felilte es 

an Gelegenheit, einen entsprechcnden Apparat 

aufzustellen; ich wahlte deshalb die dritte Methode. 

Diese ist bereits von Sarnstrom angewandt; 

von seiner umfangreichen Arbeit** — verglei- 

cliende KohlenstofTbestimmungen behandelnd — 

sind mir uber nur zwei knappe Ausziige *** 

bekannt geworden, und so habe ich wegen Un- 

Kenntnifs der Sprache von der Art und Weise, 

wie er die Bestimmung ins Werk setzte, nichts 

erfahren und mir den Weg selbst suchen miissen.

* Vergl. die Arbeit von Dr. A. Tamm; „Berg-u. 
Huttenin. Ztg.“ 187-5. Pag. 79; „Jernkont. Ann.J 
1874. Heft 3 .

** , Jernkont. Ann." 1884. Pag. 385.
,  Berg- u. Huttenm. Ztg.' ;1885. Pag. 82: 

»Uie chemische Industrie.' Mai 1885. Pag. 151.

Der Apparat war im allgemeinen derselbe, 

wie vorher beschrieben. Das porcellanerne Ver- 

brennungsrohr von 15 111111 lichter Weite und

1,20 111 Lange war iiber 0,5 m mit gekorntem 

Kupferoxyd, dahinter mit Bleicliromat bescbickl.

Concentrirte Schwefelsaure mit dem glęichen 

Volum Wasser versetzt, ist eine Mischung, von 

der 50 cin3 1 g Eisen in der Wannę aufgelSst 

halten konnen, olinc dafs sich basisclies Salz 

abscheidet, Man kann nun zwei Wege ein- 

schlagen: entweder das Eisen zuerst in der 

Schwefelsaureinisehung (1 :1 )  liiseu und dann 

Gliromsaurelosunghinzugcben oder direct Schwefel

saure und Chromsaure einwirken lassen. In 

er sterem Falle gen ii gen 1 bis 2 g Chromsaure 

pro Gramm Eisen; im zweiten miissen im Mi

nimum 5 g gen o 111 men werden, und da 50 cm3 
der Sauremischung bei gewóhnlicher Temperatur 

nur etwa die Hiilfte in Losung halten konnen, 

ist die andere Hiilfte direct zum Eisen in den 

Kolben zu geben und dann die gesiittigte Losung 

durch den Hahntrichter nachzufiillen. Im ersten 

Falle mufs die Verbrennung des gesammten 

entwickelten Wasserstoffs sowie der Kohlen- 

wasserstoffe durcli das Kupferoxyd bewirkt wer

den; im zweiten verbrennt dic Chromsaure den 

grofseren Theil davon. Hierbei ist aber fiir 

beide Falle etwas Besonderes zu beachtcn. Wenn 

zuerst die Losung in Schwefelsaure vorgenommen 

wird und dann die weitere Erhitzung mit 

Chromsaure stattfindet, so entwickelt dieselbe 

Sauerstoff, und es tritt die Gefahr nalie, dafs 

das Gasgeinisch im Yerbrennungsrohr explodirt. 

Man begegnet dieser Fahrlichkeit, indem man 

vor dem Zusatz der Chromsaure etwas Stick- 

stoff einleitet, welcher durch Ueberleiten von 

Luft iiber gliibendes Kupfer dargestellt ist. Der

selben Gefahr wiirde man sich beim directen 

Verbrennen mit Schwefelsaure und Chromsaure 

aussetzen, wenn man vor vollendeter Losung 

des Eisens stiirker erwarmen wollte, wcil dann 

die Chromsaure Sauerstoff entwickelt, der sich 

mit dem durch dieselbe nicht oxydirten Wasser- 

stoff mischt. Kleinen Druckschwankungen kann 

man durch Einleiten von etwas Stickstolf — 

nach'obiger Darstellung — begegnen ; man kann 

sich aber auch von ihnen unabhangig machen, 

wenn man statt Kalilauge Natronkalk oder Bim- 

steinstiicke mit Kalilauge zum Auffangen der 

Kohlensaure benutzt und durch eineKohlens3ure 

und Wasserdampf absorbirende Yorlage den 

Rucktritt von etwas Luft unschadlich macht. 

Am Schlufs der Yerbrermung, nachdem aufge- 

kocht worden ist, werden 4 bis 5 Liter Luft 

durch den Apparat gesaugt. Selbstverstandlich 

ist hinter dem Verbrennungsrohr fiir genugende 

Absorbtion des gebildeten Wassers zu śorgen.

Diese directe Verbrennung des Eisens, zu 

der, den Einflufs der Beobachtungsfehler zu
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verringeru, grofsere Quantitaten gcnommen waren, ! 

ergab folgende Resultate, welche in der ersten 

Tabelle schon vonveg genommen sind:

T a b e lle  II.

Cr. Eisen. GO; % c Mittel.

Weifses \ / 6 0,6864 3,120
3 114

Koheisen / ' ' ' t 6 0,6837 3,108

| 10 0,3923 1,070
Wolframitahl . . -J 10 0,3846 1,049 1.061

l 7,5 0,2925 1,064

1 20 0,0873 0,119
Tliomaseisen . . % 20 0,0821 0,112 0,115

1 15 0,0625 0,114

Der Gesammtkohleogehalt des Spiegeleisens 

4,29 % und der des grauen Roheisens 3,82 

sowie dessen Graphilgehalt 3,50 % war aus 

friiheren Bestimmungen bekannt; der gebundene 

Kohlenstoff des Letzteren betrug danach 0 ,3 2 # .

Bei Versuchen von directer Verbrennung des 

weifsen Roheisens ohne Ueberleiten der Ver- 

brennungsproducte uber gluhendes Kupferoxyd * 

fielen die Resultate mit Schwefelsaure verschie- 

dener Goncenlration wesentlich zu niedrig aus, 

so lange das Gemisch von Schwefelsaure und 

Ghromsaure kall zugesetzt wurde; brauchbare 

und anniihernd richtige Resultate ergaben sich, 

wenn zu dem Eisen im Losungskolben reichlich

— pro Grarnm etwa 3 gr wie auch bei den 

obigen Yersuchen — Ghromsaure gegeben und 

dann aus einem Vorkolben die mit Ghromsaure 

gesiittigte verdunnte Schwefelsaure (1 :1 ) mog

lichst heifs heriibergeprefst wurdp. **

Mit den drei Eisensorten der vorstehenden 

Tabelle, vou denen ich mir beziehungsweise 

ca. 1 2 0 , 180 und 280 g beschafft hatte, unter- 

nahm ich noch zahlreiche Bestimmungen mit 

Kupferammoniumchlorid und mit der eingangs 

erwahnten Kupferammoniumverbindung, um zu 

priifen, wie weit die Resultate in Prasi liinter 

den — Tabelle li — ermittelten genauen zu- 

riickblieben. Ich trug dabei Sorge, ebenso grofse 

Mengęh Eisen in Arbeit zu nehmen, wie zu den 

direclen Bestimmungen der letzten Tabelle, utn 

auch in Bezug auf relative Genauigkeit der 

Zahlen yergleichbare Resultate zu ge winien. 

Die Yerbrennungen wurden im Ullgrenapparat 
vorgenommen.

* Auf Yeranlassung des Hrn. Professors Weeren 
unternommen.

** Yergl. das Yerfahren von Juptner, „Oesterr. 
Zeitsehrift* 1883. Pag. 592: „Chern. Ztg.‘ 1883,
II, Pag. 1510, welcher durch Schiehtnng von Eisen, 
Ghroms5ure, concentrirter Schwefelsaure und Wasser 
im LCsungskolben und nachfolgende Yerbrennung 
genugende Resultate enthalt.

T a b e lle  III.* 

l{$ilens(<jffbestimmungen mit Kupferammóniumchlokid.

Weifses

Roheisen.
YYolframstahl. Thomaseisen.

ea

Hi CO-2 % C
1

CO-j % G Ł3 COj % G

CS*
•—

6 0,6757 3.071 10 0.3710 1,012 20 0,0665 0,091
6 0,6728 3,058 10 0,3737 1,019 20 0,0620 0,085

5 0,5625 3,048 6 0,2229 1.013 15 0,0478 0,087

5 0,5588 3,068 6 0,2263 1,029 10 0,0344 0,094

5 0,5610 3,060 5 0,U58 1,014
5 0,5619 3,064

----

Mittel . . 3,062....................  1,017.
Yerlust • 0,052 . . . .  0,044.
Verl. in
v, Kohlen- \ 1,7

0,089
0,026

4,1 23

stoiTgehaltf

Die hier gefundenen Verluste sind durch- 

schnittlich etwas bober ais die direct ermittelten, 

was seinen Grund darin haben wird, dafs ein

mal bei den Versuchen der Tabelle I bei der 

mafsigen Erwiirmung nicht sammtliche Kohlen- 
wasserstoffe aus der Kupferaminoniumchlorid- 

losung ausgetreten sind und dann bei den ver- 

schiedenen Operationen bis zur Verbrennung

— Filtriren, Sammeln des Kohlenstofls u. s. w. — 

kleine Verluste unvermeidlich sind.
Diejenigen Bestimmungen, bei denen die Ab- 

seheidung des Kohlenstofls mit der Kupfer- 

a m m o n i u m v e r b i ndu n g erfolgte , ergaben merk- 

wiirdigerweise — besonders fur die kolilenstoff- 

armeren Eisensorten — viel schwankendere und 

im Durchschnitt niedrigere Resultate ais die mit 

Kupferammoniumchlorid ausgefiihrten, wie die 

folgende Tabelle zeigt.

T a b e lle  IV.

Kohlenstoff'bestimmungen mit Kupferammonium- 
lerbindung.

W e ifs e s  R o h e is e n .

Digestion bei 40” G. Bei gewOhnl. Temperatur.

£
GO; % G

ś
GO; % C.

2 0,2240 3,055 2 0,2243 3,059
2 0,2232 3,042 3 0,2239 3,053
3 0,3365 3,059
4 0,4440 3,027

Mittel . . . . 
Yerlust . . . 
Yerlust in 
von Kohlen- ; 

stoffgehait J

3,046 ........................ 3,056
0,068 ........................ 0,058

2,2 ......................  1,9

* Erwahnenswerth sind hier einige Resultate aus 
(Jer Arbeit.von SSimstrOm „Jernkontorets Annaler." 
1884. Pag. 400. Mit Kupferammoniumchlorid geliist 
un% im Sauerstoffstrom Terbrannt, gab ein „Normal- 
stal fran Forsbaka* 1,03% G (Mittel von siehen Yer
suchen) ; [bei der Yerbrennung mit Schwefelsaure und
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W o 1 f ram  s tab  1.

Digestion bei 40° G. Bei gewóhnl. Temperatur.

n

E*4 C0 2 %c

(Ir
. 
Ei
se

n.

CO- % C

3 0,1039 0,944 3 0,1114 1,013
3 0,1021 0,928 3 0,1100 1,000
3 0,1075 0,977 5 0,1811 0,988
5 0,1721 0,939 5 0.1826 0,996

Verlust . . . .  0,114 ............................ 0,002
Verl. in % )
von Kohlen- ! 10,8 ..............................  r>,8
stoffgehalt J

Th om a sei sen.

Digestion bei 40° G. Bei gewólml. Temperatur.

xa
<L> ta

Ła C O i % c p5 CO> %<;

15 0,0255 0,046 15 0,0393 0,071
10 0,0202 0,055 10 0,0270 0,074

Mittel...............  0,051 . . . . . . 0,073
Yerlust . . . .  0,064 • . ....................  0,042
Yerl. in % |

von Kohlen- J 55 ....................  36
stofigehalt j

Ich fiihrte diese Bestimmungen durch, weil 

mir mehrfach die Meinung begegnet war, mit 

derartiger alkalischer Losung beuge man der 

Entwicklung von Kohlenwasserstoffen vor und 

erhalle somit bessere Resultate. Man pflegt ge- 

wohnlich die Entwicklung von Kohlenwasser- 

stoflen beim Losen von Eisen mit Kupfersalzen 
der sauren Natur dieser Salze zuzuschreiben; 

selbst bei dem neutralen Kupferammoniumchlorid 

liegt die Annahme nahe, dafs beim Aussclieiden 

basischer Eisensajze sich freie Saure in der 

Flussigkeil bildet ; aber bei dieser ganz basisehen 

Verbindung sollte man a priori annehinen, es 

wurden keine KohlenwasserstofTe entwickelt. Und 

dennoch ist dies der Fali, wie man sich durch 

den Geruch bei verstopseltem Kolben iiberzeugen 

kann. Ich bin zwar weit von der Annahme 

entfernt, es fanden hier beim Losen grofsere

Chromsaure und Ueberleiten der gasigen Producte 
uber gliibendes Kupferosyd crgab derselbe 1,17% G 
Mittel aus fiinf Yersuchen). Der Verlust 0,14 % be- 
tiagt 12% vom GesammtkohlenstoiTgchalt. — Eine 
Anzahl andere unter wechselnden Bedingungen voi- 
genommene Yerbrennungen ergeben fur Kupfer- 
ammoniumchlorid folgende Yerluste:

1,027 — 1,010= 0,017 od. 1,6%;
0,83 — 0,79 =  0,04 od. 4,8% ;
0.99 — 0,85 = 0 ,1 4  od. 15%;
1,21 - 1 ,16  = 0 ,0 5  od. 4,1%;
1,15 —  1,09 = 0 ,0 6  od. 5,2%;
1,00 — 0,94 = 0 ,0 6  od. 6,0%

vom Gesammtkoh^enstofTgehall.

Verluste statt, ais bei Anwendung von Kupfer

ammoniumchlorid, vielmelir móchte ich dieselben 

aus der staikeren Anwendung der Salzsaure 

zum Losen des ausgeschiedenen Kupfers erkliiren.

WieMcCreath angiebt, halt ein entsprechender 

Uebersclmfs der Kupferammoniumchloridlosung

— die zwei bis dreifache Menge nach langerem 

Digeriren — das gesammte Kupfer in Losung. 

Bei dem Quantuin 12  g krystallisirtes Salz in 

40 cm3 Wasser auf 1 g Eisen ist dies aber 

niemals der Fali, vielmehr mufs das Kupfer 

nach Beendigung der Umsetzung mit Salzsaure 

unter Digestion gelost werden. Das ausge- 

schiedenc Kupfer ist ubrigens fein zertheilt, wenn 

beim Losen gut umgeriihrt ist, und lost sich 

ziemlich leicht; noch leichter das in luftigen 

i Floeken ausgeschiedene basische Eisensalz. Bei 

der qualitativen Untersuchung, bei der ich vor 

dem Zusatz der Salzsaure ein neues Gefafs mit 

Barrytwasser einschaltete, habe ich bemerkt, 

dafs die grofsere Menge von Kohlenwasserstoflen 

vor dem Zusatz von Salzsaure entwickelt wurde. 

Wenn allerdings das Eisen auf einem Haufchen 

liegen bleibt und nicht geriihrt wird, kann man 

eine compacte kornige Ausscheidung des Kupfers 

erleben, welche sehr schwer zu losen ist. Bei 

der Kupferammoniumverbindung entgeht man 

dieser letzteren Eventualitat auf keine Weise. 

Durch den Ammoniakgehalt fallt das geloste 

Eisen ais Hydroxyd nieder und backt mit dem 

compact ausgeschiedenen Kupfer fest zusammen, 

dergestalt, dafs man die Kruste ohne Gefahr fiir 

das Glas bald nicht mehr vom Boden losen 

kann. Um diesen Kuchen in Losung zu bringen, 

ist ein reichlicher Zusatz von Salzsaure und 

stiirkere Digestion nothig. Hierauf mochte ich 

die grofseren Verluste bei Anwendung von 

Kupferainmoniumverbindung schieben. Bei dem 

weifsen Roheisen ist die Dillerenz der Yerlustn 

bei Behandlung in der Warme oder in der Kiilte 

nicht bedeutend, sie wachst aber wesentlich beim 

Wolframstabl und wird sehr grofs beim Thomas- 

eisen. Im allgemeinen wird fiir diese grofseren 

Verluste die Menge des ausgeschiedenen Kupfers 

und Eisenoxydhydrates, welches in Losung ge- 

bracht werden mufs, von Einflufs sein.

Zur Erklarung nun, warumauch neutrale Kup- 

fersalze und sogar solche in stark basischer Losung 

beim Umsetzen mit Eisencarbureten Kohlen- 

wasserstoffe entwickeln. ist ein specielles Studium 

aller einschlagigen Verhaltnisse erforderlich. 

Wenn es jedoch erlaubt ist, Yermuthungen aus- 

zusprechen, so kann der Gehalt des Eisens an 

Wasserstoff vie)leicht eine Erklarung abgeben. 

Falls man nicht annehmen will, dafs Kohlen

wasserstofTe ais solche im Eisen praesistiren, 

so konnen vielleicht mit dem Eisen legirter 

Wasserstoff und cbemisch gebundener Kohlen- 

stoff, welche bei der Losung des Eisens frei 

werden, in stal u naseendi zusammentreteh.

i

i
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Wenn diese Annalnne richtig sein sollte, so 

wiirde die Menge des Yerlustes an Kohlenwasser- 

stoffen beim Uinsetzen mit Kupferammonium- 

elilorid u. s. w. von dem Gelialte des Eisens 

an gebundenem WasserstolT abhSngen und es ware 

damit auch die Erklarung gegeben, warum 

kohlenstoffarme Eisen relativ grofsere Verluste 

erleiden ais kohlenstoffreichc.

Enillich lage noch die Yermuthung nahe, dafs, 

falls man dcm chemisch gebundenen Kohlen- 

stoff nicht nach Analogie des chemisch gebundenen 

Kiesels die Fahigkeit vindiciren will, beim Losen 

Wasser zu zersetzen, derdurch letzteresfreigemachte 

Wasserstoff sich mit dem Kohlensloff verbande.

Aus dem Yorstelienden geht hervor, dafs die 

Abscheidung des im Eisen gebundenen Kohlen- 

stoffs durch Kupfersalze in ammoniakalischer 

Ltisung keinerlei Yortheile bietet, sondern wegen 

der begleitenden ungiinstigen Nebenerschcinungen 

noch grofsere Yerluste iin Gefolge hat.

Uebęr eine neue Metliode zur T
Yon Dr. G.

Im Jahre 1885 habe ich in Gemcinschaft 

mit M. Ilin sk i neue Methoden zur Trennung 

von Kobalt und Nickel* sowie von Eisen und 

Aluminium** mittelst Nitroso-^-naphtol veroffent- 

licht. Es gelingt mit diesem Korper auch noch 

eine ganze Anzahl anderer Trennungen auszu- 

fiihreu; in essigsaurer Losung werden namlich 

Kobalt, Eisen und Kupfer durch Nitrosonaphtol 

quantitativ ausgefullt, wahrend Blei, Cadmium, 

Calcium, Magnesium, Mangan, Nickel, Zink u. s. w. 

in Losung bleiben.

In dieser Zeitschrift sei nur die Scheidung 

von Eisen und Mangan beschrieben; (bezfiglich 

der iibrigen Trennungen vergleiche die Mittheilung 

in den Berichten der chemischen Gesellschaft, 

Bd. XX (1887), S. 283).

Zunaehst seien die Eigenschaften des bei der 

Trennung in Betracht kommenden 

Ferrinitroso-p-naphtoh 
kurz angefiihrt.

Versetzt man eine neutrale oder schwach 

saure Losung eines Ferrisalzes mit einer Losung 

von Nitroso-^-naphtol in 50 proc, Essigsaure, so 

entsteht ein voluminoser, braunschwarzer Nieder- 

schlagvon Ferrinitrosonaphtoi, (Cio H6.0  . NO)3Fe; 
ist Nitrosonaphtol in genugender Menge zu- 

gegen, so fallt das Eisen quantitativ aus. — 

Miifsig rerdOnute Salzsaure oder Schwefelsaure

* Ber. d. ciiem. Ges., Bd. XVIII, S. 699.
** Ber. d. cheni. Ges., Bd. XVIII, S. 2728; diese 

Methode ist neuerdings von Em. B re n te l (Ber. d. 
Osterr. Ges. z, Ford. d. chem. Ind., Bd. 8, (1886), 
K. 129) gepruft und warm empfohleu worden.

Die Abscheidung des Kohlenstoffs mit Kupfer- 

ammoniumchlorid bringt zwar auch unvermeid- 

liche Verluste mit sich. welche aber — um 

nach den vorliegenden Typen zu urtheilen — 

bei kohlenstoffreichen Eisensorten — also allen 

Hochofenproducten — nicht schwer ins Gewicht 

fallen fiir gewohnlicheBestimmungen, und siclier 

nicht grofser sind, ais die in der Methode liegen- 

den Fchler bei manchen*anderen Analysen ; bei 

den kohlenstoffiirmeren inachen sie sich in vielęn 

Fallen mehr geltend und bei den ganz kohlen- 

stoffarmen stellen sie die Brauchbarkeit der 

Resultate haufig vollig in Frage. Fiir diese 

Fiillc und wenn scharfe Resultate gewunscht 

werden, ist neben den anderen genauen Methoden 

die Sarnstromsche — in der oben gegebenen 

Ausfflhrung — "ais verhaltnifsmafsig leicht hand- 

lich und rasch zum Ziele fuhrend, zu empfehlen.

Metallurgisches Laboratorium der Koniglich 

Technichen Hochschitle Berlin zu Charlottenbun;.

reiriumg von Eisen und Mangan.
von Knorre.

losen das Ferrinitrosonaphtoi beim Erwartnen 

auf; nach dem Erkalten scheidet sich das Salz 

je nach der Coneentration der Saure mehr oder 

weniger vollstSndig wieder aus; geringe Mengen 

freier Saure (z. B. 5 ccm. Salzsaure vom spec. 

Gew. 1,12 auf etwa 100 ccm Flussigkeit) hin- 

dern die vollstandige Ausfallung des Eisens nicht. 

Eisessig liist den Korper in der Warme leicht 

und auch in der Kalte in nicht unbetrachtlicher 

Menge auf. In 50proc. Essigsaure ist' die Ver- 

bindung in der Kalte unloslich. Alkohol lost 

das Ferrinitrosonaphtoi in der Kalte und auch 

in der Warme ziemlich schwer, leichter dagegen 

Benzol, Anilin und Phenol zu tiefbraunen Fliissig- 

keiten. Das direct ausgeschiedene Product ent

halt —  selbst wenn bei der Fallung uberschussiges 

Eisensalz angewendet werde - stets freies Nitroso

naphtol beigemengt, welches sogar bei sorgfiil- 

tigem Auswaschen resp. Auskochen mit Essig

saure nicht zu entfernen ist. —

Fiigt man zu einer Ferrosalzlosung iiber- 

schtissiges Nitrosonaphtol in essigsaurer Losung, 
so fallt ein grunschwarzer Niederschlag aus, 

welcher aus einem Gemenge des Ferrisalzes mit 

Ferronitroso-P-naphtol besteht. Im Filtrat lafst 

sich Eisen nicht mehr nachweisen; indessen 

wascht sich der Niederschlag nicht so leicht aus 

wie das Ferrisalz. Aus diesem Grunde ist es 

bei der Abscheidung des Eisens vorzuziehen, 

etwa vorhandenes Osydul in Oxyd uberzufiihrcn; 

bei Gegen wart kleiner Mengen von Oxydul (neben 

Oxvd) kann aber die Fallung ohne weiteres vor- 

genoimnen werden.
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Trennungsmethode.

Die Eisen und Mangan ais Sulfat oder Chlorid 

enthaltende Losung, welclie evenl. vorher durcli 

Eindanipfen auf ein geringes Yolumen gebracht 

worden ist, wird mit so viel Anunoniak versetzt, 

dafs ein geringer Niedersclilag entsteht, welcher 

in einigen Tropfen Salzsaure wieder gelost wird. 

Darauf erhitzt man fast bis zum Sieden und 

fiigt unter U m ruhren einen Ueberschufs von 

Nitroso-j3-naphtol * — in siedender 50 proc. Essig- 

saure gelost — hinzu (auf 0,1 g Eisen mindestens 

1 g der Verbindung); zweckmiifsig filtrirl man 

die heifse Nitrosonaphtollosung durch ein un- 

genafstes Filter und lafst das Filtrat unter Uin- 

rułiren in die heifse, Eisen und Mangan ent- 

lialtende Flussigkeit einfliefsen.
Nachdem die Flussigkeit einige Stunden in 

der Kalte gestanden hat, filtrirt man das aus- 

geschiederie Ferrinitrosonaplito! ab (da der Nieder- 

schlag ziemlich voluminos ist, so darf man kein 

zu kleines Filter anwenden) und wascht mit 

kaltem Wasser sorgfiiltig aus, bis ein Tropfen 

des Filtrats auf dem Platinblech verdunstet 

keinen festen Riickstand mehr hinterlafst. Das 

Auswaschen macht nicht die geringste Schwierig- 

keit, es geht schnell von statten und der Nieder- 

schlag liiuft nie durch.

Da in der witsserigen Flussigkeit das Nitroso

naphtol schwer loslich ist (1 1 Wasser lost bei 

20° etwa 0,2 g), so eńlhalt die ausgeschiedene 

Ferr iverbindung stets 1'reier. Nitrosonaphtol bei- 

geinengt und daher liiuft das Waschwasser bis 

zuletzt gelb gefiirbt durch, was aber die Resul- 

tate nicht weiter beeinflufst. — Nach dem Trock- 

nen des ausgewaschenen Niederschlages bringt 

man das Filter mit demselben in einen geriiumigen 

tarirtenPorzellantiegel, verascht bei ganz allmahlich 

gesteigerter Temperatur und wagi das entstandene 

Eisenoxvd. Zur Yeraschung stellt man zweck

miifsig den lose bedeckten Tiegel auf ein Eisen- 

blech und erhitzt vorsichtig mit einer kleinen 

Flamme, bis keine Diimpfe mehr entweichen; 

darauf steigert man allmahlich die Temperatur und 

gliiht schliefslich stark bei Luftzutritt, bis sammt- 

liehe Kohle verbrannt ist. Auf diese Weise ge- 
lingt es bei einiger Uebung leiclit, den Nieder- 

schlag ohne jeden Yerlust. zu veraschen. Das 

erhaltene Eisenoxyd bildet ein lockeres, schon 

rothes Pulver, welches keine Spur von Man

gan enlhalt. —

Zur Abscheidung des Mangans bringt man 

das (event. eingedampfte) Filtrat in einen ge- 

raumigen Erlenmeyerschen Kolben (oder in 

eine Gasentbindungsflasche), fiigt Salzsaure hinzu, 

iibersattigt stark mit Ammoniak und fiillt das 

Mangan nach der sehr empfehlenswerthen Me- 

iliode von Nic. W o lff**  durch einen bromhaltigen

* Kiiullich von der chemischen Fabrik von 
G .A . F. Kahlbaum in Berlin zu beziehen.

** Zoitsciir. f. analyt. Ghein. Bd. 22 (1883), S. 550.

IH.r

Luftstrom, indem man in geeigneten Gefafsen 

Luft in gesattigtes Bromwasser und dann in die 

Liisung treten lafst. Das Mangan ist nach ló  — 20 

Minuten quanlitativ ais Mangansuperhydroxyd aus- 

geschieden. Darauf leitet man durch die Flussig

keit 10— 15 Minuten einen starken Luftstrom, 

welcher vorher eine Waschflasche mit Ammoniak 

passirt hat.

Nach einiger Zeit filtrirt man den Nieder- 

schlag ab, wascht mit Wasser sorgfiiltig aus, 

entfernt das an der Einleitungsrohre sitzende 

Mangansuperhydroxyd mittelst eines Stiickchen 

Fliefspapiers und giebt letzteres mit auf das 

Filter. Der Niedersclilag enthiilt geringe Mengen 

von organischer Substanz, daher ist das Wasch- 

wasser bis zuletzt schwach gelblich gefiirbt, was 

aber die Resultate nicht weiter beeinflufst. Das 

Filter wird mit dem Niederschlage in einen 

tarirten Platintiegel gebracht und zuerst bei be- 

decktem Tiegel erhitzt; darauf verascht man bei 

Luftzutritt und wagi das gebildete Manganoxyd- 

oxydul.
Deleganahjsen.

Zu den folgenden Yersuchen wurden Liisungen 

von Eisenoxyd- und Mangansalzen von bekanntem 

Gehalt verwandt.

Tersncli Angewandt Gefunden

M Eisen Mangan Eisen Mangan

1 0,1806 0,0476 0,1802 __
2 0,1053 0,1584 0,1052 —
3 0,2018 0,6079 0,2023 —
4 0,2018 0,6079 0,2019 —
5 0,1009 0,3541 0,1013 —
0> 0,1009 0,3541 0.1006 —
7 0,1190 0,0639 0,1192 0,0635
8 0,1190 0,0639 0,1193 0,0633
9 0,1190 0.0639 — 0,0640

10 0,1190 0,0639 0,1 lit 3 0,0635
11 0,1190 0,0639 — 0,0640
12 0,0982 0,0639 0,0982 0,0635
13 0,0982 0,0639 0,0980 0,0635

Ferner wurden in einem Spatheisenslein

durch Fallung mit Nitrosonaphtol gefunden

38,85 $  Eisen, durch Titration mit Kalium-

permanganat 38,79 —

Die zu analysirende Substanz wird zweck- 

mafsig in Salzsaure gelost, mit Brom oxydirt 

und event. zur Abscheidung etwa vorhandener 

Kieselsaure auf dem Wasserbade zur Trockne 

gedampft. Den Riickstand nimmt man mit 

moglichst wenig Salzsaure auf und verfShrt zur 

Trennung wie oben beschrieben.
Oxydirt man mit Salpetersiiure, so ist daffir 

Sorge zu tragen, dafs der Ueberschufs vor der 

Fallung entfernt wird.

Yon der zu analysirenden Substanz wendet man 

so viel an, dafs nicht mehr ais hochstens 0,3g Eisen 

zugegen sind, da sonst das Volumen des ausgeschie- 

denen Ferrinitrosonaphtols zu bedeutend wird. 

Berlin. Anoryanischex Laboratorium
iler Kgl. lechnischen Hoehschule.
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Pliosplior im Eisen.

Ueber dic Form des Yorkommens von 

Pliosplior im Eisen hielt Professor Cheever im 

Óctober 1886 einen Yortrag im » American In- 

stitule of Mining Engineers®, in welchem er be- 

nierkt, dafs man in dieser Riehtung mit Be- 

stiinmtheit nur das wisse, dafs Schmiedeisen 

einen grófseren Gehalt an Phosphor vertrage 

ais Statil, ohne kaltbriichig zn werden; es 

herrsche aber keine Uebereinstimmung beziiglich 

der Mengen, die diese Eigenschaft bei dem 

einen und bei dem andern erzeugen, ebenso 

wenig beziiglich des gleichzeitigen Eindusses 

anderer Elemente, des Mangans, Kohlcnstotls 

und Siliciums, auf diese durch den Phosphor

gehalt bewirkle nachtheilige Eigenschaft.

Cheever bat sich mil dem experimenlell- 

analytischen Studium dieser Fragen beschaftigt 

und koinmt infolge desselben zu dem Schlusse, 

dafs der Phosphor in zwei (oder vielleicht mehr) 

Formen im Eisen vorkomme, ais Phosphid in 

directer chemischer Bindung, und ais Phosphat 

vielleicht in Form von Schlacke. Roheisen 

wird in anbetracht der energisch rcducirenden 

Atmospharc bei seiner Erzeugung kaum einen 

Gehalt an Phosphat aufweisen, wie auch die 

spiiter anzufiihrenden Analysen Cheevers ergeben, 

dagegen wird Schmiedeisen im allgemeinen den 

griifsten Gehalt an Phosphat zeigen.

Dic Gcgenwart des P ais Phosphat oder irgend 

einer andern Form ais Phosphid diirfte demnach 

wahrscheinlich die Ursache sein der ziemlich 

betriichtlichen Differenzen in den Angaben ver- 

scliicdener Autoren riicksichtlich deV Beziebungcn 

zwischen dem Phosphorgehalt und der Qualitat 
von Eisen und Stahl.

Karsten sagt: Schmiedeisen kann einen Ge

halt von 0,25 bis 0,30 $  vertragen, selbst

0.5 wiirdo noch ais unschadlich gefunden; 

Eggertz sagt: 0,25 bis 0,30 Phosphor be- 

wirken bei Schmiedeisen Kaltbruchigkeit, welche 

jedoch bei weiterem Erhitzen und Aushammern 

etwas abnimmt; letztere Erscheinung kann 

vielleicht die Ursache sein, dafs (nach Karsten) 

ein so hoher Phosphorgehalt noch zuliisśig ist.

Dr. Dudley* bemerkt, dafs Eiscnphosphat ein 

gowohnlicher Beslandlheil des Stabeisens ist, 

und halt es fiir moglich , dafs der Phosphor im 

Glapp - Griffiths - Metali ebenfalls in dieser Form

* Transaclions <>f tbe American lnsiilute of 
Mining Eńginecis, XIV, 938.

vorhanden sei. Holley driickl die Meinung aus, 

dafs 0,2 % Phosphor nicht schadlich sei, son

dern eher noch die Eigenschaften des Stabeisens 

verbessern, wenn blofs 0,15 % Silicium und

0,03 $  Kohlenstoff yorhanden sind.

Stahl in der Mitte zwischen Gufseisen und 

Schmiedeisen stehend, sollte mehr Phosphat 

haben ais das erslerc und weniger ais das letz

tere , was auch thatsachlich der Fali ist, mit 

Ausnahme des Glapp - Griffiths - Metalls . welches 

einen hoheren Procentgehalt an Phosphat zeigl.

Beziiglich des Stahles weifs man bereits 

lange, dafs schon ein geringerer Phosphorgehalt 

demselben bedeutend naćhtheiliger sei und , es 

ist allgemein bekannt, dafs 0.1 Jo Phosphor im 

Bessemerstahl schadlicher sich aufsert ais 0,3 

im Puddeleisen, und dafs, je harter der Stahl, 

desto emplindlicher er gegen Phosphor ist. 

Andererseils wird wieder angefiihrt, dafs die 

Kaltbruchigkeit nicht blofs an dem Phosphor

gehalt, sondern auch von der Art des Gliihens 

und der darauf folgenden mechanischen Bear- 

beitung abhaSgig sei, und hat Tunner auf diese 

Yerhaltnisse besonders aufinerksam gemacht.

Puddeleisen sei in dieser Riehtung am 

wenigsten emplindlich, mehr schon Schmiedeisen, 

und in noch hoherem Grade Bessemerstahl. 

Alle diese Umstande sind nach Professor Gheever 

Stutzen fiir seine Anschauungen von dem Yor- 

handensein des Phosphors im Eisen in min- 

destens zweierlei Formen.

Bei den von Cheever zur Untersuchung 

dieser Anschauungen dargefiihrten Analysen 

wurde folgende Methode befolgt. Die betreffen- 

den Probeobjecte wurden in der Kaltc mit einer 

Losung von Ammonium - Kupferchlorid bis zur 

v6lligen Losung des Eisens behandelt, u-nd der 

abfiltrirte und gewaschene Riickstand,? sodann 

bei 50° G. mit einer gesattigten Losung von 

Ammonoxalat durch 2 Stundcn digerirt. Da

durch sei alles yorhandene Eisenphosphat in 

Losung gegangen, wahrend der ais Phosphid 

yorhandene Phosphor ungelost bleibe. Die ais 

Phosphat yorhandenen Mengen Phosphors wur

den nun im Filtrate bestimmt, ebenso der 

Phosphorgehalt (des Phosphides) im Rucksland, 

j im letzteren Falle in zwei gesonderten Partieen, 

namlich der durch Behanillung mit kaltcr 

einprocentiger SalzsSure in Losung gehende 

und der hierbei ungelost bleibende Phosphor. 

Folgende Tabelle zeigt die von Gheever crhal- 

tenen Resultate:
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2,30 1,40 0,04 1,37 2,85
— — — 0,072 — — 5,14

SUkisca . .
— — 3,GO 0,85

0,135 0,102
Sjiuren

0,028 75,55
— — 0,103 — 0,036 76,30

- 0,090 0,038 71,11
jmiSBlelM 0,35 1,11 0,045 0,108

1
0,0525
0,0525

—
0,0585

48,61
46,48

0,08
0,52

0,30
1,30

0,09.30,073 
0,132 0,085

0,017 — 0,0480 23,28
Sbtnd.-Schi«n.
Clapp-Oriffiffis-

0,02(3 — 27,40

Htlall . . — — 0,42 0,300 —■ — 71,42
— — — 0,335 — — 80,00
— — — 0,175 0,136 77,71

Tiij(l«t»til . 0,07 — 0,21 0,007 0,036 — 53,73
0,028 — 41,80

Ankniipfend an dic im Yorhergehciulen 

erorterten Vcrlialtmssc mach te Mackintosh fol- 

gende Mittheilungen, Wenn Eisen in yerdiinnter 

Salzsaure aufgelost w ird, so llicilt sieli der 

Phosphor nach seinen Beobachtungen in vier 

Particen; ein Theil wird ais PhosphorwasserstofT 

entwickelt, ein zweiter liist sieli in der Fliissig- 

keit ais phosphorige Saure, ein drilter in Form 

einer andern niedrigen Oxydationsstufe (welche 

durch schweflige Saure in phosphorige Saure fiber- 

fiihrt werden kann) und der letzte bleibt in unge- 

losteni Riickstande. Der ais PhosphorwasserstofT 

entweichende Phosphor war nach Mackintosh* 

Analysen 5,67 $  des gesanimten Phosplior- 

gehalts und Mackintosh nimmt an, dafs der Phos- 

phorwassersloff das Producl einer secundaren 

Einwirkung, des nascirenden WasscrstofTes auf 

die phosphorige Saure ist. In mehreren Fiillen 

betrug ubrigens der ais PhosphorwasserstofT 

entwickelte Phosphor mehr ais 6 6 ,6  des 

Gesammtgchalts. In folgender Tabelle sind die 

von Mackinlosli vorl;iufig erbaltenen Resultate 

zusammengestelU:

P
ro

c
e
n
te

P
h
o
s
p
h
o
r P h o sp h  orge h a l t

im
RUckstande

ais phos
phor. SSurc 
in Losung 
gehend

ais Phos- 
phorwasser- 
stoff ent- 
weichcnd

•Stabeisen. . 0,124 98,4
Gufseisen. . . 0,880 39.11 51,13 2,16

— 14,17 70,8G 1,81
1,48 37,47 55.20 3,28

Bessemerst. , 0,055 0,00 _ 62,7
— 0,00 — 66,6
— — 10—20 —

Gufsstahl. . .
/0,118 
\0,105 — 47

Eisennagel . . 0,437 -- - 25 . 30

Daraus wfire zu ersehen, dafs die Form, in 

welcher der Phosphor in den verschiedenen 

Proben enthalten ist, welche mitunter den 

gleichen Gesammtgehalt an Phosphor aufweisen 

(wie oben z. B. Stabeisen und Gufsstahl), eine 

verschiedene sei, weil sie in gleieher Weise be- 

handelt, dennoch so grofse Differenzen in dem 

ais PhosphorwasserstolT sich verfluehtigenden 

Phosphor zeigen. Wenn man diese Resultate 

mit denen Cheevers vergleichl, so ergiebt sich, 

dafs im Stabeisen nach Gheever 76,3 % in 

Losung gehenden Phospliors (ais Phosphat) ent- 

lialten sind, nach Mackintosh aber 98,4 f i ais 

Phosphat gelost werden. Im Roheisen fand 

Gheever 2 bis 5 , Mackintosh aber 50 bis

70 in Losung gehenden Phospliors und. 

zudein steigt dieser Betrag in dem Grade, ais 

der Procentsatz des Phospliors in dem uiige- 

lósten Riickstand abnimmt, so dafs Mackintosh 

annimmt, das Phosphat sei entweder sehr un- 

loslich oder das Eisenphosphid werde bei der 

Losung oxydirt.
Andererseits stinnnt der Betrag von ais 

PhosphorwasserstofT sich verfluchtigendcn 1’hos- 

pliors mitunter annahernd mit dem , der ais 

Phosphat vorhanden ist (z. B. im Roheisen 

nach Cheever 2,85 $  ais Phosphat, nach 

Mackintosh 2.16 f i ais PhosphorwasserstofT 

entweichend).
Im Bessemerstahl findet Cheever 23 bis 

48 % ais Phosphat in Losung gehend, Mackin

tosh 10 bis 20 f i u. s. w. Diese Resultate 

sind also haufig anscheinend sehr im Gegen- 

satze stehend und konnen nacli Mackintosh 

erklart werden durch die Annahme, dafs im 

Eisen verschiedene Phospbide und verschiedenc 

Phosphate vorhanden sind, die ein yerschiedenes 

Verhalten gegen die angewendeten Losungs* 

mittel und andere Reagenzien zeigen; einige 

sind leicht, andere nahezu unloslicb,' wieder 

andere geben bei der Losung Phosphor direct ais 

PhosphorwasserstolT ab oder bilden phosphorige 

Saure. Diese Phospbide konnen von ver- 

schieden sich verhaltenden Phosphaten bcgleitet 

sein, wodurch die Erscheinungen sehr verwickeit 

werden.
Aus den analytisehen Untersuchungen von 

Cheever und Mackinlosli scheint mit Sichcrheif 

nur hervorzugehen, dafs in den Yerschiedenen 

Eisen- und Stahlarten thatsachlicli der Gesammt- 

gehalt des Phospliors nicht in der gleichen 

Form enthalten ist, da sich sonst das verscliie- 

dene Yerhalten des mit Kupferchlorid bei den 

untersuchten Objeclen erbaltenen Riicksfandcs 

gegen die angewendeten Losunggmittel nicht 

erkliiren liefse. Aufser der Feststellung dieser 

Thatsache haben aber diese Untersuchungen 

noch das Yerdienst, das Studium einer Frage 

wieder angeregt zu haben, die schon seit ge- 

raumerer Zeit von Seite der metallurgischen
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Gheiniker gcringe Beaclitung erfahren zu haben 

scheint.

Unablningig davon ist in jiingsler Zeit ein 

lici 1 rag liierzu Ton L e o p o ld  S c h n e id e r ,  

Adjunct des K. K. G e n eralp rob i ra rh tes in Wień* 

geliefert worden.

Yerschiedene Sorteii von Eisen (Spiegeleisen, 

weifses und graues Roheisen) wurden in erbsen- 

grofśen Stiicken mit Kupferehloridlósung so 

lange geschiittclt, bis das anfanglich abgcschie- 

dene Kupfer wieder aufgelost war. Der Ruck- 

stand wurde noch eine Stunde mit derselben 

Losung gekocbt, scliliefslich der Reihe nach mit 

Wasser, kochender Aetzkalilosung, Weingeist 

und Aelher gcwaschel und im Wassersloffstrom 

crhilzt. Das so erhaltenc, metallisch aussehende 

Pulver, von der beigemcngten Kohle miltclst des 

Magnetes moglichst getrennl, ersefijen unter dcm 

Mikroskop krystallinisch, oline indefs deutliche 

Kryśtallformen erkennen zu lassen. Von ver- 

diiinnten Samcu wurde diese Substanz fast gar 

n elit, von Salpetersaurc oder Konigswasser 

rascli gelost. Mit concćnlrirter Salzsiiure gekocbt

* Oesterr. Zeitschr. fur Berg- und Huttenwerke
1886, 735.

lóst sieli dieselbe langsam unter Entwicklung 

von Phosphorwasserstoffgas.

Die Unlersuchung der obigen, durch Be- 

liandlung mit Kupferchlorid gcwonnenen Sub- 

stanzen ergab aufser den anderen Korpern 

einen Gehalt von Phosplior und Eisen, der 

einer Yerbindung von der Formel Fe;iP eut- 

spricht, die auf verschiedenen synthetisclien 

Wegeri schon von Hooslcf (Journal fiir prakt. 

Chemie LXX, S. 149) und Percy (Pcrcy- 

AVedding Eisenhuttenkunde, II. Band, 1. Ablhlg.) 

dargestellt und besebrieben worden ist.

Beziiglich des Mangangehalts der auf diese 

Weise behandelten Proben fand Schneider, dafs 

der Phospliorgehalt mit demselben rasch in einer 

nicht zu verkennenden Gesetzmalsigkcit steigt. 

Wenn man bei den manganhaltigen Riickstanden, 

dic Schneider erhielt, die der Yerbindung FcjP 

entsprcchende Phosphormenge vom Gesamint- 

phosphorgehalte abzieht, so bleibt fur den vor- 

handenen Mangangehalt eine dem Aequivalcnte 

nach doppelt so grofse Phosphormenge; das 

dem Phosphoreisen beigemengle Phosphorińaiigan 

wiirc daher der Formel Miijl\) enlsprechend 

zusammengeselzt anzunelmien.

Dth.

Zur (lirecten Eisonerzeugiuig.
Yon Gustav Westman, Hutten-Ingenieur in London.

TroUdem die zahlreiehen, theilweise unter 

Aufsvendung bober Kosten angestellten Yersuche, 

Eisen und Stahl direct aus den Erzen herzu- 

stellen, bisher nicht zu dcm gewiinschten Ziele 

łęefiihrt haben, halt der Verfąsser dieses kleinen, 

Zeitmangels wegeu nur wenig ausfiihrlich be- 

liandelten Beitrages zu der Frage es nicht fur 

gerechtfertigt, deshalb von vornherein alle weiteren 

Yersuche in dieser Riehlung zu verwerfen und 

sich dem Urtheil anzuschliefsen, welches von 

so liochgeschalzter Seite, wie von Prolessor 

Ledebur in einer im Septemberheft v. J. von 

„Stahl und Eisen* veroffentliehten Abhandlung 

gelallt worden ist. Auf dem metallurgischen 

Gebiete konnen nach mcinetn Dafiirhalten Fort- 

sebritte nicht allein auf Grund der Theorie er- 

wartet werden. sondern seheinl mir zur Erzielung 

derselben die Anstellung von Yersuchen 'unbediiigt 

erforderlich zu sein. Jeder, der sich mit Forschungen 

dieser Art beschaftigt hat, weifs dafs dieselben 

nicht mit einem Schlage zum Ziel fuhren konnen, 
man wird sich vielmehr dabei sehr haufig 

mit der Ueberzeugung begniigen miissen, dafs

unter Umstiinden an einem mifslungencn Yer

suche mehr ais an zehn gelungenen zu lerncn 

ist. Ich glaube mich auch nicht im Gegensalze 

zu den Ansichten des obengenannlen Yerfassers 

zu belinden, wenn ich allgemein ausspreche, dafs 

es voni Yolkswirthscbaftliclien Sbmdtpunkte zu 

bedauern ist, dafs in Deutschland verhaltnifs- 

miifsig zu wenig Opfer fiir Versuche gebracht 

und aus diesem Grunde der Weg zu Yerbes- 

serungen nach vielen Richtungcn versclilossen 

bleibt.

Von diesen Gesiehtspunkten ausgehend, ist 

es meine Absicht, kurz anzudeuten, dafs Ulan 

gegeniiber den von Professor Ledebur allge

mein ausgesprochenen , von Construction und 

Arbeilsmethode unabhangigen Ansichten auch 

auf einem andern Standpunkte stehen kann und 

| dafs fiir die Behauptung eines solchen Stand- 

punktes sich nicht ungewichtige Griinde ins 

Feld fuhren lassen.

Den sogenannten directen Procefs so zu 

fuhren, dafs die Eisenerze reducirt und die 

j Producte der Reduction in demselben Ofen ge-
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schmolzen werden, wenn auch der Procefs so 

geleitet wird, dafs man zu einer Zeil reducirt 

und zu einer andern Zeit schmilzt, ist deshalb 

unpraktisch, weil bei der Schmelzung ein grofser 

Theil voh nicht reducirtem Erz in die Schlacke 

iibergeht. Dagegen mit so kleinen Siitzen zu 

arbeiten, dafs der ganze Satz sich je auf einmal 

reduciren liifst, ist wegen allzu grofsen Brenn- 

stoflaufwandes nicht moglich,

Noch unpraktischer scheint es zu sein, in dem- 

selben Ofen g le ic h z e i t ig  Reduction und 

'Schmelzung vorzunehmen, und diirfte es zum 

Beweise hierfiir nicht nothwlndig sein, auf die 

Untersuchungen von Akerman oder Bell zu- 

rflckzugehen, besonders nicht, wenn man so- 

grofse Warmemengen, wie in den Abzugsgasen 

mit siebenmal mehr Kohlenoxvd ais Kohlensaure 

bei einer Temperatur von 1600° C. enthalten 

sind, ais nutzlos fortgeiien lassen will.

In dem BuMprocesse tritt zu den iibrigen 

Feli 1 ern noch der, dafs die Reduction mit Wasser* 

gas staltlinden soli. Ohne die latente Warme 

des Wasserdampfs, welche bei metaliurgischen 

Operationen memals zu verwerthen isl und des- 

lialb stets einen entsprechenden Warmeverlust 

niit sich bringt; zu rechnen, ist in Betracht zu 

ziehen, dafs der durch WasserstofT reducirte 

Eisensehwamm pyrophorisch wird und daher vor 

Ruckoxydation bei der Schmelzung viel schwerer 

zu schiitzeń ist, ais mit Kohlenoxyd reducirter 

Eisensehwamm, welcher wegen der Eigenschaft 

des Eisens, Kohlenoxyd zu binden, viel besser 

einer oxydirenden Einwirkung widersteht.

Urn den Nacbweis zu fiihren, dafs die directe 

Eisenerzeugung nicht aussiclitslos ist, walile ich 

dieBlairscheMethodc. Dieselbe ist von J. Lowthiąn 
Bell in seinem Buche »Principles of the Manufacture 

of Iron and Steel« auf Seite 34 ff. beschrieben 

-und bediene ich mich in den nachfolgenden 

Ausfuhrungen der dort gegebenen Ziffern, welche 

fiir meinen Zweck ais unvortheilhafte bezeichnet 

werden mussen.

Zunitchst ist es erforderlich, klar zu legen, 

wie viel BrennstofT zur Herstellung. von Eisen

sehwamm gegeniiber dem beim Erblasen von 

Roheisen nothigen aufgewandt werden mufs. 

Rei dieser Rechnung setzte ich voraus, dafs nur 

Erze mit mindestens 50 % Eisengehalt zur 

directen Darstellung benutzt werden. Die Erze 

mit geringerem Eisengehalte ais 50 fó diirften 

allerdings eutschieden besser im Hochofenprocefs 

venverthet werden, besonders wenn derselbe so 

ausgefiihrt wird, dafs nicht nur die Warme, 
welche aus der Yerbrennung des Kolilenstoffs

Kohlenoxyd erwachst, sondern auch die bei 

der Yerbrennung bis zu Kohlensaure entstehende 

>Vurmę zur Abscheidung der erdigen Bestand- 
tlieile noch theil weise benutzt wird.

Zur Herstellung von Roheisen sind folgende 

Warmemengen nothwendig:

Fur Reduction der Erze . . . 1588 W. E.
„ Austreiben von HsO u. COi 158 ,
r Reduction der SiOa u. PsOt 29 „
, Sclimelzen von Eisen und

Schlacken......................... 774 ,
wozu fur 0,0428 K0:- C, welche von 

dem Roheisen aufgenonimen sind,
hinzutreten (zu 4 0 0 0 ) ....................lT ^  ,

zugelegt werden. In Summę 2722 W. E.

Bei der Erzeugung von Eisensehwamm fallen 

dagegen folgende Wnrmebediirfnisse wegi 

Fur Austreiben von II2O aus der Kobie 82 W. E,
„ von dem Roheisen aufgenoinmenen G 173 , „
, Reduction von SiOi und Pa 0.-. . . 29 , ,
r den lialben W;inneverbrauch beim

Se lim e lzen ..................................  372 , T

, Summa 650 W. E. =  24,4 %

Bell giebt in der erwiibnten Quelle an, dafs

zur Erzeugung von 768 kg Stahl bei der Blairsciien 

Methode 300 kg Roheisen, 170 kg Schrott und 

Spiegeleisen nebst 470 kg Eisensehwamm nothig 

sind, wogegen mit 1000 kg Roheisen und

250 kg Erze 1000 kg Stahl hergestellt werden. 

Bell zieht liierbei die Erze nicht in Betracht; 

wenn man sie, wie dies riclitiger sein diirfte, 

zu 200 kg Eisensehwamm reclinel, fur welche 

man die nothige Warme aus dem Ueberschufs 

der Darstellung von 470 kg Eisensehwamm

anslatt Roheisen erhalt, so werden noch 152 kg 

Stahl gewonnen oder im Ganzen 920 kg Stahl 

erhalten.

Da fer ner beim Erz-.Martinproeesse wenigstens 

die lufach*! Zeit erforderlich ist gegeniiber den 

Processen, bei welchen keine Oxyde, sondern 

nur Metalle benutzt werden, so diirften die Un- 

kosten zur Darstellung von einer Tonne Stahl 

auf beiden Seiten sich ausgleichen, w o bei das 

Product aus Eisensehwamm ais ein besseres 

angesehen werden mufs.

liierbei isl die Riickoxydation zu 15,8 fó 

angegeben, eine Ziffer, welche bei Anwendung 

von Yollkommneren Sehmelzapparaten erheblich 

verkleinert werden kann, da dic Oxydation in 

direetem Yerhaltnifs zu der Menge der ange- 

wandten Yerbrennungsproducte stelit. Wir wollcn 

uns an dieser Stelle damit begniigen, auf die 

Yerbesserungen, welche im Bau der Flainmofcn 

in den letzten Jahren durch Friedr. Siemens, _ 

Riley u. A. eingefiihrt worden sind, hinzuweisen, 

ohne dieselben an dieser Stelle durch Żabien 

zu belegen.

In seiner schon mehrfach erwiilmten Abhand- 

lung bezeichnet Professor Ledebur die sogenannte 

directe Bessemermethode, d. h. das Yerfahren, 

bei welchem das Roheisen unmittelbar vom 

Hochofen ohne UmschmeTzung in den Converter 

gebraeht wird, ais den billigsten und am meisten 

lohnenden Weg zur Darstellung schiniedbaren 

Eisens und besonders aus dem Grunde, weil 

zur Umwandlung des Roheisens in das Fertig- 

product ein besonderer Brennstoffaufwand nicht 

erforderlich sei. Demgegenfiber weise ich darauf
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hin, dafs allein der Brennstoffycrbrauch fiir Kraft* 

Bedarf schon genugend wŚrc, um den Eisen- 

schwanim zu schmelzen.

Im folgenden sei noch nachgewiesen, wie 

grofs der Warnieverbraueh bei dieser Methode 

ohne Berijcksichtigung des Brennstoffaufwandes 

fiir Kraftbedarf ist. Bei der Rechnung sind ais 

Grundlage von Dr. Tamm mitgetheille Analysen 

benutzt.

Das benutzte Roheisen halle 4,28 ^  C. und 

die abgehenden Case hatten folgendc Zusammen- 

setzung in Raumtheilen:

74.7 N

0,9 H

4,(i CO;

19.8 GO

Aus einem Satze von 1000 kg waren 328 chm 

Gas entstanden und aus diesen Angaben, sowie 

aus der Zusammenselzung der Schlacken lafst 

sich berechnen, dafs zur Yerbrennung des Eisens, 

Mangans und Siliciums 17,8 chm SauerŚloff 

dienlen.

Bei Bildung dieses Gases wurden erzeugt:

147 872 W.-E.
durcli Verhrennung des Fe, Mn und Si 

durch die 17,8 cbm O .................... 100 800 . .

Summa 254 072 W.-E. 
Yon diesen gehen bei 1600»—170000 ab 
und zui’ Reduction 

von 2.9 cbm ILO 7 685

177 685 W.-E.

Der Procefs wacht zngute 76 987 W.-E. 

oder 3 0 $ .  Berechnet man noch die den Gasen inne- 

wolmende Warme, namlich vou 04 chm CO 

und 2,9 cbm II

zu 3070 =  196 480 
und 2600 =  7 540

zusammen zu 204 020 m 

so werden nicht mehr aU 10,7 f i der aufge- 

wandten Warmemengen ausgenutzt.

Eine Methode, bei welcher ein Dritlel der 

Warme durch Verbrennung von Eisen selbst 

erzeugt wird und welche nicht mehr ais 10,7 

der iiberhaupt angewandten Warme nutzbar 

maclit, kann aber doch unmoglich dem Ideał 

des Eisenhiiltenmannes entsprechen.

Ueber neuere Walzciizug ■ Dampfinascliincn.
Von R. M. Daelen.

(Hierzu die Zeichnung auf Blatt VII.)

Die Anfordemngen, welche durch den Walz- 

betrieb an die Leistung der Dampfmaschinen ge- 

stellt werden, sind noch stets im Steigen begriffen, 

und dieselben haben nicht nur eine Zunahme der 

Abmessungen der Dampfcylinder, sondern vor- 

nehmlich auch der Geschwindigkeit aller be- 

wegten Theile zur Folgę, so dafs die ehemals durch 

die Erfahrung hierfiir aiifgestellten Grenzen eine 

fortwfihrende Ueberschreitung und Yerscliiebung 

erfahren. Wenn nun zwar die heute verfiigbaren 

Mittel der Technik Manches gestatten, was fruher 

nicht fiir ausffihrbar oder zweckmiifsig gehalten 

werden konnte, so miissen doch in vielen Fallen 

Zugestandnisse auf Kosten unumstijfslicher Regeln 

fiir die Sicherheit und Dauerhaftigkeit der Gon- 

struction eingerauml werden, u tu die vorge- 

schriebene Leistung zu erzielen. Dieses gilt na- 

mentlich fiir die mit Schwungradern versehenen 

und zum directen Antrieb der stetig rotirenden 

Walzenstrafsen dienenden Maschinen, bei welchen 

eine Kolbengeschwindigkeit von 4,6 M. in der 

Secunde erreiclit wird. Hier ist ein Mitlel zur 

Yerthęilung der Betriebskraft auf zwei Organe, 

wie es die Zwillingsmaschine bietet, vor allen 

Dingen angebracht, und wir selien daher den 

Uebergang dazu sich allmahlich vollziehen.

Die Gefahr fiir Brućh und der Yerschleifs 

nehmen mit dem Gewichte der bewegten Theile

ab und die Arbeit des Regulators belmfs Ein- 

stellung der Steuerung ist gegenilber der ein- 

fachen Maschine wesentlich ciieiclitert, wenn 

demnach im Ganzen die Belriehssicherheit der 

Zwillingsmaschine eine grofsere ist, ais die der 

Letzteren, und auch ihre Ueberlegenhcit - in der 

Dampfersparnifs nicht bestritlen werden kann, so 

wiirde der hohere Preis allein kein Hindernifs 

fur die allgemeine Einfuhrung sein, es kommt 

aber derUmsland hinzu, dafs der erheblich grofsere 

Raum, den zwei nebeneinanderliegende Maschinen 

erfordern, in den Walzwerken meistens nur mil 

bedeutendem Kostenaufwand zu beschaffen ist. 

Aufserdem denkt man bei einer Zwillingsmaschine 

mit direclem Antriebe stets an eine verkropfte 

Welle, die namenllich unter der Belastung eines 

Schwungrades von hohem Gewichte nicht zu den 

bei Walzwerkstcchnikern behebten Constructionen 

geliort.
Diese beiden, der Einfubrung des Systems 

hauptsacblich entgegenstehenden Hindernisse, 

werden durch die Anordnung der an einem 

Zapfen angreifenden und um 90 0 zu einarider 

versetzten Maschinen beseitigt, fiir welche die 

Yerbindung eines stelienden und eines liegenden 

Cylinders die einfachste und zweck mafsigste 

LOsung ergiebt. Im Jahre 186(3 wurde eine solehe 

in Iloerde durch R. Daelen sen. fiir eine Sehienen-
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Die Fabrication yon Flufseisen im Flammofen in (len 
Yereinigten Staaten von Nordamerika,

(Hierzu Blati VIII.)

E in  le i Lu ng. Nachdem seit cinor Reihe von ; 

Jahren der Entphosphorungsprocefs im basiśęhen \ 

Converter in fort wahrend steigendeni Mafse in i 

Anwendung gekommen ist, ist man auch theil- 

weise dazu ubergegangen, im Flammofen' basiseh 

zu arbeiten. Die Folgę der billigeren Herstellung 

des Thomasflufseisens war, dafs dasselbe ein ge- 

Jahrlicher Mitbewerber des Schweifseisens wurde. j 

Das Hauptbestreben der Stahlwerke ist infolge- i 

dessen darauf geriehtet, ein dem Schweifseisen an j 

Wcichheit und Schweifsfiihigkeit gleiehes Materiał | 

herzustellen und mufs selbst ein Anhanger des 

Puddelproeesses gestehen, dafs man diesem Ziel 

sclir nahe geriiekt ist und dasselbe fast ganz 

erreiclit hat, sofern man von der Erzeugung 

eines selmigen Gefiiges absieht. Entsprechend 

diesem Erfolge wird denn auch auf fast allen 

Gebieten, hier in beschleunigterem, dort in lang- 

samerem Tempo, das Schweifseisen durch Flufseisen 

verdrangt.

Nur in dem śpeciellen Fali der Yerwendung 

fiir Dampfkessel (bes. Locomotivfeuerbiichsen und 

Schilfskessel) hat das Flufseisen in Deutschland 
noch wenig Anklang gefunden.

Vor die Frage gestellt, ob Gonverter- oder 

Martin-Metall zu gewrissen Constructionen zu ver- 

wenden sei, wird man, wo die Rilligkeit in Frage 

konimt, dem Thomasproduct stets den Yorzug 

geben; will man jedoch ein Flufseisen von homo- 

ge|er Beschaffenheit, so gebiilut nach ąUgemeiner 

Ansicht dem Martinstahl der Yorrang.

Unzweifelhaft ist es bei dem Letztern miiglich, 

sich durch berjueme Probenahmen wahrend der 

Charge von dem jederzeitigeu Stand der Operation 

zu iiberzeugen und durch eine riehtige Reihenfolge 

von geeigneten Zuschlagen genau die gewunscliten 

Eigenschaflen des Stahlcs zu erzielen. Beim Gon- 

verlerbetrieb hat dagegen liaufig ein und derselbe 

Błock an verschiedenen Stellen verschiedene Zusam- 

mensetzung, auch wird durch die heftige Reaction 

im Gonverter yjelfach hasische Masse von der 

Bekleidung mitgerissen, welche in das Metali 

eingeschlossen wird und sich beim spateren Ver- 

walzen und Schneiden, z. B. bei Platten liaufig 

genug Yorfindet und Ausśchuss verursacht. Auch 

sind in diesen Blocken mehr Blasen ais in dem 

Martinproducte.

Trotzdem ist das heutige Thomasmaterial, wie 

es fasl alle Hiitten gleiclimafsig fabriciren, ein ganz 

vorziigliches, wie Schreiber dieses aus eigener 

Kenntnifs beslatigen kann. Bei zahlreichen mit 

Martinstahl von vielen rhein.-\\;eslfalischen Werken

angestellten Yersuclien wurde jedoch von demselben 

festgestellt, dafs die weichen Martińflufseisćriblocko 

viel empfiudlicher gegen Weifsgluthliitze waren, 

ais Fabricate aus dem basischen Gonverter, und 

dafs aus diesem G rundo von den ersteren mańche 

beim Walzen in die Briiche gingen. Unzweifelhaft 

ist jedoch dieser Uebelstand durch geeignete Zu- 

sammensetzung zu heben.

In den Yereinigten Staaten ist die Yer- 

wendung von Martin-Flufseisen fiir Kesselplatten 

aller Art ais Ersatz fiir die besten Sorten 

Eiscnplatten eine sehr ausgedehnte geworden, 

und yerdanken wir den Mittheilungen von P. 

K r e u z p o in tn e r  in No. 10 v. J. dieser Zeit- 

schrifl sehr interessante Aufschliisse iiber die 

Fortschrilte, welche die amerikanische Technik 

auf diesem Gebiete gezeitigt hat. Wahrend der 

genannle Yerfasser sich iiber die Yerwendung und 

die dąbei gemachten Erfahrungen verbreitete, be- 

rićhtete der belgische Ingenieur Ju les G. Freson 

in der ansgezeichneten Zeitsehrift ,  Revue Uni- 

verselle des Mines de la Metallurgie etc. “ in einer 

liingeren Abhandlung iiber die hiittenmannische 

Seite der Frage.
Bezuglich der Statistik der nordamerikanischęh 

Martinofen und ihrer Leistungen yerweisen wir 

auf die in No. 10 v. J. Seile 072 fi', mitgetheillen 

Angaben, welche derselben Quelle entslammeh, 

aus der G. Freson geschopft hat; erganzend wollen 

wir nur bemerken, dafs die 7 Werke, welche in 

den Yereinigten Staaten theils soeben neu ent- 

standen, theils im Bau begriffen sind. 17 Oefen 

von 10 bis 35 t FassungsvermOgen besitzen. 

Ueber Anlage und Betrieb der amerikanischen 

Mariinwerke entnehmen wir der genannten, auf 

uberaus flcifsiger Beobachtung beruhenden Bericlit- 

erstattung des belgischen Reisenden die nach- 

folgenden Mittheilungen.

U eber d ie  A n o r d n u n g  der am erika-  

! n is c h e n  S iem ens  - M a r t in  - A n la g e n . Die 

| Wichtigkeit gutdurchdaęhter Einrichtungen, welche 

auch hauptsiichlich dem Arbeiter die gunstigsten 

Bedingungen schaffen, hat sich schon bei den 

bedeutenden amerikanischen Bessemer-Hutten ge- 

zeigt. Bei einer Temperatur im Sommer von 35° 

Gels. im Schatten mufsten die Gonstructeure sich 

i mit Eifer mit der Yentilation der Hiitte befassen.

I W ir finden daher in Europa keine Anlage, welche 

i den Gomfort in der Arbeit bietet, wie die neuen 

amerikanischen Hiitten.
Die allgemeine Anordnung, welche die ameri- 

kanischen Siemens-Martin-Werke liaben, weicht
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von derjenigen der grofsen englischen wescńllicli 

ab. Die Oefen stehen, wie grols ihre Zahl auch 

sei, in einer einzigen Reihe: dic englische Ein

richtung dagegen legi die Giefsyorrichtungen 

zwischen zwei Ofenreihen in einer schlecht ge- 

liiflelen und stels heifsen Grube.

Die englische Einrichtung nolhigl ferner dazu, 

die Roliproducte sowie das Gas den Oefen von 

zwei verschiedenen Seiten der Hiitle zuzufijhren, 

wahrend im Gegensatz hierzu eine einzige Ofen- 

reihe gestallel, sowohl die Magazine fiir die 

l>ohproducte, wie auch die Gas-Generatoren auf 

einer Seite anzubringen, welclie hier bequem durch 

eine auf der Sohle der Oefen liegende Eisenbalm 

bedient werden konnen. Der auf der anderen 

Seite der Ofenreihe liegende Theil des Werkes 

dient alsdann ais Giefshalle und geriiumiges Magazin 

fiir die gegossenen Blocke.

In einer einzigen Fabrik in England, namlich bei 

der Steel Co. of Scotland in Blochaire, liat man in 

richtiger Erkemiung des in Newton gemachten 

Felilers diesen vermieden, und ebenfalls die 12 

Oefen (Typus Balho), wovon einer 25 lons, dic 

andern 15 und 12 lons sind, in einer einzigen 

Reihe aufgestellt.

In Amerika ist die Giefsgrube kreisformig, 

gememschafllich fiir 2 Oefen und bedient von 1 

oder 2 Drehkrahnen (Park bros, Spang, Steelton, 

Otis, Chester), oder gradlinig, wie in Bochum, 

lloerde, Sleele, Phoenix (Ruhrort) und Newton. 

Nirgendwo sind die Coąuillen.auf einer Drelischeibe 

aufgestellt, wie in Gutehoffnungshutte in Oberhausen. 

Die rundeit Giefsgruben haben meistens einen so 

grofsen Durclunesser, dafs fiir 3 Giefskrahne Platz 

ist. Den Bliicken giebt man starkę Abmessungen, 

einestheils, um die Giefsdauer abzukurzen, anderer- 

seils um eine bessere Yerarbeitung zu erzielen.

Der Gebrauch yon Giefskrahnen scheint dem 

der Giefswagcn vorzuziehen zu sein, die Inbetrieb- 

setzung ist leichler und ferner kann trotz der 

grofsten Sorgfalt durch einen Durchbruch oder 

ein Ungluck beim Giefsen der Wagen durch Aus- 

slromen von Stahl oder Schlacke betriebsunfiihig 

werden, wahrend die empfindlichen Theile der 

KrfHne, welche im almlichen Falle beschadigt 

werden konnten, aufser der Beschiidigungszone 

liegen. Bisweilen fliefst der Stahl der Einfachheit 

wegen, wie beim Phonix, direct vom Ofen in eine 

Partie Coquillen, welche, auf einem Wagen steliend, 

auf Schienen unter das Gufsloch gefalnen werden.

Einer Anordnung wie in Graz, bestehęnd in 

Gruppen von je 2 Oefen, welche in Form einer 

Tangcnte die kreisformige Giefsgrube beriihren und 

ihre GufsSffnungen dem im Mittelpunkt stehenden 

Krąhn zuwenden, sind wir nirgends begegnet.

Allgemein gebrauchlich sind Drehkrahne zur 

Handhabung der Pfannen und Ingots; Laufkralme 

wie in Bochum, wo drei derselben 10 Martinofen 

bedionen, sind ganz ausgeschlossen.

Kin besonders haiifig in Amerika vorkommęiuler

Krahn ist der von Wellman (Blatt VIII Fig. 1 u. 2). 

Seine Eigcnthiimlichkeit besteht darin, dafs der auf- 

und abwartl hewegliche horizontale Arm nebstseiner 

Yerslrebung durch Rollen vor und hinter dem 

verticalen Baum gefiihrt wird. Der Letztere wird 

dadurch weniger in Anspruch genonnnen, ais 

wenn der horizontale Arm fest mit demselben 

Ycrbunden wiire, und hat noch den Vortheil, dafs 

die. Reibung in Folgo der Rollen eine geringere 

ist, ebenso Reparatur und Abnutzung; auch kann 

der ganze Kralm leichter gebaut werden.

Die Yersorgutig der Oefen mit Roheisen, Ab- 

fallen und Mineralien, welche aufserhalb der I-Iii Ile 

gelagert sind, wird durch hydraulische Ilebetischc 

be wirkt.

Dic Thiir zum Beschicken der Oefen ist an 

der Yorderseile, das Gufsloch an der hinleren, 

welches von einer Plattform aus reparirl werden 

kann. BI. VIII Fig. 1 u. 2 gehen die Anordnung 

der im Jahre 1884 in Betrieb gekommencn Hiitle 

zu Chesler (Pennsylvanien), welche manches Neue 

bietet. Dieses Slahlwerk wurde fiir den SchilTs- 

bau und speciell fiir Materiał zu den von der

Regierung bestellten Kreuzern gebaut. Die Her-

slellung der Achsen, Spanten, Stcven und sonsligen 

Schiffstheile vcrlangtc die Bewiiltiguńg aufser- 

gewolmlich schwerer Stiicke.

Dic Piane zur Anlage von Chesler wurden 

von C. M. Rider ‘ entworfen , und zwar fiir

Fabrikalion von Ingots fur Bleche, Triiger, Winkel, 

Achsen, Kurbeln und StalilgUfs his zu Gcwichlcn 

von 40,000 kg.

Die Giefsgrube ist 2 Oefen gemeinschaftlich 

und wird bedient durch 2 Ilauptkrahne von 5 m 

und 2 Ingotkr&hne von 7,5 m Ausladung. Diese 

Anordnung ist derjenigen der beriihmten lliitle 

Otis in Cleyeland entnommen und gestallel Blocke 

in Yollkommenstcr Beschaffenheil zu giefsen, dafs 

sie sofort in einer Hitze in fertige Bleche ausge- 

walzt werden konnen.

Was die Einrichtung von Chesler besonders

auszeiclmel, ist die Leichtigkeit und Schnclligkeit, 

mit welcher die schwersten Gufsformcn an die 

Gufspfannen gebrachl werden konnen, und der 

gleichzeitige Gufs aus beiden Oefen in die eine 

Form. Die Formen mit ihrem Inhalt an Sand

u. s, w. uberschreiten hiiufig im Gewicht das der 

gegossenen Stiicke, sind daher in grofser Gefahr, bei 

der Behandlung zu zerbrechcn. Es ist klar, dafs 

die abgebildete Anlage viel zur Yerminderung yon 

Unfalien und zur Leichtigkeit, grofse • Stiicke zu 

giefsen, beilragt.

Die grofsen Oefen, welche zur Herstellung 

dieser Giisse dienen, grenzen unmittelbar an die 

Giefsgrube, sie haben hewegliche Gewolbe, wie 

die Oefen in den Giefsercien fiir schwere Rohre.

Dic Sclnnelzofen sind so eingerichtet, dafs 

man die Einstromungen der Luft und des Gases 

abreifsen und wieder emeuern kann, sowohl 

thcilweife, ais auch ganzlicli, ohne, den Haupt-.
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ofenkSrpcr abkiihlen oder den Betrieb sloren z u 

miissen. Dies isl von grofser Wielitigkouś da es 

viel huufiger vorkommt, diese Theile repariren zu 

miissen, ais einen andern des Ofens. Wic man 

in Fig. 1 sielit, ist die Seite des Ofens naeli der 

Giefsgrube zu ziemlich stark iibergebaul, wodurch 

das Giefsloch kiirzer wird und nacli jedem Gufs 

leichter zu reinigen und zu repariren ist. Die 

Dreliseheiben fiir den Guls sind um vcrlieale 

Achsen drelibai* und konnen waliFend der ver- 

schicdenen Operationen des Formens und Ciiefsens 

diverse Stellung annehmen.

Die Anwarmung der Pfannen findet statt, 

naclidem dieselben fiir den Gufs fertig gestollt 

und auf einen der beiden Hauptkrahne geslellt 

situl. Sie werden solange beiseite gesetzt, damit 

sie die (ibrigen Operationen nicht storen, und dann 

im richtigen Augenblick zu dem Platze geftihrt, 

wo sie das Metali aufzunehmeu haben. Ein einziger 

Mann geniigt, um sie zu dirigiren, keine Dampf- und 

keineliydraulische Vorrichtung ist hierzu nothwendig.

Dic Einrichtung zur Erwarmung der Pfannen 

ist folgende (Fig. 2): Zwiscbcn den beiden Oefen 

steht autrecht ein Gasrohr, welches sich in seiner 

obern Partie in zwei Rohre in T Form theilt. 

An jeder dieser Abzweigungen ist vermittelst eines 

Zapfens ein Pfannendeckel befestigt, welcher mit 

feuerfesten Steinen ausgekleidet und mit Gasrohren 

zur Anwarmung der Pfannen versehen ist. Die 

Yerbindung mit dem T und das Herablassen der 

Deckel auf die Pfannen geht selbstthatig vor sich. 

Dąs System ist vervollstandigl durch geniigende 

Gegengewichte zum Ausbalanciren der Deckel und 
der Gasrohre.

Die Anordnung der Gaserzeuger und Gas- 

leitungen bietet nichls Neues, es ist die lite 

Siemenssche Einrichtung mit naturlichem Zug 

vermittelst der Kamine.

Das Werk zu Chester hat mit Regelmiifsigkeil 

■ einen Stahl hergestellt, wćlchcr den Anforderungen, 

die fiir die neuen Krcuzcr geslellt waren, geniigte.

Bau  der O efen . Die am meisten in Amerika 

angewendeten Oefen sind Siemens-Oefeu mit fester 

Sobie. Yergeblich hat man yefsucht, ihn durch 

einen Ofen ohne Umschaltvorricbtung, den Ofen 

System Swindell, ahnlicli dem von Ponsard, zu 

ersetzen. Wohl aber Hat man in Śpringlield, 

Johnstown und in Bethlehem Pernot- Oefen hin- 
zugefiigt.

Diese letzteren erfordern bedeutend liohere 

Unterhaltungskosten, aber sie bieten den in Amerika 

sehr gescliiilzlen Vortheil, den Prozefslj zu be- 

schleunigen. Man hórt dort nichls von dem 

"orwurfe, den man in Europa, mit Ausnahme 

ciniger franzósischer Werke, gegen den Pernot- 

Ofen erhebt, dafs er unregelmafsige Producte 

erg;ibc. Im Gegentheil, die Anhiinger der Dreh- 

Defen behaupten, dafs die Drehung allein die 

Homogenitat aller Theile des Bades Sichern konne. 

Diese Behauptung ersebeint jedoch kiihn nach den

in den grofsen festen Oefen der PennsyWania 

Steel Co. genuiohlcn Erfahrungen; dieselben be- 

Standen darin, dafs man einer grofsen Zahl vonSlahl- 

churgeu fiir Briickenbau (mit 0,21 C u . 0,7 % Mn.) 

je 2 Blocke von 100 mm, 1270 kg jeder schwer, 

entnabm, wovon einer in dem ersten Drittcl, der 

andere im zweiten Driltel der Schmelzung gegossen 

wurde. Die Untcrschiede, welche in der Elastici- 

Uitsgrenze, der Festigkeit, Dehnung und Coritraclion 

gefunden wurden, waren so gering, dafs sie fiir 

dic Praxis vollkommen unberiicksichtigl bleiben 

konnen. Aufserdem ergaben alle Blocke von 

510 mm und 1720 kg, welche von zweiChargen 

vou 0,35 bezw. 0,23 C und von 0,83 bezw.

0,89 Mn. herriihrteu, bei der Priifung vollkommene 

Homogenitat in allen Thęilen des Bades.

A. L. Holley war auch AnliSnger des Dreli- 

Ofens, hauptsachlich wegen der kraftigen Bcar- 

bcitung des Bades und der Leichtigkeit der 

chemischen Reaćtionen.

Ein weilerer Vorzug derselben ist die Leicli- 

tigkeit der Rcparaturen, wclclie die Oefen oko- 

nomischer stellen. Die Sobie wird gewohnlieh 

am Samslag Abend berausgezogen (besser ware, 

sie nicht zu rasch herauszuzieheri). Auf diese 

Weise erkalten Sobie und Gewolbe ziemlich 

schnell und konnen repąrirt, zusammengefiigt 

und fiir Sonnlag Abend betriebsfahig gemacht 

werden, was dann erlaubt, am Montag Morgcn 

wieder zu giefsen. Die gewohnlichen Rcparaturen 

verhindern also nicht wie beim festen Ofen, die 

continuirliche Stablproduction.

Abgesehen von cinigen unwesenlliehen Aen- 

derungen ist der Ofen genau nach den Pliiiien 

von Pernot gebaut. Die Wiinde sind mit Kiibl- 

kanąlen verseben. Bei grofsen Reparaturen miissen 

dieselben durch die vordere Seite berausgezogen 

werden, zu weichem Zweck die Kopfplalten vorber 

enlfernt werden. In mehreren Werken huU

man,' um diese Arbeit zu beschleunigen und 

weniger storend zu machen, die hinler der Sobie 

befindlichen Platten auf einen Wagen monlirt, 

welcher auf demselben Geleise lauft, wie der 

Ofen. Die Zweckmafsigkeit dieser Einrichtung 

hat sich in Springfield erwiesen: in 17 Stunden 

nach Beendigurig der letzten Charge ist die Solile 

mittelst eines Krahns in Ketten gehangt, unter 

dem Gewolbe berausgezogen und vollsta»dig neu 

bekleidet; aufserdem wurde das Gewolbe in 

dieser Zeit repąrirt.

Ein Hauptiibelstand des Pernot-Ofeiis ist die 

rasche Zerstorung der SeitenwSnde, die man 

jedoch durch Verwendung der besten feuerfesten 

Materialien ziemlich (iberwunden bat.

Wcgcn seiner Gomplicirtheit verbreitcl sieli 

der Peruot-Ofen nicht in neuen Hatten. Einige 

iiltere Werke ersetzen ihn durch den festen 

Ofen, wie Spang Sleel Go. und Steel Co. of 

Scotland. Die Abmessungen der Sctiirielzofen 

wechseln nach dem Gewicht der Einsalze, welche



sich zwischen 7 und 25 t (neuerdings 35) bc- 

węgen. In Deutschland Oberschreilet man sei ten

10 t und eine SohlenflScbe von 4 X  2,5 m, 

welche einem aufsern Mafse des Ofens von

8,5 X  3,5 m enlspricht.

Je grofser die Oefen, um so langec ist ihre 

Dauer und geringer der Brennmaterialverbrauch. 

Jedoch auch die Anierikaner konnen ein bo- 

stiinnites Mafs nicht iibersehreiten, infolge der 

wachscnden Betriebsschwierigkciten. 8 — 10 t ist 

so beliebt wie bei uns, 12— 14 hall man fiir 

am vorlheilhaftesten. Es sind jedoch auch Oefen 

von 25 t, 2 in Steellon, die bis 35 t chargirt 

haben, und 4 Oefen von 35 t bei Carnegic vor- 

handen.
Das Fassungsvermogen des Herdes flber- 

schreitet den Raum des gescbtnolzenen Metalles 

bis zu 30 wenn man auf Erze arbeitet. 

Allgemein ist ihre Tiefe um so grofser, ais man 

weniger Roheisen und -mehr Erze bratichen will, 

denn die Wirkung auf dasBad wiiclist im Verh81tnifs 

zur Grofse derSohle. Verarbeitet man viel Roheisen, 

so ist dic Tiefe geringer, bei Verwendung von 

viclein Schrolt isl sie grofser, durchschniUlich

0,70 m. In Ainerika, wo die Werke hauplsiich- 

licli Schrott verarbeiten, sind die Solilen im 

Ycrhaltnifs zu dem Eiusatz wenig ausgedelint. 

Dic grofsen 25 t-Oefen von Steelton haben z. B. 

nur 4 m Sohlcnlange, 5 m zwischen den Maucrn 

und 4,5 m Breile, wahrend die Tiefe nur 3,05 mm 

ist in den Oefen, welche halb Roheisen, lialb 

Schrott fiir Flufsschmiedeiscn verarbeilen.

Auf dic Solilplatten kommt zunachst eine 

Schicht feuerfeste Steine, alsdann ąuarzhaltiger 

Sand verniischt mit feuerfestem Cement, oder 

laustgrofse Quarzsliicke vermischt mit 3 — 4 ;?& 

Tlion. In Johnstown braucht man gewaschenen 

Sand, in Steelton ungewascheiien Glasąuarz.

Wenn dic Sohle vordem Gewolbe gemacht wird, 

so wird sic auf ihre ganze Dicke gestampft. So 

ist sie hochfeuerbcstandig, aber auch sehr geneigl 

zum Berstcn. Man kommt diesem Uebelstaiul 

dadurch zuvor, dafs man, nachdem der Ofen 

gewolbl ist, ihn weifswarm stoebt und al Imali lig 

beim Brennen ein Gemenge von Sand und Ce

ment, etwa 12 — 19 111111 dick, auffragt, und dies 

wiederholt, wenn die erste Schicht getrocknet 

ist. Dic Sohle hat meistens 610 mm und am 

Giefsloch 305 mm Starkę, wahrend man an 

letzterer Stelle in Europa kaum unter 500 mm gelit.

Die Gewolbe haben meist 230 mm Stiirke 

und sind an den am meisten ausgesetzten Stellen 

in Dinas oder englischen Steinen gefertigl. Dic 

in England hiiulig angewandtc, in der Milte ein- 

gedriickte Form der Wolbung findel sich sclten 

in Amerika wegen ihrer geringen Haltbarkeit. 

Die Gewolbe sind in der Regel oberhalb der 

Generatoren und der Feuerbriieke geneigt und 

bleibcn iiber der Sobie horizontal, ahnlich wie 

beim deutschen Typuś. Diese Gewolbe in Dinas

vertragen 170 Hitzen in Midvale, 250 in New- 

burgh, 300 — 400 in Otis, wenigstens fiir die 

Oefen von 20 t, denn dic Gewolbe der kleinen Oefen 

von 10 t haben bis 1300 Hitzen ausgehalten 

infolge ihrer rechteckigen Form.

Ueber der Mitte der Oefen-nacli oben gewolbl, 

findel man in Amerika nur die Pernotofen. Die 

Dauer derselbcn in der Hutte von Cambria isl 

200 — 300 Hitzen. Bei der Pennsylvania Steel Co. 

sind dic Gewolbe abnehmbar; sie sind an einen 

slarkcn Trfiger mittelst Ketten aufgehiingt und 

konnen bchufs Reparatur abgenommen werden. 

Der Verschlufs ist bei diesen Gewijlben wohl 

mangelhaft, doch vcrhindert der im Ofen befind- 

liche Druck des Gases den Eintritt kalter Luft. 

Die Feuerbriicken sowohl, ais die Wandę der 

Gas- und Luftoffnungen sind mit Wasserkiihlung 

versehen, dic Feuerbriicken haben die ganze

Lange der Feucrung und sind von Dinas gefer- 

tigt, erheben sich 230 mm iiber die Sohle. Dic 

Gaserzeuger, welche zu klein sind, geben durch- 

weg schlechte Resultate und eine ungeniigendc

Yerbrennung. Da die lelztere sieli in den Warmc- 

speichern unlerhalb der Oefen wegen der geringen 

Quersctmitte zwischen den Steinen nicht forl- 

setzen kann, so ist es unvermeidlich, dafs die 

Kamine rauchen.

Bei den Gasófen stromt Gas und Luft nic- 

mals direct beim Verlassen der Warmcspeicher 

zusammen, sondern erst, wie fast iiberall, ober- 

halb der Feuerbriieke. Fast bei allen Oefen lafst

man die Luft oberhalb des CJases austreten.

Diese Anordnung ermoglicht eine innige Mischung, 

jedoch nur dann, wenn die Temperatur der Luft 

diejenjge des Gases nicht iiberschreilct, das ist 

aber meislens nicht der Fali. In Pittsburg z. B., 

wo die Werke das Naturgas benutzen, wird nur 

allein die Luft vorgewarmt, welche hierdurch ein 

geringeres spee. Gewicht hat ais das Gas; es 

ware demnach richtiger, es unlerhalb des letz- 

teren einstromen zu lassen. (Vergl. Nr. 2 d. J., 

Seite 104.)
In den gewohnlichcn Siemensofen haben die 

Luftkaniniern einen 25 — 50 fó grofsęrcn Rauni- 

inhalt ais die Gaskammern, wodui'ch der Luft 

eine grofsere Hitze ertheilt wird ais dem Gas. 

Die beste Anordnung schcint die von Krupp und 

in Tcrre-Noire getrofiene zu sein, namlich 5 oder

7 Schlitze in gleiclicr Hohe, von denen, in der 

Beibetifolge nummerirt, die ungraden Żabien fiir 

die Luft. dic graden fiir das Gas bestinimt sind.

In Steellon und anderen neuen Werken ist 

dieEinrichtung von Balho eingefiihrt worden, welche 

darin bestebt, dafs die Gaserzeuger sich aufserhalb 

des Ofens befinden, und Gas und Luft durch Bolir- 

leitungen in crstere ein- bezw. ausgefiihrt werden. 

Der Vortheil bestebt darin, unabhangig von dem 

Ofen die Gaserzeuger ausbessern zu konnen, auch 

sind alle bei der allen Einrichlung vorkommcndcn 

Undiclrtigkeiten zwischen den Kamuicrn vermieden.
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Bei der von Hackney & Wailes gelroffeneri Ver- 

brennungseinrichtung stromt das Gas in horizon- 

łalen und die Luft in verticalen Schichtcn aus 

Oeffnungen in dem Gewolbe, wodurch eine gule 

Mischung entstebeu soli.

Dic yórdere Seite des Ofens bal 3 Thiiren, 

fiir Ghargiren die miltlere kleine und fur Re- 

pariren, die Seitentluiren, sowie letztere zum 

Einbringen grofser Stiicke. In Gleveland rolling j 

mili sind alle Thiiren und audi das Giefsloch 

auf einer Seile, welche Einrichtung daher behuls 

Platzersparnifs gestattet, dafs die Oefen Riicken 

an Riicken, oder langs einer Mauer aufgestellt 

werden konnen. Die gewohnliche Grundrifsform 

der Oefen isl rechteckig, in Midvale jedoch sind 

die Oefen elliptisch.

Die ganz neu entstanderien 2 Oefen von 

Olis-Steelworks haben grade Wandę, wahrend die 

andern urn die Sobie erweilerte sind. Jene 

haben 4,0 m zwischen den Feucrbriicken, 3,15 

und 3,30 Breile und 0,45— 0,53 Tiefe. Die 

Gaśkammern messen 3,6 X  2,4 X  1,5 und die 

Luftkammern .1/.t bis ł /3 mehr. Das Gas tritt 

in den Ofen durch zwei Oeffnungen, dic Luft 

oberhalb des Gases. Um den Eintritt von 

Schlacken in die Kammern zu verhuten, bringt 

man zwischen diese und den Austrittskanalen im 

Ofen Niederschlagskammerh, a n , wo sich die 

mitgerissenen festen Verbrennungsproducte an- 

selzen konnen. Eine einzige Reinigung im Jahre 

gfniigt alsdann fiir die Warmespeicher und alle 

vier Jahre fur die Niederschlagskamnier.

D ie G a se rze u g e r . Die allen Gaserzeuger 

von Siemens mit horizoritalem oder Stufenrost, 

2300 bis 2700 hoch, 1500 bis 1800 Lange und 

Breite, sind noch sehr verbreitel. In Wirklich- 

keit scheinen diejenigen mit Geblase bevorzugt 

zu sein, sie bediirfen kein Siemenssches Steige- j 

rohr und grofse Gasleitungen, aber doch einen 

Kamin von 20 m zur Unterstfitzung der Ver- j 

brennung. Sie sind meistens nach Wilsonschem 

System gebaut, und bestehen in einem Schacht, 

welcher feuerfest ausgemauert und mit einem 

Trichter auf dem liochsten Punkt versehen ist. 

Die Kohlen rulien auf einem Rost, welcher mit

telst kleiner, gut verschlossener Thiiren gereinigt 
werden kann.

Nirgendwo in Amerika haben wir das Gas 

m Schachtofen ohne Roste erzeugen sehen, 

wie solche mit Unterwind versehen, von Tessie 

du Motay und in Wittkowitz angewandt werden. 

Letztere bestehen aus einem feuerfeslen Schachte 

'’on 2 m aufserem und 1,5 rn innerem Durch- I 

inesser und 5 m I-Iohe. Diese Gaserzeuger 

werden durch Yentilatoren betrieben und zugleich 

ein Dampfstrahl in das Gemisch von l/a Kohle 

und */3 Kleinkoks getrieben. Ilierzu kommt 

em Zuschlag von Kalk, welcher die Verbrennungs- 

ruckstiinde in eine weifse schmelzbare Masse 

Terwandelt, welche durch ein besonderes Abslich-

loch abgelassen wird. Die Gase, weiche sehr 

arm an Stickstoff und reich an Kohlenwasserstoff- 

gasen sind, besitzen eine hohe Wiirmeentwicklung. 

Sie werden nach Verlassen des Gaserzeugers in 

einer Kammer, welche durch eine vertic.ale, 

kurz uber dem Boden ansetzende Scheidematier 

in zwei Raume getrennt ist, gereinigt und Ireten 

direct in den Ofen, ohne durch irgend welche 

mit Ziegelsteirien ausgesetztę Kainmern durchzu- 

gehen. Es kommen hier infolgedessen weder 

Abkuhlung noch Theerniederschlage vor, was 

bei langen Leitungen unvermeidlich ist. Die 

Gase haben noch 5 bis 600° G. bei ihrem Ein

tritt in den Ofen. Der Verbrauch an Brcnn- 

niaterial kann sehr hoch werden (500 kg auf 

die Tonne); jeder Ofen hat 2 Gaserzeuger.

W a s s e r  gas. — Der Erfolg, welcher in 

Europa mit Wassergas erzielt wurde, hal dem 

Berichterstalter in Amerika zum Studium dieser 

Methode Veranlassung gegeben.

Wir zeigen auf Blatt VIII, Fig. 3 bis 9 eine 

amerikanische Einrichtung zweier Gaserzeuger 

und eines durch Wassergas betriebenen Schmelz- 

ofens. Die ersteren sind cylindrische, auf 

Huttensohle stehende und mit einer Glocke und 

je einem Fiii 1 trichter versehene Schachte. Im 

oberen Theile sind Oeffnungen, welche dem Gas 

gestalten, in einen gemeinschaftlichen runden 

Sammler abzuziehen; der unlere Theil ruhl auf 

Gufsplatten. Es sammelt sich unlerlialb der

selben die Asche an, welche durch 4 Thiiren 

entfernt werden kann. ‘Es ist wichtig, dafs 

dieser Raum nicht verstopft werde, denn in der 

That konnen durch das abwechselnde Einblasen 

von Luft und Dampf die Schlacken abgekiihlt 

und hierdurch ein Feslsetzen grofser Massen 

veranlafsl werden.
Ist die Ventilstellung wie in Fig. 0 ange- 

geben, so durchstreift der heifse Wind von 

unten nach oben den Gaserzeuger zur Linken 

und die Gase ziehen durch einen Glockenschieber 

hinab in ein verticales Rohr. Bei derselben 

Schieberstellung ist dem Dampfe der Eintritt 

zum Durchstreichen des Gaserzeugers zur rechten 

Hand geoffnet, nachdem der letztere vorher 

durch den heifsen Wind erwarmt worden ist. 

Das erzeugte Gasgemisch entweichl unten durch 

den rechten Schacht. Durch Uinstellung des 

Schiobers kehrt sich der ganze Vorgang um, so 

dafs man durch fortgeselzten Wechsel die con- 

tinuirliche Erzeugung von luftarmem Gas und 

slickstofffreiem Wassergas bewirkt.

Das erstere verbrennt wahrend seines Durcli- 

gangs durch den Gaserzeuger und tritl dann in 

die Kanale eines Warmespeichers ein, dessen eine 

Halfte es durchstreicht; die andere Hiiltte des

selben wird durch die abziehenden Gase des 

Schmelzofens gespeist. Die Warmespeicher dienen 

also zur Erhitzung des Wassergases und der Ver- 

brennungslufl, wie es Fig. 7 bis 9 deutlich zeigen.
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Die Gaserzeuger sind ziemlieh verwickelt, 

dagegen isl der Bau der SchmelzSfen viel ein- 

facher ais der der Siemensofen. Der Oberbau 

(Fig. 1 u. ó) der Oefen tragt 4 Kanale. Die fiir Gas 

und Luft bestimmlen Eintrijtskaniile miinden in 

der Mitte des Herdes, da eine Urnsteuerung nicht 

vorbanden ist; die beiden Ansstromungsoffnungen 

fiir das yerbrannte Gas liegen oberbalb der 

Feuerbriicken. Luft und Gas mischen sich auf 

tiiese Weise unter einem schiefen Wi.nkel und 

die aus beiden entstehende intensive Flamme ist 

auf das Metali an der tiefsten Stelle des Bades 

gerichtet. Die Verbrennungsprodur:te tbeilen sieli 

in 2 Tlieile und ziehen durch die Kanale des 

Warmespeichers ab.

Um die Kanale zu reinigen, geniigt es, den 

dic Deekel abdichtęhden Sand zu entfernen und 

ersteren zu heben, was nicht mehr Arbeit macht, 

ais die Kammern an Siemensofen zu offnen. 

Die Kanale liegen in geringer Tiefe und haben 

nur wenig Hohe, um fiir die Scheidewande zur 

Yermeidung von Horizontalfugen einen einzigen 

Stein verwenden zu konnen. Diese Construction 

verhindert die Ausdchnung und Zusammen- 

ziebung der Fugen und folglich den Uebertritt 

von Gas zu Luft und umgekehrt.

Ein Yorwurf, welcher dem Wassergas ge

macht werden konnte, ist der, dafs es den 

Abbrand vergrofsere, indem der Wasserdampf 

in zersetztem Zustande mit dem Metalle in Be- 

riihrungkomme. Yersuchehaben bewiesen, dafs dies ; 

nicht der Fali ist. Beweis hierfur ist, dafs das Gas mit 

bestem Vortheil zum Schweifsen von Kcsselblechen 

benutzt wird, einer Procedur, wobei Stahl und Eiseli 

am meisten der Verbrennung ausgeśetzt sind. In 

den Oefen mit continuirlicher Wiedergewinnung der 

Warme, wie z. B. bei den Systemen von Ponsard, 

Swindell und dem oben beschriebenen, ist es 

nicht moglich, die Yerbrennungsproducte beziig- 

licli ihrer Warme so vollkommen auszunutzen, 

wie bei Oefen mit UmscbalUmg, weil die Gase 

und die Geblaseluft durch einen sehr schlechten 

Wiirmeleiter vOn feuerfestem Mauenyerk getrennt 

sind. Um unter solchen Umstanden eine

schnelle Warmeiibertragung zu ermoglicben, 

bedarf es eines grofsen Tcmperaturunterschiedes, 

wahrend bei den Siemensofen nichts im Wege 

steht, dafs dieselbe in vollkommenslcm Mafse 

gesebieht.

Ueber den B e tr ie b  der H e rd s ta h l-  

w erke . Gewisse Siemens-Martin-Hutten haben 

bis zu 90 % Ab falle geschmolz.cn; aber in diesem 

Falle ist die Hitze, welche. zur Schmelzung 

nolhig ist, eine solche, dafs der Ofen bald ab- 
genutzl sein wird. Im allgemeinen iiherschreitel 

fiir barten Stahl der Procenlsatz vom Roheisen 

50 der Charge urid man setzt keine Erze 

hinzu. Dieses Verhaltnifs vermindert sich jedoch 

mit der Hiirte des Productes. Ilandelt es sich 

um weichen Stahl, so ist die Beduction eine 

laugere und ein Zusatz von 7 bis 12 rfo Erze 

wird zur Notbwendigkeit. Man schmilzt zuerst 

das Robeisen, nach seiner Schmelzung folgen 

die Stahlabfalle, und wenn diese die geeignetc 

Temperatur haben, die Erze. Auf einigen Werken, 

wie in Spang Steel Go., chargirt man auch alles 

auf einmal. Die Erze werden in Amerika 

Yorher gerostet und kalt chargirt. Es wird in 

Partieen von 4 bis 600 kg (900 bis 1300 Ibs.) 

z u gesetz t, was man mit Ausnahme des letzlen 

Zusatzes, welcher den Grad der Hartę des Slahls 

bestimmt, dem Schmelzer iiberliifst.

Der aussehliefsliche Erzprocefs ist unseres 

Wissens nur in Midvale vertreten. Ueberall 

verarbeitet man Schrott, auf alle' Fiille jede 

Hiitte ihren eigenen, nirgendwo verwendet man 

regelmiifsig 20 bis 25 rjó  Erze wie bei Siemens 

in Landore und bei Steel Co. of Scotland.

Der Erzprocefs ist aufserdem nicht nach dem 

Ccschmack der Amerikaner wegen seiner Lang- 

samkeit und dem hierdurch bedingten Mehryęr- 

brauch von Brennmaterial, wregen der iibermafsi- 

gen Schlackenmenge, welche die Homogenitat des 

Stahls storen und namentłich dic Blechfabrication 

unfnoglich macheu kann, zuletzt wegen der 

slarken Zerstorung der feuerfesten Steine.

17.

(Schlufs fólgt.)

Sandbergi 50 kg-Scliicne auf (ler belgisclien Staatseiseubalni.
(Hier/.u Blalt IX).

In einem im April- und Maiheft v. ,1. dieser 

Zeitschrift verofTentlichten ausfiihrlichen Aulsatze 

gab der durch wichtige Arbeiten auf dem Ge- 

bicte des Eisenbahnobcrbaues auch in Deutsch

land yortheiihaft bekannte schwedische Ingenieur

C. P. S a n d  b o rg  in L o n d o n  seiner auf larig-

jiihriger Praxis fufsenden Ueberzeugung dahin 

Ausdruck, dafs die von den meisten Eisenbalm- 

vervvaltungen seit der allgemeinen Eihfuhrung 

der Stahlschiene befolgte Tendenz, wegen der 

giiifseren Bruehfestigkeit derselben auch ihr Ge- 

wicht ein- entsprechend leichter zu nehmen, eine
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durehaus verwerfliche sei und cmpfahl den 

Eisenbahn-Ingenieuren der Yereinigten Staaten 

und des europaischen Festlandes, dem Beispiele 

der Englander zu folgen und im Gegentheil eine 

Scliiene von starkerem Profil ais dort bisher allge- 

mein gebriiuchlich war, zu ver\venden. Er wieś 

darauf hin, dafs die Anspriiehe, welche jetzt im 

Vergleich zu friilieren Zeiten an den Oberbau 

gestellt werden, infolge der Zunahme des Gc- 

wichts des rollenden Materials und der Fahrge- 

schwindigkeit erbeblich grofsere seien; eine ent- 

sprechende Verstarkung des Oberbaues konne 

aber, wie dies theilweise geschehen sei, nicht 

durchEinlegung einer grofserenZahl vonSchwellen 

auf dieselbe Lange erzielt werden, da man mit 

der Nachgiebigkeit des Ballastes zu rechnen habe, 

es milsse vielmehr die Verstarkung in die Schiene 

selbst gelegt werden, damit dieselbe in den 

Stand gesetzt werde, die Stofse aufzunehmen 

und auf mehrere Schwellen zu vertheilen. 

Sandberg blieb indefs nicht dabei stehen, die 

Miingel der gegenwiirtigen Geleisconstructionen 

zu beleuchten, sondern schlug gleichzeitig das 

Mittel zu ihrer Abhiilfe vor, indem er das Profil 

einer Vignolschiene aus Flufsstahl von etwa 

50 kg Gewicht auf den laufenden Meter 
Yorlegte.

Wie belgische Blatter schon vor einigen 

Monaten meldeten, hat der Autor dieser 50 kg- 

Scliiene inzwischen die Genugthuung erlebt, dafs 

eine Eisenbahnverwaltung des Continents sich 

zur Erbauung einer Versuchsstrecke mit derselben 

entschlossen hat. Es ist dies die belgische 

Staatsbahn und ist von ihr die Gesellschaft 

J. Cockerill in Seraing mil der Wralzung* des 

ersten Postens der Schienen, welche vordem in 

dieser Schwere auf dem Continente noch niemals 

gewalzt worden sein durften, beauftragt worden. 

Aus einer Beschreibung der Ausfiihrung dieser 

Yersuchsstrecke, welche der Ingenieur und Pro

fessor an der Universitat zu Briissel, A. Huberli, 

in »L’Industrie moderne* ver6 fTentliclitj entnehmen 

wir, dafs die durch den belgischen Ingenieur 

Flamache etwas abgeanderte Schiene, dereń Gewicht 

auf etwa 53 kg fiir den laufenden Meter geschatzl 

wird, 9 m Lange haben und auf je 1 2 mitKreosot 

getrankten eichenen' Schwellen ruhen wird 

(verg]eiche Blatt IX). Bei jeder Mittelschwelle 

wird zwischen dem Sitz und dem Fufs der 

Schiene eine Unterlagsplatte eingeschaltet, beide 

Stofsschwellen erhalten eine solche nicht, jedoch 

s>nd, um dort eine entsprechende Grofse 

der-Auflageflache zu erhalten, die Laschen unten 

horizontal yerlangert, so dafs sie den eigentlichen 

Snhienensitz erbreitern. Der Druck des Schienen- 

lufses auf die Unterlagsplatte uberschreitet nicht 

0|42 kg auf den qmm, wenn die Last vertikal

* Dieselbe erfolgt noch im Laufe des Monats 
Marż.
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wirkend gerechnct w ird; nimmt man den Hori- 

zontalschub gleich ein Drittel des Gewichtes an, 

so betragt der Druck auf die aufsęre Schienen- 

kantc 4 kg. Bei der gegemvartig in Belgien 

gebrauchten Schiene sind die entsprechenden 

Druckgrofsen 0,71 und 9,2 kg; Der Druck 

der Unterlagsplatte auf das Holz betragt bei 

Yertikaler Belastung 0,24 kg und bei der An- 

nahme eines Horizontalschubes von 1js derselben

0,50 kg an Stelle von 0,45 und 1,03 kg bei 

dem gegenwiirtigen Geleise. Insgesammt stellen 

diese Zahlen eine Erhiihung der Widerstands- 

fiihigkeit um 10 0  $  vor.

Auf eine entsprechend starkę Verlaschung 

ist besondere Aufmerksamkeit verwendet worden. 

Die Neigung der Laschenaufsitzflachen an dem 

Schienenfufs ist zu nur 1 : 5 genom men worden, 

wodurch die Soliditat der Yerbindung aufser- 

ordentlich erhoht w ird, da je schrager der 

Schienenfufs ist, desto leichter die Yerbindung 

sich lockert. Aufserdem sind die Tragedachen 

in sehr ausgiebiger Grofse vorgesehen, indem die 

Lasche ihrer gesammten Lange nąch unten auf 

dem Schienenfufs aufliegt und oben den 75 mm 

breiten Kopfwulst tragt. Die Befestigung der in 

Wrinkelform construirten Laschen erfolgt mittelst 

vier Bolzen von 25 mm Dicke, die untere Flachę 

des horizontaleń Winkels ruht auf den Stofs

schwellen. (Vergleiche Blatt IX.)

Die von drei Lochem durehbohrte Zwrischen- 

platte wird der Regel nach mit nur 2 Schrauben- 

nageln befestigt; das dritle Loch dient fiir den 

Fali, dafs einer der letzteren versagt. Bis jetzt 

hat man auf der belgischen Staatsbahn nur 

Haknagel verwendet, glaubt aber durch die Be- 

nutzung von Tirefonds in diesem Falle eine erheb- 

lich grofsere Soliditat zu erzielen. Die ganze 

Anordnung der Befestigung der Schiene deutet 

darauf hin, dafs man bestrebt gewesen ist, die 

HorizontaldAickwirkungen auf die Aufiageflachen 

zu iibertragen und letztere ausreichend grofs zu 

machen. Wahrend bei dem alten System der 

Horizontalschub durch den aufsen eingeschlagenen 

Haknagel in hoclist mangelhafter W'eise aufge- 

fangen %vird, geschieht dies bei dem neuen 

System durch eine besondere Yorstehende Kante 

auf der Platte. Das Verhaltnifs der Beruhrungs- 

flachen stellt sieli wie 108: 650 und der im 

ersten Falle 23 kg auf den qmm erreichende 

Druck betragt im zweiten nicht mehr ais 3,8 kg, 

wenn man die oben schon gemachte Annahme, 

dafs der Horizontalschub ein Drittel der Be

lastung betrage, auch hier zu Grunde legt. Dem 

Scliub, dem die Zwischenplatte selbst ausgesetzt 

ist, wird durch die zwei Befestigungsschrauben 

begegnet, die aber nur wenig beansprucht 

sind.
Ehe die 50 kg-Schiene auswechselungsbe- 

durftig wird, kann sie einen Verschleifs um 

15 kg erleiden, wodurch derselben die doppelte

4
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Dauer gegeniiber der gewohnlichen Schiene ge- 

sichert isl.

Rechnet man alle Vortheile der neuen Schiene 

zusammen, so ergiebt sich, dafs ihre Wider- 

standskraft gegen Durchbiegung um die Halfte 

zugenommen und der Druck auf das IIolz um 

50 f i abgenommen hat, dafs ihre Bruchsicher- 

lieit verdoppelt ist und fast alle Widerlagsflachen 

zweirnal so grofs geworden ist. Ferner ist die 

Dauer der Sehienen verdoppelt und diejenige 

der Scliwellen sicherlich verlangert worden.

Alle diese Yortheile sind durch einen zusatz- 

lichen Preis erkauft worden, den Huberti unter 

den Marktverhaltnissen des vergangenen Januars 

fur die belgische Staatsbahn auf ungefahr 3 d i  60 

fiir den laufenden Meter einfaches Geleise be

rechnet. Schreibt man die Zinsen und fiir den 

Verschleifs einen angemessenen Werth jahrlich 

ab, so gelangt man zu dem Ergebnifs, dafs trotz 

erhohter Sicherheit und Beąuemlichkeit fiir den 

Reisenden das neue Geleise auf allen Strecken, 

auf welchen die jetzige Schiene von leichterm 

Gewicht vor Ablauf von 20 Jahren erneuert 

werden mufs, okonomischer ais das alte ist. 

Dies ist aber der Fali bei weitaus den meisten 

Eisenbahnlinien, welche starken Yerkehr haben 

oder mit einer Schiene von einem Beschadigungen 

ausgesetzten Profil versehen sind. In dem 

gunstigsten Falle, d. h. dort, wo die Sehienen 

50 Jahre liegen bleiben, betragt der Unter- 

schied in der Abschreibung nicht mehr 

ais 0,036 d i  jahrlich fiir den Meter oder 

72 d i  fiir den Kilometer doppelten Geleises. [

Um diesen geringen Unterschied wett zu macheti, 

bedarf es nur einer sehr geringen Ersparnifs in 

der Unterhaltung, damit auch in Bezug auf den 

Kostenpunkt die schwere Schiene von Vortheil 

ist. Derselbe diirfte aber noch grofser sein, 

ais in der vorstehenden Berechnung, die voraus- 

sichtlich. langere Ilaltbarkeit der Schwellen und 

der geringe Yerschleifs am rollenden Materiał 

bei grofsen Fahrgeschwindigkeiten unter der 

schwereren Schiene aufser aclit gelassen ist.

Der Yersuch der Verwaltung der belgischen 

Staatseisenbahn mit Sandbergs 50 kg-Schiene, der 

Goliath-Schiene, wie sie in Belgien getauft worden 

ist, verdient zweifellos volle Beachtung seitens der 

deutschen Eisenbalintecliniker, vielleicht lassen 

dieselben es sich nicht nehmen, die Versuchs- 

strecke ihrer belgischen Gollegen in Biilde noch 

durch eine naheliegende Yervollkommnung, nam- 

lich die Verbindung der schweren Schiene mit einem 

bewahrten eisernen Oberbausystem, zu iiber- 

treffen. Durch die Schaffung eines soichen Ge

leises wurden offenbar nicht nur die weitgehend- 

sten Anspriiche des reisenden Publikums in 

Bezug auf Bequemlichkeit und Sicherheit be- 

friedigt werden, sondern auch in okonomischer 

Hinsicht der grofstmogliche Vortheil auf die 

Dauer erzielt werden.*

* Auch bleibe nicht unerwahnt, dafs der kiirzlich 
am White Riyer vorgekommene Unglucksfall auf den 
Bruch einer und zwar einer uberlasteten Schiene zu- 
ruckzufuhren ist.

Zur Scliulfrage.

Bekanntlich hatte der preufsische Minister 

ęler offentl. Arbeiten am 1. November 1878 eine 

eingehend begriindete Verordnung erlassen, durch 

welche den lateinlosen Realschulen mit 9-jahriger 

Lehrdauer — Oberrealschulen — das Recht 

gewahrt wurde, dafs ihre Abiturienten nach 

Absolvierung des akademischen Studiums zu den 

Staatspriifungen im gesamten Baufach (Hochbau-, 

Bau-Ingenieur- und Maschinenfach) zugelassen 

werden sollten. Im sogenannten Standesinteresse 

haben hiergegen eine grofse Zahl von Staats-Bau- 

beamten und Aspiranten des Staatsbaudienstes eine 

erfolgreiche Agitation eroffnet; denn der Herr 

Minister der offentlichen Arbeiten hat ohne An- 

fiihrung irgend welcher Grunde, ohne insbesondere 

zu behaupten oder nur anzudeuten, dafs die 

Oberrealschulen den gehegten Erwartungen nicht 

entsprochen hatten, die obengenannte Verordnung 

unter dem 6 . Juli 1886 aufgehoben und die

Zulassung zu den Priifungen fiir den Staatsdienst 

im Bau-und Maschinenfach von dem Besitze 

eines Zeugnisses der Reife von einem Gymnasium 

oder einem Realgymnasium abhangig gemacht. 

Diese Mafsregel ist eine um so hartere, ais die 

alten Berechtigungen nur noch bis zum Ende 

des Jahres 1889 in Kraft bleiben, so dafs also 

alle diejenigen Schiiler der jetzigen Oberreal- 

schulen, welche nicht binnen 3 Jahren ihr Abi- 

turientenexamen zu maehen in der Lage sind, 

das Ziel nicht erreichen, zwecks dessen Er- 

reichung sie von ihren Eltern in gutem Glauben 

den . genannten Anstalten anvertraut wurden. 

Durch die neue Yerordnung sind diese Eltern 

auf biindigsten Zusicherungen und Anordnungen 

der Staatsregierung und auf Beschliissen des Land- 

tags beruhender Rechte verlustig geworden. 

Eine Rechtsentziehung wie die in Ausśicht ge- 

noinmene widerspricht den in der preulsischen
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Verwaltung herrsclienden Rechtsgrundsatzen; sie 

widerśpricht durcliaus der in der preufsischen 

Unterrichlsyerwaltung geltendcn Uebung, dafs 

Umwandlungen von Schulen stels von unten auf 

mit vollstandiger Wahrung und Schonung der 

Interesscn der bereits eingetretenen Schuler vorge- 

nomrnen werden.

Unter diesen Umstiinden haben die Direktoren 

der elf z. Z. bestehendcn Oberrealschulen eine 

Petition an beide Hauser des Landtags* gerichtet, 

in welcher sie dieselben ersuchen, dabin zu wirken, 

dafs den Oberrealschulen die bisherigen Berech- 

tigungen belassen werden, oder dafs falls diesem 

Antrage nicht entsprocben werden sollte, die ! 

Uebergangsfrist bis zum Ende des Jahres 1895 ! 

ausgedehnt werde. Dieser Petition ist eine Denk- I 

schrift beigefiigt, welche in ebęnso klarer ais : 

tiberzeugender Weise nicht allein die Noth- 

wendigkeit des in der Petition Erbetenen darlegt, 

sondern auch fiir die „Schulfrage “ unserer Zeit 

ein in jeder Beziehung werthvolles Materiał dar- 

bietet. Es ist uns desbalb eine angenebme 

Pllicht, die Leser von >Stahl und Eisen« , in 

dessen Spalten die Schulfrage ja wiederholt und 

eingehend erórtert worden ist, auf diese be- 

deutungsvolle Arbeit aufmerksam zu mkchen.

Insbesondere treffend erscheinen uns, nachdem 

die Denkschrift an der Darlegung des franzo- 

sischen, skandinavischen, schweizerischen, un- 

garischen und englischen modernen Schulwesens 

den Beweis erbracbt hat, dafs jene angeblich im 

Standesinteresse betriebene Agitalion der Bau- 

beamten ais eine »Anomalie« erscheint, eine Ano

malie auch gegeniiber der in Deutschland betreffs 

der Schulfrage sich geltend machenden Bewegung, 

die Ausfuhrungen iiber das Berechtigungs- 

wcsen und die damit zusammenhangende Er- 

schwerung der B erufsw ah l.

Die Forderung, dafs die hoheren Lehranstalten 

mit 9 jahriger Lehrdauer — also in Preufsen 

dieGymnasien,Realgymnasien und Oberrealschulen

—  in allen Bereehtigungen gleichzustellen seien, 

ist schon wiederholt ausgesprochen, u. a. in den 

im Oktober 1873 von dem Herm Minister Falk 

berufenen Conferenzen. Obglcich zweifellos jede 

der drei Schulgattungen fur gewi^se Studien die 

vorzugsweise geeignete, fiir andere eine weniger 

geeignete Vorbildung giebt, erscheint es doch 

ais das allein Heilsame, dafs das Zeugnifs der 

Beife von einer hoheren Lchranstalt jeder der 

drei genannten Gattungen zur freien Wahl des 

Berufs, zum Besuche aller Hochschulen und dem

nachst zur Ablegung aller Staatspriifungen be- 

rechtige. Die Gewifsheit, dafs falsche Berufs-

* Aussicht auf Erfolg scheint dieselbe neueren 
Aachricliten gemafs nur wenig zu haben. Die Com- 
mission des Herrenhauses hat die Eingabe durch 
uebergang zur Tagesordnung erledigt und ist es 
mcht unwahrscheinlicli, dafs sie im Abgeordneten- 
hause dasselbe Geschick haben wird. D. Ii.

wahlen getroffen werden konnen, darf davon 

nicht abhalle.n; nur durch die Freiheit wird die 

Verantwortlichkeit fiir die Wahl des Berufes 

dem Wablenden selbst ubertragen, dem sie allein 

zusteht. Die Selbstverantwortlichkeit, die Quelle 

selbststiindigen, energischen und fruchtbaren 

Strebens, mufs auch auf diesem Gebiete ganz 

und voll zur Gcltung kommen. Durch das be- 

steliende Bevormundungs- und Privilegiensystem 

sind falsche Berufswahlen nicht allein nicht 

ausgeschlossen, sie werden im Gegentheil dadurch 

recht zahlreich veranlafst, wie sich z. B. jetzt 

ein Gymnasialabiturient fiir wohl vorbereitet zu 

den Studien auf technischen Hochschulen und zum 

Studium der Medizin halten mufs, was er ganz 

gewifs in der Regel n ich t ist.

Mit Recht weist die Denkschrift sodann darauf 

hin, welchebedenklichen Folgen das Berechtigungs- 

wesen unserer hoheren Lehranstalten hervor- 

gerufen hat. Zuriiichst hat sich das Publikuin 

in bedenklicher Weise daran gewohnt, ais Werth- 

messer fiir die Schatzung einer Sebule uberall 

den Mafsstab anzulegen, welchen die Staats- 

regierung fiir die Vorbildung ihrer Beamten an- 

wendet; sodann treffen die Gommunen bei 

Herstellung ihrer Lehranstalten ihre Wahl nicht 

nach den in den socialcn Zustanden gegebenen 

Bediirfnissen, sondern nach dem Umfange der 

Bereehtigungen; endlieh schicken die Familien 

ihre Sohne, wenn und soweit sie die Wahl haben, 

nicht in die den Fahigkeiten der letzteren ent- 

sprechendeni Schulen, sondern in die, welche 

ihnen die meisten aufseren Vortheile, die grofste 

Wahrscheinlichkeit auf Erlangung einer geacbleten 

Stellung in der Gesellscbaft giebt.

Die Aerzte-Vereine, dereń Mitglieder neben- 

beibemerkt grofstentbeils ein Urtheil iiber die 

von ihnen in ihrer Lelirthiitigkeit nicht beobach- 

teten Realgymnasien eigentlich gar nicht abzu- 

geben in der Lage waren, liefsen sich in ihren 

ablebnenden Aeufserungen, die Zulassung der 

Realschulabiturienten zum Studium der Medizin 

betreifend, vorwiegend durch die Meinung leiten, 

dafs ihre socialc Stellung leiden werde, wenn 

man zum Studium der Medizin auf einem Wege 

gelangen konne, der nicht zum Sludium der 

Jurisprudenz berechtige und deshalb der minder 

vornehme sei; ebendasselbe Moliv war in den 

Ausfuhrungen derjenigen Staatsbeamten durch- 

schlagend, welche gegen die Oberrealschulen 

petitionirten und agitirten.

Nur eine a llgem e ine  organ ische O rdnung  

an Stelle der verwirrenden Menge von Einzel- 

bestimmungen iiber die Bereehtigungen kann dem 

Unwesen auf diesem Gebiete abhelfen. Eine 

solche Ordnung wiirde in der gesetzlichen Be- 

stimmung zu finden sein, dafs alle staatlich 

anerkannten hoheren Lehranstalten von 9 jahriger 

Lehrdauer den Zugang zu allen Hochschulstudien 

und zu allen Staatspriifungen ermSglichen. In
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einer solchen Ordnung wiirde die klare und 

thatsachliche Anerkennung des vom Unterrichts- 

ministerium stets ausgesprochenen und festge- 

haltenen Grundsat7.es liegen, dafs die hoheren 

Lehraństalten nichtFachschuleri, sondern Bildungs- 

anstalten sind, die auf verschiedenen Wegen und 

mit verscliiedenen Mitleln eine a llgem eine  

Bildung geben.

I-D E IS E N / Marz 1887.

So lange aber diese organische Ordnung niclit 

Yorhahdęn, sollte man die unserm gewerblichen 

Leben durchaus unentbehrliche Ober-Realschule 

wenigstens im Besitze ihrer bisherigen Berech- 

tigungen belassen und ihr nicht durch das Weg- 

nehmen dieser Berechtigungen die Lebensader 

unterbinden. Yideant consules! —

Dr. li-r.

Yerein deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

In der am 1. Februar 1887 in Berlin unter 

dcm Vorsitze des Herrn Generalconsuls R u s s e ll  

an Stelle des wegen Krankheit fehlenden Yor- 

sitzenden Herrn General-Directors R ic h te r  ab- 

gehaltenen General-Yersaminlung erstattete der 

Gescliaftsrahrer Herr Dr. R en tzs .ch  einen Be

richt iiber die bisherige Thatigkeit des Vereins, 

den wir hier folgen lassen:

In der letzten General-Yersammhmg des Ver- 

eins (am 23. Januar 1886)*) sprach der Ver- 

fasser dieses Berichts den dringenden Wunsch 

aus, dafs es ihm vergonnt sein mochte, der in 

Jahresfrist wiederum tagenden Yersammlung ein 

erfreulicheres Bild iiber die Lage der Eiseninduslrie 

und des Maschinenbaues entrollen zu konnen, ais 

dies damals moglich war. Diese Hoffnurig ist 

insoweit erfiillt worden, ais — wenn auch noch 

nicht in allen Zweigen — erst in den letzten 

Wochen des Jahres 1886 eine Wendung zum 

Besśern eingetreten ist, die zu wciteren IIoITnungen 

berechtigt und erwarten lafst, dafs unsere schwer 

gepriifte Industrie einer besseren Zukunft entgegen- 

gehen wird. Dagegen sind freilich die" im vorigen 

Jahre ausgesprochenen Wiinsche in recht be- 

triibender Weise insofern getiiuscht worden, ais 

damals nicht befiirchtel werden konnte, dafs die 

schwere Krisis noch nahezu ein volles Jahr an- 

daueru, die Preise noch weiter sinken, der Absatz 

noch star ker geschmalert und die damals schon 

vorhandeńe Nothlage sich noch mehr yerschlimmern 

wiirde. Heute liegen zunachst wenigstens fiir 

den Hiiltenbetrieb, wenn nicht alle Ańzeiclien 

triigen, diese schweren Wochen und Moriate der 

seit Anfang 1883 eingetretenen schlechten Zeit 

hinter uns; der Blick wendet sich hoffnungsvoll 

der besseren Zukunft mit den Erwartungen zu, 

dafs das Jahr 1887 voll einhalten werde, \vas 

sein Anfang zu bieten vęrsprięht, Allerdings 

wird dic Industrie nicht zu yergessen haben, dafs 

soeben erst eine schwere Krisis iiberstanden isl. i

*) Yei-gl. diese Zeitsclirift Seite 193 v. J.

Wie der Kranke nicht vergessen darf, dafs er, 

kaum erst genesen, seine schwachen Krafle noch 

zu schonen hat und sich nicht sofort der vollen 

Beschaftigung zuwenden darf, weil sonst leichl 

bedenkliche Riickschlage eintreten konnten: so 

wird auch der Eiseninduslrie dringend anzuratheri 

sein. unter sorgfiiltiger Beachtung der Preislage 

auf dem in- und auslandischen Markte in der 

Entfaltung ihrer yollen Arbeitsthatigkeit Mafs zu 

halten, die Production nur mit weisester Vorsiclit 

zu steigern und dadurch den eingetretenen Ge- 

sundheitsprocefs nach keiner Richtung hin . zu 

storen.

Die in der letzten General-Yersammhmg bei 

Beginn des Jahres 1886 ausgesprochenen Hoff- 

nungen auf eine baldige Wendung zum Bessern 

schieneu damals berechtigt zu sein, da die Nach- 

richten vom amerikanischen Markte ein Wieder- 

beleben des Geschafts meldeten, gleichzeitig der 

englische Markt sich befestigle uud nach friiheren 

Erfalirungen anzunelmien war, dafs die Markte 

des europaischen Gontinents gleichfalls mit 

hoheren Preisen folgen wurden. Leider trat diese 

Riickwirkung nicht ein, da die stiirkere Nachfrage 

nach Eisenartikeln in Nordamerika durch eine 

aufserordentlieh yerstarkte Production der dortigen 

Werke aiisgeglichen wurde und die erwarteten 

amerikanischen Auftrage bis auf vereinzelte Be- 

stellungen ausblieben. Infolgedessen nahmen dic 

Yerschiffungen in England ab. die Bestiinde An- 

gesichts der damals noch vollen, hier und da 

sogar gesteigerten Production zu. Schon mit 

Beginn des Februar biifsten die Roheisenpreise 

die kurz zuvor erlangte Festigkeit wieder ein und 

yon dieser Zeit ab .wichen dic Preise stetig bis 

zum August und September, hielten sich sodann 

auf ihrem niedrigsten Stamlpunkte nahezu ‘/.i Jahr 

fast unverandert bis Ende November und Anfang 

December, von welcher Zeit ab sich das Gesehafl 

j durch stiirkere Nachfrage wieder belebte.

Die nachstehenden Tabellen geben hieruber 

I specielle Auskunfl:
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Den offiziellcn ErmiUelungen lassen wir 

wiederum unsere Preisailfstellungen iiber dic 

wichtigsten Artikel der Eisenindustrie und des 

Maschinenbaues am Anfang jeden Quartals der

Jahre 1885 und 1886 folgcn, wobei, soweil 

moglićh, auf die wichtigsten Productionsgcbiete 

Riicksicht genommeu worden isl.

Preise loco Werk pro i Tonne (1000 Kilo) in Mark.

Puddel-
Roheisen

Gielserei-
Rohciscn

Rheiriland-Wcstfalen, weifsstrahlig . . . 
, „ » ordin.

Schlesien....................................................
Luxemburg-Lothringen............................
Nassau-Qualit;1ts-........................................

Nassauer Holzkohlen-Roheisen................................................
Siegen-Nassau Spiegeleisen....................................................

Rheinland-Westfalen Nr. 1 ....................
Nr. 2 ....................
Nr. 3 ....................

Schlesien Nr, 1 ........................................
Nr. 2 ........................................

Bessemer-Roheiscn, Rheinlaiią-Weslfalen............................
Thomas-Gilchrisl-Eisen............................................................

Stabeisen

Winkeleisen

Eiserne TrSger 

Kesselblechc

Stahlschienen

Rheinland-
Westfalen

Gulseiserne } 
ordinSre Oefen 1

Regulir-Oefen

Sacbsen
(durchscbn.)

Locomotiyen

missionen - . 
Werkzeug maschinen 
Spinnereimaschinen 
Webereimaschinen .

Rheinland-Westfalen....................................
Schlesien........................................................
Harz, Hannover etc.......................................
Rheinland-Westfalen....................................
Schlesien........................................................
Schlesien........................................................
S a a r ................................................................
Rheinland-Westfalen la.................................
Schlesien........................................................

Walzdraht, Rheinland-Westfalen................................................
Gezogener Draht, Rheinland-Westfalen....................................
Weilsblech J. C. L. per Kiste 51 kg netto, Westfalen . . .

Rheinland-Westfalen . . .............................
Schlesien ................................................ . .
Bandagen (Besseinerstalil)............. . . .
WagenacHsen (Bessemerstahl)....................
Rader pro Satz von ca. 900 bis 1000 kg .

Tragfedern............................................
Spiralfedern............................................

Flufseiserne Querschwellen............................
„ Langschwellen............................

Nicten, Rheinland-Westfalen....................................................
Drahtstilte, Rheinland-Westfalen................................................

Pfalz ................................................................
Westfalen........................................................
Schlesien........................................................
Bayern............................................................
Schlesien........................................................
M itteldeutschland........................................

Eiserne TSpfe, roh, Mitteldeutschland....................................
„ .. Niederschlesien..........................................

T8pfe, emaillirt, Mitteldeutschland............................................
Ordinarer BauguTs, SSulen etc., Mitteldeutschland . . . .

,, ,, „ „ Nassau....................................
Lcichter Maschinenguls, Mitteldeutschland................................
Schwerer Maschinenguls, Sachsen............................................

I Dampfmaschinen, Kessel, Turbinen und Trans-

1885 1886

1. Jan. 1. April 1. Juli 1. Od. 1.Jan. 1. April 1. Juli l.Oct. 31. Dcc.

47 47 44 41 41 42 41 40 45
42 42 42 39 39 38 37 36 43

55 52 48 46 45 42 40 43 45

34 35 34 33 32 31 29 28 31
47 43 42 41 40 42 41 41 46

61-6S 69 67 67 67 66 66 65 69.
49 45 44 43 44 44 43 44 48
62 61 59 56 55 53 51 49 54

58 56 55 53 53 50 48 46 51
52 52 52 50 49 47 45 44 49
70 67 65 60 60 60 60 62 62

62 60 58 53 53 52 52 48 48

52 51 50 49 45 46 47 46 48

43 42 41 39 39 39 39 38 41

110 108 106 102 102 100 94 92 100

110 103 100 100 100 92 90 85 95

107 108 106 103 103 95 90 90 100

118 115 114 113 112 107 103 102 106

120 113 110 110 108 102 100 95 100

135 130 125 125 120 120 110 110 110
115 107 101 98 95 94 93 85 90

160 155 152 143 i43 144 141 140 144

175 167 162 160 155 151 149 140 148

117 115 113 109 110 108 101 98 107

135 132 130 128 130 121 115 112 117

24 23 22 22 22 21 21 20 '/s 20'|2

140 138 138 135 137 135 120 110 -120

145 140 139 138 139 140 135 130 114

210 215 215 215 215 215 210 190 200

210 210 210 210 210 210 210 210 210

310 310 310 305 305 305 305 295 300

■m 270 270 270 270 280 290 290 290

300 305 305 300 300 310 320 290 320

120 127 130 129 129 128 127 124 129

120 127 130 129 129 128 127 124 129

160 167 165 163 163 159 157 154 156

145 144 143 140 140 137 135 130 132

160 155 155 153 150 150 150 150 150

163 160 160 160 160 160 160 160 160

185 185 180 180 175 175 17.0 170 170

215 210 205 205 200 195 195 *195 200

220 215 210 210 205 200 200 200 200

220 215 215 210 205 200 200 200 200

ISO 185 185 180 175 175 180 180 180

200 200 200 200 200 200 200 200 205

350 350 350 350 340 330 330 320 320

130 130 120 120 120 120 120 115 115

130 135 130 130 130 130 130 130 135

175 175 175 175 170 180 180 170 170

150 150 150 150 150 150 150 150 150

550 556 554 553 524 502 510 509 512

725 723 722 720 748 740 752 754 756

793 800 806 804 769 760 768 771 780

698 690 684 685 680 678 670 652 660

997 982 979 940 852 835 830 829 825
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Preise loco Werk pro i Tonne (1000 Kilo) in Mark.

Anfang (Januar) der Jahre

Puddel-
Roheisen.

Gietserei-
Roheisen

Stabeisen

Winkeleisen

Rheiniand-Wcstfaleu, weifsstrahlig
„ * . onliii.

Schlesien........................................
Lujcemhurg-Loliiringen................
Nassau Q ualita ts- ........................

Nassauer Holzkohlen-Rolieisen....................................
Siegeh-Nassau Spiegeleisen........................................

Rheinland-Wreslfalcn Nr. 1. . . .
Nr. 2 . .
Nr. 3 . . .

Schlesien Nr. 1 ............................
„ Nr. 2 ............................

Bessemer-Roheisen, Hheinland-Weslfalen . . . . .
Thomas-Gilchrist-Eisen................................................

( Rheinland-Westfalen....................
< Schlesien........................................
I Harz, Hanno ver cle. . . . . . .
/  Rheinland-Westfalen....................
I Schlesien........................................

T .. ( Schlesien........................................
Eiserne Trdger | Saa), ................................................

/ Rheinland- Westfalen la.................
Kesselbleche | Schlesien........................................

Walzdrahl, Rheinland-Wreslfalen................................
Gezogener Draht, Rheinland-Westfalen....................
Weilsblech J. C. L. pro Kiste 51 kg netto, Westfalen

„ Saar pro Tonne........................................
e, ,, .. / Rheinland-Wrestfalen....................
Stal.lsch.enen j  gchlesien....................................

Bandagen (Bessemerstahl) . . . .  
Wagenachsen (Bessemerstahl) . . 
RSder pro Satz v. ca. 900 bis 1000 kg

Tragfedern............................
Spiralfedern............................

Flufseiserne Querschwellen . . . .  
„ Langschwollen. . . .

Nieten, Rheinland-Westfalen....................................
Drahtstifle, Rheinland-Westfalen............................

I  P fa lz ................................................

Rheinland-
Westfalen

Gulseiserne Westfalen
ordinSre Oefen 1 Schlesien

l Bayern................................. . .

Reguiir.oeten {

Eiserne TBpfe, roh, Mitteldeutschland...................
TSpfe emaillirt, Milteldeuschland..........................
Ordinairer Bauguts, Saulen etc., Schlesien . . . .

.»  .. „ Nassau...................
Leichter Maschinengufs. Mitteldeutschland . . . .
Schwerer Maschinenguls, Sachsen..........................

Dampfmaschinen, Kessel, Turbinen
und T ra n sm is s io n e n ..............

W e rkzeugm asch inen ......................
Sp in n e re im a sch in e n ......................
W ebereim aschinen.........................

Sachsen { 
(durchschn.) 1

Locomotiven

Selbst w er mit den Verhaltnissen der Eisen

industrie nicht ausreichend vertraut ist und nur 

die Preise der Jahre 1885 und 1886 unter sich 

vergleicht, wird sofort bemerken, dafs alle No- 

tirungen ohne Ausnahme vom Januar 1885 bis 

zum October 1886 eine stetig weichende Tendenz 

verfolgten und schon daraus die Ueberzeugung 

gewinnen miissen, dafs die Lage der Eisenin

dustrie und des Maschinenbaus eine zufrieden-

1880 1881 1882 1883 1884 1885|1886 1887

02 52 68 62 52 47 41 45
50 48 61 56 47 42 39 43
62 54 62 56 56 55 45 45
44 38 44 45 37 34 32 31
60 55 68 61 52 47 40 40
89 83 81 81 72 66 67 69
72 71 SO 69 60 49 44 48
75 74 76 75 69 62 55 54
70 68 71 71 64 58' 53 51
64 60 65 66 55 52 49 49
77 65 77 72 72 70 60 62
71 58 70 65 61 62 53 48
74 66 81 63 55 52 45 48
? 0 58 50 40 43 39 41
140 120 135 140 118 110 102 100
160 130 122 133 115 110 100 95
145 120 124 129 112 107 103 100
150 130 145 147 132 118 112 106
171 129 135 143 125 120 108 100
145 139 152 158 140 135 120 110
127 122 141 137 125 115 95 90
205 185 215 220 178 160 143 144
203 180 195 195 180 175 155 148
145 145 160 140 120 117 110 107
170 165 180 160 140 135 130 117
27 25 30 27 27 24 22 20 ‘/e

468 466 ? 466 466 410 370 350
177 160 157 150 143 140 137 120
178 163 168 155 153 145 139 114
210 209 230 230 225 210 215 200
225 220 235 230 225 210 210 210
280 290 325 325 322 310 305 300
270 250 250 280 280 260 270 290
295 285 280 320 315 300 300 320
130 121 145 135 130 120 129 129
148 143 145 150 130 120 129 129
210 200 230 205 170 160 163 156
180 171 190 170 155 145 140 132
210 202 195 170 165 160 150 150
245 240 200 175 170 163 160 160
230 220 215 210 190 185 175 170
247 232 230 229 230 215 200 200
255 235 233 230 225 220 205 200
258 238 240 230 227 220 205 200
265 235 230 190 185 185 175 180
395 364 380 360 360 350 350 320
175 160 160 155 140 130 120 115

170 145 150 145 140 130 130 135
220 241 220 180 175 175 170 170
192 191 215 170 160 150 150 150

570 468 495 538 554 550 553 512

825 686 783 750 744 725 748 756
847 847 813 800 801 793 769 780

770 736 761 690 704 698 680 660

1208 1125 1050 1008 1003 997 852 825

stellende nicht zu nennen gewesen ist. Was von

i u u i l i u  L U .  l u u u a i

minderwerthigen Artikel durchschnittlich nur Be- 

trage von '/* bis zu Vs Mark pro Tonne, also 

Posten, die dem Laien, welcher nicht weifs, dafs 

die Eisenindustrie bei ihrer Production mit 

Pfennigen zu rechnen hat, vielleicht nicht in ihrer 

wirklichen Tragweite erkennbar sein konnten. Um 

dies in das rechte Licht zu stellen, ist daher
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hervorzuheben, dafs sich dic Preise der Eisen- 

fabricate — und zwar fast ohne jede Ausnahme

— bereits Anfang 1885, mit weichem Jahre die 

eine Tabelle beginnt, auf einem Standpunkte 

befanden, der aufserordentlich niedrig war und 

nur den besonders gunstig gelegenen, altrenom- 

mirten und in ihrer Kapitalkraft best fundirten 

Werken allenfalls noch eine leidliclie Rente ge- 

wahrte. Jedes weitere Minus in der Preislage 

schmalerte den geringen Ertrag und fuhrte dahin, 

dafs selbst solche Werke, die 1884 bez. 1885 

noch mit leidlichen Bilanzen abgeschlossen hatten, 

schon erfreut sein mufsten, wenn sic nicht ge- 

radezu in Unterbilanz gerathen waren. Wie 

Ycrheerend die Krisis auf die Preise eingewirkt 

hat, ergiebt erst die Tabelle, welche die Noti- 

rungen am Anfang der Jahre 1880 bis 1887 

entha.it. Ein Blick darauf geniigt, um solort zu 

erkennen, dafs nach dem kurzeń Aufschwung des 

Jahres 1882 die Preise fiir die meisten Artikel 

der Eisenindustrie und des Maschinenbaues noch 

heute um 30, 40, in manchen Fallen bis zu 50 <}o 

niedriger stehen, ais in 1882.

Gewifs hat diese schlimme Zeit mit dazu 

beigetragen, die Urnsicht und Sorgfalt fiir Ver- 

billigung der Production, soweit dies die Her

stellung einer unverandert guten Qualitat erlaubte, 

auf das Hiichste zu spaunen, neue Betviebsver- 

bcsserungen einzufiihren, die mascUinellen Krafte 

noch weiter auszunutzen. Und yielleicht hat die 

Eisenindustrie, von dem harten Lehrmeister „Noth“ 

unerbittlich dazu gezwungen, in dem Nothjahre

1886 technisch ungleicli mehr Fortschritte 

gemacht, ais je zuvor in einem gleichlangen 

Zeitraume flotten Absatzes und guter Preise. 

Immerhin bleibt ein sehr starker Verlust in dem 

Ausfall der Renten der Anlage- und Betriebs- 

kapitalien zu verzeiclinen und diese Betrage weisen 

(wenigstens bei den Privatwerken) auf eine 

Kapitalschwachung hin, von der sich die Eisen- 

industrie zunaehst nur langsam wird erbolen 

konnen.

Heilsam war die Krisis auch nach der Rich- 

tung hin, dafs — abgesehen von Nordamerika, 

wo ein ungewohnlich starker inlandiseher Bedarf 

zu decken war — in allen Eisen producirenden 

Landern wahrend des abgelaufenen Jahres die 

Production erheblich abgeschwacht worden ist. 

Selbst Grofsbritannien, das in unberechtigter Weise 

noch immer den Anspruch erhebt, den ganzen 

Bedarf der Erde an Eisen und Eisenwaaren mog

lichst allein zu decken, ist durch die Noth ge

zwungen worden, einen Theil seiner Hochofen 

auszublasen und in der Herstellung seiner Eisen- 

artikel eine angemessene Reduction eintreten zu 

lassen. Die viel umstrittene Frage, ob und 

inwieweit auch Deutschland mit seinen reichen 

Lagern an Kohlen und Erzen an der vorhandenen 

Ueberproduction mitbetheiligt gewesen sei, oder 

ob elwa der nur wenig gestiegenen Production

gegeniiber wahrend der letzten Jahre ein Minder- 

verbrauch von Eisen und Eisenwaaren zu con- 

statiren gewesen sei, mag heute unerortert bleiben: 

Thatsache ist, dafs die gesammte Eisenindustrie 

der ganzen Welt der schwierigen Lage, ihre aus 

technischen Grunden moglichst aufrecht zu 

haltende Massenproduction dem jeweiligen Bedarf 

richtig anzupassen, nicht gerecht geworden ist. 

Ob mit betheiligt oder nicht, die deutsche Eisen

industrie mufste mit dieser Thatsache rechnen 

und sie hat sich, wenn auch begreiflicherweise 

nicht mit leichtem Herzen und vielleicht um 

einige Monate zu spal, entschlossen, in den Re

duction ihrer Betriebe die unvermeidlich gewor- 

dencn Opfer zu bringen. Ueber die Minderpro- 

duction des Jahres 1S86 haben wir die officiellen 

Ziffern der Reichsstatistik erst im October d. .J. 

zu erwarten und fehlen daher ausreichend be- 

glaubigte Daten. Mit Ausnahme von Artikeln des 

Eisenbahnbedarfs (Schienen, eisernen Schwellen, 

Achsen, Bandagen und Radern, in denen die 

letzten Monate von 188G grofsere Bestellungen 

gebracht haben) und mit Ausnahme von Draht, 

fiir den im Auslande steigender Begehr vorhanden 

blieb, sind fiir die meisten Eisenartikel Verminde- 

rungen der Production eingetreten. Fiir Stabeisen 

und in noch auffalligererweise fiir Roheisen liifst 

sich dies durch unsere Yereinsstatistik sicher 

nachweisen. Wahrend im Jahre 1885 3 687 433 

Tonnen Roheisen auf deutschen Hohofen erzeugt 

wurden, betrug die Production in 1886 nur

3 339 803 Tonnen, demnach 347 630 Tonnen 

weniger, wobei allerdings der Monat November 

in 1886 bereits wieder eine Steigerung der 

Production aufweist.

Dringend bleibt zu wunschen, dafs die nur 

erst eingetretene Besserung der Geschaftslage 

durch eine iiberstiirzte Yermehrung der Production 

in einem oder gar etwa in mehreren der wich- 

tigsten Eisenproductionsgebielen der Erde nicht 

in kiirzester Frist wieder gefahrdet werde. Nach 

dieser Richtung hin verdienen die Yerstandigungen 

der Werke derselben Kategorie unter sich iiber 

das Festhalten an einem den jeweiligen Bedarf 

nur wenig iibersehreitenden Productionsąuantum 

die yollste Beachtung. Dafs derartige Yerstandi

gungen, die auf Grund (Jer Productions-, der 

Ein- und Ausfuhrstatistik zu treffen sein werden, 

erst ais internationale abgeschlossen wirklich 

segensreich wirken konnten, dariiber besteht wohl 

heute nirgends ein Zweifel mehr, und doch diirfte 

dereń Durchfiihrung aufserordentlich grofsen 

Schwierigkeiten begegnen, zur Zeit yielleicht ganz 

unmoglich erscheinen. Die Erfahrungen, welche 

mit der internationalen Schienenconvention — 

also mit dem Artikel, bei dem nur eine engbe- 

grenztc Zahl von Werken in Frage kommen — 

im yorigen Jahre gemacht worden sind, bieten 

keinen Anreiz, fiir andere vicl schwieriger zu 

behandelnde Fabrications - Objecie der Bildung
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intęrriationaler Conventionen naher zu tretcn, ob- 

gleich der sofort nacli Auflidrcn der Schienen- 

convention eingetretene rapidc Preisslurz der 

Schienen auf dem internationalen.. wie auf dem 

inlandischen Markte die materiellen Vortheile 

derartiger Verstandigungen recht deutlich nahe- 

gelegt hat. So lange das weiter gesteckte, 

wirksamere Ziel nicht zu erreichen sein wird, 

konnten indessen die gleiehartigen Werke des 

Inlands in einer Weise, welche die Consumenten 

nicht schadigte, durch zu treffende Yereinbarungen 

ihre Gesammtproduction mit dem jeweiligen Be- 

darf in Einklang zu setzen suchen. Solche 

Bestrebungen, bei denen bald die Preisbildung, 

bald die Hohe der Production, bald beide Factoren 

vereint mafsgebend waren, sind im Yerlauf der 

letzten beiden Jahre mehrfach aufgetaucht; der- 

artige Conventionen sind gesclilossen und wieder 

aufgelost, auf anderer Grundlage von neuem 

vereinbart worden, und noch heute bemuhen sich 

die einzelnen Branchen der Eisen - Industrie und 

der verwandten Gewerbe die beste Form zu 

finden, in der ohne Nachtheil fiir die Gesainmtheit 

den schlinimen Folgen einer Ueberproduction 

vorgebeugt werden kann. Ob und wie lange dic 

wenigen gegenwiirtig bestehenden Vereinbarungen 

Bestand haben, welchen Veranderungen sie noch 

unterliegen, ob und auf welchen Grundlagen sie 

sich datiernd befestigen werden, lafst sich heute 

noch nicht voraussehen. Zu beklagen bleibt 

nur, dafs selbst die Zeiten der elendesten, nahezu 

jeden Gewinn ausschliefsenden Preise mit ihrer 

Zwangslage doch nicht vermocht haben, manche 

widerstrebende Elemente von ihrer vorgefafsten 

Meinung abzubringen und sich den wohldurch- 

dachten praktischen Vorschlagen der Majoritat 

mitzuunterwerfen.

Wahrend noch im vorjahrigen Berichte mit 

besonderer Freude constatirt werden konnte, dafs 

die Zahl der beschiiftigten Arbęitskrafte trotz 

ungiinstiger Conjunctur nur eine sehr geringe 

Reduction erfahren, die Lohnsatze dagegen den 

bisherigen Stand behauptet hatten, haben wir 

diesmal — und zwar zum erstenmal seit 1879

— zu berichten, dafs sowohl in der Eisenindustrie, 

wie im Maschinenbau die volle Zahl der Arbeiter 

nicht behalten werden konnte, dafs yielmehr 

Arbeiterentlassungen —  wenn auch nicht in 

bedrohlichem Grade — nicht zu vermeiden waren 

und dafs auch die Lohnsatze eine gluęklicherweise 

nur sehr geringe Abschwachung erfahren haben. 

Nach unseren statistischen Erhebungen stellte sich 

der monatliche Durchschnittsverdienst eines Ar- 

beiters und zwar mit Einschlufs der am niedrigsten 

bezahlten jugendlichen Arbeitskrafte

1885 188G

im  Januar un Januar

ln 'len Eisenhuttenwerken . M. 68,53 M. 63,79
- , Maschinenfabriken . . „ 72,39 , 69,50

i n . 7

Die Erhebungen fiir Januar 1887 konnen 

erst in den nachslen Woclien erfolgen, sie diirften 

aber, da seit November die Production wieder 

gestiegen ist, aller Wahrscheinlichkeit nach den 

Lohnsatzen des Januar 1885 wieder gleichge- 

kommen sein.

Was die Zahl der beschiiftigten Arbeiter be- 

trifft, so stehen uns bis heute nach der amtlichen 

Statistik nur die Ziffern fiir 1885 zur Yerfiigung. 

Danach waren vorhanden

Besch aftig to  Arbe iter

1878 1884 1885
Eipenerzbergbau . . . 27 745 38914 36072
Ilochofenbetrieb . . . 16 202 23114 22768
Eisengiefserei . . . 31769 45 726 46161
Schweifseisenwetke . . 45 695 57449 54114
Flufseisenwerke . . . 14 562 29019 30480

Summę der Arbeiter 135 973 194 222 189 595

lm iibrigen ist zu conslatiren, dafs nacli 

den Berichten der Fachjournale, wie nach cin- 

gezogenen Erkundigungen die Arbeiterentlassungen 

und Lohnreductionen in den wichtigsten ausliin- 

dischen Productionsgebieten (fur 1886 Amerika 

ausgenommen) ungleich grofser waren ais im 

Deutschen Reich, und wenn die letzten 3 Jahre 

fiir die Eisenindustrie und den Maschinenbau sehr 

ungiinstig gewesen sind, so haben, wenigstens in 

Deutschland, den Nachtheil vonviegend die Inhaber 

der Privatwerke und die Actionare der Hiitten- 

und Maschinenbaugesellschaften, in ungleich ge- 

ringerem Grade dagegen die Arbeiter zu tragen 

gehabt. Wenn auch die Preise hier ganz, dort 

nahezu verlustbringend waren, so blieb doch, 

dank der seit 1879 wieder cingefuhrteri Eisen- 

und Maschinenzolle, wenigstens der inliindische 

Markt den deutschen W7erken in der. Hauptsache 

erhalten. Arbeit war daher meist doch noch 

vorhanden, nur dafs sie wenig oder keine Rente 

abwarf; und was der deutsche Markt nicht ab- 

nahm, ist, wenn auch zum Theil mit grofsen 

Opfern, nach dem Ausland exportirt worden. 

Ais einen sehr erfreulichen Beweis von der seit

1879 erlangten inneren Kriiftigung und Leistungs- 

fahigkeit der deutschen Eisenindustrie haben wir 

aufserdem die iiberraschende Thatsache zu be- 

trachten, dafs Deutschland selbst in dem sehr 

ungiinstigen Jahre 1886 seine Ausfuhr an Eisen 

und Eisenfabricaten steigern konnte. Es galt, auf 

dem auslandischen. Markte die fremde Concurrenz 

nicht Boden gewinnen zu lassen, daher, soweit 

nur irgend noch durchfiihrbar, den Betrieb der 

Werke fortzusetzen, den eingeschulten Arbeiter- 

starnm zu beschaftigen und in der Hoffnung auf 

doch endlich wiederkehrende^ bessere Zeiten mit 

voller Thatkraft und ungeschwachtem Renommś 

den Wettkampf auszuhalten. Erst seit wenig 

Tagen liegen die Resultate der Ein- und Ausfuhr 

in 1886 vor; dieselben ergeben, verglichen mit 

dem Vorjahre 1885, in nicht wenigen Artikeln 

eine recht betrachtliche Steigerung.

5
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Es betrug die

Ein- und Ausfuhr von Eisen- und Stahlwaaren. Maschinen und Kupferwaaren im deutschen 

Zollgebiete vom 1. Januar bis 31. December 1886, verglichen mit dem Vorjahre 1885.

(Nach den ZusamMenstelluhgen des Kaiserl. Slatistisclion Amtes bercclmet.)

Tonnen a 1000 Kilo.'

E in fu h r A u s fu h r

1880 1885 1888 1885

Er/e.

Kupfer- und B le ie r z e ........................................
812 G35 
27 725

852 316 
32 207

1 831 650 
2 363

1 771 158 
2 201

Roheisen nrnl Halbfabricate.

Roheisen aller Art ..............................................
Brucheisen und Eisenabtalle..............................
Luppeneisen, Rohschienen, lngots ....................

104 865 
4 589 

240

215 974 
7 175 

370

250 751 
52 236 
42 400

213 534 
36 704 
26 526

Sa. 169 694 223 519 345 387 276 764

Fabricate.

Schmiedbares Eisen in Staben ....................................
Radkranzeisen, Pflugschaareneisen..............................

E isenbahnschienen.......................................................
Eisenbahnlaschen, Schwellen ftc. . . . . . . .
Rohe Eisenplatten und B le c h e ...................................
W e ifsb lech ......................................................................
Polirte, geflrnifste etc. Eisenplatten und Bleche . .
Eisen- und S tah ld rah t..................................................
Ganz grobe Eisengufswaaren........................................
Eisen, roh vorgeschmiedet etc. . . . . . . . .

Anker und ganz grobe K e tte n ...................................
D rah tse ile ......................................................................
Eisenbahnachseii, Eisenbahnruder, Butler etc. . . .
Ambose, SchraubstOcke, Winden etc............................
ROhren aus schniiedbarem Eisen . . . . . . .

Grobe Eisenwaareu, a n d e r e ........................................
Feine E isenw aareu.......................................................

16 272 
50 * 

110 
245 
120

2 033
3 450

82
2 791
3 858

78
25

2 453 
48 

438 
445

1 088 
55

7 151 
899

16 153 
74 

102 
742 
162 

2128 
5 989 

129 
2 840 
5 231 

90 
14 

1334 
86 

541 
389 
785 
89 

7 764 
818

177 293 
12 661 
30 972 

163 222 
22 820 
42 918 

220 
1 524 

238497 
19 666 

708 
9 240 

491 
1 344 

12 597 
3 795 

18 769 
39 673 
60 054 
8311

144 466 
9 637 

17 873 
164 799 
26 929 
43 898 

186 
1 149 

193 027 
24 942 

1 477
7 505 

534
1 510
8 603 
3 310

17 102 
38 762 
58 892 
8 005

Sa. 41 697 45 460 864 775 772 606

Maschinen.

Nahmaschinen.......................................................
Dampfkessel aus schmiedbarem Eisen . . . 
Andere Maschinen und Maschinentheile . . .

1535 
2 570 

145 
26 684

2101 

2 734 
266 

32 044

7 952 
6 895 
1 648 

55 829

6 778 
6 563 
1 613 

57 917

Sa. 30 934 37 145 72 324 72 871

Eisenbahnfahrzeuge ........................................ Stuek 183 62 900 611

Werth Mark 813 000 346 000 1 638 000 2 887 000

ZnsaininenstcHung'.

1, Roheisen............................................................
‘2. Fabricate. . . .  ...................................
3. M asch inen .......................................................

169 694 
41 697 
30934

223 519 
45 460 
37 145

345 387 
864 775 
72 324

276 764 
772 600 
72 871

Sa. 242 325 300 124 1 282 486 1 122 241

Kupferwaaren.

Kupfer, roh oder ais B r u c l i .........................
Kupfer in Stangen und Blechen . . . .  
Grobe Kupferschmiede- etc. Waaren . . . 
Andere Waaren aus K u p fe r .........................

11 913
221
544
495

13 168 
188 
554 
500

6 510 
3 079 
1276 
3 374

5 706 
3 178 
1800 
2 796

Sa. 13173 14410 14 239 13 480
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Demnach ist, wenn nur die Hauptposten cr- 

wiihnt werden sollen, die Ausfulir im Jahre 1886 

geringer in : Platten. und Blechen, Schienen, 

Łaschcn und Schwellen, groben Gufswaaren, 

Maschinen und Maschinentheilen, groben Kupfer- 

waaren, hoher in : Eisęńerzen, Roheisen, Ingots 

und Rohschienen, Stabeisen, Winkeleisen, Draht, 

eisernen Brtieken,' Eisenbahnachsen und Radern, 

eisernen Rohren, Drahtstiften, Locomotiven und 

Locomobilen, Nahmaschinen, Eisenbahnwaggons,

Rohkupfer und feineren Kupferwaaren, annahernd 

gleich hoch in : Drahtseilen, groben und feinen 

Eisenwaaren, Dampfkesseln, Kupfer in Stangen 

und Blechen. —  Die Einfuhr von Eisenwaaren, 

die nur noch in Roheisen, Weifsblech, Maschinen 

und Rohkupfer von nennenswerther Bedeutung 

bleibt, ist in allen diesen Artikeln geringer ais 

in 1885. Ueber die Specialitatcn der Ein- und 

Ausfulir in 1886 gegen 1885 giebt die folgende 

Tabelle weitere Auskunft.

Mehr-Ein- und Mehr-Ausfuhr von Eisen- und Stahlwaaren, Maschinen und Kupferwaaren im 

deutsehen Zoilgebiete vom 1. Januar bis 31. December 1886.

V erg lie hen  m it dem V or jah re .

Tonnen a 1000 Kilo.

Mehr-Einfuhr Mehr-Ausfuhr

Erze.

Eisencrze............................................. ......................
Kupfer- und Bleierze.................................................

Roheisen und Halbfnbrlcnte.

Roheisen aller A r t ............... ...
Brucheisen und Eisenabialle.....................................
Luppeneisen, Rohschienen, In g o ts ..........................

1886

25 362

1885

30 006 

2 440

1880

1019 015

85 886 
47 647 
42 160

1885

918 842

29 529 
26 156

Sa. R ohe isen  und H a lb fa b r ic a te — 2 440 175 693 55 685
Gesanimt-Mehr-Aus- resp. Einfuhr .' . — - 175 693 53 245

Eisenfabricatc.

Schmiedbares Eisen in Stiiben................................. — — 161 021 128 313
Radkranzeisen, Pflugschaareneisen.......................... — — 12 605 9 563
Eck- und Winkeleisen................................................ — — 30 862 17 771
Eisenbahnschienen . . . . .  v.................................. _ — 162 977 164 057
Eiseribahnlaschen, Schwellen..................................... — — 22 700 26 767
Rohe Platten und Bleclie.......................................... — _ 40 885 41 770
Weifsblech................................................................... 3 230 5 803 — —
Polirte und gefirnifste Platten und Bleche............... — — 1442 1 020
Draht............................................................■. . . . — — 235 706 190 187
Ganz grobe Eisejigufswaaren..................................... — — 15 808 19711
Eisen, roli vorgeschmiedet .......................... ...  . . . — — 630 1 387

— — 9215 7 491
Anker und K e tten ..................................................... 1 962 800 — —

Drahtseile................................................................ ... — 1 296 1 424
Eisenbahnachsen, -Bader e t c . .................................. — — 12 159 8 062

Ambose, Schraubstocke etc.......................... ... — — 3 350 2 921

ROhren aus schmiedbarem Eisen.............................. — —. 17 681 16 317
— — 39 618 38 673

Grobe Eisenwaaren, andere .......................... — — 52 903 51 128
— — 7 412 7 187

Sa. E is e n fa b r ic a te 5 192 6 603 828 270 733 749
Gesammt - Mehrausfuhr — — 823 078 727 146

Maschinen.

Loeomotiven und Locomobilen.................................. — — 6417 4 677
— — 4 325 3 829

Dampfkessel.......................... ..................................... — — 1 503 1347

Andere Maschinen und Masebinenlheile................... — — 29 145 25 873

Sa. Maschinen . . . — — 41390 35 726

Eiseubnhnfalirzengc.

Stiick — — 717 549

Werth Mark — — 825 000 2 541 000

Kupfer nnd Knpfenyuareu.

Kupfer, roh oder ais B ruc li...................................... 5 403 7 462 — —

Kupfer in Stangen und Blechen................... ... — — 2 858 2 990

Grobe Kupferschmied- etc. -Waaren. . . . . . . .
Andere Waaren aus Kupfer ...................................... _ —

732 
2 879

1 246
2 296

Sa. Kupferwaaren . 5 403 7 462 6 469 6 532
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Da der Export fiir die deutsche Eisenindustrie 

und den Maschinenbau eine sehr bedeutende 

Rolie spiclt, bleibt von Interesse, in welcher 

Weise sich dic Ausfuhr nach den wichtigsten 

Landem im Laufe der letzten 4 Jahre (seitdem 

die Krisis begonnen) entwickelt hat. Hierbei ist

allerdings nicht aufser Betracht zu jlassen, dafs 

in den folgenden Posten nicht blofs der Bedarf 

des betreffenden Landes, sondern auch die Durch- 

fuhr deutscher Waaren nach anderen Landem 

mitenthaUen ist. Es betrug:

Ausfuhr in Tonnen a 1000  Kilo.

nach u. iiber

Roheisen, Alt 

Inę

1883 | 1884

eisen, Luppen, 

ots

1885 1886 [1883

Eisenfabricate 

1884  | 1885 1886

Mas

1883

chinen incl. L 

motiven

1884  | 1885

oco-

1886

Eisenbah

Slnck 1 Siiick 

18831884

llahrj

Stiick

1885

euge

Stiick

1886

Bremen. . . . 379 268 1 776 1 755 14 916 11981 11 050 16 888 792 824 971 1 138 — ___ _ 8
Hamburg. . . 3 851 5 513 4 947 9 146 29 8i9 33 478 37 871 52 934 8 078 7 415 7 021 7 521 34 35 18 2
Danemark . . 10 8 4 49 17 763 19101 17 645 13 999 1 507 1742 1 476 1703 334 316 33 59
Nor wegen . . — 541 — — 2 089 2 989 2 097 2 914 243 301 257 380 — — — —

Schweden . . 194 11 1 724 6 130 4 442 6 371 9 994 1704 1 764 2 824 1 852 2 — — 2

Hulsland . . . 37 326 57 354 62 992 73 014 66 890 52 841 48 408 49 486 15 456 11601 9 218 9 475 1 1 10 118
Otsltrr.-Dngarn . . 102 803 62 343 30 823 35177 60 537 44 935 27 821 23 225 17 220 18 895 14 342 11846 128 56 •327 4
Schweiz . . . 7 224 7 227 13 207 11 951 44 623 44 762 45 650 50 477 4 756 2 793 3 203 3 423 155 — — 63
Frankreich. . 61 221 61 189 58 290 56 332 48 483 32 359 23 874 19 938 15 931 13 711 9.595 9 428 6 103 23 2
Belgien . . . . 93 398 70 024 50 605 55565 53111 61 570 83 547 124 724 4134 3 827 4 751 4 715 2 5 8 6
Niedcrlande . 15 663 10 017 14 854 14 949 97 177 107 129 117 956 108 569 6 658 4 962 4 123 4 147 658 88 52 28
ftrofsbritanBKii . . 3 649 5 246 8 371 9 547 66 816 68 570 60 311 48 754 1 491 1709 1742 980 1 — — —
Italien . . . . 16 727 13,685 16 178 20 926 68 009 74 108 77 421 73 786 8161 7 447 7 795 8 838 411 25 55 404
Spanien . . . ? 1 2 50 ? 32 621 12 260 10 686 — 2 347 1418 1 211 — 85 7 11
Nordamerika. 8 970 3 288 13 550 55 602 71887 62 911 50 915 94 887 453 329 ■ 385 245 — — — —

amleren Landem . 36 351 1 156 599 139 762 109 573 148 941 162 915 5 659 4 354 3 714 5 369 688 71 78 193

GtMiniausfDlir 351518 297 116276 765345 386 788 613763 957772 656864 176 92 374|84 287 72 91272 271 2421 785 611 900

In den Lieferungen unserer Yereinsstatistik* 

sind die einzelnen Artikel der Hauptkapitel: Eisen. 

Fabricate und Maschinen speciell nach den Aus- 

fuhrlandern bereits der gefalligen Kenntnifsnahme 

der Yereinsmitglięder unterbreitet worden und 

liandclt es sich in der vorstehenden Tabellc nur 

um eine ubersichtliche Zusammenstellung der 

Ausfuhr innerhalb der letzten 4 Jahre. Fiir 1886

werden dieselben Mittheilungen noch geliefert, 

sobald die Ilandelsstatistik der anderen Lander 

(Grofsbritannien, Oesterreich-Ungarn, Frankreich, 

Belgien u. s. w.) veroffentlicht sein wird.

In denselben 4 Jahren 1883 bis 1886 be

trug die Einfuhr, wobei vorzugsweise Grofs

britannien betheiligt ist:

E i n f u h r  in D e u t s c h l a n d .

Eisenfabrikaten 
Maschinen . . .

Obgleich infolgc des schlechten Geschafls- 

ganges, dem ziemlich ausnahmslos alle Industrie- 

hranchen in den letzten Jahren unterworfen ge

wesen sind, auch der deutsche Markt in seiner 

Consumtionslahigkeit verloren haben diirfte, kann 

doch wohl die Abnahme der Einfuhr in den 

Artikeln der Eisenindustrie und des Maschinen-

Vergl. »Stahl und Eisen* 1886, Seite 432.
1885, „ 268.
1884, „ 428.

188S 1884 1885 1880

To. 283 991 272 269 223 519 169 694
„ 43 073 48 315 45 460 41 697
„ 34 076 38 978 37 145 30 934

Stk. 260 190 62 183

baues ais ein Weiter er Beweis der Leistungs

branchen angesehen werden.

Vergleichen wir mit unserm auswiirtigen 

Handel (Ein- wie Ausfuhr) die inlandische Pro

duction, so ist, da (abgesehen von der Roheisen- 

statistik unseres Vereins), fiir 1886 officielle Quellen 

noch fehlen, auf das Jahr 1885 zuruckzugreifen. 

Der besseren Uebersicht wegen fiigen wir die 

Production der Jahre 1883 und 1884 bei.
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Im Deutschen Reiche und in Luxemburg wurden producirt:

1883 1884 1885

Eisencrze:

Eiseherz-Production............................................................... To.
VVęrth M. 

Werth pro Tonne „

8 756 617 
39 318 709 

4,49

9 005 796 
37 543 115 

4,17

9 157 869 
33 913 422 

3,70

Holiclscn:

Roheisen-Production............................................................... To.
Werth M. 

Werth pro Tonne „

3 409 719 
184 983 991 

53,31

3 600 612 
172 039 917 

47,95

3 687 434 
160 946 516 

43,65

Eisenfabricale:

Eisenhalbfabricatc (Lnppen, Ingots etc.) zum Verkauf . . To.
Geschirrgufs (Potcrie)...................................................................
ROhren......................................................................................
Sonstige Gufswaaren .............................................................
Lisenbahnschienen und SchicnenbefcstiguiigsfjSeilo . . . .  „ 
Eisorne Bahnschwellen und Schwellenbefcstigungstlieile .
Eisenbahnachsen, Itadcr, Itadreifen.....................................  v
Handelseisen, Fein-, Bau-, Profileisen........................................
Platten und Bleehe aufser W eifsb lech..............................  "
Weifsblech..............................................................................
D r a h t ......................................................................................
Gcschiitze und (jcschosse.....................................................
Andere Eisen- und Stahlsortcn (Maschinenthcilc, Schmiedc- 

stiicke etc.) ....................................................................

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 
51445 

111037 
582 584 
410157 
110 043 
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 To. 3 S23 103 3 405 581 3 421 077

Werth „ .. M. 520 341 447 510 487 578 460 704 642

Werth pro Tonne 158,39 147,30 134,66

Erlioht hat sieli in 1885 gegen das Yorjahr 

dic Production vori Eisenerzeń, Roheisen. Luppen 

und Ingots zum Verkauf, von Geschirrgufs, von 

EisenbahnschienenundSchienenbefestigungstheilen, 

von Platten und Blechen, Geschiitzen und Ge- 

schossen — dagegen war die Production ge- 

ringer fiir: Rohren, Gufswaaren (ausgenoininen 

Geschirrgufs), Bahnschwellen und Schwellen- 

befestigungstheile, fiir Eisenbahnachsen, Ruder 

und Radreifen, fiir Handelseisen, Fein-, Bau- und 

Profileisen, fiir Weifsblech, Draht, Maschinen- 

theilc und Schmiedestiicke. Die Ausfalle in der 

-Minderproduction umfassen —  nur den einen 

Artikel Weifsblech ausgenommen — nirgends be- 
deutende Posten.

Ueber die Production der Maschinenbau- 

anstalten mit Einschlufs des noch immer schwer 

darniederliegenden Locomotiy- und Wagenbaues 

liegen ofłicielle Mittheilnngen nicht vor. Seitens 

des Vereins diese statistischen Erhebungen zu 

veranstalten, ist zwar wiederholt in Betracht ge- 

zogen worden, doch hat, da leider von den 

vielen kleinen Maschinenbauanstalten eine erheb- 

liche Anzahl sich unserm Verein nicht ange- 

schlossen hat, jeder Versuch einer solchen Pro- 

ductionsstatistik ais von vornherein aussichtslos

aufgegeben werden miissen. — Der unserm 

Yerein angehorende Yerband deutscher Schiffs- 

werften hat zwar. mit anerkennenswerther Sorg- 

falt uber den Bau von Sceschilfen aus Eisen und 

Stahl im Laufe des Jahres 1885 bei allen seinen 

Mitgliedern angefragt, und zwar sowohl iiber die 

Zahl der 1885 fertiggestellten, wie dor in Repa- 

ratur gewesenen Seescłiiffe, iiber den Verbrauch 

von deutschem wie aufserdeutschem Eisen- und 

Stahhnaterial, iiber die Zahl der beschaftigten 

Arbeiter und die gezahlten Jahreslohnc. Von 19 

befragten Schiffswerften haben indessen 4 Firmen 

die Beantwortung abgelehnt, und wenn auch die 

zuriickgekommenen Fragebogen der anderen 15 

Werften fiir den Verband selbst sehr schatzens- 

werthe Resultate geliefert haben, so fehlt doch 

leider dieser Statistik gleichfalls die wiinschens- 

wertlie Vollstandigkeit.

Gehen wir im Anschlufs an die fruheren 

Jahresberichte wiederum bis zum Jahre 1878, 

dem vollen Jahre vor Wiedereinfiihrung der Eisen- 

zolle zuriick und vergleichen wir in den Jahren 

1878 und (nunmehr) 1885 die Production mit 

der Ein- und Ausfuhr, so ergeben sich folgende 

Resultate.
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Es betrug: i m  J a l n * o

Production

Tonnen

E i n f u h r A u s f u h r

S in Proc. der 
Tonnen j p roduction Tonnen

in Proc. der 
Production

Eisenerze ...............................................
R o h e is e n ...............................................
Eisenhalbfabricate zum Yerkauf . . .
Stab- und Faęoneisen......................
Schienen und Schw ellen ...................
Eisenbahnaclisen und Rader . . . .
Platten und B le c h e ..........................
W e ifsb lech .........................................
D ra h t................................. ...

Alle Eisenfabricate (ohne Roheisen) . .

5 462 055 
2 147 641 

29 652 
568 079 
532 194 
67 154 

149 432 
8 582 

178 855 
2 058 029

321 343 
457 991

9

36 726 
45 069 
?

19 689 
5 307 
4 044 

154 107

5,9 % 
21,3 % 

?
6.5 %
8.5 %

9

13,2 % 
61,8 % 
2,3 %
7.5 %

1 141 565 
376 701 
18 254 

115 019 
207 212 

?
33 408 
1 696 

56 644 
567 664

20.9 %
17.5 %
61.6 %
20.3 %
38.9 % 

?
22.4 % 
19,8 % 
31,7 %
27.5 %

dagegen i m  J a h r e  1 8 8 5 :

E ise n e rze ............................................... 9 157 869 853 007 9,3 % 1 771158 19,3 % 
5,8 %R o h e is e n ............................................... 3 687 434 215 973 5,9 % 213 534

Eisenhalbfabricate zum Verkauf . . 400 538 370 0,1 % 26 526 6,6 %
Stab- und Faęoneisen....................... 877 334 16 329 1,9 % 171 931 19,6 %
Schienen und Schw ellen ................... 547 053 920 0,2 % 191 723 35,0 %
Eisenbahnachseii und Riidor . . . . 02 261 541 0,9 % 8G50 13,9 %
Platten und Bleche.............................. 286 803 2 295 0,8 % 45 047 15,7 %
W eifsb lech ......................................... 4 892 5 798 118,5 % 186 3,8 %
D ra h t .................................................... 395 124 2 840 0,7 % 193 093 48,9 %
Alle Eisenfabricate (ohne Roheisen).. . 3 421 077 45 308 1,3 % 772 655 22,6

Der Quantitat (dem Gewicht, bezw. der Stiick- 

zahl) nacli sind fiir unsern auswarligen Handel 

in Eisen und Maschinen wahrend des Jaiires 

1885 im Verg!eich mit den Resultalen des Jahres 

1878 folgende Ver:inderungen nachzuweisen:

Tonnen ii 1000 Kilo.

Einfuhr Ausfuhr

Eisenerze ................................. + 531 664 + 629 593
R o h e is e n ................................. — 242 018 — 163167
Alle Eisenfabricate (ohne Roh

eisen) .............................. -  108 799 + 204 991
Stab- und Faęoneisen -  20 397 + 56 912
Schienen u. Schwellen — 44 149 — 15 489

davon■Platten und Bleche . — 17 394 + 11 639
Weifsblech............... + 491 — 1510
D ra h t ....................... — 1204 + 136 449

M a s c h in e n ............................. -  7 936 — 3 328
r Locomotiven . . . . 881 — 5 264

davon
Dampfkessel . . . . — 792 — 85
andere Maschinen . — 6 263 + 2 021

[ Eisenbahnfahrzg. Siuck - 2 422 3 237

Im Jahre 1878 betrug danach die Einfuhr 

der Fabricate, die hierbei vorzugsweise in Be- 

tracht. kommen, 7,5 % der Production, in 1885 

nur noch 1,3 jó . Die Ausfuhr der Fabricate 

stellte sich in 1878 auf 27,5 ffr der Production, 

in 1885 — und zwar in einer Periode stark ab- 

steigender Gonjunctur —  auf 2 2 ,6  obgleich 

inzwischen die Production betraclitlich gestiegen 

war. An Fabricaten fuhrten wir in 1885 

204 991 t mehr aus ais 1878, und dies geschah 

zu einer Zeit, ais der interriationale Markt sich 

in der Aufnahme von Eisenartikeln aller Art be

sonders schwierig zeigte.

Was endlich, um die statistischen Angaben 

abzuschliefsen, die Zahl der Mitglieder innerhalb 

des Yereins betrifft, so sind in dem letztvcrflossencn, 

vom 1. Juli 1885 bis 30. Juni 1886 laufenden 

Yereinsjahre — dem 12. seit Bestehen des Yer

eins — wesentliche Verandęrungen nicht ein- 

getreten.

Am 30. Juni 1886 zahlten:

1) dic nordwestliche Gruppe (Dusseldorf)...........................72 Mitglieder mit 3345 Einheiten,
2) , ostdeutsche „ (Konigshutte)....................... 24
3) „ mitteldeutsclie , (Chcmnitz)........................... 54
4) „ norddeutsche ,. (B e r lin ) ...............................24 ,
5) „ stiddeutsche .. (Frankfurt a. 51.)............... 89
6) n siidwestdcutsche „ (Saarbrucken)....................20 ,
7) „ Gruppe der Waggonbauanstaltcn (Deutz) . . . .  21 ,
8) „ Gruppe der Sćhiffswerften (Berlin) . . . . . . .  18

10903/* 
571 
606 

1228 
882V* 

1000 
500

Sa. 322 Mitglieder mit 9223‘/-< Einheiten.

Das im Yerein vertretenę Anlage- und Be- Vertreten sind im Yerein, nach den Unter- 

triebskapital durfte zu etwa 1 150 000 000 abtheilungen der amtlichen Berufsstatistik gc-

anzunehmen sein. ordnet:



Marz 1887. „STAHL UND EISEN.* Nr. 3. 209

64 Werke fiir Eisenerzbergban m i t ...............................................................................ca. 20 000 Arbeitern
222 Ilochofenwerke, Stablhiitten, Eisen- utul Stajil-Frisch- und Streckwerke mit . \ qc nrm
56 Schwarz- und Weifsblechwcrkc m i t ............................................................. . . /  " ‘

232 Eisengiefsereien m i t ........................................................................................................... 27 000
32 Etablissements fiir Stifte, Nśigel, Schraubeii, Ketten, Urahtseile m i t .......................„ 6 000

135 Mascliiuenbauanstalten m i t ................................................................................................ 44 000
(darunter ca. 8000 Arbftiler fttr Uieisorei, die schon oben mit berochnet sind)

24 Waggonbauanstalten m i t ...........................................................................' . . . ■ „ 11000
18 Schiffsbauanstalten m it .......................................................................................................  10 000 „
1 Telegraplienbauanstalt m i t ...............................................................................................  10
4 Kupferwerke m i t ............................................................................................................... 10 000

36 Kohlenwerke unii Kokoreien mit . . . . ................................................................. , 15 000

Sa. ca. 229 000 Arbeiter

hiervon ab doppelt aufgezahlte 8 000 „

Sa. ca. 221 000 Arbeiter.

Am 30. Juni 1885 zahlle der Verein 331 

Mitglieder mit 9420 Einheiten; demnach hat sieli 

die Mitgliederzahl um 9, die der Einheiten um 

1973/.t vermindert. Bis auf vereinzelte Ausnahmen 

bildeten Betriebseinstellungeu , freiwillige, leider 

auch unlreiwillige Liąuidationen die Ursachen 

dieser Austrittserklarungen.

Durch besondere Circulare und Mittheilungen 

sind die geehrten Herren Mitglieder in laufender 

Kenntnifs dariiber gehalten worden, in welcher 

Weise der Verein seiner Aufgabe : „Wahrung der 

wirthschaftlichen Interessen der Eisenindustrie 

und des Maschinenbaus“, auch iii dem letzlen 

Yereinsjahre gerecht geworden ist, so dafs an 

dieser Stelle nur eine summarische Zusammen- 

fassung und, soweit iiberhaupt noch nothig, eine 

nur kurze Auffiihrung der bereits bekannten Motive 

angezeigt erscheinen diirfte. —

Der ungiinstige Geschaftsverlauf innerhalb der 

Eisenindustrie und des Mascliinenbaus legte dem 

Vereinsvorstande im abgelaufenen Gescliiiftsjalire 

von selbst die Verpflichtung nahe, in allen seinen 

Sitzungen sieli mit der Geschiiftslage und den 

etwa zu ergreifenden Mafsregeln zu beschaftigen. 

Die Aufgabe des Vorstandes bestand daher vor- 

zugsweise darin, die Ursachen der herrsclienden 

Krisis nicht blofs zu erkennen, sondern deren 

weiteren Yerlauf aufmerksam zu verfolgen, sieli 

uber die in anderen Landern gemachten Wahr- 

nehmungen gegenseitig zu unterrichten und zu 

verstandigen, die Production des In- und Aus- 

landes mit den Ziffern der Ein- und Ausfuhr 

auf dem inlandischen wie auf fremden Markten 

aufmerksam zu vergleichen und, insoweit die Preis- 

schwankungen damit nicht sofort in Einklang zu 

bringen waren, fiir solclie specielle Fiille den 

Ursachen nachzuforschen und, wenn irgend Gegen- 

mafsregeln anzuwenden waren, die letzteren zu 

befurworten. Da jedoch der Verein alle Branchen 

von der Eisenerzgewinnung bis zum Maschinen-, 

SchifT- und Waggonhau, bis zur Herstellung der 

Kleineisenartikel u. s. w. in sieli vereinigt, waren 

vonvornhereinalle solchen Schritte ausgeschlossen, 

die rnit etwaiger einseitiger Begtinstigung einer 

oder einiger weniger Branchen die Gesammtheit j

der Eisenindustrie und des Mascliinenbaus hatten 

schadigen konnen. —

Aufser den Vorsclilagen, durch erneute Be- 

strebungen fiir die Yerbilligung der Eisenbahn- 

frachtsatze die Productionskosten zu ermafsigen, 

dem Eindringen fremder Eisenwaaren in das 

deutsche Absatzgebiet moglichst entgegen zu 

wirken, dagegen dem Export neue Wege zu er- 

scbliefsen, blieb aus den soeben entwickelten 

Griinden dem Vorstande in der Hauptsache nur 

iibrig, vor unbedachter Productionssteigerung ein* 

dringlich zu waruen und, ais die Preise im Jahre 

1885 noch weiter abwiirts gingen, den einzelnen 

Branchen unter sich eine Verstiindigung iiber 

angemessene Einschrankung der Production, 

ev. iiber die Festsetzung von einzuhaltenden Mini- 

malpreisen nahe zu legen. Obgleich unter solchen 

Umstanden nicht Aufgabe des Yereins sein konnte, 

die Bildung von Conventionen der einzelnen

Branchen der Eisenindustrie und des Maschinen- 

baues selbstiindig in die Hand zu nehmen, so 

ist doch deren Verlauf mit der grofsten Aufmerk- 

samkeit verfolgt worden und darf behauptet wer

den, dafs manclie in den Yorstandssitzungen zur 

Besprechung gelangten Vorschlage innerhalb der 

einzelnen Branchen von den betheiligten Vor- 

standsmitgliedern zu praktischer Geltung ge- 

bracht worden sind. —  Erfreut darf man dariiber 

sein, dafs die Yorurtheile, die bisher der Bildung 

von Vereinigungen zum Zwecke der Piegelung

der Production und der Preise innerhalb der

Industriellen ein und derselben Branche entgegen- 

gebracht worden sind , mehr und mehr zu 

schwinden scheinen, und dafs selbst die Blatter 

der freihandlerisch-manchesterlichen Bichtung in 

ihren Angriffen etwas erlahmt sind und ein ge- 

wisses, nahezu auffallendes Stillschweigen beobach- 

ten. Sehr beachtćnswerth bleibt, dafs unter 

anderen der Industrie wohlgesinnten Blattern auch 

die *Norddeutsche Allgemeine Zeitung« — und 

zwar stets an hervorragerider Stelle des Blattes

— sich wiederhoit mit der Frage der Conven- 

tionen beschaftigt, dieselben ausdriicklich gebilligt 

und direct empfohlen hat. Allerdings verlangt 

die »Norddeutsche Allgemeine Zeitung*. dafs den
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Berufsgenossenschaften fur Unfallversiclierung auf 

diesem Gebiete eine Mitwirkung eingeraumt wer- 

den mochte, und wenn, wie vielfach angenommen 

worden ist, dieser Vorschlag die Billigung hoher 

einflufsreiclier Kreise finden sollte, dann wiirde 

der Yerein der Priifung einer solchen friiher nicht 

erwartetęn Ausdehnung der berufsgenossenschaft- 

lichen Aufgaben naher zu treten haben. Eine 

solche Priifung hat innerhalb des Vorstandes noch 

nicht stattgefunden. Soweit indessen der Ver- 

fasser unterrichtel ist, stehen innerhalb des Yer

eins dem Yorschlage, die fiir ganz andere Zwecke 

bestimmten Berufsgenossenschaften mit der Er- 

ledigung der iiberaus schwierigen Conventionen- 

fragen irgendwie zu behelligen, sehr ernste Be

denken entgegen. Um die Berufsgenossenschaften 

leistungsfahig zu machen, sind in den meisten 

Fallen Erwerbsbranchen zusanimengefafst, die 

z war in bezug auf die Gleicharligkeit des Be- 

triebes, der Unfalle, der Lohne, der Schutzvor- 

riclitungen, der Sitten und Gewohnheiten der 

Arbeiter u. s. w. zu einander gehtiren, die aber 

in ihren Bezugs- und Absatzverhaltnissen wenig- 

stens zum Theil entgegengesetzte Interessen ver- 

folgen. In 0 Berufsgenossenschaften der Eisen

industrie (Berlin, Breslau, Leipzig, Frankfurt a. M., 

Saarbrucken, Hannover) sind alle Branchen von 

der Eisenerzgewinnung bis zum Maschinenbau 

und bis zum Handwerksbetrieb der Schlosser, 

Schmiede, Klempner u. s. w. enthalten ; fiir Rhein- 

land-Westfalen (Dusseldorf) sind alle diese Er

werbsbranchen in 2 Genossenschaften vereinigt. 

WolRe nun eine Berufsgenossenschaft die Bildung 

einer Gonvention, beispielsweise fiir Roheisen, in 

die Hand nehmen, in der gewifs sehr verstan- 

digen Absicht, die Yerkaufspreise nur einiger- 

mafsen wieder rentabel zu machen, so ist wohl 

denkbar, dafs alle anderen Branchen, welche Roh

eisen verbrauchen, die Nothwendigkeit einer 

solchen Verstandigung begreifen, eine solche 

vielleicht stillschweigend billigen: riian wird in- 

dessen kaum verlangen durfen, dafs die anderen 

in der Genossenschaft vertretenen Erwerbsgruppen 

sich freiwillig dazu verstehen werden, eine 

nennenswerthe Einschriinkung in der Production 

der von ihnen zu beziehenden Rohstoffe und 

Halbfabricate, und die daraus folgende Preis- 

steigerung ausdrucklieh zu empfehlen und mit- 

zubeschliefsen. Mit dem ersten derartigen An- 

trag ware die Ruhe und Eintraeht innerhalb der 

Berufsgenossenschaft fiir immer gestórt. Es bleibt 

daher, wie bereits erwalmt, nur die Verstan- 

digung innerhalb der gleichartigen Erwerbs

branchen iibrig, und ist nur zu wiinschen, dafs 

dieser Weg, da w*o es noch nicht gesehehen 

ist, in verstandiger Weise beschritten und fest

gehalten werde. —

In den Vorstandssitzungen fruherer Jahre ist 

wiederholt dankend anerkannt worden, dafs, 

wahrend bisweilen deutsche Privatbahnen ihren

B e d a r f  an l i e g e n d e m  u n d  r o l l e n d e m  

E i s en  b a h n m  ą te r ia l  aus dem Ausland gedeckt 

hatten, die Staatsbahnen sich in erster Linie an 

die deutsehen Werke wendeten und, wenn ja 

ausnahmsweise das Ausland mit billigeren Offerten 

auftrat, eine Verstandigung mit dem deutsehen 

Angebot erzielt wurde. Es ist dies um so mehr 

erforderlich, ais, insoweit Submissionen des Staates 

in den Concurrenzlandern der Eisenindustrie in 

Frage kommen, sich die deutsehen Werke einer 

gleichen Behandlung niemals zu erfreuen hatten. 

Selbst in England wissen Staat und Private auch 

ohne Zollschutz durch allerhand hemmende und 

beschriinkende Vorschriften ihrer inliindischen 

Industrie die Lieferungen zu hoheren Preisen, ais 

die fremde Concurrenz anbietet, zu sichern. — 

Auf unsere unter dem 30. November 1885 

Herrn Minister May bach iiberreichte Eingabe, be- 

treffend die stiirkere Yerwendung eiserner Qtier- 

und Langschwellen an Stelle der holzernen Bahn- 

schwellen, ist zwar eine definitive Entscheidung 

noch nicht erfolgt, allem Anschein nach, weil 

die mit den Buchenschwellen begonnenen Yer- 

suche bis heute noch nicht abgeschlossen sind: 

es ist indessen zu unserer Kenntnifs gelangt, dafs 

das Ministerium der offentlichen Arbeiten zwar im 

Interesse der besseren Rentabilitat der deutsehen 

Waldwirthschaft Buchenschwellen, falls sieli die

selben bewahren sollten, namentlich fiir den 

Secundarbetrieb zur Anwendung zu bringen ge- 

denke, keinesw'egs aber die Vortheile der eisernen 

Schwellen verkenne und an eine dauernde Ver- 

drangung der eisernen Schwellen nicht zu den

ken sei. Da erst in den letzten Wochen wiederum 

sehr betrachtliche Ausschreibungen von eisernen 

Quer- und Langschwellen seitens der deutsehen 

Staatsbahnen erfolgt sind, durfte sich die Besorg- 

nifs einer stjirkeren Verwendung der Holzschwelle 

bei dem Eisenbahnoberbau wohl ais nicht ganz 

zutreffend erweisen. Trotz alledem ist dem drin- 

genden Wunsche von neuem Ausdruck zu geben, 

dafs im Interesse dei" deutsehen Eisenindustrie 

die Herstellung des Oberbaues in Zukunft ledig- 

licli aus Eisen bezw. aus Stahl erfolge. —

D.er von unserm Yerein wńederholt gestellte 

Antrag auf generelle Ermafsigung der Eisenbahn- 

frachten fiir die Rohstoffe der Eisenindustrie an 

Erzen, Kohlen und Zuschlagen, sowie fiir eine 

entsprechende Reduction der Frachts3tze fiir Eisen- 

fabricate ist in jeder Yorstandssitzung wieder 

zur Sprache gekommen und konnte dies nicht 

anders sein, da bei der Berathung iiber die an- 

gesichts der ungiinstigen Geschaftslage zu er- 

greifenden Mafsregeln die Yerbilligung der Pro

duction und damit in erster Linie die Ermafsi

gung der Transportkosten fiir den Bezug wie fiir 

den Absatz ins Auge zu fassen war, zumal, da 

Ersparnisse an dem andern wiehtigen Factor: 

»ArbcitslShne« allseitig ais der allerletzte Aus- 

weg angesehen wurden. Leider ist die ange-
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strebte gfenerelle Ermafsigung der Eisenbahn- 

frachten fiir die Artikel der Eisenindustrie nicht 

erreicht worden. Eine solche wird zwar, wie 

uns mitgetheilt wird, an holier einflufsreichster 

Stelle im Auge belialten, sie sei aber, obgleich 

man dereń Wiehtigkeit voll anerkenne, zur Zeit 

nicht durchfuhrbar, weil die Staatsbalmen inner- 

lialb des Deutschen Reiclis — und zwar ebenso 

in Preufsen, wie in Bayern, Sachsen, Wiirttemberg, 

Baden, Elsafs u. s. w. — in ihren Totaleinnabmen 

mehr oder minder grofse Ausfalle erlitten hatten 

und dic Etats der einzelnen Staaten eine noch 

weitere Schinalerung der Einnalimen nicht ge- 

statteten. Die Eisenindustrie hat sich mit dieser 

Yertrostung auf spatere Zeiten begniigen miissen, 

freilich doppelt beklagt, dafs ihr gerade in den 

Zeiten, wo sie recht nothwendig der Unter- 

stutzung bedurlle, die erbetene wirksame Hiilfe 

nicht zutheil werden konnte. —

In besonders dringlichen Fallen sind aller- 

dings durch die Einfiihrung bezw. die Beibe- 

haltung oder Erweiterung von Ausnahmetarifen 

einzelnen Bezirken der Eisenindustrie ausnahms- 

weise gewisse Erleichterungen zutheil geworden, 

doch sind dieselben der Thatigkeit der Gruppen- 

Yorstande, weniger der des Hauptvereins zu 

danken. Der letztere wiirde mit Antriigen und 

Beschliissen, die nur dem einen Bezirk auf 

Kosten der ilbrigen Bezirke Erleichterungen ver- 

schaffen, leicht in den Verdacht der Parteilich- 

keit gerathen und die vorhandene Eintracht der 

Gruppen unter sich storen. Der Ilauptverein 

wird sieli daher in der Regel nur auf generelle, 

das ganze Deutsche Reich umfassende Antrage 

zu beschranken, die Yerfolgung specieller, nur 

einen Bezirk betreffende Antrage dagegen den 

Gruppen zu iiberlassen haben. —

Die Einfiihrung einer zweiten ermafsigten 

Stiickgutklasse fur gewisse wichtige Frachtartikel 

der Specialtarife innerhalb des Deutschen Reiehs 

hat die Genehmigung der Generalconferenz der 

deutschen Eisenbahnverwa!tungen leider nicht 

gefunden. Herr Minister Maybach hat sich in 

seinem dankenswerthen Bestreben fiir Einfiihrung 

weiterer Verkehrserleichterungen hierdurch nicht 

beirren lassen, vielmehr dem Preufs. Landeseisen- 

bahnratli die Frage vorgelegt, ob sich die Ein

fiihrung dieser II. Stiickgutklasse zunaehst fur 

das Yerkehrsgebiet der Preufsischen Staatsbahneu 

empfehle. Diese Frage ist bejahend beantwortet 

worden und hat nunmehr dem Vernehmen nach 

der Iierr Minister der oiTentlichen Arbeiten im 

Bereich der Preufsischen Staatsbalmen und der 

zum Anschlufs geneigten Privatbalmen wider- 

ruflich die Einfiihrung eines Ausnahmetarifs fur 

Stuckgut auf der Grundlage eines Strecken-Ein- 

heitssatzes von 8 Pf. fiir das Tonnenkilometer 

und der normalen Expeditionsgebflhr fiir folgende 

Artikel angeordnet:

Biingemittel des Special-Tarifs III., insoweit 

III.!

dieselben iiberhaupt ais Stuckgut angenommen 

werden diirfen, Futtermittel, Getreide aller Art 

und Hiilsenfruchte, Satnen und Samereien aller 

Art, Kartoffeln, Eisen und Stalli, sowie Stahl* 

waaren aller Art, Blei und Zink, sowie Blei- 

und Zinkwaaren, andere unedle Metalle ais 

vorgenannte und Messing in verschiedenen 

Formen, sowie Maschinen und Maschinentheile.

Auf Eilgut und auf Gegenstande von aufser-" 

gewohnlichem Umfange soli jedoch, wie aus- 

driicklich hervorgehoben wird, dieser Ausnahme- 

tarif nicht ausgedehnt. werden, da zunaehst nur 

bezweckt wird, dem Stiickgutverkehre fiir bestimmte 

Artikel die vor der Tarifreform bestandene 

Ermafsigung wieder zuzuwenden. Ais Einfiihrungs- 

termin dieser Ausnalunetarife ist, wie verlautet, 

in den Local- und Wechselverkehren der Preufsi

schen Staatsbalmen, sowie im Verkehr mit den 

Reichsbahnen der 1. Mai d. J. in Aussicht 

genommen. Die Ausdelmung auf Wechsel- und 

Verbandverkehre, an weichem andere Eisenbahnen, 

Privat- oder Staatsbahnen betheiligt sind, soli 

durch besondere Verhandlungen geregelt werden.

—  Seitens unseres Vereins ist diese Angelegenheit 

seit dem Jahre 1878 beantragt und verfolgt 

worden. Mit gewisser Befriedigung diirfen wir 

daher auf unsere schliefslich doch mit Erfolg 

gekronten Bestrebungen zuriickblicken, zumal da 

die Ausdelmung dieser zunaehst fur die Preufs. 

Staatsbahnen eingefiihrten Erleichterung auf das. 

Eisenbalmverkehrsgebiet des ganzen Deutschen 

Reiclis nur ais eine Frage der Zeit zu betrachten 

sein diirfle.

Von anderweiten innerhalb des letzten Jahres 

beschlossenen generellen Aenderungen des Eisen- 

balmtarifs sind ais die fiir die Eisen - Industrie 

und den Masehinenbau wichtigsten die folgenden 

liervorzuheben:

1. „Bei Aufgabe von Quanlit;iten unter 10 000 kg, 

jedoch von mindestens 5000 kg oder bei 

Fraehlzahlung fiir mindestens 5000 kg pro 

Wagen werden die Guter der Specialtarife 1 

und II zu den Satzen der Klasse A 2 und die 

Giiter des Specialtarifs III zu den Satzen des 

Specialtarifs II befordert, wenn nicht der be- 

trelfende Tarifsatz fiir 10 000 kg eine billigere 

Fracht ergiebt."

2. Die Yersetzung von verzinntem Faęoneisen etc. 

nach Specialtarif II.

3. Nr. 5 und 7 der Position „Eisen und Stahls 

des Specialtarifs II sind zu fassen:

5. Eisenbalinschienen, auch Flach-, Fliigel-, 

Gruben- und Rollbahnschienen, sowie fol

gende zur Scliienenbefestigung geeignete 

Gegenstande: Laschen, Schienenstuhle, Hak- 

niigel, Muttern, Scliraubenbolzen, Federringe, 

Fixirungsplattchen, Schraubennagel, Unter- 

lagsplatten, Klemmplattchen, Krampen, Klam- 

mern, Keile, Sehlufsstiicke; ferner Eisen- 

bahnschwellen (Lang- und Querschwellen),

G
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Weichen und Weichentheile, mich Herz- 

sLiicke, Herzspitzen und Kreuzungsstiicke. 

7. Eisen- und Stąhldraht, auch vcrkupfert, in 

Ringen oder Bundeln, unverpackt.

4. Grobe Eisen gu fswaaren, unverpaćkt, werden 

nach Specialtarif II versetzt.

5. Kochheerdplatlcn mit Ringen oder ohne solche, 

in einzelne Theile zerlegt oder in ganzen

* Platten, sind im Specialtarif II aufzunehmen.

Die vorslehenden Beschliisse 2 bis 5 sind erst 

in der Generalconferenz der deutschen Eisenbahn- 

verwaltungen vom 16. December 1886 gefafst 

worden. Den Eisenbahnverwaltungen steht inner- 

halb 3 Monaten nocli ein Widerspruchsrecht zu, 

doeh ist, um einen dieser Beschliisse riickgangig 

zu machen, eine so grofse Slimmenzahl noth- 

wendig, dafs an der definitiven Einfuhrung am

1. April oder 1. Mai 18S7 kaum zu zweifeln 

sein wird.

Der Regulirung der Wasserstrafsen, insoweit 

die Strome und schiffbaren Fliisse in Frage 

kommen, hat der Verein seine bleibende Auf-. 

merksamkeit erhalten und geschah dies ohne 

Zweifel unter Zustimmung aller Vereinsmitglieder, 

da der Wąssertransport unbestritten die billigste 

Befórderung fiir Massengiiter ergiebt. Dieser 

Umstand erschien schon allein ausreićhend, den 

Yerein bei dem vorjahrigen II. intcrnationalen 

Binnenschiffahrtscongrefs in Wien vertreten zu 

lassen und dadurch dessen lnteresse an der 

Hebung der BinnenschifTahrt zu bekunden. In 

bezug auf den Bau von Kaniilen ist innerhalb 

des Yereins eine Einstimniigkeit der Ansichten 

nicht vorhanden, vielmelir glaubt eine — wenn 

auch anscheinend geringe — Minoritat in nahezu 

jedem Falle dem Bau von Eisenbahnen den Yor- 

zug geben zu sollen. Ob diese Auffassung be- 

reehtigt ist, braucht an dieser Stelle nicht unter- 

sucht zu werden: hier komint es nur darauf an 

(gewisserinafsen historisch) zu erwiihnen, dafs 

im vorigen Jahr drei grofse Kanalbauten und 

zwar: der Nord-Ostsee-Kanal, der Kanał Dort- 

lnund-Emshafen und der Verbindungskanal von 

der oberen Spree zur Oder beschlossen worden 

sind, von denen sich die betheiligten Bezirke der 

Eisenindustrie —  ohne Zweifel mit Recht — 

eine wdhlthatige Eiiłwirkung auf die spiitere 

Entwicklung ihres Yerkehrs versprechen.

Der Handelsvertrag zwischen dem Deutschen 

Reich und Spanien ist im vorigen Jahr unter Zu- 

stimmung des Reichstags bis zum Jahre 1892 

verlangert worden und entsprach dieser Be- 

schlufs den Wunschen des Vereins um so mehr, 

ais sich auf Grund des bisher bestehenden Yer- 

tragęs unsere Handelsbeziehungen mit Spanien 

in erfreulicher Weise erweitert haben. —  Mit 

Oesterreich - Ungarn lauft der Handelsvertrag 

am 31. December 1888 ab; der mit Italien 

abgeschlossene Yertrag ist vom 1 . Februar j 

1888 ab kundbar. Mit der Schweiz ist das :

Marz 1887.

Deutsche Reich bereits in Yerhandlungen 

iiber die Festslellung eines neuen Hąndelsver- 

trages eingetreten, docli scheinen dieselben his 

heute iiber die ersten Vorbesprechungen nicht 

hinaus gediehen zu sein. Seitens des Yereins 

ist betont worden, dafs in den genannten drei 

Landern dem Deutschen Reich mindestens das 

Recht der meistbegiinstigten Nation zugestanden 

werden mochle, aufserdem so weit irgend moglich 

dahin zu wirken sei, dafs durch die neuen Zoll- 

tarife die deutsche Einfuhr wenigstens nicht mit 

hóheren Zollen, ais solche bisher schon bestelien, 

belastet wurde. — Soviel inzwischen bekannt 

geworden, werden in Oesterreich-Ungarn seitens 

der dortigen Eisenindustrie Anspriiche auf hóheren 

Schutzzoll geltend gemacht, die einen gewissen 

Erfolg befiirchten lassen, seitdem die ungarische 

Rcgierung ihre friiheren freihiindlerischen An

sichten aufgegeben und von der Einfuhrung eines 

hóheren Zollschutzes eine Kraftigung der freilich 

auf ziemlich schwachen Fiifsen stehenden un- 

garischen Eisenindustrie zu erwarten scheint. — 

Der erst vor wenig Tagen erschienene Entwurf 

eines neuen italienischen Zolltarifs erhoht gleich- 

falls die meisten Zollsatze fiir Eisen, Eisenfabricatc 

und Maschinen aller Art, obgleich Italien, wenn 

auch im Besitz guter Eisenerze, sehr arm an 

Kohlen ist und mit diesem fiir die Eisenindustrie, 

wie fiir den Maschinenbau urientbehrlichen Roh- 

material auf den Bezug vom Auslaud angewiesen 

bleibt. — In der Schweiz sind weder Kohlen 

nocli Eisenerze in solchen Mengen vorhandcn, 

dafs sich darauf eine nationale Eisenindustrie 

entwickeln konnte; dagegen bedarf der dortige 

zu bcachtenswerther Bedeutung gelangte Ma

schinenbau der billigen Zufuhr der Eisen- und 

Stahlfabricate. Unter solchen Umstanden ist 

nicht recht verstiindlich, warum auch die Schweiz 

die Einfuhr von Rohstoffen und Halbfabricaten, 

die sie nicht selbst erzeugen kann, hóher be- 

lasten will, und liegt der Gedanke nicht fern, 

dafs die fiir Roheisen und Eisenfabricate ange- 

droliten Zollerhdhungen von vornherein nur ais 

etwaige Austauschobjecte fiir die Ermiifsigung 

anderer, die Schweiz besonders interessirender 

deutscher Zollsatze dienen sollen.

In den Sitzungen vom 8 . Mai und 18. Sep- 

tember 1886 hat sich der Vorstand mit den in 

bezug auf diese Handclsvertrage zu unter- 

nehmenden Schritten beschaftigt und lagen da- 

mals die nachstehenden Tabellen iiber die Aus- 

fuhr deutscher Eisenwaaren und Maschinen nach 

Oesterreich-Ungarn, der Schweiz und Italien aus 

den Jahren 1880 bis 1885. vor. Es folgt daraus, 

dafs unsere Ausfuhr nach Oesterreich-Ungarn an 

der . dortigen Eisenindustrie, die sich schon heute 

eines recht hohen Zollschutzes erfreut, einen sehr 

beachtenswerthen Concurrenten vorfindet. An- 

statt vorwarts zu schreiten, ist unsere Ausfuhr. 

nach Oesterreich-Ungarn im Riiekgange befindlich.

, STAHL UND EISEN.*
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so dafs auch liier eine Steigerung der Zollsiitzc 

auf keinen Fali gereclitferligt seiu wurde. Nach 

der Sęhw.eiz, besonders aber nach Italien hat 

sich dagegen dio deutsche Ausfuhr in crfreu- 

licher Weise stetig weiter entwickelt, und ist es 

der deutschen Eisenindustrie gelungen, seit der 

Ferligstellung der Gotthard-Balin (namentlich in 

Ober-Italicn) die englische und franzosische Con-

currenz nicht blofs zu bestehen, sondern zuriick- 

zudrangęn. Da die in den Vorstandssitzungen 

vorgelegte Stalistik nur die Jahre 1880 bis 1885 

enthalten konnte, erganzen wir dieselbe durch 

die Ergebnisse des Jahres 1886, um so mehr ais 

das Interesse dafiir kurz vor den zu croffnerideii 

Verhandlungen keineswegs abgeschwaęhl sein 

mochte.

Ausfuhr aus Deutschland nach Oesterreich-Ungarn.*
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1881 00 952 3.3 340 15 004 904 0 398 9 143 486 1 025 339 •591 369 208
1882 09 731 49 359 18 434 744 7 780 14 594 1068 3 032 397 1 859 1616 62
1883 102 S03 60 537 17 220 3 088 15 041 14 495 1 257 3 184 497 2 632 1 224 128
1884 02 343 44 935 18 895 315 14 280 2 838 204 2 40S 499 2 160 1 278 50
1885 •30 823 27 821 14 342 143 7 696 1 294 42 1 592 395 1 897 7S0 327

1886 35 177 23 225 11846 1 330 5 810 1229 60 1 610 397 903 819 4

Ausfuhr aus Deutschland nach der Schweiz.*
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1882 0 259 39 229 4 505 439 19 979 3 714 1 783 3 886 1 794 428 ! 474
1883 7 224 44 023 4 756 514 17 090 11343 3 631 2 734 2 314 443 1 951
1884 7 227 44 702 2 793 708 19 558 8 829 3134 3 353 2 756 332 157
1885 13 207 45 650 3 203 1 774 18 655 7 536 5 074 3 479 3 222 402 357
1886 11951 50 477 3 423 1 144 21 544 7 968 5 457 3 378 3 677 753 349

Ausfuhr aus Deutschland nach Italien.**
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1880 719 20 034 2 861 350 -1 929 14 012 2 031 2 009 2 829 922 95
1881 640 37 089 5 47S 3S2 4 791 16 805 2 784 3 369 5 424 2 680 073
1882 1 045 59 511 6 828 692 9 093 35 043 3 078 4 398 2 020 • 3 449 330
1883 16 727 08 009 8 101 7 001 21 493 22 917 6 439 7 138 3 995 3 513 411
1884 13 685 74 108 7 447 7 583 20 710 25 630 6 433 8 525 3 536 2 879 25
1885 16 173 77 421 7 795 9 328 18 292 31 973 6 728’ 9 279 1 641 2 575 55
1886 20 920 73 780 8 838 10 489 29 061 13 436 7 169 10 352 5 325 3 132 404

In betreff der Coloiiialpolitik ist zu berichten, 

dafsam 30. Juni 1886 die subventionirte Dampfer-

* Vergl. Tabelle S. 200.
** Yergl. den Aufsatz „Italiens' EiscnliandeP

i» Nr. 1, Scitc 52 d. J,

linie nach Osi - Asien und Australien eroffnet 

worden ist, die bis heute abgegangenen Damplcr 1 
volIe Ladungen gehabt und in der Sclmelligkeit 

ihrer Fahrten, in ihren Einrichtungen, in der 

Yerpflęgung der Passagiere u. A. m. den re- .
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nommirtesten Schiffen der franzosisclien und 

englischen Concurrenzlinien mindestens gleich 

gestandeh Haben. Der Yerein hat von Anfang 

au die neue Colonialpolitik des Reichs inil be- 

sonderer Freude begrufst und tragt sieli mil der 

IlolTnung, dafs die inzwisehen neu erfolgten 

Landerwerbungen in der Siidsee und an der Ost- 

knsle von Afrika dazu beitragen werden, unsern 

auswurtigen Handel zu beleben und zu kraftigen, 

sogar auf die Gefalir hin, dafs selbst in unserer 

rasehlebigcn Zeit noch eine Reihe von Jahren 

vergehen konnen, bis unsere Colonialpolitik her- 

Yorragende materielle Erfolge erzielt haben wird. 

Bestiirkl werden wir in diesen Ansehauungen 

durch die Wahrnehmung, dafs der Aufsehwung 

der Eisenindustrie in den letzten Monaten des 

Ypirjahres nicht von dem europaischen Markte, 

sondern wiederum wie in 1880 und 1882 von 

den (iberseeischen Landem, von Amerika und 

Auslralien ausging und hierdureh die Noth- 

wendigkeit dargelegt wurde, unsern Handel mit 

anderen Erdtheilen mogliclist unter eigener Flagge 

zu fiihren und in den von deutschen Kaufleuten 

neu erschlossenen freinden Handelśgebieten unsere 

Angelegenheiten selbstandig regeln zu konnen.

— Inlolgedesseu zeigt sich auch in unsern 

deutschen Hansestadten ein regerer Unter- 

iiehnnmgsgeist und waren wir in der Lage, noch 

in den letzten Wochen vergangenen Jahres unsere 

gechrtcn Herren Mitglieder auf eine neue directe 

Sehiffahrtsverbindung aufmerksam zu maclien, 

die seit Anfang d. J. zwischen Hamburg und 

Tunis eingeleitet worden ist. —

Seitdem unser grofser Reichskanzler Fiii-st 

Bismarck seine Aufmerksamkeit den wirthsehaft- 

lichen Fragen uńd daruntęr vor allen Dingen 

der Handelspolitik zugewendet hat, ist auch in 

unserrn Consulatswesen eine im hohen Grade 

bemerkbare Wendung zum Bessern eingetreten 

und hal sich die Yermehrung der Beru fsconsu lale 

ais besonders erfolgreieh erwiesen. W ir haben 

wiederum dankend hervorzuhcben, dafs die 

deutschen Consuln im Auslande theils in ihren 

mit jedem Jahre eingehendere Mittlieilutigen ent- 

haltenden Quarlals- oder Jahresberichten, theils 

durch directe Mittheilungen an das Auswartige 

Anit die deutsche Industrie auf neue Bezugs- 

quellen aufmerksaui gemaeht. auf bessere Yer- 

kehrswege hingewiesen, rechlzeitig vor Ueberfullung 

des Marktes gewarnt, neu auftretendeu Bedarf 

angezeigt, die Erfolge unserer auslandischen Con- 

eurrenz aufmerksam beobachtet, iiber die Bo- 

nitat gewisser Iinportfirmen ihres Bezirks Auf- 

schlufs ertheilt, kurz mit weit mehr Saehkenntnifs, 

ais noch vor wenig Jahren der Fali war, die 

Interessen der deutschen Industrie gewahrt haben. j 

Nicht zuni wenigsten haben sich unsere Consuln j 

auch dadurch verdient gemaeht, dafs sie auf i 

Feliler und Irrthiiiuer unserer Exporteure in be- 

zug auf unzureichende oder dem Gesclnnack der
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Consumenten nicht entsprechende Yerpackung’ 

auf mangelnde Qualitat der Waaren u. s. w. 

aufmerksam machten, und bleibt dic deutsche 

Industrie auch in solchen Fallen unseren Yertrelern 

im Auslande zu Dank verpfliehtet, in denen die 

Herren hier und da das Beelite doch nicht er- 

kannt und getroffen haben sollten. Aufserdem 

gestattet sich das Bureau des Vereins an dieser 

Stelle speciell und mit besonderem Danke her- 

vorzuheben, dafs die zahlrcichen Anfragen in 

Yereinsangelegenhóiten, die nicht seiten unseren 

Herren Cosuln eine ganz besondere Muhewaltung 

auferlegten, ebenso prompt wie saehgemafs und 

zugleich in verbindlichster Form beantwortet 

worden sind. Ueher die weiteren Resultate der 

in solcher Wreise von unseren Vereinsangehorigen 

mit dem Ausland angekniipften Geschafte sind 

wir zwar in der Regel ohne Mittheilung geblieben, 

auch ist darum nicht gebeten worden: aus dcm 

Umśfande, dafs dieselben Firmen sich spater bei 

Yorkommenden anderen Angelegenheiten wiederum 

an uns behufs neuer Auskunfts-Yermittlung ge- 

wendet haben, diirfen wir jedoch schliefsen, dafs 

in solcber Weise manchcs leidlich lohnende Ge- 

schaft mit dem Auslande abgeschlossen worden ist.

Obgleich schon im Jahre 1885 die Eisen

industrie und der Maschinenbau mit grofser Ma* 

joritat sich gegen den Plan einer im Jahre 1 888 
in Berlin abzuhallenden deutschen Industrie- 

Ausslellung erklart halten, setzte doch das Ber- 

liner Comitć seine Bemiihungen in der Hoffnung 

fort, dafs die ahlehnenden Firmen allein schon 

aus Concurrenzrucksichten sich an dem Unter- 

nehmen doch noch betheiligten, sobald dasselbe 

nur definitiv leststehen wiirde. Der Yorstand

war deshalb genothigt, sich in zwei weiteren

Sitzungen mit dieser Angelegenheit zu beschaftigen, 

neue Rundfragen an die Mitglieder zu stellen und, 

da die Antworten in grofser Majorilat wiederum 

ablehnend lauteten, nochmals die Griinde darzu- 

legen, wesbalb die deutsche Eisenindustrie einen 

sonst sehr Yortrefllichen, aber mit Bezug auf 

den Termin ungeeigneten Plan nicht billigen 

konne. Wir glauben annehmen zu diirfen, dafs 

die Enlscheidung der Eisenindustrie und des

Maschinenbaus fiir die seitens der Regierung er- 

folgte Ablehnung der erbetenen Stanitsuriler- 

stiitzung mitbestimmend gewesen ist, und haben 

ffir heute nur zu constatiren, dals der Plan 

einer deutschen lndustrie-Ausstellung węnigstens 

fiir das Jahr 1888 aufgegeben ist. —

Die hierbei gemachlen Erfahrungen veran-

lafsten deil Yorstand reehtieitie iiber die fiir 
i  •  •  ■

| 1889 in Pans geplante Internationale Industrie;

und Kunstausstellurig sich auszuŚprechen und

wurde einstimtnig beschlossen, sieli gegen eine

Betheiligung Deutschlands an dieser Ausstelhing

zu erklareu. —

Zu den im Reichstag eingebraehten Antriigen

j  in betreff der Arbeiterfrage, und zwar sowohl zu



Mar/. 1887. , STA HL

ilen vom Centrum, wic voti der socialderno- 

kratischen Fraction eińgereichten Gesetzentwiirfen, 

wie zu den von den Conservativen gestellten 

Abanderungsvorschliigcn fiir dic Gewerbegesetz- 

gebung bat der Vorstand auch in dem ver- 

gangenen Jahre seine blofs abwartende Stellung- 

nahme nicht verandert. Die Haltung, welche die 

Regierung allen diesen Yorschlagen gegenuber 

einnahm, hiirgte dafiir, dafs dieselben in der 

nachstcn Zeit Gesetzeskraft nicht erlangen wurden, 

und ficl somit fiir den Vorsland die Verpflichtung 

fort, Antrage in ernste Berathung zu nchmen, 

die zum grofs ten Theil mit den berechtigten 

Anforderungen des praktischen Lebens in directem 

Widerspruch standen. —

Auch in bezug auf dic Gesetzgebung iiber 

das Krankenkassenwesen und dieUnfallversicherung 

der Arbeilcr haben Berathungen des Vereins nicht 

slattgefunden. Es schien vielmehr angezeigt zu 

sein, iiber die Zweckmafsigkeit und die Ein- 

wirkungen dieser beiden in das Verhaltnifs zwischen 

Arbeitgeber und Arbeitnebmer tief einschneidenden 

Gęsetze weitere Erfahrungen zu sammeln und 

vonaufig abzuwarten, ob Abiinderungen der ge- 

setzlichen Bestimmungen ernstlich in Frage 

kommen.

Aus ahnlichen Grfinden hat der Yerein von 

den Yorschlagen, dic (u. A. von dem Reichs- 

tagsabgeordneten Herrn Oechelhauser) hinsichtlich 

einer demnachst einzufiihrenden Invalidenver- 

sieberung der Arbeiter im rorigen Jahre aufge- 

taucht sind, nur Kenntnifs genommen und wird 

sicher im Verein allseitig die Anschauung getheilt 

werden, dafs man der Durchfiihrung einer, wenn 

auch noch so vortrefflichen, jedoch praktisch 

sehr śchwierig zu gestaltenden Idee nicht elier 

niiher treten konne und diirfe, his fiir die auf 

ahnlicher Basis beruhende Unfallversicherung 

emigermafsen ausreichende Erfahrungen vorliegen.

Die Bestimmungen der Stempelgesetzgebung 

bei Kauf- und Lieferungsvertragen iiber Mobilien 

lassen zwar kauin einen Zweifel iiber ihre richtige 

Auslegung iibrig, und doch ist es nothwendig 

gewesen, den Ariśpruchen mancher Steuerbehorde 

gegenuber die Entscheidung der Gerichte so lange 

anzurufen, ais eine scharf pracisirte und jedes 

weitere Mifąyerstandnifs ausschliefsende Dcci a- 

nition der Gesetze durch den Bundesrath und 

Beichstag bezw. durch die preulsische Regierung 

'ind den preufsischen Landtag nicht erfolgt ist. 

Die Entscheidungcn der Gerichte sind in den 

ersten Instanzen theils giinstig, theils ungiinstig 

ausgefallen; es fehlen noch die, wenn auch 

nunmehr baldigst zu erwartenden Entscheidungen 

der oberen Instanzen bezw. des Reichsgerichts. 

Fiir den Verein war daher angezeigt, diese Ent

scheidungen zunachst abzuwarten und erst danach 

"eitere SchriUe zu unternehmen, um so mehr, 

ais eine der Industrie giinstige Entscheidung der 

obersten Instanzen kauin zu bezweifcln sein
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niochte, andererseits directe Eingabcn an dic 

Regierung bezw. an das hierbei rnafsgcbcnde 

Finanzminislerium voraussichtlich erfolglos sein 

werden, weil auch der Steucrliscus vor dcm 

Fiillen des letzten Urtheils weitere Stellung zu 

nehmen sich schwerlich veranlafst sehen mochlc. 

Wenn nun auch der Vorstand in der betrclfen- 

den Sitzung (18. September 1886) zu keinem 

directcn und sofortigen Vorgehen sich cntschlic- 

fsen konnte, so begegneten sich doch alle Rcdner 

in den Anschauungen, dafs geschaftliche Cor- 

respondenzen ais Urkundcn im Sinne des Stem- 

pelgesetzes nicht zu betracbten und daher nicht 

stempelpflichlig seien. Etwaigen eritgegenge* 

setzten Anforderungen der Stcucrbehorden sei da

her nicht ohne weiteres Folgę zu geben; man 

miige, insoweit nothig, unter Protest zahlcn und 

die Entscheidung der Gerichte anrufen.

Vom Centralverband deutscher Industriellcr 

aufgefordert, hat sich der Verein wiederum mit 

der Wahrungsfragc beschaftigt. Einstiinmig wurde

in der Yorstandssitzung vom 8 . Mai v. .1. be-

schlossen, von einer specicllen Bcantwortung der 

vom Centralverband gestellten 10 Fragen abzu- 

sehen und nur die beiden Fragen:

No. 6 . „Halten Sie eine Aenderung der deut- 

sclien Miinzgesetzgebung im Interesse 

der deutschen Gewerbtlnitigkeit fiir 

crforderlich oder wunschenswerth‘?“

No. 10. .Halten Sie es fur zweekmafsig, dafs 

der Centralverband deutscher Indus- 

trieller ais solcher in dieser Frage

Stellung nehme und eine lnitiatiye der

deutschen Reichsregierung beantrage ?“ 

mit ,Nein“ zu beantworten.

Am 14. August v. J. wurden sammtlichen 

Mitgliedern die Fragebogen des Bundesraths in 

betreff der Revision des Patentgesetzes zu ge- 

fiilliger Beantwortung ubersendet. Die Zahl der 

eingegangenen Antworten war freilich nur gering, 

und ware daraus zu schliefsen gewesen, dafs 

innerhalb der Eisenindustrie und der Maschinen- 

baus zahlreichc oder besonders lebhaft empfundenc 

Wiinsche fiir Abanderung der bestehenden Patent- 

gesetzgebung nicht vorhanden waren, oder dafs 

man noch weitere Erfahrungen abzuwarten ge- 

denke. Trotzdem sind die eingegangenen Ant

worten zusammengestellt und seitens des Vere|ns 

die Herren: Gen.-Dir. Lueg-Oberhausen, Gen.-Dir. 

Brauns-Dortmund, Justizralh Dr. Goosc-Esseh 

und Dir. Grund-Breslau gebeten worden, in der 

vom Cenlralverband deutscher Industriellcr cr- 

nannten Commission die Ansichten des Vercins zu 

vertreten. Ueber diese Arbeiten des Centraher- 

bandes in betreff des Patentwesens ist nnscren 

Mitgliedern durch Lieferung von No. 35 der 

Berichte des Centralverbands Mittheilung zuge- 

gangen.

Die yon unserm Verein angeregten und voin 

Cenlralverband deutscher Industrieller mit unter-
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stiitzten Verhandlungen in betreff einer ubersicht- 

liclien Zusammenstellung der Inserate der Actien- 

gesellschaftcn im »Deutschen Reicbsanzeiger«, 

bezw. eines besonderen Abonnements auf derartige 

Publieationen haben zwar das angestrebte Ziel 

nicht voll erreiclien lassen, aber doch wenigstens 

dazu gefuhrt, dafs die Verwaltung des Reichs- 

anzeigers seit Anfang Noyember jeden Dienstag 

eine Zusammenslcllung (Inbalts-Angabe) lieraus- 

giebt, die in alphabetischer Reihenfolge unter 

Angabe der Nummern und des Datums die 

Actiengesellschaften pp. auffiihrt, die in der 
yorhcrgehendenKalendcrwocheBekanntmachungen 

im Reichsanzeiger veroflentlicht haben. Aufscrdem 

sollen derartige Bekanntmachungen, welche sich 

in e iner Rubrik (No. 5 des offentlichen Anzeigers) 

zusammengestellt finden, moglichst iibersichtlicb 

durch Fettdruck der Ueberschriften hervorgehoben 

und dereń Auffinden durch andere Druckmani* 

pulationen erleichtert werden. —

Von dem im Auftrage des Yereins herausge- 

gebenen Musterbucb fiir Eisenbauteu ist in dem 

Verlage des Herrn O. Spamer in Leipzig die erste 

Lieferung erschienen. Sehr bcdauerlicher Weise 

hat der fiir die weiteren Liefcrungen bestimmte 

Termin bislier nicht eingehalten werden konnen, 

da der Verfasser, Herr Ingenieur Scharowsky in 

Berlin (Mitglied des Yereins), nicht imstande 

gewesen ist, die sehr scbwierige Arbeit rechlzeitig 

fertig zu stellen. — Ueber den Inhalt der ersten 

Lieferung, die Obersichtliche, wie lebrreiche Zu

sammenstellung der Tabellen, iiber die typische 

Ausstattung u. s. w. sind Obrigens nur beifallige 

Urtheile zu unserer Kenntnifs gelangt; auch die 

Fachjournalc beurtheilen die Arbeit durchaus 

gunstig. —

Ueber das „Institut fiir kaufmannische In- 

formationen und fiir lncasso“ des Herrn W . 

S ch imme l p f eng  in Berlin sind irgend welche 

Ausslellungeri im Sinne unseres Yertrags nicht 

bekannt geworden, vielmehr ist dem Yerfasser 

dieses Bericlits (wenn auch nur gelegentlich) oft 

dic besondere Zufriedenheit der Vereinsmitgliedcr 

iiber die ebenso prompt ertheilten, wie sorgfaltig

Repertorium yon Patenteii

Deutsche Reichs-Patente.

Nr. 38120 vora 31 Marz 1886. 
(Zusnlz-Patent zu Nr. 37209 vom 13. Mai 1885.)

15 in ii H aen i s c h  und Mi\x Schroeder  in Neumuhl- 
Hamborn a. Rh.

Ncuerung an dem unter Patent Xr. .'17209 yeschiitsten 
Yerfahreń zur Extraction von ph o-tphorsa u rem Kalk 

aus Phosphaten.

Durch das Kochen der durch Behandeln mit 
schwefliger Saure erhaltenen Phosphatlósung gelingt

bearbeiteten Auskiinfte ausgesprochen worden. 

Das Institut des Herrn Schimmelpfeng bat im 

Laufe des verflossenen Jahres auf Grund einer 

erlangten Goncession in Wien ein besonderes 

Bureau errichtet, das alle auf Oesterreich-Uugarn 

und den Orient bezuglichen Anfragen und Auftrage 

erledigt, auch in London eine eigene Vertrelung 

des Instituts errichtet. Der erst vor wenig Tagen 

ersebienene Jahresbericht bestatigt, dafs im Insti- 

tute eine rege Thatigkeit mit Erfolg entwickclt 

wird, um dessen Leistungsfahigkeit zu erhohen 

und allen Bediirfnissen der Crediterkundigung 

und der Vertretung commercieller Forderungen 

immer besser zu entsprechen. Im Jahre 1886 

wurden 507 239 Auskiinfte und iiber 40 000 

nachtragliche Berichte geliefert, aufscrdem Aufsen- 

stande im Betrage von 870 224 J t  eingezogen. 

Die Zalil der im Institut des Herrn W . Schimmel- 

pfeng Angestellten belief sich auf 223. —

Besondere Aufmerksamkcit hal der Yerein 

wiederum der Sammlung statistisclien Materials 

zugewendet, ' wovon sich die gcehrten Herren 

Mitglieder durch die erhaltenen Druckcirculare 

(im Kalenderjahr 1886 (33 Lieferungen) iiberzcugt 

haben werden. —

Der Yerein stellt sich die Aufgabe, die be- 

rechtigten Interessen der Eisenindustrie und des 

Maschinenbaus zu vertreten und durch das ein- 

mulhige Zusaudmcnwirken vieler oder moglichst 

aller Werke das zu crreichen, was dem Einzelnen 

zu erlangen sehr beschwerlich oder iiberhaupt 

nicht moglich sein wiirde. Durch die sorgfaltig 

erwogenen Berathungen und Beschlufsfassungeu 

der Herren vom Vorsland des Hauplvereins wie 

der Gruppen hat der Verein unter der bewahrten 

Leitung seines Prasidiums sich doch mehr und 

mehr den Zieleń geniihert, die vor tiunmehr 13 

Jalu en zur Bildung des Vereins yeranlafsten. Manche 

grofse Aufgabe bleibl trolzdem noch zu Itisen, 

und in dem neu begonnenen Jahre wird es 

wiederum nicht an ernster Arbeit felilen, die der 

Eisenindustrie und dem Maschinenbau zum Segcn 

gcreichen mogę!

% ;

lid Patent-Aiigelegenlieiteii.

es nicht, sammtliche scliweiiige Saure ausźutreiben. 
Zu dem Ende wird durch diese Losung nacli dciu 
Erhitzen derselben ein Strom kaller Luft im Faljkessel 
selbst geblasen, wodurch fast sammtliche schwcfligc 
Sauie entfernt wird, wahrend gleichzeitijr die Lange 
so weit abgekuhlt wird, dąls beim nachherigen Fil- 
triFen die gieringen Spuien etwa noch in derselben 
enthaltener schwefliger Saure nicht entwcichen un<l 
somit eine Belastigung der Arbeiter durch dieselbe 
moglichst ausgeschlossen i«t.
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Nr. 38282 vom 22. September 1885.

G. De mnc l an d t  in Potsdam.

Yerfnhren ~ur Durstellnnij von freier Pliosphorsiiure 
uml Alkjąliphospliaten aus Thoriias-Sćhfacke und tui- 
cleren basischen Phosphaten mittelst Oxal8ilure und 
dereń Alkaliśalze miler Rei/eneration der letzteren in 

diesem Yerfahren.

Das fein gcpulverle PhosphaL, besonders T h o 
mas-Schlacke, welchem z.weckmafsig vorhernach dem 
Verfahren des Patents Nr. 32957 durch Salmiaklósung 
die freien Basen entzogen worden sind, wird in ein 
Gefafs mit Kiihrwerk und Dampfleitung gebracbt und 
mit einer LOsung von Oxals;iure uberschuttet und ge- 
kocht. Es resultirt eine Losung, welche sammtlicbo 
Phosphorsaure, einen Theil Oxalsaure, Eisen und 
Mangan enthalt, wahrend der Ruckstand aus Eisen, 
Mangan und Calciumoxalat besteht. Aus der Liisung 
fallt man Eisen und Mangan mittelst Ammoniak ais 
Phosphate, welche letztere durch Kochen mit Natron- 
iange in Mangan und Eisenhydroxyd und Natrium- 
phosphat umgesetzt werden; das letztere wird durch 
Eindampfen und Krystallisation gewonnen. Die von 
Eisen und Mangan befreite Lauge von Ammonium- 
phosphat, — Oxalat und Kieselsaure wird bis zur 
krystallinischen Abscheidung -des Ainmoniunioxalats 
eingedampft, welches so zum grofsen Tlieil abge- 
schieden und gewonnen wird. Don Rest Ammonium- 
oxalat fallt man mittelst saurem Galciuinphosphat, 
so dafs, nach Entfernung des gełallten CaIciumoxalatś, 
die Lauge nur noch Ammoniumphosphat und Kiesel- 
siiure enthalt. Dieselbe wird nunmehr zur Trockne 
eingedampft. Der Riickstand wird zur Rothgluhhilze 
gebrachl und dadurch das Ammoniak ausgetrieben. 
Die so erhaltene Phosphorsiiilre wird nunmehr mit 
entwassertem Chlorkalium und Chlornatrium ge- 
sclimolzen, wobel Salzsaure entweicht. Die Schmelze 
giebt nach dem Erkalten und Auflósen in Wasser eine 
LOsung von Alkaliphosphat und Kieselsaure. Der zu- 
nachst erhaltene Ruckstand von Galciura-, Eisen- und 
Manganoxalat, sowie das durch Fallen erhaltene Gal- 
ciumoxalat wird cntweder mit Salz- oder Scbwefel- 
saure zur Abscheidung der Oxalsiiure zerlegt oder 
aber durch Kochen rnit Alkalilauge in Alkalioxalat 
fibergefiihrt, welch’ letzteres zur theilweisen Zerlegung 
der Phosphate an Stelle freier Oxalsaure verwendet 
werden kann.

Das, wie eben angegeben, durch Auskrystallisiren 
gewonnene Ammoniumoxalat wird cntweder wie das 
flhrige Alkalioxalat verwendet. oder man versetzt da- 
mit saure Phosphate, wobei dann die Operation. mit 
freier Oxalsaure und mit Ammoniak ais zu einer 
Operation vereinigt zu betrachten ist.

Englische Patenłe.

Nr. 12,271 vom 27. September 1886.

W. H. Pal ] eti ,  Steelton Penn. U. S. A.

Verbesserunyen zum Giefsen von FlufseisenblBcken.

Durch die Einrichtung sollen die Muhen und 
Gefahren, welche mit den jetzigen Metboden ver- 
knupft sind, vermindert werden. Figur 1 zeigt uns 
eine Seitenansicht und Figur 2 eine Yorderansicht 
einer solchen Neuanlage. A ist die Bessemerbirne, 
welche in ublieber Weise mit Schildzapfen und einer 
Drehvorrichtung versehen ist. Die Giefspfanne O 
hesit/t an ihrer yorderen Seite zwei Rader, welche 
auf dem Geleise 12 laufen. Sobald der Einsatz im 
'<onverter fertig geblason ist, wird die Pfanne C 
mittelst des Kolhens des hydraulischen Cylinders F  
ll"er die OefTnung der ersten Goąuille O bewegt,. 
wobei die Ausflufsoffnung c4 der Pfanne durch einen
1 fropfen geschłbsśen wird. Der Converter I i wird

dann gekippt und sein Inlialt in die Pfanne C ent- 
leert. Mittelst des Handhebels E [ wird hierauf der 
Pfropfen gehoben und so lange in dieser Stellung 
belassen, bis die Goquille gefullt ist; hierauf wird die 
Pfanne C durch den hydraulischen Kolben F  zur 
nachsten Coquille bewegt, dieselbe dann gefullt uml 
so fort, bis alleGoqnillen gefullt sind. Die Entfernung

M
der Schlacken aus der Pfanne geschieht dadurch, dafs 
durch Drelien des Handschwengels E  die ganze Pfanne 
um Zapfen Cl gedreht wird. Die Entfernung der 
Goquillen G geschieht dadurch, dafs der Tisch, auf 
welchem sie stehen, durch den hydraulischen Cylinder 
I '  gehoben wird, dieselben alsdann auf einen Wagen 
umgekippt oder durch die hydraulische Yorricbtung 
P heruntergenornmen werden.

Nr. 9711 vom 27. Juli 1886. A. J. Bo u 11, London.

Yerbesserungen an Citpol- utul IloeJiSfen.

In dem Gaserzeuger 
A wird Gas entwickelt, 
welches durch eine Lei- 
tung D in den Ofen B 
durch rund um densel- 
ben bęfindliche Oeffnun- 
gen a eingefuhrt und in 
einer schragen Yerbren- 
nungszone durcli mittelst 
Dusen^) eingefuhrteLuft 
rerbrannt wird. Der 
Windkasten E  steht mil 
dem Unterwind durch 
eine Rohre in Verbin- 
dung. Der Gasgene- 
rator A erhiilt seinen 
Wind aus derselben 

Quelle, aus welcher der 
Gupol- oder Hochofen gespeist wird. Der Schacbt 
des Gaserzeugers ist in seinem unteren Theile aus 
feuerfesten Ziegeln gebaut, wahrend der obere Theil 
aus aufeinandergesetzten gufseisernen Ringen besteht, 
welche mit einem Mantel aus Blech umgeben sind. 
Die LuR, welche durch die Dusen p  in den Ofen 
strómt, wird zwischen gufseisernen Ringen und Blecli- 
mantel des oberen Theils des Gaserzeugers A vorge- 

warmt.
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Sta t i s t i sches .

Stalistische Mitlheilungen des Yereins deutscher Eisen- und Stahlinduslrieller.

Production der deutschen Hochofenwerke im Januar 1887.

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

Monat Januar 1887

Werke. j Produclion.
j Tonnen.

-

R o l i e i s e n

i i i i d

S p i e g e l '

e i.s o n .

Nordicestliclie Gruppe.........................
(Rlieinland, Weslfalen.)

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

Mitteldeutsche Gruppe.........................
(Sachsen, Thuringen.)

Norddeutsclie G ruppe .........................
(Prov. Sachsen, Brandenli., Hannover.),

Suddeutsche G ru p p e .........................
(Rayern, Wurltemherg, Luxemhurg, 
Hessen, Na|sau.)

Siidwesłdeutsche G ruppe ....................
(Saarbezirk, Lpthringen.)

Puddel- Roheisen Summa . 
(im December 1886

32

11

1

8

7

63 021 

21 508 '

1 700 

20 111

37 895

59
58

144 295 
141 339)

Nordwestliche Gruppe ......................... 10 27 131
Ostdeuiśche Gruppe . . . . . . 1 2 430

B e s s e m e r " Mitteldeutsche Gruppe......................... — —

1 - Jo l ie is e n . Suddeutsche G r u p p e ......................... 1 1 700

Bessemer-Roheisen Summa . 12 31 267
(im December 1880 13 33 900)

Nordicestliche G r u p p e .................... 9 32 664
Ostdeutsche G r u p p e ......................... 2 2 782

Norddeutsclie Gruppe.......................... 1 8 023
T ł io m n s -

Siiddeulsche G ru p p e .......................... 2 18 323
R o h e i s e n . Siidicestdeutsche G ruppe .................... 3 18 213

Thomas-Roheisen Summa . 17 - 80 005
(im December 1880 17 74 558)

Nordwestliche G r u p p e ...................... 12 12 423

Griet*sei*ei- Ostdeutsche G r u p p e ......................... 6 1 053

R o l i e i s e n
Mitteldeutsche Gruppe.........................
Norddeutsclie G ruppe ......................... 2 2 809

und Suddeutsche G r u p p e ......................... ;y 11990
G u r s w S a r e n Siidicestdeutsche G ruppe .................... ■> 9 437

I, Sclnnelzimg. Giefserei- Roheisen Summa . 30 38 312
(im December 1886 29 33 570)

Z u s a m ra e n s t e 11 u n g.

1’uddcl-Roheisen uml Spiegeleisen . . 144 2.95
Bessemer-Roheisen . . . . . . .  31267
Thomas - Roheisen...................................  30 005
(iielseręi-Roheisen................................... -38 312

Produclion im Januar ISS7 ....................   293 879
Produclion im Januar 1880 .................... - . 290 869
Produclion im December 18 80 .........................  285 307
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Production, Ein- und Ausfuhr von Roheisen im Deutschen Reich (einschl. Luxemburg) 

in 1886.

Tonnen ii 1000 Kilo.

(Production nacli der Statistik des Yereins; Ein- und Ausfuhr nach den YerOffentlichungen
des Kaiserl. Statistisclien Amtes.)

/
Pro 

duction.*

E i n f u h r. A u s f u h r .
Mehr-

Einfuhr.

Mehr-

Ausfuhr.
Roheisen.

Bruch- u. 

Alteisen.
Summę. Roheisen.

Bruch- u. 

Alteisen.
Summę.

Januar . . 290 869 16 254 318 16 572 25 421 3 353 28 774 — 12 202
Februar . . 269 481 4 178 244 4 422 28 498 3 596 32 094 — 27 672
Marz . . . 287 705 9 029 297 9 326 19 939 3 261 23 200 — 13 874
April . . . 291 221 10 363 496 10 859 16414 5 570 21 984 — 11 125
Mai. . . . 282 236 18 490 539 • 19 029 13 585 5 956 19 541 — 512
Juni . . . 275 596 11 931 271 12 202 15 869 3 563 19 432 — 7 230
Juli . . . 280 347 16 901 281 17 182 19 471 2 574 22 045 — 4 863
August . . 204 902 12 885 434 13 319 20 2-55 4 551 24 806 — 11487

September . 203 702 14125 378 14 503 • 20 177 4 557 24 734 — 10231
October . . 268 260 22 895 370 23 265 22 953 5 408 28 301 — 5 096
Noveraber . 274 057 16 337 510 16 847 25 948 5 114 31 062 — 14215
December . 285 307 11477 451 11 928 22 221 4 733 26 954 — 15 020

iu 1886 3 339 803 164 865 4 589 169 454 250 751 52 236 302 987 - 133 533

Unter der Yoranssetzung, dafs die Bestande an Roheisen auf den Hóchofenwerken (Ende 1886 etwa 
187 500, Ende 1885 etwa 200 000 Tonnen) utul die ganz unbekannten Yorriithe an Roli- und Alteisen auf 
den Iliittenwerken in den einzelnen Jahren nicht zu grofse Differenzen aufzuweisen hatten, wiirde sich ans 
den Ziffern der Production, der Ein- und Ausfuhr der Yerln-auch yon Itoli- bez. Brach- und Alteisen in 
Deutschland berechnen lassen '/.u:

Production Mehreinfuhr Mehrausfuhr Verbrauch

in 1886 f: . . . To. 3 339 803 + 0 -  133 533 = 3 2 0 6  270

li OO 00 + 0 -  27 089 = 3 6 6 0  345

„ 1884 . . . . .. 3 600 612 + 0 -  1 500 = 3 5 9 9 1 0 6

„ 1883 . . . . „ 3 469 719 + 0 - 35 903 = 3 4 3 3  816

„ 1882 . . . . „ 3 380 806 + 44 572 —  0 3 425  378

„ 1881 . . . . „ 2 914 009 + 0 -- 62 324 = 2 851 685

„ 1880 . . . . „ 2 729 038 + 0 — 49 613 ’ - 2 679 425

„ 1879 . . .. 2 226 587 + 0 — 44743 = 2  181 8 4 4

Zivverlassiger ist die Methode, aus den Eisen- und Stahlfabricateii, (Stabeisen, Schienen, 
Platten, Draht u. s. w., Gufswaaren u. A.) mit den cntsprechendcn Anfschlugcn fiir Abbrand u. s. 
\erbrauch an Roheisen 7,11 berechnen: dieser Nachweis kann jedoch fiir 1886 erst nach Erschei 
officiellen .Moiitanstatistik (Anfang Deccmbcr 1887) beigebracht werden.

Bleehe, 
w., den 

inen der

Es wird gebeten, Nr. 2 Seite 152 zu yergleiclieh.

Schwedens Bergwerks- und Hlitten-lndustrie im Jahre 1885.

Nach den Aulzeichnungen der officiellen Statistik 
Brderte Schweden im Jahre 1S85:

Eisenerze, Berg- == rd. 871 170 t 
See- =  rd. 2 190 „

zusammen 873 360 t
und erzeugte:

Roheisen.............................. 460 552 t
I. Schmelzung-Gufswaaren . 4 184 ,

in Hochofen zusammen rd. 
IU. 7

464 736 t

Gufswaaren 2. Schmelzung rd. 17 310 „
Schweifseisen . . . . .  , 257 323 *
Luppen .......................„ 178 775 ,
Flufsmetall und Stahl . , 80 530 „
Eisen- und Stahlwaaren. - 40 808 „

Gegen das Yorjahr ist die FSrderung an Berg- 
wie an Seeerzen zuruckgegangen, erstere um 35 910 t 
== 3,6 %, letztere um 113 t =  rd. 5 %.

Die FSrderung von Bergerzen ging in 10 Slatl- 
baltereien um und waren daran 753 Gruben be-
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theiligt, wahrend die Gesammtzalil der schwedischen 
Eisenerzgruben 066 betragen hatte, die in 12 Statt
haltereien vertheilt lagen. Wio gew&hnlich wurden 
die grOfsLen Mengen von Eisenerzen in den Statt- 
baltereien Orebro, Vestmanland und Kopparberg uber 
die Hiingebank gebracht: 235 697 t aus 214 Gruben, 
227 875 t aus 123 Gruben und 183 424 t aus 116 
Gruben. Die grófsten Einzellorderungen hatten das 
Kisbergs- und das Klakbergsfeld, beide im Norberger 
Reviere (Yestnianland) gelegen mit. 4',) 057 bez. 48 270 t, 
beide aus je 6 Gruben; ihnen stehen die Danneinora- 
gruben in Upsala liin mit 43 155 t nahe; diesen fol- 
gen im Reviere Filigstad (Vermland), das Persbergs- 
und das Yngshyttefejd mit 41 936 t und das Stribergs- 
feld, Revier Nora (Orebro) mil 37 183 t.

Auffallend zuriickgegangen in der, Fiirdernng ist 
das Revier Grangarde mit den so bedeutenden 
GrangeSberg - Vorkohimen , aus denen vor wenigen 
Jahren ziemlich hędeutende Erzmengen nach Ober- 
schlesien ausgefuhrt wurden; die Forderung dieses 
Revieres belief sich in 1884 auf rd. 89 500 t, erreichte 
in 1885 aber nur mehr rd. 52 078 1; die Grangesberg- 
gruben forderten diesmal kanni den sechsten Theil 
der vorjahrigen Menge.

Die in den letzten Jahren oft erwiihnten Eisen- 
e r z Y o r k o m m e n  in Norrbotten: Gellivaara und Luossą- 
vaara sind statistisch mit 3G5 bez. 16 bearbeiteten 
Gruben aufgefuhrt, letztere? ohne, ersteres mit einer 
FOrderung von nur rd. 40 t; der englische Gruben- 
belrieb scheint danach mit dem Bahnbaue derselben 
(iesellschafl — Swedish and Norwegian Railway 
Company — gleichen Schrilt gehalten zu haben. 
Wenn uber das Fortschreiten desselben auch von 
Zeit zu Zeit manches in die Welt geschrieben wurde
— jfingst. erst wurde Krupp angelilich von derselben 
Gesellschaft mit der Lieferung von 5000 t Sehienen 
begluekt — so ist doch Thatsache, dafs dabei kaum 
100 Arbeiter beschaftigt sind.

Die Forderung Sudsebonens an jungeren Stein- 
kohlen ist auch in diesem Jahre um etwa 5,6 % gegen 
das Vorjahr gestiegen und betrug rd. 217 573 cbm.

Die Anzahl der in 1885 im Feuer gewesenen 
HochSfen — 179 — ist um einen Ofen gestiegen; 
die Gesammldauer alier Campagnen betrug 42 460 
Doppelschichten, 2099 mehr ais im Jahre vorher. 
Durchscbnittlich entfallen auf jeden Ofen 237 Blase- 
tage init je 10,945 t: die durchschnittliche Production 
betrug 2595,58 t pro Ofen. Die Tagesproduction 
eines Ofens ist damit um 1,29 t, die durchschnittliche 
Production um 177,58 t. gestiegen.

Domnarfvet (Falubergstag) welches 1884 drei 
Uoclidfen mit einer Gesammtproduction von 16 511 L 
im Feuer hatte, erblies in 1885 mil vier Oefen 
17372 t Roheisen, auf den Ofen und Tag 16,447 t, 
um 1,447 t melir ais letzljahrig. Domnarfvet, am 
Dalelfven gelegen und nahe dem Schnittpunkte 
mehrerer Eisenbahnen, darf zur Zeit ais das be- 
deutendste Eisen- und Stahlwerk Schwedens ange- 
sehen werden; dasselbe wird fortan auch den 
Schienenbedarf des Landes zu decken haben; keine 
Hochofenhutte Schwedens war in diesem Jahre 
productiyer an Roheisen.

Roheisen erzeugten in 1885 15 Statthaltereien, 
unter ihnen Orebro mit 49 Oefen rd. 121430 t, 
Kopparberg mit 40 Oefen rd. 109 107 t, Vermland 
mit 22 Oefen rd. 62 047 t und Gelleborg mit 21 Oefen 
rd. 56 321 t.

Die Production von Gufswaaren 2. Schmelzung 
hal sich gegen das Yorjahr nur wenig vergrofsert, 
die amtliche Statistik sunnnirt dieselbe mit rd. 17 316 t 
aus 62 Giefsereien — eine mehr ais 1884, in welchem 
Jalire die gleicbartige Production rd. 17 043 t betrug.

Am grSfsten war, wie im Yorjahre, die Produc
tion der Giefsereien in den Statthaltereien Junkoping

mit 2170 t (Giefserei Husąnarn 1682 t), Kopparberg 
mit 2043 t und SSdermanland mit 1938 t (Giefserei 
N;ifvequarn 1279 t).

Ganz erheblich hat sich die Anzahl der an der 
Schweifseisenproduction betheiligten Werke im Gegen- 
standsjahre verringert: gegen 243 Werke mit 725 
Herden und Oefen za hit die Slalislik diesmal nur 
noch 226 mit 663. Die Production dieser Werke 
erreichen rd. 257 323 t und blieb gegen das Yorjahr 
um 7573 t zuriick. Neben dieser Schweifseisenmenge 
gaben dieselben Werke noch rd. 9112 t liesse- 
mer- und Martinmetall die Form.

Die grOfstc Einzelproduclion haben diesmal die 
Uddeholmswerke in Yermland — rd. 19 308 t —, 
ihnen folgt Domnarfvet in Kopparberg mit rd. 
17 448 t — um 5651 bez. 3686 t mehr ais im vor- 
hergehenden Jalire. Die Statthaltereien Orebro und 
Kopparberg stellten zur gesammten Schweifseisenpro
duction des Landes, ganz enlsprechend der Grofse 
ihrer Rpheisenerzeuguug, die bedeutendsten Mengen 
mit rd. 54 740 bez. 47 010 t, erstere um 1781 t 
weniger, letztere um 3252 t melir ais in 1884. ob
wohl in ihr eine Anzahl Werke aufser Betrieh ge- 
blieben sind.

Die Pro'duction an Schmelzstucken (Frischluppen) 
uberstięg die letztjahrige um mehr ais 31 900 t und 
hat rd. 178 775 t betragen: der grOfste Theil der
selben isl zweifellos im Lande selbst weiter verarbeilet 
worden. Auch in diesem Artikel blieb Kopparbergs 
liin wie in 1884 der grofstc Proilucent mil rd. 
43 834 t.

An der schwedischen Flufsmetail- bez. Stahl- 
produclion nahmen 34 Werke theil, fiinf mehr ais 
im Jalire vorher; darunter belinden sich 15 Bessemer- 
und 14 Martinanlagen.

Wie seit Jahren, so wird auch diesmal eine %u- 
nahnie der Flulsmelallerzeugung nachgewiesen, doch 
fallt diese ausschliefslich den Martinwerkenzu, wahrend 
die Production der Bessemerwerke um eine Kleinigkeit 
zuriickgegangen ist. Wahrend im Jalire 1881 die 
gesammte eiuschlagige Production statistisch mit 
rd. 52 218 t beziffert war, ist sie fiir 1885 mit 
rd. 80 536 t ermittelt. Diese Summę zertheilt sich in 
rd. 52012 t Bessemer- und rd. 26 738 t Martinmetall, 
6 t Gerbstabl, 1289 t Brennstahl und 491 t Gufsstahl 
und Ubhatiusstalii.

Die Steigerung der ganzen Production gegen das 
Yorjahr betragt rd. 6309 t, die der Production von 
Martinmetall rd. 7388 t : an Bessemermetall wurden 
1079 t weniger erfrischt.

Am productivsten waren unter. den Bessemer- 
werken: Sandviken mit 7459 t, Domnarfvet mit 
5587 t und das durch seine Kleinbessemerei bekannter 
gewordene Avesta mit 5572 t; unter den Martinhutten 
fuhrten Doinnarfvet mit rd. 7332 t und Uddeholm 
mit rd. 7165 t-

Von den Bessemerwerken gehSren 4 in die 
Stalthalterei Gefleborg. 4 nach Kopparberg, 1 nach 
Yestnianland, 2 nach Orebro und 4 nach Yermland, 
von den Martinanlagen 1 nach Upsala, 1 nach 
Kopparberg, 3 nach Vestmanland, 3 nach Orebro,
4 nach Yermland, 1 nach Ostergótland und 1 nach 
Calmar.

146 Yerschiedene Fabrikeu (18S4= 148) fertigten 
Eisen- und Stahlwaaren: rd. 16 490 t Bleche, 422 I 
Hufnagel, 10 154 t andere Nagel, 4247 t Gerathe und
11 356 . t Hufeisen, Walzdralit, Bandstahl, Kettcn, 
Dralit, Drahtseile in Eisen und Stahl, Drahtgewebe 
und Schrauben. Dieser Industriezweig ist in seiner 
Production abermals gegen das Yorjahr um rd. 1238 t 
zuriickgegangen.

Direct beschaftigten in 1884 die schwedischen 

Eisenerzgruben 6281, dic Eisenwerke 19516 Arbeiter.
I)r. Lfo.



Bericlitc iiber Yersanimlimgen yerwandter Yereine.

Yerein fiir Eisenbahnkunde in Berlin.

S i t z u n g

am  11. J a n u a r  1887.

Hr. I n g e n i e u r - H a u p t m a n n  ą.D. H e n n i n g  
liiclt unter dem Yórsibe des Ilrn. Geh. Ober-Regierungs- 
raths Streckert unter Bezugnalnne auf ausgehangte 
Karten einen Yorlrag ii be r d i o E i s e n b a li n e n 
au f e i n e r  T o u r  um die Erde .  Der Vortragende 
wies zunachst auf die Thatsaehe hin, dafs in den 
ycrschiedenen yon ihm bei einer Reise von Europa 
uber Aegypten, Indien, Gliina, Japan und Amerika 
zuruck nach Europa beobachteten Eisenbahnsystemen 
doch uberall im wesentlichen der Einflufs des eng- 
lischen Systems deutlich erkennbar sei, was unzweifel- 
Iiaft ais ein Beweiś der Yorlrefflichkeit und der 
praktischen Brauclibarkeit' dieses letzteren Systems 
angesehen werden nuisse. Es gelte dies besonders 
von den indischen Bahnen, deren Anlage und Betrieb 
selhst unter den so sehr von England abweichenden 
klimatischnn VerbaUnissen und YolkseigenthOmlich- 
keiten doch nur selir wenig von dem englisehen 
Muster abweiche. In Indien ist das Personal aus 
Europaem und Indern zusammengesetzt, auf der 
Tnsel Geylon sind nur die oberen Beamten derEisen- 
liahnverivaltung Europaer, das ganze ubrige Personal 
besteht aus Singhalesen. Die Zahl der Beamten ist 
ycrhalLnifsmiifsig nicht grofs, dahei jedoch der Betrieb 
ein exacter. In Ohina lindet sich ein Landgebiet von 
gewaltigcr Ausdehnung und dichter BevSlkerung, 
in welchem sich zur Zeit noch keine Eisenbahnen be- 
linden, die Frage des Eisenbahnbaues wird aber Ieb- 
haft erortert. Der Yortragende ist der Ansicht, dafs 
die chinesische Regierung wegen der besonderen Yer- 
haltnisse des Landes Recht daran thue, wenn sie 
sich nicht allzu schnell auf don Eisenbalinbau werfe, 
und dafs diese Yorsicht der chinesischen Regierung 
auch den europaisehen Geldconsortien, welche ihr 
Kapitalien fiir den Eisenbalinbau in heliebiger Hohe 
zur Yerfugung stellen, zu Gute kornine. Es werde 
schwer fallen, eine Art und Weise zu linden. in wel- 
clier die in don Eisenbahnen angeleglen Kapitalien 
und die Zinszahlung fiir dieselben sicher zu stellen 
sein werden. Die chinesisćlie Regierung ver.schliefse 
sich indessen durchaus nicht der Einsicht, dafs in Gliina 
eimnal mit dem Eisenbalinbau werde begonnen werden 
miissen, die Nothwendigkeit des letzteren sei aber im 
Łande durchaus nicht allgemein anerkannt. Auch 
werde derBnhnbau in Gliina riiit besonderen Schwierig- 
keiten yerschiedenor Art zu kampfen haben, welche 
aus den Eigenthiimlichkeiten des Landes und der 
BevOlkerung sich ergeben. Die Oberleitung konne 
nur eine chinesische sein, Europaer wurdj n dahei 
rtur ais Berather wirken konnen. Auch fiir Korea 
Ln.lL der Yortragende die Zeit des Eisenbahnbaues 
nocli nicht fiir gekommen, da das Land an zur Aus- 
jfihrung geeigneten Erzeugnissen arm sei und auch 
kein grofses Bedurfuifs far die Einfuhr fremder Er- 
zeugnisse bestehe. Uebrigens sei in Korea ein be- 
deutender Aufschwung aller Yerlialtnisse unyerkenn- 
bar. Japan hat sich in den 13 Jahren, seit denen es 
Eisenbahnen beśitzt, zur Selbststiindigkeit im Eisen- 
buhnwesen aufgesćhwungen. Die japanischen Eisen
bahnen werden fast ausscbliefslich von Japanern ge- 
baut und betrieben. nur die Eiseubahnbedurfnisse 
werden noch zum Theil vom Auslande bezogen. Nach
dem der Yortragende auf die sehr gute Dampfer- 
Yerbindung zwischen Yokohamu und San Francisco

hingewiesen hatte, ging er zu den amerikanischen 
Eisenbahnen iiber und zieht insbesondere einen Yer
gleich zwischen diesen und den deutschen Eisenbahnen. 
Aus der Darstellung ergiebt sich, dafs die deutschen 
Bahnen in keinerlei Beziehung diesen Yergleich zu 
scheuen haben, dafs sie yielmehr in mehrfaęher Hin- 
sicht vor den amerikanischen Vorzuge haben.

Infolge einer im Fragekasten vorgefundenen 
Frage wurden die zur Beseitigung der Schneever- 
wehungen auf Eisenbahnenzur Anwendung kommenden 
Mittel hesprochen. Es wurde von mehreren Seiten 
mitgetheilt, dafs auf deutschen Eisenbahnen in fruherer 
Zeit Sehneepfluge yerschiedener Gonstruction in An
wendung gekommen seien, dafs solche hier jetzt aber 
wohl kaum noch yerwendet wurden. In Norwegen 
und Schweden soli dagegen die Yerwendung von 
Schneepfliigen zur Zeit allgemeiner sein und daselbst 
auch gute Dienste leisten. Auch wurde darauf hin
gewiesen, dafs in Amerika Yersuche gemacht worden 
und anscheinend gelungen sind, den Schnee mittelst 
eines Schaufelrades, welches quer zur Bahnaxe ge- 
stellt ist und durch Dampfkraft bewcgl wird, von dem 
Geleise wegzuschaffen.

Verein zur BefOrderung des Gewerb* 

fleifses.

Aus dem voin Redacteur Prof. Dr. A. S l a by  auf 
dem im Januar stattgehabten Stiftungsfeste des Ver- 
eins erstatteten Jahresberichte fur 1886 heben wir 
zunachst einen warm empfundenen Nachruf an den 
im April v. J. verstorbenen Unterstaatssekietar 
v. M o l i e r  hervor. Ferner yernehnien wir, dafs der 
Yerein am Sehlusse des Jahres 1030 Mitglieder zabite, 
dafs das Yereinsvennogen 59 500 ,M betragt und die 
mit dem Yerein verbundene v. Sey d 1 itzsche Stif- 
tung, welche bekanntlich den Zwcck hat, durch Ver- 
leihung von Stipendien jungę Leute aus den hoheren 
Standen dem Gewerbefache zuzufflhren, 444 605 -J( 
bositzt. Gegenwartig betinden sich 23 Stipendiaten an 
der kgl. technischen Hochschule in Berlin, von denen 
ein Jeder neben freiem Unterricht eine llntoistutzung 
von 600 d l jahrlich aus dem Bestand dieser Stit- 
tung erhalt.

Yon den 11 Honorarausschreihungen des letzten 
Jahres sind 7 in Wegfall, dagegen 2 neue hinzuge- 
kommen, so dafs gegenwartig 6 schweben, welche wir 
nachstehend anfuhren.

1. Un t e r s u ch u n  g b l e i b e n d e r  Formver- 
a n d e r u n g .  (Lóśungstermin yerlangert his 31. Dec. 
1888.) Die goldene Deukiniinze und Sechstausend Mark 
(yon denen 3000 d l der Herr Minister der offentlichen 
Arbeiten hewilligt hat) fur die erfolgreichste Unler- 
suchung der Gesetze, nach welchen eine bleihende 
(ductile bezw. plastische) Formverftnderung durch 
gleichzeitig in yerschiedenen Richtungen darauf hin-. 
wirkende Krafte erfolgt.

2. B e im i s c h u n g e n  zu K au t s chu k  und 
G u t t a p e r c h a .  (Losungstermin yerlangert bis 31. 
Dcc. 1888.) Die silberne Denkmiinze und anfserdem 
Zweitansend Mark fiir die besto Bearheitung der Frage: 
»Welchen fordernden oder schadigenden Einflufs haben 
uhliche Beimischungen zu Kautschuk und Guttapercha 
auf die fiir die Lechnische Yerwendung nóthwendigen 
Eigenschaften dieser KOrper, namentlich auf ihre Be- 
stiindigkeit, Festigkeit, Elasticit.it und ihr Isolationg- 
yennOgen*?
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H iirteb ost i in ni u u gen von Metallcn. (Losungs- 
tennin: 31. Dec. 1887.) Eiiitausend Mark fur eine 
yergleichende Priifung der his jetzt zur Hartebestim- 
mung an Metallcn benutzten Methoden und Dar- 
legung ihrer Genauigkeitsgrenzen und Fehlerąuellen.

4.' Br o n z e :Leg i  r u nge n. (Losungsterniin : 31. 
Dec. 1887.) Dreitaiisend Mark fiir die erschdpfendste, 
kritische Zusammenstellung aller Arten von bestehen- 
den, in der Maschinentecbnik vor\vendeten oder zur 
Yerwendung empfohlenen Bronze-, Rotbgufs- und 
Messing-Legirungen, unter Angabe von dereń Haupt- 
eigenscliaften in bezug auf Widerstandsfahigkeit, Dehn- 
barkeit, Heibung bei verschiedenen Temperaturen, 
Schmiedbarkeit, elektrische Leistungsfahigkeit. Ver- 
haltep gegen Sauren, Schwefel wasserstoff, Śćhwefel- 
koblenstotł, Chlor und andere in der Praxis vor- 
konimende stark atzende Stoffe.

5. D ie  LichL- un d  W a r m e s t r a h l u n g  ver- 
b r e n n e n d e r  Gase. (Losungsterniin: 31 Dec. 1888.) 
Die goldene DenkmOnze und aufserdem Fiinftausend 
Mark fflr die beste Arbeit iiber die Licht- und Warnie- 
strahlung verbrennender Gase.

Na he rc  B e s t i m m u n g e n :  Die Arbeit mufs 
eiuerseits das in der Literatur vorhandene Materiał 
fur den vorliegeuden Zweck sichten, andererseits sich 
auf eigene Versuche und Beobacbtungen stutzen. Die 
letzteren diirfen sich auf das Leuchtgas ais Grundlage 
beschranken.

G. (LÓśungsterlnin: 31. Dec. 1888.) Eintausend 
Fiinfbundert Mark fur die beste Zusammenstellung 
niid auf wissenschaftliche Yersuehe begrundete kritische 
ErOrterung der bisher fiir Gewinnung von Chlor und 
lUilorwasserstoffSąpre aus dem Ghlormagnesium vor- 
geschlagenen Methoden, sowie der wissenschaltlichen 
Processe, auf welchen dieselben beruhen.

Die Stellung der 5. Honorarausscbreibung scheint 
yon dem-technischen Ausschusse des Yereins gethan 
worden zu sein, um die zwischen den Herren F r ie  dr, 
S i e m e ns  und L i i rm ann  entbrannten Streitfragen 
filier die Yorgange bei der Yerbrennung in einem 
Gasflammofen und die Wirkungsweise der Warme in 
letzterem ihrer Losung naher zu bringen.

Der heftige Federkrieg uber diese Fragen. der 
auch zum Theil in dieser Zeitsehrift* gefuhrt wurde,

* “Stahl und Eisen* 1S85, S. 238, 394, 465; 1886,
S. 252, 411.

Eiscnprobirlabonitorium der Kgl, Bergakadeinie 

in Berlin.

Berlin im Februar 1887.

Gcelirter llcrr Redakteur!

Ais Antwort auf viele Anfragen iiber die Be- 
nutznngdcs Eisenprobirlaboratoriums der Kgl. Berg- 
Akademic zu Berlin, welche infolge einer Aeufserung 
bei Gclegenbeit der letzten Gcneralversanmilung des 
Yereins deutscher Eisenhiittenleute in Dusseldorf an 
mich ergangen sind, bitte ich den Lesern der Zeit-. 
schrift » Stahl und Eisen« allgemein mitzutheilen. dafs 

dic B e n n t z n ng  des E i s e n p r o b i r l a b o r a -  
t o r i u ni s von dem Direktor der Kgl. Berg- 
akademie. Herrn Oreheimęn Bergrath Ilauchecorne, 
fiir Arbe i t en  im wi sscnschaf t l i chen  und 
t echn i s c hen  I n t eresse  des Ei senh i i t t en-

bekarn eine andere Wendung durch eine Lanze, welche 
der schwedische Hutteningenieur Hr. Gust .  We s i
ni an fiir Hrn. Fr iedr .  S i e m e n s  einlegte.* Der 
erstere, hielt am 5. Juli 1886 einen Yortrag im »Yer- 
ein fur Gpwerbfleifs* und stellte darin dio Warme- 
b i l a n z  e i ne r  S i e m e n s s c h e n  G lasschmelz-  
w a n n t  auf, in welcher mit 1 kg eines sehr gerińg- 
werthigen Brennmaterials, narnlich Braun- und Stein- 
koble mit einem Brennwerthe von nur 4315 W. E., doch
2,5 kg Glas gescbmolzen werden, obgleich nur 41,9 % 
dieser Warme in der Wannę zur Wirkung gelangen. Der 
Yortragende gab ais Hauptursache fiir diese aufser- 
ordentlich gunstige BrennslofTausnutzung die Anwen
dung des neuen Siemensschen Heizverfahrens mitfreier 
Flammentfaltung an.

Die W ost ma n sehen Behauptungen veran- 
lalsten Hrn. L i i rm a nn  zur Aufstellung einer Gegen- 
bilanz, welche er in einem ora 3. Januar d. J. im “Yer
ein fiir Gewerbefleifs« gehaltenen Yortrage begrundete 
und getniifs welcher fur die angenommene Leistung 
wenigstens 26 % Brennmaterial mehr nothig sind, ais 
W. angiebt.

Aus der Erwiderung des Hrn, F r i ed r. S i e m e n s 
bei der Besprechuug dieses Vortrags lieben wir die 
Behauptung hervor, dafs er ein Glasgemenge yerwende, 
welches keine oder nur wenige fluehtige Bestandtheile 
entwickle, deshalb viel weniger Warnie gebrauche 
und dafs er aus 1 kg Glasgemenge nahezu 1 kg Glas 
mache.

Hr. Professor S laby  wollte fur Hrn. Siemens ein- 
treten, indem er behanptete, Hr. Lurmann habe ver- 
altete und deshalb zu geringe Werthe fur die speći- 
fiseben Warmen der Gase in seine Bechnungen ein- 
gesetzt; nach den neueren Untersuchungen voil 
M a l l a r d  und L ec h a t e l i e r  seien die Werthe der 
spec. Warmen bei Temperaturen von 2000° wesent
lich grOfser, ais sie bei 0° sind, und ais Herr Lu m i a n n 
sie in die Rechnung eingesetzt habe. Demgegeniiber 
wies letzterer darauf hin, dafs, wenn Prof. S l a b y  die 
neuen Żabien wirklich in die Rechnung einluhre, die
selbe alsdaiin noch unmoglicher werde. .

Wir machen schliefslich noch besonders darauf 
ąiifmerksam, dafs dio Bewerbung um die oben aus- 
gesetzton Preise auch .Nichtmitgliedern des Yereins 
fur Gewerbfleils offen steht.

* »Stahl und Eisen® 1886, S. 746.

w esen s auch fiir Ni eh t s tud i ren de der Berg- 
Akadcmic nach Mafsgabe des Rauiues in den nicht 
durch Untcrricht in Aiispruch genommenen Zeiten 
z uge l a s scn  worden ist.

Die Laborantcn haben sieli den allgemeinen 
Yorschriften zu fiigcn und die fiir dic Benutzung 
des Laboratorium® fur quantitative Analyse amt- 
Lieh hestimmten Ilonorare zu zahlcn.

Das Eisen-Probirlaboratorium steht unter uiei 
ner und nieines Assistenten, des Herrn Cbeniikers 
Pufalil, Leitung. Wir beide werden den Labo- 
ranten śtets gem mit Rath und That zur Seite 
stehen.

Die mit Uebungcn rerkniipften Yorlesungen 
finden der Kegel nach nur einmal wochentlieh 
statt; die. iibrigen Tagc konnen also zu anderen 
Arbeiten benutzt werden.

Referaie und kleinerc Mittlieilungcn.
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Die Honorare betragen fiir das ganze Winter- 
semester 60 J l, fiir das ganzę Sommersemcster 45 J/l, 
fiir einzelne Monate 18 J l  

Ich holfe, dafs rccht hiiufig von der gćwahrten 
Erlaubiiifs zur Benutzung des Eiscnprobirlabórato- 
riums Gebraucli gemaclit werde, und dafs aus den 
Arbeiten bereits in der Praxis erfahrcner Iliitten- 
leute und Chemikcr nicht allein den Arbcitenden 
selbst, sondern auch dem gesammten deutschen 
EiscnluittenwesenreichlicherNutzenerwachsen werde.

Dr. II. Wedding, Geh. Bergrath.

Die Gefalir des auierikanischen Wcttbewerbs 
iu der Eisenindustrie.

Die Yerbiiltnisse der Eisen- und Stahiindustrie 
der Ver. Staaten Nordamorikas haben in jiingster 
Zeit in ganz besonders ,bohem Mafse die Aufmerk- 
samkeitdes europaischen Scliwestcrgewerbes hervor- 
gerufen. Mit unyertiohlencm Erstaunen ycrfolgen die 
Angehorigen des letzteren das gewaltige Anscliwcllęn 
der TliStigkeit der amerikanischen Eiscnhiitten, 
welche ihre Production ail Roheisen von 4 Millionen 
Tonnen im Jahre 1885 auf 5,6 Mili. im Jahre 1886 
und an Bessemerstahl von 1,7 Mili. auf 2,54 Mili. 
Tonnen in gleichen' Zeitriiumen steigerten. Und 
trotz dieser beispicllosen Yermehrung der Production 
stellen die'Statistiken gleichzeitig fest, dafs dieselbe 
der mittlerweile in noch hoherem Grade gewachsenen 
Nachfrage des Landes nicht gerecht zu werden ver- 
mochtc, dafs yiehnehr die Einfuhr der Ycr. Staaten 
an Eisen- und Stahlerzeugnissen im verflossenen 
Jahre eine grofsere ais in einer langen Reihe von 
Jahren vorher war*. Auch blieb diese Einfuhr 
weniger ais in friihercn Jahren auf Roh- und Halbfabri- 
cate beschrankt, denn wahrend sonst aufser Roheisen, 
Platinen und Blooms im wesentlichen nur Draht und 
Weifsblech in den Yer. Staaten Eingąng fanden, 
erjaubt der gcgenwiirtige Preisstand auch dic Einfuhr 
von fertig gewalzten Staldschienen und neuerdings 
sogar von Stabeisen.

Sehen wir also, dafs bei der gegenwartigen 
Gcscluiftslage die amerikanische Eisenindustrie nicht 
imstande ist, den Bedarf des eigenen Landes zu 
decken, so miissen wir andererseits darauf hinweisen, 
dafs sic zu anderen Zciten, in denen die aufser- 
ordentliehen Schwankungen ausgesetzte Nachfrage 
eine geringere war, dieselbe yollanf zu befriedigen 
indor Lage war, und dafs dic gegenwartigen Ver- 
haltnisse nur auf ein plotzliches Emporschnellen 
des Bedarfs zuriickzufilhren sind. Man kann daher 
mit Sicherheit yoraussagen, dafs, wenn die Yer. 
Staaten die heute verfolgte Politik hoher Schut.zzolle 
bcibehalten, es nur eine Frage der Zeit, je nach 
der sieli andernden Gcscluiftslage yielleieht der 
allernachstcn Zeit ist, dafs auf den Ausfuhrlisten 
der europaischen Eisen- und Stahlindustriellen jenes 
Land noch fignrirt.

Die englische Eisenindustrie macht sich denn 
auch, trotzdcm sie gerade gegenwartig eifriger denn 
je nach den Yer. Staaten ilirc Erzeugnisse rerschifft, 
schon darauf gefafst, ihre Ausfuhr nach dort iiber 
kurz oder iang ganzlich abgeschnitten zu sehen, ja 
sie geht noch weiter, indem sie schon zur Be- 
sprechting der Frage schreitet, ob die Ycr. Staaten 
auch in lialdo imstande seien, auf neutralen Markten 
ais erfolgreicher Mitbewerber aufzutreten, und zwar 
ist. es kein Geringercr ais Sir J. Lowt h i a n  Bel l ,

„*The Bulletin* vom 9. Febr. giebt den Werth 
der Einfuhr an Eisen- und Stahlwaarcn auf 41,6 Mili. 
Wlars im yerflosseneii Jahre gegeniiber 31,1 in 
1885 an.

der diese Frage in der » Fo r t n i gh t l y  R e v ie »•< 
einer eingehenden ErOrterung unterzieht. Bei dem 
hohen Interesse, welches die aus der Fedcr einer 
so angesehencn und kerintnifsreichen PersOnlichkeit 
fliefseiiden Worte verdienen, halten wir es fiir unsere 
Pflieht, den wesentlichen Inhalt derselben in Kurze 
wiederzugeben. Bell stellt nur die amerikanischen 
und englischen Vcrhaltnisse gegenliber. die Riick- 
schliissę auf die deutschen liegen aber zu nahe, ais 
dafs wir dieselben zu ziehen brauchten.

„Wenn die Yer. Staaten auf Grund ihrer miich- 
tigen HUlfsquelIeń sich selbst in die Lage versetzt 
haben, ohne unsere (dic englische) Beihiilfe den eigenen 
Bedarf an Eisen und Stahl selbst zu decken, miissen 
wir alsdann nicht befiirchtcn. dafs der Tag koinmen 
mag, an welchem wir sie auf allen neutralen Markten 
antreffen und sie uns sogar zwingen werden, unsere 
Hochofen in Cleveland und Cumberland in Scliott- 
land und Wales niedcrzublasen?“ fragt Bell, und die 
Antwort, welche er darauf giebt, ist allerdings dazu 
angethan, dcm englischen Eisenindustriellen in dieser 
Bezielmng nicht allzu grofse Besorgnifs einzuflofseo. 
Die Sachlage ist dic, dafs, wenn dic englischen Lohne 
sogar die Holic der amerikanischen erreicliten, dic Yer. 
Staaten trotzdcm nicht in erfolgreichen Wcttbewerb 
mit England treten konnen, so lange das letztere Land 
iiber das Rohmaterial zu den gegenwartigen Preisen 
verfugt: abschen kann man hier yielleieht von Ca- 
nada undSiidamerika, dereń Markte den Amerikanern 
leichter zuganglich sind. Bell bezeichnet dic natiir- 
lichen Iliilfsąuelleii der Ver. Staaten ais ungeheuer 
grofs: Ilinsiehtlich des Brcnnmaterials giebt es
kein anderes Yolk, welches iiber annahernd gleich 
grofse Kohlenfeldcr gehietet. Dieselben nelnnen in 
den Ver. Staaten 204000 Quadratmeilen gegeniiber 
7000 und 8000 in England, aufserdem ist. noch mit 
dcm Yorkommen von Petroleum und nattirlichem 
Gas zu rechnen. Das amerikanische Eiscnerz ist 
hochhaltiger ais dasjenige der mcisten anderen Na- 
tionen, allerdings cntspricht die Menge seines Vor- 
komincns nicht derjenigen des Brennstotlcs.

Thatśiichlichbezweifelt Bell, obdiejSptbekannten 
Erzfclder Amerikas denjenigen Grofsbritannieiis an 
Bedeutung gleich kommen. Steuern und Abgaben 
fiir diese naturlichen Schiitze des Bodens kejint der 
amerikanische Hiittenmann kauiu, und besitzt der
selbe in dieser Beziehung einen nicht zu unter- 
schatzenden Vortheil gegeniiber seinen europaischen 
Fachgenossen. Aber diesem Yortheil stelit ein 
grofser Nachtheil gegeniiber, namlich die ungiinstige 
geographische Lage der Lagerstiitten von Kohlen 
und Erz zu einander. Der Amerikaner hat nicht 
nur sehr liohe Transportkosten zu bezahlen, um die 
Rohmaterialien auf dcm Iliittenplatze zu yereinigeii, 
er mufs auch noch grofse Ausgaben maclieu, uui 
das Fertigproduct an die Seekiistc zu bringen. So 
steigen in dem Pittsburger Eisendistricte, welcher 
ein Drittel des iiberhaupt in Amerika erzeugton 
Roheisens liefert, die Ausgaben um Brennstoff und 
Erz zusammenzubringen bis zu 40 Mark fiir die 
Tonne Rolieisen, da das Erz voiu Lake Superior, 
iiber 1000 Meilen weit, hergesclialft werden mufs. 
Andererseits liegt dieser District etwa 400 Meilen 
von der Seekiiste*

Der in den sudlichcn Staaten entstandenen 
Eisenindustrie bringt Bell sehr giinstige Aussichten 
entgegen, indem er mcint, dafs dort dic Gestchungs- 
kosten fiir Roheisen den in den Yer. Staaten nnig- 
lichen niedrigsten Stand erreichen wiirden. Da 
aber der District cbenfalls 200 Meilen vom Golf 
von Florida entfernt liegt, so konne derselbe, meiut 
er, schwerlich je mit einem Platzc wie Middlesbrough

* Yersrl. die Angahe von W. Br i i gmann auf 
Seite III v. Nr.
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vivalisiren. Nicht vergessen diirfe auch werden, dafs 
die hohen LUline gewaltig dazu beitragen , die 
Scliwierigkeitcn der araerikanischoń Eisen- und Stalil- 
industriellen zu steigern.

Das Ergebnifs der Bcllschcn Erortcrung ist 
somit das, dafs die cnglischc Eisenindustrie auf 
neutralen Marktcn die aińcrikanisclio nicht zu 
fiircliten habe.

Uobcr das Waclisthum der Bessemerstalilindustric 
der Yereinigtcn Staaten

llicilt uns ein geschatztes Mitglied des Vereins 
dcutscher Eisenhiittenleute, welches im yorigen Herbsto 
dr Oben war, folgende interessante Angaben mit:

„Die Erzeugung der Verein. Staaten an Besseiner- 
stahlblOcken im Jahre 1880 betrug 2541493 net tons 
gegen 1 701 702 net tons im Jahre vorher, also niehr 
839 731 net tons. Die Production des Jahres 85 war 
dic grofste bis zu dieser Zeit, doch ist die des letzten 
Jahres um 49 % gewachsen.

Neun Staaten erzeugten in 31 Werken, von denen
0 nach dem Clapp-GrilTitlis-Procefs arbeitęten, Bessemer- 
stuhl. Folgende Tabelle zeigt das schnellc Anwachsen 
der Production von Besscmerblocken im U. Semcster 80:

1880 1880 1880 1885
1. Scniesltr II. Scmester Tulal Tułał 

Net tons
Póhnsylvanii‘n . 077102 830475 1507577 1109039
Illinois . . . .  214413 321189 535002 306659
Andere Staaten . 182148 310100 498314 220064

Tolal . 1073063 14678302541493 1701702 

I>avon durchClappA,
<*rifliths-Procefs .( 24810 21501 40371 21047

Pennsylyanien er/.eugtc 59 % Blocke gegen 05 % 
im Jahre 85, Illinois 21 gegen 22 % und die anderen 
Staaten 20 gegen 13 %.

Die aufserordentlich hohe Erzeugung von Bes- 
semerstahl im letzten Jahre ist wesentlich dem ange- 
strengten Betriebe der alteren Werke żuzuschreiben, 
nur 100000 t wurden durch neugcbaule Anlagen auf 
den Markt gebracht

Mit der Zunahme der Erzeugung von Ingots hielt 
die Schienenfabrication gleichen Schritt. Der Dmfang 
derselben wird am besten klar durch folgende Zusam
menstellung:

Im Jahre 82 producirten die Vcreinigten Staaten
1 438155 net tons Bcssemer-Stahlscliienen, was bis da- 
hin die grolste in einem Jahre erzeugte Menge war.

Von 82 fiel die Production stetig bis zu 1074607 
nel tons im Jahre 1885, um sich im Jahre 80 plOtz- 
licli auf 1749899 net tons, also um 03 Procent gegen 
das Yorjahr zu heben. Nicht einbegriffen in die Zahl 
fiir 80 sind einige tausend t Schienen, die aus iin- 
portirten Ingots inEisenwalzwerken ausgewal/.t wurden.

Eine ahnliclie Tabelle fur Bessemerstahlschienen, 
wie die vorher gegebene fur Ingots, zeigt, dafs die 
Production im 11. Scmester 80 der Gesammtproduclion 
pro 188.i nahezu gleich ist und dafs Pennsylvanien 
03 % (08 % im Jahre 85). Illinois 25 “ó (29 %) und 
die anderen Staaten 12 % (3 ;’ó) Stahlschienen durch 
den Bcśsemerprocels erzeugten.

Zur Schienenfabrication wurden im Jahre 80 an 
Ingots yerbraucht 09 % gegen 03 % im Jalne v orli er. 

Sch ienen  1. Sroittftr II. Siinwltr Tolal Tolal 

Net tons 1880 1SSG 1880 1885

Pennsvlvanien. . 489790 608153 1097943 730522 j
Ohio 163978 200997 430975 308242 |
Andere Staaten . 53079 167302 220981 29843 i

Summa. . 707447 1Ó42452 1749899 1074007 j 
Die Angaben entstammen dem » Bulle lin der 

American Iron-Steei Association* und heifst es in dem- 
selben dann weiter:

Vor genau 20 Jahren begann in unserm Jahre 
die Bessemerstahlfabrication und im Jahre 1867 er- 
zeugten wir 2277 grofs tons Bessemerschienen. Hiiufig 
haben wir in den letzten Jahren mehr Blocke und 
Bessemerschienen gemacht ais England, doch da 
unsere Erzeugung an Offenherdstahl geringer war 
wie die englische, so kOnnen wir erst jetzt mit Fug 
und ltccht behaupten, dafs unsere Gesammlslahl- 
production grofser sei.

In einem bis zwei Jahren werden wir auch mehr 
Roheisen erzeugen ais unser grofser Nebeńbuhler 
Grofsbritannien:

(Im Januar 1887 .erzeugten die Vereinigten Staaten 
Holzkohlenroheisen . . 44705 t
Anthracitroheisen . . . 183 042 „
Koks u. s. w....................  348 152 .

oder zusammen . . 575 899 t.)

Ucbcr Wassergas

hielt Ingenieur Josef  B. v. Lan ge r  am 15. Jan. d. J. 
im osterr. Ingenieur- und Architekten-Yerein einen Vor- 
trag.* Nach einer Auseinandersetzung der Theorie der 
Wassergaserzeugung ging Bedner dazu uber, dic von 
E. BI ass in dieser Zeitschrift Nr. 1 v. J. bereits ausfOlirlich 
dargestellte Wassergasanlagc von Witkowitz, welche 
anfangs Mai v. J. in Betrieb gekomnien ist, zu be- 
sclireiben. Unter Hinweis auf die Miltheilung von 
Blass unterlassen wir ein naberes Eingehen auf die 
interessanten Mittheilungen des Vortragenden, fuhren 
aber aus seinen Bemerkungen iiber Wassergasvcr- 
wendung zum Schweifscn und Marliniren das Nacli- 
folgende an :

Der Schweifsofen war ein Yersuclisofen, die Ueber- 
hitze wurde in einem stehenden Kessel ausgenut/.t, 
das Gas sowie die Luft standen unter Pressung und 
waren kalt. In 12 Stunden wurden durch diesen 
Ofen durehgesetzt 16000 kg kalter Stahlkiitippel zu 50 
bis 80 kg. Der Gasyerbrauch betrug in der Minule 
6 clmi, fur 100 kg Einsatz 27 cbm, diese entsprechcn 
8 kg Kobie. In derselben Zeit lieferte ein gewolni- 
licher Planrostschweifsofen 9000 kg gleichen Materials 
bei 40 kg. Kohlenverbraucli 'fur 100 kg Einsatz (Stahl- 
kniippel). Es verbrauchte der Wassergasschweifsofen 
nur 58 % jener Wiirniemenge, welche der gewOhn- 
liche Planrostofen fur diese Arbeit erforderle. Die 
Zustellung des Schweifsofens maclite in keiner Weise 
auf Yollkommcnheit Anspruch. Gegenwartig ist dieser 
Ofen nicht mehr im Betrieb, da die Martinofen das 
Gas. verbraucbeii. Der Martinofen fiir Wassergas er
zeugt in 24 Stunden 20000 kg Stahl und yerbraucht 
in der Minutę 8 cbm Gas, Die Feuerung ist ein sehr 
rationelles Regenerativsyslem. Dic Luft wird auf 
1200 — 1400° C. erhitzt und steht so wie das Gas unter
110 mm Wasserdruck. Die Temperatur ist nahe der 
Platinsclimelzhitlę; die Yerbrennungsgaśe haben hinter 
den Begeneratoren noch 400—500° C. Auf ldO kg 
Stahl entfallen 60 cbm Wassergas oder 19 kg Kolile. 
Anheizen und Einschmelzen des Bodens ist hierbei 
mit einbezogen.

In einem gewpbnlichen Siemens-Martinolen werden 
in Witkowitz fur 100 kg Stahl 50 kg Kolile venvemlet. 
Zu gleicher Leistung brauebt der Wassergas-Martin- 

ofen nur 47,8 derjenigen Warmemenge, welche 
der gewOlmliche Siemens-Martinofen yerwendet.

Die Erzeugungskosten des Wassergases stellten 
sich im Durchschnitle des ersten Halbjahres, wobei 
in yieler Beziehung noch sehr ungunstig gearbeitet 
wurde, auf 1 rj fur 1 cbm Wassergas und 0,34 4  
t cbm Siemensgas, oder fur 10000 Galorien in Wasser- 
gas auf 3,54 ej und fur 10000 Galorien in Siemensgas

* Der Yortrag wird in den Hellen des Ycreius 
erscheinen,
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auf n,44 o) ; 10n kg yerbrauchter BrennslolT kosloten 
90 <y. Da die Wasscrgas8fen um etwa 50 "ó gunstiger 
arheiten ais die Siemens-Regencrativ5fen, so ist es 
crsichllieh, dafs das Wassergas sich im BeLriebe bil* 
liger stellt ais das Generatorgas, und somit auch die 
Wassergasgeueratoren vórtheilhafter arheiten, aję irgend- 
welche bisher gekannte Generaloranlage. Nehenhei 
sind die Wassergasdfen ein fach er ais die Siemens- 
HegenerativOfen und geben mil grofser Sicherlieit 
jedn erforderliche Temperatur.

Kriegsmaterialien in den Yereinigten Stant.cn.

Dic Stnatsausśchreibung zur Licferung von 
Kriegsmaterial in don Vcr. Staaten* hat in den 
technischcn Bliittern des Landes einigen Widerhall 
gefunden.

Fur die 50 mm dicken P i a t  ten ,  welche fiir 
dic Deckpanzerung der Kreuzer New ark mul Bal
timore bestimmt sind, soli gemafa den Lieferungs- 
yorsćhnften ein Materiał genommen werden, welches 
bBi 200 mm langen Probestiicken eine Bruclifestigkeit 
von 42.2 kg auf den Quadra,tmilliincter bei 25% 
Dehnung haben mufs. Zufolge einer Mitthcihmg des 
Iron Ąge wurde von amerikanischen Stahlfabrieanten 
an mafsgebender Stello dargethan, dafs diese Yor- 
schriften so strenge soien, dafs sie die Schwierigkeit 
der Fahrication in unbilliger und unnothiger Weise 
erhohen wurden. Der Staatssecrctar beauftragte 
intolgedessen dic be trefl en dc niilitąrische BeliOrde; 
entsprecliendo Aenderungen vorzunelnnen, worauf 
Oherst Sicard in einer unter dem 18. December 
datirten Denkschrift u. A. Folgendes antwortete:

Die Panzerplatten gcwinneu dadurch an Werth, 
dafs sie von grpfśerer Festigkeit ais gewShnliche 
Schiffsbleclic sind; sie branchen niclit ebensoyiel 
Delmuug ais letztere zu besitzen, miissen aber 
natUrlicli diese Eigenschaft bis zu einem gewissen 
Grade haben. Unter Beriicksichtigńng des Umstan- 
des, tlafs in den Ver. Staaten bisher keine branch- 
haren Panzerplatten gewalzt worden sind, sind die 
Scliwicrigkeiten, dic bestgeeignete Qualit;it derśelben 
herzustellcn, sehr erhebiiche und hat die Kriogsbe- 
horde daher die nachtolgendc TabelIc aufgcstellt, 
in welcher die Angaben fiir Festigkeit und Dehnung, 
die die verscliiedenen Sortcn haben sollen, so 
niedrig ais moglich angegeben sind. Wenn das 
1’robestiick die vierfache Lange seines Durchinessers 
bat, so mufs betragen:

bei einer Zugfestigkeit 

von kg pro qmm

42.2
45.7
49.2
52.7 
5(^2
59.8
63.3

dic Dehnung: 

in %

25
24
23
21
19
1(5
12

Es wird aneinpfohlen, dafs den Fabricanten 
erlaiibt wird, sich aus der vorstehenden Tabelle eine 
der \ orsehriften, fiir welche sie Garantie leisten 
wollen, auszusuchen, wobei aber im Auge zu behalten 
ist, dafs die fiir die Dehnung gemachten Angaben 
.'■■iiiiiialalta sind und dafs dieselben in keinem 
■'alle niedriger sein diirfen, wenn die in der 
Pntsprechenden Ucihc stehende Festiekeitszahl er- 
reiclit. ist.

V on einer Ilarteprobe wird abgeselien, aber 
etue kalte Biegeprobe bestimmt. Bei derśelben soli 
ein Streifen der Platte iiber einen Dorn von dem 
i /iiąchen Durchmesser der Plattendicke bis zu einem

* Sieht- Seite 71. Nr. 1 d.

Winkę! von 90 Grad gebogen werden. Bei Materiał 
bis zu 52,7 kg Festigkeit diirfen keine Spriinge und 
bei Materia! von griifserer Festigkeit keine ernst- 
lichen Spriinge eintreten.

Das genannte amerikanische Blatt meint, dafs 
bei Aufbietnng der grofsten Sorgfalt fiir eine Lie- 
ferung von diinncn Blcchen die innehaltung der 
obigen Vorschriften zwar moglich sei, dafs es aber 
fliglich bezweitelt werden kOnne, ob sich ein ameri- 
kanischer Stahlfabricant finden wurde, welcher auf 
die Lieferniig von 1100 t 50 mm dicker Platten 
unter so aufserordentlich strengen Bedingungen ein- 
gehen wiirde.

Auch mit der Ka non en f abr i ea  tio n be- 
schiiftigen sich die amerikanischen Tcehniker lcbhaft. 
In »The Engiiieering and Mining Journal« vom 
22. Jan. d J, fulirt U. C. Cole ans, dafs aus Alu- 
miniunibronze gegossene Kanonen, dereń innere 
Wandungen mit einer Stahlrobre bekleidet seien, 
oftenbar am haltharsten waren. Edward B. Dorsey 
liielt vor The United States Naval Institute einen 
Yortrag iiber Stalli fiir schwere Geschiitze, in welchem 
er dic Yerwendung eines moglichst weichen Materials 
befiirwortet II. M. Iłowe ist demgegeniiber der 
Ansicht, dafs bei Kanonenstahl der grofste Werth 
auf eine moglichst lioch getriebene Elasticitatsgrenze 
/.u legen ist. Endlich liielt noch Lieutenant Jacąnes 
einen Yortrag, in welchem. er darlegte, dafs ein 
guter Kanonenstahl weder mit bart noch mit weicli 
richtig bezeichnet werde: derselbe miisse yielmehr 
żiihc und elastisch sein.

Eine unpnrteiische Stimnie iiber 
Krupp und <le Bange.

Der Artillerielieutenant E. M onthąye,  liifst sieli 
die »K(51n. Zeitung* unter dcm 21. Februar aus Briissel 
schreiben, hat unter der Aufschrift Krupp et tle 
Bange bei Merzbach und Falk ein anregendes Werk 
yeroffentlicht, worin er die in Belgien zuerst 
nach Deutschland angcnonimcnen Kruppschen Gufs- 
s ta lii k anon  en gegen dic Geschiitze des franziisi- 
schen Obersten de Bange vortreiiiic.li vertheidigt, vom 
Standpunkte der Erzeugung in der Fabrik sowohi 
ais von dem des ballistisehen Ergebnisses. Mon- 
thaye kennźeichnet seliarf aber fein den von den 
frańzosischcn Interessenten in Serbien betriebenćn 
Schwindel, iiber den die»K8lnische Zeitung* seinerzeit 
eingehend berichtet liat. Dem schliefst sieli eine 
literariscb sowohl ais technisch yorziigliclie Be- 
schreibung der Essener Werke an. Hier hat, seit 
Baron Sadoine von der Leitung der Gesellschaft 
Cockerill zuriickgetreten ist, das Drangcn nach 
Schutz des einheimisclien Gewerbes durch Bestellung 
von de Bahgc-Kanonen bei Cockerill aufgehort.

Eisen- und Stalildraht- und Drahfseil-Fabrication 
in  Frankreich.

Mit lebhafter Gonngthuung stellt Max de Nansouty 
in »Lc Gćnie eivili yom 12. Februar d, J. fest, 
dafs die Fabrication der besseren und besten Sortcn 
gezogener Dralite und Drahtseile, in welcher Frank
reich bisher England und Deutschland tributiir gc- 
wesen ist, nunmehr auch dort festen Fufs gefalst 
babo. Den Anlafs zu seinen Hittheilungen bietet 
eine fiir die directen Zwecke des Absatzes bestimmte 
Schrift, welche von der Compagnie des Forges de 
Chatillon et Commentry klirzlicli herausgegeben 
worden ist Diese Schrift tragt indessen nicht nur 
einen ausschliefslicli gesehaftlichen Charakter, indem 
sie die'notiiwendigen Einzelheiten iiber diegefertigten 
Fabrićate entlialt, sondern auch den einer wissen-
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schaftlichen Abliąndlung, w olcho sieli iiber dic boi 
der Verwcndung der Fabricatc nothwendig werden- 
den Berechnungen verbrcitet.

Die Fabrication ist bei <ler genannten Gesell- 
schaft durch dereń Gerieraldirector Eyrard einge- 
ftilirt worden. Dieselbe fertigt genials den Angaben 
in der vorerwiih»tcn Sćhrift alle Matcrialsorten, 
Bessemer-, saures und basisches Flammofen-Flijfs- 
t-isen und Tiegelgufsstald, auch lu t das Werk zu 
dem Zwecke seiiien bestehenden Einrichtimgcn be
deutende Neuanlagen zugefiigt.

Die GeŚellschaft benutzt nicht die gewohnliche 
franzosische Drahtlehre, sondern bedient sich einer 
neuon Lelire, die von dem Ingenieur Lyon des llausos 
Ployel, Wolf & Cie. aufgcstellt ist. Dieselbe ist so 
eiugeriehtet, dals man aus der Nummer mit geringer 
Mithe den Durchmesser der betreffenden Drahtsorte 
ermitteln kann. Bezeichnet man di.e Nummer mit n 
und setzt n =  10 + p, so erliiilt man den ent- 
sprechendcn Durchmesser aus der Fonrtcl

n  X
10

Nummer
der

Sorten

Um den Anforderungeił, welche. an die Dnihtc 
und Dralitseile gestellt werden und dereń Ycrschie- 
denheit taglich /.unimmt, zu genilgen, stellt dic (ie- 
sellschaft von Cliatillon et Commentry fiinf ver- 
schiedene Drahtśorten mil Festigkeiten von 00 bis 
220 kg fiir den qmm ber. Die Qualit;iten dieser 
yerschiedenen Stahlsorten lassen sich aus der fol- 
.genden Tabclle erkennen:

Festigkeit pro qmm Milllere
.-------  ---------. Feslislci t
Loser Italii im Seil* ;m Pralitttil

tg  kg kg

I itcidics Materiał . . . .  65 bis 75 55 bis 65 60
II gcniihol. Qualit.it . . .  85 „ 95 75 „ 85 80
III (jualit. i i i .  Iiolier 1'ciłighit 130 ,, 140 115 „ 125 120
IV „ mit lińlurer „ 150 .. 160 135 „ 145 140
V tilra liohe 1'cstigleit. . 210 ,, 225 195 „ 205 200

Die Angaben der Tabclle bezielien sich auf 
Dnilite Nr. .12. Der Eintlufs, welcher auf die Fes
tigkeit durch das Ziehen geiibt wird, wird dabin 
bezeichnet, dafs dieselbe fiir jede Nummer unter 12 
um etwa 2 kg yermebrt wird, wiihrend die Zunahme 
fiir die hoheren Nummern ais grofser, bis zu 7— 8 kg, 
bezeichnet wird. Diirclj Yerzinkung nimmt dic Festig
keit ab und zwar bei den dicken Drahten um 2—3 % ; 
mit der Feinheit der Driihte steigert sich dic Ab- 
nahme der Festigkeit und kann mehr. ais 10 % be- 
tragen.

Ę| fiilirt uns zu weit. um an dieser Stelle iiber 
aiie Kapitel der Schrift zu berichten. Dieselben 
geben den Durchmesser, Gewichte, linieli festigkeit 
von runden und ilachen Drahtseilen fiir alle oben 
genannten fiinf Materialsorten und mit oder ohne 
llanfkcrn. Daran schliefst sich eine wisscnschaft- 
liche Erorterung iiber den bcstmoglichsten Gebrauch 
von Kabeln und die Yorsichtsmafsregeln, welche 
dabei anzuwenden sind. Es werden liierbei Forder- 
tlieile fur Bergmannszwecke, Scilc fiir geneigte 
Bahnen, Transmissionsseilc u. s. w7, unterschicden.

Ohne Zweifel verdient die Broschiire die Beach- 
tung der deutschen Drahtfabricantcn, wenn auch 
vielleicht weniger um darans Neues in bezug auf 
die Fabrication zu ersehen, ais vielmehr die An- 
strengungen kennen zu lernen, welche die franzosischc 
Industrie maclit, um sieli auf diesem bisher von 
deutscher Seite mit vielem Gliick behauptelen Ge- 
biete einzufuhren.

Sprengung einer Ilochofensau.

Nicht nur die Amerikaner bedienen sieli so 
heroischer Mittel wie der Anwendung von Pulver 
und Dynamit, um erstarrte Massen aus den Iloeh- 
iifen zu beseitigen. Am 7. Februar, bcrichtet 
»The Ironmonger*, wurde ein Hochofcn der Atlas 
Works in Sheffield, in welchem sich eine Sau vón 
etwa 40 Tonnen Gewiclit auf dcm Bodcn befand, 
dadurch cntfernt, dafs in dieselbe Lochcr von 
300 bis 660 mm Tiefe gebohrt und in letztere 
deutsehe Dynainitpatronen von 12 bis 18 Unzcn 
Gewiclit eingebracht wurden. Letztere wurden zur 
Explosion gebraCht und das Ergebnifs derselben 
war, dafs die Sau vollstiindig gesprengt wurde, 
wahrend der Umgebung, in der sich mehrere anderc 
HochOfen und ein Eisenbahngeleise befand, nicht 
der geringste Schadcn zugefiigt wurde. DieStiieke 
der auscinandergcsprengten Massen Hogcn nicht 
weiter ais 7 m im Umkreis.

Silicium und Phosplior im Pnddelpro'cefs.

In einer am 22. Januar d. ,J. in Dudley statt- 
geliabtcn Ycrsainuilung des South Staffordshire 
lnstitute of Iron and Steel Works Managers hielt 
E. A. Tueker einen Yortrag iiber »Ersparn i ssc  
i ndcrŚćh  wci f s  e i sen f ab  r i cat i  on«, in welchem 
er sich iiber die Yorthcile verbreitete, welche der 
Puddlcr aus den Fortschritten der metallurgischen 
Chemie der Neuzcit gezogen hat. Er theilte unter 
Anderem folgende Analysen aus den yerschiedenen 
Stadion eines Einsatzes mit:

C Si S P 

Puddolroheisen y.Rhymney 3,52% 1,86% 0,05% 1.72%
Nach der Schmelzung 3,42,, 0,02,, 0,05,, 1,65 „
8 Minuten nach „ 3,36 „ 0,52 „ 0,05 , 1,50 ,.
12 „ „ „ 3,32 „ 0,38 „ 0,04 „ 1,46,,
10 „ „ n 3,30 „ 0,32 „ 0,04 „ 0,85 „
22 .. „ „ 3,20 „ 0,24 „ 0,04 „ 0,85 „
Fcrtige Luppe . . . .  3,15 „ 0,20 „ 0,04 ., 0,80 „

* Es wird also augenommen, dafs die Festigkeit 
der Driihte nacli erfolgter Seilerei auf 1ja des" ent- 
spreehenden Wertlies yor derselben Termindert wird.

Losungsmlttel fiir Eisenrost.

Selir haufig ist es mit grofsen Lastigkeiten ver- 
bunden, mitiuiter sogar unmoglich, von Eisen den 
Rost durch Schleifen zu entfernen. Dcnselben auf 
chemischem Wege zu losen, ist meines Wissens nach 
bisher nicht gelungen.

Ich gestatte mir daher, den Lescrn dieser Zcit- 
schrift ein von mir aufgefundenes Mittel anzugeben, 
welches es ermoglicht, sehr stark von Rost aiige- 
griffene Gogenstande in beąucmer Weise davon zu 
reinigen. Es geschieht dies durch Eintauclien in 
eine ziemlich gesattigte Losung von Zinnchlorid 
(S11 Ck). Die Dauer der Einwirkung ist abhangig 
von der grofseren oder geringeren Dickc der llost- 
schicht, in der Regel genugen 12 bis 24 Stunden, 
wobei nur zu beachton ist, dafs ein zu grofser 
Ucberscliufs an Saure im llade yerhindert wird, 
weil diese alsdann das Eisen selbst angreift.

Nachdeiu die Gegenstiuide aus dcm Bade heraus- 
genoinmen sind, mussen sic zuerst mit Wasser und 
dann mit Ammoniak abgespiilt und hierauf sehnell 
abgetrocknet werden. Eine Einfettung mit Vaselinc 
crschcint zur Ycrhiitung neuer Rostbildung niitzlicli 
zu sein. Das Aussehen der auf diese Weise be- 
handclten Gogenstande gleichl deinjcnigen vun 
niattem Silber.

Haag, im Febr. 1887.
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Fabrication y o u  Sitgebliittern.

In einer Mittheilurig des »L’Echo des Mines et 
ile la Metallurgie* wird (lin Fabrication von Sage- 
bliittern, wie solche in der Fabrik von Dugoujon in 
Paris betrieben wird, folgendermafsen geschildert: 
Die auf richtige Breilen aus dem Stablblech ge- 
śęifńittenen Sagebliilter werden meliroremale kall 
gewalzt,- um das Korn zu verdichten und dern- 
selben grofsere Gleichartigkeit -/.u verleilien. Hierauf 
werden sie in einem besonderen Ofen unter Verhutung 
jeglichen Luftzulritts bis auf die passende Hilze ge
bracht und dann in ein RiibiSlbad getaucht. Die Proce
dur wird in einem dunklen Raume vorgenommen und 
auf eine Erreichung stets gleicher Temperatur be- 
sonderer Werth gelegt. Der so gehartete und sehr 
briichige Stahl wird alsdann in der Weise angelassen, 
ilafs man ihn in Maschinen zwischen entsprechend 
erwarmten Robeisenplatten durchgehen lafst. Die 
Einschneidung der Zahne erfolgt entweder vor dem 
Harten oder nach dem Anlassen, und zwar auf mecha- 
nischem Wege. Dann wird das Blatt mittelst Hainmer- 
schlago in kaltem Zuslande gerichtet, auf der 
Schmirgelscheibe blank gemacht und nochmals ge- 
richtet. in gleicber Weise werden auch Kreissage- 
blitter, Papierschneidemesser, Fournirmesser u. s. w. 
unter Anwendung entsprechend veritnderter Maschinen 
hergestellt.

Hellhoffit, Dynamit und Roburit.

Ans Ergebnissen, welclic bei yergleiehenden 
8prengvcrsuchen mit Hellhoffit und Dynamit auf 
Ycranlassung des kgl. ungarisclien Bergamtes von 
dem Schichtmeister A. Wiesner im Siegmundschaclit 
zii Schemnitz aufgestellt wurden, thoilen wir nach 
cinein Berichte des Lotztercn in der »Oesterr. Zeit
schrift fiir Berg- und Huttenwesen* folgende Scldiissc 
mit:

1. Wahrend 4,7 kg Ilcllhoffit eine Yorriickung 
des 2,3 m holicn und 2 m breiten Feldortes von
1,2 m erzielten und 12,3 cbm Uauwerk, d. h. 22140 kg 
Gestein ergaben, wurden bei denselben Dimensionen 
des Feldortes durch 5,043 kg Dynamit 0,8 m Feld- 
ortvorriickung oder 8,3i6 cbm Ilauwerk, d. h.
14 *JG8,8 kg Gestein erzielt.

2. Es ergab 1 kg Hellhoffit 0,255 m Vorruckung 
oder 2,617 cbm Ilauwerk, d. li. 4710,6 kg Gestein, 
dem entgegen ergab 1 kg Dynamit 0,178 m Yor
riickung oder 1649 cbm Ilauwerk, d. li. 2908,2 kg 
Gestein.

Sind daher die Sprengungsversuche selbst ais 
zu Gijnsten des llellhoffits ausfallend zu bezcichnen, 
so ist ferner auch seine erhebliche Unempfindlichkeit 
gegen Stofs und Feuerziindung, sowie die geringe 
Bclastigung der sieli entwickelnden Sprenggase auf 
dic Athinuhgsprganc hervorzuheben. —

Mit dem neuen, in Deutschland hergóstellten 
Sprcngstoff R o b n r i t ,  dessen Yerwcńdung zu 
Kriegszwecken von sich reden gemacht hat, sind, i  
wie die cngl. Zeitschrift ^Industries* berichtet, auf ; 
dem Werke von lleenan und Frondę in Manchester | 
v ersuehe angestellt worden, die dessen Zweck- 
niafsigkeit fur Sprengurigen in Bergwerken und Stein- 
Imichen, zur Fiillung von Torpedos und in anderen 
f allen dargethan haben. Die Wirkung dieses neuen 
Sprengstoffes soli diejenige von Dynamit um 25% 
ubertreffen, aufserdem seine Anwendungmitgeringerer 
Gcfahr verkniipft sein. Die Zusammensetzung wird 
geheim gehalten, die Masse soli ans zwei einzeln 
jiuizubewahrenden und fiir sich giinzlich ungefahr- 
nclien Substanzen bcstelien, welche vor dem Ge- 
urauche gemischt werden.

U 1.7

Dic Eisenbahnen Schwedens.

Yor uns liegt eine von C. P. Sandberg in London 
licrausgegebene, zur Yerbreitung im engeren Kreise 
bestimmte, Eisenbalinkarte Schwedens, ans wclclier 
die interessante Thatsaclie heiwprgeht, dafs Schweden 
im Yerhaltnisse zu der Kopfzahl seiner Einwolmer 
das mit Eisenbahnen am meisten gesegnete Land 
ist. Wahrend die Einwohnerzahl nicht mehr ais 
4 l/2 Millionen ist, betriigt die Geleiseliinge der aus- 
gebauten Eisenbahnen 9000 km. Die Herstellung 
der Linien erfolgte dnrchschnittlich zu 37280 J i  
fiir den Kilometer, die Geschwindigkeit der Ziige 
ist durcliśclinittlich 30 km in der Stunde.

Die Kustenbalm, welche das Eisenbahnnetz des 
siidlichen Schwedens mit der nordwestlichen Eoke 
des bottnischen Jleerbusens, dem Ilafen Lulea, ver- 
binden, sowie die Eisenbahnlinie, welche von dort 
an den beriihmten Eisenerzbergen von Luóśsaraara 
und Kirunavaara vorbei nach Ofoten fiihren soli, 
sind auf der Kartę noch ais Projectlinien verzeichnet. 
Es scheinen also die HofTnungen, welche der Bcrg- 
werksdirector Hr. von Sclwartze hinsichtlich des 
Baues dieser Linien im Jalire 1884 in einer aus- 
fułirliehen Abliandlung in dieser Zeitschrift (s. Jahr- 
gang 1884 S. 307 ff.) niederlegte, sich nicht so bald 
zu verwirklichen. Wie wir aus einer englisehen 
Quelle erfahren, wird jedoch an der Yerbindungs- 
bahn Lulea-Ofoten stiindig weiter gebaut und sollen 
von den betreffenden Unternehmern im rerllossenen 
Jahre etwa 60 km fertig gestellt worden sein. (Vergl. 
auch die diesbeziiglichen Bemerkungen unter den 
statistischen Mittheilungen auf S. 219.)

Congo-Eisenbalinen.

Die Frage des Baues der Congo-Eiscnbahncn 
beschaftigt dic belgische Ingenieur- und Finanzwelt 
auf das lebhafteste; namentlich scheint derselben 
die Societe des Ingenieurs et Industriels, eine zwar 
noch jungę, aber sehr thatige Gesellschaft, welche 
technische und wirthschaftliche Zwecke in ansclieinend 
selir gliicklicher Yerbindung rcrfblgt, Yorsehub 
zu leisten. Vorlaufig hat man eine Actiengesellschaft, 
dic Compagnic du Congo, mit einem Urundknpital 
von 1 Million Francs gegriindet. Dasselbe ist von 
291 Zeichnern aufgebraclit worden. Ais Zwecke der 
Gesellschaft, dereń Sitz in Bruśscl ist, werden bc- 
zeichnct:

1. dic Untersuchung des Baues und des Be- 
triebes aller Eiscnbahn- und anderer Yerbindungs- 
wege zu Landc in den unabhangigen Congostaaten 
und benachbartcn Gebieten derselben, Ilauptzwcck 
ist dic Untersuchung des Baues und des Betriebes 
einer Yerbindungsbahn des unteren Congo mit 
Stanley Pool;

2. dic Untersuchung und Verbesserung des 
Fahrwassers des - Congo und seiner Nebenflusse, 
dic Schaftung und der Betrieb von See- und Flufs- 
dampfscliiffahrtslinicn, Hafen, Stapelplatzcn u. s w.;

3. alle industriellen Unternelunungen und otfent- 
lichc Arbeiten im Cohgostaat und seinen Nachbar- 
landcrn.

Niagara-Fall.'

Der oft besprochene Plan, die ungeheure Wasser- 
kraft der N i aga ra-Waśsc r Hi 11 c gewerblich zu ver- 
werthen, scheint nunmehr seiner theilweisen Verwirk- 
liehung entgegenzugehen. Eshat sieli eine Gesellschaft 
gebildet, welche auf dem rechten Flufsufer ein grofseres 
Stiick Land sich gesicliert hat, das zur Anlage 
zahlreicher Fabrikcn bestimmt ist. Unter deuiselben 
soli in einer Tiefe von etwa 30 m und in einer 
Entfernung von 120 ni vom Flufsufer ein 'I unnel

8
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gebohrt werden, der zur Aufnalirac der Abwiisser 
der Turbineii bestinnnt ist und der sich allmahlich 
erweitern soli bis auf 9 m Durchmesser bei Port Day, 
wo das angekaufte Land aufhort und vón wo er 
in das Niederwasser des Flusses gefiihrt wird. Der 
Zufiufs des Oberwassers von dem Flusse zu den 
Turbineii erfolgt durch an der Oberflaehe liegende 
Rohdeitungen, welche senkrecht zum Flusse, also 
auch zum Tnnnel liegen. Dio nutzbare FallhOhc 
betragt am Anfang des Tunnels 24 m und boi Port 
Day 38 m. Der Rechnung gemafs kann durch den 
Tnnnel eine Wasserinenge von etwa 24000 cbm in 
der Minutę abfliefsen, nachdem dieselbe zur Erzen- 
gung von 200000 Pferdekraftcn gcdient hat. Immfcr- 
hin aber bildet diese Menge nur einen winżigcn Theil 
der gesammten herabsturzenden Wassermassen, 
namlich nur etwa 1 % derselben, so dafs die beab- 
siclitigte Abzapfung auf die Schonheit des Falls 
keinen merkliclien Einttufs iiben wird. Die Kosten 
des Unternehmcns sind auf IG bis 20 Millionen 
Mark yeranschlagt.

Der Besueli der technischen Hoclisclnilen des 

Deutsehen Reichs im Winterlialbjalir 1880 87

von insgesamm! 2458 Studirenden und 1379 Hospitanten 
Yerlheilt sich nach der nacbstehenden, vom Central- 
blall der Bauverwaltung aufgestellten, yergleichenden 
Uehersicht auf die einzelnen Anstalten wie folgt:

Technische Hoch- 
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Math.-naturwissen- 
scbaftl. Schule 

a) Stud. . . 12 12 24
b) Hosp. . . — — — 19

Ingenieur-Schule 
a) Stud. . . 10 149 7 8 36 48 15 72 13
b) Hosp. i . 4 4 3 3 1 6 — 6

Mascliineiibau-Schult
a) Stud. . . 41 326 20 74 99 71 111 158 49
b) Hosp. . . 16 102 17 10 9 37 2 24

Bauschule
a) Stud. . . 14 153 7 18 48 24 24 52 58
b) Hosp, . . 8 82 6 8 7 33 7 38 —

Ghemische Schule
a) Stud. . . 37 89 64 33 76 25 83 81 67
b) Hosp. . . 16 33 9 7 5 42 8 63 —

itfrgliau und ilullenknuilt
a) Stud, . . 34 — — — — — — — —

b) Hosp. . . 6
Forstschule

Stud. ,  . . — — — — — — 35 — —

Landwirthschaft
13 —

b) Hosp. . . — — — — — — — 21 —

Asfsfriialb der Faclisehiilen
a) Stud. . . 3 1 — — 4 5 2 27 26
b) Hosp, . . 12 165 61 — 135 15 49 120 —

lir̂ auiniizalil d. Siudirend 139 718 98 145|263 1731282403 237
Uesauiuilzulil der llospii. . 62 386 96 47 157 133 66 272 158
Hauptsuinme . . 201 1104 194 192:420306:348675 395
Dayon:

a) Deutsche . 147 994 185 179330 258 302497
/195 
1158 

42b) A usiani!er 54 110 0 13 90 .48 46 178

Ausstellnngen.
Wahrend Par i s  zu der fiir das Jahr 1889 be- 

absiehtigten Ausstellung cifrig riistet und dieselbe 
im »Genie eivil« bereits ein officielleś teehnischeś 
Organ besitzt. wird in den nachsten Wochen in L o 
I Iavre eine grofsere Ausstellung erOffnet werden, 
welche international in bezug auf alle Gewerbe, die 
mit Marino-, Fischerei- und Elektricitatswescn vcr- 
kniipft sind, und national fiir alle Ein- und Ausfnhr- 
producte fiir Frankreieh und seine Coloniecn sein wird. 
Die Ausstellung wird insofern einen óigcnthumlichen 
Charakter tragen, ais dic Gebaulichkeitert derselben 
sich nm einen Theil der dort neu geschaftenen Hafen- 
anlagen zielien, und das so eingeschlosscne Wasser- 
becken zur Aufnahmc aller moglichcn Fahrzeuge 
vom Panzerschiff bis zur Jolle dienen soli.

Auch die Stadt R riisscl bereitet fiir den Sommer 
eine internatióhalc Gewcrbeausstellung vor, welche 
sieli yon den friihcren ahnliclien Unternehmungen 
dadurch untcrscheidcn w ird, dafs' die Anordnung 
nicht nach den Flaggen der Lauder, sondern nach 
den Gattungen der Ęrzeugnissc erfolgt.

ltaliens Eisonhandcl.
Der unter diesem Titel im Januar-IIeft erschienenc 

Artikel des Ilerrn lliersemenzel liat in bezug auf 
die Angaben iiber die Einfnhr aus Deutschland zu 
mehrfachen Reclamationen Vcranlassuug gegeben. 
Wir bemerken vor Allem, dafs die in dem Artikel 
angcfiihrten Zahlcn einer osterreichischeu Statistik 
entnommen sind, und dafs derselbe auch Additions- 
feliler enthalt. da eine Controle der Zahien auf der 
Iledaction nicht vorgenommen wurde. Naclistehcnd 
geben wir nach der Reiclisstatistik Deutschlands 
Ausfulir nach Italien im Jahre 1885:

Eisen und E i senwaaren:  metr. Ctr.
Brncheisen und Eisenabfalle......................  48 803
lioheisen aller A r t ..........................  19G93
Eck- und W inke le isen ..........................  . 3G 423
Eisenbahnlaschen, Schwellen u. s. w. . . .  4 121
Eisenbahnschicnen...................................... 319 733
ltadkranzeisen, Pflugschaareneisen . . . .  9 071
Schiniedbares Eisen in S tiic ken ............... 137 429
Luppeneisen, Rohschiencn, Ingots . . . .  93 284
Platten und 131eclie aus schmiedbarem Eisen:

rob; auchabgcschliffene Platten u.Bleclie GG 707
Platten und Bleclie aus schmiedbarem Eisen:

polirt, gefirnifst, lackirt u. s. w. . 583
Weifsblech....................................................  91
Eisen- und S tah ld ra h t ..............................  92 788
Eisenwaaren, ganz grobe, aus Eisengufs . 14 9%
Ambose, Schraubstocke etc.........................  1 008
Anker und ganz grobe K e t t e n ...............  11
Brucken etc., eiserne..................................  5 009
Drahtseiie..................................................... 1 555
Eisen zu groben Maschinenbestandtheilen,

roli Yorgeschmiedet..............................  227
Eisenbahnachsen etc. ..................................  1G40S
Rohren aus schmiedbarem Eisen . . .  . . 13 890
Eisenwaaren, grobe, anderweit nichtgenannt. 41 4G0
Drahtstifte ............................................. ...  . 8901
Eisenwaaren, feine etc. . . . . . . .  ■ ■ 3,608

Zusammen 935 991

Masch i nen  etc. metr. Ctr.
Locomotiven und Locomobilen................... 25 746
Nahmaschinen.............................................  4 299
Dampfkessel ans schmiedbarem Eisen . . 024
Andere Maschinen uml Maschinentheile:

iiborwiegend aus Gufseisen . . . . .  37 329
„ „ aus schiuiedb. Eisen 9 201

Zusammen 77 259

Eisenbahnfahrzeuge.............................. .5 5  Stiick

D i fi Reilaction.



Ferdinand v. M iller f .

Am 11. Februar starb infolge cincs Sćhlagan- 
falles der weltberuhmte Erzgiefser Ferdinand v. 
Millei'. Im Jahre 1818 in Piirstenfeldbruek in Bayern 
geboren, wurde er von seinem Oheirn, dcm Erzgiefser 
Stiglmayor in Miinchen, fur seine kunstlerisehe Lauf- 
balni herangebildct. Derseibe sandte ilin spater 
nach Paris auf die hohe' Selmie der Kunst des Erz- 
gnsseś, von wo er 1844 nacli Miinchen znriickkehrte 
und wo er von Ludwig I. zum Inspector der kOnig- 
lichen Erzgiefserei ernannt wurde. welche er spater 
auf eigene Reohnung iibernahm. Aus dieser Giefserei, 
welche er durch seine geniale Leitung zu einer 
WeltBedeutung erhob, gingen aufser der Riesenfigur 
Bavaria viele bedeutende Erzeugnisse nacli Deutsch
land, Oesterreich und Amerika. Seine letzto be- 
'deutende Aufgabe, welche er in Gemeinscliaft mit

seincn Solinen Ferdinand und Ludwig glarizeud 
loste, ist der Gtifs der Schillingschen Germania fiir 
das Nicdcrwalddenkinal gewesen. In seinen Sohnen 
hat der Verst,orbene Nachfolger hintorlasseu, welche 
befahigt sind, die bcriihmto Erzgiefserei auf der 
Hohe zu erhalten.

Drnckfeliler - Bericlitigung.

In dcm Protokoll der vor. Nr. sind folgcndc 
Druckfchler zu bericlitigen:

Seite 87 Zoile 13 v. o. lies: Um rand un gen stall 
Umwandungen.

Seite 90 Zoile 11 v. u. lies: Einschmicden stalt 
Einschneiden.

Seite 119 Zeile 9 v. u. lies: 0,09 statt 0,03.
Seite 119 Zeile 17 v. u. lies: 0,96 statt 0,3(5.

Marktbericlit,

Diisseldorf, den 28. Februar 1887.

Infolge der politischen Yerlialtnisse, welche 
zeitweisc aufserordentliche Besorgnissc erregtęn, und 
der Walilen zum deutschen lieichstage, fclilte 
dciii geschaftlichen Leben die sichere Grundlage fiir 
eine gedeihliche Entwieklung. Es mufs demgcmafs 
ais ein gutes Zeicben angesehen werden, wenn auf 
dem Eisen- und Stahlmarkt, trotz der grofsen Un- 
sicherheit der internationalen und der inneren Yer- 
ltaltnissc, kein RiieksClilag eintrat, sondern nur eine 
sclir erklśirliche Zuruckhaltung sieli iiberall bemerk- 
bar maclite. Tn nicht wenigen Fallen sind Auftrage 
zurijckgezogen worden und Geschąfte nur unter der 
Bedingiuig zum Abschlufs gelangt, dafs der Friede 
erhalten bleibe. Trotz dieser ungiinstigen Yerhalt- 
nisse haben sich die Preise fest behauptet, da die 
Werke voll beschaftigt sind, und es wird im all- 
gemcinen ais eine weitere Garantie fiir eine gesunde 
1-orteutwicklung des Geschafts angesehen, dafs in- 
tolge der yorerwahnten Verh;iltnisse in der Preis- 
bewegung eine gl-iifsere Rulie eingetreten ist. 
In den mafsgcbenden Kreisen der Eisen- und 
Staiil-Indiistrie hat man die Ueberzeugung, dafs das 
Gcseliaft sich mit der Zuversiclit auf eine friedliche 
Gestaltung der Weltlage wieder lebhafter und bc- 
friedigend entwickeln wird. Dic Nachfrage yon 
Amerika halt an.

Im Koh l en gesc l i a f t  hat der Yersandt auch 
im Februar durch Eisgang und niedrigen Wasser- 
stand verschiedene Storungen erlitten. Die ge- 
ringeren Sorten Fettforderkohle begegnen beziig- 
lich des Absatzes einigen Schwierigkeiten, wahrend 
Kokskolden gut abgehen, und separirtę Waschpro- 
ducte sieli einer steigenden Beliebtheit erfreucn. 
Gasflammkohlen sind, trotz hinzugetretenen Wett- 
bewerbes neuer Tief bauzechen, nach wio vor gut 
gefragt. Koks sind stark begehrt und unter dem 
Einflufs des vermehrten Absatzes nach Lothringen 
und Bolmien langsani aber sicher steigend. Sónst 
ist auf dcm Kohlenmarkt eine Aenderung der Preise 
nich t eingetreten.

Die Lage des Marktes fiir E rz e ist Unvermindert, 
da unter dem Einflufs der eingangs dargelegten 
Yerlialtnisse sich Producenten wie Abnehmer Ruhe 
auferlegt haben.

In glęicher Weise kann der Rol i  eisen ma rk t  
cbarakterisirt werden. Fur das II. Quartal sind dic 
Geschąfte gemacht, im Siegerlande liegen sogar An-

fragen fiir das III. Quartal vor, dic Yerkiiufer aber 
verhalten sich ruhig. Nur fiir Spiegeleisen sind 
weitere Abschliisse zu lohnenden Preisen gemacht, 
und. der Absatz in Giefsereiroheisen gestaltet sieli 
recht lebhaft.

Der Vorrath an den Hochofen betrug nacli den 
Angaben von 26 ^̂ êrken:

31. Decbr. 1886 31. Jan. 1887
. Tonnen Tonnen

Qualifiitspuddeleisen
einschl. Spiegeleisen . 31510 28297

ordinares Puddeleisen 790 1116
Bessemereisen . , 30282 28291
Thomaseisen . . . 8818 6902

Der Yorrath an Giefsereiroheisen betrug nacli den 
Angaben von 10 Werken:

31. Decbr. 1886 31. Jan. 1887
Tonueu Tonnen

Nr. I 11549 10148
„ II 5881 6172

111 5596 5090

Am 31. Januar waren auf Lieferung fest abge- 
scblossen:

Nr. I 60390 Tonnen
„ 11 10278
„ III 21398

■In Stabe i sen sind die Werke ungeincin stark 
beschaftigt, so dafs bei neuen Auftragen aufsergeu-dhn- 
lich lange Lieferfristen gestellt werden inussen. Die 
Preise liabcn sich gut behauptet.

Die von 19 westdeutschen Werken aufgestellte
Statistik ergab fur den Monat Januar folgendes Resulta!:

1887 1880
Toiinen Tonnen

Monatsproduction . -. . . 21732 21585
Yersandt..........................  25965 20165
Neu eingegangene Bestellungen 31720 21732

In Blechen bat sich die Besęhaftigung der
Werke in neuerer Zeit auch geniębrt. Der Conven- 
tionspreis bat sieli fest behauptet.

Dr al i t  wird sehr stark. narnentlieb fur Amerika, 
gearbeitet. DieNaelifrage haltan und dic Preisesind fest.

In E is en b a 11 nm a t c r i a 1 baben auch im Laufe. 
des verflossenen Monats einige Yergebungen zu lob- 
nendeti Preisen stattgefunden; die betreffenden Werke 
sind gut beschaftigt.
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Auch in den SĘaschi n en fabr i  ken und Eisen- j 
gi e f sere i en hat sich die Arbeit in erfreulicher | 
Weiso gemehrt, in einzelnen do rselbeu wird sogar nut \ 
Anstrcngung gearbeitet.

Die Preise stęllten sich wie folgi:

Kohlen und Koks:
Flainirikohlen........................ttl 5,-10— 6,00
Kokskohlen. gewaschen . . . »  3.40— 4,00 

» feingesiebte . . » - —
(loko fur Hochofenwerke . . » 6,00— 7,60

» » Bessemerbelrieb . . » 7,80— 8,20

Gewalzles Eisen:
Stabeisen, westfaliselies . .
Winkel-, Faęon-u.Triiger-Eisen 

zu ahnlichen Grundpreisen 
ais Slabeisen mit Auf- 
schlagen nach der Scala.

Bleehe, Kessel- J l  145,00 —
» sećunda » 135,00 —
» dunne . » 135,00—140,00

Stahldralit,5,3 mm
netto ab Werk , » 108,00—110,00 

Draht aus Schweifs-

105,00-110,00
(Grundpreffl

Erze:

lirrnul-
l.reis,

A u foch lage 
nach der 

Scala.

Bphspath.................................
Genisteter Spatheisenstein . 
Somorrośtro f. o. b. Botterdarn . 
SiogenerBrauneisenstein, plios-

p h o ra rm ............................
Nassauischer Botheisenstein 

mit ca. 50 % Eisen . . .

lioheisen:

Giefsereieisen Nr. I. . . .
» > 11.

» 111. . . .

(jualiiats Puddeleisen . . .
Onlinares » . . . .
Besscniereisen, deutsch. Sieger-

Ifmder, graues...................
Westfal. Beśsemereisen . . .
Stahleiśen, weifses,unter0,l % 

Phosplior ab Siegen . . .
Bessemereisen,engl.f.o.b.\Vest-

kiiste . .............................
Thomaseisen, deutsches . . 
Spiegeleisen, 10—12% Mangan, 

je nach Lage der Werke . 
Engl. Giefsereirohjeisen Nr. 111 

franco Buhrort . . . .  
Lusembufier, ab Luxemburg .

eisen, ge-
wohnlicher » 115,00 —

besondere Qualit;iton — —
* ~~ Was die Lage der Eisen- und Stahl-Industrie in

i*inn io~7Jn i O r o f s b ri tan ni e n betrifft, so macht sieli seit 
» 13,00—lo,<!0 kurzem auf dem Bolieisenmarkt in England und 

Schottland aufs neue eine steigende Tendenz geltend. 
Der Geschaftsgang bat einigermafsen die Lebhaftigkeit 
wieder erlangt, welche fur denselben im Januar 
charakteristisch war; auch werden die Aussichten fiir 
die Zukunft ais erfreulich dargestellt. Besonders 

i in Soulh-Staflbrdshire sind die Fabricanten mit Auf- 
-56,00 ; triigęn reiehlich versehen, und es wird von ihnen ver- 
-53,00 i sichert, dafs gegenwartig die Lage eine besserc ais

— j seit Jahren ist. Die Bestellungen auf fabricirtes Eisen 
-48,00 i haben dagegen naehgelassen, und es ist die vor 

kurzem erlangte PreiserhOhung verloren gegangen. 
Die Berichte uber den Stahlschienenmarkt lauten 
sehr giinstig; ais der beste Kunde erweist sich Amerika. 
In der letzten Woche ist fur Schienen der Preis um 

i 2 sh. 6 d. per Tonne gestiegen.
» — — Einer New-Yorker Correspondeiiz des »Economist«

entnehmen wir uber den Amer ikani schen Eisen- 
sh. 40,0 — 51,0 ma rk t . dafs die Nachfrage neuerdings etwas schwficher 
d l 43,00 — geworden ist; dic Preise behaupten sich jedoch fest.

Interessant ist die Mittheilung, dafs ein New-Yorker 
» 53,00—54,00 Ilaus 200 000 t Stalli in England hestellt hat, und 

dafs sich im ganzen zur Lieferung in diesem Jahr die 
» 55,00—56,00 Auftrage auf englischen Stahl bereits auf 300,000 l 
> 36,00 — belaufen. II. A. Iiucck.

» 55,00- 
» 52,00- 
» 50,00 
» 47,00

51,00

Yereins-N aclirichteu.

Verein deu tsche r  E ise n h i it te n le u te .

Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.

N etic  M itg l ie d e r :

l)iirr, Gustar, Ingenieur, i. F. Dflrr & Co., Bohren- 
kesselfabrik in Batingen bei Dusseldorf.

Eicken, Eicald. Ingenieur bei Asbeck, Osthaus, Eicken 
& Co. in Hagen i. W.

Ifahn, Georg, Dr., Dusseldorf-Oberbilk.
Quiring, Heinrich, Oheringenieur und Leiter der Ab- 

tlieilung Giefserei der Gewerkschaft Schalker 
Gruben- und IIutten-YeręLn, Gelsenkirchen.

Ukena, M , Ingenieur der Hutte „Phoenis? Luar bei 
Buhrort.

Yerein der Montan-, Eisen- und Maschinen-Industriellen 
in Oesterreieh, Wien, Elisabethstr 8.

Zur gefiilligcii Ńacliricht.

Den fur die Herren Mitglieder des Yereins deutscher 

Eisenhuttenleute bes.timmten Exemplaren der diesma- 

ijgen Ausgabe unserer Zeitschrift ist das Mitglieder- 

Yerzeichnifs fur das Jahr 1887 beigelegt worden.

Indem ich mir gestatlc darauf aufmerksam zu 

machen, dafs nach § 13 der Staluten die jahrlichen 

Vereinsbeitrage praenumerando zur Erhcbung kommen, 

ersuche ich die geehrten Herren Mitglieder ergebenst, 

den Beitrag fur das laufende Jahr mit 20 J t  an den 

Kassenfuhrer, Herm Fabrikbesilzer Ed. Elbers in 

Hagen i. W., gefiilligst einsenden zu wollen.

E. Schrodler.
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Eine Fahrt nach Brasilien.
Rełscer lebn isse  eines deutschen Hu t tenn iannes .

GXD

Zur Erfiillung eines Versprechens, welches ich im 
Jahre 1881 liebgewordenen Vcrwandten gegebcn unii 
eine mir theure Grabstiittc zu sehen, packte ich im 
Fruhjahr 1883 meine KofTer und fuhr mit dem Dampfer 
»Santos« der Hamburg-Sudamerikanischen Gesellschaft 
nach Brasilien. Bei dem Abschied wurde mir nicht 
nur von vielen Bekannten, sondern auch von hohen 
Wurdentragern der in Deutschland accreditirten bra- 
silianischen Gesandtschaft der Auftrag gegeben, mich 
uber dic Verlialtnisse der Eisenindustrie in Brasilien 
niher zu unterrichten. Ganz besonders wurde mir ans 
Hcrz gelegt, das kaiserliche Staatshuttenwerk Ypancma 
zu besuchen und cinmal daruber zu berichten, was dort 
geschaffen sci und geleistet werde.

Dic Fahrt auf dem Ocean uber Lissabon, Bahia,
Kio dc Janeiro zu beschreiben, will ich geubteren Fe- 
dern uberlassen, obwohl der Eindruck, den das Meer 
und die fremdcn Lander machten, wohl geeignet war, 
dazu zu reizen. Angenehmc Unterhaltung und Ab- 
wechselung auf der vierwóchentlichen Fahrt gewahrte 
mir der Umstand, dafs mir von den Schiffsofficicren i 
frcundlichst yerstattet war, viele Zeit im Maschinen- j 

und Kesselraum zuzubringen und der mehrfachen 
Abnahme von Diagrammen, welche alle schóne Linien 
zeigten, beizuwohnen.

Vom medicinisch-physiologischen Standpunkt aus 
betrachtet, erschien mir ein Vergleich zulassig zwischen 
den an Bord befindlichen nautischen Instrument en, 
Compafs, Chronometer und Barometer, welche behufs 
Erhaltung der horizontalen Lage in einem Uniyersal- 
Gclenk aufgehangt sind, — und denjenigen Menschen 
an Bord, welche durch Aneignung des seemannischen 
Ganges es verstandep, ob bewulst oder unbewufst, die 
Schwerpunktslinie ihres Korpers móglichst in der senk- 
rechten Richtung zu erhalten. Die Furcht vor dem 
Umfallen wird dadurch beseitigt und das aus dieser 
Furcht entspringende Gefilhl des Schwindligwerdens 
kommt nicht zur Geltung.

Grade so gut wie die Unruhe im Chronometer 
bleiben die motorischen Nerven alle und besonders dic 
des Magens in gewohnter Thatigkeit. Sie zw-ingen die 
Magcnwande, ihre zerreibende Arbeit auf den Magen- 
mhalt nach wie vor auszuuben. Die genossenen Spcisen

Getranke werden ja hierdurch, unter Mitwirkung 
des Maąensattes, geeignet vorbereitet zur nachfolgenden 
cnermschen Zerlegung durch die Gallenflussigkeit fur die 
rniihrung des Korpers, Denn auch hier gilt der Lehr- 

satz der Chemiker: »Corpora non agunt nisi soluta.«
Folgt der Seefahrende beim Wandom auf oder 

uuter Deck nićht den Bewcgungen des Schiffs, so tritt 
er beim Gehen zu hoch oder zu tief, zu w7eit oder zu 
urz und ein Ruck schwacher oder starker durchzuckt 

iwesmal den ganzen Korper. Die Thatigkeit aller 
motorischen Nerven, z. B. von Herz, Lungen, Zwcrcli- i

fell, wird gelahmt oder ganz ausgesctzt und so auch 
derjenige des Magens, und dieser macht Strikc. Die 
nicht genugend vorbereitetc Speisc wurde, wic bei 
einer Ucbersattigung, unzweifclhaft tiefgreifendc Gcsund- 
heitsstorungen vcrursachen, wenn dcm Voran\vandcrn 
soleher Spciscn nicht ein encrgisches: »Bis hierher und 
nicht weitcr!« entgegentrate in der Gestalt und Thatig
keit der Wachtcrnerven, wenn man sic auf deutsch so 
nennen will, welche einfach commandircn und cxccu- 
tiren: »Fort mit dem unniitzen schadlichen Ballast, 
schnell uber Bord dani i t !«

Das Experiment wiederholt sich so oft und so 
lange, bis der Korper durch Ermattung und Fasten bc- 
wcglich geworden ist in allen Gclenkcn und der Mensch 
sich den beweglichcn elastisch schaukelnden Gang ange- 
eignethat wic ein alter Seemann, der ja oft unermudlich, 
wic unsere freundlichen Kapitanę auf der Hin- und 
Ruckreisc, die an der Seekrankheit leidenden Passagiere 
aufforderten: »Lernen Sie gehen, dann geht es bald 
besser« 1 Selbst beim Sitzen am Tischc soli und mufs 
der Oberkórper diese pendelnde Bewegung mitmachen, 
wie die iiber dem Tisch im Univcrsalgelenk schaukelnde 
Lampe und das im Kugelgelenk schwingende Flaschen- 
gestell dies zur Belehrung so schón zcigen.

Wer es nicht vermag, sci es durch vorhcrigc 
Uebermudung, sei es durch miterlebtcn schweren Sturm 
und dadurch herbeigefuhrte innere Verletzungen im 
Organismus, verliert durch diese sogenanntc Seekrankheit 
nach und nach alle Krafte, der Korper verfallt und er- 
liolt sich spater am Lando auch nicht immerwieder. 
Der oft von den Leidenden in diesem jammervollcri 
Zustand herbei gesehnteTod erloste von dem schreck- 
lich empfundenen Elendsgefuhl, oft auch ein junges 
frisches, innig geliebtes Leben.

Mógen diese Erórterungen, welche von vielen 
Medicinern ais wohl zutreffend erkannt wurden, zur 
Erleichterung und zum Schutz beitragen fur Andere, 
um sie vor ahnlichem Elend oder gar vor Trauer zu 
bewahren. Erst vom Jahre 1881 ab hatte Schrciber 
dieser Zeilcn Veranlassung, diese tnedicinischen Studien 
theoretisch und praktisch auszufuhren. leider nicht schon 
fruher, wodurch er zwar selber verschont blieb von 
der Seekrankheit, Lernt man crst auf dcm schwan- 

I kenden Deck gehen und die Furcht vor dem Fallen 
j uberwinden, dann schmeckt auch Essen und Trinkcn 
1 w'ieder. Die frische reine Seeluft kraftigt den Korper 

bei der guten und reichlichen Natura! -Verpflcgung an 
Bord mehr, ais der Aufenthalt am Strand eines Scebadcs 
mit Luft von haufig mehr ais zweifelhafter Bcschaffen- 
heit aus den Watten bei der mitunter theuren und nicht 
immer guten Bekóstigung in dumpfen Q.uartiercn. —

Diese Abschweifung wolle der geneigte Leser, 
yielleieht auch eine freundliche Leserin, gutigst ver- 
zeihen und auf die Rechnung der heutigen deutschen
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Colonialpolitik schrciben, welchc vielleicht manchen 
deutschen Fachgenossen noch zur Kreuzung des Oceans 

nach Ost oder West, nach Nord oder Sud veraulafst. Hat 
doch auch Sir Henry Bessemer sich vicl mit diesem Gcgen- 
Stand beschaftigt und zum W ohl der Seefahrer yersucht, 
ein Schiff zu bauen, dessen Salon mit Kabinen in 
einem Universalgelenk von grolsartigen Abmessungen 
aufgehangt war, um hierdurch dic Schwankungen des 
Schiffs zu parallisiren.

In Bahia wic in Rio und in Santos genofs der
• Ycrfasscr den Anblick der tropischen Yegetation mit 
ihrer Farbcnpracht und mit ihren ungewohnten Formen 
in vollen Zugcn, begleitet und unterrichtet von seinem 
treuen Rcisegefahrten und lieben Verwandtcn, der fruher 
Scgclschiff-Seekapitan, dann langere Jahre ais Kaffee- 

pftanzcr in der Provinz S. Paulo thatig war und jetzt 
ais bchabigcr Onkel Kapitan im Kreise seiner Ge- 
schwister im Osnabrfickschcn lebt.

In allen Kustenstadten wohnen deutsche Kaufleute, 
Gewerbetreibende und Handwerker. Dic deutschen 
Consular-Beamten gewahren freundlichen Empfang und 
geben gcrn die gewunschte Auskunft uber diese oder 
jcne geschaftliche Anfrage. Mittelpunkte des Zusammen- 

trelTens sind Bórsc, Clublokale und bairische Bicrwirth- 
schaftcn, die mit jedeni Dampfer frischen Stoff in 
Fasscrn und Flaschen, letztere pasteurisirt, empfangen. 
Auch gute deutsche Weine sind zu haben. Die wciten 
Frachten, hohe Eingangszolle und stadtischc Abgaben 
vertheucm nicht unwesęntlićli diese Lebensgenusse, 
welche auch in der hcifsen Jahreszeit mit grofser 
Vorsicht und strenger Mafsigkeit zu geniefsen sind, 
•sonst schlimmere Folgen haben, ais in der kalteren 

Ilcimath.
Der wundcrvolle Anblick, welchen die Einfahrt 

in den weit ausgcdehntcn Hafen von Rio de Janeiro 
bei Sonnenaufgang mit schónster Bclichtung des ais 
Hintergrund sich aufthurmcnden Orgelgcbirges gewahrt, 
wird mir unvergcfslięli bleiben, nicht minder auch der 
Abend desselben Tages, den ich unter den mannig- 
fachsten Palmen und anderen Biiumen der hcifsen Zone 
im Passeio publico bei hellem Schcin des aufgehenden 
Yollmondes und dem gut ausgefiihrten Concert einer 
deutschen Musikkapelle verlebte, bei welchem dic an 

Jen Ulermauern dieses einzig schóncn und ausgezeichnet 
gepflegten Gartcns platschcrnden Wogen der Bai ac- 
compagnirten, ais das Lied »Das Meer erglanzte weit 
hinaus im letzten Abendscheine« ertóntc. Auch die 
Cikade versaumte nicht. ais der letzte Ton yerhallte, 
noch eirimal mit ihrem schrillenden weithin tonenden 
Liebesruf einzusetzen, glcichsam ais ob sie sagen wollte, 
so klingt die zcrńssene Saite eines vergeblich schnen- 
den Herzens. Nicht weniger verlangten dic Moskitos 
fiir ihr Gesumme den Tribut und erinnerten daran, 
dafs man nicht ungestraft unter Palmen wandeln soli.

In Santos waren zunachst nur wenigc Tage Auf- 
entlialt vergdnnt, welche durch allseitige licbcnswur- 
dige Aufnahme zu rasch verflossen, um einer yorliegen- 
den freundlichen Einladung aus Ybicaba zu folgen und 
dort Jas Johannisfcst am 24 . Juni mit zu fciem.

Dic Fahrt auf der normalspurigen Eisenbahn der alten 
englischen Compagnie von Santos nach S. Paulo bot viel 
lntercssantes zu sehen mit dem, fiir die Zeit des Baues ge- 
nial entworfenen Aufstieg in drei Etagen durch feststchende 
Maschinen mittelst Drahtseile gezogen, bis auf dic Hóhe 
desóstlichen Kustengebirges, nach dortigen Angaben unge
fahr 2 300 Fufs engl. hoch. Die Bahngeht nicht wie zwischen 
Dusseldorf und Elberfeld bei Hochdahl in grader Linie 
mit mafsiger Steigung bergan, sondern steigt raschcr 

und in mitunter starken Curven das ziemlich enge und 
theil weise durch 'tropische Regengiissc stark ausge- 
waschcne Thal hinauf. Ein in Gufseisen kuhn, aber 
sicher und fest gebauter Yiaduct fuhrt an einer Stelle 
die Balin hoch uber ein Seitenthal hinweg. Einzelne 
der riesigen Bóschungcn mufsten seit Eróflnung des 
Betriebs wiederholt autgemauert werden, bis zuletzt

| Arbeiten mit deutscheni Stcrn-Ccment aus Stettin sich 
ais dauerhaft gegen Wasser und Wetter sollen erwiesen 
haben. Vorab sei hier schon bemerkt, dafs in der 
Hauptmassc dieses óstliche brasilianische Kiistengcbirge 
aus granitischcn Gesteinen besteht, welche an einzelnen 
Stellen von Diabasen und sogar von Basaltgangen, 
z. B. .bei Iguape, durchbrochen sind. An anderen 
Stellen sind auch noch Bruchstucke der uberliegenden 
alten und jungeren Formationcn vorhanden, sogar bis 
zur Braunkohle bei Taubate, in welcher sich ahnliche 
fossile Fischabdrucke vorfindcn, wie in der Braunkohle 
bei Siegburg solche sich zeigen. In S. Paulo zweigt 
eine- Bahn nach Norden ab, und fuhrt uber Barra de 
Pirrahy im Anschlufs an die Pedro segundo-Bahn nach 
Rio de Janeiro. Eine andere Bahn nach Suden fuhrt 
iiber Sorrocaba nach Ypanema und weiter ins Land. 

Bcides sind schmalspurige Bahnen. Die Hauptbahn 
geht von S. Paulo weiter bis Jundiahy, wo dic Paulista- 
Eisenbahn, auch einer cnglischcn Gesellschaft gehorig 
und normalspurig, sich anschliefst. Diese Bahn gabelt 

bei Station Cordeiros einerseits nach Rio Claro, wo 
sich dic S. Carlos-Schmalspurbahn anschliefst, anderer- 
scits nach Bclem-Descalwidos ab, um in der vorletztcn 
Station Porto Ferreiro dic von derselben Gesellschaft 
eingerichtetc Flufsdampfschiffahrt anzuschliefsen. Yor 
und in Campinas zweigen sich noch zwei Schmalspur- 
bahnen ab, eine nach Wcstcu in der Richtung von 
Pirracacaba, die andere nach Norden uber Mougyniirini 
nach Caldas, dem beruhmten Badcort, welcher, den 

Qucllsintern nach zu urthcilen, ahnliche Otiellcn zu 
haben schcint, wie Karlsbad. Genaue Wasscranalyscti 

scheincn noch nicht gemacht zu sein, wenigstens sind 
solche nicht an die Oeffentlichkeit gedrungen.

Alle diese Eisenbalmen verbrauchten und brauchcn 

viel Eisen und Stahl, welches meist aus England, dann 
aus Belgicn, Frankreich und Nordamerika bezogen wurde. 
Deutschland ist neuerdings mit in Wettbewerb getreten, 
ebenso fur neu projectirtc Linien, z. B., von Casa branca 
aus, zum Theil auf Anregung vom Schreiber dieser 
Zeilcn. England war auch in der Lieferung fur sonstigen 
Eisenbedarf an Blechen, Handclseisen, Faęoneiscn, 
Schmicdcstucken u. s. w. bisher voraus, durch das Bc- 
stehen grofser Ausfuhrhauser in London bezw. in den 
britischen Eisendistricten, welche mitunter auf Tcle- 
gramm ihrer Correspondenten Firmcn in Rio dc Janeiro 
in kiirzester Frist mit erst abgehendem Dampfer jedwede 
Bestellung zu liefern vermochten, durch telegraphische 
Bestellutig des einen Stucks auf diesem, des andern 
Stiicks auf jenem Werk, wo es greifbar, oder solort 
lieferbar zu beschaffen war. Eine solche Einrichtung 

kann sich freilich crst im  Laufc vieler Jahre und bei 
weit uber dic Erdc verbreiteten Absatzgebieten nutzeri- 
bringćnd gestaltcn, diirfte aber auch von. unseren 
deutschen Ausfuhrfirrricn in Yerbindung mit unseren 

unzweifelhaft ebenso leistungsfahigen Eisen- und Stahl- 
werken zu crstreben sein. Aber eine Bcdingung ist vor 
allem Andern zu erfullen! Ist cinmal gute Qualit;it 
geliefeit, dann mufs die zweite und jede folgende 

Lieferung wenigstens ebenso gut, womóglich besser 
ausgefuhrt werden.

Hierauf legte und legt die Firma Fried. Krupp in 
Essen, welche in Rio de Janeiro schon seit mchreren 
Jahren einen eigenen standigen Correspondenten hat, 

grofsen Werth, wic dies auch druben aligemcin aus- 
gesprochen und anerkannt wurde, sowohl bei Lieferung 
von Schienen und sonstigem Eisenbalmmaterial, ais 
auch von Eisen- und Stahlblcch, von Constructions- 
cisen und zuguterletzt von Geschutzen und Geschossen.

Dic Preise werden von dem A7crtretcr Herm 

G. Repsold dementsprechend hoch gehaltcn, aber die 
Gute des gelieferten Materials und der Arbeit war auch 
ausgezeichnet und tadellos.

Andere deutsche Fabricanteti konnen ja in ihrer 
Art dasselbe thun und leisten, und reichte es dem 
patriotischen Gefuhl des Yerfassers dieses Bcriehtes
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zur hohen Genugthuung, ais er Zeuge eines ehrenden 
Lobes uber deutsches Handwerksgerath aus deutschen) 
Stahl war.

Auf der Kaffeeplantage Ybicaba war, von Santos 
aus, unser Prinz Heinrich von Preufsen mit dem Com- 
mandant der dort ankernden Fregatte Frlir. v. Secken- 
dorf, Flugel-Adjutant Sr. Majestat des Kaisers und 
Konigs und dem Commandant des ebenfalls vor Santos 
ankernden Kanonenbootes Hemi von Pawelsz nebst 
beiderseitigem Gefolge, auf einige Tage zu Gast bei 
dem Besitzer Herrn Commendador Jose Yergueiro. 
Derselbe war im Jahre 1830 ais fremdlahaischer 
Oificier in Munster i. W . gewesen, um in der Charge 

eines Lieutenants der Infanterie den preufsischen Militar- 
dienst kennen zu lernen und ist heute noch ein gluhen- 
der Yerehrer des deutschen Heeres und Deutschlands. 
Alle in meilenweiter Umgebung wohnenden Deutsche 
waren von Herrn Vergueiro eingeladen und alle eben- 
falls dessen Gaste die Tage iiber. Die ganze Bev6 l- 
kerung der Plantage, Colonisten wie Schwarze, reich- 
lićh ein halbes Tausend Kopie zahlend, hatten Festtage, 
trotz der gerade im  vollen Gangc befindlichen Kaffee- 
emte. Alle feierten die Tage zu EI11 en des Prinzen 
aus dem Hause der Hohenzollern und iiberboten, sich 
liochdeni5elben [und in hochseiner Person dem hohen 
deutschen Hcrrscherhause ihre Huldigung darzubringen.

V'iele Brasilianer und Englander waren ebenfalls 
anwesend, Letztere um dem Enkel ihrer Landeskonigin 
zu huldigen. Dic beiden englischen Eisenbahn- 
Compagnien stellten Sonderziige zur Yerfugunsp fur 
dieses Fest und die Festlichkeiten in S. Paulo.

An einem der Tage wurde von der ganzen Ge- 
sellschalt ein Rundgang gemacht durch die grofse Ma- 

schinenhalle und die Werkstiitten, um die Bereitung des 
Kaflees zu zeigen. Da nahm Herr Vergueiro von einem 

der Zimmerleute eine Axt, welche zum Holzfallen und 
zuni Behauen der Staninie diente, und zeigte sic Seiner 
Kdniglichen Hoheit mit den Worten: »Das ist auch 
"d e u ts c h e s  Fabricat, es ist das beste, -was wir je 
»gehabt haben aus allen Landern, und was in portu- 

"giesischer Sprache darauf stellt, ist richtig: »»Mir wider- 
»steht kein Eisen««. Diese Aexte halten aus auch im 
»hartesten Holz, was wir fallen und bearbeiten mussen, 
»Diese Aexte lassen sich bis auf das Stielloch ab- 
»schleifen und behalten immerdar guten Schnitt und 
»Ilieb.«

Diese Aexte waren von den Herren R. & H. Vorster 
in Hagen i. W . angefertigt, Die Arbeit daran war 
ebenso schon ais vorzuglich.

Um ‘ so unangeńehmer wurde ich einige Monate 
spater in Rio de Janeiro in dem Geschaft eines leider 
deutschen Importeurs beruhrt, wrelcher diese Aexte 
hatte in der Form nachahmen lassen, aber aus Eisen 

mit einem Stuck Stahl in der Sthneide eingeschweifst, 
dieselben jedoch ais beste deutsche Aexte verkaufte. 
Wer mag sich wohl in Deutschland dazu hergegeben 
haben, dieses Falsificat anzufertigen ?

Es wird mit vollem Recht von den soliden recht- 

hch denkenden Einfuhrhausern in den tiberseeischen
1 latzen grolser Werth darauf gelegt, dafs die gesandten 

Wąaren und Maschinen von bestem Materiał und in 
sohdester Ausfuhrung geliefert werden. Ebenso ist auf 
gute, dauerhafte und wegen der bequemen Óeffnung 
mi Zollamt leicht zerlegbare Yerpackung zu achten 
und daran nicht zu spaleń! Reparaturen sind druben 
nur mit ganz aufserordentlich hohen Kosten, wenn 

uoerhaupt ausfuhrbar. Ais Alteisen hat- das Maschinen- 
materiał kaum einen Werth. Denn das Zerschlagen 
^urde oft mehr kosten, ais die Neubeschaffung eines 

. tuckes v°n  Europa aus. Geschickte Handwerker und 
' echamker wollen und mussen viel yerdienen, denn

Sailze I.ebenshaltung ist in allen Erfordernissen 
sehr Kostspielig. Dabei ist fiir einen Weifsen in dem 

leilsen Klima die angostrengte Arbeit aufserordefttljch 

ermudend und die Krafte rasch erschopfend. Sali doch |

der Berichteistatter bei seiner Ankunft in Santos vor 
dem Zollamt im Flufs eine durch Ungliick zerfahrene 

schmiedęiSerne Gitterbrucke liegen. Auf seine Frage, 
warum diese Briicke nicht herausgeholt und reparirt 
wurde, wurde ihm geantwortet: Man lafst die Briicke 
ruhig im Flufs verrosten und baut spater eine neue, 
das ist billiger, ais das Bergen und Repariren. Lagen 
doch auch an der Stelle eines langst verfallehen Forts 
ani Hafeneingang mehrere gufseiserne portugiesische 
Geschiitze im Meersand. Niemand kummerte sich 
darnin von Staatswegen, aber es holte sich auch Nie- 
mand dieselben ais altes Eisen. Das Zerschlagen oder 
Zersprengen und Wegsćhaffen wurde zu viele Kosten 
verursachen. Ais Ballast sind Steine bequemer zu ver- 
laden und billiger trotz Ausfuhrzoll.

Das I.eben und die Arbeiten auf der Plantage 
eingehend zu schildern, wurde zu weit fuhren, vielleicht 
auch nur wenige Leser interessiren, zumal ich gebeten 
w'ar, neben der Aufgabe ais Chemiker mit Argricultur- 
Yersuchen mich zu beschaftieen, auch ais Ingenieur 
auf die Verbesserung der vorhandenen Maschinen zur 
Bereitung des Kaftees zu sinnen. Der mehrmonatliche 
Aufenthalt in dem gastlichen Hause wurde mit geolo- 

gischen Untersuchungen, Pflanzen- und Gesteinsanalysen, 
physikalischen Experimenten, Anfertigung kl einer Yer- 
suchsapparate, Ausflugen durch die ganze Provinz S. 
Paulo, zu Fufs, zu Pferd, zu Wagen, per Eisenbahn, auch 
eines Tages mit Extrazug ais Begleiter der Eisenbahn- 
Dircction die ganze Paulistabahn entlang, ausgefullt 
und verlief gar rasch. Ein Aufenthalt in Rio de Janeiro 
mit Herrn Yergueiro und im ostlichen Theil der Pro- 
vinz Minas nahm ohnehin im October und November 

volle vier Wochen in Anspruch.
Eines Tages hiefs es: Machen Sie sich bereit, 

ubermorgen reisen wir nach Ypanema, dem kais. Staats- 
huttenwerk, da giebt es viel Schones zu sehen. Berg- 
mannshammer und Reagentienkasten, Mefsinstrumente 
und Mikroskop wTaren bald gepackt, ebenso Skizzen- 
papier zurecht gemacht.

Fruh Morgens gings mit der Bahn bis S. Paulo, 
wo an dcm Nachmittag und am folgenden Tage jeder 
seine Besuche zu machen hatte unći zwei Eisenbahn- 
Ingenieure Herm Vergueiro erwarteten, einer ein 

Deutscher, der Andere ein Brasilianer von der Staats- 
bahn-Yerwaltung. Am zweitfolgenden Morgen wTurde 
dic Fahrt auf der Sorocabana-Schmalspurbahn angetreten. 

Es war ein frischer kalter, aber prachtvoll klarer Winter- 
tag Ende August. Den brasilianischen Fruhling lernte 

Schreiber dieses erst acht Tage spater in Santos kennen 
und geniefsen. Von S. Paulo bis S. Roque steigt die 
Bahn fast fortwahrend bis zur Wasserscheide- kurz vor 
Sorocaba, wo eine bis zu der Zeit benutzte hólzerne 
Briicke uber den Itu-Flufs durch eine solche von Eisen 
ersetzt wurde, und umgestiegen werden mufste.

Der Zug włar mitunter in undurchsichtigen grauen 
oder rothen Staub eingehullt. Es hatte schon zwei 
Monate lang keinen Tropfen geregnet und man vcr- 
langte fur die Fruhjahrs-Feldbestellung sehr nach Regen. 
In den Dórfern und auf den Plantagen wurden vieltach 
Processionen abgehalten, damit der Himmel seine 

Schleusen offnen moge. Der Staub auf den Bahnen 
ist zur Winterszeit derart stark, dafs jeder Reiscnde, 
Mannlein wie Fraulein, einen grauen Staubmantel 
uberzieht, ebenso erhalt der Hut einen ebensolchen 
Ueberzug und zum Schutz der Wasche wird ein leichtes 

Halstuch urageschlungen.
D ie Bahnschwellen sind meist in Sand gebettet. 

Steinschlag von Hand herzustellen, ist zu theuer und 
wird derselbe nur in der Niederung bei Santos seit 
einigen Jahren nothgedrungen benutzt, wo eine Stein- 
brechmaschine aufgcstellt worden war. Flufskies her- 
beizuschaffen, ist nur ausnahmsweise moglich, da von 

Wegen in europaischem Sinne nur einer von Rio nach 
Petropolis existirt, wie im Almanak del Corte yermerkt 
steht, und der Tropatransport auf dem Riickcn der
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Maultbiere tur Bettungsniaterial nicht zu crschwingcn 
ware. Hierfiir mufsten ja auch erst Saunipfade ge- 

schaflen werden, was stellenweise fur werthvo)leres 
Baumaterial allerdings geschieht. Dic Tracirung und 
der spatere Bau einer Eisenbahn in soichen uncultwirten 
Landern fordem ganz aufserordentliche, oft uber mensch- 
liche Kriifte hinausgehende Anstrcngungen und Ent- 

behrungen,

Nach einstiindigem Aufenthalt in Sorocaba und 
frugalem, aber reichlichem Imbifs bei einem dort an- 
siissigen deutschen Bierbrauer, welcher ein fur die Ver- 
haltnisse gutes, aus ungarischer in Triest gemalzter 
Gerste und mit Nurnbergcr Hopfen gebrautes Bier 
kredenzte, ging es mit der Bahn Itńana weiter nach 

Ypanema.

Auf dem Huttenwerk wurden wir von dem Di- 
rector Herm Major Dr. Siursa aufs freundlichste em- 
pfangen und uns zunachst nach I.andessitte zur will- 
kommenen Erfrischung von der freundlichert Hausfrau, 
einer deutschen Danie aus Freiberg i. S., eine duftende 
Tasse KafTee dargereicht. Nachdem Toilette gemacht 
war, wurde zu Tisch gerufen und glaubte man sieli 
nach Deutschland versetzt betrelTs der ausgezeichneten 
Kuchę, wenn nicht die fremden Gerichte und Fruchte 
daran erinnert hatten, dafs man sich im schónen Lande 
Brasilien befande, und dessen spruchwortlich gewordene 
Gastfreundschaft genosse. Die Unterhaltung wechselte 
in deutscher, portugisischer und franzosischer Sprache, 
welch letztere ais Dolmetscher diente, Kach Tisch 
wurde noch ein Ausflug nach den Erzgruben und 
Kalksteinbruchen gemacht auf einer Schmalspurbahn in 
einem mit Sitzen vcrsehenen (ederlosen Wagelchen, 
vor welches ein Maulthier gespannt war. Der Rosse- 
lenker wollte geme zeigen, wie schnell er fahren 
konne und hieb, wie die Pferdebahn-Kutscher in Santos 
und Rio, unbarniherzig auf sein Thier los, um es zur 
Eile anzutreiben. Verfasser dieses Berichts hatte sich 
lieber etwas ruhiger die in den Einschnitten der Bahn 
anstehenden Gesteine angesehen, und auf seine des- 
fallsige Bemerkung wurden ihm ani andern Morgen 

. auch von allen bezeichneten Stellen friscligeschlagene 
Probestufen ubergeben. Die Eile wurde motivirt mit 
dem Bemerken, dafs man spatestens mit Sonnenunter- 
gang nach Hause zuruck sein m u s s e ,  denn Dammc- 
rung giebt’s bekanntlich nicht, und in der Dunkelheit 
zu gefien, geschweige denn zu laufen zwischen den 
Sehienen, sei fur das Thier nicht moglich, zumal die 
Strecke nahe der Hutte im starken Gelalle liege. Nach 
Ruckkehr am Abend, wie auch schon auf der Falirt 
wurde eingehend uber das Eisenbahn-Project von Herm 
Conimendador Vergueiro verhandelt, welcher die Con- 
cession zum Bau einer Schmalspur-Locomotivbahn von 
dem Seehafenort Iguape —  sudlich Santos gelegen — 
nach Sorocaba und M  einerseits und nach Ypanema 
andererseits von der kaiserl. brasil. Regierung erhalten 
hatte. Auf dereń Werth und Wichtigkeit wird weiter 
unten hingewiesen werden.

Am folgenden Tage besichtigten wir das bestehende 
Werk und Sic in der Ausfuhrung begriffenen Neu-An- 

lagen eingehend, ebenso auch die geologischen Forma- 
tionen der naheren Unigebung. Die Fabrica de ferro 
Ypanema basirt auf dem Yorkommen von einem 
bedeutenden Rolllager eines reichen Magneteisenerzes 
und Rotheisensteins. Letzterer ist den Gelehrten ais 
»Martit« bekannt und tritt auf in Octaedern ais Meta- 
morphose nach Magneteisenstein, mitunter in isolirten, 

gut ausgebildeten Krystallcn. In alter portugiesischer 
Zeit sollen katalonische Rennfeuer daselbst betrieben 
worden sein. Der Plan, dic Erbauung und der Betrieb 
des ersten Hochofens wurde von dem deutschen Geo- 
logen und Huttenmann von Eschwege ausgefuhrt bezw.

j eingerichtet und zuerst geleitet. Auf einem hervor- 
ragenden Sandstcin-Felsen hoch oberhalb der Hutte 

; ist ihm ein gut erhaltenes Dcnkmal mit passender In- 

! schrift errichtet.

Unniittelbar nahe dem Eisenstein lagert ein blauer 
; krystallinischer uber 99 kohlcnsauren Kalk haltender 

Kalkstein, welcher aufser einem ebenfalls nahebei auf- 
I tretenden thonigen Schiefergestein ais Zuschlag beim 
] Yerhittten der Erze benutzt wird. Letztere enthalten 
j bis zu 9 7 %' Eisenosydul und Eisenoxyd, dann etwas 

j Iialk und Thonerde, ferner eingesprengt etwas Schwe- 
i felkies und Apatit, aber kcin Kupfcr.

Ais Brennmaterial dienen Holzkohlen, welche jedoch 
i schon aus einiger Entfernung herangeschafft werden 
i miissen. Es sind in der Nahe der Hutte Wieder- 
j bewaldungs-Versuclie gemacht, jedoch kosteten dieselben 
i sehr viel Geld wegen der theuren Arbeitslohne, und 
j gutes Holz will auch dort seine Zeit haben zum Wachsen.
I Dabei ubcrwuchern die Unkrauter, Schlinggcwachse 
I und rascher wachsenden weichcn Holzarten gar bald 
| die eigentlichen Urwaldbaume, welche feste Holzkohlen 

i liefern.

Ein alterer Ofen mit einer Tagesproduction von 
drei Tonnen zu 1000 kg, ein spater gebauter Ofen, 
welcher vier Tonnen im Tage producirt, sind im Gange, 
ein dritter Ofen, welcher weiter und hoher wurde, 
war '1111 Bau begriffen und sollte Sieben Tonnen im l age 
erblasen. Die Eisenerze werden in einem schwedischen 
Róstofen durch eingeleiteten Wasserdampf móglichst 
entschwefelt und dann beliufs Zerkleinerung gepocht. 
Dic Hoch-Oefen wurden noch mit kalteni Wind und 
offenen Fornien betrieben. Eine Benutzung der (iicht- 
gase war noch nicht eingerichtet, ebenso mit W asser 

gekuhlte Fornien noch nicht vorhanden; Die Schlacke 
war eine zienilich saure und dabei schwerschmelzbare. 
Das Roheisen war meist lichtgrau, dabei sehr zahe 
und fest; es wird theils direct zu Gufswaaren vergossen, 

theils in zwei Frischfeuern und in einem mit dereń ab- 
ziehenden Gasen geheizten Puddelofen zu Stabeisen und 
Schmiedestucken verarbeitet. Theils wird es auf der 
Bahn nach Rio de Janeiro gesandt an das kaiserliche 
Arsenał, 11111 durch Unischmelzcn zur Herstellung von 
Hartgufs-Granaten zu dienen. 5/eg/;'. Stein.

(Schlufs folgt.)

Weltsprache „Volapiik.“

Dic starkste Verbreitung findet gemafs einer Mit- 
theilung von O. Kramer vor dem ósterr. Ing.- und 
Arch.-Vereiń dic Schleyersche Weltsprache \'olapiii: 
merkwurdiger Weise in Frankreich; sie ist an der 
Association politechnique sogar ais obligatorischer Lclir- 

gegenstand vorgeschrieben. Derzeit bestehen 111  Vcr- 
eine, welche sich die Verbreitung von Volapuk zur 

Aufgabe gestellt haben und wird dieselbe durch etwa 
600 Lelirer in 77 Stadten der Erde gelehrt. Schleyers 
Grammatik ist bereits in 20 Sprachen aufgelegt und 
sein Wórterbuch, von dem schon die dritte Auflage 

erschienen ist, weist bereits 13000  Worte auf. 277 
Correspondenten, die auf der ganzen Erde vertheilt sind, 

bedienen sich des Volapuk ais Weltsprache.

Hofrath v. Grimburg erwahnte bei derselben Ge- 
legenheit, dals ein Yortrag uber Volapuk in der Societi: 
des ingćnieurs-civils in Paris eine lebhafte Gegenrcde 
veranlalst habe, in welcher die Befurchtung ausge- 
sproclien wurde, dafs diese, voń einem deutschen 

1 Pastor erfundene Sprache, die frańzósische ais Wclt- 

| sprache verdrangen konnte.


