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Ueber das Kleingefilge des seliiniedbaren Eisens, besonders 
des Staliles.

Von A. Martens, Ingenieur in Berlin. 

Hierzu die Ta Mn X bis XII.

er Vortrag des Hrn. Geheimen Berg- 

ralhs Dr. W e d d i n g  und die hieran 

sieli anscliliefsenden Aeufserungen der 

HH. S i eg f r i ed  S te i n ,  L i i r r n a n n  

und Haed i c ke  yeranlassen mich, in Nachfol- 

gendem einige Untersuchungsergebnisse iiber das 
Kleingefiige des Staliles zu verofTentlichen, die 

den Anfang bildeten zu einer planmiifsigen 

mikroskopischen Erforschung des schrniedbaren 
Eisens, einer Unlersuchung, die der naturgemafsę 

Abschlufs zu meinen fruheren Arbeiten iiber das 

Kleingefitge des Roheisens* gewesen sein wurde.

Ich dąrf hier nicht unerwahnt lassen. dafs 

ich mit der gegen wartigen Arbeit ziigleich einen 

geringen Theil der Schuld losen mochte, in 

welcher ich mich gegenuber dem Yere i n  

deu t scher  E i s enh i i t t e n l e u t e  immer noch 
befinde. Der Yerein ais solcher, sowie eine 

nicht unbetrachtliche Zahl seiner Mitglieder, hat 

seiner Zeit meine Arbeiten in forderlichster Weise 
unterstiitzt. Ganz besonderen Dank bin ich auch 

mehreren Huttenwerken R h e i n l a n ds  und 

Westfalens fiir die reichhaltigen Sammlungen 

7on interessanten Eisen- und Stahlmaterialien 
schuldig, welche sie mir vor einigen Jahren zur 

^erfiigung gestellt haben. Bei der Uebernabme 

raeiner jetzigen Stellung hatte ich die nachfolgend 

zu verolTentlichenden Untersuchungen kaum be- 
gonnen, und wenn ich anfangs auch hoffen

* Yergl. łZtschr. d. Ver. d. Ing.« 1878 und 1880,
* ' erliandliing d. Yer. fur GewerbfleiCs« 1882.

IY.7

durfte, gerade durch meine amtliche Stellung 

ganz besonders Gelegenheit zu erhalten, diese 

meine liebsten Studien fortsetzen und zugleich 

jene Schuld abtragen zu konnen , so sollte sich 

leider diese meine Hoffnung nieht bewahrheiten, 
da ja die amtliche Stelle zur Forderung der 
von mir jahrelang gepflegten mikroskopischen 

Untersuchungen mit der Konigl. chemisch-tech

nischen Yersuchs-Anstalt verbunden wurde. Ich 

mufs nunmehr mich lediglich darauf beschranken, 

die mir noch verbleibende, karglich bemessene 
freie Zeit zur Fortsetzung der Arbeiten zu ver- 

wenden, und sehe ein, dafs noch viele Jahre ver- 

gehen wurden, bevor ich das dem Verein  

deu t scher  Ei senh i i t t en l eu t e  gegebene Ver- 

sprechen, auch die mikroskopische Untersuchung 

des Kleingefuges von Stahl und Eisen zu einem 

gewissen Abschlufs zu bringen, vollstandig ein- 

lósen konnte. Wollte ich aber meine YerofTent- 

lichung jetzt noch weiter verschieben, so mufste 

ich fiirchten, mil dcrselben tiberhaupt zu spat zu 

kommen. Aus diesem und den vorervvabnten 

Criinden mufs ich daher den verehrten Leser 

um gutige Nachsicht bitten, wenn ich heute mehr, 

ais mir heb ist, eine unvollendete Arbeit liefere.
Bei dem Studium des Kleingefuges der Me

talle wird man am sichersten zum Ziel 
kommen, wrenn man dem friiher von mir ein- 

geschlagenen Wege folgt und, von den Bruch- 

flachen ausgehend, die Krystallisationserscheinun- 

gen erforscht und schliefslich zu den Schliff- 

flachen iibergeht. Nachdem hier die Hauptvor-

1
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kommnisse studirt sind, wird man zweckmafsig 

zum Studium der Ncbcncrscheinungen, wie sie 

durch die einzelnen Hutten- und Verarbeitungs- 

processe bedingt sind, schreiten. Greift man 

sofort und ohne derartige vorbereitende Arbeiten 

zur Untersuchuhg der Nebenerscheinungen, so 

diirften Yoreingenommenheil und Trugschlusse 

leicht sich einstellen.

Wie bekannt, kann man bei dem Studium 

der Bruchflachen immer nur geringe Vergrofse- 

rungen anwenden und Glaser von grofser Bild- 

tiefe (etwa die Objectivsystemc a* und aa von 

Car l  Z e i f s  in J e n a ,  oder allenfalls A) sind 

hier von unsehatzbarem Werthe. Die photogra- 

phische Aufnahme mufs mit einer noch geringeren 

Vergrofserung, am besten mit drei- bis sechs- 

facher, bewirkt werden.* Die Ausfuhrung der 

Aufnahmen von Bruchflachen, ebenso wie die- 

jenige von SchlifTen, bietet bei nur einiger 

Uebung in derlei Arbeiten keine nennenswertlien 

Schwierigkeiten. Es mufs aber, weil man nach 

den neuesten Yeroffentlichungen leicht zu einer 

Ueberschiitzung der Leistungsfiihigkeit der photo

graphischen Abbildung kommen kann, besonders 

hervorgehoben werden, dafs die Photographie 

fiir den Mikroskopiker immer nur ein Hulfsmittel 

sein kann, das seine Gefahren in sich birgt. 

D e r B e o b a c h t e r ,  w e l c h e r  s e l b s t  s e i ne  

Z e i c h n u n g e n  f e r t i g t , w i r d  g e r a de  

d u r c h  d i e se  A r b e i t  v e r a n 1 a f s t , v i e 1 

g e n a u e r u n d  t i e f e r i n d i e  E i n z e 1 h e i- 

ten s e i n e r  F o r s c h u n g s g e g e n s t i i n d e  

e i n z u d r i n g e n  a i s  d e r j e n i g e ,  w e l c h e r  

s i c h  m i t  de r  b l o f s e n  B e o b a c h t u n g  u n d  

de r  P h o t o g r a p h i e  b e g n ii g t. Letztere 

allein verwendet wird gar zu leicht Selbst- 

zweck und fuhrt dann zur Ver(lachung und 

Fluchtigkeit.

A . Das IGeingefiige der Bruchfliichen.

Bei der Betrachtung der Bruchflachen yon 

Slalil fallen ohne weiteres in die Augen: die 

Farbę, das Gefiige und die allgemeine BeschafTen-

* Ich habe ubrigens zur Sielierung der Prioritat 
auch auf diesem Gebiete hinzuzufugeń, dafs ich bereits 
seit dem Jahre 1879 mit einigem Erfolg die Mikro- 
photographie betrieben und Hrn. Geheimrath Dr. 
Wedd i ng ,  wie anderen Herren meine Glasnegative 
und Positive gezeigt habe. Ferner verOffentlichte ich 
in der »Ztschr. d. Yer. d. Ing.« 1880, Tafel XXI, die 
Gonstruetion eines Mikroskops zum Photographiren 
yon Metallen; die Firma Frań  z S chmi d t  & 
Haensch  in Berl in ist im Begriff, ein Mikroskop 
yon ahweichcnder Form zu gleiehem Zwecke herzu
stellen , wozu mein Beirath in Anspruch genotnmen 
wurde, Endlich habe ich an dieser Stelle hervorzu- 
heben, dafs auch das yon Hin. Geheimrath Dr. 
Wedd i ng  in seiner Arbeit: »Ueber die Mikrostructur 
einer Panzerp!atte« (Yerhdlg.  d. Yer. f, Gewerbf l .  
1886, S. 237, ohne Naiuennennung erwfihnte Mi
kroskop mit Kugelgelenkeu von mir construirt 
worden und -in den Preisverzeichnissen der 
voi'genannten Firma unter meinem Namen ent- 
halten ist.

lieit. Sehen wir von der ersteren liier voll- 

stiindig ab, so wurde die Betrachtung des Ge- 

fuges und der allgemeinen Beschaffenheit der 

Bruchflache yerbleiben. Es kann nun nicht 

Aufgabe der gegenwartigen Besprechung sein, 

den Lesern allgemein Bekanntes in allen Einzel- 

heiten zu schildern, sondern ich mufs mich 

yielmehr auf die Besprechung besonderer Falle 

besehranken, schon um deswegen , weil ich 

meine Studien leider nicht so weit erstrecken 

konnte, dafs ich fShig ware, ein erschopfendes 

allgemeines Bild zu entwerfen. In Tafel X  bis 

XII sind die zu besprechenden Erscheinungen, 

wie sie in den Bruchflachen von Stahl haufiger 

yorkommen, dargestellt.

Dic Gefiigeyerhaltnisse andern sich bekannt- 

lich mit der fortschreitenden mechanischen Be- 

arbeitung des Stahles ganz betrachtlich. Das 

grofsblattrig krystallinische Gefuge des Bessemer- 

stahl-Bohgusses geht iiber in das feinkiirnige 

Gefuge der Stahlschiene u. s. w. Man findet 

dementsprechend auch bei der Betrachtung mit 

dem Mikroskop erhebliche Gefugeiinderungen in 

den einzelnen Bearbeitungsstufen. Im allgemeinen 

scheinen aber doch gewisse Eigenthumlichkeiten 

des Gefiiges in allen jenen Stufen bestehen zu 

bleiben. Wie beim Roheisen*, so ist es auch 

beim Stahl schwierig, stiirkere Vergrofserungen 

bei der Untersuchung der Bruchflachen in An

wendung zu bringen. Das yerwendete Objectiv 

mufs bei grofser Bildtiefe immer noch einen 

Objectabstand von mindestens 3 bis 4 mm 

haben, wenn noch ausreichende Beleuchtung ge- 

sichęrt sein soli, und selbst bei den yerfiigbaren 

schwachen Vergrófserungen ist man zu einer 

fortwiihrenden Aenderung der Tubuseinstellung 

gezwungen, wenn man alle Eiuzelheiten gehorig 

erfassen will. Deswegen ist es oft ganz beson

ders schwierig, die wahre Natur solcher Einzel- 

heiten zu ergrunden, wie spiiter mehrfach dar- 

gethan werden wird.

Blatt X, Fig. 1 bis 6, giebt zunaehst in 

riaturlicher Grofse Photographieen yerschiedener 

Stahlbriiche; Fig. 7 und 8 zeigen Werkzeug- 

stahl (Meifselstahl) in sechsfacher Vergrofserung. 

Die Gefiigeeinzelheiten sind auf Blatt XI und XII 

zur Darstellung gebracht.

Die Korngrofse des Gefiiges liifst sich durch 

mikrometrische Messungen nicht wohl feststellen, 

weil die einzelnen Korner nicht ais scharf be- 

grenzte und einigermafsen regelmafsig gebildete 

Korper auftreten. Man wird im allgemeinen 

wohl darauf angewiesen bleiben, die Korngrofse, 

wie friiher, nach Augenschein und Erfahrung 

durch den Vergleich vieler Stucke zu schatzen 

und allgemein zu beschreiben. Es wird immer 

schwer bleiben, einem minder Erfahrenen die 

richtige Yorstellung yon dem zu geben, was

* Yergl. >Ztschr. d. Yer. d. Ing.« 1878.
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unter den gewohnlich benutzten Bezeichnungen, 

z. B. »feinkornig«, »grobkornig« u. s. w., im 

gegebenen Falle zu verstehen isl. Yielleieht 

wiirde es durch Beschaflung von stets gleichartig 

herstellbaren Vergleichsstiicken, z. B. durch 

Papiere, welche nach Art der Sclimirgelpapiere 

mit gesiebten Kornern entsprechender Farbę be- 

deckt sind, moglich werden, die Begriffe fester 

zu gestalten; indessen da die genaue Feststellung 

der Korngrófse nicht von grofser praktischer 

Bedeutung zu sein scheint, so sind abnliche 

Mittel noch nicht in Anwendung gekommen.

Wahrend der Stahlrohgufs, ganz besonders 

wenn er sehr langsam erkalten konnte, oft so 

grofse Krystallflachen zeigt, dafs man die ganze 

Flachę mit dem Mikroskop nicht mehr iiber- 

sieht, kommen bei sehr hartem W^erkzeugstahl, 

wie er z. B. in Fig. 3 bis 5, Tafel X, abgebildet 

ist, nur so geringe Korngrofsen vor, dafs man 

mit blofsem Auge nicht imstande ist, iiberhaupt 

noch Kora zu -unterscheiden, und dafs man auch 

unter dem Mikroskop kaum noch krystallinisohe 

Flachen findet. Das Bruchaussehen nimmt 

dann einen vollkommenen weichen sammetartigen 

Seidenglanz an. Die Betrachtung soleher sehr 

feinkórniger Briiche mit dem Mikroskop bestatigt 

die bekanntc Thatsache, dafs die Art des 

Bruches von Einllufs auf die Korngrofse zu sein 

pflegt. Man findet auf der beim Brechen unter 

Zugwirkung gewesenen Seite fast immer weniger 

und kleiner ausgebildete krystallglanzende Flachen 

ais auf der unter Druckwirkung geslandenen 

Seite der Bruchflache; spater wird der Yersuch 

einer Erklarung dieser Thatsache gegeben werden.

Bevor zur besonderen Betrachtung des Klein- 

gefiiges der Krystallflachen geschritten werden 

kann, ist es nothwendig, noch eine andere haufig 

anftretende allgemeine Brucherscheinung fliichtig 

zu zeiclinen. Es ist dies das Auftrelcn von 

eigenthumlichen Zeichnungen, Linieit-, Streifen- 

und Faltenbildungen, besonders auf den Briichen 

mit feinem gleichmafsigen Korn, wie sie etwa 

in den Fig. 2 bis 7, Tafel X, dargestellt sind. 

Fiir diese Bildung soli in folgendem die kurze 

allgemeine Bezeichnung »Bruchlinien« gebraucht 

werden. Diese Bruchlinien sind durchaus keine 

hesondere Eigenlhiirnlichkcit des Stahls an 

sich, oder etwa des hervorragend feinkornigen 

Stahls. Sie treten vielmehr bei allen gleich- 

mafsig kornigen und glasigen Masseh mil gleicher 

oder noch grofserer Regelmafsigkeit auf. Man 

findet sie ebensowohl bei einem Basaltpflaster- 

stein ais auch beim Glas, auf Schlacken, beim 

Leim, an gallertarligen Korpern u. s. f. Es ge- 

niigt einstweilen, auf ihr Bestehen aufmerksam 

gemaeht zu haben; iiber die Einzelheiten wird 

spater sehr eingehend zu verhandeln sein.

Das Kleingefiige der Bruchflachen kann nur 

an den deutlich ausgebildeten, meist glanzenden 

krystajlinischen Flachen gut beobachtet werden. 

Der graue kornige Theil zeigt keine besonderen

Eigenthiimlichkeiten und entzieht sich deswegen 

fast ganz der mikroskopischen Erforschung. Die 

Erscheinungen/  wie sie in der Regel auf den 

vorcrwahnten Flachen gefunden werden, sind in 

den Fig. 1 bis 16 und 2L bis 23, Taf. XI, genauer 

dargestellt. Die Fig. 1 bis 4 stellen in etwas 

mehr ais 100 faeher Vergrofscrung* solche 

glanzenden Krystallflachen des sehr feinkornigen 

Werkzeugslahls von Gebr. B o h l e r  in W i e n  

»special, selir bart® dar, dęssen Bruch einen 

sammetartigen Seidenglanz zeigt. Man findet 

nur sehr vereinzelte Flachen, die Andeutungen 

von Linien und Punkten zeigen, wie sie in 

Fig. 1 bis 4 dargestellt sind; vergl. auch Fig. 

5 bis 8. Wregcn der Kleinheit dieser Erschei

nungen und der Unmoglichkeit, bei noch Star

kę ren Vergrofserungen hinreichendes Licht zu 

bekommen, ist es sehr scliwer, iiber die Gestalt 

und das Wesen der fraglichen Gebilde sich 

naheren Aufschlufs zu verschaffen. Sobald die 

Krystallflachen grofser werden, kann man die 

Einzelheiten besser erkennen und w’ird besonders 

haufig astformig verzweigle Liniengruppen finden, 

wie sie in den Fig. 7, 9, 10, 15 und 16 deut

lich gezeichnet sind. Diese Liniengruppen miissen 

zum Theil wohl auf die krystallinisclie Natur 

des Stahls zuruckgefCihrt werden, die im unge- 

brochenen Błock ursachlich schon bestaud, durch 

den gesehelienen Bruch aber in der Kornbildung 

erst zur Erscheinung treten konnte. Zum Theil 

werden diese Figuren aber auch den nicht 

krystallinischen Korpern eigenthiimlich sein, ge- 

wissermafsen »Bruchlinien« darstellen, wic sie 

friiher erwahnt und spater besprochen werden.

Mit Vorstehendem ist bereits angedeutet, dafs 

man zweierlei Arten von Liniengruppen zu unter- 

scheiden haben wird. Die in den Fig. 6, 8, 11, 

12, 14, 21 und 22 zum Ausdrucke gekommen 

und genauer in 21 und 22 wiedergegeben sind. 

Fig. 6, 11 und 12 entstammen aus Bohlerschem 

Werkzeugstahl verschiedener Ilarte. Man erkennt 

das Bestreben nach geradiiniger paralleler An- 

ordnung der Masse. Bei sehr scharfer Einstel

lung und guter Beleuchtung liisen sich die Linien 

weiter auf und man sieht, wie sie meislens von 

den im Schlagschalten liegenden schmalen Be- 

grenzungsflachen von dacbziegelartig iibereinander 

gelagerteh, mehr oder minder ebenen Flachen 

gebildet werden, wic dies durch Fig. 22 in 

starker Ycrgrofserung gezeigt worden ist. Fig. 21 

und 22 stammen aus einer Sau, welche durch 

einen Unfall vor dem S i e m e n s - M a r t  i no fen 

sich bildete und langsam erkalten konnic. In

* Bei Anwendung des Objeetivs A und des 
Oculars Os von Zeils bei eingeschohenera Tubus ge
zeichnet. Im folgenden wird zur Ahkurzung das 

AO5
Zeichen ---- - hierfur gebraucht, ahnliche Zeichen

a
gehen nn, dafs die Objeclive aa, a*, B und die Ocu- 
lare Oj, O3, Oi benutzt wurden; b im Nenner be- 
deutet, dafs mit au.;gezogencm Tubus gearbeitet wurde.
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Fig-. 22 ist der in Fig. 21 mit a bezeichnele 

kleine Theil in etwa dreifacher Yergrofserung 

gezeichnet. In Fig. 21 wird das krystallinische 

Gefuge unzweifellfąft an den beiden sieli senk

recht kreuzenden Trennungsfugen, sowie an der 

cbenilachigen Eindllache der Ecke links unten 

erkannt werden. Neben diesen deutlich krystal- 

linischen Bildungen koramen nun fast regel- 

mafsig auch jene Linien der zweiten Gruppe 

vor, w!ie sie besonders in den Fig. 9. 10, 18 

und 16 gezeichnet sind. Diese Linien scheinen 

schwachen FaltelungĘi der Flachę ihre Entstehung 

zu verdanken. Es ist gewobnlich sehr schwer, 

sich iiber ihren wahren Aufbau eine Vorstellung 

zu versclia(Ten, und man mufs fast alle verfiig- 

baren Hulfsmittel anwenden, um sich durch 

wechselnde Bęłeuchtung und Veranderung der 

Einstellung die Ucbcrzeugung von der Faltenbi!- 

dung zu vorschaffen. Manchmal gelingt es, wie 

Fig. 16 zeigt, die Flaclien so zu beleuchten, 

dafs man aus den Begrenzungslinien der Schlag- 

sclialtcn, naliirlich unter Beriicksichtigung der 

Form der schaltenwerfenden Kante, oder durch 

Beobachtung der etwa durch die Faltungen 

geheńden Bruchninder, in Yerbindung mit der 

Lage der Schalten in den einzelnen Wellen, sich 

ein Urtheil uber die wahre Gestalt zu bilden 

yermag; inimerhin ist die Sache schwierig und 

unsiclier. Bildungen, wie sie in Fig. 13 darge- 

stellt sind, habe ich nur selten und vereinzelt 

gesehen; ich glaube, dafs auch Fig. 6 einen 

Theil der sehr versclilungenen Linienziige. ahn- 

lichen Formen und Ursachen ihr Ausselien ver- 

dankt und kann den Hinweis auf Fig. 8, Tafel IX, 

der sZ e itsc lir . d. Ver.  d. Ingen.« 1878 

nicht unterdrucken. Ich habe die Yermuthung, 

dafs in diesem Falle, es handeltsich um Bessemer- 

Schieneristahl (Fig. 9, 10 u. 13), die Trennung in 

den Uebergangsflachen der beiden Hauptgefugebild- 

ner des Stahls, wie wir sie bei der Besprechung 

der Schliffe kennen lernen werden, stattgefunden 

baben mag, und dafs durch die Trennung die 

Gestalt des harteren derselben zur Erscheinung 

gebracht wurde.

Beziiglich der astformig verzweigten Linicn- 

gruppen isl die Art ihrer Entstehung ebenso 

schwer zu ergriinden, wie ihre wahre Gestaltung, 

ferner ist es schwer zu sagen, ob ihre wahre 

Ursache nicht doch in der inneren krystallmischen 

Natur des Stahls begriindet ist, oder ob man 

den Grund in dem BrucliYorgange selbst zu 

suchen haben wird, wozu ich hinneige. Bevor 

ich mich jedoch hieriiber weiter auslasse, mufs 

ich auf die obengenannten »Bruchlinien* naher 

eingehen.

Aufser den friiher bereits genannten Figuren 

auf Tafel X zeigen noch die Fig. 25 bis 27, 

Tafel XI, solche Bruchlinien sehr deutlich. Man 

bemerkt besonders bei Fig, 7, Tafel X, und 

25 bis 27, Tafel X I, wie der Hauplast dieser 

Linienziige, von einem Punkte beginnend, durch

den ganzen Bruch Yerliiuft und wie von ihm 

ausgehend die einzelnen Seitenaste das Bestreben 

zeigen, sich mehr oder minder senkrecht zu den 

aufseren Begrenzungsflachen des Sttickes zu 

Stellen. Kommen unganze Stellen, Blasen u. s. w. 

vor, so theilt sich oft der Hauplzweig, und die 

Seitenaste stellen sich auch zu den Blasenwan- 

dungen ein. Fig. 27 (Bessemer-Ghargenprobe, 

geschmiedet und gehartet). Sehr regelmafsig 

werden diese Linienbildungen bei den Brflchcn 

besonders feinkorniger Slahlarten und bei den 

durch die W o h l  er sehen Daueryersuche erhal- 

tenen Bruchflachen, Fig. 3 bis 6, Tafel X, nat. 

Gr., und Fig. 24, Tafel X I, 6fache Yergrofserung. 

Ein durch Dauerversuche erzeugter Bruch ist in 

Fig. 18 u. 19, Tafel XI, abgebildet, Man er- 

kerint deutlich zwei scharf voneinander unter- 

schiedene Theilę, unten einen feinkornigen, oben 

einen grobkornig krystallinischen Theil; auf dem 

feinkornigen bemerkt man die Bruchlinien, welche 

allerdings nur sehwach hervortreten. Wenn ein 

solcher Ciuch durch Dauer-Biegeversuche an 

einem Stabe von recliteckigem Querschnitte er- 

halten wurde, so ist haufig die Grenze zwischen 

dem feinkornigen und grobkornigen Theil durch 

einen Ellipsenbogen gegeben, zu welchem dic 

Bruchlinien senkrecht verlaufen. und ofl findet 

man noch eine oder mehrere zu der Grenzlinie 

concentrisch verlaufende Ellipsen angedeulct.” Die 

Fig. 28, 32 und 33 zeigen die verschiedenartige 

Kornbildung an der vorgenannten Grenzlinie in 

starkerer Yergrofserung, sie deuten zugleich an, 

dafs man die Grenze auch unter dem Mikroskop 

nocli, wenn auch nicht immer so scharf wie in 

Fig. 32, deutlich erkennen kann. Die Ausbildung 

der beschriebencn Brucherscheinungen bei den 

W  6 h i er sehen Versuchen ist eine so regel- 

mafsige und so sicher auflretende, dafs hier 

ganz unzweifelliaft eine bestimmte Gesetzmafsig- 

keit Yorliegen mufs. Es lag auf der Hand, zu

nachst die Verrnuthung zu hegen, dafs man 

es hier mit einer durchgreifenden Gefiigeande- 

rung infolge der viele Millionen mai wieder- 

holten Inanspruchnalnne des Stabes zu thun 

habe. Ich hatte die Ueberzeugung, dafs man 

diese vermuthliche Thatsache durch das Mikro

skop unzweifelhaft werde erweisen konnen. Des- 

wegen schliff ich dieselbe Probe, welche die 

Fig. 28, 32 u. 33 lieferte, um kaum 0,5 mm 

ab, polirte und atzte die Sehliffflache und zeich- 

nete in Fig. 39, Tafel XII, genau die vorher ge- 

kennzeichnete Stelle der elliptischen Grenzlinie. 

Wie man erkennen wird, ist keine Spur. von 

jener Ellipse an dem Schliff mehr zu bemerken. 

Hierzu sei noch erwahnt, dafs die Zeichnung 

unler Benutzung des Zeichenprismas auf das 

Papier iibertragen^ wurde, so dafs die Uinrifs- 

linien ais naturgetreu angesehen werden konnen.

* Sieht; auch S pangenbe rg :  Ucbcr das \er- 
balten der Metalle bei wiederholten Anstreńgtfngen. 
^Zeitschrift- fur Bauwesen® 1874 u- 1875.
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leli mufs gestehen, dafs mir damals (im Jahre 

1880) dieses Ergebnifs um so mehr unerwartęt 

kam, ais ich durch Versuche iiber die Gefiigo- 

anderungen von Schienenstahl infolge kalten 

Ilamnierns meine oben ausgesprochene Ueber- 

zeugung bestatigt glaubte.

Bei diesen zuletzt genannten Versuchen 

wurden Wurfel von Schienenstahl bis zum Ein- 

tritt der ersten Rifsbildung im kalten Zustande 

einseitig mit der Ilammerbahn bearbeitet. Als- 

dann wurde das - Stiick nach den drei Haupt- 

lichtungen eingeschnitten und zerbrochen. Der 

Brucli senkrecht zu der geschlagenen Flachę 

zeigte unter dem Mikroskop das Aussehen von 

Fig. 29,Taf. XI, derjenige parallel zur geschlagenen 

Flachę das in Fig. 30 dargestellte Gefiige. Man 

gewann den Eindruck, ais ob die einzelnen 

Kiirner platt geschlagen waren und dem Be- 

schauer im ersteren Falle ihre Schmalseiten, im 

zweiten aber die Breitseiten zuwendeten. Nament

lich das Gefiige der letztgenannten Flachen 

zeigte grofse Uebereinstimmung mit demjenigen 

des kornigen Theils der Bruchflachen aus 

Wohlerschen Dauerversuchen, und ich liielt 

mich deswegen fiir iibcrzeugt, dafs bei diesen 

Versuchen die unausgesetzt wiederholten Zug- 

und Druckspannungen ahnliche Wirkungen im 

Materiał erzeugen miifsten, wic ich denn aucli 

die weiter oben erwahnte Thatsache, dafs an 

der Druckseite eines Stahlbruches das krystal- 

linische Gefiige mehr zum Ausdruck kommt ais 

an der Zugseite, auf ahnliche Ursachen zuriick- 

fimrle. Nachdem ich durch den yorbeschriebenen 

Scldeifversuch meine Ueberzeugung nicht be- 

statigt fand, habe ich die hier besprochenen Er

scheinungen unausgesetzt verfolgt und habe nach 

jahrelangcn vergleichcnden Studien die Ueber

zeugung gewonnen, dafs man wenigstens die 

regelmafsig auftretenden Linien- und Fliichen- 

gruppen im wesentlichen nur ais Erscheinungen 

in der Bruchflache auffassen darf, und zwar ais 

solche, die nicht nur dem Stahle, sondern viel- 

mehr jedem feinkornigen oder gefiigelosen Korper 

eigenthumlich sind. Dafs auch die versehiedene 

Korngrofse in den verscliiedenen Theilen der 

Bruchflache ebenfalls eine Erscheinung ist, welche 

nur der letzteren eigenthumlich ist, darf ais 

sehr wahrscheinlich angenonunen werden, denn 

andernfalls hatten sich Yęrschiedenartigkeiten in 

dem Schlifle (Fig. 39, TafelXII) zeigen miissen. 

Indessen sind zur endgiiltigen Entscheidung 

weitere Untersuchungen erforderlich, iiber welche 

ich spater beriehten zu konnen hoffe.

Am schonsten und klarsten bestatigt sich die 

soeben ausgesprochene Ansicht an den Briichen 

glasartiger Korper: Spiegelglas, Feuerstein, glasigen 

Schlacken u. s. w., d. h. an Korpern, denen der 

sogenannte »'muschelige Bruch« eigen ist. Ein 

solcher muscheliger Bruch von Spiegelglas 

isi in Fig. 31, Tafel XI, in natiirlicher Grofse 

und in Fig. 34 u. -35 in starker Yergrofserung

dargestellt worden. Fig. 31 zeigt, wic dieellipsen- 

fórmigen, concentrisch angeordneten Muscheln 

mit zu ihnen senkrecht verlaufenden Strahlen 

bedeckt sind, ganz ahnlich, wie es weiter oben 

von den Dauerversuchs-Briichen besehrieben wurde. 

Aus den Fig. 34: u. 35 wird man erkennen, 

mit welcher Regelmafsigkeit diese Linien gebildet 

sind. Sie stellen sich namlich dar ais zeltdach- 

formige Erhohungen, welche jedesmal durch das 

Thal der Muschel von Berg zu Berg sich cr- 

strecken, Fig. 35. Die eine dieser Dachflaclien 

hat eine sanfte, die andere eine starkę Neigung 

und zwar scheinen die Neigungswinkel fiir die 

gleichwerthigen Flachen gleich zu sein. Ver- 

folgt man den Lauf der Muscheln von innen 

nach aufsen, so findet man, dafs die einzelnen 

Thaler am Ausgangspunkt des Bruches (unten 

iiber der Zahl 1j1) am tiefsten sind und dafs sie 

nach dem entgegengesetzten Rande hin immer 

flacher und langgestreckt werden, so dafs ein 

Schnitt quer zu den Muscheln etwa die in Fig. 34, 

Tafel X II, gezeichnete Ansicht geben wiirde. 

Man erkennt aus derselben und aus Fig. 35, 

Tafel XI, dafs dort, wo dic Thaler tief sind, die 

Strahlen (Zeltdacher) sich nicht iiber die WellCn- 

berge erlieben, wahrend sie weiterhin anfangs 

nur sehr wenig und spater immer mehr iiber 

die Wellenberge hervorragen, schwaehe Ansiitze 

zu neuen Strahlen im Wellengrunde zwischen 

sich einschliefsend. Gelit man noch naher an 

den Rand, so erhalt man das Aussehen von 

Fig. 34, welches zeigt, wie schliefslich die ein

zelnen Strahlen mit grofser Regelmafsigkeit sich 

gabelfórmig spalten und wie der Wellengrund 

ais solcher ganz yerschwindet, da die Strahlen 

so eng zusainmenfallen, dafs die Flachę mit 

sanfter Neigung die starkgeneigte des Nachbar- 

strahles direct durchschneidet, so dafs die Tiefe 

des elliptisch verlaufenden Musclielthales nur 

noch schwer an dem Verlauf der Durcbdringungs- 

linien der beiden yorgenannten Flachen erkannt 

werden kann. Ueberblickt man (bei etwas ge- 

ringerer Vergrofserung) einen grofseren Theil des 

muscheligen Bruches, so findet man in jener 

Gabelung der Strahlen abermals eine iiber- 

raschende Regelmafsigkeit. Die Gabelungspunkte 

liegen namlich wiederum aufconcentrischenEllipsen, 

welche den friiher erwahnten Wellenbergen 

entspre'chen. Dafs ferner auf den Strahlen alle 

etwaigen Absplitterungen den gleichcn Gesetzen 

folgen, wie der Hauptbruch, erkennt man aus 

Fig. 34, wo die Splitterungsflachen meistens 

parallel zu den Hauptllachen verlaufen. Die 

schwach angedeuteten Faltungen im Grunde 

zwischen zwei Strahlen losen sich in der Regel 

bei Anwendung starkerer Yergrofserungen in 

Linien- und Flachengruppen auf, welche durch- 

aus ahnliche Gestaltungen haben, wie die yor

beschriebenen Hauptgruppen.

Die vorbesprochene Erscheinung des musche

ligen Bruches birgt in sich eine solche erstaun-
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liche Fiille von Geselzmiifsigkeit, dafs man sich 

der Vcrsuchung nicht cntzichcn kann, sic mit 

den Krystallisatipnserscheinungen zu vergleichen, 

und doch ist in den Korpern, an weichen der 

inuschelige Bruch entstehl, entschieden kein

krystallinischer Geftigeaufbau vorhanden, der

eine bestimmte Bruchform von vornherein er- 

warten liefse. Man darf wohl dariiber keinen 

Augenbliok im Zweifel sein, dafs die verschiedenen 

gleichwerthigen Machen ais Flachen grofster

Spannung im Korper auftreten und deswegen 

beim Bruche ais Trennungsflachen erscheinen. 

Alsdann wiirde die Form des Bruches bei gefiige- 

losen oder glęichmafsig kornigen Korpern natiir- 

lich nur von der Spannungsvertheilung und nicht 

vom Aufbau des Materiales abhiingig sein. Aber 

welches sind die Gesetze, nach denen sich die 

Trennungsflachen bilden? Tritt die Trennung 

gleichzeitig auf der ganzen Bruchflache ein,

oder pflanzt sie sich von einem Punkt beginnend 

iiber die ganze Flachę fort? Letzteres ist der

wahrscheinlichere F a li; er wird ja auch in der 

That haung beobachtel. Man findet jene ast- 

formigen Zeiclmungen, wie sie in Fig. 15, 25 

bis 27 dargestellt sind, z. B. auch recht regel- 

mafsig in den Fufsspuren, wenn man mit nassem 

Schuhzeug iiber mit Sand bestreutc Diclen

schreitet. Die allmahlich sich abhebcnde Sobie 

veranlafst ein Fliefsen des Sandes in ahnlichen 

Zeiclmungen.

Dafs die »Bruchlinien« auf den Stablbruchen 

durchaus ahnlichen Aufbau und dcnselben Ur- 

sprung haben, wie sie fiir das Glas beschrieben 

sind, ergiebt sich in iiberzeugender Weise aus 

dem Vcrgleicli der Fig. 4 und 5, Tafel X, 

Fig. 24 und 17, Tafel XI. Fig. 24 zeigt ganz 

deutlich die Verastelungen der Strablen, wenn 

die Photographie auch wegen der zu grofsen 

Tiefe der Furchen, die eine starke Vergrofserung 

nicht mehr zulafsl, die Einzelheiten nicht klar

w iedergiebt. Fig. 17 zeigt in starker Ver-

grofserung die Stralilenbildung schon deutlicher. 

Man sieht an ihr, wie die Flachen an der einen, 

der beleuchteten Seite, sanft, an der andern 

Seite steil abfallen, und wenn man sich einen 

Schnitt senkrecht durch die Strahlen gefiihrt 

denkt , so wird man die Ansicht Fig. 32,

Tafel XII, erhalten. Der Schnitt parallel zu den 

Strahlen ist in Fig. 33 dargestellt, wie er be

sonders haufig an den Kanten der sehr fein-

kornigen Bruche von Werkzeugstahl aufzutreten 

pflegt. Fig. 30 und 31 zeigen eine Erseheinung, 

welche man im grofsen Mafsstabe oftmals an 

den Briichen grofser, unter dem Fallwerk ge- 

brochener Blócke zu finden vermag. Es losen 

sich von denselben haufig siehelformig gebogene 

Stucke von elliptischem Querschnitt ab; vielfach 

findet man iihnliche Stucke noch mehr oder 

minder fest an den Bruchfliichen haftend. Auch an 

kleinen feinkornigen Bruchflachen findet man 

ahnliche Erscheinungen. z. B. unten Fig. 7,

Tafel X. Diese Stucke entsprechen den vorbe- 

schriebenen Strahlen.

Das Korn der Bruchflache giebt bei der Be- 

urtheilung der Giite des Stahls einen vielbenutzten 

Mafsstab ab, und deswegen liegt die Frage nalie, 

ob man nicht bei Benutzung des Mikroskops 

noch scharfere und bessere Merkmale gewinnen 

konne, ais sie dem blofsen Auge zur Verfiigung 

stehen. Ich mufs bekennen, dafs ich zur Zeit 

nicht iinstande sein wiirde, solche bestimmten 

Merkmale zu bezeichnen, indessen wird dic Zeit 

und die fortschreitende Erfahrung wohl noch 

bestimmte Anhaltspunkte geben. Manche Eigen- 

thiimlichkeilen scheinen bei der einen Stahlarl 

haufiger vorhanden zu sein ais bei einer andern, 

aber es ist schwer, sic genau zu beschreiben. 

Nur der vollig yerbrannte Stahl giebt ganz aus- 

gesprochene Formen. Die Korner werden so 

sehr krystallinisch, ihr Gefiige wird so sehr ge- 

lockert, dafs auf dem Bruch jedes Korn getrennt 

erkannt werden kann, Fig. 20 und 23. Erfolgte 

die Abkuhlung schnell, so sind im allgemeinen 

dic Korper unregelmafsiger, dic Flachen er

scheinen haufiger gekrummt, ais wenn der ver- 

brannte Stahl sehr langsam abkiihlen konnte, 

wie dies boi Fig. 8, Tafel X, der Fali war, wo 

man unschwer an manchen Stellen ebene 

Krystallflaclien finden w ird, die noch mehr bei 

Anwendung eines Vergrofserungsglases hervor- 

treten werden. Zweifelsohne wird man durch 

das genaue Studium der Gefugeverhaltnisse des 

verbrannten Eisens Aufschlufs iiber die inneren 

Yorgange des Verbrennungsprocesscs gewinnen, 

aber durch die bekannten Verhaltnisse gezwun- 

gen, habe ich es mir leider versagen mussen, 

dieses gewifs interessante Gebiet eingehender zu 

verfolgen; ein Gleiches mufs ich beziiglich des 

Kleingefuges des Rohstahls sagen. Hier habe 

ich, trotz der wirklich reicbhaltigcn Sammlung, 

welche mir die rheinisch-weslfalischen Hiitten- 

werke zur Verfiigung stellten, bisher nur sehr 

wenig leisten konnen, das Wenige beziebt sich 

auf die Untersuchung der Blasenbildung und der 

Krystallisationen , welche man in den Blasen 

und Lunkerhohlen findet. Ich bedaure lebhaft, 

hier nicht mehr ais folgendes bieleń zu konnen. 

Da ich nicht alle bekannten Thatsachen 

iiber die Blasenbildung, iiber ihre Urśachen, ihr 

Entstehen, Wach sen u. w. wiederholen mochte, 

so beschranke ich mich darauf, hier einige 

Quellen zu nennen, soweit sie mir in diesem 

Augenblick gerade in Erinnerung sind und so

weit ich vermuthen kann, dafs sie den Lesern 

von »S t ah l  u nd  Eisen* leicht zuganglich 

sein werden.*

* Chernoff: Untersuchungen uber die Slructur
der Staldingots. »Z. Strmk. u. Knlhn « 1880, S. 307- 
>Ztschr. ii. Yer. d. Ing.« 1881, Seite 517.

Satlinann: Yeranderuhgen der fiigi-nschaftęn des
Flufseisens, welelie durch physjkaliscbe Urśachen be- 
dingt sind. »Staid und Eisen« 1884, Seite 266.
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Die Haupteigerifbumlichkeiten der Blasen, 

ihre birnfórniige bis wurmformige Gestalt, ihr 

flacher Boden, der absatzformige Aufbau, die 

Lage im Błock und die Riehtung der Ilaupt- 

achsen, werden aus Fig. 1, Tafel X, leiclit er- 

kannt. Die grofse Blase in der Mitte ist auf 

Tafel XII in Fig. 22 nochmals in etwas grofse- 

rem Mafsstabe abgebildet, um die Streifungen 

des Blasengrundes noch besser hervortreten zu 

lassen. Den Grund einer Blase aus der weiter 

oben erwahnten Flufseisensau zeigt Fig. 38 in 

etwa zehnfacher Vergrofserung, naturlich konnte 

in diesem Mafsstabe nur ein Theil der Photo- 

graphie scharf ausfallen. Man erkennt jedoch 

die parallelen Furchungcn der Blasenwand und 

sieht dieselben von zahllosen Knotchen und 

Hockerchen besetzt. Betrachtet man diese 

Gebilde bei etwas starkerer Vergrofserung

---- oder-- — ), so erkennt man allerlei
a a /

abenteuerliche Gestalten, wie sie in Fig. 17

dargestellt sind; noch starkere Yergrofserungen
und fortwahrende Aenderung der Tubusstellung

zeigt sehr jbald die Einzelheiten dieser Bildungen,

wie sie, aus verschiedenen Blasenraumen starn-

mend, in Fig. 1 bis 12, 18, 24 bis 26 ge-

zeichnet sind. Wie sind diese sonderbaren Ge-
slalten entstanden?

Die Entstehung kann man sich wohl auf

folgendcm Wege vollzogen denken. Klar ist,

dafs bei Bildung des Blasenraumes der Stahl

sich schon so weit in teigahnlichem Zustande

befunden haben mufs, dafs der Blase das Auf-

steigen an die Oberflache unmoglich wurde.
Man darf auch wohl annehmen, dafs die Blase

wenigstens in vielen Fallen eine gewisse

Schrumpfung erfahren mufs, wenn der Błock im

teigigen, noch plastischen Zustande weiter ab-

kiihlt und die Blase keine weitere namhafte

Zufubr von Gasen mehr erhalt. Es ist nicht

unmoglich, dafs die Furchen auf den Blasen

Eolgen der Schrumpfung sind, gewissermafsen

Fal ten, welche sich in der Blasenoberflache

hilden. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt werden

nun benachbarte Blasen zu einander durchdringen

konnen, die leichter beweglichen werden sich an

die weniger beweglichen Oder gar schon festge-

wacbsenen anschliefsen konnen, daher das

Wachsen der Randblasen gegen die Mitte des

Blockes, daher ihre Absalze, ihre wurmformige
Gestalt, die oft in eine birnfórmige, mit dachem

Boden gegen die Blockmitte gekehrt, ubergehen

mufs, wenn Abkuhlung und Blasenbildung schnell
yor sich gehen; der Boden bleibt etwas langer

plastisch und wird beim Schrumpfen der Blase

mfolge verminderten Gasdruckes nach innen

letmajer: Zur Frage der QualUiitsbestimnmng
von Flufsstahlschienen. »Slahl und Eisen* 1884, 
Seite 612, Tafel II.

Moro: Ueber dichle Bessemer-Ingots. >Z. Strmk. 
U. Knthn.« 1880, Seite 1.

eingedruckt. So, wie er bis jetzt geschildert 

ist, spielt sich der Vorgang sozusagen im 

grofsen ab, dann kommt ein Treihen in kleinem 

Mafsstabe, welches sich nach dem mikroskopischen 

Befunde an der fertig gebildeten Blase noch 

verfolgen lafst.

Die Zufubr an Gasen in Foun ganz kleiner 

Blaschen* hat zweifelsohne noch bis zu allerletzt 

fortgedauert, denn man findet meistens die 

Oberfiachen der Blasenwand und die Yorerwahn- 

ten Hocker mit zahllosen, punktkleinen Kórnern 

und Griibćhen bedeckt, welche sich in giinstigen 

Fallen, bei guter Beleuchtung und starker Ver- 

grijfserung ais kugelige Korper, untermischt mit 

grubenartigen Vertiefungen und Vertiefungen mit 

einem Hocker in der Jlitte, erkennen lassen. 

Die Griibćhen haben oft einen ringformigen wul- 

stigen Rand. Kurz und gut, man hat Er

scheinungen vor sich, wie man sie in grofserem 

Mafsstabe in den Krystallhohlungen von Spiegel- 

eisen oftmais findet** und wie sie in Fig. 30, 

Tafel X II, nebeneinander im Querschnitt darge- 

stellt sind. Man erkennt an den geschilderten 

Einzelheiten unschwer, dafs man es mit Blasen- 

bildungen zu thun hat und zwar mit unmittelbar 

vor dem Festwerden des Stahls geplatzten, mit 

wieder eingesunkenen und mit noch vollstandig 

erhaltenen Blasen; erstere sind unzweifelhaft die 

alteren, letztere die jtingeren Gebilde. Solche 

Blaschen zeigen in den verschiedenen Ab=tufungen 

Fig. 21, 25 und 26. Auch in Fig. 18 diirfte 

ein grofser Theil der runden Hocker auf Blasen

bildung zuruckzufuhręn sein. Es mufs bemerkl 

werden, dafs man sehr vorsichtig sein mufs, das 

Auftreten der rundlichen Hocker der Blasenbildung 

zuzuschreiben, da dasselbe, wie wir sogleich 

sehen werden, auch auf andere Ursachen ge- 

griindet werden kann. Man darf nur dann eine 

Blasenbildung ais in der That bestehend ansehen, 

wenn man mindestens zwei der geschilderten 

Altersstufen nebeneinander findet, was meislens- 

nicht sebwer fallt; Fig. 23 giebt hiervon ein 

treffliches Bild.

Die Entstehung jener vielgeslaltigen Gebilde, 

wie sie in Fig. 1 bis 12 gezeichnet sind, wird 

man wohl nur zum allergeringsten Theil auf 

die Blaschenbildung zuriickfuhren diirfen. Mog

lich , dafs einmal ein im letzten Augenblick mit 

Heftigkeit in den grofseren Raum hinein zer- 

plalzendes Blaschen zerfetzte Rander bildet oder 

die Wandungsmasse vor sich herschleudert, so

* Dr. Friedrich C. G. Muller: Untersuchungen 
uber den Gasgehalt von Eisen und Stahl. Die oben 
beruhrten Blaschenbildungen sind interessante Be- 
statigungen dieser Untersuchungen. »StahI und Eisen< 
1883, 1884. — “Ber. chem. Ges.«, Bd. 12, S. 9 5. — 
»Ztschr. d. Ver. d. Ing.«, Bd. 23, S. 493.— »Z. Oestr. 
f. Bergw.,« Bd. 27, S. 120, Jhrg. 1880, S. 375; 1881, 
S. 74. -  »Z. Strmk. u. Knthn.« 1880, S. 375.

Vergl. auch John Parry. — »Iron a. Steel Inst.« 
1872. — Bichards: Ueber die Gase im Gufssiahl. — 
»Ann. indus.< 1881, S. 83.

** Yergl. »Ztschr.<]. Yer. d.Ing.< 1878,Taf.X,Pig. 10.
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dafs sie in jenen rnerkwiirdigen Gcstalten er- 

slarren kann, wahrscheirilicher ist es aber, dafs 

beim Erstąrren die nebeneinander gelagerten Ge- 

lugebildner des Stahls verschieden schnell fest- 

werden, dafs geringe Volumeniinderungen dieser 

versebiedenen Legirungen beim Erkalten Span- 

nungen veranlassen, welche schliefslich die etwa 

noch plastisehen Massen in mehr oder minder 

feinen Strahlen durch die Blasenwandungen 

zwischen den bereits festgewordenen hindurch- 

prcssen. Diese plastisehen Massen erfahren bei 

ihrem Austritt allerlei Verzerrungen und Umge- 

staltungen. Man kann sich diesen Yorgang an 

plaslischem Thon. den man durch Siebe mit 

vielgestaltigen Oeffnungen prefst, klar machen. 

Dafs der austretenden Masse immer noch eine 

gewisse Fahigkeit geblieben ist, sich, yielleieht 

durch den Druck eingeschlossener Gase, aufzu- 

blahen oder zu rundlichen Formen zusammen- 

zuziehen, ja selbst zu krystallisiren, erkennt man 

unschwer aus den einzelnen Gestalten der Fig.

1 bis 12. Fig. 3 zeigt haarfeine Auswiichse, 

von denen der obere deutlich kugelformige An- 

schwellungen tragt, wahrend die anderen un- 

zweifelhafte Ansiitze von dendritischen Krystall- 

bildungen (tannenbaumformigen Krystallen) zeigen. 

Ganz unantastbar geht das Krystallisationsbe- 

streben aus Fig. 11 und 12 hervor; indessen 

findet man in Blasenraumen nur seiten derartigeAn- 

satze von Krystallbildung. Letztere tritt yielmehr 

haufiger in der Blasenoherfliiche selbst auf in 

Formen, welche in Fig. 25 und 26 dargestellt sind.

Blaschenbildungen, wie sie soeben beschrieben 

sind, pflegt man auch auf den Krystallflachen 

des verbrannten Stahls (Fig. 23, Tafel XI) ais 

Bcweis dafiir zu finden, dafs hier Processe vor 

sich gehen, welche mit Gasausscheidungen aus 

der Masse yerbunden sind. Es ermangell aber 

auch hier des eingehenden Studiums; zweck- 

miifsig durchgefiihrte Versuche in Yerbindung 

mit der mikroskopischen Erforschung durften 

wichtige Ergebnisse liefern.

In gut ausgesprochener Form findet man die 

Krystallbildungen haufiger in den Lunkerhohlungen 

in der Blockmitte. Von diesen Yorkommnissen 

geben die Fig. 13 bis 16, 19, 20, 27 bis 29 

eine Anschauung. Man erkennt, dafs die octaedri- 

sche Krystallform deutlich ausgepragt im Rohstalil 

yorkommt. Im ausgewalzten Stahl ist es natiir- 

lich nicht moglich, noch Reste derselben zu er

kennen. Im Anschlufs an das oben iilier die 

kugeligen Blaschen Gesagte mufs hier noch be

sonders auf Fig. 27 yerwiesen werden. hier sind, 

ebenso wie in Fig. 2, Tafel XX, der >Ztschr. d. 

Yer. d. Ing.« 1880, die Spitzen der Krystall- 

zahnehen in kugelformige Gebilde iibergegangen, 

die mit jenen halbkugelfonnigen Blaschen sehr 

leicht yerwechselt werden konnen, aber vollig 

anderer Natur sind ais diese.

Das wahre Wesen dieser Krystallisationser- 

scheinungen und ihrer Bedeutung fiir die Beur- 

theilung des Gefiigeaufbaues des Stahls kann 

man natiirlich nur durch gule Schliffe durch 

diese Bildungen erśchliefsen, aber es wird immer 

sehr schwer bleiben, hierfur hinreichend grofse 

Probekiirper zu erlangen. Alle die vorgeschilderten 

und gezeichncten Korper sind so klein, dafs auf 

die Erzielung eines brauchbaren Schliffes nicht 

gereclinet werden kann, deswegen wiirde ich 

meinen Fachgenossen in sehr bohem Grade dank- 

bar sein, wenn mir der eine oder der andere 

gelegentlich ein grofseres Stiick jener Krystall

bildungen verschaffen konnte.

Auf andere Formen der Krystallbildungen 

will ich hier noch ganz kurz venveisen, weil ich 

spater bei Besprechung der Schliffflachen mich 

hierauf beziehen mochte und weil mir Fig. 1, 

Tafel X, liierzu Gelegenheit bietet; das sind die 

straliligen Erscheinungen, wie man sie oftinals 

an dem Aufsenrand der Rohstahlbruche findet. 

Fig. 1 zeigt rund herum am Rande deutlich 

ausgebildete stengelige Krystallkorper, dereń 

Hauptachsen senkrecht zu den Abkiihlungsflachen 

des Blockes anstehen. Die Stengelbildung hat 

grofse Aehnlichkeit mit dem stengeligeń Gefiige 

des Bankazinnes, sie ist in Fig. 37, Tafel XII, 

in etwa 6 facher Grofse abgebildet, die Photo- 

graphie konnte auch hier aus friiher genannten 

Griinden nicht scharf ausfallen. Ein nicht so 

ausgesprochenes, aber immerhin noch krystallini- 

sches Gefiige, welches gleichfalls in Strahlen 

senkrecht zu den Abkiihlungsflachen anschiefst, 

zeigen ja bekanntlich viele Rohstahlarten, aber 

ich bin leider noch nicht imstande gewesen, die 

yerschiedenen Vorkommnisse dieser Art genauer 

zu studiren. Hr. S i e g f r i e d  S t e i n  kommt 

iibrigens auf ganz lihnliche Erscheinungen (Seite 86, 

Heft 2) am gesehmiedeten Stahl zuriick, auf 

welche naher einzugehen ich mir fiir die Bc- 

sprechung der Schliffflachen vorbehalte, und 

war so freundlich, mir die in D u s s e l d o r f  vor- 

gelegte Photographie eines Blockes von ausgc- 

zeichnet strahligem Gefiige zu iibersenden.

Leider mufs ich hier meine Mittheilungen 

iiber das Kleingefiige der Stahlbriiclie abschliefsen. 

Ich hofTe aber neben meinen Amtsgeschaften 

noch die Zeit eriibrigen zu konnen, dieses mir 

so lieb gewordene Arbeitsfeld etnsig weiter bc- 

bauen zu konnen, und wurde mich sehr freuen, 

wenn meine Fachgenossen mich hierin auch ferner 

durch Uebersendung zweckentsprechenden Materi- 

ales unterstiitzen wollten. Dic Besprechung des 

Gefiiges der Schliffe von Stahl behalte ich mir 

fiir eine unmittelbar anschliefsende Fortsetzung 

dieser Arbeit* vor.

* Dieselbe wird im Juli- oder Augustlieft dieser 
Zeitschrift erfolgen.
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W. Schmidts Absperrvorriclitung- fiir steiiierne Wifflcrliitzer.
(Hierzu Blatl XIII.)

Die bei den steinernen Winderliitzungs-Appa- 

raten iiblichen Verschlusse der Gas- und Rauch- 

wcge wurden bisher durch Venlile theils mit, 

theils ohne Wasserkiihlung gebildet; sie leiden 

aber an unvermeidlichen Windyerlusten und an

deren Unzutraglichkeiten, welche Yeranlassung zu 

einer dem Erlinder W . S c h m i d t  unter Nr. 30949 

patentirten Gonstruction wurden, deren Darstellung 

ich auf Blatt X III mittheile.

Diese Verschlusse bestehen in brillenartigen 

Drehscheiben, welche sich durch leiclite Hand- 

habung und geringe AnschafTungskosten besonders 

auszeichnen; sie haben sich bereits bei melir- 

fachen Anwendungen ais durchaus zuverlassige, 

winddichte Verschliisse wahrend langerer Betriebs- 

perioden bewahrt. Die Construction bietet den 

Vortheil eines absolut luftdichten Abschlusses der 

betreffenden Oeffnungen der Apparate und Kanale, 

weil sich jede bemerkbar machende Undichtigkeit 

durch Naehziehen der Dichtungsschraubc sofort 

beseitigen lafst. Die sammtlichen Dichtungsflachen 

sind von aufsen zuganglich und konnen daher 

leiclil in einem Zustande erhalten werden, welcher 

einen luftdichten Abschlufs gewahrleistet.

Der bei Anwendung von Ventilen vorkommende 

Eintrilt des geprefsten heifsen Geblasewindes aus 

dem Apparat in den Gaskanal und die dadurch 

entstehende Explosionsgefahr ist bei Anwendung 

des Drehschiebers ausgeschlossen.

Bei den in Fig. 1 bis 8 'gezeichneten 

Steliungen der Drehscliieber C befindet sich der 

Apparat in der Blaseperiode und werden die

Schieber durch die Ringe B  und K  verrnittelst 

der Schrauben E  gegen die Dichtungsnachen J  

tmd H  angezogen. Soli der Apparat zuni Ileizcn 

fertig gestellt werden, so sind die Schrauben I'J 

durch eine geringe Drehung zu losen und nach 

aufsen herumzuklappen ; alsdann wird der Schieber 

um 180° gedreht, so dafs der offene Theil der 

Brille die Verbindung mit dem Gas- bezw'. 

Raucli-Kanal herstellt. Durch die Drosselklappe 

A wird schliefslich der Gasstrom eingelassen und 

regulirt. Die zum Anziehen der Ringe I I  und B, 

beztiglich J  und K , gegeneinander nothwendige, 

ganz geringe Federung gewahrt im ersten Falle 

die Blechplatte F , im andern der Krummer N.

Die Einfiihrung des kalten Windes kann man, 

wie Fig. 3 zeigt, auf dem Stutzen fiir den An- 

schlufs des Rauchkanalschiebers anbringen, wenn 

.man aus " anderen Griinden nicht die punktirt 

gezeichnete oder irgend eine andere Anordnung 

vorzieht.

Ist die Anlage eines unteriidischen Gaskanals 

aus irgend einem Grunde nicht zulassig, so kann 

die Zulcitung des Gases in den Apparat direct 

von einer Blechrohrleitung aus geschehen, indem 

man den Krummer M  (Fig. 1) um 180° ver- 

dreht und den Flantsch des von oben kommenden 

Gasrohrs direct auf dem Ringe B  befestigt.

In den Fig. 5 u. 6 ist gezeigt, in welcher Weise 

die Drehschieber an Whitwell-Apparaten sich ais 

Ersatz der Ventile, deren Yentilkasten direct wieder 

benutzt werden konnen, anbringen lassen.

Bonn, im Februar 1887. G. Gregor.

Koksofen mit Grasfeiiermig' und Gewinnung’ der Nebeiiprodacte.

Der aus umstehenden Skizzen ersichtliche 

Koksofen ist fiir die Yerkokung minder backender 

Steinkolile sowie alterer Braunkohle entworfen. 

Derselbe entstand im Jahre 1881, um die Yer

kokung der Zsilthaler Braunkohlen (Siebenbiirgen) 

zu ermoglichen, und wurde in 1882 seinen Er- 

findern, den III-I. Ant. Manderspach und 

Alf. Siersch in Reschitza, fur Oesterreich-Ungarn 
patentirt.

Der Ofen besteht aus drei Ilauptbcstandtheilen 
und zwar

A. den Kokszellen,

B. dem Regenerativsystem,

C. der Condensation.

Zur Erreichung der npjhwendigen hohen 

Temperatur ist die Regenerativ-Gasfeuerung in 

Anwendung gebracht; es war in Oeslerreich-Un- 

garn dies das erste Project, Gasfeuerung bei 

Koksofen anzuwenden. Um eine sehr rasche 

IV ,7

Warmeiibertragung zu erzielen, sind die Koks- 

raume schmal gehalten.

Die zu verkokende Kohle wird mittelst 

Kohlenwagen m in dic verticalen Zellen d ge- 

braclit, hierauf deren Schieber e verschlossen. 

Die sich entwickelnden Gase entweichen durch 

den seitlichen Kanał und das Rolir U in das 

Wasservorgelege; durch eine hohere oder nie- 

drigere Wasserschicht entsteht in dem Vei- 

kokungsraume je nach Erfordernifs eine grofsere 

oder kleinere Gegenpressung, was bei Yerkokung 

von schwacb backender und sehr gasreicher 

Kohle nothwer.dig isl. Der Versclilufs der Gas- 

abstromung geschieht demnach automatisch, in

dem bei Abnahme oder ganzlichem Stillstand 

der Gasentwicklung das Gondensationswasser 

in das Rohr h eintritt und auf diese Art jeden 

Luftzutritt in die Gasleitungsrohren bei OefTnen 

der Fullthiiren verhindert. Die Gase, nachdem

2
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sie ihre Condensationspro- 

ducte an das Wasser abge- 

geben haben, streichen in das 

Saminelrohri und von da durch 

dieWechselklappen k in  die Gas- 

kammer a, wo sie bei c mit der 

durch die Luftkammeri kom- 

menden, hoch erhitzten Luft 

zur Verbrennung gelangen.

Die Feuergase gehen durch 

die Kanale c, woselbst sie die 

Kokszellen erhitzen, treten in 

dieentgegengesetzten Gas-Luft- 

kammern und weiter durch 

die Wechselklappers zur Esse.

Das Beschicken der Zellen
geschiehtinregelmafsigem Tur

nus, wodurch eine gleiclima- 

fsige Gasentwicklung entsteht.

Der Koks wird aus der 

Zelle durch OefTnen der unte

ren Thur in die Kokswagen n 

entleert, welche darauf mit 

einem Deckel verschlossen und 

nach dem Erkalten zur Weiter-
verwendungabgegeben werden.

Der Fassungsraum einer 
Kokszellebetragt500b.600kg.

• Die Chargendauer ist je . 

nach der zu verwendenden 

Kohle 5 bis 7 Stunden. Durch 

den Wegfall jeder kostspieli- 

gen Ausstofsvorrichtung und 

complicirten Kanalfuhrung ist 

diese Ofenanlage eine bedeu- 

tend billigere ais alle jetzt be- 

stehenden horizontalen Koks- 

Ofen.
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Ueber dic Zusaminensetzung der Thomasschlacke.
Von Prof. Dr. BUcking und Dr. Linek in Strafsburg i. E.

Aus den Untersuchungen des Hm. G. Hilgenstock 

iii Hordę* und der HH. A. von Groddeck und 

Broockmann in Glauslhal ** seheint hervorzugehen, 

dafs die Krystallauseheidungen, welche sich in 

den Blasenriiumen der Thomasschlacke finden 

und die grobkrystallinischen phosphorsaure- 

reichen Schlacken, wie sie in Hordę zuerst ab- 

gegossen werden, fast ausschliefslich zusammen- 

setzen, vierbasisch - phosphorsaurer Kalk sind. 

Der vierbasisch-pliosphorsaure Kalk ware dem- 

nach imstande, in yerschiedenen , krystallo- 

graphisch und oplisch sehr wohl voneinandcr 

unterscheidbaren Modificationen zu krystallisiren. 

Diese Schlufsfolgerung wird aber um so un- 

wahrscheinbcher, je mehr voneinander krystallo- 

grapbisch ~verschiedene Substanzen in der Tho- 

masschlacke angetroffen werden, welche sammt- 

lich die gleiche Zusammensetzung haben sollen. 

Es drangt sich da viehnebr die Vermuthuug auf, 

dafs zu den bis jetzt angestellten Analysen nicht 

immer vollkommen reines, homogenes Materiał 

verwendet worden ist. In der That iiberzeugt 

man sich bei einer mikroskopischenUntersuchung 

einzelner aus der Schlacke ausgeschiedener 

Krystalle oder auch bei einer Betrachtung von 

DunnscblilTen verschiedenartiger Tbomasschlacken, 

dafs die ais vierbasisch - phosphorsaurer Kalk 

gedeutelen Substanzen, wie dies iibrigens auch 

schon die HH. A. von Groddeck und Broockmann 

erwalmt haben, in den meisten Fiillen, auch 

selbst dann, wenn sie fast wasserhell erscheinen, 

Schlackenmassen, oft in solcher Menge, ent- 

halten , dafs dadurch das Analysenresultat 

nicht unbetracbtlich beeinflufst werden kann. 

Auch die zum Theil nicht geringen Differenzen, 

welche die seither veroffentlichten Analysen *** 

aufweisen, diirften zum Theil in der unreinen 

Beschaffenheit des zur Verwendung gelangten 

Materials ihre einfachste Erklarung finden.

Erst bei Anwendung der in neuerer Zeit 

in derPetrographie iiblich gewordenen Trennungs- 

methoden gelingt es, die yerschiedenen Gemeng- 

theile der Tbomasschlacken rein und in Theilchen 

vnn jedesmal gleichem oder wenigstens zwischen 

nur sehr engen Grenzen schwankendem (nur um 

etwa 0,002 bis 0,005 verschiedenem) specifischem 

Gewieht zu erhalten. Man zieht zu diesem 

Zweck aus der nicht allzu fein gepulverten Schlacke,

* »Stahl und Eisen< 1883, Nr. 9 und 1886, Nr. 8.
** ‘ Stahl und Eisen« 1884. Nr. 3.

*** Man vergl. nur die von Broockmann erhaltenen 
Analysenresultate mit den von Hilgenstock rerolTent- 
nchten. a. a. O. 1884, Nr. 3.

aus welcher die staubartig feinen Theile durch 

Aussieben entfernt sind, mit dem Magneten die 

Eisentheilchen aus und trennt dann das so ge- 

reinigte Pulver weiter mit Anwendung eines 

starken Elektromagneten , wodurch man im 

allgemeinen eisenfreie und eisenhaltige Substanzen 

leicht voneinander sondert' und ferner noch 

mit Hiilfe von scliweren Losungen, * dereń 

specifisches Gewieht man durch Zusatz von 

Wasser oder verdiinnten Losungen allmahlich 

yerringern kann. Auf diese Weise haben wir 

von den droi in den Schlacken enlhaltenen 

wdchtigsten Korpern vollkommen homogenes 

Materiał in einer fiir die Analyse ausreichenden 

Menge gewonnen. Dieselben drei Korper, dereń 

chemische Zusammensetzung wir unten mittheilen 

werden, finden sich in den Drusenrautnen der 

Thomasschlacke nicht selten in deutlich ausge- 

bildeten , theilweise allerdings sehr winzigen 

Krystiillchen ausgeschieden. Mehrere von diesen 

wurden von uns losgelost und krystallographisch 

bestimmt. Dabei ergab es sich, dafs die drei 

Substanzen sowohl durch ihr Krystallsystem ais 

auch besonders durch ihre optischen Eigenschaften 

so gut charakterisirt sind, dafs sie auf Grund 

derselben, selbst in derben krystallinischen Massen 

leicht voneinander unterschieden werden konnen.

1. Die erste von uns untersuchte Substanz 

erscheint sehr haufig in der Form von schlanken 

sechsseitigen Saulen, dereń Lange durchschnitt- 

lich 10, dereń Dicke etwa 0,5 bis 1 mm be- 

tragt. Sie sind bald wasserhell oder schwach 

braunlich gefarbt, bald dunkler und triibe. Im 

letzteren Falb sind sie ganz erfiillt von 

meist central angehauften Schlacken- 

theilchen und daher fur die Analyse 

selbstverstiindlich nicht verwerthbar. Die 

Abmessung der Saulenwinkel, ebenso 

die optische Untersuchung (namentlich 

vori Schliffen senkrecht zu den Saulen- 

flachen im parallelen und convergenten 

polarisirten Licht zwischen gekreuzten 

Nicols) lafst keinen Zweifel dariiber, dafs 

die Krystiillchen dem h e x a g o n a l e n  Flg' L 

Krystallsystem zugehoren. AndenEnden zeigten

* Am besten eignen sich hierzu die sogenannte 
Thouletsche Losung (wiisserige Lósung_von Kalium- 
quecksilberjodid vom spec. Gewiclit 3,17 bis 3,20 im 
concentrirten Zustande), die Rohrbachsche Losung 
(concentrirte Losung von Bariumquecksilberjodid vom 
spec. Gewieht 3,57 bis 3,60) und die Kleinsche L5sung 
(borwolframsaures Kadmium , dessen concentrirte 
Losung das spec. Gewieht 3,28 bis 3,39 besitzt).
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die isolirten Krystalle iii der Regcl Bruchflachen; 

ebene pyrlfnidale .Krystaljfluclien wurden nicht 

beobachtet. (Yergl. Fig. 1.)

Die chemische Zusammensetzung von voll- 

standig einschlufsfreien, homogcnen Theilchen, 

welche mit Hiilfe von Thouletscher Losung aus 

zerkleinerten Krystallchen abgeschicden wurden. 

und dereń spec, Gewicht bei 25° G. zwischen 

den Grenzcn 3,153 und 3,155 schwankte, ist die

folgende:

P2O5 . . . . 36,77% =  0,2590
SiOi . . . . 3,81 =  0,0635
CU . . .
s . . .
ALOs . . . . 1,09 =  0,0107
FeaOs . . . . 1,78 =  0,0111
FeO . . . . 2,22 =  0,0308
CaO . . . . 53,51 =  0,9555
MgO . . . . 0,40 =  0,0100

99,58

Offenbar ist in dieser Substanz, welche sich 

in Salzsaure unter Abscheiditng von gallertartiger 

Kieselsaure vollkotnmen lost, ein betrachtlicher 

Theil der Saure H^PsOg durch die Parakiesel- 

siiure II,’; SiOr, vertreten, ebenso ein Theil des 

Galciums durch Eisen, Mangan, Magneśium und 

Aluminium. Wird die letzterwahnte Vertrctung 

des Galciums unberiicksichtigt gclasscn, so ent- 

spriclit die Zusammensetzung der Substanz etwa 

der Formel

4 Ca3 P2 Os -(- Ca3 S1O5 .

Diese wiirde folgende Gewiclitsmengen vcrlangen:

Pa Os . . . 38,692 % — 0,27248 Aequivalente
GaO . . . 57,221 =  1,02180
SiOi . . . 4,087 — 0,06812

Dafs dic Phosphorsaure in der That ais drei- 

basische Siiurc in der vorliegenden Verbindung 

enthalten ist, geht auch daraus hewor, dafs die 

Losung ebenso, wie die lóslichen Salze der drei- 

basischen Phosphorsaure H3 PO4, mit salpeter- 

saurem Silber einen gelben Niederschlag von 

phosphorsaurem Silber giebt. Die Annahme, dafs 

dic gefundene Kieselsaure, etwa gebunden an die 

gcfundenen A lj 0 3, Fe2 0 3, FeO und MgO, 

den Krystallen mechanisch beigemengt sei, in 

Form von Partikeln verunreinigender Substanzen, 

und die reincn Krystalle daher lediglich phosphor- 

saurer Kalk seien, ist nicht lialtbar, weil das 

zur Analyse verwendete Materia! bei der mikro- 

skopischen Untcrsuchung sich ais vollkommen 

homogen erwiesen hatte. Zudem' enthalt auch 

die folgende Verbindung eine so betrachtliche 

Menge von Kieselsaure, welche beim Auflosen 

der Substanz in der Salzsaure sich ais Gallerte 

abschcidet, dafs dort —  besonders auch mit 

Rucksicht auf die homogene Beschaflenlieit des 

zur Analyse verwendeten Materiales — jeder 

Gedanke an eine Yerunreinigung durch ein

Silicat von vornherein ausgeschlossen is t; es 

erscheint vielmehr auch dort. ebenso wie hier, ein 

Theil der Phosphorsaure HG P2 Os durch Hu Si O5 
vertreten.

In ihrer Ausbildung und Zusammensetzung, 

besonders auch in ihrem Gehalt an Chlor, er- 

innern die Krystallchen an den Apal i t .  Auch 

fallt bei dem Vergleich einer grófseren Reihe 

vo'n Analysen dieses Minerals auf, dafs in deni- 

selben neben P2Os, CaO und G1 oder F zuweilen 

FeO, auch MgO , MnO , AI2O3 und F02O3 
angetroffen werden. So enthalt z. B. ein Apalit 

von Branchville* nach einer Analyse von Penfield 

10,59 MnO und 0,77 Fe^Oa, ein Apatit von 

Wheal Franco, Devonshire** nach einer Analyse 

von Henry 3 ,0 9 ^  Fe^Oa, FeO und MgO, und 

ein Apatit von Krageroe** nach einer Analyse 

von V6lcker 0,38 AI2O3 und 0,29 Fe20 3 - Nur

Si02 ist in den Apatiten bis jetzt noch nicht auf- 

gefunden worden. Immerhin diirfte es mit Ruck

sicht auf die Zusammensetzung und die Aehn- 

lichkeit in der Kryslallform, soweit bei dem 

Mąngel an mefsbaren Endflachen dieselbe zum 

Vergleich herangezogen werden kann, gerccht- 

fertigt erscheinen, die braunen Krysta l l e a!s 

eine dem Apat i t  uahestehende und i hm ana

log const i t u i r te Yerb i ndung  aufzufassen.

2. Yerhaltnifsmafsig schwierig ist die Isolirung 

und Bestimmung der zweiten Substanz. Dieselbe 

ist in der Regel mit der ersten oder der dritten 

noch zu besprechenden Yerbindung verwachsen 

und von dieser gleich scliweren Substanz nur 

mit Hiilfe eines starken Elektromagneten zu 

trennen. Allein fiir sich kommt sie niemals 

in grófseren Mengen vor.

Krystallchen, welche sich zur krystallogra* 

phischen Bestimmung eignen, sind im ganzen 

seiten, auch besitzen sie immer sehr geringe 

Dimensionen; nur seiten betragt ihr Langsdurch- 

messer sji  111111. Sie sind ausgezeichnet durch 

einen sehr starken diamantartigen G lanz, durch 

eine blaue Farbę und, wie die optische Unter- 

suchuug lehrt, durch einen sehr aulTallenden 

Pleocliroismus zwischen hellblau und intensiv 

berlinerblau. Die Flachen an den Sufserst sproden 

und deshalb leicht zerbrechlichen Kryslallchcn 

sind sehr eben und spiegelnd und gestatten 

wegen ihrer vorziiglichen Beschaffenheit trotz 

ihrer Kleinheit recht genaue Winkelmessungen. 

Auf Grund sehr gut Cibereinstiinmender Messungen 

an drei Krystallen, und mit Berucksichtjgung 

ihrer optischen Eigenschaften, mufs das Krystall- 

system a!s monoklin bezeiclmet werden. Die 

vorwallende Flachę, nach welcher die Krystalle 

(vergl. Fig. 2a, 2b und 2c, von denen die erstc

* Ygl. Hammelsberg, Mineralchemie. Erganzungs- 
heft 1886. S. 8; .

** Yergl. Rammelsberg, Mineralchemie 187ó,
S. 297.
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eine persp|§tivische Ansicht der Krystalle, die 

anderen Projectionen auf die Langsflache b dar- 

stellen) nicht sellen tafelartig ausgebildet er- 

scheinen, ist das seitliehe Flachenpaar (dic Langs

flache oder das Klinopinakoid b —  oo P oo ); 

senkrecht zu dem?elben stehen zwei Flachenpaare, 

von welehen das eine ais das basische End- 

.flaćlienpaar (c —  oP), das andere unter 116°57' 

gegen das erste geneigte und bisweilen sehr kleili 

cntwickelte ais ein Querflachenpaar (x ==&-)- P óo) 

aufzufassen ist. Unter einem Winkel von 123°14'

Fig. 2a. Fig. 2b. Fig. 2c.

gegen die Langsflache und gleichzeitig unter 

117° 14' gegen die basische Endfliiclie geneigt 

sind die Flachen der Langssiiule (m =  co P). 

Einmal wurde auch noch eine weitęre Qucrflachc 

O /2 P ó>) ais Abstumpfungzwischen der basischen 

Endfliiclie c und der Querflache (x =  -f- P óo) 

sowie noch eine Flachę, welche die Kante zwischen 

der basischen Endflache ( c = o P )  und der 

Langsflache (b —  00 P cc) abstumpft ( ł/a P &>), 
bcobachtet. Gcwohnlich sind die Krystallchen 

nicht ringsum ausgebildet; die zur Messung ge- 

langten zeigten entweder nur die auf Fig. 2b links 

oben gelegenen beiden Ecken ęntwickelt (die 

rechts von der iiber b verlaufenden Linie ge- 

iegenen Theile waren abgebrochen oder gar 

nicht ausgebildet), oder dic in Fig. 2c ange- 

deutete Ausbildung, also x zuriicktretend gegen- 

iiber c, und waren dann, wie in dieser Figur ange- 

geben ist, links unvollstandig. Eine Spaltbarkeit 

nach der basischen Endflache (c =  o P) und 

dem Langsprisma (m == 00 P) war an einem 

Kry stall ziemlich gut wahrzunelunen. Auch in 

den Diinnschliffen kommt unter dem Mikroskop 

dic Spaltbarkeit deutlich zum Ausdruck. *

* A. von Groddeck und Broockmann erwahnen
a. a. O. Krystallchen, welche den gleichen Pleochrois- 
mus (»tief indigÓblau bis hellblafsblau*) wie die hier 
beobachteten zeigen, nehmen fiir dieselben aber das 
rhombische Krystallsystem in Ansprucli. Es unterliegt 
keinem Zweifel, dafs ihre Krystalle mit den von uns 
(auch in Schlacken vonPeine) beobachteten identisch 
sind; nur waren jene zum Theil saulenfórmig ausge- 
liilijet. Das von den genannten Autoren erwahnte 
optische Yerhalten, auf Grund dessen die Krystalle
*unzwcifelhafl« dem rliombischen System angehoren 
sollon, geniigt ubrigens nicht zur Bestimmung des 
Myslallsystems. Es scheint aus denselben nur zu 
juigcn, dafs ihr 00 P 00 und co P unserer basischen 

uflaclie (c =  o P) und den Querflachen (x =  -f- P ^  
unJ + */* R #  entspricht.

Auch die schon fruher von A. Carnot und A. Richard 
m Paris (»Compt. rend.« 97320; »Bull. de la soc. 
minerale de France*, 1883237; vgl. auch »Zeitschria

Die chemischc Zusammenselzung dieser Sub- 

stanz, dereń spec. Gewicht in der zur Analyse 

verwendetcn Probe bei 25° C. zwischen 3,058 

und 3,060 schwankt, ist dic folgende:

. . 31,19% =  0,2196 Aequiva)ente 

. . 9,47 =  0,1578

. . Spur

. . 1,13 =0,0111

. . 0,95 =  0,1319

. . Spur

. . 57,42 =  1,0254

. . Spur

100,16

Auch in diesem Korper, welcher, wie schon 

erwahnt wurde, in Salzsaure unter Abscheidung 

von gallertartiger Kieselsaure loslich ist, erscheint 

ein Betrachuicher Theil der Saure Ho P2 0 8 

durch dic Parąkieselsaurc HGSiOs vcrtreten, 

ebenso ein Theil des Ga durch Fe, Mn, Mg 

und AL Die Zusammensetzung entspricht ziemlich 

genau der Fonnel

4Ga3P20s +  3Ca3S i0 5

welche, vorausgesetzt, dafs Ca nicht zum Theil 

durch Fe, Mn, Mg und Al vertreten ware, erfordern 

wiirde:

P 2 O 5  . . . 29,52% =  0,2079 Aequivalente
Ca O . . . 61,125% =  1,0914
SiCL . . . 9,355% — 0,1559 „

Der Grund dafiir, dafs diese Substanz monoklin 

und nicht hcxagonal krystallisirt, dfirfte wohl in 

der immerhin ziemlich belrachtlich abweiclienden 

chemischen Zusammensetzung zu suchen sein.

3. Die dritte Substanz erscheint hin und 

wieder in dunntafelartigen Krystąllen (vgl. Fig. 3) 

neben den unter 1. er

wahnten hexagonalen 

Prismen , auch bildet 

sie mit der zuletzt be- 

sproclictien blauen Yerbin- 

dung den Hauptbestand- 

theil der grobkrystallinischen phosphorsaurc- 

reichen Schlacken, welche in 'Hordę zuerst ab- 

gegossen werden.

Die beobachteten Krystalle erreichen bei 

einer durchschnittlichcn Dicke von ‘/j bis 

1/a mm eine Lange von 5 bis 15 mm. Sie 

sind entweder licht braunlich gefiirbt bis fast 

wasserhell und dabei nicht selten vollkommen

fur Kryst.® 10640) beschriebenen blauen, stark pleo- 
chroitischen Krystalle aus der Thomasscblacke von 
der Hutle von Jocuf, Dep. Meurthe-et-Moselle, fur 
welche ebenfalls das rhombische System in Ansprucli 
genoinmen wird, scheinen mit den hier erwahnten 
Krystallchen identisch zu sein. Indessen war das von 
jenen analysirte Materiał fvom spec. Gewicht 3,042), 
nach der Art der Gewinnung zu urtheilen, jedenfalls 
nicht ypllkommen homogen, und so erklart sich auch 
die abweichende Zusammensetzung, welche der For- 
mel Co3 Pa Os + Ca2 Si Oi entsprechen soli.

P-Os . 
SiOz . 
S . . 
AL Os . 
Fe O . 
MnO . 
CaO . 
MgO .
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durchsichtig, oder sie sind triib und matt 

und enthalten dann, wie die mikroskopischc 

Untersuchung lehrt, sehr viele undurchsichtige 

Schlackentheilehen eingeschlossen. A. von Grod- 

deck und Broockmann haben diese Krystalle 

fruher * schon eingehender untersucht und wegen 

ihres optischen Verhaltens auf der vor\valtenden 

Flachę das rhombische Krystallsystem fiir das 

wahrscheinlichste gelialten. Die von uns ange- 

stellten Mcssungen und dieoptische Untersuchung 

von cliarakleristischen Schnitten senkrecht zur 

Tafelflachc liefern den Beweis fiir die Richtigkeit 

jener Annahme. Wahlt man die Flachę, nach 

welcher die Krystalle tafelartig ausgebildet sind, 

zur basischen Endflachc (c =  oP), so sind die 

sehmalen Seitenfiachen, welche die rechteckig 

gestaltete Enclflache begrenzen, ais ein Langs- 

prisma (r =  P ch), dessen vorderer Kantenwinkel 

an 4 gemessenen Krystallen durchschnittlich zu 

119° 2 0 'bestimmt wurde, und ais ein Querprisma 

(q =  P ęź,), dessen Flachen sich seitlich unter 

dcm Winkel 103° 10' schneiden, aufzufassen.

In den grobkrystallinischen Schlacken von Hordo, 

die uns in aufserst zuvorkommender Weise von 

dcm Director der Hórder Eisenwerke, Hrn. 

.Jos. Massenez in Hordę, zur Untcrsuchung iiber- 

lassen wurden, sind die tafel form ig ausgcbildeten 

Krystalle neben der unter 2. angegeben Substanz 

der hervorragendste Gemengtheil. Sie zeigen 

in dieser Schlacke ein ganz eigenthiimliches 

anomales optisches Verhalten, welches in ge- 

wisser Weise an das der Leucitkryslalle erinnert.

Das Materiał zur Analyse wurde aus der 

obenerwahnten Schlacke gewonnen. Von der 

blauen gleiclischweren Verbindung gelang eine 

vollkommene Trennung bei Anwendung des 

Elektromagneten. Auch hier wurde vor‘seiner Ver- 

wendung das Materiał auf seine Reinheit mit dem 

Mikroskop gepruft. Das spec. Gewicht der analy- 

sirtenSubstanzschwanktezwischen 3',055 u. 3,060 

bei 25° C. Die Analyse ergab das folgendeResultat:

P2 O 5  . 38,77 % — 0,2730 Aequivalente
SiO-2 . 0,89 =0,0148
S . . 0,28 =  0,0090

łi£} °-89 
MnO . starkę Spur 
GaO . 59.53 =  1,0030

. MgO . Spur

100,36 ■

Hieraus folgt annahernd die Formel 

Ca^Pj O9

Es wiire denmach die Yerbindung etwa auf- 

zufassen ais ein Salz der noch nicht bekannten 

Phospliorsiiure HsP^Og, welcłie sich aus einer 

Phosphorsaure P(HO)s ableitet dadurch, dafs aus 

zwei  Molekiilen der letzteren ein Molekiil HaO 
auslritt.

* A. a. O. 1884, Nr. 3.

Dieselbe wiirde verlangen:

P 2 O 5  . . . 38,88 =  0,2738 Aequivalente
CaO . . .  61,12 =  1,0914

Ein kleiner Theil der Phosphorsaurc ist aber 

auch hier durch Kieselsaure vertreten; ferner ist in 

geringer Menge Schwefel (vielleicht ais Schwefel- 

calcium) in der Verbindung vorhanden.* Dic 

Z u s a m  m e n s e t z u n g  s t i m m t  in er f reu-

1 i c h e r W e i s e  m i l  den  v o n H i 1 g e n s t o c k 

u n d  A. v o n G r o d d c c k u n d  B r o o c k m a n n 

er h a l  ten en R e s u l t a t e n  ii ber  ein.  Mit 

salpęlersaurem Silber giebt die Losung in Salpeler- 

saure beim vorsichtigen Sattigen mit Ammon, 

ebenso wie die Losung der unter 1 besprochenen 

Krystalle, einen gelben Niedersclilag.

Dievon den beiden vorigenVerbindungen wesent- 

lich verschiedene Zusammenselzung erklart die 

abweichende Krystallform dieser Verbindung.

4. Aufser den erwahnten drei Substanzen 

haben wir in den verschiedenen uns zur Unter

suchung vorlicgenden Thomasschlacken noch 

einige andere Verbindungen wahrgenommen, iiber 

welche wir zur Zeit noch nicht eingehender be- 

richten konnen. Z. B. findet sich in den letzten 

eisenreichen Schlacken von Hordę, welche wieder 

ais Erze im Hochofen zugesetzt und zur Hei- 

stellung von Thomas-Roheisen verwendet werden, 

eine das Licht einfach brechende regular krystal- 

lisirende, im Diinnschliff braun durchscheinende 

Substanz. Die kleinen anscheinend in den Com- 

binationen des Wiirfels mit dem Octaeder auf- 

tretenden Krystallchen besitzen einen Durchmesser 

von 0,01 bis 0,05 mm. Die gleichen Krystall- 

chen, aber meist nur die Wiirfel (ohne Octaeder) 

ausgebildet, finden sich, ebenfalls von brauner 

Farbę und gewohnlich etwas grofser entwickelt 

(ineist 0,05 bis 0,1 mm dick), aufgewachsen auf 

tafelformigen Krystallen der dritten Substanz, welche 

durch die Giite des Hrn. Ingenieur W . Frantzen 

in Meiningen in unsern Besitz gelangten und 

aus Hordę stammen. Auch die Isolirung dieser 

kleinen Krystallchen ist uns bei vorsichtigem 

Auflosen der tafelformigen Krystalle in verdiinnter 

Salzsaure, in welcher sich die kleinen Wiirfel 

nur langsam losen, recht gut gelungen. Doch 

ist die bis jetzt erhaltene Menge eine so miui- 

inale, dafs selbst eine qualitative Analyse noch 

nicht angestellt werden konnte.

* Die Menge ist nicht so grofs, dafs die Ansiclit 
Fleischers (Die Entphosphorung des Eisens durch den 
Thomasprocefs, Berlin, Paul Parey, 1886, p. 12 u.), 
nach welcher „die Annahme, dafs die Krystalle aus 
einem vierbasischen Kalkphosphat bestehen, ziemlich 

problematisch ist*, aufrecht erhalten werden kónnte. 
Wir schlielsen uns yielmehr in diesem Punkte voll- 
kommen der AufTassung Hilgenstocfe(»Stahl u. Eisen®, 
1886, Nr. 8, S. 527) an.
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Was die Zusammensetzung der verschiedenen 

Tliomassclilacken anlangt, so besteht, nach un

seren allerdings in dieser Richtung noch sehr 

unvollstandigen Untersuchungen, die in Hordę 

zuerst abgegossene phosphorsaurereiche Schlacke 

wesentlich aus den beiden unter 2 und 3 ge- 

nannten Substanzen, zu welchen sich hin und 

wieder in den Drusenraumen die erste Substanz 

gesellt. Dagegen setzt sich die letzte eisenreichere 

und phosphorsaurearmere Schlacke, welche dort 

wieder ais Erz in den Hochofen zuriickgeht, 

wesentlich aus den unter 2 und 4 erwahnten 

Yerbindungen zusammen. Die unter 3 beschriebene 

Substanz scheint in derselben gar nicht, die erste 

nur zuweilen in grofserer Menge enthalten zu sein.

Der letzten Schlacke entsprechen die in ilirem 

mikroskopischen Gefiige etwas abweichend aus- 

gebildeten Schlacken von der Friedenshiitte in 

Schlesien und von Ruhrort.

Die Schlacken von Peine, welche Hr. I-Ioyer- 

mann in Iloheneggelsen uns zur Untersuchung

zu iiberlassen die Gute hatte, enthalten in den 

gewohnliclien VarieUiten die zweite, blaue Substanz 

in grofserer Menge ais die dritte, daneben aber 

auch die unter 4 erwahnte Verbindung, sowie 

noch andere, ansebeinend eisenreiche Korper.

Ausfiihrlichere Mittheilungen iiber die Krystalle 

in den Tliomassclilacken, insbesondere auch iiber 

ihre optischen Eigenschaften, dereń Untersuchung 

zur Zeit noch nicht ais abgeschlossen angesehen 

werden kann, miissen wir uns fiir spater vorbe- 

hallen. Es ware uns sehr erwunscht, wenn die 

Herren Directoren der Hiittenwerke, auf welchen 

der Thomasprocefs eingefiihrt ist, in der Fort- 

setzung unserer Studien uns durch Ueberlassung 

guter Krystallisationen, welche ja anscheinend zu 

den Seltenheiten gehoren , unterstiitzen woliten ; 

wir wurden denselben dafiir zu ganz besonderem 

Danke verpfiichtet sein.

Strafsburg, im Januar 1887.

Mineralog. Institut der Universiłat.

Die Fabrication yon Flufseisen im Flaminofen in den 
Yereinigten Staaten yon Nordamerika.

(Schlufs aus vor. Nummer.)

Die Mischungen von Roheisen, Abfallen und 

Erzen wechseln betrachtlich je nach den Umstanden. 

Man kann dies aus der Vergleichung einer Zahl von 

Mischungen beurtheilen, von welchen hier einige 

folgen:

% %
Cambria . . 32 Roheis. 68 Schrott

37 „ 13% Erz.
70 „
80 „
72 „ 4% Hamatit.
80 „
90 Schienenabfalle.

71,7 „ 4,7 Ferromang.

72 Puddelstabe.
72 Abfalle.
57 „14% Garapanil.
35 „ 25 % ungar. Erze in

5'/2 t-Oefen.
70 „ in 12'/a t-Ocfen.
85 „

75,5 „
40 „ 20% Spath. - 

Im Ruhrgebiet schrankt man den Zusatz 

von Roheisen auf 5 $  ein und nimmt noch 

weniger fiir extra-weichen Stahl. Hier einige 
Beispiele:

, bis 12% Bessemereiscn, 80 bis 85% Stahl- 
abfulle, 1,1 bis 1,2% Ferromangan, 3 bis 4%  spani- 
sclie Erze.

Fiir harteren Stahl:

25 bis 30 Bessemereisen oder 6 % Manganeisen, 
C2 % Abfalle, 5 bis 10 % Eisenbleehabfalle, J/2 bis 1 % 
Ferromangan zu 70 % und 1 bis 2 % Ferrosilicium 
zu 8%.

Fiir Stahlbandagen chargirt man auf dem 

PhSnix 500 kg engl. Ilamatiteisen, 1000 kg 

Bessemereisen, 2000 kg Schrott, 4000 kg 

Schienenenden, 1500 kg Blechabfalle, 1000 kg 

alten Gufs und 500 kg Spiegel, in Ober

hausen 1000 kg Roheisen, 8500 kg Abfalle.

Die Norway Steel Works Boston erzielen 

mit ihren Siemensofen von 10 t gutberufene 

Producte. Man gebraucht von Schweden oder 

England eingefiihrte Roheisensorten, miseht die

selben mit aus schwedischem Eisen gepuddelten 

und gewalzten Luppenstaben und reinsten Ab

fallen. Dieser Stahl ergiebt ganz Yorziigliche

Bleche.

Dic Midvale Steel Works in Nicetown nahe 

Philadelphia, gebaut 1866, fabricirten bis 1873 

Bandagen aus Tiegelstahl. Seitdem hat der 

Martinstahl fast vollstandig den ersteren rerdrangt. 

Vorhanden sind daselbst 4 altere Oefen von je

7 t, 2 von 12 t und einer von 14 t. Diese

Oefen erzeugen Stahl fiir Federn und WTerkzeuge, 

Bandagen, Achsen, Kanonen und Gufsstiicke. 

Sie schmelzen schwedisches Eisen unter Zusatz

Midvale . . 50
Springf. . . 30
Otis . . . 20
Krupp . . 24
Union . . 20

oder . . 10
Bochum im \ 

Mittel I 23,5

Firminy 1, Oual. 28

- 11- . 28
Hallside . . 29
Graz . . . 40

30
Wittkowitz . 15

Donawitz . \f 24 
10,5 1 
40Witten . ,
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von nach dem Kruppschen Yerfahren gereinigten 

Eisen, welches weniger ais 0,015 % P enthalt. 

Es sei bemerkt, dafs die Preise der Bandagen 

und Schmiedestiieke in Amerika gestatten, nur 

das allerbeste Materiał zu verwenden.

In Johnstown setzt sich die Charge, um 

harten Federstahl mit 0,85 bis 0,95 C herzu- 

stellen, aus mehr ais der Halfte Roheisen zu- 

sammen. Man setzt kein Erz hinzu und ent- 

kolilt mit 1 bis l x/2 $  Ferromangan zu 00 bis 

70 fó und mit siliciumreichem Roheisen oder 

mit 1ls fó Ferrosilicium zu 8 bis 9 fó .

Die Siemensofen in den Ver. Staaten produ- 

eiren eine grofse Menge Stahlgufs. Die Ent- 

kohlung gelit dann bis zu 0 ,1 0  $  ungefahr. 

Iii einigen Hiitten fiigt man etwa 8 $  Spiegel, 

und 1 bis 13U #  Ferromangan hinzu, je nach 

Gehalt des Eisens, zum Schlufs 3 $  Ferro- 

silicium von 8 bis 9 $ .  Urn den Procefs zu 

beschleunigen, hat man in Amerika, naraentlich 

in Otis versucht, analog dem Procefs Wtirtenberger, 

Dampf von etwa 3/4 Atm. in das Bad zu blasen. 

Die Folgę davon war ein erhohter Roheisenzu- 

satz. Man hat die Sache rasch aufgegeben, da die 

mit dem Verfahren verkniipften Umstandlichkeiten 

zu grofse waren. Der Procefs wird bei Anwen

dung des Pernotofens ebenso gut beschleunigt, 

ctefln die Hiitte in Cambria macht in der That 

mit ihren 2 Oefen 6 , oft 8 Chargen von 15 t 

in 24 Stunden, im allgemeinen braucht man 3 

Stunden zum Schmelzen des kalten Metalles, 

und 3 Stunden fiir den eigentlichen Procefs. 

Wahrend der 3 ersten Stunden bleibt die Sohle 

fest stehen, spater wird sie in eine je 

nach dem Fortschreiten des Processes mit ver- 

anderter Geschwindigkeit gehende Drehung ver- 

setzt. Nachstehend geben wir den Verlauf einer 

raschgehenden Charge im Pernot-Ofen von 

Cambria:

E r s t e r Ofen.  Die Wandę, Sohle und Gewolbe 

haben bereits 12 Hitzen ausgehalten. Dauer der 

Operation 3 St. 59 Min. Man chargirt 4500 kg 

Roheisen, 225 alte Walzen, 2250 Schienen- 

enden, 4500 Martinstahlabfalle, 900 Stahl- 

schienenabfalie, 2700 Bessemerschrott und 225 kg 

gemischten Schrott —  im ganzen 15400 kg, 

woyon 31 % Roheisen, Der Ofen wird um 

1249 Uhr Mittags geschlossen, die Schmelzung 

ist um 4 Uhr geschehen. 45 kg Erze werden 

um 435 Uhr zugesetzt, 135 kg Roheisen um 

440 Uhr und 240 kg Ferromangan zu 60 $  um 

443 Uhr. Der Gufs findet statt um 448 Uhr 

und ergiebt sechs Blocke im Gewieht von 

14 700 kg.

Z we i t  er Ofen .  Seitenwande und Sohle 

haben bereits 7, das Gewolbe 93 Hitzen ausge- 

halten, Dauer der Operation 3 St. 50 Min. 

Die Charge besteht aus 3200 kg Roheisen Nr. 4, 

1350 kg alten Gufsbrocken, 910 kg Walzeisenab-

fallen,6800 kgSchienenenden YonScranton, 1350kg 

Martinabfallen, 225 kg gemischteni Schrott, zusam- 

men 13800 kg, wovon 3 2 $  Roheisen. Um 12 Uhr 

ist der Einsatz im Ofen und das Schmelzen be- 

ginnt. Um 4 10 Uhr ist der Rest chargirt, wo- 

von 1350 kg vorher erwarmt wurden. Um 420 
Uhr ist die ganze Charge geschmolzen, um 4'10 
Uhr werden 225 kg Eisen Nr. 4 hinzugethan, 

um 4 15 Uhr 170 kg Ferromangan zu 7 0 $ ,  

Alles zusammen 14200 kg. Um 4 50 Uhr 

sind 5 Blocke im Gewiclit von 12 700 kg ge- 

gossen,

Die Abfalle wurden in einem Specialofen 

Yorgewarmt. Spiegel, Ferromangan und Ferro

silicium ebenfalls.

Das Ferromangan, welches gewohnlich in 

den Yer. Staaten gebraucht wird, enthalt etwa 

80 $  Mangan und stammt aus europaischen 

Hoehofen. Die Fabrication desselben in Amerika 

wurde in dem Ofen A von Edgar Thomson 1884 

begonnen, in welchem Jahr 700 t Ferromangan 

von 85 Mn und 6 ^ 2^7 C unter Leitung vdn 

Jean Cr.emer hergestellt wurden.

Nachsteliend geben wir einige Analysen, die 

wir uns notirt haben:

I II III

0,990 0,35 0,35 his 0,45

0,096 0,10 0,13 „ 0,18
0,108 0.07 0,03 , 0,04
0,026 0,03 0,02 „ 0,04
0,941 1.03 0,94 „ 1,08

I. Analyse von harteni Stahl aus einer amerik.
Hiitto;

II. Yon Stahl, welcher fur Kanimwalzen-Gufs be-
stimmt war;

III. zeigt die Grenzen, zwischen welchen ilie Zu
sammensetzung von Siemens-Martin - Kanonen- 
metall in den Ver. Staaten wechselt.

Aus den 12-t-Oefen in Midvale geschieht der 

Gufs  in 2 Pfannen vermiltelst einer schwebenden 

Rinne, welche gestattet, das Metali allmahlich 

auszugiefsen, Die Coquillen sind auf Wagen 

gestellt und die Grube ist rechtwfinklig uml von

2 Handkrahnen bedient. Die hier gegossenen 

Locomotivbandagen haben 0 ,6  C und mehr,

0,4 bis 0,0 Mn, 0,04 bis 0, 06 P. Achsen- 

stahl hat 0,3 C, Kanonenringe 0,4 f i C, Feder

stahl 0,7 bis 1 , 0 $  C°. Man walzt dort weder 

Bleche noch Schienen. Die Schmiede hat 8
Hammer, der starkste 9 t. Die Walzenstrafscn 

bestehen aus 2 horizontalen Galloway - Ban- 

dagenwalzen und 2 Flachstahlwalzen von 505 mm 

und 584 mm, welche das Metali fiir die beiden 

beruhmtesten Stahlbriicken des Landes, diejenigen 

bei St. Louis und iiber den East-River, gewalzt 

haben.

D ie  G r o f s e  der P r o d u c t i o n  1»ingt von 

dem 11111 alt der Oefen und der Sclinelligkeit der
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sich folgenden Operationen ab. Die Dauer einer 

solchen hiingt von der Beschaffenheit des Ein- 

satzes und dem Grad ab, bis zu weichem die 

Reinigung getrieben werden mufs. Wo man 

Abfiille braucht, macht man leicht 3, ja sogar 

5 Giisse von 10 t in je 24 Stunden, wenn die 

Ghargen nicht ganz voll waren. Ein.Warme- 

ofen fiir die Materiale beschleunigt die Operation. 

Aber auch ohne solchen hat der Berichterstatter 

regelmafsig in 24 Stunden 3 Chargen von 8 I. 

fiir Stahl von 0,15 G macben sehen, ohne dafs 

die Mannschaft mehr ais 4 Leute fiir 12 Stunden 

gezablt ist, wovon 3 vorn am Ofen, einer an der 

Giefsgrube beschaftigt waren.

Andererseits macht man in Midvale beim 

Erzprocefs, trotz der Anwendung von Wiirme- 

ćifen, nur 2 Ghargen in 24 Stunden.

Die Gesammlarbeitslóhne fiir Gaserzeuger 

und Oefen betragen in Amerika 3 oder 4 $  fiir 

die Tonne. In einer Hiitte wurden an einem 

Ofen, welcher 24 t im Tage erzeugte, folgende 

Lóhne bezahlt:

1 Schmelzmeister fiir den Tag 4'/2 $
3 Gehiilfen „ „ „ 2  bis 2,50 „
1 Jungę „ „ ,. 0,75 „

Der Abbrand betragt fiir Betrieb óline Erzver-

wendung 5 bis 9 # .  Gebraucht man Erze, 

ohne ihren Gehalt an Eisen in Rechnung zu 

ziehen, so kann das Ausbringen 100 #  und selbst 

mehr ergeben, da hierbei eine directe Reduction 

eines Theils der Erze statlfmdet.

Die sich ergebenden Schlacken sind reich an 

Eisenosyden und Mangan und daher gesucht fiir 

die Hochofen. Nach dem Schmelzen der Erze 

enthalt die Schlacke von schwarzer Bruchbe- 

schaffenheit etwa 3 8 #  Fe20 3, 1 5 #  FeO, und 

9 #  MnO mit 30 #  Si O2, wahrend nach dem 

gehabten Zusatz von Ferromangan dic klaren 

Schlacken 5 #  FeO3, 1 1 #  FeO und 16 MnO 

mit 5 7 #  S iO 2 enthalten.

Der Kohlenverbrauch wechselt zwischen 50 

und 80 #  und erreicht auch selbst 1 00#  

vom Ausbringen, derselbe ist also hoher ais in 

Deutschland. In den mit Aufmerksamkeit ge- 

fiihrten Hiitten, wie in Otis steel Go., wird das 

Gas regelmafsig analysirt, was eine vorziigliche 

Gontrole ergiebt. In dieser Hiitte ist der Yer

brauch 350 bis 400 kg fur die Tonne von 

1000 kg, also 35 bis 4 0 # .  Das Gas ergiebt 

eine Zusammensetzung innerhalb folgender Grenzen: 

GO2 4 bis 6 # ,  GO 22 bis 2 8 # ,  H -f  C2 H 1

9 bis 1 4 # ,  N 54 bis 6 7 # .

Die vorher ige En t phospho r ung  des Roli- 

eisens. Obglcich man in den Yer. Staaten im 

Flammofen noch keinen basischen Stahl fabricirt, 

hat man doch versucht, den Oefen, welche auf 

Erze arbeiten, eińe basische Bekleidung zu geben, 

weil die Eisenoxyde mit grofser Geschwindigkeit 

das saure Futter an der Oberfiache des Bades 
zersloren.

IY.i

Die Versuche sind ais gescheitert zu be- 

trachten, weil das Eisenoxyd mit dem Kalk in 

Gegenwart von ICieselsaure eine bei Gelbgluth 

schmelzbare Verbindung eingeht. Die basische 

Fiitterung erfordert eben auch basische Behand- 

lung, wie dies der an vielen Orten in anderen 

Landern erzielte Erfolg bewiesen hat.

Der Flammofen bietel noch hinsichtlich der 

Entphosphorung einen weiteren Vorzug vor dem 

Converter. Die basische Bekleidung ist leichter 

erneuert und repąrirt, die Temperatur des Bades 

ist unabhangig von dem Gehalt an Si, Mn, C, 

P u. s. w., und die Schlacken konnen sich leicht 

in irgend einem Augenblick abscheiden, was sehr 

nutzlich ist, da die Riickkohlung den Phosphor 

in das Bad zuriicktreten lassen kann. Endlich 

ist die Fiihrung des Processes eine sicherere, 

weil sich leichter Proben anstellen lassen.

Die Entphosphorung ist weiter im Danksofen 

versucht worden und zwar mit gutem Erfolg, wie 

in Otis Steel Go, zu Cleveland. Der Pcrnotofen 

wird unter dem Nąmen Maudslaydrehofen eben

falls dazu benutzt, und ist, weil er bei Krupp

zuerst angewendet worden ist, in Amerika be

kannt unter dem Namen »Krupp’s washer«. Vor- 

her war ein im Princip iihnlicher, aber im 

einzelnen verschiedener Procefs von J. L. Bell 

in England angepriesen. Der Kruppsche Ofen 

ist wenig verbreitet, nur in 4 Exemplaren. Er 

wird verschwinden, da dieselben Resultate einfacher 

im basischen Martinofen erreicht werden konnen.

Der Kruppofen in Spang steel Co. wurde 

abgerissen, ohne jemals in Betrieb gewesen 

zu sein, obgleich diese Firma in ihren 

Schmelzofen Kruppsches Metali verwendet, fiir 

welches sie 28 die Tonne zalilt. Sie 

findet es vortheilhafter, es von einer Hiitte

in Youngstown bei Cleveland zu kaufen, welche

3 Sorten Kruppmetall je nach dem zu erzielenden 

Product Iiefert. Diese 3 Sorten unterscheiden 

sich durch den Gehalt an Phosphor. Nacli- 

folgend die Analyse:

C . . . .  3,4 bis 4 
Si . . .  . Spuren 
S . . . .

f 0,01 \ I. Qual.
0.02 bis 0,03 } II. „

10,05 „ 0,0G J III. „

Mn Spuren

Die Spang-Steel Co. hatte bei unserm Be- 

such schliefslich nur einen Ofen von 9 t in Be

trieb. Man verarbcitete engl. Roheisen, Markę 

Ridsdale, mit 0,3 #  P und ein wenig von dem 

Lucy-Hochofen in der Nahe. Die ganz kalt und 

auf einmal eingebrachte Charge enthielt etwa 

25 #  Kruppmetall oder Holzkohleneisen, aufser

dem Stahlabfalle. Wahrend der letzten 2 Stunden 

fugte man 1 bis l 1/* t Erze vom See Champlain 

von 0,015 #  bis 0,020 P und 55 #  Eisen zu, 

zuweilen auch Erz vom Lake Superior. Man machle
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11 bis 14 Chargen in der Woclie und 150 

Chargen ohne Reparatur. Augenblicklich horen 

w i r , dafs dieses Werk einen neuen Ofen von

10 t und 2 Clapp-Converter von 3 t baut.

Die Springfield Iron Works besitzen einen 

Kruppschen Reiniger von 10 t und 2 Martin- 

Pernotofen von 15 t. Die Hiilte liegt isolirl and 

weit entfernt von den Eisen producirenden 

Centren. Die Griinde zu ihrer Entstehung sind 

darin zu suchen, dafs Springfield, dic in mach- 

tigem Aufsehwutige begriffene Hauptstądt von 

Illinois, der Vereinigungspunkt von acht Eisen- 

bahnlinien ist, deren Ausbau noch enormes 

Eisenmaterial erfordert; Kolile ist aus ganz in 

der Nahe gelegenen, durch eine Luftbahn mit

der Hiitte verbundenen Gruben zu beziehen; Erz

ist zwar nicht in der Nahe zu haben, man hat 

aber den Vortheil, Auswahl zwischen mehreren 

Markten zu haben; endlich sind am Orte selbst 

mehrere Fabriken fiir den Bau von landwirth- 

schaftlichen Masehinen entstanden, welche einen 

nicht unbedeutenden Bedarf an Eisen und Stahl 

haben.

Die Springfield-Htitte ist in den Ver. Staaten 

die erste gewesen, welche die Methode der

Kruppschen Entphosphorung aufgenommen hat, 

die zweite, welche den Pernotofen einfiihrte.

Zu jener Zeit wurde die Beweglichkeit der Sohle 

von ersten amerikanischen Hiittenleuten, z. B. 

von Holley, ais wichtiges Moment fur einen oko- 

nomischen Betrieb des Flammofens gehalten.

Was die Anordnung anbetrifft, so stehen die 

Oefen ziemlich hoch, um rings um sie herum 

oberhalb der Sohle der Hiitte einen luftigen Raum 

zu lassen. Die Giefsgrube ist nicht sehr tief. Der 

obere Theil der Gaserzeuger und Umschaltungs- 

vorrichtungen sind oberhalb der Sohle zugśnglich. 

Der Plattenbelag vor dem Ofen ist auf der der 

Giefsgrube entgegengesetzten Seite, eine Einrich- 

tung, welche bequemer ist ais die in St. Chamond, 

wo eine bewegliche Plattform sich vor die Gufs- 

offnung schiebt.

Der Gufs vollzieht sich vermittelst' eines 

Pfannenkralms, welcher 2 Oefen gemeinschaftlich 

bedient und durch 2 Blockkralme unterstiitzt 

wird. Indem man 3 Pernotofen vereinigt, ist 

man imstande, einen Błock von 40 t zu giefsen. 

Die Oefen bilden eine einzige Reihe und ist 

Plalz genug, eine unbegrenzte Zahl zu setzen. 

Die Magazine und die Gaserzeuger sind durch 

eine Luftseilbahn verbunden.

Die Anordnung der Cupolofen und der 

Schmelzofen ist mit der Absicht angelegt, um alle 

uberfliissigen Manipulationen auf ein Mindestmafs 

zu besch ranken, und vor Allem die Arbeitspausen 

zu verkiirzen. Die Gupolijfen sind 3,6 m von 

der Ofenhalle entfernt. ihre Abfalle und Scblacken 

werden weit vom Ofen transportirt und ver- 

sperren den Arbeitsplatz nicht. Ein hydraulischer 

Aufzug hebt die Materialien einmalauf die Plattform

des Cupolofens, ein anderes Mai auf dasjenige des 

Kruppschen Reinigers oder der Stahlofen. Die 

Wege, welche das fliissige Metali vom Cupol- 

ofen zum Reiniger, von diesem zum Pfannen- 

krahn, aus der Pfannc in den Stahlofen macht, 

sind kurz und so direct wie moglich.

Es ist zu bemerken, dafs eine seitliche Fort- 

bewegung des geschmolzenen Metalls mittelst 

der Pfannen nicht vorhanden:

Dic Pfanne, welche das Metali vom Krupp- 

Ofen empfiingt, ist dauernil auf einer hydrau- 

lischen Plattform befestigt und erhalt nur eine 

verticale Bewegung. Man spart auf diese Weise 

die Zeit und Arbeit, welche zum Balanciren, 

Drehen und Bewegen der schweren geladenen 

Pfannen nothig ist, wenn dieselben auf Krahnen, 

Drehscheiben oder Wagen montirt sind. Diese 

Operationen sind aufserdem eine Quclle schwerer 

Unglucke.
Die Martin-Pernotofen von Springfield sind 

grofs genug, um Chargen von 20 t mit 30 $o 

kaltem Roheisen und Abfallen zu verarbeiten. 

Die Chargen von 20 t sind in 8 Stunden ge

macht worden, die von 12 t in 4 Stunden. Dic- 

selben Oefen erzeugen 100 t Blocke in 24 

Stunden mit Kruppschem, in flussigem Zustande 

eingesetztem Metali.

Die Wiirmespeicher von Springfield haben 

eine geniigende Ausdelmung, um Gas und Luft 

auf eine hohe Temperatur zu erwarmen. Ver- 

mittelst geeigneter Anordnung der Einstromungs- 

offnungen im Ofen sclilagen die Verbrennungs- 

gase direct auf das Bad- nieder.

W ir kommen nun zu der letzten der Hutten, 

welche im Flammofen entphosphoren, derjenigen 

zu Cambria in Johnstown. Sie besitzt einen 

Kruppschen Reiniger von 6 bis 8 t und 2 

Martin-Pernotofen von 15 t ,  jeder durch 4 

Siemenssche Gaserzeuger geheizt. Diese Einrich- 

tung nimmt eine Halle von 32 X  50 m ein 

und ist nach den Principien gebaut, welche die 

amerikanischen Bessernereien so productiv und 

ijkonomisch machen. Das fliissige Eisen lauft 

direct vom Cupolofen zum Kruppschen Ofen 

durch eine schwebende R inne, welche durch 

eine Oeffnung im Gewolbe des Ofens in diesen 

mundet. Dieses Eisen wird nicht gewogen, aber 

die Windmenge, welche in den Cupolofen ge- 

blasen, und der hieraus folgende Gang des Ofens 

wird so geregelt, dafs genau das nothige Quantum 

geschmolzen wird.

Die Sohle des Entphosphorungs - Ofens hat

4,4 m inneren Durchmesser. Sie wird aus 

Hamatit vom Lake Superior mit 0,04 <&' P ge- 

bildet. Die groberen Stiicke komn\en zuerst, 

die feineren dienen zum Ausfiillen der Lucken. 

Es ist iiberfliissig, dafs die Erzfiitterung frei von 

Phosphor ist , denn die Phosphorsaure bleibt 

unzersetzt in den basischen Schlacken, die 

Zuschliige betragen etwa 15 ^  vom Gewicht
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der Charge, wovon 1 $  Kalk und der Rest 

Erze und Walzenschlacken sind. Dieselben werden 

in demselben Ofen erwiirmt, bcvoi* das fliissige 

Eisen eingebracht wurde.

Der Procefs dauert 25 Minuten und entzieht 

dem Eisen 70 bis 85 % Phosphor; der in dem 

verwendcten Roheisen sich findende Gehalt an 

P wechselt von 0,10 bis 0,15 ^ , der des 

gereinigten Metalles ist nur 0,02 im Mittel. 

Das Roheisen enthalt aufserdem etwa 1 c/o Si 

und 2 % Mn, die ausgescliieden werden, nur 

Kohlenstoff bleibl im Yerhaltnifs von utigefahr 

3^2 % zuriick. Der Kohlenstoff kann in dem

selben Apparat nicht entfernt werden, weil dic 

erforderliche grofse Hitze die basisebe Besetzung 

des Ofens zerstoren und dic Entphosphorung 

beeintrachtigen wiirde. Aus diesem Grunde ist 

cs gut, eine gewisse Temperatur nicht zu iiber- 

sebreiten, da die Schlacken sonst weniger basisch 

sind.

Der Gufs geschieht aus einer Pfanne, w^elche 

das Metali in der Form von Masseln vertheilt. 

Dic Grube ist nicht ohne Miihe wieder frei zu 

rnachen, ein Umstand, der die Ghargeuzahl ver- 

mindert. Man maclit durchschnittlich 8 Ghargen 

von 6 t in 24 Stunden, wahrend man sonst

10 bis 15 niachen konnte. Der Verbrauch an 

Erzen fur Bekleidung und Zuschlage wechselt 

von 1 bis 2 t fiir die Charge. Der Abbrand 

ist 5 bis 6 $  , der Kohlenverbrauch 225 bis 

270 kg fiir die Tonne.

Die Arbeit scheint in Johnstown weniger 

vollkommen zu sein, wo man das Kruppsche 

Metali selbst verwendet, wahrend man zu Youngs- 

town die ganze Production verkauft. Eine 

Serie von 40 Analysen des Metalls dieser letz- 

teren Hiitte zeigt einen Gehalt an P von 0,026 

hochstens, bis oft herab unter 0,010 $5, wahrend 

dasselbe Laboratorium im Mitte! 0,035 fiir Johns

town gefunden hat. Wahrend unseres Auf- 

enthaltes in den Ver. Staaten verkaufte man 

das Youngstown-Mctall zu 40 $  an die Midvale- 

Stahlwerkc unter der Bedingung, dafs der Gehalt 

an P 0,015 nicht iiberschritten werden diirfe.

Die beideti Martin-Pernotofen von Johnstown 

produciren extra - weiches Flufseisen von 0,07 

bis 0,10 <)b C fiir Kesselplatten, von 0,30 bis 

bis 0,40 fiir Briickenbleche, hartes Flufseisen 

von 0,80 bis 0,95 C fiir Federn; im allgemeinen 

jede Sorte zwischen 0,05 und 1,50 C, 0.6 bis

0,8 Mn und 0,02 bis 0,10 P.

Fiir sehr weiches Flufseisen hat man im 

Pernotofen » washed metal® allein mit etwas 

Erz vermischt verarbeitet, was ein Product von 

°>02 % G und durch Zusatz von Ferromaiigan 
von 0,05 C ergab,

Die Production in Johnstown mit 2 Oefen 

v°n je 15 t betragt bis 700 t in der Woche, 

25 000 t im Jahr, Der Abbrand ist 5 bis & 

aer Kohlenverbraucli 225 bis. 270 kg auf die

Tonne. Die Gaserzeuger sind m il Gebliise ver- 

schen und die Kohlen kommen 30 bis 40 Meilen 

wrestlich von Johnstown.

Das feste Gewolbe der Pernotofen ist in 

Form eines Iiugelabschnitts aus Dinas herge- 

stellt und vertragt 2- bis 300 Operationen, 

wahrend die Gaseinstromungen nur 60 Chargen 

aushalten. Im Mittel macht man 26 Chargen, 

ohne die Oefen zu repariren. Die Sohle hat

einen Durchmesser von 6 m auswendig und 

4,8 m innerhalb des Ofens. Sie vvird aus wcifsem 

Sand von Mili Creek und rothem von Columbia 

hergestellt.

Wahrend des Besuchs des Reisenden in 

Johnstown gofs man Martinstahl fiir eine Briicke 

uber den Kentucky bei Henderson, welche

8 Trager in Schweifseisen von 76,5 m und 

einen Trager in Flufseisen von 160 m Spann- 

weite umfafste. Yerlangt wurde fiir letzteres

50 kg fiir den Quadratmillimeter, 20 % Dehnung,

28 kg Elasticitiitsgrenze, 0,26 $  C und 40 f i 

Contraction.

Die Blockc fiir die Trager und Platten 

mafsen 460 X  460 mm , sie wurden erst auf 

355 X  355 mm gewalzt, alsdann unter dem 

Hammer zu Stiicken geschmiedet, welche um

13 mm brciter ais die fertigen Eisen waren. 

Diese Bramme wurde dann in Pittsburg gewalzt 

und in der Briickenbauanstalt von Koystone 

bridge Co. verarbeitet.

Die Abnahmc wurde sebr strenge ausgefiilirt 

durch 2 Agenten vom Stahlwerk, 2 voin Walz- 

werk und 2 von der Briickenbau - Anstalt, und 

obgleich der aus dem Pernotofen crhaltenc Stahl 

sehr regelmafsig war, die Abweiehung in der 

Festigkeit nur 2,9 kg betrug und 13 Proben aus 

einem einzigen Gufs unter sich fast gar nicht 

differirten, wurden doch 20 'fo Stahl ausgeschlossen. 

Die angczeigten Yerschiedenlieitcn konnen in ein 

und demselben Błock vorhanden sein, wie nach- 

folgende Probe erweist:

Secbs Stabe wurden aus demselben Błock 

entnommen und auf 19 mm rund ausgewałzt. 

Zwei unter denselben gaben nachsteliende Rc- 

SLillate:

Elasticitategrenze 30 kg und 34 kg auf den Quadrat-
inillitneler.

Brucbfestigkeit 49 kg und 51 kg.
Delinung auf 200 mm 25,6 % und 22,4 %.

Die oben erwahntenBlocke von 355 X  355mm 

wurden zuerst auf 177 X  203 mm, alsdann in 

Sliicke von 165 X  25 mm ausgewałzt. Zahlreićhc 

Analysen haben folgende Abweicłiungen in ein 

und demselben Błock gezeigt:

G . . . . 0,27 bis 0,30
Mn . . . 0.64 his 0,73
P . . . . 0,074 bis 0,098.

V ei' w en d u n g v o n H e r d s t ab 1 z u P 1 a t-

ten.  Aus der Statislik der amerikanischen
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Huttenwerke geht hervor, dafs 60 % des in 

Amerika hergestellten Ilerdstahls zu Blechen ver- 

arbeitet wird. In der That hat der Stahl fast 

ganz und gar das Eisen im Bau von Kesseln 

und Briicken grofser Spannweite ersetzt. Der 

Stalli ist in den Ver. Staaten weniger theuer 

ais das Eisen, d. h. lur Platten allerbester 

Qualitat, aber wieder theurer ais Eisen fiir die 

geringeren Sorten. In Philadelphia kosten etwa:

Eisen Stahl

Gewdlinl. Bleche Ha , 18,40 J i  100 kg
Bessere l a ............. 22.- „ „ , 28,80 J l
Bórtelbleche . . . .  30,80 , „ „ . 80,80 „
Feuerbleche . . . .  37,GO „ „ „ 35,20 „

Unter den Fabricanten von Stahlblechen hat 

die Otis Steel Co. sieli seit langer Zeit den 

grofsten Ruf verschafft. W ir geben daher an 

dieser Stelle eine Besehreibung ihrer Fabrication :

Die Huttenwerke der Gesellschaft liegen in 

Cleveland zwischen dem Lake shore und Michi

gan Southern Eisenbahn im Norden, und Cleve- 

land und Pittsburg Eisenbahn im Siiden. Sie 

enthalten 4 Martinofen , welche jeder 14 Hitzen 

yon 20 t in der Woche machen, wenn sie 

Sonntag Abend um 10 Ulir anfangen und bis 

Sarastag Mittag ai-beiten. Man chargirt ge- 

wohnlich 20 fó Roheisen von l J/2 $  Si, der 

Rest setzt sich aus Stahlblocken und Abfallen, 

welche vorher gewarmt wurden, zusammen. 

Der Zusatz am Schlufs besteht aus Ferromangan 

von 80 fó.

Fiir die Herstellung billigerer Waare hat 

man 2 Martinofen durch einen Bessemer-Con- 

verter von 5 t mit runder Giefsgrube ersetzt.

Dic flachen Blocke fiir Bleche haben 530 X  

250 mm und wiegen 910 bis 2260 kg. Sie 

werden in Gruppen von 5 bis 9 auf einmal ge- 

gossen. Der gewohnliche Stahl enthalt:

C . . . . 0,10 bis 0,12
Mn . . .  0,4 bis 0,5
P . . . . 0,025 bis 0,035.

Man fabricirt auch sehr weichen Stahl von

0,07 bis 0,09 C. Die verschiedenen Stahlsorten 

von Otis haben 34 bis 51 kg bei 66 bis 49 fó 

Contraetiori ergeben. Diejenigen Platten, welche

ohne besondere Vorschrift geferligt werden, haben 

etwa 42 kg Festigkeit.

Die fiir die Kessel der U. S. Marinę fabri- 

cirten Platten haben nach den Yersuchen der 

U. S. Navy Yard in Washington eine Festigkeit 

von 39 bis 43 kg, eine Dehnung von 14 bis

17 ^  und eine Contraction von 52 bis 57 #  

ergeben. Diese Platten ertragen das Borteln, 

Lochen und Aufweiten, Kaltbiegungen um 180°, 

Kaltstrecken bis zum halben Querschnitt, ohne 

die geringsten Fehler zu zeigen.

Die amerikanische Regierung verlangte fur 

Marinekesselbleche von 45 kg eine Contraction 

von min. 53 % , da jedoch durch diese kaum

zn erfiillende Forderung eine weitere Fabri

cation unmoglich gemaeht wurde, so reducirte 

sie ihre Anspriiche an die Contraction folgender- 

mafsen:

Fiir eine Festigkeit von 49 kg mufs sein 43 % Contr.
„ „ n * 45 „ „ „ i)0 % „
„ „ „ „ 4 2  und weniger 55 % „

Eine Charge aus einem 7-t-Ofen in Pittsburg

war wie folgt zusammengesetzt:

Holzkohleneisen Nr. I zu 0,05 P ............... 2,750 kg
Herd-Stahlblechabfalle von 0,04 % P . . . 2,040 „ 
Blooms von Ghateaugay von 0,015 P . . . 4,580 „ 
Deutsches Spiegeleisen v. 12 % Mn u. 0,076 P 90 „

9,460 kg
Am Schlufs Zusatz von:

Ferromangan von 72 % Mn und 0,22 P . . 60 „
Erze von dyr Mino Replubic a 0,03 P . . 90 „
Kalkśtein zur Klarung d. Schlacke v. 0,028 P 50 „ 
Abfalle von Ingots von 0,033 P ...............  8,800 „

Das aus dieser Zusammensetzung erhaltene 

Metali ergab:

C ................ 0,15
Mn . . . . 0,41
S i ................ 0,02
S ....................0,023
P .................. 0,033
C u ................ 0,023.

In Amerika haben fast alle Loeomotiven 

Feuerbuchsen von Martinstahl. Hierzu verwendet 

man nur 10 bis 20 ^  Bessemerroheisen, der 

Rest besteht aus aus Holzkohleneisen gefrischten 

Luppen oder gereinigtem Kruppmetalle.

In den Ver. Staaten wird der Stahl infolge 

der unreinen Speisewasser, welches viele Eisen

bahnen gebrauchen miissen, ais das beste und 

gefahrloseste Materiał fiir Kessel urid Feuerbuchsen 

betraehtet, wahrend bekanntermafsen viele euro- 

paische Bahnen es fiir diesen Zweck ganzlich 

aufgegeben haben.

Neuerdings haben die Ver. Staaten von diesen 

Locomotivblechen nach Europa ausgeluhrt. Die 

Vorschriften lauteten auf 37,0 bis 45,5 oder je 

nach der Verwendung 35 bis 42 kg fiir den 

Quadratmillimeter. Der englische Lloyd geht 

nicht so niedrig, er verlangt 421/2 bis 49 kg.

Die N-Y, West Shore and Buffalo Eisen

bahnen Yerlangen fiir Locomotiv - Platten von

11 mm Dicke 35 bis 45 kg Festigkeit, mil 

wenigstens 25 ^  Dehnung auf 50 mm, der 

Stalli von Otis hat fiir diese Lieferung im 

Mittel 41 kg mit 40,2 % Dehnung ergeben.

Unter den Werkzeugen, welche den Siemens- 

Martinstahl in letzter Instanz zu bearbeiten 

haben, ist das Hrn. Samuel T. Wellmann, 

Director der Otis steel Co., patentirte Blechwalz- 

werk noch kurz zu erwahnen.

Dasselbe ist ein Lauthsches Trio, dessen 

oberste und unterste ^Valze getrieben werden, 

wahrend die mittlere kleinere frei ist. Yor und
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hinter der Wal ze sind mit Rollen verselienc 

Tisclie, welche sich an ihren Enden um liori- 

zontalc Achsen auf und ab bewegen konnen. Die 

hierzu erforderliche Kraft wird durch einen 

hydraulischen Cylinder verhunden, mit Ilebel- 

ubersetżung, gewonnen. Beide Tische heben 

sieli zu gleicber Zeit bis zur Oberkanle der 

mittleren Walze. Die Drehung der Rollen ist 

eine abwechselnde, dieselbe wird vermittelst 

einer kleinen Reversir-Dampfmaschine und Wellen 

mit conischen Zahnradern bewirkt.

Damit nun bei den verschiedenen Stellungen 

der Tisclie diese Yerbindung mit der Reversir- 

Maschine nicht unterbrochen wird, ist auf jeder 

Seite der Walżenstrafse neben den Tischen ein 

System von 3 Zahnradern eingeschaltćt, dereń 

Achsen durch zwei gemeinschaftliche Knie - Ge- 

lenke verbunden sind. Die mittlere Drehachse 

des letzteren tragt ein grofseres, die Endachsen 

zwei kleinere Zahnrader, welch letztere auf dem 

grófseren Zahnrad infolge der starren Verbindung 

ihrer Achsen durch die Gelenke rollen mussen. 

Ist der Knieliebel so weit geknickt, dafs sich 

die beiden kleinen Riider fast beruhren, so hat 

der Tiscb seine tiefste Stellung, ist der Hebel 

grade gestreckt, so dafs die kleinen Riider um 

den Durchmesser des grofsen voneinander ent- 

fernt sind, so ist der Tiscb auf dem hoclisten 

Stand.

Eine dritte mechanische Bewegung wird der 

mittleren Walze zutheil. welche je nach dem 

Passiren der Platte auf oder nieder bewegt 

werden mufs. Diese Bewegung geschieht durch 

einen hydraulischen Cylinder, welcher in der 

Langsachse der Strafse liegt und durch Hebel 

die Walze hebt.

Dic obere Walze ist wie in gewóhnlicher 

Weise durch Gegengewichte ausbalancirt. Aufser- 

dem besitzt die Strafse noch eine Vorrichtung, 

um Blocke von dcm Tische aufzuheben und 

zu wenden.

Ueber einige bedeutendere Walzenstrafsen in 

den Ver. Staaten mogen noch einige Worte ge- 

stattet sein :

ln Cleve!and liegen Hartwalzen von 2850 

Lange und 180 und 590 mm Durchmesser, 

dereń Hartę gleich 25 mm ist. Die Ober- und 

Unterwalze machen je 67 Touren, wobei der 

Antrieb von einer kleineren Kammwalze ausgeht, 

welche 2 grofsere obere und untere bewegt.

3 Oefen bedienen eine Strafse^ die Blocke werden 

weder vorgewalzt noch gesehmiedet, sondern 

in einer Hitze fertig gestellt.

Die Strafse in Springfield weicht nicht viel 

hiervon ab. Die Triowalzen haben 790 und 

510 Durchmesser und 2850 Lange. Die Tische 

haben 9 m Lange; ist das Walzen beendigt, so

senken sich dieselben an ihrem hinteren Ende 

gegen den Flur, welcher eine interessante Kiihl- 

vorrichtung birgt. Dieselbe besteht aus einer 

Anzahl von Gufsgefafsen, die mit stets friscli 

bleibendem Wasser. gefullt und mit leichten 

Deckeln versehen sind. Die Bleche rulien auf 

diesen Deckeln und richten sich dabei wahrend 

des Erkaltens vollkommen grade und flach. 

Dieser Abkiihler hat mehr ais 12 m Lange und 

entsprecliende Breite.

Eine Merkwiirdigkcit sind die Bleehscheeren. 

Sie wiegen mehr ais 70 000 kg und sind stark 

genug, um auf eintnal ein Stuck Stahl von 

2500 mm Lange auf 30 mm Dicke zu schneiden.

Die Maschine von 1120 X  1220 mm wurde ge- 

liefert von Southwark Foundry and Machinę Co. 

in Philadelphia, Walżenstrafse und Walzen von 

A. Garrison & Co. in Pittsburg, die Tische und 

Hebevorrichtungen von Mackintosh Hemphill and 

Co. ebendaselbst, die Abkiihler, Kraline, Scheeren

u. s. w. von Morgan, Williams & Co. in 

Alliance, Ohio.

Die Walżenstrafse von Park Bros. in Pitts

burg (2 Siemens-Martin-Oefen von 12 und 15 t 

mit nalurlichem Gas geheizt) ist noch machtiger 

ais die vorhergehenden. Die Walzen haben 

810 mm und 510 mm bei 2920 mm Liinge; die 

Maschinen 1060 mm X  1220 mm bei 85 bis 87 

Touren, und einen Druck von 7 Atm. Der 

Stahl, aus dem die Platten hergestellt sind, ent- 

hiilt 0,11 % C, 0,06 bis 0,08 Mn, 0,03 P und 

Spuren Si. Die Brammen werden in 2 grofsen 

Oefen gewarmt, dereń jeder 10 Stuck und mehr 

fafst, und in einer Hitze ausgewalzt. Die Oefen 

sind gewohnliche Rostofcn, wie sie in diesen 

Iliitten bevorzugt werden. Die Platten, welche 

bei Park Bros. gewalzt werden, haben bis 20 ni 

Liinge, 3 mm bis 63,5 mm Dicke und ein Gewicht 

bis zu 2130 kg.

Diese Hiitte besitzt auch einen der machtigsten 

Hammer in den Ver. Staaten. Der Bar wiegt

17 000 kg, ein Gewicht, das durch den Ober- 

dampf in Wirklichkeit auf 67 000 kg erhoht 

wird. Es kommen danach Bridgewater mit

17 t, Steelton 12 und 6, Nashua mit 12 t, 

Navy Yard 11 t u. s. w.

Die Spang Steel Co. besitzt eine etwas 

kleinere Einriehtung. Sie walzt auch Bleche 

fiir Rohren.

Die Lohne betrugen 1885 iin Pittsburger 

District 4 I/a bis 5 $  fiir Schweifser, 10 bis

12 $  fiir die Walzmeister, 2 bis- ■ 2 */.* $  fiir 

die zweiten Schweifser, 1,75 bis 2 1/s $  fiir die 

iibrigen iWalzer.

Die Lohne fiir gewohnliche Arbeiter sind 

hier 1 ‘/j $ , in Steelton 1,08 in Johnstown 

nur 0,90 0  fiir den Tag. Vt.
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Zur Bestimmuig des Schwefels im Eisen.
Von B. Platz,

Die Mcthoden zur Bestimmung des Schwefel- 

geliallcs von Roheisen. Stahl u. s. w., nach 

welchen der Schwefel durch Losen des Eisens 

mit Saizsaure in Schwefelwassersloff verwańdelt 

und letzterer durch ein Metallsalz in Schwefel- 

metall oder durch einiOxydationsmittei in Schwefel

saure ubergefiihrt wrd, sind mit den Unzukomm- 

lichkeiten beliaftet, dafs sie complicirte Apparate 

und unausgesetzte Beaufsichtigung des Yorgangs 

der Losung erfordern.

Die Handhabung derartiger Methoden ist fur 

den Hiittenchemiker, welcher mit seiner Zeit 

haushallen mufs und oft ein halbes Dutzend 

analylischer Operationen womóglich gleiehzeitig 

auszufiiliren hat, wenig geeignet. Dagegen ist 

das Verfahren, wobei durch ein oxydirendes 

Losungsmittel Eisen und Schwefel in Losung 

gebracht und aus dieser die erzeugte Schwefel

saure mit Baryumchlorid direct gefallt werden 

kann, Sufserst einfach und handlich und nimmt 

nur geringe Manipulationszeit in Anspruch.

R. Fresenius,  und mit ihm andere Autori- 

taten halten zwar diese Methode fur wenig 

empfehlenswerth, weil einerseits schwefelsaurer 

Baryt aus saurer Eisenchloridlosung nicht voll- 

standig gefallt wird und andererseits der Baryt- 

niederschlag stets Eisenoxyd enthalt, welches sich 

mit Saizsaure daraus nicht entfernen lafst. Gerade 

dieses Yerfahren aber habe icli durch jetzt zu 

beschreibende Abanderungen von deh beiden oben 

gedachten Mifsstanden zu befreien gesucht und — 

wie nachstehende Ergebnisse zeigen — zu einem 

sehr gut anwendbaren gemacht.

Die Ausfiihrung ist folgende:

5 g Roheisen* werden in Salpetersiiure von

1,185 spec. Gew. gelost und mil Saizsaure zur 

Trockne eingedampft; der Ruckstand wird mit 

Saizsaure wieder in Losung gebracht und letźtere 

vorsichtig so weit eingedampft, bis beim ruhigen 

Stehen keine sichtbaren Salzsiiuredampfe mehr 

entweichen. Das Volumen der Losung betragt 

alsdann 10 bis 12 ccm ; sie hat eine etwas zahe 

Besehaffenheit angenommen und erstarrt beim 

Erkalten zu einer coharenten Masse. Man ver- 

diinnt mit Wasser, filtrirt von der ausgeschiedenen 

Kieselsaure ab, giebt zum Filtrate kal te Baryum-

* Die Yerwendurig grófserer Menge erschwert 
iMinOthigerweise die Operationen des Eindampfens 
und 'WiederlOsens.

chloridlosung hinzu und lafst 12 Stunden bei 

g e w o h n l i c h e r  T e m p e r a t u r  stelien. Die 

Fliissigkeit triibt sich je nach der Menge der 

vorhandenen Schwefelsaure entweder sofort oder 

innerhalb 10 Minuten, und nach Verlauf einer 

halbenStunde wird an der Oberfiache eine schmale, 

klare Sehicht sichtbar, welche sich scharf von 

der triiben Fliissigkeit abgrenzl; es beweist dies, 

dafs der Barytniederschlag bereits ausgeschieden 

und im Absetzen begriffen ist. Nach 12stiindigem 

Stehen wird der Niederschlag abfiltrirt, mit 

k a l t em Wasser geniigend ausgewaschen, sammt 

dem feuchten Filier in einem Porzellantiegel bei 

moglichst gelinder Temperatur erhitzl und liier- 

auf stark gegliiht, um etwa erzeugtes Schwefel- 

baryum in schwefelsauren Baryt iiberzufuhren. 

Man bringt nun den Tiegelinhalt in ein Becher- 

glas, iibergiefst ihn mit Saizsaure und erwarmt. 

Nach Losung des dem schwefelsauren Baryt bei- 

gemengten Eisenoxyds, was stets in wenigen 

Minuten erfolgt ist, dampft man zur Verjagung 

der iiberschiissigen Saizsaure geniigend ab, verdiinnt 

mit Wasser, giebt noch einen Tropfen Baryum- 

chloridlosung hinzu und erhitzt zum Sieden. 

Der schwefelsaure Baryt scheidet sich jetzt frei 

von Eisenoxyd und fast ganz weifs ab und hat 

nebenbei die vortheilhafte Eigenschaft erlangt, in 

keinem Falle triib durch das Filter zu geben.

Es lafst sich demnach die erste der oben 

erwahnten Fehlerquellen beseitigen oder doch 

soweit verringern , dafs die Genauigkeit des 

Resultats nicht beeinflufst wird, durch vorsiehtiges 

Abrauchen der schadlichen Saizsaure aus der 

Eisenchloridlosung bis fast zu dem Punkte, wo 

sich basisches Salz abzuscheiden beginnt. Diese 

Operation erheischt allerdings einige Aufmerksam- 

keit, Die Fiillung des schwefelsauren Baryts ist 

aus dem Grunde in der K iii te vorzunehinen, 

weil aus der bereits basisch gewordenen Losung 

durch Zusatz von Baryumchlorid in der Siedhitze 

fast alles Eisen niedergeschlagen wiirde. Dic 

zweite Fehlercjuelle beseitigt man ebenfalls durch 

Fallung in der Kiilte und Auswaschen des Filters 

mit kaltem Wasser, wobei nur wenig Eisenoxyd 

zuriickbleibt, und weiterhin durch Erwarmen des 

Niederschlags mit einer grofsen Menge Salzsiiure 

und daraulTolgende verhaltnifsmafsig starkę Ver- 

dunnung. Da das Eisenoxyd nur zum garingsten 

Theile vom schwefelsauren Baryt, sondern liaupt- 

sachlich von der Papierfaser des Filters zuruck-
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gehalten w ird , so lafst sich der dadurch ent- 

slehende Fehler schon durch Verwendung eines 

moglichst kleinen Filters vermindern. Solchen 

Falles betragt die Menge des Eisenoxyds nur 

5 bis 10 $  vom Gewichte des schwefelsauren 

Baryts. Bei geringem Schwefelgehalte des Eisens 

kann man den dadurch erhaltenen Mehrbefund 

der Analyse vernachlassigen, weil derselbe noch 

innerhalb der Fehlergrenze des genauen Ar- 

beitens liegt.

Fiir die Brauchbarkeit der Methode sprcchen 

folgende Belege:

Weifses Puddelroheisen; 1. 0,075 %
2. 0.07S „
3. 0,077 „

Graues Puddelroheisen: 1. 0,052 %
2. 0,050 „
3. 0,053 „

Gicfsereieisen Nr. I: 1. 0,026 %
2. 0,025
3. 0,026

Um mich zu iiberzeugen, ob diese sehr gut 

iibereinstimmenden Zahlenwerthe auch dem that- 

suchlichen Schwefelgehalte der Roheisensorten 

entsprechen, stellte ich folgende Versuchs- 

reihe an:

I. Je 7,143 g schwefelfreies Eisenoxyd, ent- 

sprechend 5 g Eisen, wurden in Eisenchlorid 

uhergeftihrt und mit 25 ccm einer Natriumsulfat- 

losung versetzt, wovon die gleiche Anzahl Gubik- 

centimeter durch Fallen mit Baryutnchlorid

0,4070 g schwefelsauren Baryt ergeben hatten, 

was, auf 5 g Eisen berechnet, einem Schwefel- 

gehalt von 1 ,118$  entspricht. DieBestimmungen, 

nach vorstehend beschriebenem Verfahren aus- 

gefiihrt, ergaben:

1. 0,4120 g SOjBa =  1,132 % S
2. 0,4105 „ „ =  1,127 , „
3. 0,4098 „ „ =1 ,126., „

Die gegliihten Niederschlage waren schwach 
grau gefarbt.

II. Bei 4 Versuchen mit gleichen Mengen 

Eisenchlorid wie bei Yersuch I und mit je 25

ccm einer Natriumsulfatlosung, wovon die gleiche 

Anzahl ccm

0,0440 gS04 Ba =  0,121 % S 

ergeben hatten, wurde erhalten:

1. 0,0447 g SOjBa =  0,123 % S
2. 0,0460 „ , =  0,126 , ,
3. 0,0443 , , =  0,122 , ,
4. 0,0450 „ „ =  0,124 , „

Die gegliihten Niederschlage waren yollkom- 

men weifs.

III. Bei 4 weiteren Versuchen mit ebensoviel 

Eisenchlorid und je 25 ccm einer Natriumsulfat- 

losung, welche iibereinstimmend

0,0040 g S04Ba — 0,0110 % S 

geliefert hatte, wurde bestimmt:

1. 0,0040 g SO-iBa =  0.0110 % S
2. 0,0042 „ „ = 0 , 0 1 1 5 , ,
3. 0,0040 „ „ =  0,0110 , „
4. 0,0039 „ „ =  0,0107 n „

Der schwefelsaure Baryt vom letzten Versuch 

4 wurde aus der Eisenchloridlosung bei einer 

Verdunnung von 1 : 80000 — allerdings erst 

nach zweitagigem Stehen - gewonnen. Uebei- 

haupt empfiehlt es sich bei solchen geringen 

Mengen Schwefel im Eisen die Niederschlage 

liinger ais 12 Stunden sich absitzen zu lassen.

In sehr eiligen Fallen empfiehlt sich folgende 

Abiinderung des Verfahrens:

Das Eisen wird, wie beschrieben, in Salpeter- 

siiure gelost und in Eisenchlorid ilbergefuhrt. 

Hierauf bringt man die Losung in einen Mefs- 

kolben von 1000 ccm Inhalt, fallt mit Ammoniak 

das Eisen aus, fiillt den Kolben bis zur Markę 

mit Wasser auf und filtrirt durch ein trockencs 

Faltenfilter. Vom Filtrate nimmt man 750 ccm, 

sauert mit Salzsaure an und dampft in einer 

Platin- oder auch Porzellanschale bis auf ein 

kleines Vohimen ein und fallt daraus die Schwefel- 

siiure wie iiblich mit Baryumchlorid.

Dieses Verfahren liefert ebenfalls gute Resul- 

tate, jedoch nicht in der vorzuglichen Ueberein- 

stimmung wie die erste Methode. 

Duisburg-Hochfeld.
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Ueber das Yorkommen yoii Kupfer in Steinkohlen und Koks.
Von B. Platz.

In der ausfiihrlichen Monographie »Grundziige 

und Ziele der Steinkohlenchemie« von Dr. F. 

M u e k ,  Bonn 1881, ist zwar (p. 72) des Vor- 

kommens von Kupferkies und Buntkupfererz auf 

Kluft- und Sehichtflachen im Steinkohlengebirg 

gedacht, aber Kupfer nicht unter den Bestand- 

theilen der Kohlenasche (p. 65) aufgefiihrt. 

Meines Wissens war es zuerst Stoi  ba*, welcher 

das Yorkommen von Kupfer in Steinkohlen und 

Koks qualilativ nachgewiesen hat. • Stolba kntipfte 

an diesen Nachweis die Bemerkung, dafs dieser 

Kupfergehalt der Steinkohlen bezw. Koks wohl 

auch die Ursache von dem Kupfergehalte des 

damit erblasenen Roheisens sein diirfte. Gelegent- 

lich der Untersuchung einer Reihe der aus den 

verschiedensten Forderstatten des westfalischen 

Steinkohlengebiets stammendeii Kokskohlen und 

Koks fand ich die Angabe von Stolba bestatigt, 

dafs dieselben samratlich Kupfer enthalten, jedoch 

durch schnittlich in solch geringer Menge, dafs 

von einer beachtenswerthen Erhohung des Kupfer- 

gehaltes des damit erblasenen Roheisens fiiglich 

nicht die Rede sein kann. Nur in einem Falle, 

wo zugleich eine ganz abnorme Zusammen- 

setzung der Asche vorlag, erhielt ich eine be- 

traclitlichere Menge Kupfer. Die Asche cnthielt 

namlich 7 3 $  Eisenoxyd, wahrend der durch- 

schnittliche Gehalt an letzterem 20 $  selten 

iibersteigt. Offenbar stammte der hohe Eisen- 

osydgehalt von Schwefelkies her und Stein

kohlen, welche reichlich Schwefelkies fiihren, 

sind stets verdachtig, auch viel Kupfer zu ent- 

halten. Dieser Koks erlangte jedoch nach wenigen 

Tagen wieder die gewohnliche Zuśammensetzung

der Asche und den friiheren niedrigen Kupfer

gehalt.

Die untersuchten Kohlen- und Koksaschen, 

welche aus Monats-Sammelproben der betreffenden 

Kohlen und Koks gewonncn wurden, also gute 

Durchschnittswerthe reprasentiren, enthielten:

. 0,046 %

. 0,023 „

. 0,020 „

. 0,033 „

. 0,038 ,
- 0,017 „

Demnach im Gesammt-Durchschnitt 0,032 Jó.

Da allcs Kupfer, welches Molier und Brenn- 

material enthalten, sich im Roheisen wieder- 

findet*, so mufs bei einem Verbrauch von 1000 kg 

Koks fflr die Tonne Roheisen und bei 10 $  

Asche im Koks das Brennmaterial den Kupter-

. ii j  n' 100X0,032 n nnoo
gehalt des Eisens um --------- =  0,0032 Jo

erhohen. Eine derartige Grofse kann man aber 

getrost vernachlassigen.

1 . .. . 0,052 % • 7 .
2 . ,. . 0,035 „ 8 .
OO . .. . 0,028 „ 9 .
4 . ,. . 0,016 „ 10 .
5 . ,. . 0,024 „ 11 .
G . . . 0,054 „ 12 .

* Kerpely, Fortschr. 1879/80.

* Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin, 
die merkwurdige Thatsache hier anzufiihren, dals in 
einem Ilandbuch der Eisenhuttenkunde neuesten 
Datuins bezuglich des Ursprungs des Kupfers im Roh
eisen folgcnder Passus entlialten ist: „Das K u p f e r  
w i r d  z u m  T he i l  a u c h  v e r s c h l a c k t ,  w iewohl  
e i ne  gewi sse  Menge i i n m e r  in das Metal i  
i i b e r z u t r e t e n  ve rmag . ‘ Leider Łritt diese ungeb- 
liche theilweise Yerschlackung des Kupfers im Hoch
ofen nicht e in , wie flbrigens in huttemnannischen 
Kreisen rnanniglich bekannt und aus der Leichtreducir- 
barkeit der SauerstofF-Verbindungen des Kupfers 
(yielleicht SCU Cu ausgenommen) zu Metali und der 
Schwefel-Verbindungen zu Hsdbschwefelkupfer sich 
schon a priori beweisen lalst.

Duisburg - Hochfeld.

Der Eisenerzbergbau zu Schmiedeberg*.

Yon E. Klapschke.

Die Stadt Schmiedeberg, in Iandschaftlich 

schoner und grofsartiger Umgebung mitten im 

Herzen des Riesengebirges und am Fufse der 

Sclmeekoppe gelegen, verdankt ihre Grundung 

und ihren Namen zweifelsolme den im Siidosten 

der Stadt gelegenen Eisengruben, die schon 1355

im Betriebe waren. Erst im Jahre 1513 wurde 

der Ort zur Stadt erhoben. Heute noch erińnern 

mancherlei Bezeichnungen einzelner G r u n d s t i i c k c  

an die grofse Zahl der hier einstmals vorhan- 

denen Eisenhammer.

Wenn man von Schmiedeberg aus auf der



neuen Glfaussee nach Landeshut wandert, so be- 

merkt man in der Nahe des »Schmicdeberger 

Passes«, an der sogenannten Leuschnerkoppe, 

7,u beiden Seiten der Strafse grubenartigó Ein- 

senkungen; Pingen nennt sie der Bergmann. 

Dieselben riihren von sehr alten, ietzt einge- 

fallenen Schachten ber und sind ein redendes 

Zeiignifs dafur, dafs scbon vor lariger, lariger 

Zeit in dieser Gegend Bergbau getrieben worden 

ist. Und in der Tiiat sind dic staunenswerth 

ergiebigen Lager von Magneteisenstein, welche 

sich auf der Weslseite des Schmiedeberger 

Kammes, sowie am Kuhbcrge, einem naheliegen- 

den Yorberge des »Forstkammcs« hinziehen, 

Jahrhunderte lang, vom Mittelalter bis in die 

Gegenwart hinein, fiir die Bcwohner von Selnniede- 

berg und Umgegend eine zwar oft und lange 

unterbrochene, doch immer wieder aufs neue 

reichlich fliefsende Quelle des Erwerbes geblieben.

Der hier gewonnene Magneteisenstein zeigt 

sich zuweilen fast dicht, fein- bis grobkornig und 

kryśtallinisch, doch stets ohne ausgebildete Kry

stalle. Seine Farbę ist eisenschwarz, seine Hartę 

5,5, und seine Schwerc betragt 5 mai so viel 

ais die des Wassers. Eine Durehschnills-Analyse 

des Erzes ergiebt nach pag. 46 des »Metall- 

hergbaues in Niederschlesien« vom Bergrath 

vonFestenberg - Packisch : Eisenoxyduloxyd 76,27, 

Kieselsaure 15,02, Thonerde 0,28, Schwefel

0,43, kohlenfaurer Kalk 3,41 und Magneśia

3,43 Jó. Der grofse’ ReichLhum der hiesigen 

Lagerstatten tritt am augenfalligsten hervor, wenn 

nian das Grubenfeld an der Hand der Geschichte 

hetritt und erfahrt, in welchen bedeutenden 

Massen hier seit Jahrliunderten Magńeteisenerze 

gefordert worden sind.

Nach einer Urkunde der Stadt Ilirschberg, 

die sich im Staatsarchiv zu Breslau befindet, 

giebt der Herzog Bolko von Scbweiduitz unter 

dem 16. October des Jahres 1355 der Stadt 

Ilirschberg das Recht, zu beanspruchen, dafs 

der Eisenstein „vom Smedewerk“ einzig und 

allein im Weichbilde der Stadt Ilirschberg ver- 

hiittet und vei'arbeitct werde. Da die Eisengruben 

von Schmiedeberg im Weichbilde der Stadt Hirsch- 

berg lagen, so konnie es fur Ilirschbergs Ge- 

deihen nur forderlich sein, wenn dic Erze das 

Gebiet der Sladt nicht verlassen durften, sondern 

auf demselben zur Sclimelzung und weiteren 

Verarbeitung kamen. Waren doch die damit be- 

selniftiglen Arbeiter genothigt, alle ihre Bediirf- 

nisse aus der Weichbildsstadt zu beziehen. Yon 

dem Betrieb der Eisengruben im 15. Jahrhundert 

giebt uns die Thalsache einen sicheren Beweis, 

dafs 1479 zwanzig Bergleute von Schmiedeberg 

mit Gezeug zur Schleifung der Burg Talkenstein 

bei Lowenberg gesendet wurden. Genanere Nacli- 

richt iiber den Befund der Grube im 16. Jahr

hundert erhalten wir durch einen Rapport des 

ergmeisters der Furstenthiiiner Schweidnitz und

IV.7

Jauer, NamensUrban Scheuchel, vom Jahre 1563. 

Zu jener Zeit befand sich der Bergbau und die 

Eiscnfabrication Scbmiedebergs in schonster 

Bliithc; denn es wurden auf 11 Hammera 

wochentlich jc 4 Eisen zu 21 Stein, also jalir- 

licli etwa 3000 Centner, gefertigt, die einen Rein- 

gewinn von ungefahr 10000 Gulden brachten. 

In der genannten Schrift von dem Bergrath von 

Festenberg-Packisch spricht sich der Verfasser 

iiber den damaligen Betrieb der Eisengrube Berg- 

freiheit u. A. in folgender Weise aus: „Der 

Bergbau genannter Zeit beschrankle sich im 

wesentlichen auf den Verhieb der Mittel, welche 

iiber einem bei 18 Lachter Tenfe eingebrachten 

Stollen anstanden. Man ist indefs damals stellen- 

weise mit grofser Energie in weilere Teufen 

niedergegangen. Bis in eine Tiefe von 60 Lach- 

tern (140 m) abwurts haben sieli die Arbeiten 

der Alten verfolgen lassen. Grofse Weitungeti 

waren ihnen am liebsten, Weil sie hier durch 

Feuersetzen das anstehende Ort fiir den Betrieb 

mit Schlagel und Eisen vorbereiten konnlen.“ 

Das hier erwahntc „Feuersetzen” bestand in dem 

Verfahren, die Strecke am Arbeitsorte mit Brenn- 

holz auszusetzen, um durch starkę Erhitzung 

beim Brande desselben das Gestein briichiger 

zu machen. Ueber die Gule des Eisens urtheilt 

Fr. Lucan in seinem Buche: »Schlesiens curi- 

euse Denkwiirdigkeiten u.s. w . « : „Das Schmiede- 

bergische Eisen nimmt dem in anderen Gegenden 

Schlesiens. gefundencn -den Vorzug und lafst 

sich viel subliler bearbeiten, also dafs allerliand 

kleine Sachen, Schlijsser, Feilen, Schrauben, 

Messer sehr kiinsllich gefertigt und in fremde 

Liinder mit gutem Profit verfiihrl werden. * 

Schon im 18, Jahrhundert kannie man die 

magnelischen Eigenschaftcn des Eisens aus hie- 

sigem Erze; denn Georg Volkmann schreibt in 

dem Jahre 1720: „Bei Schmiedeberg findet man 

grofse Magneten,“ Ais Friedrich der Grofse 1746 

die Herrschaft Schmiedeberg, zu der auch 9 

Dorfer mit 14000 Morgen Forstland gehorten, 

von der Grafin Czernin zu Marschendorf in 

Bohmen kaufte und fiir den Kaufpreis von 

144420 Thalern an die Stadtgemeinde von 

Schmiedeberg abtrat, erhob der grofse Konig die 

Stadt, fiir die er vaterlich sorgte, zur freien 

Bergstadt. Sein Minister Graf Reden, der ver- 

dienstvolle Beforderer des oberschlesischen Berg- 

baues, besuchte den 6. September 1783 die 

damals fristende Eisengrube Bergfreiheit. Er 

sandle 200 Centner Erze, die'von den Ilalden 

ausgeklaubt wurden, in die Neumark, um ein 

Probeschmelzen zu veranlassen und das ruhende 

Bergwerk wieder in Aufnahme zu bringen. Auf 

seine Yeranlassung sandte 1802 der Oberge- 

schworene Holzbergcr 100 Centner Eisenerze 

nach Gleiwitz, aus denen dort 60 Cenlner Roh

eisen erzielt wurden. Im Jahre 1811 erfolgte 

seitens der Staatsbehorde ein offentlicher Aufruf

4
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zur Wiederaufnahme des Berg- und Hiiltenwerkes 

bei Selimiedeberg unter der Zusage giinstiger 

Bedingungen. Darauf fanden sieli zwei Unter- 

nehmer: Spilzbart und Kriickeberg. Der Haupl- 

fćirderseliaeht der Grube Bergfreiheit, das grofse 

Bergloeh genannt, wurde bis auf 2(3 Lachter 

Tiefe neu in Zimmerung geselzl und die Hiitte, 

dereń Mauerwerk noch heute zu sehen ist, nalie 

bei der Grube, am rechten Ufer der Eglitz in 

der Oberstadt angelegt. Kaum halle jedoch 

Kruckebcrg etwa 2000 Gentner Eisen gefordert, 

so rnufste er, im Juni 1813, wohl infolge der 

kriegerisclien Ereignisse, den Betrieb der Grube 

wieder einstellen. Um diese Zeit bemerkt der 

Yorfasser eines Reiseberichts, es seien 4 his 5 

Jahre zuvor von den Kleinschmieden in Schmiede- 

berg jahrlich bis 1500 Gentner verarbeitet worden, 

w.ogegen jetzt nur 500 Gentner verbraucht wiir- 

den. In dem Zeitrąiime von 1813 bis 1854 

versuchten zwar noch einige Unternehmer, wie 

Kopiscli, Schubert und Enge, die Erzforderung 

wieder in Gang zu bringen, doch britchtc sie 

nur geringen Erlrag. Erst in dem Jahre 1851, 

nachdem durch die * Geheimrathe Grundmann, 

v. Ruffer, Kramsta, Kulmiz u. A. das Eisen- 

hiiltenwerk Yorwartsliiitle zu Ilermsdorf bei 

Waldenburg gegriindet worden war, pachteten 

die Begriinder der Vonvartshulte die Eisenerz- 

berechligung der Grube Bergfreiheit im Forst- 

revier Arnsberg bei Sclnniedeberg von den Erben 

des genannten Kopiscli und begannen das Werk 

der Erzforderung von neuem. Die Leitung der 

technischen Arbeiten wurde dem Bergmeister 

Tschepe, spiiler dem Bergratli von Festenberg- 

Packisch, iibertragen. Dieselbe Gesellschaft 

forderte auch Magnetciscnerz am Kuhberge im 

Jahre 1850 2400 Gentner. Das Gesammt-

ąuantum der gewonnenen Erze in der Zeit von 

1854 bis Ende des Jahres 1870, in welchem 

letzteren der Betrieb wegen zu niedriger Eisen

preise einstweilen eingcstellt wurde, betrug etwa

2 Millionen Gentner. Ais nach Eintritt hoherer 

Absatzpreise die Forderungsarbeiten mit frischer 

Kraft wieder aufgenommen wurden, belief sich 

bis Ende des Jahres 1880 die Forderung auf 

monatlich ca. 25 000 Centner.

Yom 1. Januar 1881 ab verpaehteten die 

Kopischschen Erben die Bergfreiheitgrube an 

die Konigs- und Laurahutte in Oberschlcsien. 

Seitdem hat die Erzforderung einen erfreulichen 

Aufschwung genommen, wenn auch leider in der 

lotzten Zeit der Betrieb durch die ungiinstigen

Eisenconjuncturen sehr beeintrachtigt worden ist. 

Die crste Aufgabe der neuen Besitzer der Berg

freiheitgrube war, den alten Ilauptstollen forde- 

rungs(Shig zu machen. Nachdem dies gescliehen, 

begann, schon Anfang Juni 1881,  der Debil. 

Dann wurde der Maschinenschacht umgebaut 

und die alte Anlage, weil nicht betriebsent- 

sprechend, weggerissen. Dicht unlerhalb der 

neuen Strafse nach Landeslmt, am Leuschner- 

berge, entsland das neue Kessclhaus; 80 Meter 

tiefer, auf der Sohle des Ilauptstollens, in dem 

neu eingerichteten und ausgemauerten Maschinen- 

raume, wurden die Wasserhaltungs- (Rittinger) 

bezw. Fordermascliinen eingebaut. Bis zum 

Februar 1883 war auch ein neuer, 400 Meter 

langer Ilauptstollen gelrieben worden, zu dessen 

Ban nur 7 Monate erforderlich gewesen waren. 

Die tiefsle Sohle, friiher 00 Lachter, ist jetzt 

um 50 Meter, also auf etwa 90 Lachter, vertieft 

worden.

Wie viel bedeutender in den lelzten Jahren 

die Forderung von Eisenerzen gegen friiher ge

wesen ist, ergiebt eine Vergleichung der Zahlen. 

Wahrend in der Zeit von 1854 bis Ende 1880, 

also in reichlich 20 Jahren, aus der Bergfreiheit

grube am Leuschnerberge und der Grube am 

Kuhberge zusammen ungefahr zwei Millionen 

Gentner Eisenerz gefordert wurden, betrug die 

Ausbeute aus der Bergfreiheitgrube allein vom 1. 

Juni 1881 bis Ende August 1880, also in 5 

Jahren und 2 Monaten, rund 2G86 000 Gentner 

phospliorfreies Magneteisenerz, welches seiner 

Giite nach dem schwedischen Magneteisenerz 

gleichsteht.

Sehr wesenllich fiir den Transport der Erze 

war die am 15. Mai 18S2 slattgefundene Er- 

offnung. der Secundarbalm Sclnniedeberg-Ilirsch- 

berg. Sind doch seitdem von der Bergfreitgrube 

rund l 1/-! Millionen Mark an Eisenbalm- und 

Localfrachten gezahlt worden. Seit dem 1. Juli 

v. J. hat die Konigs- und Laurahutte zu der 

Bergfreiheitgrube auch die Vulcangrube am Kuh

berge, welche seit dem Jahre 1844 aufser Betrieb 

gesetzt ist, nebst den dazu gehorigen Grundslucken 

und Baulichkeiten von der Yorwarlshutte kiiuflich 

erworben. Fiir unsere an geschaftliehem Verkehr 

infolge ihrer abgeschlossenen Lage ?erhaltnifs- 

mafsig arme Stadt ist das Bestehen der Eisen- 

gruben neben den Fabrik-Elablissements ein 

grofser Segen. Mochte sich Schmiedeberg dessen 

noch recht lange erfreuen konnen!
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In Band LV1-1886 des belgischen »Recueil 

consulaire*, welcher gemiifs Beschlufs des Konigs 

von Belgien vom 15. November 1855 alle an 

das Minislerium der aufscren Angclcgcnbciten ge- 

langenden Gonsularberichtę iiber Handel und 

Industrie des Auslandes veróffenllicht, bringt der 

belgische Generalconsul fiir das siidliche Rufsland, 

Ingenieur P. H a g em a ns ,  eitien aufserst interes- 

sauten Bericht iiber die Koh l en-  u ud Erz- 

l a g e r  des D on .et z bass i ns .  Fiir den hohen 

Werth dieser Abhandlung mag wohl schon der Um- 

stand sprechen, dafs die alsSonderabdruck itnBuęh- 

liandel veróH'entliehte Denksehrifl. in kurzer Zeit 

vergrifTen war.

Diese in jeder Hinsieht wertlivolle Stndie 

mit genauen Einzelheiten scheint die rechte 

Stunde fiir ihre Ver6ffentlichung gefunden zu 

haben; durch conseąuent durchgefuhrte Zoller- 

hohungeu von Seiten Rufslands haben die Handels- 

bezięhungen Belgiens, dessen Industrie liauptsach- 

lićli auf Ausfuhr angewiesen ist, sehr bedeulenden 

Eintrag gelitten. Seit 1870 hat die belgische 

Ausfuhrbewegung nach Rufsland w'enigstens zwei 

Drittel ihrer lYuhercn Bedculuiig eingebiifst, und 

so wie die Verhaltnisse heute liegen, scheint dcm 

Wcitergang dieser niedergehenden Progression 

kein EinhalL geboten werden zu konnen. Die 

Eisenindustrie Rufslands, durch hohe Schutzzdlle, 

auch in vielen Fallcn durch Regierungspramien 

nach allen Richtungcn hin begiinstigt, ist anschci- 

nend in voller Entwicklung begriffen und wird 

taglich unabhangiger von dcm Tribule, weichen 

dieselbe bis heute dem Auslande zol len mufste. 

Unter diesen Umstanden wird wohl in der Zu* 

kunft von Seiten der belgischen Kapitalisten der 

von Consul Hagemans angeregte Gcdanke einer 

theilweisen Betheiligung an der aufbltihendcn 

Industrie Rufslands in niihere Erwiigung gezogen 

werden nnissen.

Die deuUche Eisenindustrie befindet sich 

Rufsland gegeniiber in einer ganz ahnlichen Lage 

wie ihr belgiscbes Schwestergewerbe, und liegt 

es demgemSfs nahe; dafs auch sie mit Rucksicht 

darauf, dafs bisher Rufsland ais ein nicht 

unwichtiger Factor in dem bis heute erworbenen 

Absatzgebicle im Auslande gegoli.cn hat, in Erwii- 

gung zu ziehen hat, welche Stellung sie zu den 

vorhin angedeuteten Bestrebungen nehmen soli. 

Ein gutes Beispiel ist immer nachahmenswiirdig, 

und wenn der ruhmlichst bekannte belgische 

upternehmungsgeist Interesse daran finden kann, 

die vorhandenen, durch Ausfuhr-Einschriinkung 

brach gelegten Kapitalien durch solidc Griindung 

neuer Industrieen in den russischen lndustriebe- 

7-irken wieder zinsbringend zu machen, so ist

yielleicht Aussieht vorhanden, dafs auch von 

Seiten deutscher Industriellen der iiberhand- 

tiehmenden Ueberproduction dadurch gesteuerl 

werden kann, dafs ein Theil der disponiblen 

Kapitalien einer giinstigeren Verwerthung im 

Auslande entgegengetragen wird.

Unter Beriicksielitigung dieser Umstande hat 

die besprochene Abhandlung auch fiir Deutsch

land hohen W erth , und glaubeti wir dessen 

Interessen nicht besser dienen zu konnen, ais 

dieselbe, soviel wie thunlich, in exlenso hier 

wiederzugeben.

Seit dem Jahre 1870,  in dem Belgien nacli 

Rufsland fiir die ansehnliehe Summę von 22080000 

Fr. belgische Producle iiberfiihrte, ist die Wertli- 

zilfer der Ausfuhr nach dem Zarenreicli in 

steter Abnahme begrilfen. 1875 \var die obige 

Summę schon auf 18420 000 Fr. gefallen; fiinf 

Jahre spater war dieselbe bis auf 13 220000 Fr. 

zusammengeschniolzeii. 1883 betrug sie noch 

80S2 000 Fr. und im Jahre 1884 nur mehr 

7 930 000 Fr. In einem Zeitraum von lunfzclm 

Jahren hatte also dic Ausfuhr belgischer Waaren 

nach Rufsland zwei Drittel ihrer Bedeutung ein- 

gcbiifst. In der Listę der Lander, in weichen 

heute Belgien fiir seine Erzeugnissc Absalz findet, 

niirimt Rufsland nur mehr den vierzehntcn Rang 

ein, wogegen es noch im Jahre 1870 den fiinften 

Rang hchauptetc, und sich unmittelbar Frank- 

rcich, England, dem Zollvereinsgebiet und den 

Niederlanden anschlofs.

Eine Besserung dieser Lage, welche einerseits 

durch die bcharrliche Erhohung der Schutzzcille, 

audererseits durch den Fortschritt der russischen 

Industrie gcschaffen wurde, wird wohl fiir lange 

ZeiL nicht zu erwarten sein. Dic schutzzollnerischen 

Neigungen der Regicrung des Żaren lassen in 

dieser Hinsieht kcincn Zweifel aufkommen. Die 

fortgesetzt steigende Zolltarifzunahme bildet schon 

heute einen Schlagbaum, weichen wohl verwegene 

Kaufleute, den Wiinsehen eines grofsen Theiles 

der Kundschaft in bezug auf Credit mit langerer 

Frist nachkominend, darunler englische und 

dculsche Mitbewerber, zu iibersebrciten verin6gen ; 

der von Natur aus zur Vorsicht und Klugheit 

gencigte belgische Kaufmann schrecki vor diesem 

Hindernifs zuriick und lafst sich nicht leicht da- 

zu verleiten, mit hohem Wagnifs verbundene 

Geschafte zu ubernehmen. Ueberhaupt lassen 

sich die Anspriiche der russischen Einfuhragenten, 

welche in den meisten Fallen einen Credit von 

sechs Monaten und oft noch auf liingere Fristen 

begehren, nicht leićht mit denSitten der belgischen 

Handejswelt vereinbaren.

Uebrigens mag auch die Zeit nicht mehr
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fern liegen, wo sogar dahin zugestandene Opfcr 

nicht mehr helfen konnen, und die belgischen 

Industriellen und Kapitalisten werden so notli- 

wendigerweise dahin gebracht, iliren Bemuhuhgen 

eine andere Richlung zu gehen.

Rufsland, und namentlich Siid-Rufsland hat 

Ueberflufs an Natursehatzen, welche eben nur 

ihrer Yerwerthung entgegensehen, und Rufsland 

ist bekanntlich kein ungastliches Land; fiir die 

Thatigkeit, die speciellen Fachkenntnisse und die 

Kapitalien der von Unternelimungsgeist belebten 

belgischen Landsleute ist dort ein weites Betriebs- 

feld geboten, von welchem um so mehr zu er- 

warten steht, ais die durch liohe Schutzzolle 

geschlossenen Grenzen tlen Ańfangern wirksameu 

Schutz bieten, vermittelst dessen einlrcteude 

Schwierigkeiten in kurzer Zeit leicht zu iiber- 

waltigen sind.

Iu dieserHinsicht fand dieUeberzeugung desVer- 

fassers durch eine beendigte Forseliungsreise ihre 

volle Bestatigung, und giebt sich derselbe der HolY- 

nung hin, dafs dieselbe von denjenigen seiner bel- 

gischen Landsleute getheilt wird, welche von seinen) 

Berichte Kenntnifs nelunen wollen, in dem er 

die Hiilfsquellen der verschiedenen industriellen 

Centren, des seinem Amtsbereich unterliegenden 

Gebietes einem cingeherulen Studium unterwerlen, 

einerseits zeigen will, was man bis heute dort 

gemaeht, und andererseits aufmerksam priilen will, 

welclie Uuternehmen sieli einlretendenfalls dort 

mit Aussicht auf Erfolg anempfęhlen lassen.

M e l c h i o r  de V o g ue  schreibl in seinen 

Studien iiber russische Verhaltnisse : „ Der Scliwer- 

punkt des Zarenreiches versetzt sieli in unver- 

meidliclier Weise von Norden nach Suden.1* 

Olmc darauf niiher eingehen zu wollen, inwiefern 

diese Behauptung im allgemeinen richtig ist, 

darf man jedoch dieselbe bestimmt in bezug 

auf dic Grofsindustrie dieses Landes fiir zutreflend 

halten: der Anstofs zu dieser Bewegung hat

schon staltgefunden. Zwei bedeulende Hiitten- 

gesellschaften sind mit dem Beispiel vorgegangeń; 

zuerst die Gewerkschaft von Briansk, welche 

seit dem Yorjahre mit dem Bau einer Hiitte bei 

Ekatcrinoslaw beschaftigt ist; dann die Gesell- 

schaft der Stahlwerke von Praga-Warsehau, welclie 

in Verbindung mit der Gesellschaft Gockerill von 

Seraing die Anlage eines Eisen- und Stalilwerkes 

bei dem, am Dniepr-Flusse, zwischen Ekaterinos- 

law und KmoY-Rog gelegenen Dorfe Kamenskoe 

projectirt hat.

Dafs diesen Beispielen andere folgen werdeu, 

dafiir hiirgen stięhhallige Griinde. So haben 

durch die neuerdings erhohten Zolltarife die 

wirthschaftliclieu Verhaltnisse der polnischen 

Eisenwerke, welche auf den Roheisenbezug vom 

Auslande angewiesen waren, eine ganz bedeutende 

Einbufse erlitten , und werden sich dieselben 

wohl in der Zukunft dazu bcąuemen miissen, 

in den nałiirliclien Hiilfscjuellen Rufslands die

April 1387.

Mittel zum Forlbestclicn zu suclien, und zur 

Selbsterzeugung ihres Roheisenbedarfes mit Vcr- 

wendung der Erz- und KoliliSivorkommnisse des 

Inlandes zu schreiten. Das siidliche Rufsland 

bietet fiir dic ergiebige Ausnutzung dieses Aus- 

weges die giinstigsten Bedingungen.

Andererseits ist fiir die nordlichen Induslrieen, 

welche hauptsachlicli auf dic Holzkohlenfeuerung 

angewiesen sind, bei dem mehr und mehr steigen- 

den Kostenpreise dieses Materials ebenfalls wenig 

Hoffnung vorhanden, auf die Dauer den Welt- 

bewerb mit den in dieser Hinsicht gunstiger 

gelegenen Werken des Landes durchsetzen zu 

konnen. Um mit geringen Gestehungskosten 

arbeiten zu konnen, mufs man eben yiel produ- 

ciren, und den Anforderungen dieses wirthschaft- 

liclien Gesetzes lafst sich eben sehr scliwer 

nachkommen; man mufste denn zur giinzlichcn 

Ausrottung der vorhandenen Wakler schreiten, 

was andererseits wohl nicht zugestanden werden 

diirfte. Dic Entwaldungen in grofsem Mafsstabo 

haben schon fiir das westliche Europa viele 

unheiWollen Folgen geliabt, und mit grofser Be- 

fiirclitung sielit man der immer weiter greifenden, 

den kalten Nordwinden immense Strecken frei- 

legenden Ausrottung entgegen.

W e i n b c r g  hat iiber diese Yerhaltnisse eine 

irilcressante Abhandlung vero(Tentlicht, in welcher 

er nachwcist, dafs zur Befricdigung der actuellcn 

Bediirfnisse in den fiinfzig Gouvernements des 

europaischen Rufslands, jahrlich 31. Millionen 

Gubik-Sash.*, iiber 401 Millionen Gubikmeter er

forderlich sind, welche die Freilegung von 1 200000 

Dessatinen**, iiber 121 [FI Myriameter oder 0,202 

geogr. 0  Meilen Waldland zur Folgę haben. 

Ersichtlieh wird also, dafs, wenn keine Abhiilfe 

gescbaffen wird, bei einem solchen Vorgehen 

der Scliwerpunkt des russischen Reiches wohl 

schon vor 50 Jahren seiner Vcrselzung entgegen- 

gegangen sein w ird, die nordlandischen und die 

Central-Provinzen,’ welche so iu dem Zeilraum 

von einem Jahrhundert ihre Waldflaclien um 

iiber 50 ^  reducirt haben, nicht mehr bewolm- 

bar sein werden.

Jedenfalls steht es sicher, dafs die Scliwierig- 

keiten, uber welche sich die Holzkohlen ver- 

hiittenden Industriellen auf dem letzten metallur- 

gischen Congrefs in St. Petersburg**1* so bitter 

beklagten, nur in grofserem Mafse zunehmen 

konnen, und dafs in naturgemafser Weise die 

yorausgesehene Verlcgung der Industrie nach den 

stidlichen, gunstiger gelegenen Provinzen sieli mit 

der Zeit vollziehen mufs.

Welche Bedeutung hal denn nun lieute dieses 

Kohlenbeoken des Donetzgebietes, von welchem 

man sich im allgemeinen eine so glarizęnde Zukunft

* l Cubik-Sasdtehn =  9,712 cbrn.
** 1 Dessaline — 1,092 ba.

*** Yergl. Seite 130, 1886.
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versprichl? Eine sehr grofse oder eine unbedeutende, 

je nach dem Slandputikle, nacli weichem man 

dieselbe auffafst: eine sehr grofse, wenn man 

auf dic Naturrcichthuincr, die es umfafst, zu 

sprcchen kommt und dic verhaltnifsmafsig geringe 

Zeit in Beriicksichtigung bringt, welche uns von 

dem Beginn der industfiellen Ausbćulung treiint, 

hingegon eine geringe, wenn man nur die Unver- 

haltnifsmafsigkeit in Belrachl zioht, welche zwischen 

der uberaus grofsen Maclitigkeit der vorhande'ncn 

Kohlenformationcn und der bis heute erreichlen 

Productionsziircr besteht.*

Nehmen wir eine Kartę in grofsem Mafsstabc 

des sudlichen, durch das Asowsche Mecr be- 

spiilten Rufslands zur Hand und verfolgen wir 

den Lauf des Kalmius-Flusses.

In einer Enlfernung von 50 Werst** nćird- 

lich von der Miindung dieses Flusses treffen wir 

auf den Kohlen fiihrenden Kalkslein. Wenn wir, 

von diesem Ptmkle ausgehend, das an den Tag 

trelende Flotz in ośllicher Richlung verfolgen, so 

gelangen wir, fast mit der Mcercskuste parallcl 

geliend, bis zum Zusammcnflufs des Don und 

des Donetz; von dorl aus gehen wir dcm Lauf 

dieses letzteren Flusses nach bis zur Stadt Sla- 

viausk und kormnen von dieser bergąbwarts

* Vergl. auch »Stahl und Eisen« 1886, S. 130. 
** 1 Wcrsl;= 500 Saslien =  1067 ni.

wieder auf den Ausgangspunkt zuriick. W ir 

haben alsdann die Tour um das Donctzbeckeu 

zuriickgelegt, welches eine Flachę von 2 500 000 

Dessatinen (2 730 000 ha) hat, also etwa das 

JSfachc derjenigen der belgisclien Koh|enbecken, 

wclch IcUtercs etwa 134110 ha umfalst.

Nach einer von A. Tchirikow den verschie- 

denen Qualitiiten der vorkommenden Steinkohlen- 

flotzc cntsprechenden Classification lassen sich 

diese 2 730 000 ha in seclis Gruppen eintheilen 

wie folgt:

Gruppe I. mil langflammigen Sandkohlen.

„ II. mit langflammigen Backkohlen.

„ 111. mit eigentlicheri Fettkohlen, sogen.

gewohtilichen Backkohlen.

„ IV. mit kurżflammigen Backkohlen oder

sogen. Kokskolilen.

V. mit mageren oder anthracitischen 

Kohlen.

, VI. mit eigentlichen AntHfacitcn.

Die G r u p p e  I oder Gruppe von Lissitchansk 

erslreckt sieli auf ilie aufserslc nordweslliche 

Spitze tle? Hcckens; sie fulirt verschiedenc Flolze 

von geringer Maclitigkeit, welche eine braunfar- 

bigc, meistenlheils harte Sandkohle liefern, welche 

bis 1 1 ^  Asche nach der Galcinalion geben.

In nachslehendcr Tabelle I geben wir die 

Analysen einiger Sorten Stcinkolilen dieser Gruppe:

Tabelle I.

Namen der Zeelton: Roubejnoe Roubejnoć Lissitchansk Serbinovka

Namen des Eige|lhuinei's: Hn. Bogdanovitch Frau Schakow Staatseigenlhum

Bezeichnung des Flotzes: Splintkohle Nr. 7. Nr. 7. Nr. 1.

Tiofo: 64 ni 57,50 ni 125 in 111 m
Maclitigkeit 1 in

Auf 100 Theile gelrockneler Kolile.

Kolilensloff...........................
WasserstofT.........................................
Sauerstoff und Stickstoff......................
Schwefel . , .
Aschengelialt.........................................
Wiirmecapacital..................................
Koksausbringen ..................................

71,02 % 
5,02 , 

17,51 , 
2,90 , 
4,00 „ 

6,723 Calorien 
57,83 %

75,35 % 
5,12 „ 

16,48 „ 
0,85 „ 
2,20 „ 

7,128 Calorien 
56,33 %

66,26 % 
4,32 „ 

14,37 „ 
3,82 ,

11.23 , 
6,111 Calorien

64.23 %

73.60 % 
5,27 „

16.61 „ 
0.17 , 
4,36 „

7,010 Calorien 
64,61 %

Die Zeche von Lissitchansk, welche Staats- 

eigenthum ist, isl die {ilteste Kohlengrube des 

Donelzbeckens und liegl heute aufser Betrieb. 

Dieselbe wurde angelegt fiir den Kohlenbedarf 

des Eisenwerks von Lugansk, welches sclion im 

Jahre 179G fiir die Verproviantirung der Flotte 

des Schwarzen Męeres und fiir Anfertigung von 

^  affen und Munition fur die Festungen des siid- 

lichen, Rufslands erbaul wurde, und in weichem 

noch heute Kriegsgeschosse fabricirt werden.

Die G r u p p e  11, Gruppe der L u g a n e  und 

der Bielaia genannt, ist viel bedeułender ais 

die erste, an welche sie sich nordlich anschliefst.

In dieser Gruppe trilft man eine Serie von zalil- 

reichen Flotzen an, welche, obschon wenig Regel- 

mafsigkeit in den Gangcn zeigend, zuweilen doch 

eine Maclitigkeit von 1,50 m erreichen und 

eine harte, schwarze Kobie liefern. Manche 

Zechen dieser Gruppe fordern eine Steinkohle, 

welche sich fiir die Herstellung von Leuchlgas 

eignet. Die bedeutendsten Zechen sind diejenigen 

von G o l o n b o v k a  und Onspensk .

Analysen der Kohlen von den lelztcreri, sowie 

einiger anderen Zechen dieses Districtes finden 

wir in Tabelle I[.
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Tabelle II.

Natne der Zechen: 

Manie der Eigentlnimer:

Golonbovka

11.11. Lerldienko unii 
Onuisnskj

Golonbovka

densel bon

Golonboyka

denselbon

Onspcnsk Mikhailovsky 0rekhovsky

Bezeichnung des Flolzes Nr. 3 Nr. 3 Flotz Pchovsk

Tiefe

Maclitigkeit des Flutzes

34 m 32 ni 

0,70 m

28,50 m 

1,05 m

60 ni 34 m 60 in

Kohlenstoff . . . . ŁO — 78,50 % 78,90 % 75,40 % 72,28 % 74,69 % 76,93 %
Wasserstoff . . . . 4,07 „ 4,08 , 3,87 „ 3,46 „ 5,43 „ 4,95 7
Sauerst u. Sticksl. . 15,44 .. 15,38 .. 15,53 „ 20,06 , 16,87 , 13,59 ,
Schwefel...............

Ss £3
0,58 , 0,49 , 0.33 „ 0,70 . 0,15 , 1,53 r

Aschengehalt . . J 53 i 1,40 . 1,15 . 5,40 , 3,50 „ 2,86 „ 3,00 r
Warmecapacitiil . , , 6,869 Cal. 7.520 Cal. 7,270 Cal. 6,163 Cal. 7,164 Cal. 7,326 Cal.
Koksausbringen 66,50 % 62,58 % 62,80 % 68,0 % 62,82 % 66,52 %

Auffallend boi den vorstehenden Analysen isl 

der aufsersl geringe Schwefel- und Aschengehalt 

der Kohlen dieser Gruppe. In der Wirklichkeit 

fordem aucli alle Zechen eine Steinkohle aus- 

gęzeiclineter Beschaffenheit; so niinml namenllich 

die Kohle von Orekhova ńeben den besten Marken 

des Donelzbeckens den erslen Rang ein. Die 

aus derselben gewonnenen Koks sind ebenfalls 

guter Qualitat. Im Dislricte von L u g a n e  

findet man auch Hamatitcisenslein-Lager vor.

Die G r up p e  III, sogcnannte Gruppe des 

K a l m i u s ,  ist bei weilem die inieressanteste 

und bildet den eigentlichen industriellen Mittel- 

punkt des ganzen Donelzbeckens ; sie nimmt den 

ganzen wesllichen Theil desselben ein. Dort 

liegen dic sich cinander anschlicfscnden Kolilcn- 

bergwerke von K o r s o n n c  und Novai'a, der 

»Siidrussisclien Gesellschaft« gehorend, die vori 

Makeevka ,  Eigenthum des Hrn. IlovaVski, 

diejenigen der »Franzosischen Gesellschaft«, sowie 

auch die Kolilenbergwerke und die Eisen- und 

Stahlhutten der Gesellschaft »Neu-Rufsland«, 

welche letztere besser unter dem Namen Hughes- 

Werke nach ihrem Griinder, Erbauer und Leiter 

bekannt.

Die Kohlen dieser Gruppe sind schwarze 

glanzende Fettkohlcn, sind leiclit zerreiblich, 

blahen beim Erhitzen infolge der Gasentwicklung 

stark auf und liefern ausgezeichneten Koks fiir 

Hiittenzwecke. Der Schwefel- und Aschengehalt 

derselben ist, wie aus nachstehenden Analysen 

hervorgeht, in der Regel ziemlich niedrig.

Bezeichnung 

der Zechen

Schwefelge-

halt

%

Aschen

gehalt

%

Koksaus

bringen

%

S
2
£ 2 = 
S

Korsonne v.0,8 bis 3,0 v. 0,3 b. 6,0v.65,5b.76,7 7560
Volyntzowka „ 0.8 r 1,22 „ 1,2 » 5,4 ,69 ,87 7325
Sophievka . , 1,40, 2.70 , 3,4 „ 7,0 , 70 , 86 7855
Makeevka . . , 1,2 ,3,0 , 0.8 , 1,7 , 68 , 74 --
Jonsovo . . t 0,2 , 3.0 „ 0,8 ,3,8 ,74 ,83 —

Die Kohlenlagerungen sind zahlreicli und von 

einer ansehnlichen Maclitigkeit. So z. B. trifTt 

man in dem nach dem Nordeu der Gruppe zu

angefahrenen Schacht bei Slclierbiuovka 15 Flotze, 

wovon 10 iiber 0,90 m machlig sind. Rei 

Gelezuiansk begegnetman einem Flolz mit 2,70 m; 

auf Zeche Sophievka sind von 19 mehrere mit 

iiber 1,50 m angetroffeu worden.

Die oben angefuKrtcn Kohlengruben verdienen 

hinsichtlicli ihrer Bedeutung, des Werlhes der 

Betriebsanlagen und der praktisch durcligefuhrten 

Leitung der Arbeiten, besonders hcrvorgehoben 

zu werden. In ganz specieller Weise mochte 

der Verfasser der Aufnierksamkeit derjenigen 

Industriellen, welche etwa eine Studienreise nach 

dem Donetzbecken unteriiehmen, dic Bergwerke 

des Hrn. llowai'ski und die Hughesschen Gruben-, 

Eisen- und Stahlwerke einpfelilen.

Die bei Makeevka belegenen Zechen des Hrn. 

llowaTski haben die grofste Forderung des ganzen 

Beckcns; in gleicber Entfernung von den Eisen

bahnen Gonslanlinovka-Marionpol und Koursk- 

Karkow-Azow sind dieselben mit den letzteren 

durcli Anschlufsgeleise verbunden. Dic Gesammt- 

zalił der dort beschaftigten Arbeiter betragt etwa 

1500. Die Tagelohnc belaufen sich fiir Stiick- 

arbeit auf 70 Kopeken bis 1 Rubel 60 Kp. Bei 

gut ausfallender Ernie steigen diese Preise zu- 

weilen bis auf 2 Rubel.* Das Bergwerk Makeevka 

umfafst 4 Schachte, welclie taglich bis 75000 Puds** 

fordem.

Davon: Schacht Amour . . . 20 000 Pud im Tag 
„ Callierine . . 20000 „ »

Nordschacbt . . . .  15 000 „ ,
Schacht Kapitał . . . 20 000 „ r

(nóthigenfalls auch 30 000 Pud.)

Bei 240 Arbeitstagcn im Jalire (der Fest- 

und Feiertage giebt es bekanntlich viel in Rufs- 

land) ergiebt dies fur das in Rede stehende 

Kohlenbergwerk eine Gesammtforderung vón

18 Millionen Pud, etwa 300 000 t. Diese bc- 

triichtlicłie Hohe wird jedoch nie errcicht, weil 

es an dem ndthigen Absatz gebricht, auf dessen 

Ursachen wir weiter unten zuriiekkommen.

* 1 Rubel, im durclischnittlichen Cours =  2 Mark. 
100 Kopeken =  1 Rubel.

** 1 Pud =  40 Pfund =  16,38 kg; auf 1 t gehen
61 Pud.
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Dor Gestehungspreis der Makeevker Kohle 

betrug im Monat August 1880 franco Waggon 

auf Station Jacinovata der Marionpoler oder auf 

Stalion Khartzisk der Taganroger Eisenbalm 5 

bis S1/  ̂ Kopcken fiir ein Pud fiir gemisehte, 

und:6 Kopeken fiir Stiiekkohlen.

Bei regel imifsi gen Abschlufslicferungen fiir 

bedeutende und baar bezableiide Firmeri stellte 

sieli der entsprecliende Kaufpreis auf G3/.t Ko

peken per Pud, wahrend fiir Creditlieferungen

7 ‘l-j Kopeken per Pud goforderL wurden. Bis 

nacli Station Taganrog geliefert kostet diese 

Kobie 10 Kopeken, nacli Marionpol 10,2, und 

nacli Odessa 17 bis 18 Kopeken.

Ais fiir die Besprechung des vorbandenen 

und spater zu erzielenden Absatzmarktes von 

besonderern Interesse ver6n'entlicbt der belgische 

Consul naehśtehend mit der Genehmigung des 

Besitzers das Kunden-Verzeiehnifs der Kohlen- 

bergwerke von Makeevka.

Vor der Zolltariferhohung auf 3 Kopeken 

(Gold) per Pud fiir frem de durch die Ilafen des 

Schwarzen und des Asowschen Meeres einge-

fiihrte Kohlen (7./19. Juli 1886) erstreckte sich 

das Absatzgebiet fiir diese Kohlen bis zum siid- 

ostlichen Theil des Gouvernenients von Kie w, 

Moskau, Riazau und Saratów. Hier begegnen 

die Makeevkaer Steinkohlen ani Wolgastrom die 

Naphtaproducte von Baku, welche dieselben von 

dem Wettbewerb ausschliefsen. In siidliehef 

Richtung gelangen dieselben bis nach Yladicaucasi, 

Novorossisk, Batum, Sebastopol und Odessa. Ais 

Ilauptkunden figuriren die Russische Gesellschaft 

fiir SchilTabrt und Handel, die Dampfergesell- 

scbaft des Asowschen Meeres und des Don-Stromes, 

dieEisenbahngesellschaften von Gharkow-Nicalaiew, 

von Faslovo, von Rostow-Yladicaucasi, von 

Novorossisk nach Tikhontsk (im Bau begriffen), 

von Moskau -Kursk, Moskau-Brest, Moskau-Riazau 

und von Libau-Romny; die Zuckerfabriken des 

Hrn. Terechenko zu Soumnii (Gouv. Charków), 

des Urn. Gharitonenko, ebendaselbst, des Hrn. 

Brodsky zu Kiew u. s. w. Begreiflieherweise 

sind hier nur die bedeutendsten Kunden au- 

gefiihrt. St.

(Schlufs folgi.)

Der Einflufs der Yerkehrsyermelirraig auf die Erachtkosten 
bei den Eisenbalinen.

Unter der Uebeyśehrift: »Ueber die Fracht- 

kosten auf Eisenbahnen und Kanalen« befindet 

sich in Glasers Annalen Bd. XX, Nr, 229 vom

1. Jan. 1887 ein vom Kiinigl. Eisenbahn- 

Maschineninspector v. B o r r i e s  in IIannover 

verfafster Artikel, der nacli zweierlei Rielitungen 

das Interesse der auf Massentransporte ange- 

wiesenen Gewerbszweige und der rheinisch-west- 

falischen Industrie insbesondere in Anspruch 

ninunt: ein mai, insofern er nachweist, wie enonn 

billig Massengiitei transport auf der Eisenbalm 

bewerkstelligt werden kann, und zweitens inso

fern er geeignet ist, die Freunde des sehwebenden 

Dortmund-Ems-Kanalprojectes nacbdenklieli zu 

machen.

Hr. v. B. griindet seine Frachtkosten-Yeran- 

schlagung auf die Annahme eines neu einzu- 

richtenden Kohlentransports auf der Babnstrecke 

Dortmund - Einden unter Beriicksichtigung der 

wirklichen Betriebsverhaltuisse.

In den bestehenden Verkehr legt er vier 

Ziige in jeder Richtung ein, von denen drei tag- 

lich regelmafsig faliren, wahrend der vierte nacli 

Btdarf durchschnittlich dreimal in der YYoclie 

verkehren soli.

Diese neu eingelegten Ziige konnen jahrlich

567 000 t

Kohlen von Dortmund nacli Enulen befordern, 

indem jeder Zug 54 Wagen zu 10 t fiilirt.

An Neuanschaffungen wiirden erforderlicli 

sein: 13 Locomotiven (11 in Dienst, 2 in Reserve), 

G16 Kohlenwagen und tlie nothwendige Erwei- 

lerung der Locomotivschuppen, Werkstatten und 

sonstiger Gebaude, Alles in Allem veransehlagt zu

2 385 500 Mark.

Hr. v. B. bat einen Fabrplan beigegeben, 

um zu zeigen, wie die Ziige verkehren konnen, 

ohne den sonstigen Yerkehr zu storen, und weist 

nach, dafs 12 Locoihotivpersonale mit etwa 7ł|| 

Dienststunden taglich, und zebu Zugpersonale 

(je 1 Zugfiihrer und 5 Bremser), die sich taglich 

durchschnittlich 84/i0 Stunden auf der Fahrt be- 

finden, zur Erzielung der erwiihnten Transpoit- 

leistung geniigen.

Es werden sodami die Betriebskosten ermittelt.

Dieselben selzen sich zusammen aus:

I. Kosten der Zuglorderung.

II. Stations- und Expeditionsdienst.

III. Bahnaufsiclit und Unterhaitung.

IV. Allgemeine Yerwaltung.

Die Kosten ad I belaufen sieli auf 528 000 -JL, 

liamlich:



260 Nr. 4. „S T A H L  U MD EISEN.* April 1887.

Unlerhaltnng und Erneuerung der

L o c o m o tiv e n .............................  77 628 J t
BrennmateriaWerbrauch . . . .  81 984 „

Putzen und Schmieren u. Wasser-

y e rb ra u ch ...................................  18 630 ,

Unterhaltung, Śchmierung und Er

neuerung der Wagen . . . 197 274 „

Beleuchtung und Iieizung des Ge-

p a c k w a g e n s .............................  1 028 ,

Besoldung des gesamml. Personals 151 456 .

zus. 528 000 J t
Zu U. Stations- und Expeditionsdienst nimmt 

Hr. v. B. an, dafs auf den 33 Stalionen und

I lallestellen im ganzen etwa 140 Beamte 

mit 210 000 J t  Gehalt nothig sind, wovon der 

projeclirte Kohlenverkelir — entsprecliend seinem 

Anthoil an geleisteteri Zugkilómetern — 27 % 

oder 56 700 J t  zu tragen haben wiirde. Ilierzu 

noch 10 fo Biircaukosten. giebt zusammen

62 360 J t.
Fiir III. Bahnaufsiclit und Unterhaltung be- 

rechnet Hr. v. B.,_ 197 682 J t  nach folgender 

Erwagung: Die Bahnaufsiclit und Unterhaltung

haben bei den deutsehen Staatsbahnen im Jahre

1883 109,7 Millionen Mark gekostet; geleistet 

sind 287 Millionen Locomotiv-Kilometer, macht 

pro LocomotW-Kilometer 0,382 J t.  Dies auf 

den vorliegenden Kohlentransport angewendet, 

giebt 517 520 km X  0,382 =  197 682 J t.
Hr. v. B. halt diese Sunnne noch fiir zu 

hoch, weil darin die Unterhaltung der Gebiiude 

mit einbegriffen ist.

IV. Kosten der allgemeinen Yerwaltung. Die

selben haben 1883 9 ,4 $  aller Betriebsausgaben 

betragen, was auf den in Rede stehenden Kolilen-

9,4
verkehr — — — von den Ausgaben unter I,

II und 111 ausmacht und sich auf 81 958 J t  
herechnet.

Sammtliche Betriebsausgaben unter I, II, III 

und IV zusammen ergeben demnach die Summę von 

870 000 JC.
Da im ganzen 567 000 t auf 244 km, oder 

138 348 000 netto-tkm 

. geleistet werden, so kostet

870 000,100
1 netto-tkm:

138 348 000 

oder etwa 0,63 ej 

oder eine Doppelladung von Dortmund nach 

Emden kostet nur

10 X  244 X  0,63 $  oder 15 J t  40 

Irgend welche Yerzinsung des Anlagekapitals, 

weder des der vorhandenen Anlageri noeh der 

zu obigem Transport nothwendigen Neubeschaffun- 

gen, ist in diesem Satze n i c h t  enthalten. — 

Dor aufserordentlich niedrige Satz von 0,63 g) 

f. d. netto-tkm stimmt allerdings nicht mit dem

von Hrn. Reg.-Baumeister Sjffipher ais Durch- 

schnitt der Jahre 1881/82 und 1882/83 er

mittelten, doppelt so hohen Satze von 1,259 

(siehe Kanalvorlage 1886 im preufs. Abgeordneten- 

hau.se).

Die Art dieser Ermiltelung ist aber meines 

Eraclitens eine ungenaue. Sie grundet sieli auf 

ein System, nach welchem aus den Betriebs- 

resultaten der preufs. Staatsbahnen im Jahre 

1874 dic Kosten dcsGiitertransports bcrechnet sind. 

Dasselbe auf die heutige rechtsrheinische Balin 

angewandt, fiihrt zu dem irrigen Resultat, dafs 

auf den Pcrsoncnverkehr nur etwa 20 fo , auf 

den Guterverkehr etwa 80 % der Botriebskosten 

entfallen (yęrgl. Sympher im »G,luckauf« 1884, 

Nr, 27). Ein Blick in die Uebersicht der Aus

gaben fiihrt jedoch zu der Ueberzeugung, dafs 

der G(iterverkehr nur etwa 7 0 ^ ,  der Personen- 

verkehr dagegen etwa 30 Jo zu tragen hat; 

(vergl. meine Abhandlung iiber Personen- und 

Giiterverkehr bei Koln rrh. in »Stahl und Eisen«, 

Decemberheft 1885).

Die Sympherschcn Zahlen diirften daher um 

1/s niedriger zu bemessen sein, und die Trans- 

portkosten also nun etwa

1,10 ej p. netto-tkm

oder 27 J t  fiir die Doppelladung Dortmund- 

Emden betragen.

Dies wiirde mit dem stimmen, was ich auf 

Grund der Betriebsresultate fiir 1883/84 herechnet 

habe. (Vgl. »Stahl u. Eisen«, Decemberheft 1885.) 

Dic thatsachlichen Ausgaben fiir den Guterver- 

kelir bei Koln rrh. 1883/84 waren mulhmafslich

e t w a .........................................  23 914 000 J t
nach Abzug der Ausgaben fiir 

Dienstgut etc. und fiir alle 

Giiter in weniger ais 10 t-

Ladungen m i t ........................ 5 730 000 „

blieben fur den Transport von___________________

10 t-Ldgn.................................... 18 180 000 J t
Es wurden transportirt

1 515 356 000 netto-tkm, 

also kostete ein netto-tkm

18 180 000

1 515 000 000
oder 1,2 <9)

Im Jahre 1882/83 sind aber die Selbstkosten 

um etwa 10 #  niedriger gewesen ais in 1883/84, 

und 1881/82 sind sie noch niedriger gewesen, 

mithinwird der Durchschnitt von 1881/82 u. 82/83 

etwa 1,06 ^  p. netto-tkm 

gewesen sein, und'eine Doppelladung von Dort

mund nach Emden wiirde sich auf 

25 J t  86

stellen.

Zieht man ferner in Beriieksiehtigung, dafs 

die von Sympher und die von mir ermittelten



April 1887. „STAHL UND E ISEN / Nr. 4. 267

Żabien die D u r c h s c h n i t t s z a h l e n  fiir sanimt- 

liclic Linien von Koln rrh. —  óhńe Riicksicht 

auf grofsere oder geringere Freąuenz der einzelnen 

Linien — darstellen, so wird man nicht fenl 

gehen, wenn man annimmt, dafs auf den Haupt- 

strecken, z. B. Wanne-Bremen, die Kosten p. 

10 000 kg und 100 km auf

9 J 6

heruntergehen mogen, wahrend sie auf den 

minder stark benutzlen Linien leicht

20 Jh
erreichen konnen.

Neun Mark ergiebt fiir 244 km (Dortmund- 

Ernden) einen Transportkostensatz von 22 Jl> 

bei starkem Verkehr. Ich balte diese Zahl vor- 

laufig fiir die den thatsachlichen Verlialtnissen 

am meisten entsprechende.

Wenn nun Hr.v. B. nur 15,40 JC  veranschlagt, 

so liegen keine Griinde vor, diesen uberraschen- 

den Unterschied in seinem ganzen Umfange zu 

bezweifeln, zumal man das Gegentheil nicht be- 

weisen kann.

Doch scheinl Hr. v. B. in einzelnen Dingen 

zu billig gerechnet zu haben, z. B. in der all

gemeinen Yerwaltung, wofiir 9,4 $  der sammt- 

lichen Ausgaben veranschlagt sind. Der Durch* 

schnitt ist freilich 9,4 $  (nach dem Bericht 

iiber die preufsischen Staatsbahnen fur 1882/83, 

Seite 226: 9,6 $ )  gewesen, aber diese Ausgabe 

liat bei den einzelnen Directionsbezirken zwischen 

7,1 $  (Hannover) und 12,3 % (Koln lrh.) ge- 

schwankt. Wenn daher Ziffern aus den „wirk- 

lichen Betriebsverhaltnissen“, wie Hr. v. B. sagt, 

entnommen werden sollten, so hatte er mussen

11,6 $  (Koln rrh.) statt 9,4 $ ,  d .h. 103 400 J l  

statt 81 958 fiir allgeineine Verwaltung

einstellen, und der Frachtsatz Dortmund-Emden 

wurde dann 15,70 statt 15,40 dh sein.

Ferner ist wohl die Annahme berechtigt. dafs 

in der Veranschlagung des Hrn. v. B . , ebenso 

wie es gewohnlicli bei Kostenansehlagen der Fali 

'/■u sein pflegt, mehreres Unvorhergesehene un- 

beriicksichtigt geblieben sein wird und dafs die 

Transportselbstkosten, ohne Zinsen, sich schliefs- 

lich doch wohl auf 0,7 bis 0,75 ej p. netto- 

tkm stellen werden. —

Die Verzinsung berechnet Hr. v. B. zu 0,52 ej 

d. netto-tkm; die Gesammtkosten sind also

0,63 -}- 0,52 oder 1,15 ej f. d. netto-tkm. Die

Eisenbahn-Verwaltung kami mithin einen Wagen 

Kohlen fiir 244 . 10 . 1,15 d. i. fiir

28 J(>

von Dortmund nach Emdcn fahren und verzinst 

dabei ihr Anlagekapital mit 4 ‘/a %■

Ebenso berechnet Hr. v. B. die Transport- 

kosten fiir die hinsichtlich des Betriebes nicht 

ganz so giinstige Strecke Wanne-IIamburg zu 

1,25 f. d. netto-tkm, d. i. zu 

42,25 J(>

fiir die Doppelladung einschl. Verzinsung.

Wenn nun auch diese Ziffern ais sehr niedrige, 

in Wirklichkeit vielleicht kaum erreichbare er- 

scheinen, so ist doch nicht zu bezweifeln, dafs, 

wenn nach dem Vorschlage des Hr. v. B. mit 

Einlegung von Kohlenzugen in den bestehenden 

Verkehr vorgegangen wiirde, eine Verbilligung 

des Gesammtverkehrs eintreten miifste, die wieder- 

um die Ermafsigung einzelner Tarifsatze ermog- 

lichte, ohne dieEinnahmen des Staats zu schmiilern.
E. Sch.

W ir haben die vorslehenden Ausfiihrungen 

unseren Lesera nicht vorenthalten wollen, ob

gleich wir die Ansicht des Verfassers, dafs sie 

geeignet sind, „die Freunde des schwebenden 

Dortmund- Ems - Kanalprojectes nachdenklich zu 

machen“, durchaus nicht iheilen. An Reehnungen, 

welche darlegen sollen, wie billig unsere Massen- 

giiter, insbesondere die Kohlen, aus dem Ruhr- 

gebiet nach den Nordseehafen gefahren werden 

k o n n t e n ,  wenn dieses oder jenes Project zur 

Durclifiilirung gelangen wi i r de ,  hat es bisher, 

namenllich in dem heftigen Kampfe bezuglich 

der Zweckmiifsigkeit von Kaniilen iiberliaupt, 

insbesondere des Dortmund-Ems-Kanals, nicht 

gefehlt. Allen diesen schonen Berechnungen 

und Projectcn stelit die Thatsache gegeniiber, 

dafs, trotz der grofsten Anstrengungen seitens 

der Interessenten, von der Staats-Eisenbahnver- 

waltung weder weitergeliende, jenen Reehnungen 

annahernd entsprechende Tarifermafsigungen, noch 

die Durchfiihrung irgend welcher, den schonen 

Projecten gleichzustellender Mafsnahmen zu er

reichen gewesen sind und auch in absehbarer 

Zeit nioht zu erreichen sein werden. Dieser 

Thatsache gegeniiber werden die Freunde des 

Dortmund-Emshafen-Kanals die Hoffnungen, welche 

an die Bewilligung dieser Wasserstrafse geknupft 

worden sind, festhalten und nach wie vor fiir 

die Ausfiihrung dieses Unternehmens mit aller 

Kraft eintreten mussen.
Die Redaction: II. A. Bueck.

IV.!
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Der Etat der Konigl. Preufsisclien Eisenbalin-Yerwaltung fiir 
das Jahr yom 1. April 1887/88.

So manclier Aufsatz in den Spalten dieser Zeit

schrift hat einerseits die Vcrkehrsverhaltnisscauf den 

unter Kgl. Preufsischer Staatśverwaltung stehenden 

Eisenbahnen, andererseits auch viele Einzelheiten 

in der Anlage und im technischen Betriebe der- 

selben zum Gegenstande gehabt, so manche 

Wiinsche sind in beiden Beziehungen an dieser 

Stelle niedergelegt worden, dafs es uns nicht 

mehr ais billig dunkt, auch einmal dariiber 

Rechenschaft jabzulegen. inwieweit dic HofYnungen, 

welche sich an jene Wiinsche kntipften, in Er- 

fiillung gegangen sind. Eine Antwort auf viele 

der diesbeziiglichen Bestrebungen, geben uns 

aber die, nur von den nothwendigsten Erlaute-

rungen begleiteten Ziffern des dem Abgeordneten- 

hause unterbreiteten Etats der Eisenbahn-Ver- 

waltung fiir das Jahr 1887/88, und glauben wir 

daher unseren Lesern einen Dienst zu erweisen, 

wenn wir versuchen, aus dem stattlichen Bandę 

(derselbe umfafst 427 Seiten in grofs Quart- 

format) diejenigen Zahlen und Erlauterungen, 

welche intern Interesse am naćHften liegen, her* 

auszugreifen und iibersichtlich zusammenzustellen.

Vorausschicken wollen wir nur noch die 

Bemerkung, dafs die Aufstellung des Etats eine 

Gesammtleistung ist, welche hohe Anerkennung 

verdient und dem Ministerium der offentlichen 

Arbeiten zur hohen Ehre gereicht. —

I . Einnahmen.

Betrag fur 1. April Der vorige Etat Mithin fur 87/88

87/88 setzt aus mehr oder weniger

M M

Fur Rechnung des Staates verwaltete 
Eisenbahnen:

Aus dem Personen- und Gepackverkehr 
Aus dem Giiteryerkehr . . . . . .
Antheile an den ErtrSgen anderer Bahnen 
Privateisenbahncn, bei weichen der

Staat betheiligt i s t ..............................
Sonstige E in n a h m e n ..............................

177 690 000 
472 110 000

801 376

517 968 
31 413 750

ISO 160 000 
476 160 000 

767 202

458 611
33 553 650

— 2 470 000
— 4 050 000 
+  34174

+  59 357
— 2 139 900

Summa der Einnahmen . 682 533 094 691 099 463 -  8 566 369

I I . Dauernde Ausgaben.

Betrag fur 1. April

87/88

JŁ

Der vorige Etat 

setzt aus

J l

Mithin fur 87/88 

mehr oder weniger 

M

Bezirk der Eisenbśńin-Direction zu:
B e r l i n .......................................................
B rom berg ...................................................
H annove r ..................................................
Frankfurt a. M............................................
Magdeburg..................................................
KOln ( l in k s r h .) ........................................
Koln (rechtSrh.).....................................
E lb e r fe ld ..................................................
E r f u r t .......................................................
B reslau ............................................. ..... .
A l t o n a .......................................................
Main-Neckarbahn
Wilhelmshaven.01denburger E. B. . . 
Zinsen- und Amortisationsbetriige. . . 

Summa der Ausgaben der fur Rechnung 
des Staats venvalteten Eisenbahnen . 

Hierzu treten noch die Ausgaben fur die 
Central - Yerwaltung, das Eisenbalm- 
commissariat zu Berlin und die tech- 
nische Eisenbalinschule zu Nippes mit

Gesammtsumme d. dauernden Ausgaben

50 340 000 
34 700 000 
48 020 000 
20 920 000 
37 330 000 
36 600 000 
42 250 000 
33 710 000 
28 210 000 
45 770 000 
17 580 000 

70 063 
36 800 

69 803 753

49 630 000 
34 150 000 
43 690 000 
21 680 000 
38 430 000 
37 300 000 
42 100 000 
34 080 000 
28 040 000 
46 400 000 
17 970 000 

67 282 
9 100 

83 414 527

710 000 
550 000 
670 000 
760 000 

1 100 000 
700 000 
150 000 
370 000 
170 000 
630 000 
390 000 

2 781 
27 700 

13 610 774

460 340 616

1 391 070

476 960 909

1 389 370

461 731 686 478 350 279

16 620 293

+ 1 700

16 618 593
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Somit betragen:

die E innahmen............................ 682533 094 —
tlio dauernden Ausgaben dagegen , 461 731 686 —

Es ergiebt sieli also im O r d i- 
na r i um ein Ueberschuf s von J l 220 801408 — 
worauf zunaehst zur Yerzinsung 

der Eisenbabn-Kapitalschuld. . „ 165 300 808 —
und zur Deckung von Staatsaus- 

gaben des Jahres 1887/88 in 
Rechnung zu stellen sind . . „ 2 200 000 —

Mithin bleiben ■ . J t  53 300 599 —

Dieser verbleibende Ueberschufs, von weichem 

33 611 459 cM  anschlagsmafsig dem Betrage 

von s/.i fo der fur den 1. April 1880 festge- 

setzten Staatseisenbahn-Kapitalschuld und der Zu- 

wachse derselben bis Ende Marz 1888 entsprechen, 

ist zur Tilgung der Eisenbabn-Kapitalschuld zu 

verwenden und von derselben abzuschreiben. 

Ergiebt sich reehnungsmafsig ein hoherer Ueber

schufs, so ist der iiber 3/i $  der Eisenbabn- 

Kapitalschuld hinausgehende Theil des Ueber- 

schusses insoweit ebenfalls zur Tilgung und Ab- 

schreibung zu verwenden, ais er mit dem den 

*/,i ^  der Eisenbabn-Kapitalschuld entsprechen- 

den Theil des Ueberschusses den anschlags- 

niiifsigen Betrag von 53 300 599 -Ji niciit iiber- 

steigt. Die Bestimmung iiber den daruber etwa 

hinausgehetiden Betrag bleibt dem Staatshaushalts- 

Etat pro 1. April 1889/90 vorbehalten,

Bei der Gestaltung des Gesammt-Etats des 

Preufs. Staats findet eine Amortisation der Eisen- 

bahnschuld in der That nicht statt. Es mufs 

hierbei bemerkt werden, dafs die gesammte 

Staatsschuld 4 181 913 008 Jh  betragt. Diese 

Scbuld, welche auch die fiir den Bau und Er- 

wprb von Eisenbahnen contrahirten Schulden 

umfafst, hat nach den Veranschlagungen der 

Staatsschuldenverwaltung erforderlich zur Yer- 

zinsung 170 946 537 c//̂ , dic auf demselben 

Etat erscheinende Amortisation bezifTert sich, 

einschl. derjenigen Summę von 5 289 268 JC , die 

aus den Uebersehiissen der Eisenbahnen ent- 

nommen werden soli, auf 18 148 246 J i .  Fiir 

die Befriedigung sainmtlicher Bediirfnisse der 

Staatsschulden im Etatsjahr 1887/88 ist dernge- 

niafs die Summę von 189 112 773 -Jt aufzu- 

wenden. W ird diese Summę von den Ueber- 

schiissen der Eisenbahnen gedeckt, welche 

220 801 408 tM  betragen, so bleiben noch iiber 

31 Millionen Mark, welche der S t aa t sver-  

wa l t u ng  f u r  a 11 g e rn e i n e Yer  w a l t u n  gs- 

zwecke  zur  V e r f i i g u n g  s t ehen .

Nach dem Grundgedanken der so^enannten 

wirtlischaftlichen Garantiegesetze vom Jahre 1882 

sollten die Ueberschiisse der Staatseisenbahnen 

jedoch nicht zu Zwecken der allgemeinen Staats- 

verwaltung, sondern zur Amortisation der Eisen- 

bahnsclmld verwendet werden. Den Gegnern 

tler Yerstaatlichung der Eisenbahnen gelang es

aber, eine starkę und effective Amortisation der 

Eisenbalinsehuld zu hintertreiben. Man ging da

bei von der Annahme aus, dafs die Amortisation 

von der Lage des S t a a t s h a u s l i a l t e s  abhiingig 

gemacht werden rniisse. Gestatte die B i l a n z  

des Eta ts  die Amortisation nicht, so werde 

man im Falle der obligatorischen Amortisation 

mit einer Hand Staatssehuldversehreibungen ver- 

brennen, mit der andern Hand aber Gonsols 

entgegennehmen, die der Staat verkaufen miisse, 

um das Defieit im Staatshaushalt zu decken; 

das sei nur eine unnothige Scheinmanipulation: 

ergeben sich in der That einmal Uebersebiisse 

in der gesammten Finanzverwaltung, so konnten 

dieselben ja zur Amortisation verwendel werden.

Diese Anschauung erlangte die Mehrheit und 

demgemafs werden die Ueberschusse der Staats- 

eisenbahn-Verwaltung, sóweit es reicht, zur 

Deckung eines Deficits des G e s a m m t e t a t s  

verwendet und die Amortisation der Eisenbahn- 

schuld unterbleibt, wenn ein solches Defieit vor- 

handen ist.

Das Unrichtigc dieses Verfabrens kcnnzeiehnete 

der Abgeordnete Dr. H a m i n a c h  er in der 

Sitzung des Abgeordnetenliauses vom 5. Februar 

d. J. ungemein treffend, indem er sagte: „Die 

obligatorische Pflicht der Amortisation der Staats- 

sebulden druckt sich in den praktisehen Conse- 

ąuenzen dahin aus, dafs Niemand, weder der 

Finanzminister des Landes, noch irgend ein Ab- 

geordneler, von einem balancirenden Etat reden 

darf, so lange ais die Einnahmen des Staats 

nicht ausreichen, um auch die Amortisation zu 

bewerkstelligen."

Der Herr Abgeordnete wies mit Nachdruck 

darauf hin, dafs der Grundgedanke der Yerstaat- 

liehung der Eisenbahnen in der Absiebt liege, 

d ie  w i r t l i s c h a f t l i c h e n  I n t e r e s s e n  des 

L a n d e s  bes se r  zu f o r d e m ,  ais es bis da

hin moglieh war. Um dies zu erreichen, ware 

es nothwendig gewesen, dic Yerwaltung auch finanz- 

technisch so auszurusten, da f s  sie die Ta r i f e  

h e r a b s e t z e n  konne ,  und durch die Leistungen 

der Eisenbahnen die okonomisebe Wohlfahrt des 

Landes zu fordern. Im  geschichtlichen Latife der 

wirtlischaftlichen Entwicklung der Liinder Euro- 

pas werde zuletzt dasjenige Land wirtbschaftlieh 

am starksten sein im Austauseh der Giiter, in 

der Gravitation der productirai Kriifte, in Be- 

schiiftigung der arbeitenden Klassen, kurz den 

Coneurrenzkampf siegreieh bestelien, welches sein 

Eisenbahnkapital auf dic geringste Stule zurfick- 

gefiihrt hat, welches sich nicht in der Noth- 

wendigkeit befindet, auf die Yerzinsung der Amor

tisation des Eisenbahnkapitals aus den Betriebs- 

ergebnissen bei der Feststellung der Eisenbahn- 

tarife angstliehe Riicksichten zu nehmen.

Gerade der Umstand, dafs nach den bestehen- 

den Gesetzen in Oesterreich, Frankreich und Rufs-
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land die Eisenbahnen in einer gewissen Periode 

unentgeltlich dem Staate zufallen werden, war 

ein wesentlicher Grund fur die Yerstaatlichung 

derProufs. Babnen, a be r  a u c h  fi ir eine s i a r kę  

u nd  e f f e c t i v e  A m o r t i s a l i o n  u n d  Ab- 

s c h r e i b u n  g.

Daher konnte der Abgeordnete Dr. Hammaćher 

mit Recht seine Ausfuhrungen mit den Worten 

schliefsen: „Nicht eher werden wir von einer

vollstandigen Ordnung der gesammtstaatlichen 

Finanźverhaltnisse in Preufsen reden konnen, ais 

bis unter normalen Zuslanden jede Veranlassung 

aufhort, d ie  Uebe r s ch i i s s e  der Staatseisen- 

b a h n v e r w a l t u n g  zu  e twas  a nd e r em  zu 

T e r w e n d e n  a i s  z u r T i l g u n g  der  Staats- 

e i s e n b a h n s c h u l d  und  i n d i r e c t  fiir  d ie  

w i r t h s c h a f t l i c h e  H e b u n g  des  L a n d e s  

d u r c h  di e  E r m a f s i g u n g  d e r  T a r i f e . “

I I I , Einmdlige und aufserordcntliche Ausgaben.

Betrag fiir 

1. April 87/88

M

Fur Ncu - bezw. Umbauten 
von Bahnhdfen, Łocomotiv- 
sebuppen, Werkstatts- und 
sonstiger Anlagen im Directions- 
bezirk zu:

B e r l i n ................................. 450 000
Hannover '............................ 992 000
F rankfurt.......................  , 2415 000
Magdeburg............................ 2 030 000
K51n (lin ksrh .) ................... 372 000
Koln (rechtsrh.)................... 150 000
E lbe rfe ld ............................ 360 000
E r f u r t ................................. 445 000
Breslau................................. 220 000
A lto n a ................................. 70 000

Zur Herstellung von Central-
Weichen- und Signalapparaten, 
fernere R a te ............................ 500 000

Zur Ausrustung der Betriebs- 
mittel mit continuirlichen Brem- 
sen. fernere Rate . . . . . 900 000

Zur Einrichtung der Personen- 
zuge zur Gasbeleuchtung und 
zur Herstellung von Fettgas- 
Anstalten, fernere Rate . . . 300 000

Zur Herstellung von Contact- 
apparaten, fernere Rate . . . 150 000

Dispositionsfonds zu uiiYorherge- 
sehenen Ausgaben................... 1 500 000

Summa der einmaligen und 
aufserordentliehen Ausgaben . 10 854 000

Der vorigjahrige Etat setzte J i  11 065 000 oder 
J i  211000 mehr aus.

Der Ueberschufs im Ordinariuni 
(siehe unter II) betrug . . . . .  J t  220801 40S 

Zteht man hiervon die einmaligen 
und aufserordentliehen Ausgaben ab 10 854 000 

so bleiben . M  209 947 408

IV . Ndchweisung der Betriebslangen.

Bezirk der 

Eisenbalin- 

direction

Betriebsl 
den Offent] 

kehr in 
Zu Anfang 
des Jahres 

km

ange fur 
ichen Ver- 
1887/88

Zu Ende 
des Jahres 

km

Bahnstrecken 
unLergeordne- 
ter Bedeutung

a. Jahresschl. 
km

Berlin . . . .  
Bromberg . . . 
Hannover . . . 
Frankfurt a. M. . 
Magdeburg . . 
Koln (linksrh.) . 
Koln (rechtsrh.) . 
Elberfeld . . , 
Erfurt . . . .

2 893,27

3 606,91 
2 038,09 
1 112,01 
1 852.60
1 739.78
2 021,82 
1 303,11
1 552,88
2 672,41 

1011,55

3 009,17 
3 860,31 
3 072,24 
1 134,71 
1 852,60
1 797,78
2 054,27 
1 316,42
1 552,88
2 771,52 
1 112,78

456,46 
1 801,84

247.67 
52,19

142.76 
443,18 
534,21 
295,80
53,62

449.77

138.67

Zusammen .

Preufsischer An- 
theil der Main- 
Neckarbahn . . 

Wilhelmshaven- 
Oldenburger-E..

21 804,43

6,33

52,37

22 534,65

6,33

52,37

4 615,17

Ueberhaupt .

Im Etatsjahr 

26 neue Streck 

748,61 km dem

21 863r13 | 22 593,35

1887/88 werden v< 

en in der Gesami 

Betriebe ubergeben

4 615,17

>raussiehtlich 

ntliinge von 

werden.

V. Erlauterungen zu den Einnahmen.

Der Yeranschlagung der Einnahmen aus dem 

Personen- und Guterrerkehr sind rucksichtlich 

der am 1. April 1885 bereits in Betrieb gewesenen 

Strecken die Einnahmen des Jahres 1885/86 

zu Grunde gelegt. Denselben treten die Ein- 

nahmen der seit dem 1. April 1885 eroffneten 

bezw. im Laufe des Etatsjahres noch zu eroffnen- 

den neuen Strecken hinzu, dereń Schatzung theils 

nach den bisherigen Betriebsergebnissen, theils 

nach besonderen Ertragsberechnungcn stattgefun- 

den hat. Fiir die fortschreitende Verkehrsentwick- 

lung wird ein verhaltnifsmafsig geringer Mehr- 

betrag erwartet.

Derselbe ist fiir den Pe r sonen-  u n d  Ge- 

p i i c k ve r keh r  auf 1,7 % gegeniiber einer 

Steigerung um etwa 2,4 in der ersten Halfte 

des laufenden Etatsjahres und mehr ais 1,5 $  

im Durchselinilt der beiden letzten Jahre ange- 

nommen worden.

Im G i i t e r ve r keh r  sind im Gegensalz zu 

der sleigenden Richtung der Eimlahmen in den 

Yorjahren die Einnahmen des Jahres 1885/86 

hinter denjenigen des vorangegangenen Jahres 

um etwa 2,3 zuriickgeblieben, doch weisen 

die Einnahmen des laufenden Etatsjahres wieder- 

um eine Steigerung auf, welche bis Ende September 

sich auf etwa 1,5 % bcrechnete. Wahrend der 

Gesammtversandt der preufsischen B innen-V er- 

kehrsbezirke im Jahre 1885/86 von 81 155 372 t 

auf 80 491 950 t oder um 663 422 t —  0,8 f i 

zuriickgegangen war, ist derselbe im ersten 

Yierteljahr des laufenden Etatsjahres wieder um
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1,56 gestiegen. Im Eisenbahnversandl von 

den deutschen Seehafenbezirken, an welchem die 

Staalsbahnen gleichfalls in hervorragendem Mafse 

betheiligt rind, betrug die Steigerung 3,7 % , im 

Eiśenbahnversandt von den Rheinhafen Ruhrort, 

Duisburg und Hochfeld 8,75 Jo . Wenn auch 

bei der gegenwartigen Lage wichtige Industrie- 

zweige, namentlich der Eisenindustrie, auf eine 

weitere Yerkehrssteigerung in dem gleichen Ver- 

haltnifs nicht mit Sicherheit gerechnet werden 

kann, so wird sich doch die Annahme einer

mafsigen Verkehrsvcrmchrung um etwa 1 fo 

jahrlich rechtfertigen lassen, zumal in der Zucker- 

industrie, durch dereń erheblichen Riickgarig der 

Herbst- und Winterverkehr des vergangenen Jahres 

besonders ungunstig beeinflufst war (der Riiben- 

versandt der preufsischen Zuckerdistricte hat sich 

allein um 736 000 t oder um 33 % verringert), 

eine weitere Einschrankung der Production nicht 

Platz gegriffen hat, vielinehr wiederum eine

Steigerung des Riibenbaues eingetreten ist. Hier- 

nach ist bei Annahme einer fortschreitenden Ver- 

kehrsentwicklung um 1 °/o jahrlich eine Mehr- 

einnahme von 9 100 000 eingestellt worden.

Wahrend die Betriebs-Dienstgiiter bislier frei 

befórdert wurden, ist im Interesse einer geordneten 

Buchfiihrung und ganz besonders zur Forderung 

der Wirthschaftlichkeit bei der Leitung solcher 

Transporte seitens der betheiligten Behorden das 

bisherige Verfahren dahin geiindert worden, dafs 

fiir Transporte von grofseren Mengen (mehr ais 

10 000 kg) innerhalb des ganzen Staatsbahnnetzes

ohne Riicksicht auf den Directionsbezirk eine

Fracht von 70 ^  des tarifmafsigen Betrages be- 
rechnet wird.

Ais Curiosum sei erwahnt, dafs die Mehr- 

einnahme, welche durch den Schalltag des 

Jahres 1888 entsteht, auf nicht weniger ais 

1 710 000 J(> (Personen- und Giiterverkehr) ver- 

anschlagt ist.

Den Mehreinnahmen stehen folgende Minder- 
einnahmen gegeniiber:

Infolge verschiedener, grofstentheils schon ge- 

nehmigter Tarifermafsigungen,' insbesondere der 

Ermafsigung der Steinkohlentarife von dem Buhr- 

gebiet nach den Nordseehafen und von den 

schlesischen Kohlenrevieren nach Oesterreich, der 

Erz- und Kokstarife von bezw. nach den Gruben- 

und Huttem-evieren der Sieg, Lalin und Dill, der 

Umrechnung der Tarife der Braunschweigischen 

und der friiheren Priyatbahnen des Directionsbe- 

zirks Altona nach den Staatsbahntaxen u. A. ist, 

zumal wenn die Ermafsigung der Riickgutfracht 

fiir eine Reihe wichtiger Yerkehrsartikel und der 

Fracht fiir halbe Wagenladungen der niedrigsten 

larifkiasse hinzutritt, auf eine Einnahmeeitibufse 

von 4 000 000 bis 4 500 000 -Ji zu rcchnen. 

Hierbei ist auf eine aufscrordentliche Steigerung 

des Yerkchrs, welche durch diese Frachter- 

mafsigungen hervorgerufen werden konnte, und

den Einnahmeverlust zum Theil wieder einbringen 

wiirde, zunaehst nicht gerechnet worden. — In

folge der Eroffnung einer Drahtseilbahn zwischen 

dcm Hiittenwerk bei Neunkirchen und einigen 

benachbarten Kohlengruben, durch welche die 

Kohlenbezuge der Staatsbahn in Zukunft verloren 

gehen, werden 75 000 JL  und infolge des Aus- 

baues der Holsteinischen Marschbahn von Heide 

nach Jiitland, durch welche insbesondere der 

wichtige Verkehr von Husum der Staatsbahn zum 

Theile entzogen w ird, rund 60 000 -JO Minder- 

einnahme erwachsen. — Aus der Anwendung 

des Eisenbahn-Postgesetzes auf mehrere in das 

Eigenthum des Staates iibergegangene friihere 

Privatbahnen wird eine Einbufse von rund 

652 000 JL  zu gewiirtigen sein.

VI. Erliiutcnmgen zu den Ausgaben.
1. PersOnl i che Ausgaben.

Das Beamtenheer  setzt sich folgendermafsen

zusammen:
Prasidenten der Eisenbalm-Directionen . . .  11
Mitglieder der Eisenbahn-Directionen und Be-

triebsdirectoren.................... ' . . . . 237
Standige Hiilfsarbeiter der Betriebsamter, 

Eisenbabn-Bau- und Betriebs-, Maschinen-
und Verkehrsinspectoren.............................. 571

Haupt- und Betriebskassen-Rendanten und
Telegraphen-Inspectoren.............................. SS

Betriebs- und Verkelirscontroleure . . . .  204
Buchhalter, Hauptkassen-Kassirer und Eisen-

babn-Secretare.........................................1429
Stationskassen-Bendanten und Guterespedi-

tions-Vorsteher.............................................  120
Vorsteber von Stationen I. und II. Klasse und 

Schiffskapitane I. und II. Klasse . . . .  1 127
Werkstatten-Vorsteber und Materialien-Ver-

w a l t e r ............................................................  294
Stations-Einnehmer, Guter-Expedienten und

- K ass ire r .......................................................  946
• Werkmeister.......................................................  538

Betriebssecretare.............................................  4 448
Bahn- und Hafemneister................................... 1 744
Stations-Aufseber, -Assistenten und Schiffs-

kapitiine ........................................................6 519
Telegraphen-Aufseher, Zeichner u. Kanzlisten 871
Locomolivfuhrer und Schiffsmaschinisten . . 5 546
Zugfuhrer und Steuerleute.............................. 1 <02
Telegraphisten und Billetdrucker . . . .  1 202
Lade-, Rangir- und Wagemneister u. Aufseher 3 529
P ackm e is le r .................................................. 1818
Weichensteller I. K lasse...............................12-11
Ii0C0rn0tivheizer und Maschinenwarter . . . 5 992
Portiera, Billetschaffner, Weichensteller, 

Krahnenmeister und Brucken.varter, Bureau-
und Kassendiener......................................... 10 234

SchafTner und Matrosen...................................  2 688
B r e m s e r .............................................................  4 083
Balin- und Krahnenwarter.............................. 13 168
Magazin- und N ac litw ach te r ......................... 715
Sonstige B e am ten ......................................... ._______10

InsgesanuuL 71 075

Die Gesammlsutnmc der fiir diese 71075 Be

amten vorgesehenen Gehalter betragt 85 596 614 

35
Die Gesammtanschlagssumme fiir die Aufwen- 

dungen an Arbeitslohnen stellt sich auf63 648 000 cM , 

wobei eine mafsige Steigerung fiir einzelne Strecken 

vorgesehen ist. —
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2. S a eh l i c h e  Ausgaben .

Es sind veranschlagt fur 

Tit. 10 b. 12. Biireaubedurfnisse, Heizung, 
Erleuchtung u. s. w. Instandhaltung 
der Inventarien, an Gerichtskosten
insgesarrimt ........................................

Tit. 13. Deckung der Kosten fur die 
Unterhaltung der Bahnanlagen (aus- 
scliliefslich der BeschafTungskosten 
fur Sćhienen, Weichen, Schwellen u.
Kleineisenzeug)...................................

Tit. 14. Kosten des Bahntransportes
(Kosten der Z iig e ) ..............................

Tit. 15. Unterhaltung der Betriebsmittel 
Tit. 16. Erneuerung des Oberbaues . 
Tit. 17. Erneuerung der Betriebsmittel 
Tit. 17a. Erbebiichere Ergiinzungen u.

Yerbesserungen...................................
Tit. 18. Benutzung fręmder Bahnan-

J t

23 856 580,67

45 561 000,—

29 060 000,—
46 422 000,—
29 821 000.-
14 833 000,—

Benutzung fremder Betriebs- 

Zinsen und Amortisationsbe-

4 255 000,-

3 726 200,-

5 441 400,—

69 803 753,-

Bei dem die U n t e r l i a l t u n g s k o s t e n  der  

B e t r i e b s m i t t e l  betreffendenPoslen(Tit. 15) wei- 

chen die beiden verschiedenen Directionsbezirken zu 

Grunde gelegten Siitze fiir den Yersclileifs fiir je

lagen 
Tit. 19.

mittel 
Kap. 31. 

trage

zuriickgelegte 1000 km nicht unerheblich von- 

einander ab, wie dies aus nachfolgender Zusammen- 

stellung hervorgeht:

Der Verschleifs ist fur je zuruekgelegte 1000 km 
angenommen bei

im Directions- 

bezirke

Locomotiv. 

u. Tender 

M

Personen-

wagen

J t

Gepack- und 

Giiterwagen

J t

Berlin . . . . 89,00 5,33 2,83

Bromberg . . 90,43 5,55 3,33

H;mnovcr . . 94,48 5,53 2,62

Frankfurt a. M. 84,52 5,53 2,61

Magdeburg . . 87,95 4.98 2,75

Koln (linksrh.) . 81,90 6,37 4,04

Koln (reehtsrh.) 81,66 5,87 2,75

Elberfeld . . . 84.61 5,82 3,36

Erfurt . . . . 82.82 5,42 2,82

Breslau . . . 91,24 5,83 2,15

Altona . . . 84,47 5,29 3,54

Durchschnittlich 86,64 . 5,58 2,98

Auf Grund dieser Siitze sind die Betrage fiir 

die U n t e r l i a l t u n g s k o s t e n  der Be t r i ebs 

m i t t e l  folgendermafsen yeranschlagt:

Directionsbezirke

Loeomotiven und 
Tender

JC

Personenwagen

M

Gepack- und 
Giiterwagen

J t

Insgesammt*

J t

Berlin ................................... 2 887 600 938 000 1 776 200 5 660 000

B ro m b e rg ......................... 1 983 800 656 300 1 489 200 4 164 000

ITannover . . . . . 2 876 100 728 700 1 849 000 5 625 000

Frankfurt a. M.................... 1 296 200 387 900 658 900 2 396 000

Magdeburg......................... 2 067 700 816 000 1 163 200 4 084 000

Koln (linksrh.).................... 1 982 700 640 500 1 855 900 4 638 000

KOln (reehtsrh.) . . . . 2 611 300 546 000 2 368 400 5 589 000

Elberfeld.............................. 2 200 900 455 900 1 854 500 4 555 000

Erfurt................................... 1 483 200 503 100 849 000 2 865 000

B re s la u .............................. 2 637 700 540 400 1 816 400 5 056 000

A l t o n a .............................. 879 900 336 200 571 500 1 817 000

Insgesammt . 22 907 100 6 549 000 16 252 200 46 422 000

Im grofsen und ganzen weist dieser Posten 

keinen erheblichen Unterscbied gegeniiber dem Vor- 

jahre auf; die gesammte ausgesetzte Summę ist 

fiir 87/88 um 904 000 J t  niedriger, ein Unter- 

schied, der in etwa der Mindereitmabmc ent- 

spricht, welche fiir den Yerkebr veranschlagt 

ist (siehe unter I).

Yon besonderem Interesse fiir die Eisen- und 

Stahlindustrie ist der Posten, welcber die Kos ten  

der  E r n e u e r u n g  b e s t i mm  t e r Gegen- 

s t ande ,  namlich des Obe r b a u es  und der 

B e t r i e b s m i t t e l  umfafst.

W ir geben zunachst eine Zusammenstelhmg 

der N a c h w e i s u n g  der  u m z u b a u e n d e n  

Ge l e i sek i l ome t e r :

* Die Ziflyrn dieser Colonne enthalten aulserdem 
noch die Unterlialtungskosten der Wagendecken
u. a. to.

Im Directions 

bezirk

Berlin . . . . 104,98 42,36
Bromberg . . . 132,50 132,50
Hannover . . . 115,00 63,00
Frankfurt a. M. r 42,10 21,51
Magdeburg , . 130,00 110.00

Koln (linksrh.) . 143,08 —

Koln (reehtsrh) . 33,50 27,00
Elberfeld . . . 95,00 —

Erfurt . . . . 73,50 50,50
Breslau . . . . 158,- 130,77

56,— 56,—

sind Geleise umzubaucn

tiiiltiserntn mit eisemen 

(jiierselincll. Langschwcll. 

km km

im srauien

km

m. Iió1zcrn«n 

<Juerschwell. 

km

45.50 
5,70

20,00
86,08**
6,50

95,00
21.50 
27,33

62,62

6,50
14,89

1,50

Insgesammt . 1 083,661 633,64 307,51 j 85,51

** Aufserdem sollen auf 57 km neue eiserne 

Schwellen eingezogen werden.
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Der Bedarf an Schienen, Schwellen, Klein- 

eisenzeug und Weichen fiir die Erneuerung der 

vórstehend angegebenen Geleisłangen ist aus der

nachstfolgenden Tabelle und derjenige fiir Er

neuerung der Betriebsmittel aus der zweitfolgen- 

den Tabelle crsichllich:

Erneuerung des Oberbaues.

Directionsbezirk

Es sind zu dem vorsteliend angegebenen Geleiseumbau erforderlich an:

Schienen

-= s
.2 S Geldbetrag

JL

Kleineisenzeug

. a
— c

a 
> o 
a H 
O

Geldbetrag

J i

Weichen
einschl. 

Herz- und 
Kreuz- 
stUcke

J l

Scliwellen
hślzerne 
einschl.

Weichen - 
schwellen

M J l

j t n s g e s j m n i i "

M

Berlin...................
Bromberg . . .
Hannover . . .
Frankfurt a. M. 
Magdeburg . . ,
Koln (linksrhein.) 
Koln (rechtsrhein.) 
Elberfeld . . . .
Erfurt...................
Breslau . . . .  
Allona . . . .

7 208 
9 052
8 012 
2 860 
8 958
6 914
3 048
7 006
4 896 

12 590
3 777

74 321

929 800 
1 25S 200 

977 500 
348 900 

1 101 800 
836 600 
359 700 
812 700 
626 700 

1 661 900 
475 900

3 424 
2 683 
2 050 

811
2 653 
1369 
1 451 
1537 
1 115
3 268 

895

612 900 
432 000 
317 800 
128 100 
392 600 
253 300 
220 600 
269 000 
178 400 
516 300 
130 670

304 800 
179 900 
280 400 
82 000 

263 300 
373 100 
201 300 
357 000 
121 500 
457 600 
119 800

992 400 
1 851 900 

931 300 
472 000 

1 303 300

962 600 
165 700 
840 800 

1 917 700 
386 300

9 3S9 700 21 256 3 451 670 ] 2 800 700 9 824 000

464 000

384 100 
214 900 
152 950 

1 211000 
95 600 

1 223 500 
198 G00 
268 100

3 306 000 
3 722 000
2 891 000
1 267 000
3 214 000
2 674 000
1 974 000
2 834 000 
1 966 000
4 860 000 
1 113 000

4 212 750 29 821 000

Erneuerung der Betriebsmittel.

Fur Neubeschaffung (einschliefslich der Neubeschaffung einzelner Theile) sind 

fur 1887/88 angesetzt:

Ldtomofiien nnd Tender Pcrsonenwagcn Oepack-nad Giiejitagen Zusammen
Sttlck im Werlhe von StUck im Werlhe von Sttlck im Werlhe von

M J i -M J i

Berlin . . . . 27 994 200 27 333 100 108 460 700 1 788300
Bromberg . . . , 10 502 600 — 39 400 30 148 000 690 000
Hannover 20 855 100 35 436 000 360 996 900 2 288 000
Frankfurt a. M................... 2 209 500 6 74 900 16 101 600 386 000
Magdeburg ........................
Koln (linksrhein.) . . .

15 656 600 18 261 000 124 504 400 1 422 000
15 647 500 17 294 600 223 722 900 1 665 000

Kdln (rechtsrhein.) 16 775 000 12 231 400 679 1 742 600 2 749 000
Elberfeld . . . 15 670 700 — 25 900 192 682 400 1 379 000
Erfurt . . . . 2 213 400 12 145 400 80 237 200 596 000
Breslau , . 14 581 600 22 233 S00 140 550 600 1 366 000
Altona 9 352 100 S 84 000 — 07 900 504 000

Insgesammt 145 6 458 300 157 2 159 500 1 952 6 215 200 14 833 300

Gegeniiber den Aufwendungen, welche fur 

dieselben Posten im Etat des Vorjalires aufgefiihrt 

sind, ist in den vorstehend angegebenen Zahlen 

ein nicht unbetrachtlicher Riickgang zu ver- 

zeichnen; derselbe betragt fiir Erneuerung des 

Oberbaues etwa 3,5 Millionen und fiir Erneue

rung der Betriebsmittel rund 3 Millionen Mark. 

hnmerhin iibersehreiten hinsichtlich der fiir Er

neuerung des Oberbaues vorgesehenen Summen 

noch diejenigen, welche die theoretische Ruck- 

lageberechnung ergiebt; hinsichtlich der Erneue

rung der Betriebsmittel ist allerdings die theo- 

relische Grenze unterschritten, wic dies aus der 

ioigenden Zusammenstellung hervorgeht:

„ * Die Ziffern dieser Golonne enthalten noch die
Kosten der Erneuerungen der auf fremden Bahnen 
liegenden Anschlufsgeleise.

Fflr die Er
neuerung 

nach Abzug 
d. Ałtwerthe 
sind vorge- 

sehen

J i

Dielheoret. 
KUcklage 

wUrde be- 
tragen

M

Die Erneu 
trSgl 

mehr

ais die er 
theorclisch

erung be- 
also 

weniger

orderliche 
e RUcklage

M

1. Seliiencu . .
2. Kleineitmeng
3. Weichen . .
4. Schwellen
5. Loconiothcn .
6. Personenwagen
7. Gcpaclwagen .
8. GSterwajen .

5 821 000 
2 934 000 
2 332 000 

13 115 000 
5 397 000 
2 066 000 

450 000 
5 419 000

3 749 000 
2 734 000
1 712 000 

10 702 000
7 179 000
2 169 000 

344 000
7 243 000

2 072 000 
200 000 
620 000 

2 413 000

106 000

1 782 000 
103 000

1 824 000

37 534 000 35 832 00015 411000 3 709 000

Beziiglieh der Grundsatze, welche bei der 

theoretischen Riicklageberechnung mafsgebend 

gewesen sind, entnehmen wir der Beilage B7 

dąs Folgende:
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1. S c h i e n e n ,  a. H a u p t gc  leise.  Von 

der Gesammtlange der durcligelienden Gcleise 

siimmtlicher preufsischen Staalsbahnen in dem 

Betrage von 30 780 km fiir 1887/88 sind

22 350 km aus Stahlsehienen 
und 8 430 ■„ „ Eisenschienen.

Yon dem auf 167 717 000 Nutzkilometer 

veranschlagten Jahresverkehr enlfallen

128 840 000 km auf die Stahlsehienen 
und 38 877 000 „ „ Eisenschienen.

Demnach wird jede Stelle der mit Stahl- 

schienen yersehenen Hauptgeleise durchschnittlich 

von 5 760, der mit Eisenschienen yersehenen von

4 610 Ziigen hefahren werden. Unter der An- 

nahme, dafs Stahlsehienen einer Beanspruchung 

durch 200 000 Ziige, Eisenschienen einer solchen 

durch 70 000 Ziige widerstehen, berechnet sich 

dann unter der Voraussetzung eines in Zukunft 

gleich starken Verkehres die Dauer der Stalil- 

schienen auf rund 35 Jahre, die der Eisen

schienen auf rund 15 Jahre.

Der Neuwerth der zur Erneuerung aus- 

scliliefslich verwandlen Stahlsehienen ist mit 

rund 126 J l  bei einem mittleren Gewicht 

von 32,61 kg fiir 1 m, der Altwerth der aus- 

zuwechselnden Schienen zu 60 J l  angenommen.

Ais Zinsfufs ist hier, wie uherall, 4J*ó statt 

4 1l*fó  in den Vorjahren in Ansatz gebracht.

b. Neb e n ge l e i s e .  Auf einer Lange von 

rund 9 770 km soli eine Betriebsleistung von 

rund 8 282 000 Rangirstunden, also von 0.848 

Rangirstunden fiir 1 m Geleis stattfinden. Mit 

Riicksicht darauf, dafs zu den Nebengeleisen im 

allgemeinen die in den Hauplgeleisen ausge- 

wechselten Schienen Yerwendung finden, wird 

der Verschleifs bei je 12 Rangirstunden zu 1 m 

Geleis angenommen, und berechnet sich daraus 

die mittlere Dauer zu 12 Jahren.

Der Werth der fiir Nebengeleise noch brauch- 

haren Schienen ist zu 65 J l ,  der spiitere Alt

werth zu 47 J l,  und das anfiingliche Gewicht 

zu 34,8 kg, das spatere zu 33,5 kg angenommen.

2. K l e i n  e i s en  ze lig . Das verwendete Ge

wicht ist im Mittel zu 14,68 t fiir 1 km Geleis, 

das alte Materiał zu 6,5 t, und dessen Werth 

mit 158 bezw. 48 J l  veranschlagt. Die mittlere 

Dauer ist auf 20 Jahre festgesetzt.

3. W e i c h e n .  Die( Zahl der Weichen be

tragt 61400;  ihre Dauer ist auf 14 Jahre, der 

Neuwerth auf 620, der Altwerth auf 110 J l  
bemessen.

4. S c hw e l l e n .  Yon den im Jahresdurch-

schnitt 40 550 km umfassenden Haupt- und 

Nebengeleisen sind 31 220 km mit holzernen 

Querschwellen, 5 320 km mit eisernen Quer-

schwellen und 4 010 km mit eisernen Lang- 

schwellen versehen.

a. H o l z e r n e  Q u e r s c h w e l l e n .  Fur

1 km Geleis sind 1110 Schwellen erforderlich.

Der Werth einer Schwelle unter Berucksichtigung 

des Altwertlies ist zu 4 J l  70 veranschlagt. 

Die Dauer holzerner Schwellen ist im Mittel auf

15 Jahre anzunehmen.

b. E i s e r n e  Q u e r s ch  we i l  en. Nach den 

seitherigen Erfahrungen kann die Dauer der 

eisernen Querschwellen zu 15 Jahren (auffallender- 

weise also die gleich lange Dauer wic fiir holzerne 

Schwellen) angenommen werden. Fiir 1 km 

Geleis sind ebenfalls 1 110 Querschwellen er

forderlich und ist der zeitige Beschaffungswerth 

nach Abzug des Altwertlies zu ebenfalls 4 J l
70 veranschlagt.

c. E i s e r n e  L a n gsc h w e l ) en. Die Dauer 

der eisernen Langschwellen ist gleich der der 

eisernen Querschwellen, d. h. zu 15 Jahren an

genommen worden. Fur 1 km Langschwellen- 

gelcis sind 2 300 m Schwellen erforderlich, dereń 

Gewicht bei derVerlegung durchschnittlich 27,35 kg, 

bei der spiiteren Auswechselung voraussichtlich 

25 kg fiir 1 m betragt. Der Neuwerth ist zu 

135 J l,  der Altwerth zu 45 J l  fiir die Tonne 

veranschlagt.
5. L o c o m o t i v e n .  Die Gesammtleistung

einer Locomotive ist auf 775 000 Locomotiv-

kilometer angenommen worden. Der fiir 1887/88 

veranschlagten Jahreslęistung von 31000 Nutz- 

kilometer fiir 1 Locomotive entsprechend, ist da- 

lier die Dauer einer Locomotive mit durchschnitt

lich 25 Jahren in Ansatz zu bringen. Wahrend 

der Dauer einer Locomotive (im Werthe von

24 500 J t  nach Abzug des AUwerthes) sind je

doch noch besonders zu erneuern 1 Feuer-

btichse (im Werthe von 2900), ein Satz Siede- 

rohre (i. W . v. 1000 J l)  und drei Satz Rad-

reifen (i. W . v. je 300 J l).  Hicrnach berechnet

sich die Jahresriicklage

fur die Locomotive a u f ..............................  473,03 J l
„ „ Feuerbuchsen u. Siederohre auf . 246,55 „
„ „ Radreifen je a u f ..............................  129,50 ,

zusammen fiir die Locomotive auf 849,17 J t

oder fiir 1 Locomotivkilometer 0,0273926 J l .

6. P e r s o n e n  wagen .  Die Gesammtlei

stung eines Personenwagens ist zu 3 000 000 

Achskilometer angenommen worden. Der fiir 

1887/88 veranschlagten Jahresleistung von 88 000 

Achskilometer fiir 1 Personenwagen entsprechend, 

ist daher die Dauer eines Personenwagens 

mit durchschnittlich 34 Jahren in Ansatz zu 

bringen. Wahrend dieses Zeitraumes sind jedoch 

noch 3 1/2 Satz Radreifen besonders zu erneuern. 

Unter Einsetzung eines Werthes von 10 100 J l  

fiir 1 Personenwagen und 200 J l  ,fur 1 Satz 

Radreifen nach Abzug des Altwertlies berechnet 

sich die Riicklage zusammen auf 164,93 Jb  

oder fiir 1 Achskilometer 0,001 874 J l.
7. G e p a c k w a g e n .  Die Gesammleistung 

eines Gepackwagens ist zu 3 850 000 Achskilo

meter angenommen worden. Der fiir 18 8 7/8 8  

yeranschlaglen .Jahresleistung von rund 110 000
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Achskilometer fiir 1 Gnpackwagen entsprechend, 

isl also die Dauer eines GepSckwagens zu rund 

35 Jahren in Ansatz zu bringen. Wahrend 

dieses Zeitraumes sind jedoch noch 4 Satz Ra-d- 

reifen besonders zu erneuern. Die Kosten eines 

Gepackwagęns nach Abzug des Altwertlies zu 

5600 JS  und die eines Satzes Radreifen zu 

200 Jk  angenommen, herechnet sieli die Riick- 

lage auf zusammen 98,64 -Jt oder 0,0008967 J i  
fiir den Acliskilometer.

8. G G t e r w a g e n .  Die Leistung eines 

Giiterwagens ist zu 1 085 000 Achskilometer ange-

nommen worden. Der fiir 1887/88 veranschlagten 

Jahresleistung von rund 31 000 Achskilometer 

fiir 1 Giiterwagen entsprechend, ist also die 

Dauer eines solchen zu rund 35 Jahren in An- 

satz zu bringen. Wahrend dieses Zeitraumes 

sind jedoch noch 2 lj2 Satz Radreifen besonders 

zu erneuern. Unter Einsetzung eines Werlhes 

von 2160 eM  fur einen Giiterwagen und 200 

fiir 1 Satz Radreifen nach Abzug des Altwerthes 

herechnet sich die Riicklage zusammen auf 

43,27 Jk  oder fiir 1 Achskilometer 0,001 3 9 6 ^ .

Repertorium vou Patenten und Patent-Angelegenlieiten.

Statistik des Kaiserl. Deutsehen Patentamtes fiir 1886.*
Hauptiibersiclit. der angeinelrteten, erllieilten mid nnfser Kraft getretenen Patente.

J a li r
An-

meidungen

Cckiinnt-

gemaclite

Anmeldungen

Yersagurigen 

nacli 

der Ełekannl- 

machung

Erlheille

Palenie

Yernichtete 

und zurUck- 

genommene 

Patente

Abgelaufene 
undwegen 

Niehtzahlung 
der GebUhr 
erioschene 

Pa lenie

Am
Jalire33cliłuf3 

in Kraft 
gebliebene 

Palenie

1877 {II. Sem.) 3 212 1 674 — 190 __ ___ 190
1878 5 949 4 807 187 4 203 3 160 4 227
1879 0 528 4 570 406 4 410 17 1 813 6 807
1880 7017 4 422 300 3 906 21 2 745 8 007
1881 7 174 4 751 313 4 339 24 3 70,'i 8 619
1882 7 569 4 549 255 4.131 25 3 273 9 452
1883 8 121 5 025 318 4 84S 30 3 740 10 535
1884 8 007 4 632 357 4 459 18 3 984 10 994
1885 9 408 4 456 358 4 018 25 3 947 11 040
1880 9 991 4 361 368** 4 008 22 3 786 11 249

1877 bis 1886 73 570 43 247 2 862 38 569 185 27 151 11 249t

Die Einnahmen des jPatentamtes betrugen . 
Die Ausgaben dagegen n u r ........................

1885 
J t  1 387 502 
, 641454

1880 
J t  1 520 770 
„ 065 977

DSraus ergiebt sich ein Uehersehufs von J t  744108 J t  860 799

, , Der Gesdiaftsgaiig des Patentamtes umfaMe itn Jalire 188G:
A nn ie ldungcn ............................................................................................................................

EinsprOche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘ ’
Bcschwerden . . ...........................................................................................................................
Antruge auf Yerniehlung und Zuriickgabe..............................................................................................

■ nachtrago, Zwischen-Gorrespondenzen und durch den Geschiiftsgang bedingte Y o r la g e n ...................
Innere Angęiegehlioiten............................................................. .... .............................................................3032

9 991 
895 

2 631 
111 

44 722

Im ganzen betrug die Anzald der Jounial-.Nros., 01 382

Fiir 1885 yergl. »Sfahl und Eisen®, SeiLe 200.
Aufscrdem nacii der Beknnntmaehung zuriickgezogen: 29 Anmeldungen.

T Die Zalil ist um 16 grOfser ais dio Differenz der Sumineii der ertheilten, nichtig erklarten und 
‘‘iliiseneiien Pateute ergiebt, weil 16 nichlig erklilrie Patente vorhcr schon erlosclien waren und in die Ząht 
er LSschungen aufgenomineu sind.

IV .7 6
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U e b e r s lc l it  d e r  e r l l ie i lt o n  P a t e n ie  n n c li L a n d e s -  
geb te te ii.

Bezeiehnung des Landos- 

gebietes
1885 1886

1877
his

1886

1. De u ts ch  es R e i ch
1 KGnigręich Preufsen. . . 1 476 1 557 16 557
2 „ Bayern . . . 183 167 1 634
3 Sachsen , . . 446 470 3 833
4 , Wurltemhorg. 89 74 876
5 Grojpi. Baden.................... 90 82 872
fi llcssen . . . . 52 58 483
7 , Mecklenb.-Schwerin. 15 19 184
8 , Saclisen-Weimar 7 7 91
9 Mecklenli.-Strelilz 2 — 10

10 , Oldenburg . . . . 3 4 69
11 Herzogth. Braunscbwoig . 38 64 476

12 , Sachsen-Meiningen 6 4 69
13 , . Altenlmrg 10 5 47
14 ,, „ Góburg-Gotha 10 13 102

15 „ Anbalt. . . 25 22 227
16 FrstUi.Si-bwarzb.-Somler.sh, 1 5 26
17 „ ,. Rudolfstadl 5 1 23
18 , Waldeck u. Pyrmont — 1 4
19 „ Reufs. atlerc Linie . 5 4 24
20 jiingere , 7 6 62
21 Scliaumhurg-Lippe . — — 3
22 „ L i p n e .................... 1 3 13
23 Fr. u. Hansastadl Liiheek . 5 6 49
24 , Bremen . 13 12 146
25 „ Hamburg 101 110 1 050
26 Reicłisl. Elsafs-Lothringen. 31 29 329

Deutsclies Reich im ganzen 2 621 2 723 27 209

11. Aus l and . 1 397 1 285 11 360

Ueberbaupt . 4 018 4UUS 38 51)9

U e b e r s ic l i t  d e r  c r lo s c lie n e n  P n t c i i t c  n a c h  (len A b -  

s t n fn n g e n  d e r  .T n h rc sg c b iilir  f i i r  d ie  Z e it  y o iii

1. J u l i  1S77 b is  .‘51. D e c e m lie r  1880.

Belrag 

<ler Jahres- 

geffłhr

Hic nclicn- 

bcmerlctft (Je* 

liUhr ist. fUlliK 

geworden fiir

Wegen Niclit- 

zahltmg der 

nebenbemerlcten 

Gebllhr sind 

erlosclien

Von 100 <l''r mi 
dem neben- 

bernerklen Ite- 
Łrage gcbtlhm i 
pflichlig gmvor- 
denon l*atuut« 
sind erliw lien

Jt Pulcnle Paiente* Palenlt*

no 38 061** 3 164 8,31
50 30 283 8 405 27,75

100 19 318 7 745 40,09
150 9 866 3 222 32,66
200 5 550 1 391 25,06

250 3 455 751 21,74
300 2 163 407 18,82
350 1 348 247 18,32
400 780 108 13,74

8,93450 403 36
500 160 1 t 0,63
550 100 5 5.00
600 75 9 12,00
650 47 7 14,89
700 23 6 26,09

* Die mit dem Hauptpatente crlosclienen Zusatz- 
patenle sind in folgenden Żabien nicht enthalten.

** Einscliliefslich 3021 Zusatzpatenle.

(Aus dem Pulentblall.)

Nr. 37 857 vom 14. Mai 1886. 
(Zusatz-Patent zu Nr. 36 088 
vom 23. December 1885. 

E isen- und S t a h lw e rk  
Ho os eh jetzt Ac t ien-ue- 
s e l l s c b a f t  in Dortmund. 

Yorrióhtmtg zum selbzt- 
th a li0 i Einfiihren ron 

Walzdraht und Feincisen.

An der im Paleni 36988 
hesebriebenen Yorrichtung 
zum selbstthfUigen Ein- 
fiihręn von Walzdraht, Fein- 
eisen und dergl. sind fol
gende Vorrichtungen ange- 

brachl: 
a) das Gabelstfick K  mit 

Spannkloben M und Lei- 
lungs stiick S  zum Fest- 
balten des gelenkigen 
Fiihrungsrohres C:

b) die Knaggen .V und O zur Begrenzung der Bie- 
guhgen des beweglichen Fiihrungsrohres C;

c) das Mundsluck 11 und die MufTo J  am festen 
Fuhrungsrohre D, welches das Arboitssluck durcli 
das Fuhrungsstiick L  den Watzen B  zuleilet.
Das aus den Walzen A  flachliegend auslrelendc 

Arbeitsstiick stellt sieli in dem Ffihrungsrohr C selbst- 
thatig auf die hohe Kante und wird iu dieser Stellung 
durch das Rohr D  festgehalten, also aucli noch 
kantig den Walzen B zugefiilirt.
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uiiabhangig, indem die Unlerlagen der unlersten 
und der dritten Walze feste Lager iiabenj wah
rend die zweite und yierle Walze, von unten 
gerechnet, yertical yerstellbar sind.

Nr. 37 989 vom 25. Noveml)or 1885.

Fried.  He y mann  in Scliwerle. 

Reinigungscoi richtung fiir  Blcclte.

Die Vorrichlung beślelil aus dem rulirenden, 
durch Klappen yereęhfiefsbareh Gefalse g zur Auf- 
nahme der Siiure und der in kupferno Kdrbe p  ein-

gclegtcn Bleehe, in Yerbindung mil dem iiber der 
Mille von g aufgesleiUen Bejiuller h, aus welchem 
Dampf in das Gefiifs g stromi, um dic Saure zu er* 
hitzen.

Nr. 08213 vom 20. December 1885.

E m i l  Bo eh mc in Breslau.

Nr. 37 855 vom 25. April 1886.

Ig. Qur in in Diisseldorf.

Ncueriingcn an einer Maschine zur TlcrstcUung, zum 
Strecken und zum Faęonniren ron Mciattdrahl.

Faęondraht von der durch Fig. 1 und 2 darge- 
sLelllen oder einer ahnlichen Form wird millelsl einer 
selbsllhiiligen Maschine hergeslelll, welche mil vier 
Slempeln f  g h und l ausgerustet ist und den Dralit

Fig. 3.

Ilydraulischer Di/1'ercntial-Acćuniulator.

Der auf der Grundplalte befesligle Kolben a isl 
mil dem Kanał /»■, der Ausbohrung b und den Ven- 
tilon m und u versehen. Auf ibm bewegl sich in 
Euhrungen der Cylinder d miL dem Kolben c und 

der Belastung f  und 6fT- 
net und schlicfst hierbei 
millelsl der Slange v durch 
das Gestange w x y z und 

Gewicht g das Um- 
)•, so dafs beim 

von d durch o 
Wasser eingesauglund beim 
Sinken yon d ein stark 
ycrgrfifserler Waśserdrućk

ruckwęise durch das yon den Slempeln gebildete 
Kaliber o (Fig. 3) selbsUhalig hindurchbewegt. Die 
Stempel sind dem herzuslellenden Faęondraht ent- 
sprechend kalibrirt, und es bewegen sich die Stempel 
f  l und g gegen den festen Stempel li derart hin und 
ber, dafs das enger und weiter werdende Kaliber o 
dahei immer geschlossen bleibt.

Nr. 38070 vom 17. Marz 18S6.

L. G las er in Berlin.

Doppcl-Ztoilliugs-Walzwerlc fiir  Faęon- mul Fcincisen.

Die beiden Walzenpaare liegen in einem Stander 
und in einer Yerlicalebene und arbeiten yoneinander
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Nr. 33345 vom 21) April 1886.

C. K ip  per in Eckcsey bei Ilagen in Westfalen.

Yerfahrcn, dic Schwcifsstellc eon Eisen und Stahl 
iiber dic gewohnliche Żeit hinaus au f Schwcifśhitze 

zu erhalten.

Nach diesem Yerfahren liifsl man gegen das 
schweifśwanne, aufserhalb des Feuers belindliche 
Werksluck geprefsle, sauerslolTrciehe Luft slróinen.

Nr. 37 917 vom 21. Mai 18S6.

Ka l ker  Werkzcugmasch i n  en-Fabr ik in Kalk 
bei Koln am Rhein.

Damjjfschecre i)iil Wassenlruckubersetzunę/.

Die selbsluiatige Regnlirung des Dampfvcrbrauchs 
bei Dampfseheeren und dergleichen Maschinen mit 
Wasseriibcrsolzung, genau nach der Hfibe des geradc 
unter dem Druckcylinder belindlichen Gegenstandes 
wird durcli folgende Einrichtungen erreiebt.

1. Ein Dampfsleuęrventil ist mit zwei voneinander 
unabhluigigen Dampfcylindern A und G combinirt, 
von denen der grofsere Cylinder A nur zur Erzeu- 
gung von Druck fur den Vorwartsgańg eines StOlsels 
E  oder Druckstempels und der kleinere zum Zuruck- 
ziehen des letzteren dient. Abwechsejhd erhalt 
immer nur einer der beiden Cylinder Dampf, wahrend 
inzwischen im andern Cylinder der Dampf auf dem
selben Wege und durch Rohr F  wieder austrilt.

2. Ein Yenlil <j in der Leitung zwischen dcm 
Pumpencylinder C und dem Druckcylinder U ist 
combinirt mit der Steuerung b der beiden Dampf* 
cylinder, die das Senken und Heben des Stofsels 
oder Drućkltempels bewirken. Dasselbe ist so einge- 
richtet, dafs sieli, wahrend der Stofsel E  mit dem 
Obermesser F  leer heruntergeht, bis er das zu 
schncidende Stiick erreicht hal, die Leitung fort- 
wilhrend mil Wasser fiillt und erst abścbliefst, sobald 
der grofse Dampfcylinder unter Druck gesctzl wird 
und das Arbeiten wirklich beginnt.
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S t a t i s t i s chcs .

Die Statistik der oberschlesischen Berg- und Huttenwerke fiir das Jahr 1886.
Ilcraitsgcgcbcn vom oberschlesischen

Ein Durchsclihitcswerth der Tomie Roheisen mit 
45,78 J l  noch etwas iiberschatzt gegen J6 51,01 im 
Yorjahre und ein daraus borcclmctor Gesannntwerth 
der Kolioisenproduetion von 17 048114,00 J l  gegen 
21 045 319,00 t!l in 1885 illustriren dic Lage derober- 
sclslesischen Ilocholciiindustrie wahrend 1886 genii- 
gend; beidc Zahlen sind das Ergebnifs ziigellosen Wett- 
bcwerbes. Wahrend der ersten neun Monate des 
Jahres nur riicklaufigc Prciśbcwogung, die erst beim 
Tonnenpreise von 39,00 J l  fiir Puddelrolieisen zum 
Stehen kommt und innerhalb derselben Nothverk;iufe 
zu 34,00 Jl\ einzelne Werke hart am Untergange! 
Erst mit dcm letzten Viertel des Jahres beginnt 
sich das Dunkcl zu lichten, naclidcm mehr und mehr 
Oefen ins Kaltlager gegangeii und naclidcm eine 
abcrmals drohendę, jedocli ausgeblicbene russische 
Zollerhohung ganz erliebliche Roheisenąuanten iiber 
dic Grenze gezogen; erst dann findet die Production 
der Hochofen, von denen am Schlusse des Jahres 
nur noch 25 im Feuer stehen, Abnehmer; erst dann 
endet das stete Waęhsen der Lager und dic Preise 
licbcn sich wieder auf 45,00 bis 48,00 J l fur Puddel- 
roheisen.

Gegensatzlich zu diesem geht infolge iiufseren 
Mitbewerbs der Preis des Giclserciroheiscns weiter 
zuriiek: Markę 1, Schottisch 111 ersetzend, wechsclt 
yon 57,00 J l  bis 50,00 J l, Markę III, (=  Eng- 
lisch III), kostet 50.00 J l  bis 46,00 J l , Preise, die 
kanni Gewinn lassen, weil die Selbstkostcn durch 
den Yerbrauch theurer fremder Erze in Stelle der 
wenig zu Giefserei roheisen gccigneten des ober
schlesischen Revieres nicht unbedeutend sieli erhohen.

Marktpreise fiir Bessemer- und Thomasroheisen 
bestehen fiir oberselilesische Marken nicht, weil diese 
Sorten erzeugende Oefen lediglich fiir die eigenen 
Converter im Feuer stehen.

Die Gesammtproduction der oberschlesischen 
Kokshochofen in 1886 ist statistisch beziffert mit 
289653 t Puddelrolieisen — um etwa 700 t infolge 
unzutreftender Schatzung einer Ofenproduction zu 
niedrig — 19 338 t Giefserei-, 19 960 t Bessemer- 
und 42612 t Thomasroheisen, sowie 823 t Gitfs- 
wąaren erster Schmelzung, in Summa mit 372 386 t 
rectius 373086 t gegen 412529 t im Jahre 1885; 
der Riickgang belauft sich demnach auf 40138 t 
oder rund 9,74 % rectius 39443 t oder 9,54 %.

Die Mindererzeiigung vertheiit sich auf das 
Piiddelroheisen mit 42 540 t (41840 t), das Giefserei- 
roheisen mit 714 t, das Bessemerroheisen mit 11388 t 
und die Ilochófengufswaarcn mit 543 t; ihr steht 
al!ein_ beim Thomasroheisen eine Mehrproduction mit 
lo04/ t gegeniiber. Der proeentuale Antheil der 
einzelnen Sorten an der Gesammtsumme von 372 3S61 
(3J3 086 t) betragt beim Puddelrolieisen 77,78 (77,82), 
Giefsereiroheiscn 5,19 (5,18), Bessemerroheisen 5,36 

Thomasroheisen 11,44 (11,42), Hocliofengufs 
0,22 (0,22).

I. H o e h o f en b e t r i e b .

Bis zum 1. September ging auf sammtlichen
12 Werken, welche sich wahrend des letzten Jahr- 
Mhntes mit Róheiflnerzeugung befafsten, Hochofen- 
betneb um.

Von diesen 12 Werken besitzen: ein Werk 7, 
ein Work 0, ein Werk 5, fiinf Werke je 4, ein Werk 3 
und drei Werke je 2, alle zusammen 47 Hochofen,

. on denen £e£en Schlufs des Jahres nur noch 25 
un Bctncbe stauden. Mit September loschte Antonien-

berg- und huttenmannischcn Yerein.

hiitte und schied damit voraussichtlich fiir immer
aus der Reihe der Eisenproducenten.

Die in der vorjiihrigcn Statistik mit 124 Mą- 
schinen und 11819 IIP eingcstellte Motorenaiisriis- 
tung der oberschlesischen Kokshochofen ist dicsmal 
von den Declarantcn — rariatio dclectat — nur 
mehr mit 121 bez. 11373 aufgegeben worden, ver- 
muthlich iu diesem Jahre aus demselben Grunde 
yerldeincrt, wie im vorigen vergrofsert — weil der 
declarirende Beamte iiber die Zugehorigkeit eiu- 
zelner Maschinen im Unkiarcn war.

Yon 22 der im Betriebe gestandeńcn Oefen lassen 
sieli aus der Statistik die Blasewochen feststellen, 
ihre Anzahl summirt 1108. Daraus bcreclinet sieli 
pro Ofen und NYoche eine durchschnittliehe Roh- 
eisenproduction yon 267,343 t; bei den gleich en 
Werken belief sich dieselbe im vorhergehenden 
Jahre auf 250,083 t.

Die Halfte der an dieser Bercchnutig interes- 
sirten Oefen blieb mit ihrer Production unter Durch- 
schnitt, dagegen fielen beim Ofen zu Gleiwitz wochent- 
lieli 330,9 (1885 =  338,71), bei der Redeiibiitto 315,8 t, 
und beim AutOnicnhtitter Ofen 310,4 t (1885 =  287,59). 
Dic Wochenproduction der iibrigen wechsclt von
263,6 t (Friedenshiitte) bis 276,8 t (ilubcrtushiittc); 
dic kleinste Wochenproduction eines oberschlcsisćhen 
Hoeliofenwerks boreehnct sich bui 104 Blasewochen 
auf 215,3 t.

Wahrend sammtliche 12 Werke Puddelrolieisen 
erbliesen, befafsten sich mit der Production von 
Giefsereiroheiscn nur 8; Bessemerroheisen erzeugte 
nur Konigsliiitte, Thomasroheisen Konigshiitte und 
Friedenshiitte; direct vom Hochofen gossen nur 
Antonienhiitte und Konigshiitte.

Die grolste Menge von Giefsereiroheiscn wurde 
in Gleiwitz yerhiittet — 11305 t — von dem dic 
eigene Giefserei 6117 t yerbrauchtc.

Yergichtet wurden bei sammtlichen Kokshoch
ofen Oberschlesiens an haltigen Materialien:

1886 1885 1884
t t t

Brauneisenerzc . . \ 7g3883 928445 944979
Brauneisensteine . . ./
Thoncisensteine . . . 20365 22325 23999
Rotheiscnsteine . . . 3047 11314 9804
Spathciscnstcine . . . 7 702* 19397 23510
Schwefelkiesriickstande. 46 484 28782 21124
Magneteisensteinc. . . 20 575** 38827 39433
B lackband ...................  219 1129 867

Erze Summa . 
Brucheisen . . . .  
Frisch-, Puddel- und 

Schweifsschlacken .

892 275 1050 219 1068903 
3887 2391 1414

209962 201553 182843

Aus dem diesmaligen Sortenvcrbrauche lafst sich 
das Bestrebcn, einen billigeren und gleichzeitig docli 
reieheren Molier zu construiren, unschwer erkennen. 
Der Vcrbrauch an cinheimischcn, armen Brauncisen- 
erzen, an Thoneisenstein, llotheisenstcin, Spath- und 
Magneteiscnsteincn ist erhcbiich zuriickgegangen, 
mehr ais der Yerbrauch an haltigen Materialien im 
Yerhiiltnifs zur Mindcntng der Koheisenproduction 
uberhaupt; letzterer Riickgang berechuet sieli zu 
15,04 %, wahrend die vorher aufgczahlten Sorten

* 7460 t ungar. Spathe, 242 t Innerbęrger Spathe.
** Hierunter 2928 t sęhwed. Magneteiseiisteine 

(Grabgesberg).
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der Reihc nacli utn 11,4, 8,S, 73,1 und 47,0 % we
niger zu ilen Oefen kommen. Dagegen ist die Vcr- 
wendung der ziemlich reićhen und verhaltnifsm;ifsig 
billigen Schwefelkiesriiekstande um 61,5, der Zusatz 
an Eisenschlaćken um 4 und voh Bruclieisen um
02,0 % gegen das Yorjahr gestiegen.

Unter Abzug des mitverschmolzenen Bohci-sens 
stellt sich der Durchschuittsgćhalt der lS86er Gat
tirung auf 33,43 % , um 0,00 (1,07) hoher ais im 
Yorjahre, und das Durchscluiittsausbringen aus der 
Beschickung auf 24,69 (25,00) gegen 23,72 %, um 
0,97 (1,28) hoher ais in 1885.

Unter 100 Gattirung befanden sich dicsmal
— Notli lehrt beten — 18,98 Eisen- bez. Convcrtcr- 
schlacken, um 2,88 mehr ais im Jahre rorher.

Trotz der relatir grofsen Erzeugung ron 
Giefscrciroheisen hat Gleiwitzer lliitto auch dicsmal 
seine Gattirung am starkston mit Schlacken ange- 
reicliert; der Schlackenzusatż berechnet sich hier 
im Jahresdurchschnitte auf 39,63 Jo', 1,21 mehr ais 
iii 1885. Den eingeschranktesten Gebrauch von 
Schlacken machtc dagegen Ilubortusliutte, welche iii 
ihrer Gattirung nur 13,44 fulirtc, auch Borsigwcrk 
bediente sich derselben nur miifsig, indem es 14,2 
zusetzte, immerhin proccńtńal mehr ais das Doppelte 
des vorjalirigcn Zusatzes.

Bei dcm Fernercn wird von den geschatzten, 
nicht ganz zutreffenddh Zahlen der Redenhiittc ab- 
gesehen.

Nach Yorabzug des mitvergiehtetcn Brucheisens, 
itn Jahresdurchschnitte berechnet, brachten die 
einzelnen Werke ihre Gattirung aus mit 48,33
— KOnigl. Eisengiefscrei zu Gleiwitz — bis lierab mit
29,18 — Tarnowitzer Iliitte — und ihren Molier 
mit 37,25 — Gleiwitz — bis lierab mit 19,87 — 
Tarnowitz.

Niichst Gleiwitz verbliesen die reichste Gatti- 
rutig: Laurahutte mit 36,20, Ąntonienliutte mit 35,16, 
Konigshutte mit 35,02 und Friedenshutie mit 34,00; 
aus ilirem Molier brachten dieselben Werke aus
28,10 -  21,51 — 27,32 und 25,58.

Im Durclischnittc aller Werke (ausschl. ltcden- 
liiitte) waren an mctaliischcn Mąterialien erlbrder- 
lio.h zu einer Tonne Roheisen 2592,5 kg (1885 =  
8052 kg), wobei das mitgesetzte Bruclieisen pro und 
contra gekiirzt ist. Gleiwitzer Iliitte vcrblies dazu 
nur 2007,2 kg, Tarnowitz dagegen mufstc pro Pro- 
ductionstonne 3420,0 yergichten.

RcdcnUnttc ausgcschieden, cnthielt der Muller 
sammtlicher Hochofen im grofsen Durclischnittc 21,68 
Kalksteine und 4,44 Dolomite, in Summa 20,07 ba- 
sischc Zuschlage, wahreńil im Jahre yorlicr 21.49 
Kalksteine und 5,92 Dolomite, in Summa 27,41 Zu
schlage erforderlich waren.

Der Bedarf an basischen Zuschlagen zur Yer- 
schlackung der Erdcn in 100 haltigcn Mąterialien 
stellt sieli danach auf 35,27, um 2,50 geringer ais 
in 18S5.

Zur Vergiehtung gelangtęn — ohneRedcnliiitte — 
304223 t Kalksteine und 02 541 t Dolomite, fiir die 
Productionstonne durehschnittlich 854,5 kg Kalk
steine und 173,1 kg Dolomite, in Summa 1027 ,6 kg 
basische Zuschlage, gegen im Yorjahre 898 kg Kalk
steine und 247 kg Dolomite, in Summa 1145 kg
— 117,4 kg wemger.

Auf die Produetionseinlieit berechnet und unter 
Abzug des mitvergichteten Bruchcisens von der 
Production betrug dicsmal der stiirkśtC Zuschlags- 
verbrauch 1,80 (Antonienbiitte), der klcinste 0,61 
(Gleiwitzer Ofen); ziemlich gleichmafsig und gering 
war dersclbo auch bei Laurahutte und Koiligshutte
— 0,79 bez. 0,80.

Aus der reiehsten und der armsten Beschickung 
berechnet sich Fur die Productionseinheit ein Durch- 
setzgewicht von 2,683 (Gleiwitz) und 5,031 (Tarno-

witz), im Durchschnitte allcr Werke ausschl. Reden- 
liiitte von 3,816. Im Jahre vorher waren diese 
Zahlen 2,823 -  4,914 -  4,205.

Der Verbrauch an Sclnnclzbrcnnmatenalien sum- 
mirt bei sammtlichcn Hochofen ausschlicfslich Reden- 
hiitte auf 2792 t Stuckkohlcn, 000100 t Koks und 
2339 t Zunder. Im Jahre vorher hat der Schmelz- 
betrieb der oberschlesischcn Hochofen erfordert 
10807 t Stuckkohlcn, 728481 t, Koks und 1930 t 
Zunder. Der diesjahrige nicht unbedeutendo Minder- 
yerbrauch liat sich unstreitig beim Steinkohleuberg- 
bau und bei den Verkaufskokercien recht ungiinstig 
fiihlbar gemacht.

Das Gewiclit der rorlier angegebenen Schmclz- 
stuckkohlen mit dem in friiheren Referatcn benutzten 
Coeflicienten 0,519 auf Koks umgcrcclmct, bclauft 
sich die Ycrbrauclisnienge auf 009954 t Koks. I)er 
Yerhrauch an Rohkohlcn zum Schmelzen geht stetig 
zuriic.k, im Gegcnstandsjahre verwendetcn nur noch 
drei Werke, darunter eines nur in minimalcm Um- 
fange, Rohkohlcn.

Der durchschnittliche Brennmatcnal - Aufgang 
zum Schmelzen berechnet sich unter Beiseitelassung 
der Redenhiitte auf die Productionstonne — Bruch- 
cisen nicht gekiirzt — zu 1,7133 t Koks — 0,0784 t 
weniger ais im Yorjahre. Der reiclie Molier der 
Gleiwitzer Iliitte begniigtc sich mit einem Brenn- 
matcrialanfgangc von 1,3485 fiir die Productions- 
eiriheit, wogegen der eisenarmste im Reviere 2,0014 
beanspruchte. Der grofste Yerbrauch bei drei 
Werken berechnet sich zu 2,0014— 1,8080 — 1,8549; 
die ungiinstigsten Ziffern im Jahre rorher waren 
2,1400 — 2,0313 und 1,9898. Der Koksvcrbrauch 
verblieb bei vier Werken unter dcm Durclischnittc. 
Der Riickgang des Yerbrauchs an Schinelzbrenn- 
matcrial findet in dem allgemein reichercn Molier 
und in der grofseren Dimensionirung der neucren 
Oefen seine Bcgriindung, bezeicliuct aber doch auch 
einen grofseren tcchnischen Fortschritt.

Immer wieder unter Ausschcidmig der abge- 
scliatzten Redenhiitter Zahlen wurden fiir Wind- 
lieizung, Dampfcrzeugung und secundare Zwecke 
50969 t Kohlen, iiberwiegend minderwerthige Sor- 
ten, in den Hochofenhuttcn Oberschlesiens verbraucht, 
0,1431 auf die Produetionseinlieit gegen 0,1429 im 
Yorjahre. Donnersniarckhiittc und Gleiwitz reiclien 
mit ihren Ilochofengasen am weitesten; erstere vcr- 
brauchte fiir Wind und Dampf nur 7,3 kg, fiir Be- 
lcuchtung uud Bleischmelzen u, s. w. 8,8 kg pro Tonne 
Roheisen. Gleiwitz fiir erstere Zwecke 16,1 kg. Dic 
stiirkste Zuheizung wurde in llnbertushutte erfor
dert, wo pro Productionstonne 344,1 kg Kohlen 
aufgingen, immerhin 52,0 kg weniger ais im Jahre 
yorlicr.

Die 18SGer Production des Gleiwitzer Otcns 
weicht beziiglich der Sorten nur unwesentlich vo_n 
der vorigjahrigcn ab; es lielen 05,69 % Giefscrei- 
und 34,30 % Puddelroheisen; in 1885 war das Ver- 
haltnifs 65,8 : 34,2. Jahresdurchsehnittlich berechnet, 
wiirde der dortige Molier wic folgt zusammengesetzt 
gewesen sein:

1886 1885 1884
Milde Bratinciscnerzc. . 34,07 39,17
Thoneiscnsteine. . . .  2,43 0,94 0,o4
Spathe, ungar., gerostete 21,27 20,67 19,06
Rotheisenśteine . . . . 0,02 — —
Magneteisensteine . . . .  0,84 0,18
B ruc lie isen ...................  1,42 0,40 i~
Eiscnschlacken . . . .  39,92____38.64 40,fab

Summa . . 99,97 100,00
K a lk s te in e ...................  29,27 32,00 35,24

2297 t silberhaltiges Blei, 2614 t Ofenbrucli 
und Zinkschwamm, 7654 t Zinkstaub und ?741b 
getemperte Schlacken werden statistiseh ais Neben-
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produete der obcrśehlcs. Hochofen aussclil. licdenhWtte 
Yorzeichnet; ihr Werth ist mit 1021407,00 JL an- 
gcgebćn. Im Jahre vorher war der Werth dieser 
Nebenproducte — ebenfalls ohne Rodcnliiittc — mit
898250,00 J l  beziifert. Ermafsigt werden hierdnrch 
die Selbstkosten der Tonne Roheisen im grofsen 
Durchsclmitte um 2,70,0 J l, um 0,39,9 J t  mehr ais 
in 1885. Tarnowitzcr Hiitte hat allein durch Yer- 
kauf getemperter Schlaeken fur dic Productions- 
tonne 1,81 J t  und durcli den Yerkauf siimmtlicher 
Nebenproducte 8,738 J t  crlust.

Wie immer lici bei den Hubertushiitter 2 Oefen 
das mcistc Bici — 453 t im Werthe yon 111915,00 J t  
(pro Tonne Roheisen =  3,914 Jl)\ dic riąchst grofsten 
Bleiquanten wurden gewonnen beim Tarnowitzcr 
Ofen — 274 t —, Fricdehshiltte bei 3 Oefen — 273 t, 
Donnersmarckluitte bei 2'/a Oefen — 254 t. — und 
Borsigwerk bei 2 Oefen — 237 t; bleilos arbeitetc 
allein der Glciwitzor Ofen.

Die Bewerthung des Ilochofenbleies schwankt 
entsprechend einem kleincrcn oder grófseren Silber- 
fcohalte recht sehr: fiir Laurahiitter Blei berechnet 
sich der Tonnenwerth auf 399,05 J l, fiir das Konigs- 
liiit ter anf J t  35G,42, dagegen declarirt dafiir Un- 
hertushutte nur 247,0 J t  und Falwalmt.tc gar nur 
240 J t. Bei einzelnen Werken rechnet sich ein so 
rnndcr Preis heraus, dafs Referent die Natiirliehkeit 
desselben bezweifeln moclitc. Der Durchschnitts- 
preis (aussclil. Redenhiitte) stellt sich auf 295,09 J t  
fiir dic Tonne, im Yorjahre betrug er nur 200,54 J t.

Der Durchschnittspreis pro Tonne Ofenbrnch 
ist auf 00,09 JL gesunken (1885 =  78,2 Jt), Zink- 
stauh stieg auf 19,5 J t  (18S5 =  IG,2 Jt) und Sehlacke 
auf 1,14 J t  (1885 =  0,80 Jt).

Unter den Werthcn fiir die Nebenproducte ist 
derjenige fiir 5490 t 100-procentiges Cementkupfer, 
aus Kiesabbranden in Kiinigshiitto ausgelaugt, nicht 
declarirt. Die Estractionsanstalt zu Kiinigshiitte 
beschaftigte 99 mańnliche und G weibliehe, er- 
wachsencf Arbeiter.

Beim oberschlesischen Ilochofenbetriebe waren 
2839 Manner und 713 Frauen ais Arbeiter beschaf- 
tigt, unter denen sich nur nocli 31 jugcndliche Ar

beiter befanden. Wahrend die Zahl der bescliaf- 
tigten Manner gegen das Vorjahr nur um 14 sich 
verringert hat, gin" die Schaar der Frauen um 170 
zuriick, wohl eine Folgę des Niederblasens mehrerer 
Oefen, dereń mannlijśhe Bedienungsmannschaft die 
Platzarbeiten von Frauen ubernommen hat.

Die Statistik bcziflert. den Gesammtarbeitslohn 
bei den lloćhofcn mit 2015920 Jt\ Frauenlohn gleich 
halbem Manneslohn gesetzt, berechnet sich pro Kopf 
ein Jahrcsvcrdienst von 030.86 J t  gegen 033,90 J t 
im Jahre vorh"er.

Bei den einzelnen Werken ergiebt sieli ais 
Durchsclmitt des Jahresverdienstes pro Arbeiter 
753 J l  bis 427,4 J l, doch zabite die Mehrzahl der- 
sclben iiber den vorhev berechneten Durchsclmitt.

Dic Leistung fiir den Arbeiter — ein Mann und 
zwei Frauen im EHecte gleiehwerthig angenommen
— belauft sich diesmal nur anf 103,41 t Roheisen 
und llochofengnfs, um 21,79 t weriiger ais im Yor
jahre. Nncli den Angaben beider Statistikcn be- 
reclinet ergiebt sich, uneraehtet dieser grofsen Yer- 
ringerung der Leistung eine YergrOlserung der 
Lohnansgąbe pro Produetionstonne yon nur 10 Pfen- 
nigCn; dieselbe belauft sich in 1880 auf 5,40,9 J l, 
in 1885 betrug sie nur 5,30,2 J l.

Mit todtlichem Aiisgange yerkniipfte Yernn- 
Kliickungen tralen dic Hocliofner in diesem Jalire 
fiinf, zwei mehr ais im Yorjahre, und 211 gegen 
rorjahrig 138 nur mit Hingerer oder kiirzerer 
Arbcitsunfahigkeit yerbundene.

Eigenen Yerbranch der Werke an Roheisen und 
Ilocholcngufswaaren beziflert dic Statistik mit 
190594 t, den Yerkauf im Inlande mit 146413 t; 
im Jahre rorher war beides mit 243619 bezw. 119413 t 
angegeben; die Ausfuhr nach Oesterreieh hat sich 
wieder auf 612 t, die nach Rufsland anf G4138 t 
gehoben. Da am yorhergehenden Jahresschluśse 
ein Restami von 37 464 t in crster und von 14866 t 
in zweiter Hand yorhanden gowesen, mufs am 
31. December 18SG ein Bestand von 23G59 t iiber- 
luanpt yorhanden gewesen sein: die Statistik fiihrt 
ais Bestand 26 275 t auf. (Fortsetzung folgt.)

Dr. Leo.

Die Eisenerzeuqunq von Grofsbritannien im Jahre 1886 (verglichen 
mit 1885).

(Snmmtliche Ge wieli tsSngaben in Tonnen zu 1000 kg.)

R oh ci sen erzengu 11 g. Nach den Ver5ffent- 
lichungen der British Iron Trade Aśsoeialion he- 
trug die Roheisener/.eugung in Grofsbritnnnien im 
■Jalire 1880 6980595 t gegen 73G66G7 t im Yorjahre, 
also isl gegeniiher dem lelztcren eine Ahnahme um 
386072 l zu Ycrzeichnen.

Jrotz dieser Abnahine der rroduetion haben dic 
'orriithe sich vermehrt. Sie betrugen zu Ende 1886 
2531 370 t gegen 2389 804 t zu Endo 1885. Die Di- 
stricte Schottland und Gleveland weisen zusammen 
e>n Anwachsen der Yorrathe von 271 630 t auf, 
wahrend das Anwachsen der Gesammtvorratlie in 
(>rofshritannien nur 141 566 t betrSgt. Mithin haben 
lich die Vorrilthe in den anderen Districten um 
130 064 t verminderl.

Die folgende Tabelle giebt unter a die Anzahl 
der im Betrieb befindlichen Hochofen;, unter 1> die 
tiesarnmtproduction und unter e die Durchschnittslei- 
stung fur den Ofen in den verschiedenen Districten an.

a h e
G leve land ............................ 94 2 444 776 25 998

Schottland............................ 86 950 774 11 454
Lancashire . . . . , . . 27 • 698 186 25 858
West-Gumberland................... 22 726 673 33 030

29 6r>6 254 22 629
25 312 221 12 488

Sfid-Śtaflordshire und Wor-
cestershire ........................ 27 283 321 10 493

Nord-Statfordshire . . . . 20 209 800 10 492
224 943 17 302

Nortlianiplonshire . . . . 13 208 048 16 003
Sud- und Wcst-yorkshire . . 14 128 424 9 172
Nottinghamshire und Lricester-

s b i r e ............................ .... 4 77 663 19 415
Nord Wal es . . . .  . . 3 15 799 5 266
Shropsbire . . . . . . . 0 32 985 5 411
Andere Districte................... 3 10 668 3 550,

lnsgesammt 386 6 980 595 18 084
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Im ganzen yorhanden waren Ende 1885 in Grofs- 
britannien 857 Hochofen.

(Die Roheisenmengei], welche in den Jahren 1886 
und 1885 in den hauptsaehliehen Eisen erzcugemlen Liin- 
dern unseres Erdtheils erblasen wurden. sind aus der
folgenden Tabelle orsicliliich !

Zn- oiler Ali-
llolieisenproduciioii in iialime in

Staat 1886 1885 1886

Grofsbritannien . 6 980 595 7 366 667 — 386 072

Yer. Staaten . . 5 775 495 4 109 238 + 1 666 257

Deutschland . . 3 339 803 3 751 775 — 411972

Frankreich . . 1 550 869 1 655 004 — 104 135

Belgien , . . 708 204 724282 — 16 018

Schweden . . . 762 000 772 160 — 10160

Rufsland . . . 477 520 472.173 + 5 347

Śpanien . . . 463 296 459 232 + 4 064

Oesterreich . . 164 592 147 320 + 17 272

Ingesammt 20 222 434 19 457 851 + 764 583)

B essem e r f  1 u fs e ise ii. Die Bessemerflufs- 
eiśenerzengung in GrofsbrUaiinien wilhrend des Jahres 
1886 belief sieli auf 1 595 648:t, d. i. um 270 655 1 
melir ais im Yorjahr.

Die folgende Tabelle gieht beziiglich der geo- 
graphischen Yertheihing dio niiheren Einzelheiten an.

District 

Sud-Wales . . . .  
Gleyeland . . . .  
Sheffield . . . .  
West-Gumberland. .
Lancashire u. Cheshire 
StafTordśliire . . .
Shropshireu.Schottland 

Insgesammt

1886 

418 786 
406 070 
242 773 
254 933 
222 392 1

| 50 687 |

Zunalime in

1885 1886

409 564 9 222
287 164 118912
237 683 5 090
205 635 49 298

184 946 88133

1 595 047 1 324 992 270 055

Obgleicli in 1886 die Gesammtproduction an 
Bessemerstahl iii Grofsbritannien um 270 655 t gegen 
1885 gestiegen ist. hat die Production von Bessemcr- 
stahlsęhienen mit dieser Zunahme nicht gleichen 
Sehritt gehalten. Wahrend im Jahre 1SS2 dio 
Bessemerslahlsc.hienen-Produetion 74% der Gesainmt- 
hessemerslahl - Production betrug, belief sie sich im 
Jahre 1886 nur auf 46Jó' der letzteren..

Die folgende Tabelle giebt liiilieren Aufschluls 
fiber die Yerlheilung der Production an Slahlschienen 
auf die verschiedenen Districte:

1886 1885

Alinalime oder 
Zuiialinie iu 

1886

Sud-Wales . . . . - 191 540 283 568 — 92 028
Cleyeland . •. . . . 172 977 127 755 +  45 222
S h e f f ie ld .................... 99 779 85 054 + 14 725
West-Gumberland . . 172 910 144 708 + 28 202
Lancashire u. Cheshire 104 821 76 802 +  28 019

Insgcsammt 742 027 717 887 + 24 146

Aus den beiden letzten Tabellen geht hervor, 
dafs 1886 in Sud-Wales trotz der Zunahme von 
9 222 t Production an Stahlblockcn 92 222 t. weniger 
zu SUihlschienen verarbeitet worden sind ais im Yor- 
jahre. Mohr ais die Hrdfte der Production an Slahl- 
blOcken ist also zu anderen Stahlor/.eugnissen ver- 
wandt worden.

Die naclistehcnde Tabelle giebt die Production 
der yerśetiiedenen Stahlerzeugnisse an:

Plata

Sillb-Willbl- Kiinppel
. ,, »«i«l Hoh-

Slalll U. S. w. tn-hłenen

Sud-Wales . . —
Gleveland . . 10 231 
Sheffield . . 10 363 
West-Gumherl. 7 020 
Lancashire und 

Cheshire.. . 2573 
Sfld - Sta(Tord 

shire . . • v 3 607

69 687 
9 171 

35 919 
6 052

Seimellen 

110 974 23 238 
77 478 35 320 
00 067 -
28 982 5 631

17 483 761

(illCs- 
waaren 

152 
596 

29 466 
187

399

2 820 28 195

62 395

, ..... . .  I
Sliropshire und

Schottland _____________________________________ _

Insges. 1886 38 794 186 045 323 179 04 950 30 800
196 858 35 100 19 7401885 56 840

F lammofen f lu fse i sen .  Die gesammte Flamm- 
ofenfiufseisen - Production betrug 1886 705255 t oder 
111 996 t mehr ais im Yorjahre. Folgende Tabelle 
giebt die Yertheilung auf die verschiedenen Districte
in 1886, yerglichen mit 1885, a n :

Z11- oder Ab-
nalime in

District 1886 1885 1S86

Schottland.................... 248 818 244 931 -j- 3 881

Sud-Wales . . . . . 197 612 175 627 +  21 985
Nord-Ost-Iuiste . . . 126 086 76 712 + 49 374
Sheffield 11. s. w. . . 40 132 48 543 — 8411
Nord-West-Kustc . . . 23 114 26 390 -  3 276

Andere Districte . . . 69 494 21 037 ■+- 48 457

Zusammen 705 256 593 240

1886 1885

251 013 257 612
85 779 20 340

123 551 54 369
21 873 10 510
10 477 11 091

Angaben fehlen 5 682

492 693 359 604

In der folgenden Tabelle sind die Haupterzeug- 
nisse von Flammofenflulseisen nach den yerschiedenen 
Yerwcndungsarten zusammengestellt.

Platten und Winkelstiibe .
Ilohschienen und Knuppel
S tiib e .............................................  123 551
Sehienen 
Gufswaaren
Schmiedestucke  .................... Angaben felilen

3

Die Gesammtzahl der im Betrieb befindlichen 
Flammofen war in 1886 248, die der im Bau begriffencn 
13. Im Jahre 1885 dagegen waren 215 Oefen fertig 
gebaut und 23 im Bau begrilfen. Die Durcliśchnitts- 
leisLung fiir den Ofen betrug 3 771. in Schottland 
allein 4 976 t.

S c h i f f b a i i .  Der englische Scliiffbau ist seit 
1870 in keinem Jahr schwfieher beschafligt gewesen 
ais im verilossenen Jahre. Im Jahre 1881 wurden 
ScliilTe mit insgeśainmt 1 000 000 t Tonnengehnlt vom 
Slapel gelassen, 1882 1 200 000 t, und 1883 erreichte 
die Thatigkeit auf den Werften ihren HShepunkl. 
namlich 1 250 000 t. Yon 1884 nalnn dieselbe schucll 
ab. Die Schiffe. welche in dom Jalire gebaut wurden, 
reprSsentirten nur 750 000 t, im Jahre 18S5 nur 
540 000 t. und 1S86 iiberstiegeu sie nicht 470 000 t.

Folgende Tabelle giebt dic Anzahl, das Gcwieht 
und die Art der Schiffe an, welche im Jahre 1886 
in Grofsbritannien gebaut worden sind:

Stahl/AwąW ■ 
\lonnen

JJn /A n zah 1
\Ton110n 

/ A n z a h l  . . .
\Tonnen . .

/ Anzahl 
\ Tonnen 

Ueber die Urśaehen des 
englischen Sehiffliaues haben 
dieser Zeitschrift berichtet.

Uolz

Zusammen

llanijiFer
124

Sśeselsdillfe
31

Zusaininen
155

164 660 31 077 195 743

119 55 174

83-516 99 276 182 792

30 229 259

1490 14 642 161 132

278 315 588

249 672 144 995 394 667

Daniiederiiegons des 
wir an anderer Stelle
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Vereinigte Staaten von Nord-Amerika.

Ro h eisen er zeugung.  Nach don Angaben 
des Secretars der American Iron and Steel Association 
sind die jahrlichon Gesarnmt-llóheisenproductionen 
der Ycr. Slaaten seit 1880 folgende gewesen:

Jahr metr. Tonnen

1880 ........................ 3 895 940
1881 ........................ 4 209 898
1882 ........................ 4 696 556
1883 ........................ 4 689 103
1884 ........................ 4 162 778
1885 ........................ 4 109 238
1886 ........................ 5 775 496

Ueber die Zalil der Hochofen erhalten wir fol
genden Aufschlufs:

Hochofen 
December 31 1886

iii Cclricb am
Brtimslolf 1. Juli ISS6 in Bclricb anTser Btlricb lusgcsammt 

Anthracit . . 117 125 76 201
Holzkohle . . 61 63 110 173
Koks . . . . 136 143 60 203

Insgesammt 314 331 246 577

Dem Brennstoff nach geordnet, waren die Pro- 
ductionen der letzlen 3 Jahre folgende:

Brennstoff 1884 1885 1886

Koks . . . .  2308080 2426800 3452200
Anthracit . . 1 438 912 1 319 131 1 904 334
Holzkohle . . 415 785 362 658 418 052

4 162 777 4 108 589 5 774 586

Die Tabelle ist dahin zu erganzen, dafs das Roh
eisen, welches ais mit Anthracit erblasen angegeben 
ist, thatsfichlich zum grofsten Theile mil einer 
Mischung aus Anthracit und Koks erblasen worden 
ist. Die Gesąmmtmehge von Roheisen, welche mit 
Anlhracit allein hergestellL worden ist, betrug im 
Jahre 1886 nur 402 477 t.

Die Yorrathe an Roheisen betrugen 

am 31. December 1886 nur 226 300 metr; Tonnen 
und Ende 1885 377 776 „ '

und ist also hier auch in diesem Jahr ein giinstigcs 
Resultat zu verzeichnen.

B e s s e tn e r s l a h 1 e r z e u g u n g. Die Produelion 
an Bessemer - StahlblOcken war im Jahre 1886
2 305 134 melr. Tonnen gegen 1 543 498 inelr. Tonnen 
im Vorjahre 1885, also um 761 636 t ho ber. Die 
Production von 1885 war bis dahin die grofstc ge
wesen, welche je erreicht worden ist; diejenige von 
1886 war jedoch um 49% hoher.

Wegen' der Einzelheiten verweisen wir auf die 
ausfuhrliche Miltheilung Seite 224 der yorigen Nummer.

F l amm ofenf lu fsei sen - Erzeugung.  Die
selbe betrug im Jahre 1886 222 765 t, d. i. eine Zu- 
nahmc um 87 276 l oder 64% gegen das Jahr 1885.

Die Production des Jahres 1886 an Flammofen- 
flufseisen war die grofstc in der Geschichle der Ver. 
Staaten.

Die folgende Tabelle giebt die Production an 
Flufseisenblocken und Gufswaaren in 1886, verglichen 
mit 1885, zusaminengestellt nach den yerschiedencn 
Districten, an.

1886 1885

Neu-England, New-York u. New-Jersey 31 207 16 565
Pennsylvanien.................................  146 458 86 072
Andere S ta a te n ............................  45 100 32 852

Zusammen 222 765 135 489

Im Jahre 1886 wrurde in den Ver. Staaten mil
31 alten und 8 neuen FlaminOfen gearbeitct. Yon 
letzteren befinden sich 1 in Massachusetts, 6 in Penn- 
sylyanien und 1 in Ohio. 9 Flammofen waren aufser- 
dem in der Anlage begriffen.

Die Gesammtproduclion an Nageln in den Yer. 
Staaten betrug 1886 8160 073 Fasser gegen 6 690 815 
im Vorjahre. Von ersteren waren 5 192 813 Fasser
Eisennagel und 2 968160 Fasser Stahlnagel. Den 
Lowenantheil an dieser Fabrication hat der Whceling- 
District, welcher Obio und Marshall in West-Yirginia 
und Belmont und Jefferson in Ohio umfafst; ungefalir 
in der Mitte liegt Wheeling. Hier wurden 1886
1 858 551 Fasser fabricirt, wahrend in Central-Pennsyl- 
vanien in demselben Jahr 1 489 482 Fasser hergestellt 
wurden.

Berichte uber Yersammlimgen yerwandter Yereinc.

Verein fur Eisenbahnkunde in Berlin.

S i t z u n g :

am  8. Februar  1887.

Der Vorsi tzende,  Hr. Geh. Ober-Regierungsrath 
8treękert, theilt aus der vom Reichs-Eisenbabn-Amt 
dem Verein ubersandten Statistik der im Betriebe be- 
Mpchen  ̂Eisenbahnen Deutschlands fur das Jahr 
1885/86 einigo Hauptergebnisse mit. Die Gesammt- 
wgenthumslange der normalspurigen Eisenbahnen 
Ueulschlands betrug Ende Marz 1886 37 271 km gegen 
oo252 km zur gleiohen Zeit des Vorjahres. Aufser-

IV.-

dem waren Ende Marz 1886 noch im Betrieb 382 km 
schmalspurige Eisenbahnen fur offentlichen Yerkehr 
und 1983 km nicht dem Offentlichen Yerkehr dienende 
Anschlufsbahnen. Von der Gesammtlange ron 37 271 
km waren 32 568 km Staatsbahnen und auf Rechnung 
des Staats Terwaltete Priyittbabnen, 463 km Privat- 
bahnen unter Staatsverwaltung und 4240 km Privat- 
babnen unter Privatverwaltung.

Hr. Reg.-Baumeister  Bassel  hielt unter Be- 
zugnahme auf ausgehangte Zeichnungen und Karten den 
angekundigten Yortrag fi b er Seh n ee v er we h u nge n- 
Die Sturme im December v. J. und die durch sie her- 
vorgerufenen yerderblichen Einwirkungen auf den

7
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Yerkehr haben die Aufinerksamkcit auf die meteoro- 
logischen Yorgange gelonkt. Am meisten gefahrdet 
sind durch StCirme und Schnee Norwegen, Nordamerika 
und England und in diesen Landem sind deshalb 
auch ?ucrst Einrichtungen zum Schulz gegen dieselben 
in grolserem Uinfange getroflen worden. In Amerika 
hat die Union-Pacific-Eisenbahn Einrichtungen zu 
einem Wetterdienst itis Leben gerufen. Es werden 
dort taglich 2 Beobachtungen angestellt und die Zuge 
werden der den Wetterberichten nach zu erwartenden 
Witterung entsprechend ausgerustet. Mehrere grofse 
an das Netz der Union Pacific anschliefsende Bahn- 
gesellschaften sind eingeladen worden, sich an diesen 
Wetterdienst anzuschliefsen. Geschieht dies, so wird 
ein Durcligangs-Wetterdienst zwischen San Franzisko 
und Chicago hergestellt sein. Fur die Zwecke des 
EisenbalmT3etriebes diirfte es sich boi uns empfehlen, 
durch das meteorologische Institut Scbneewarnungen 
zu erlasśen. Die Wahrscheinlichkeit von Schneefallen 
tritt bei uns ein, sobald ein Tiefgebiet des Lufidruckes 
in westOstliclier Richtung hinzieht und gleichzeitig 
das naehst demselben liegendc Gebiet hohen Luft- 
drucks ndrdlich. oder ostlich vom Tief liegt. Die 
Sturme voni 9. bis 13. December v. J. folgten der 
durch die Beobachtungen festgestellten Sturmbahn, 
welche durch das sudliche Norwegen geht. Der erste 
starkere ;Schneefall in unserm Gebiet, der in Sud- 
deutschland am 21. December begann, wurde durch 
ein Tief bedingt, welches der sudeuropaischen Sturm- 
bahn angehort. An dieses schlossen sieli zwei von 
der irischen Kuste in fast grader Riclitung auf Ber
lin fortschreitende Tiefe. Bei allen dreien befand sich 
das benachbarte Hocli ostlich oder ndrdlich. Es wiire 
nach den gemachten Beobachtungen mOglich gewesen, 
dreinial Scbneewarnungen zu erlassen, und die Eisen- 
bahn-Yerwaltnngen hatten dann besser vorbereitet 
sein konnen.

Die gegen die Schneeyerwehungen in Anwendung 
befindlichen Schutzanlagen lassen sich eintheilen in 
Schneeablagerungs- und Windleitungs-Anlagen. Letz- 
tere haben den Zweck., den Wind derartig uber die 
Eisenbahnanlagen zu fuhren, dafs keine Yerringerung 
der Geschwindigkeit des Luftstromes eintritt und also 
auch der Schnee nicht in grofserer Masse niederfallt. 
Eine solche Windleitung, welche ein sehr zweck- 
nnifsiges Schutzmittel ist, kann boi niedrigen Ein- 
schnitten durch Abflachen der Boschungen erzielt 
werden. Boi tieferen Einschnitten tritt ein vollstandiges 
Zuwehen nicht ein, da sich der Wind an der leeseitigen 
Boschung bricht und ein der Langsachse des Ein- 
schnittes gleichgerichteter Luftstrom entsteht, welcher 
den Einschnitt frei macht. Da wo die leeseitige 
Boschung fehlt, wie bei Anschnitten, oder wo sie zu 
niedrig ist, mufs sie durch einen Zaun oder ahnliche 
Anlagen, am besten mit Windeinleitungsflugeln ersetzt 
werden. Derartige Anlagen haben sich in Norwegen 
bei der nordlichsten Bahn der Erde, der Mernkerbahn 
von Drontheim nach Starleen, bewahrt; es sind dort
3,5 m hohe, zum Theil coulissenartig angeordnete 
Schneezaune bis an die Planumskante vorgesclioben. 
Auch der HowicSche Schneezaun, welcher aus zwei 
parallel zur BOschungsflache stehenden Schutzdachern 
besteht hat sich bei eingeleisigen Anlagen bewahrt. 
Bei zweigelcisigen Bahnen erscheint die Wirkung zwei- 
felhaft. Es diirfte sich empfehlen, bei uns mit der- 
artigen nach dem Grundsatz der Windleitung erbauten 
Anlagen Versuche anzustellen.

Zur Beseitigung des Schnees dienen in England, 
Schottland und Norwegen in grOfserem Umfange 
ais bei uns die Schneepfluge. Die Dienstanweisung 
fiir dic Norwegischen Staatsbahnen schreibt vor, dafs 
die Schneepfluge, welche zum Heben und Senken 
eingerichtet sind, wahrend des ganzen Winters vor 
den Maschinen błeiben. Aufserdem dient zur Er

weiterung des Proflls ein sogenannter Grofspflug auf 
zwei Aohsen, welcher zur Yerbreiterung des durch 
den Maschinenpflug freigelegten Raumes dient. Zur 
Reinigung der Falirrinne von Eis dient ein besonderer 
Spurreiniger oder Eispflug, welcher von Pforden gc- 
zogen wird. Doch wird auch hier der hart ge- 
wordene Schnee mit Handarbeit gelost und beseiligt. 
Man ist in Norwegen mit der Arbeit der Pfliige sehr 
zufrieden. In Amerika verwendet man seit dem letzten 
Jahre einon von Leslie erfundenen Drehpflug. Der- 
selbe gleicht einer grofsen Centrifugalpumpe mit wage- 
recht in der Geleiserichtung liegender Achse, welche 
den ihr yon dem Schneidewerk zugefuhrten Schnee 
mit 200 Umdrehungen in der Minuto in einem Bogcn 
von 20 bis 30 m HćShe seitwarts, und zwar beliobig 
nach beiden Seilen, herausschleudert, Das Schneide
werk besteht aus 4 radial stehenden Messern, welche 
ebenfalls mit 200 Umdrehungen in der Minutę arbeiten. 
Der Pflug hat eigene Dampfinaschinc und Kessel, 
welche sich hinter demselben in einem Wagen befinden. 
Die Leistungcn dieses Pfluges werden in den amerika
nischen Fachblfittern ais sehr bedeutende geschildert. 
Fiir dio deutschen Verhaltnisse diirfte sich die An- 
schaffung derartiger grofser und kostspieliger Maschinen 
(eine solche kostet etwa 30 000 J l)  zur Wegraumung 
des Schnoes kaum empfehlen, indessen wird viel- 
leicht eine ausgodehntere Anwendung zweckmafsig 
gebauter Schneepfluge an den Locomotiven von Nutzen 
sein. Zu bemerken ist dabei indessen, dafs die 
Sclmeepiliige bei zweigeleisigen Bahnen , da sie den 
Schnee von dem einon Geleise zum Theil auf das 
andere schaufeln, nicht so zweckmafsig sein konnen, 
wie bei den eingeleisigen norwegischen Bahnen.

Hr. Eisenb.-Bauinspector Mackenlhun machte im 
Anschlufs hieran Mittheilung uber die zur Zeitjnicht 
mehr yorhandonen Yorrichtungen gegen Schneever- 
wehungon, Lawinenstiirze u. dergl., wolche bei der 
vor Eroffnung des Tunnels im Betrieb gewesenen, nach 
Fellschem System gehauten Gebirgsbahn uber den 
Mont-Cenis in Anwendung waren. Grofse Wellblecli- 
tafeln waren tunnelartig uber die ganze Bahnbreite 
gebogen, dieselben wurden durch einfache Geruste 
aus wenig bearbeiteten Holzern in der W eise gehalten, 
dafs ein oberes Querholz, 2 Kopfbander, sowie die 
Fufspunkte der Stiltzen das Wellblech beruhrten.

Hr. Professor Goring machte noch nahere Mit- 
theilungen uber die bei den norwegischen Eisenbahnen 
in Anwendung befindlichen Mafsnahmen gegen 
Schneeyerwehungen, insbesondere auch uber die Yer
wendung yon Schneepflugen und bestatigte hierdurch 
die von Hrn. Bassel gemachte Angabe, dafs in Nor
wegen die Schneepfluge in ausgedehnterem Mafse an- 
gewondet werden ais bei uns und sich dort gut 
bewahren.

Hr. Regierungs- und Baurath Dr. znr Nieden bc- 
merkt, dafs ruhig liegender Schnee in yerschiedener 
Weise bald beseitigt wrerden konne, dafs aber die 
Hauptschwierigkeit fur das Freihalten einer Bahn von 
Schnee durch den W ind herbeigefuhrt werde, der die 
eben freigemachte Strecke sofort wieder zuwehe, so dafs 
also die Arbeit, so lange der Wind weht, immer 
wieder yon vorn begonnen werden musse. Eine Ren- 
tabilitatsberechnung werde, wie er glaube, ergeben, 
dafs fur die Beseitigung des Schnees die Menschen- 
kraft bei unseren Verhaitnissen sich noch am billigsten 
berechne. Er gebe aber zu, dafs es ais eine Ehren- 
sache fiir die Eisenbahnen angesehen werden konne, 
unter allen Umstanden sobald ais moglich eine ver- 
wehte Bahn wieder frei zu machen, und dafs unter 
diesem Gesichtspunkte auch die Anwendung besonderer 
Vorrichtungen fur die Beseitigung des Schnees ais 
zweckmafsig angesehen werden konne.
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American Institute of Mining Engineers.

Auf dcm im October 1886 stattgehabten Meeting 
in St. Louis machte Charles A. Ashburner  aus 
Philadelphia interessante Mitlheilungen uber dasYor- 
kommen des nat i i r l i chen Gases in den Ver. 
Staaten und dessen Bedeutung fur die dortige Industrie.

Mit Riicksicht auf den Umstand, dafs Hr. Sorge 
auf Grund seiner personlichen Anschauung kurzlicli 
eingehend in dieser Zeitschrift daruber berichtet hat 
(siehe »Stahl u. Eisen«, Nr. 2, S. 93), beschranken wir 
uns darauf, .auf die Mitlheilungen des Hrn. Ashburner 
einfach hinzuweisen. Dieselben werden fur diejenigen 
Leser, welche ein besonderes Interesse fur diese auf- 
fallende, in jiingster Zeit so stark in den Vordergrund 
getrelene geologische Erscheinung haben, eine will- 
koinmene Erganzung zu dem Vorlrage von Hrn. 
Sorge bilden, da ihrem Verfasser, infolge seiner Stellung 
bei der staatlichen BergbaubehOrde, viele Informations- 
(juellen offen standen, welche dem Reisenden, der sich 
ein paar Wochen besuchsbalber driiben aufhiilt, ver- 
schlossen sind.

Um die Bedeutung des natiirlichen Gases fur 
Pittsburg liervoi'zuheben, wollen wir nur einige wenige 
schlagende Zahlen nachtragen. Gegenwartig liesclnif- 
tigen sich sechs Gesellschaften damit, das naturliche 
Gas nach Pittsburg zu leiten. Dieselben besitzen zu- 
sammcn 107 Bolirlocher und hatten bis zum Herbste 
vergangenen Jahres im ganzen 373 938 m Rohrleitung 
von 762 mm bis 76 mm Durchmesser gelegt. Die 
bedeutendste unter den Gesellschaften ist die Phila- 
delphia-Company, welche allein iiber 296 000 m 
Leitungsrohren von 762 bis 76 mm Durc.hinesser 
verfugt. —

Auf dem Meeting in Scranton im Februar d. J. 
machte E. Lut tgen  in Ambler, Pa. die Mittheilung, 
dafs er kiinstlich praparirle koh l ensaure  Magne- 
sia ais ein sehr gut bewahrtes Warmeschutz-

lni t tel  befunden habe. Er hatte zu dem Zwecke 
eine Reihe von Versuchen angestellt, dereń Ergebnisse 
er mittheilte.

CIeveland Institution of Engineers.

In der Sitzung vom 7. Marz sprach J. E. Stead 
aus Mi dd l e sb rough  iiber die Fabrication yon 
Por t l and-Cement  aus Clevel and-Hochofen- 
schlacke.  Der Yortragende beschrieb in seiner 
Einleitung die Fabrication des Portland-Cements iin 
allgemeinen. Aus derselben wollen wir das nicht 
uninleressante Gestandnifs des Redners henror- 
heben, gemafs weichem die englischen Cemenl-Fabri- 
canten weit hinter denjenigeu Deutschlands und 
Oesterreichs hinsiclitlich der Gute ihres Fabricates 
zuruckgeblieben sind. Nach seiner Aussagc ist die 
Festigkeit des englischen Cements bei dreifacher 
Sandmischung nach 28-tagiger Bindung um l/a niedriger 
gegeniiber derjenigen der deutschen Durchsehnitts- 
marken. Er glaubt, dafs die bessere Qualitat des 
deutschen Cementes auf seine feinere Mahlung zuriick- 
zufuhren ist.

Was nun den aus in Cleveland gefallener Hoch- 
ofenschlacke fabricirten Cement anbetrifft, so bezeich
net Redner das specifische Gewicht desselben mit 
2,73 gegeniiber 3,08 fur Portland-Cement. Im gebun- 
denen Zustand besitzt er eine liellgraue, fast weifse 
Farbę. Er bindet leicht unter Wasser und verhśilt 
sich in jeder Weise wie guter liydraulischer Mortel. 
Der Schlackencement bindet langsam und ist daher 
unter die Cemente von hoherer Festigkeit einzureihen. 
Nach 14-tagigem Stehen unter Wasser betrug die 
Festigkeit des reinen Cements 31,6 kg fiir den Quadrat- 
centimeler und bei einer Mischung von 1 Theil Cement 
und 3 Theilen Sand 25,3 kg fur den Quadratćenti- 
meter, wahrend die letztere Zahl bei dem gewChn- 
lichen englischen Cement 14 kg kaum uberschreilet.

Referate und kleinere Mittlieilpigen.

Zur flcstiiiimuiig' des Pbosphors in Eisen unii Stahl 

thcilt L. Schne i der  in Wien (»0estcrr. Zeitschrift 
fiir Berg-und lliittenwesen* 1886, S. 765) folgendes 
mit. Es ist bekannt, dafs bei der directen Bestim- 
iming des Phosphors durch Auflosen der Probe- 
objecte in Salpetersaure, entsprcchender Abschei- 
dung der Kieselsaurc und Austallen im Filtrate mit 
Molybdiinfliissigkcit stets zu niedrige Resultate er- 
halten werden, wenn man nicht die salpetersaure 
Losung ganz bis zur Trockne yerdampft. Dic Ur- 
sache dieser Differenz glaubte Eggertz in der Bil- 
dung einer durch Molybdansaure nicht fallbaren 
Moditication der Phosphorsaure zu finden, wahrend 
Tanim und Andere annehmen, dafs die bei der Auf- 
losung des Eisens in Salpetersaure aus dcm Kolilcn- 
stoff sich bildenden Substanzen diese Abweichungen 
veranlassen. Schneider fand jedoch, dafs die Ursache 
dieser Fehlerąuelle nicht in den angegebenen Mo- 
inenten, sondern darin liege, dafs der Phosphor durch 
blofses AuflOscn des Eisens in Salpetersaure nicht 
yollstandig in Phosphorsaure iiberfulirt werde, son- 
uern zum Theil ais phosphorige Saure in Losung 
oleibe. Behandelt man die Losung, nachdem die
I hosphorsaure durch Molybdiinfliissigkeit heraus- 
gefallt wurde, mit Chamaleon, wodurch die plios- 
pnorige Saure boher osydirt wird, so tritt abermals

eine Ausscheidung des gclbcn Niederschlagcs von 
phosphormolybdansaurem Ammon auf. Auch die 
Angaben anderer Chemiker, welche Schneider 
citirt, sprechen fiir dic Schwierigkeit der vollstan- 
digen ilberftihrung des Phosphors in Phosphorsaure 
durch Salpetersaure und Schneider hat schliefslicb' 
die bei der Oxydation yon Eisen mit Salpetersaure 
auftretende phosphorige Saure qualitativ und ąuan- 
titatiy bestimmt.. Wenn man jedoch die dabei er- 
haltenen Liisungen eindampft und den Trockenriick- 
stand stark erhitzt, so findet eine weitere Osydation 
der phosphorigen Saure statt, so dafs die Bestim- 
niung des Phosphors in dieser Weise mit keincn 
Fehlern behaftet ist.

Otto Freihcrr von der Pfordten* hat die Re
duction der Molybdanvcrbindungen, iiber die bereits 
friiher schon Mittheilungen vón Pisani, Rammclsberg 
und Anderen gemacht wurden, eingehender unter- 
sucht. Molybdansaure in salzsaurer oder schwefel- 
saurer Losung, mit Zink in verschlossenen Kolbchen, 
mit Kautschukventilen, erwarmt, wird alsbakl reilu- 
eirt, wobei die anfangs farblose Losung zuerst gelb, 
dann griin, roth, dunkelgriin und endlich nach etwa
2 Stunden dunkelrothbraun wird. In schwefelsaurcr

* >Berl. Berichtc« 1882, 1925.
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Losung gelit dio Reduction langsamer vor sich ais 
in salzsaurer. Titrirt man dic so erhaltenen Lo- 
snngen mit Permanganat auf ublichc Weise, so er
giebt die gelbe, sowie dio braunrothe Losung iiber- 
einstimmende, eine Reduction zu Sesquioxyd MojOj 
entspreehcnde Zahl. WTie ans seinen und den friiheren 
Yersuchen Zimmermanns hervovgeht, ist das End- 
product der Roaction aher nicht das Sesquioxyd, 
sondern ein noeli niedrigeres Suboxyd, welelies jedoch 
beim Uebergiofsen der Flussigkeit aus dem Reactions- 
kolbchen bei der Bcriihrung mit Luft momentan in 
Sesquioxyd iibergeht Yon der Pfordton sclilng be
reits vor”, diese Vcrhaltnisse zu einer Bestimmung 
der PhosphorsSure zu verwenden. Der auf bekanntc 
Weise erhalteno, von beigemengter Molybdansaure 
freie Niederschlag sei mit einer nahezu gesattigtcn 
Losung von Ammonsulfat auszuwaschen, sodann in 
Ammoniak zu losen und auf ein bestimmtes Volum 
zu bringen. Von dieser Losung wird ein aliąuoter 
Theil, der hijchstens 0,3 g M oO j enthalt, wie oben 
mit Zink und Salzsiiure reducirt und scliliefslich mit 
Permanganat titrirt.

Von der Pfordtens Untersuchungen des gelben 
Niedersehlags ergaben eine ahnliche Zusannnen- 
sctzunK desselhen, wie sie bereits friiher Finkcner 
(*BcrlinerBer.« 11,1638) sowie Pembcrton (^Chemical 
News® 46, 4) gefunden, namlich 24 MnO* auf 1 P2O5, 
woraus folgende Berechnung abgeleitet wurde:

1 cem KMnOi =  0,0007585 Sauerstoff
1 „ „ =  0,004551 MoOs
1 „ „ =  0,0001869 P2O5.

Professor Chcever von der Uniyersitat in Mi
chigan (*Transactions of the American Institute of 
Mining Engineers® XIV, 377) beschreibt nun eine 
Yolumetrische Methode zur Bestimmung des Phos- 
phors, welclie ebenfalls auf der Reduction der Mo- 
lybdansanre durch Zink und Schwefelsaure und Ti- 
trafion des gebildeten Molybdanoxyds mit 1/10 N. 
Permanganat beniht. Nach Cheever hat der gelbe 
Niederschlag die Zusammensetzung

3 (NIL)* O . P*05 . 22 Mo(h . 12 ILO.

Da anlserdcm nach dcmsclben die Titrirung nach 
folgendcm Schema 5 M02O3 + 6 KM11O4 -f- 9 lLSOi 
— 10 M0O.1 + 3 KsSOi -I- 6 M11SO4 + 9 H>0 vor 
sich geht, so entsprcehcn 31,568 Gewichtsthcile 
KMnO-i 47,866 Theilen M0O3, und deshalb ist 
1 ccm einer ,!to N. Permanganatlosung gleich
0.0047 866 g M0O3.* Die Ausfuhrung des Yer- 
fahrens nach Chcever ist folgende: Der wic ge- 
wohnlicli crhaltenc gelbe Niederschlag wird noch 
mit Wasser gcwaschen, um das Ammonnitrat zu ent- 
fernen, dann in ycrdunntem Ammoniak gelost und 
auf 50 bis 60 ccm Ycrdunnt. 15 oder 20 davon giebt 
man in ein Becherglas, bringt dann ein Stiick Platin- 
blech und ungefahr 10 g graumelirtes und amal- 
gamirtes Zink hinzu, sowie 75 ccm yerdiinnter 
Schwefelsaure (1 Theil ILSOi und 3 Theile II2O). 
Man erhitzt nun durch 20 bis 30 Minnten, bis dic 
Losung eine bramie Farbę angenommen hat, giefst. 
dio Losung sodann in einen Kolben, wascht mit 
kaltem WTasser nach und titrirt mit ‘/ii N. Perman
ganat. Die verbrauchten Cubikcentimeter desselhen, 
multiplicirt mit 0,0000938, geben die Mengc des 
Phosphors in der angewandten Losung ari’ Die 
dunkle Losung wird bei der Titration scliliefslich

* Checvcr scheint die beschriebene Methode un- 
abhangig von v. d. Pfordten ausgearbeitet zu haben, 
da die von ihm zu Grunde gclegto Zusammensetzung 
des gelben Nicdersćhlages und dementsprechcnd der 
zur Umrechnung der gcbrauchten Chamaleonmcngen 
auf Phosphor gebrauchte Factor nicht unwesentlich 
Y011 den von v. d. Pfordten benutzten abweichen.

ganz farblos und auf Zusatz weiterer Troptcn der 
Permanganatlosung rosa gefarbt.

In Erwiderung darauf bemerkon llunt und 
Clapp am angcfiihrtcn Ort S. 379, dafs dio Angabon 
in der Zusammensetzung des gelben Niederschlagcs 
yoneinandcr abweichen. Der Phosphorgchalt dcssel- 
ben sei (»Motalluvgical Rewicw«, Yol. I, p. 470) nach

Sonncnsehein................. 1,27 %
E g g e r tz ........................... 1,63 %
S e lig s o h n ...................... 1,33 %
Lipow itz................... ....  . 1,57 %
Struye and Strambcrg . . 1,58 %
N u tz in g e r ...................... 1,67 % *

Campbell, Assistent an der Uniyersitat in Michigan 
(»Transaction| of the American u. s. w.« XIV, S. 382), 
beschreibt eine colorhnetrische Methode der Phosphor- 
bestiuunung, die auf der Reduction des gelben Nieder- 
schlages durch Zinnchlorur beruht. Den gelben 
Niederschlag, der zuerst mit Ammonnitrat und scliliefs- 
licli mit Wasser gewaschen wird, lost man in 1 ccm 
lOprocentiger Kalilauge, die man Tropfen fur Tropień 
auf das Filter bringt, wascht dann mil 25 bis 30 ccm 
Wasser, so dafs die ganze Losung hochstens 32 ccm 
betragt, kocht die alkalische Losung, bis das eigen- 
thuinliche Schiiumen derselben aufhort, und kuhlt 
dann die Losung yollstandig ab. Sodann fugt man
10 bis 15 ccm starker Salzsiiure hinzu, wohei kein 
eigentlicher Niederschlag entsteht, sondern die Flussig
keit hochstens eine gelbliche Farbę annimmt. Dic 
Yergleichung geschieht in calibrirten Rohren, ahnlich 
denen bei der Eggertzschen Kohlenstoffprobe. Nur 
sind dieselben grofser, r>/s Zoll im Durchmesser und 
bis 100 ccm graduirt, enlsprechend einer Liinge von
18 Zoll. Man bringt die ProbelOsung in eine dieser 
Rohren, in die andere 5 ccm einer Losung von 
Moiybdiinsaure, von der 1 ccm 0,0001 g P ent
spricht, yerdunnt die letztere mit einer Losung von 
Zinnchlorur bis zu 20 ccm, wobei eine braune 
Losung erhalten wird, von der 1 ccm aquivalent ist
0,000025 g P. 15 bis 20 ccnr der Zinnchloriirlosung 
werden sodann der ProbelOsung in dem andern Rohre 
zugefugt und die Losung durch kaltes Wasser abge- 
kuhlt, bis die Gascntwicklung, welche durch die Ein- 
wirkung geringer Mengen von zurtickgeblicbener Sal- 
petersaure (yon dem salpctersauren Ammoniak her- 
rulirend) auf das Zinnchlorur yerursachl wird, voll- 
stiindig aufgehOrt hat. Nun erfolgt die Vergleichung 
der Farbentone in bekannter Weise. Ist die Probe- 
losung lichter ais die Normallosung, so wird dieselbe 
auf das doppelte Yolutn mit Zinnchloriirlosung Yer
dunnt, wobei dann 1 ccm 0,0000125 g P entspricht. 
Die Zinnchloriirlosung wird auf folgende Weise he- 
reitet. Zu 200 g Zinnsalz bringt man 325 ćcm Sala- 
saure von 1.16 spec. Gewicht, sodann 600 ccm Wasser 
und erwarmt auf dem Wasserbade, bis dic Losung 
ganz klar ist. Die Yergleichungs-NormallOsuDg' von 
Molybdansaure stellt man auf folgende Art dar. Zu 
200 ccm starker Salzsaure fugt man 5 g bei 100° 
getrockneter Molybdansaure und kocht bis zum Er
halten einer ganz klaren LOsung, welche abgokuhll 
und bis auf ungefahr 900 ccm yerdiinnt wird. Zur

* Nach Finkcner (*Borl. Ber.« XI. 1638)_ ist in 
dem gelben Niedcrschlage nur das Ycrlialtnifs von 
P 2O5 zu Mo Os eonstant, namlich 1:24,  wahrend 
der Gchalt an Ammon und Wasser variabcl ist; 
dies ist auch wahrscheinlichst dic Ursache, weslialb 
dic Angaben iiber den Phosphorgehalt, wie oben 
ersichtlich, yoneinandcr nicht unwesentlich ab- 
wcichcn. Es empfiehlt sich deshalb bei Anwendung 
beschriebener Methode, die von v. d. Pfordten auf 
Grund der Angaben Finkencrs und Pemberton? bei 
der Berechnung benutzten Werthe in Anwendung 
7.u bringen. Der R e fe re n t .
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Stellung dieser Losung werden 5 g eines Stahles, 
dessen Phośphorgehnlt vorlier genau ermittelt wurde, 
in entsprechender Weise aufgelbśt u i k I der aus der 
Losung erhaltene bekannte gelbe Niederschlag, wie 
eingangs angegeben, behandelt und gelost, Der an- 
gewandte Stahl hatte 0,15% P, dann wurden in 5 g 
desselben 0,0075 g~P enthalten sein, und falls die 
Losung des gelben Niederschlages auf 75 ccm in dem 
Vergleichsrolu' yerdunnt werden mochte, 1 ccm da- 
von 0,0001 g P entsprechen. 5 ccm dieser letzteren 
LiSsung werden mit 20 ccm der Zinnchlorurlosung 
versetzt und nach dem Aufhoren der Gasentwicklung 
noch weiter mit Zinnchlorurlosung bis 40 ccm ver- 
diinnt. Jeder Gubikcentimeter der LOsung entspricht 
dann 0,0000125 gP, welcher Gehalt gerade die ricbtige 
Farbentiefe fur die Yergleichung abgiebt. 5 ccin der 
salzsauren Losung der Molybdansiiure werden dann 
in das andere Rohr gebracht und mit Zinnchlorur
losung bis zur gleichen Farbenstarke yerdunnt. Es 
sei z. B. a das Yolum, bis zu welchem die 5 ccm der 
.Molybdansiiure verdiinnt werden mufsten, um eine 
YergleichslSsung von der gleichen Farbentiefe wie 
die obige Normallosung des Stahls von bekanntem 
Phosphorgehalt zu geben. b sei das Volum irgend 
einer andern in dem zweiten Rohre behufs der Yer
gleichung entsprechend verdunnten Losung. Dann 
yerjia.lt sich 40 : a =  b : x, wobei x das Yolum ist, 
zu welchem b yerdunnt werden mufste, damit 1 ccm 
derselben 0,0001 g P entspreche. Auf diese Weise 
kann man sieli dann spiiter aus der Molybdiinsaure- 
losung immer durch Yerdunnen mit Zinnchlorur in 
kurzer Zeit eine Normal-Yergleichslosung von ge- 
wunschter Starkę berstellen. Campbell fugt noch 
hinzu, in welcher Weise man am raschesten die 
Phosphorsiiure mit Molybdanlosung ausfallt. Dic mit 
Kaliumchlorat oxydirte Losung der Frobe wird nahe
zu zur Trockne eingedampft, um die Salpetersaure 
volIstandig zu vertreiben, nach dem Verdunnen das 
Eisen durch Ammoniak vollig ausgefalll, sodann in 
Salpetersaure gerade aufgelost, Ammonmolybdat zu- 
gefiigt- und ungefahr 40 Min. bei 60° C. erliitzt, ob- 
schon nach 10 Min. die Ausfallung nahezu vollstandig 
beendet ist.

Campbell luhrte Phosphorbestimmungen nach 
seiner Methode in 23/4 bis 3 Stunden aus und lialt 
bei einiger Uebung 2!/2 Stunden fur eine Bestimmung 
fiir hinreichend.

Eine Methode zur Bestimmung des Mnngaiis durch 

Fiillung mittelst Quecksill»eroxyds und Broms 

hat̂  jCingst Meineke (sRepert. f. analyt. Chemie® 1887,
S. 54) beschrieben. Sie basirt auf der bereits vonVolhard 
(»Liebigs Ann. d. Ch.« 198, S. 360) constatirten That
sache, dafs aus einer schwefclsauren oder salpeter- 
sauren ManganlSsung in der Ilitze durch iiberschus- 
siges (Juecksilberosyd und Chlor oder Brom sammt- 
liclies Mangan ais Mangansuperoxyd gefallt wird. Be- 
hufs der Ge wieli tsbestimmung wird (nach Yolhard) 
der Niederschlag entweder ohne weiteres gegliiht und 
das Oxydoxydul gewogen oder durch Aufl9sen in 
Salzsaure, Abdampfen mit etwas Schwefelsaure und 
langeres Erhitzen auf dem Gasofen in wasserfreies 
Sulfat verwandelt, wTobei die kleine Menge Queck- 
silberoxyd, welche im Niederschlag entlialten, sieli 
ais Sublimat verflQehtigt.

Meineke hat zunaehst die Bedingungen eingehend 
studirt, unter welchen auf diese Weise das Mangan 
ais Superosyd, vdllig frei von Manganoxydul, heraus- 
fallt, um auf dieses Yerhalten eine raseher ausfuhr- 
bare yolumetrische Bestimmung des Mangans zu be- 
griinden, und scliliigt nun, gestiitzt auf die Resultate 
seiner Unternehmungen, fblgendes Yerfahren vor. 
wsen und Stahl werden in Salpetersaure, oder nach 
\ olhards Yerfahren besser in einem Gemisch von

3 Raumtheilen Schwefelsaure, 1,13 spec. Gewicht, und 
1 Rauni theil Salpetersaure, 1,4 spec. Gewicht, gelost, 
wobei man sieli schliefslich iiberzougt, dafs alles 
Eisen ais Oxyd vorbandcn ist. Braunstein und Mangan- 
erze konnen durch Behandlung mit concentrirter 
Schwefelsaure, darauf mit schwefliger Saure in Losung 
gebracht und dann das Yorhandene Eisenoxydul mii. 
Salpetersaure oxydirt werden. Zieht man es vor, in 
Salzsaure zu losen, so kann diese nachtraglich nach 
Reinhardts Yerfahren (diese Zeitschrift 6, 162) durch 
wiederholtes Einkochen mit Salpetersaure verdrangt 
werden.

Die in der einen oder andern Weise liergestellte 
salpetersaure oder schwefelsaure Losung wird mil 
Zinkoxyd gefiillt und auf ein bestimmtes Yolumen 
gebracht. Mit einem aliquoten Tlieil des Filtrates, 
etwa 250 bis 400 ccm, yerfahrt man in folgender 
Weise: Zu der mit im Wasser yerriebenen Queck- 
silberoxyd vei-setzten und zum Kochen erhitzten Losung 
wird Bromwasser zugegeben. Bei kleineren Mangan- 
mengen bleibt anfangs der Niederschlag aus, und erst 
nach weiteren wechseluden Zusatzen von Bromwasser 
und Quecksilberoxyd zu der stets im Sicden erlial- 
tenen Flussigkeit tritt zuletzt plotzlich die flockige 
Ausscheidung des Mangansuperoxyds ein und ist dann 
aber auch in kurzester Zeit vollstandig. Namentlich 
bei grSfseren Mangangehalten, wenn die Fiillungs- 
mittel in nicht zu grofsen Portionen zugefugt wurden, 
ist die Losung oft von Uebermangansaure roili ge- 
fiirbt, was ein Zeichen vollst;indigster Ausfallung ist. 
Wurde die Fallung noch vor eingelretener Siedhitze 
ausgefohrt, so haftet der Ueberzug von Mangansuper- 
oxyd unabreibbar an dem Fallglase und mufs deshalb 
bei der Gewichtsanalyse wieder durch etwas Salz
saure gelost, mit Brom und Ammoniak fur sich ge- 
fiillt und schliefslich mit der Hauptmenge zusammen 
gegliiht werden. Durch Ojąlsaure lOst sich der 
Niederschlag leicht und sein Festhaften kann von 
yornherein yermieden werden, wenn man die Fal
lung tliatsachlich erst in der Kochhilze aiisfuhrt. 
Nach Abhitzen des Niederschlages und eventucller 
Wegnahme einer Permanganatfarbung durch einige 
Tropfen Alkohol wird die klare Flussigkeit durch ein 
Filter decantirt, der Niederschlag mit heifsern Wjisser 
ubergossen, stark mit Salpetersaure (welche frei von 
niedrigeren Stickosyden sein mufs) angesauert und 
liltrirt. Der ausgewaschene Niederschlag wird schliefs- 
lich durch Glulien unter allmahlicher Steigerung der 
Hitze in Manganoxyduloxyd uberfuhrt. Meineke fand, 
dafs bei den auf diese Weise von ihm ausgefuhrten 
Eisenanalysen das resultirende Manganoxyduloxyd 
stets nickelhaltig war. Ebenso kann der Niederschlag 
leicht etwas Eisenoxyd, sowie noch etwas Zinkoxyd 
enthalten. Will man dieselben behufs der Abrechnung 
bestimmen, so brauchl man den Niederschlag nur in 
Salzsaure zu losen, mit Ammoniak etwas zu uber- 
siittigen, mit wenigen Tropfen Schwefelammonium 
zu fallen und mit Essigsaure anzusiiuern, wobei bis 
auf Mangan alle die genannten Metalle ais Sulfide 
abgeschieden werden, die man nach der Ueberfiihrung 
in Gxyde durch Gliihen in Abzug hringt Alle diese 
Correctwen fallen weg, wenn man das herausgefallfe 
Mangansuperoxyd malsanalytisch bestimmt Dies ge- 
schieht dadurch, dafs man den durch Behandeln mit 
verdunnter Salpetersaure wie oben von einem Queck- 
silberoxydiiberschufs befreiten Niederschlag mit einer 
schwefelsauren LQsung reinster Oxalsaure zersetzt und 
den Ueberschufs von unver;inderler Oxalsaure mit 
Chamaleon zuruckmifst. Um zu verhindern, dafs 
zuruckgebliebene geringe Mengen des Quecksilberoxyds 
sich nicht hierbei ais unlosliches oxalsaures Queck- 
silberoxyd ausscheiden, selzt Meineke der Osalsaure- 
losung etwas Salzsaure zu. Auf 1 g G-ILOj , 2H2O, 
etwa 2 ccm Salzsaure von 1,19 spec. Gewicht. Die 
Gegenwart von Salzsaure behindert nicht im ge-
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ringsten die nacliherige Titrirung mit Permanganat, 
welche Meineke unter Zusatz von ManganvitriollOsung 
und bei einer Temperatur von 40 bis 50° ausfuhrt. 
Aus den von Meineke mitgetheilten Beleganalysen ist 
ersichtlicb, dafs sowobl die gewichtsanalytische ais 
auch die inafsanalytische Bestimmung, erstere unter 
Berucksichtigung der verunreinigenden Oxyde ganz 
befriedigende Resultate sowobl bei Eisensorten mit 
sehr hohen ais auch mit niedrigen Mangangehalten 
giebt. Die gewichtsanalytische Bestimmung durfte in 
der Praxis seiten żur Ausfuhrung gelangen; aber auch 
dic mafsanalytische durfte, was die Zeit der Aus- 
ftihrung anbelangt, vor Meinekes fruherer Methode, 
Titrirung mit Permanganat, sowie vor den jilngst 
hier beschriebenen Verfahren von Sehoffel und Donatli 
keinerlei Vortheile ge wab ren.

Die Bestimmung des gebundenen Kohlenstoffs im 
Eisen fCihrt Dr. Albano Brand in Cliarlottenburg 
(‘Berg- und Hiittenm. Ztg.« 1887, S. 65) in folgender 
Weise durch: 1 bis 2 g vom weifsen Roheisen (von 
den kohlenstollarmeren Objecten entsprechend mehr) 
werden in 15 bis 30 nim wciten Mischcylindern, welche 
durch Wasser gut gekuhlt sind, in einem gut ziehen- 
den Digestorium mit einer mit Brom vollig gesiittigtcn 
Salzsaure (spec. Gewicht 1,12, enthaltend 24% HC1) 
iibergossen und das Gefafs mit einer Glasplatte bc- 
deckt. Auf je 1 g Eisen sind 30 bis 40 ccm dieser 
Salzsaure mit 10 bis 14 g Brom erforderlich. Die 
Losung ist dann in wenigen Minuten beendet. Die 
Flussigkeit wird in eine grofse Porzellanschale, welche 
pro Gramm Eisen 4 his 5 g Amrnonoxalat enthalt, 
ausgegossen und mit Wasser einige Małe nachgespiilt. 
Auf dem Wasscrbade entwickelt sich alsbald Kohlen- 
siiure,* und in 1 bis 2 Stunden ist die Losung zum 
Filtriren fertig, wobei man so viel Wasser zufiigt, dafs 
alle Salze in Losung bleiben. Das Filtriren geschieht 
durch ein gcwflhnliches Asbestlllter. Die ausge- 
waschene und getroeknete Kohlenmasse wird zuletzt 
in einem Ullgreenschen Apparat in bekannter Weise 
verbrannt, wobei, um das mit der Kolilensaure ent- 
weichende Brom zuruckzuhalten, ein Rohr aus schwer 
schmelzbarem Glase mit einer langen Silberspirale 
eingeschaltet wird, das man mit einem 6flammigen 
Brenner auf der ganzen Lange in Rothgluth erhalt.

Bei weifsem Roheisen mit einem Kohlenstoffgehalt 
von 3.114%, Wolframstahl voh 1,061% erhielt 
Brand ganz befriedigende Resultate, dagegen bei 
einem kohlenstoffarmen Thomaseisen von 0,115% G 
zu niedrige Resultate, die einen Abgang von nahezu 
37 % des Gęsammt-Kohlenstoffes entspraehen. Nach 
Brand ist die Methode demnach anwendbar fiir alle 
Roheisen und Stahlsorten, von denen 1 bis 2, hOehstens
3 g zu einer Bestimmung ausreichen. Zu ihren 
Gunsten ware nur ahzufiUiren. da die Ausfuhrung 
wegen der grofsen Belastigung durch die Brom- 
dampfe ein vorzuglich ziehendes Digestorium erfor- 
dert, dafs sie rascher zum Ziele fuhrt, indein die Ab- 
seheidung des Kohlenstoffs nur einige Minuten bean- 
sprucht und dic ganze Bestimmung incl. der Ver- 
brennung in 3 bis 4 Stunden beendigt sein kann. Dtli.

AulscltHefsung des Chrometsensteins.
Gemafs einer Mittheilung von Ed. Donath in 

Leoben in >Dinglers polytecb. Journal* 1887, Bd. 263,
S. 245 fT. gelingt es, die bekanntlich schwierige Auf- 
schliefsung des Chromeisensteins unter Anwendung 
von Bariumsuperoxyd sogar im Porzellantiegel und 
mit Hólfe des gewohnlichen Bunsenbrenners mit 
Sicherlieit zu bewerkstelligen. Der mit dem 5 fachen 
Gewichte Bariuinsuperoxyd auf das feinste geriebene 
Chromeisenstein wird im Tiegel \'j Stunde gegluht. 
Die entstehende stark gesinterte grungelbe Masse lOst

* Bedingt durch die Einwirkung des Broms auf 
dic Osalsaure.

sich in mil Salzsaure angesiiuertem Wasser nach 
einigen Stunden vollstandig auf und enthalt in der 
gelbrothen L6sung alles Chrom ais Chromsiiure. 
Glulit man die Mischung im Platintiegel, also bei 
hoherer Temperatur, so erhalt man eine tief braun- 
gelbe Losung, die aber nicht alles Chrom ais Chrom- 
saure enthalt.

Aus der Losung wird der Baryt durch einen 
mOglichst geringen Ueberschufs von Schwefelsaure 
ausgefallt, das Filtrat von Bariumsulfat mit Natriiini- 
carbonat vBllig neutralisirt und nun in eine heifśę, 
ebenfalls mit Natriumcarbonat versetzte Chamaleon- 
lfSsung einfliefsen gelassen. Hierbei fallen sammtliche 
vorhandene Metalloxyde bis auf Cbromoxyd aus, 
welches sofort in Idsliches Chromat (iberfuhrt wird. 
Der Ueberschufs von Chamaleon wird durch Zusatz 
einiger Tropfen von Ferro- oder Mangansulfat zu der 
heifsen L5sung zersetzt, die alkalische ChromatlSsung 
ahtHtrirt und in derśelben die Chromsiiure volumetrisch 
in bekannter Weise mit Eisendoppelsalz bestimmt.

Der Weg zu einer volligen Analyse des mittelst 
Bariumsuperoxvdes aufgeschlossenen Cliromeisensteins 
bedarf keiner naheren Erorterung. Donath erwahnt 
bei dieser Gelegenheit, dafs sich das Bariumsuperoxyd 
auch sehr gut zur Aufschliefsung anderer, namentlich 
chrombaltiger Silicate eignet.

Eisenerze auf Cuba.
Die in der Provinz Santiago auf Cuba vor- 

koimnenden Erze sind rother Magnetit und Ilamatit. 
Die Juragua-Actien - Gesellschaft besitzt daselbst 
17 Gruben. Die Erze enthalten durchschnittlich 
66 bis 67 % metallisehes Eisen. Die iibrige Zu- 
sannnensetzung geht aus folgenden 8 Analysen hervor:

% % % % ■
met. Eisen Schwefel Phosphor Silicium

58,2 0,062 0,496 2,17
62 0,040 0,035 2,08
64,6 0,037 0,061 1,97
66,3 0,032 0.012 0,89
65,9 0,123 0,043 1,24
67,2 0,096 0,069 2,34
67,1 0,087 0,037 2,28
67,1 0.071 0,031 3,41

(Reoista minera)

Bauers Koksofen.
Das bekannte Huttenwerk von Schneider & Co. 

in Creusot hat, zufolge einer Mittheilung in »Glasers 
Annalen*, Nr. 230, seit Mai 1886 eine Batterie von 
40 Bauer-Oefen im Betrieb, welche bei Verwcndung 
von 50 % Anthraeitstaub und 50 % Backkohle. yon 
St. Etienne in 24 Stunden 60 t Koks von vorziig- 
lieher ftualitat erzeugen. Die Niisse der gewaschenen 
Kohle in Rechnung gebracht, betrug das Ausbringen 
75 % Koks einschliefslieh des Aschengelialtes, der 
sich auf 53/j % belief.

Demnach berechnet sich dic Tonne Koks, unter 
Beriicksichtigung der in Frankreich bestehenden 
p rejse "wic fol°t i
87.530 kg Kohle St Etienne zu 16 J l  == 1400,48 J l
87.530 „ Anthraeit „ 4,80 „ =  420,14 „

1820,62 J t
IIiervon ab fiir die Asche 69,18 „

1751,44 J l
Erzeugung: 1341/* t Koks.

Der Preis fur die Tonne Koks
stellt sich also auf . . . 13,02 J l

Kosten, Aniorlisation des Ofens
und Arbeitslohn...................  0,77 „

Allgemeine Anslagen . . . .  ___________ 0,40 »
14,19 -M

Die Werke in Creusot arbeit.cn zur Zeit sogar 
mit 45 % Backkohle und 55 % Anthraeit,
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Ueber den Einflufs yon Kalk auf dic troekciie 

Destillation der Kohle

ist in dieser Zeitsclirift schon mehrfach bcrichtet 
worden.

Einen sehr beachtenswcrthen Beitrag zu dieser 
Frage von Dr. K n n b l a u c h ,  Chemiker der KOlner 
Gas- und Wasscrwerke, finden wir in einem uns 
giitigst vom Yerfasser iibcrsandten Separatabdruck 
aus »Schillings Journal fiir Gasbeleuchtung und 
WasserversOrgungo. Eine Reihe von Yersnchen, 
welche der durch seine Methode der Wcrthbcstim- 
niung der Kohle bekannte Yerfasser angestellt hat, 
fiihrteu ihn bei Anwendung eines Gemisches von 
2'/s % Kalkgehalt zu folgenden Gesammtcrgebnissen:

1. Die Gasausbeute wird um h%  erhoht, die 
Leucbtkraft des Gases dagegen um mehr ais 5 % 
erniedrigt.

2. Die Koksausbeute betragt stark 4 auf 100 
Kohle mehr, wovon aber 2,5 % Kalk, so dafs die 
Kokssubstanz nur P / j % mehr betragt. Der Heiz- 
wertli dieser grofseren Koksmengcn ist ungefahr 
dem Koks aus demselben Gewicht Kohle bei ge- 
wOlmlicher Destillation gleich zu setzen, da der 
Aschengehalt um 33/4 % auf Koks grofser ist 
und eine unvollstiindigere Verbrcnnung stattfindet. 
Aufscrdcin ist der Schwefelgehalt um 0,2 % ge- 
stiegcn.

3. Die Quantitat des Tbeeres ist um 10 % der 
Ausheute verringcrt und die Qualitat ist ebenfalls 
geringer geworden.

4. Die Ammoniakbildung betragt 20'% der Aus- 
beutc mehr (bei einer Ausheute von 9,5 Sulfat 
pro 10C0 Kohle).

5. Die Ausheute an Schwefelwasserstoff betragt 
pro 1000 Kohle 1,4 weniger, und in der nassen 
Reiniguug werden 0,08 Theile mehr entfernt. Bei 
2,22 »Gas-Schwefel« pro 1000, wie bei der Ycrsuchś- 
kohle, fallen dann nur 24 % , bei 4 »Gas-Schwefel« 
pro 1000, 60% von dem Schwefelwasserstoff bei 
gewohnlicher Destillation der trockenen Rcinigung 
zur Entfernung zu.

6. Die Koldensaure des Rohgases ist um 10 % 
der Ausheute vermehrt; durch Mehrabscheidung in 
der nassen Reinigung enthalt das Gas vor der trockc- 
nen Rcinigung ungefahr */io Vol.-Proc. C Oa mehr.

7. Die Cyanbildung wird zwar etwas geringer 
werden, jedoch auf dic Menge des gebildeten Ferro- 
cyans direct ohne Einflufs sein. Indirect vermindert 
sich dic Ferrocyanausbeute dagegen durch den Kalk 
annahernd proportional dem niedrigeren Schwefel- 
wasserstoftgehalt vor der trockenen Reinigung, falls 
die bisher iiber die Bildung des Ferrocyans in der 
trockenen Reinigung gemachten Beobachtungen und 
Erfahrungen nicht trtigen.

Ueber dic Anreicliernng des Bodens an Eisen durch 

Diingung’ m it Thomasschlacke.

Um den Befiirchtungen einer Reibe von Land- 
wirthen entgegenzntrcten, dafs bei fortgesetzter 
Anwendung von Thomasschlacke ais Diingemittel 
die Ackerkrume alhniiblich derart mit Eisen ange- 
reichcrt werde, dafs aus diesem Grunde in abseh- 
harer Zeit Mifscrnten und Mindcrertrage zu befiirch- 
ten stiinden, rechnet E d mu nd  J c n s ch  in Nr. 10 
p  * Chemiker-Zeitunfr« die Unhaltbarkeit solcher
Befiirchtungen zifFermafsig aus. Unter der Annahme 
eines Gehaltes von 9%  Eisen im Thomasphospliat 
und dafs jahrlich 400 kg auf 1 ha gediingt werden, 
findet er, dafs, wrenn niemals die Ernten yom Felde 
entfernt wurden, 597 Jahre erforderlich waren, um 
den Eisengehalt des Bodens um 1 % zu steigern.

Die Fabricationskostcu der 31 • Triiger in Belgien

bespricht J. Woltors in einem langeren Aufsatze im 
19. Band der »Revue Universel!e des Mines« etc. 
Wenn der Verfassor scinen Berechnungen nicht eine 
Reihe yon Voraussetzungen zu Grunde legie, welche 
auf mehr oder minder beliebigen Annahmen begriin- 
det sind, so wurde die Arbeit von unbestieitbar 
bohem Werthe sein; immerhin verdient sie aber 
auch, so wie sie jetzt vor uns liegt, die Beachtung 
der deutschen Eisenhuttenleute, da die belgischen 
Eisenwerke bekanntermafsen in der Production von 
X'Triigern und ahnlichen Handelseisen sehr forlge- 
scliritten und letztere auf allen auslandischcn Miirkteu 
anzutreffen sind.

Den Englandern bereiten sie in ihrem eigenen 
Lande einen sehr fuhlbaren Wettbewerb. Die ge- 
sammte Production an 1 'Tragern belief sich in 
letzter Zeit jahrlich auf etwa 20 000 t.

Die grofsen Abnehmer von belgischem X  ‘ 
sind im ganzen nicht sehr wahlerisch hinsichtlich 
der Qualit3t des Materials. Sie begnOgen sich mit 
einer Bruchfestigkeit von 31 kg fiir den Quadrat- 
millimeter, ohne in bezug auf Dehnung und Gbntrac- 
tion Bedingungen zu stellen. Der Yerfasser ist daher 
der Ansicht, dafs zur Herstellung ein unter Verwendung 
von Puddelschlacke erblasenes Roheisen geringerer Gute 
genugt. Bei ausschliefslicher Verwendung von Luxem- 
burger Minette kann der Schlackenzusatz 25 bis 30 % 
der Beschickung errcichen. Ohne Zusatz yon Puddel
schlacke enthalt [das Luxemburger Puddelroheisen 
0,63 % S, 1,76 P und 0,49 Si. Bei Zusatz von 15 % 
Puddelschlacke andert sich die Zusammensetzung i 11 
0,53 S, 2,49 P und 0,94 Si um. Die Herstellungs- 
kosten einer Tonne von solchem Puddelroheisen be- 
rechnet Wolters auf 28,98 J(.

Aus einer von dem Verfasser gegebenen Darstel- 
lung, wie die das Eisen yerunreinigenden Bestandlheile 
sich wahrend der yerschiedenen Verwandlungsprocesse 
yerhalten, geben wir die folgende Uebersicht:’

Rolieiscn Luppenslali Ferligfąlrical

Nr. 1 Silicium 0,21 0,20 0,17
Schwefel . . 0,82 0,58 0.07
Phosphor . . 1,79 0,97 0,78

Nr. 2 Silicium — 0,08 Śpuren
Schwefel . . 0,53 0,10 0,07
Phosphor . . 2,40 1,10 0,36

Nr. 3 Silicium 0,35 — 0,14
Schwefel . . 0,53 0,04 0,02
Phosphor . . 2,04 0,34 0,31

Was die Herstellungskosten der Luppenslabe an- 
belangt, so berechneL Wolters dieselben unter der 
Annahme, dafs zur Erzeugung von 1000 kg Luppen- 
staben 1149 kg Roheisen nothwendig sind und dafs 
wir es mit einem Werke zu thun haben, welches 
zwei Hochofen von 200 t taglicher Production und 
ein Puddel- und Walzwerk mit 26 Puddelofen und 
einer Leistungsfiihigkeit -yon monatlich 2400 't besitzt. 
insgesammt auf 51,82 J l. Ais Kosten fur die Tonne 
fertiggewalzten Faęoneisens erhalt er schliefslich 
72,75 JL

Eidg. Anstalt zur Priifnng yon Baumaterialicn.

Die Thatigkeit der mit dem Żuricher Polytech- 
nikum verbundencn eidg. Festigkeitspriifungsanstalt, 
welche unter der anerkannt vorziiglichen Leitung 
des Professors L. von Tetmajer steht, war in den 
vergangenen fiinf Jahren trotz der Knappheit der 
zur Verfiigung stehenden Mittel und trotz der U11- 
gunst der Verhaltnisse, unter denen namentlich die 
Mangelliaftigkeit und Unzulanglichkeit der Riium- 
lichkeiten zu rechnen sind, eine ungemcin grofse.



290 Nr. 4. „STAHL UND EISEN- April 1887.

Ueber die Vertheilung der Thiitigkeit der An- 
stalt giebt folgende, der »Śchweizerisclien liau-
7,eitung« entlelmte Zusammenstcllung Auskunft: 

Gegenstand: 1882 1883 1884 1885 1886 Total
Kttnstl. und nat. Bau- 

stcine . . . .  2 1612 117 460 86 2277
Binderaittel . . . 5697 3718 7429 5849 10783 33476 
Bauholz . . . .  — 666 24 25 — 715
Metalle................... 391 354 371 915 716 2747
Seile und liiemen . 34 32 18 81 29 194
Yerschiedenes . . — 44 — 40 49 133

Insgesammt. . 6124 6426 7959 7370 11663 39542

Die zuliissigo Bennsprncliung der Bnumateiiiillen 

wird nach einer im »Centralblatt der Bauverwaltung« 
vom 2. Harz veroffciitlichten Bekanntmachung des 
Poliżeiprasidenten von Berlin, Freiherrn von lliclit- 
lioten, vora 21. Februar d. J., welche derselbe -auf 
Grand des § 19 der Bau-Polizei-Ordnung fiir den 
Stadtkreis Berlin erliefs, wic folgt festgestellt:

f. d. qcm
Schmiedeisen auf Z u g ..............................  750 kg

desgl. , D r u c k .............................. 750 „
„ Abschcrung . . . . .  600 „

Gufscisen auf Zug...................................  250 „
„ „ D ruck ................................. 500 „

„ Abschcrung . . . . . . .  200 „

f. d. qcm

Bombirtes Eisenwellblech auf Zug. . . . 500 „
„ „ „ Druck . . .  500 „

Eisendralit auf Z u g .................. ....  1200 „
Eichen- und Buehenholz auf Zug . . . . 100 „

desgl. n Druck . . .  80 „
Kiefernholz auf Z u g ...................................... 100 „

desgl. „ D ru c k ................................... 60 „
Granit „ „ .................................45 „
Sandsteih je nach der Hiirte auf Druck . 15-30,, 
Rildcrsdorfer Kalksteine in Quadern a.Druck 25 ,
Kalksteinmauerwcrk in Kalkmortel „ 5 „
Gcwohnliches Ziegelmaucrwerk dgl. „ 7 „
Ziegelmauerwcrk in Ccmentmortel „ „ 11 „
Bestes Klinkermaucrwerk desgl. P „ 12-14,
Mauerwerk aus porOsen Steinen „ „ 3-6 „
Guter Baugrund * „ „ 2,5 „

Ueber die Entw icklung der Eiseneonstructionen 

bei Fabrikbauten

hielt Professor Intze im Aachener Bezirksverein deut- 
scher Ingenieure am 11. December 1886 einen sehr 
leltrreichen Vortrag. "Welche Fortschriti.e in construc- 
tiver Beziehung durch Anwendung von Walzeisen zu 
erzielen gewesen sind, wird durch die in der folgen
den Tabelle entlialtenen Kostenangaben nachgewiescn
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1 J. F. Lochner i. Aachen, Tuchfabr. 1872 4000 15 000 68,50 19,— 24 - 6,40 Sehr hoher Ban, Stein und Eisen.
2 Suskind & Sternau, Tuclifabrik, Wesentlich in Holzconslruction.

fruh. Ritz & Vogel in Aachen . 1S73 3700 18 000 60,50 16,75 — — horizontal sehr ausgedehnt.
3 Nadelfabrik v. W. Prym i. Stolberg 1881 400 1 300 28,75 9 - — •- Stein und Eisen.
4 Maschinenfabrik von G. Mehler in HolzfufsKOden im Erdgeschofs und

A ach e n ..................................... 1883 2400 11 400 25,60 5,40 5,40 1,14 und in den Galericn, sonst Stein
und Eisen.

5 Losehaus des Salzbergwerkes Neu- In Holz u. Eisen ohne aufgehendes
Stafsfurt in Loderburg . . . . 1883 1920 6 576 24,90 7,27 14,60 4.43 Mauerwerk hergestellt.

6 Mechanische Werkstatt der Gute- Stein und Eisen. Sehr grofse Be-
hoffnungshutte in Sterkrade . . 1884 2750 29 000 42,46 4,03 22,70 2,15 Flastungen.

7 Strohlager und Strohkocherei von Stein und Eisen.
G. Eichhorn in Dusseldorf . . 1S84 944 5 866 31,80 5,12 — —

In Sandsteinfaęaden und in Eisen8 Dinglers Montirlialle in Zwei-
brucken ..................................... 1884 461 3 920 65,— 7,60 24,70 2,92 hergestellt.

9 Maschinen-Reparaturwerkstatt der Stein und Eisen.
Schiffswerft Uebigau b. Dresden 1885 2750 17 000 31,— 5 - 13,- 2,—

Stein und Eisen, ohne die nach-10 SchifTbau - Werkstatt in Uebigau
bei D re sd e n ............................ 85/S6 2920 31 800 26,00 2,50 11,40 1,04 triiglich ausgefuhrten Einbauten u. 

Galerien, nach Kostenanschlag
11 Neue Nadelfabrik von W. Prym Stein und Eisen.

in Stolberg............................ .... 1886 1100 4 850 29,50 6,70 7,25 1,54
12 Wiederaufbau einer abgehrannten Stein und Eisen.

Fabrik v. Luneschlofs i. Solingen 1886 975 3 700 33,- 8,65 6,75 1,80
13 Papierfabrik von G. Eichhorn in Stein und Eisen.

Dusseldorf................................. 1886 733 4 450 27,- 4,50 8,- 1,30
14 Sclmiiede und Kesselschmiede d. Stein und Eisen. Grofse Hori/.on-

Herren Blohm & Yofs i. Hamburg 1887 5150 57 200 55,- 4,93 21,25 2,- lalkrafte und grofse Belastungen.

Incl. Transmission- u. Laufkrahn- 
Trager, Rauchkanale etc. berech- 
net. Mauerwerk gegenwilrtig durch 
die Zollanschlufsbauten in Ham
burg sehr theuer.
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Erdbcben und Elseiicoiislructionen.

Die Erdsldfse, welche vor kurzer Zoil liings 
der Riyiera so grofse Verheerungcn angerichtet haben, 
beschaftigen viclfach die Gelohrten. Es fehlt denn 
auch nichl an Yorschlftgen, um die Ursache dieser 
Vorkommnisse zu bcseitigen. Wahrend der Eine das 
Erdbcben aul' eine Yerstopfung des Vesuvs zuruck- 
fiihren und zur Bcseitigung derselben dem Krater 
eine enlsprechende Dosis Dynamit ais Laxirmittel 
eingeben w ill, will der Andere an geeigneter Stelle 
einen weiten£ Schacht niederbringen, um auf diese 
Weise dem bewegten Innern der Erde einen Abzugs- 
kanal durch die Erdkruste zu yerschaffen.

Es ist. nicht unsere AbsicliL, uns mit diesen und 
alinlichen Yorschlagen 7.11 hefassen, welche auf eine 
Beseitigung der Ursachen hinzielen. Wir wollen nur 
dieAufinerksamkeit darauf liinlenken, dafs ein belgischer 
Ingenieur in einer, in der “Industrie Moderno* ver- 
offentlichten Noliz in dem Bau e ise rner Hauser ein 
wirksatnes- Mittel sieht, um die durch Erderschutte- 
rungen hedrohten Menschenleben wirksam zu schfitzen. 
Nicht mit Unrecbt weist er darauf liin, dafs der Ver- 
lust der zahlreichen Menschcnlebcn in den weitaus 
meisten Fallen auf den geringen inneren Halt zuriick- 
zufiihren ist, welcher den in IIolz und Stein ausge- 
liihrten Hausern eigenthumlicli isi. Es liegt in der 
Natur des Materials, dafs dieser Uebelstand bei aus 
Eisen construirten Hausern leiebt zu yermoiden ist. 
Gerade so gut wie die deutsche Eisenindustrie eiserne 
Hauser nach Kamerun geliefert hat, wird sie sicher- 
lich nicht abgeneigl sein, ahnliche Bauten auch an 
derilalieńischen Kfiste und sońsligcn von Erderschutte- 
ningen hedrohten Landstrichen aufzustellen.

Horstollm ig- yon Fonnkiisten unter Anwendiing t o m  

geprefster Luft.

Einer Mittheilung des »Engineerińg« y. 4. Marz d. J. 
zufolge steiU die Pneumatic Go. in Indianapolis U. S. A. 
ilire Formkasten m il gutem Erfolge unter Anwendung 
geprefster Luft her. Die Methode soli aufserordentlich 
oinfach sein, so dafs zur Bedienung der Maschine keine 
gelernlen Former nothwendig sind. Das Modeli liegt 
wie bei den meisten Formmaschinen auf dem Boden 
des Kastcns. Der fi her demselben befindliche Raum 
wird mit Sand gefCillt und derselbe alsdann, wahrend 
die obere Oeffnung durch eine Platte luftdicht ver- 
schlossen w ird, durch eine Reihe von mit geprefster 
Luft gefullten Silcken oder Kissen zusammengedrnckt, 
Die Luftsiieke schmiegen sich der Form des Modelles 
an, so dafs der Sand flberall gleichmafsig zusannnen- 
gedruckt wird. Eine Beschreibung und Zeichnung der 
interessanten Maschine ist in der angegebenen Quelle 
zu finden.

Riemen Im Sclinellwalzenbetrieb.

Ueber yon Georg Wuppermann in Aachen ge- 
lioferte geleimte und nahtlose yierfache Schnellwalz- 
werksriemen liegen uns folgende Betriebsergebnisse 
yor:

Auf Rothe Erde bei Aachen ist ein yierfacher 
R jem en seit dem 0. April v. J. auf der Fertigschnell- 
strafse im Betrieb, welcher, nachdem er am 20. April, 
2!. Mai und 7. Śeptember gekurzt worden war, bis 
heute zur vollen Zufriedenheit der Wcrksyerwaltung 
lauft Daselhst sind seit Marz 1881 auf der Vorwalze 
zur Schnellstrafse z We i Doppelricmcn mit Besatz ohne 
besondere Unterbrechung und bcdeutende'Repara- 
turen abwechselnd am Laufen. Die guten Ergelmisse 
haben die Eschweiler Actien-Gesellschaft fur Draht- 
labrication yeranlafst, einen Riemcn fiir gleiche Zwecke 
'011 2G,25 m Lange bei 550 mm Breite zu bestellen.

Ist die GesehwindigkciL nicht so abnorm grófs, 
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so geniigen dreifache Riemcn, wie dies der Betrieb 
einer Feineiscuslrecke auf Bismarckhutte beweist. Da- 
selbst betreibt ein Ricmen yon 400 mm Breite und 
einer GesammUange yon 37 m eine FeineisensLrecke, 
welche bei 130 Umlaufen der Maschine 265 Toureil 
mach.t und eine Gesehwindigkeil von 34 m in der 
Secunde besitzt. Dieser Bieinen bat sieli bis heute 
tadellos gelialten, abgesehen von einer Besohfidigung, 
welche durcli ein Verschen der Arbeiter im Fruhling 
v. J. entstandeń war.

Das griifste Gescliiitz der W eil.

Wahrend die Englander voll Bewmiderung yor 
ihrem neuen 110 t- (=111 7GO kg) Gescliiitz stelien, 
wird jetzt bei Friedrich Krupp in Essen ein Ge- 
schiitzrohr gefertigt, welches nicht weniger ais 
143 000 kg oder 2860 Centner wiegt. Es ist dies, 
sclireibt die »Koln. ^g-« vom 21. Marz, die 40 cm- 
Kanone L/40, d. li. eine Kanone von 40 cni Bohrungs- 
dnrcnfnbsser und 40mai so lang ais in der Bohrung 
weit. Es hat somit das Rohr eine Lange voń 10 111, 
was etwa der Lange eines mit seclis Pfei'den be- 
spannten Feklgeschiitzes entspricht. Dic Stahl- 
granaten dieses Gesehiitzcs werden in zwei ver- 
schiedcnen Larigen und Gewichtcn gefertigt. Die 
kiirzero und leichtere ist 1,12 111 lang, 740 kg 
schwer, dic liingcrc und scliwcrere hat eine Liingc 
von 1,00 111, ein Gewicht von 1 050 kg, welclięs 
letztere etwa dem eines 12 eiń-Kanoncnrohrs ent
spricht. Die Pulverladung wiegt 485 kg, also mehr 
denn das Rohr eines unserer scliweren Feldgeschiitze, 
Das Pulver ist braunes prismatisches aus der Diin- 
walder Fabrik, Die leichtere der beiden Granatćn 
erhiilt damit eine Anfangsgcschwindigkeit von 735 m, 
dic scliwcrere eine solehe ,von C40 m. Es gejiiigt, 
daran zu erinnern, dafs man in der ersten Periode 
der gezogenen Gcschiitze keine grijfseren Gcschwiu? 
digkeiten ais 300 m die Secnndc zu erreichen ver- 
mochtc. Die leichtere der beiden Granaten durch- 
bohrt nahe der Gcscliiitzmiiiidimg eine selimiedeiserne 
Platte yon 1,142 111 oder zwei Platten, von denen 
die erste 0,55, die zweite 0,838 111 stark ist; bei 
der sehwereron Granate sind die ehtspreehenden 
Zahlen 1,207 und 0,00 + 0;88 m. In der Zeit bis 
1868 yermoclite die Artillerie nicht soviel Millimeter 
Plattenstarke zu durehselilagen ais jetzt Gentimeter. 
Spaterhin liielt man lange Zeit an dem Satze fest, 
dafs ein Gescliiitz nicht melir Plattenstarke zu 
durchbohren vermag, ais die Weite seiner Bohrung 
betragt. Jetzt śelien wir, dafs Krupp mit seinem 
neuen Gescliiitz eine Platte von der dreifachen 
Weite der Gescliutzbolń-ung zu durchschlagen im- 
stande ist. Wcieli gewaltiger Fortschritt, uin den 
uns Franzosen und Englander noch lange beneiden 
werden 1 Aufser diesem 40 cm L/40 bestehen noch 
zwei Modelle L/35, das leichtere der beiden war
1885 auf der Antwerpener Ausstelhmg. Sein R 0I11- 
gewicht betragt 2400 Centner, der Yersehlufs (ein 
Rnndkeil) wiegt allein 75 Centner, was dem Ge wic lit. 
eines langen 15 cm-Ringkanoncnrohres entspricht. 
Im Yersuche ist eine 45em-Kanone, dereń Rohr 
3000 Centner schwer werden soli. Die Granate 
wird nicht weniger ais 30 Centner wiegen und die 
LąSge eines ausgewacliscnen Manncś (1,80 111) haben.

Yiye le trava il!

Triumphirend verkundet Francis Laur unter diesem 
Tilel in >L’Echo des Mines et de la Metallurgiei die. 
Yergelmng von neun schnell gehenden Kreuzeru im 
Gesammtwerlhe yon 2G Millionen Fr. an die Haupt- 
werfte Frankreichs. Da letztere aueb auf grofsere 
Bestellungftn seilens der spanischen Marinę rechnen,
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so glaubt er, dafs eine durehgreifende Belebung der 
franzosischen Eisenindustrie in den nachsten Jahren 
unausbleiblich sei.

In den Scbiffbauerkreison Englands ist die Er- 
bauung gepanzerter Krenzer, welche nicht weniger 
ais 20 Knoten Gesehwindigkeit erhalten sollen, das 
Ereignils des Tages. Das Deplacement derselben soli 
2800 t betragen.

Aehnliche erfreuliehe Nacbrichten von deutschen 
Werflen venu<>gen wir leider nicht hinzuzufiigen.

Sandbergs Goliath - Scbieno.

Das »Journal de Liege* vom 12. und 13. Mar?,
d. J. schreibt: Ara 8. Marz wurde iri dem Schienen- 
walzwerk der Gesellschaft Cockerill in Gegenwart der 
hochsten Beamten der belgischen Staatsbahn und des 
Ęisenbahningenieurs O, P. Sandberg mit der Walzung 
der Golialhschięne, dereń laufender Meler 52 kg wiegl, 
begonnen (s. 104 vor. Nr.). Die Walżung ist. vollkom- 
inen gelungen, jeder Błock im Gewichte von 1000 kg 
ergab 2 Schienen voti 9 m Lange mil dem von Pla
mach e abgeiinderlen Profil. Gleiehzeitig wurden auch 
die Laschen und die Slofsplallen nach dem neueren 
System auf einer andern Walzenstrafse hergestellt. 
Gegen Mittag waren die Scliienen soweit abgekiihlt, 
dafs der Yorsitzende der Abnahmecommission de Yaux 
ilie Schlag- und Druckproben Y o rn e h m e n  konnie. Un- 
miltelbar im Anschlufs hieran wurde ein Sliick Geleise 
aus den eben gewalzten Schienen gebaut, welche zum 
Theil auf bolzernen, zum Theil auf eisernen Schwellen 
nach dem System Post gelegl wurden, so dafs sich die 
Anwesenden von der Festigkeit und Solidilat des mit 
der Goliathschiene hcrgestellten Geleises iiberzeugen 
konnten. Das neue System wird, soviel uns bekannl 
ist, demnachst auf mehreren Streeken des belgischen 
Staatsbahnnetzes, namentlich auf den Gefallen zwischen 
Luttieh und Yerviers und auf der Hochebene von 
llerf in Anwendung kommen.

Yentilatoren m it nngehiingtom Motor.

Man findet im Maschinenbau vielfach das Be- 
streben, Arbeitsinaschinen mit eigenera Motor aus- 
znrusten. Es liat dies den Yortbeil, dafs man jede 
.Uaschine fiir sich laufen lassen kann, auch wenn 
die Ilauutbetnebsmaschine steht, ferner, dafs man

koine Transmission brauclit, und besonders, dafs man 
d\ę Umdrehungszahl der Masehine jeden Augenblick 
nach Belieben veranclern kann. Die Firma Klein, 
Scbanzlin & Becker in Frankentlial fertigt seit 
neucrer Zeit Yentilatoren mit eigenem am Gelianśe 
angeschranbtem Motor. Solche Yentilatoren eigneu 
sich besonders fiir offentlicjie Gebaude, fiir Schifte,

Thcator und fiir Fabriken, dosgleichen auch fiir 
unterirdische Aufstellung in Bergwcrkcn. Man kann 
die Leistung dieser Yentilatoren in wcitgehendstem 
Mafse Yeranderlich machen, indem man die Touren- 
zalil in den Grenzen von 30 bis 800 zu reguliren 
Ycrniag'.

Der Motor wird mit Danipf oder Wasser be- 
trieben. In Gruben wendet man zum Betriebe cotii- 
primirte Luft an, die nach gethaner Arbeit in das 
Drnckrohr des Yentilators ansstriimt und mit ar- 
beitet. _________

Natronloeomolire.

Der Erfinder der Nalronlocomolive, Mor i  Iz 
H o n i g m  ann in Grevenberg bei Aachen, hat, um die 
Yerwendbarkeit seines feuerlośen Dampfkeśąels fur 
groiserc Locomotiven nachzuweisen, 2 dreifąchcNatron- 
locomotiven bei der Hannoverschen Maschinenbau- 
Actien-Gesellschafl vorinals Georg Egestorff im Jahre
1884 herstellen und dieselben dann im letzten Ouarlal
1884 auf der Aachen-Jidicher Balin regelmilfsigeii 
Dienst leisten lassen.

Das Dienstgewicht der Masehine betrug 45 t, der 
Gylinderdurehniesser G00 mm, der Kolbenhub 020 
nnn und der Raddurchmosser 1200 nun. Die hOchsle 
Dampfspannung belief sich auf 0 Alm. Ileherdruck. 
Die 5 his 6 cbm betragende Natronlauge wog im ein- 
gedampften Zustand 9000 bis 10000 kg>, das Wasser 
im Wasser-Kessel die llfdfte und die vom Wasser be- 
riihrte Heizllache mafs 85 qrn.

Nach einem Berichte des Maschinennieisters der 
Aachen-Jiilicher Balm P u l z n e r  yom 1. Marz 1887 
hat die Masehine auf der llauptstrecke der Aachen- 
Jiilicher Balm, welche viele Steigungen und Gefiille 
bis zu 1 : G5 aufzuweiśen hat. die Personenzuge regel
mafsig 2 Monate lang befordęrt, wobei die Gesamint- 
liinge der von der Natronlocomotive jedesmal zuruck- 
gelegten Strecke 55,2 km betrug. Im ganzen wurden 
dabei 200 500 kg Wasser durch 42 000 kg Kohlen 
verdampft, was einer 4,8 fachen Verdampfung ent- 
spricht. Hierbei ist zu hemerken, dafs die aus guls- 
eisernen Kesseln bestehende Abdampfvorrichtung eine 
sehr mangelhafte war.

Eine wesentliche Yereiufachung des Nalronbe- 
triebes liabm der Erfinder im Marz 1885 vor, indem 
er die Natron-Locomotive m il einer Eindampfvor- 
richlung (D. B.-Patent 34 778) mittelst gespannten 
Dampfes versah.

Es wird dabei der Dampf eines stationaren Dampf- 
kessels iu den Natrondampfkessel so eingeleitet, dafs 
er yon dem Wasser desselben abśórbirl w ird, und 
zwar geschieht dies 111 der einfachsten Weise derart, 
dafs das Dampfrohr mil vieleu kleinen Rohren in die 
HeizrGhren des Wasserkessels einniundet. Die infolge
dessen bewirkte Gireulation des Wassers iibertriSgt die 
TemperaturerhOhung, welche durch die Ahsorption 
des Dampfes eintritt, schnell auf die Natronlauge und 
verdampft dieselbe so lange, bis dereń Siedepunkt 
aniiiihernd der-Temperatur des gospanulen Dampfes 
gleich ist.

Auf der Aachen-Jiilicher Bahn wurde der Betrieb 
so gefuhrt, dafs die Locomotive Nacbts mit den ant 
der angrenzenden Uonigmannscheu SOdafabrik befind- 
lichen Danipf kessel n durch Piohrleilung in Yerbindung 
gebracht wurde. Der 'gespannte Dampf vón 4 his 5 
Alm. Ueberdruck trat in das Wasser des Wasserkessels, 
wurde dort absorhirt und verdampfte dadurch die 
Natronlauge bis zu einem Siedepunkt von ungeiahr 
155" G.

Die so behandelle Locomotive hat eine Reihe ron 
Tagen RangirdiensL zwischen Wurselęn -Sodafalirik - 
Grube - Teut - Morsbach und Stolberg yerrichtet. Es 
wurden dabei fur den Tag etwa 3'/s cbm Wasser ver- 
damplt, der Dampfdrnck war durchschnittlich nur
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3 A lm ., da der Ueberdruek des beim Eindampfen 
benulzton Dampfes der Sodafabrik ein geringer war, 
Die Leistung der mil Dampf eingedampftcn Loeomo- 
live blieb daher auch hinler derjenigen der mit Feuer 
concenlrirten Lauge gefiilllen zuruck.

Aus nicht angegebenen Grunden wurden Ende 
April die scliniiedeisernen Ileizrohren durch kupferne 
Riihren von 2 nim Wandslilrko erśelzl, Diosekupfernen 
Riihren sind nunmehr fast 2 .Jahre m il der Nalron- 
lauge in Buruhrung und isL bisher keine Abnulzung 
zu bemerken gewesen.

Die Gesammtmenge der im fahrplanmafsigen Be- 
triebe zuruckgelegteri-Kilonieler, ohne dafs Betriebs- 
slorungen vorgekommen sind, betrug 1884 2 612 km,
1885 416 km, Letztere wurden mil der m il Dampf 
eingedampftcn Maseliine zuriickgelegt.

Die L e i s t u n g s f i i h i g k e i t  der Nalronloeomotive 
wurde dadurch bewiesen, dals dieselbe am 23, Dec.
1884 einen aus 22 Wagen, wovon 16 leer und 6 beladen 
waren, beslehenden Guterzug von Haaren nach Wiirselen 
hinaufgesdileppt hat. Diese Strecke hat eine etwa
4 km lange Sleigung von 1 :65 und mehrere starkę 
Kurven. —

Hr. l l a s e lm a n n ,  Director der Aaclieu-Burl- 
scheider Pferdebahn, besliiligl, dafs er eine Nalron- 
Locomotive von Honigmann etwa 8 Monale in regel- 
niafsigem Betricbe gehabt hal. Der Kohleńyerbrauch 
betrug 243 kg fiir den 10'/a stundigen Betrieb, wobei 
die Loeomolive zweimal gefiilll wurde und jedesmal 
33 km zurucfilegle.

Das aus dem Natron verdampfle Wasser betrug 
bei einem Kphlenverbrauch von 243 kg elwa 1600 kg, 
was eine Yerdampfungsfahigkeil von 6,6 kg Wasser 
fiir 1 kg Kohlen ergiebl. Zum Schlusse sprichl sich 
lir. llaselmann noch dahin aus, dafs die Nalronloco- 
motiven wahrend dieser 8 Monale Irolz der leicliten 
Schienen, der engen Kurven und slarken Sleigungen 
der durehluufenen Strecke vollkommen sicher func- 
tioniren und zu keineri Klagen Anlafs gegeben haben.

Eine durch die HH. Oberingenieur P. Brauser, 
Prof. G. Herrinannund Assislent M. F. Gutemiuth vor- 
genommene Untersuchung ergab, dafs die Messing- 
ruhren keine Erscheinung zeigten, welche auf eine 
Abnulzung schliefsen liefs.

Von dem.Cliemikęr W. V ena t o r  vorgenommene 
Untersuchungen besliiligen die Riclitigkeit des Honig- 
riiannsęlien Yerfahrens, kupferne Gefafse durch Ein- 
bringen von eisernen Platten gegen Nalronlaugen un- 
angreifbar zu machen (D. R.-Patent No. 36 492 und 
Zusalzpalente). Die Yersuche ergeben, dafs Kupfer, 
allein in die Lauge gebracht, von derselben angegriffen 
wird, bringl man jedoch zugleich Eisen in die Nalron- 
laugc ein, so findet durchaus keine Einwirkung auf 
das Kupfer stall, nur das Eisen wird angegriflen.

Nencnmgcn und FortscUritte beim Abtenfen von 

Scliiichten in Schwlmińsand und wasserreiclicm 

Gebirge.

AYegen vorgeruękter Zoit war cs auf dem
III. Allgemeinen deutschen Bcrgmannstag (vergl.
S. 677 y. J.) Hrn. Commerzicnrath L u  eg-Diissel- 
d o r f  nicht moglich, den von i lun angemeldeten Vor- 
trag iiber »Neuerungen und FÓrtschritte beim Ab- 
teufen von Schachten in Schwimmsand und wasser- 
reichem Gebirse« zu halten. Der Yortrag ist nun
mehr iu der »Zcitschrift fiir das Berg-, Hiitten- und 
Salinenwesen im Preufsischen Staate«, Band 35, er- 
schienen, und hatte der Verfasser die Liebens- 
wiirdigkeit, Sonderabdriicke desselben nachtraglich 
an dic Theilnehmer des Berginannstages zu ver- 
senden.

Einleitcnd giebt der Yerfasser eine Zusammen-

stellung der Fortschritte, welche in bezug auf das 
Abteufen vou Schiichtcn in wasserreichen Gebirgen 
in dcm dreijahrigen Zwischenraum seit dem II. Berg- 
mąnnstage an die Ocffentlichkeit getreten sind, und 
geht sodaim dazu iiber, einige in den letzten Jahren 
ausgefiihrte, theils noch in der Ausfiihrung begrif- 
fene iuteressante Schachtabteufungen zu beschrciben. 
Der Verfasser uuterscheidet dabei Abtcufung unter 
Wasser und diejenige auf der Sohlc mit Iland- 
betrieb. Unter ersteren fiihrt er den Kecke- und den 
Waltcr-Schacht der Clcophas-Grube bei Zalenze in 
Oberschlesien, zwei Schachte der Stcinkohlenzeclie 
Gneisenau bei Dortmund in iiberaus interessanter 
Darstellung, den Clothilde-Schacht der Mansfelder 
Gcwerkschaft zu Eisleben, einen Schaeht der Berliner 
Kohlenwerke zu Teupitz bei Berlin und den Bern- 
stein-Schacht Henrietto bei Palmnicken an der Ostsee 
an. Unter den Abteufungcn auf der Sohlc bcschreibt 
er die Vorg;ingc beim Nicderbringen des Haupt- 
schachtes der Steinkohlengrubc Maria bei HOngen, 
des Steinsalzschachtes zu SchOnebeck a. d. Elbe, 
des Ernst-Solvay-Steinsalzschachtes zu Rosehwitz 
bei Bernbnrg und des Kalisalz-Scbachtes III. zu 
Leopoldshall. Den Beschlufs der Abhandlung bildet 
eine Darlegung des Abteufverfahrens, welches nach 
der Ansicht und nach dcii Erfahrungcn des Yor- 
tragenden ais das zweckmafsigste zu bczcichnen ist.

Bekanntlich ist die Firma H a n i e !  & L u  eg in 
Dusseldorf, deren Mitinhabcr der Vortragende ist, 
mit grofsartigen Einrichtungen vcrsehen, um der- 
artigo Schachtauskleidungen aus Eisen in vorztig- 
lichster Weise auszufiihren.

Hagencr Gcwcrbcselinlc.

(Ilohere Biirgerschulc und gcwerliliche Fachscliule 
fiir Maschinentcchnik.)

Dic Ilagencr Gcwcrbeschule hat am 22. Marz 
47 Abiturienten cntlassen, 18 von der maschinen- 
teehnischen Fachscliule, 29 yon der hoheren Biirger- 
schulc. Yon den ersteren haben 6 mit Auszcichnung 
besfcanden, yon den letzteren konnten 14 von der 
miindlichen Priifung dispensirt werden.

Die Gewperbescliule war im laufenden Scliuljahre 
von 422 Schulern besucht, von denen 47 auf die 
Fachscliule kamen. Yon den letzteren waren 43 
schon beim Eintritt im Besitz des einjahrigen Dienst- 
rcchtes, dic anderen, darunter ein Auslander, besafsen 
hinreichendo Vorbildung. Von den Fachschiilcrn 
hatten 14 bereits langere Praxis liinter sich.

Yon den ScbUlern waren 239 Einheimischc, 
183 Auswartige. —

Seit 1880 hatte dic hoherc - Burgerschule fol- 
gende Abiturientenzahlcn: 5, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 
29, zusammen 109; dic Fachscliule seit 1882, wo 
dic erste Priifung stattfand: 4, 2, 3, 13, 12, 18, zu
sammen 52,

Seit der licorganisation von 1878/79 hat also 
die Gcwerbcschulc, die von Grund aus im Laufe 
von 8 Jahren neu aufgebaut werden mufste, bereits 
161 Reifezeugnisse ertheilt. Dic Klassen von Sexta 
bis Seeunda einscbliefslich inufsten' derj, grofsen 
Schiiicrzahl wregcn doppelt eingerichtet werden.

Die Lehensfahigkeit des ^Systems der scchs- 
klassigen hol i  eren  B i i r g c r s c h u l e  ohne Latein, 
yerbunden mit aufgesetztcr Fachscliule, die zum 
Eintritt eine Bildung, gleichwerthig der unserer 
Abiturienten, verlangt, ist durch das Beispiel der 
unter der anerkannt rortrefflichen Leitung des 
Hrn. Dr. Ilolzmiillcr stehenden Ilagener Selmie nach- 
gewiesen.

Jeno liohcren Biirgerschulen, iiber dic kurzlieh 
der Hr. Cultus-Ministcr~ v o n  G o f s l e r  so empfeh- 
lendc Wortc sprach, haben nach dessen Angaben
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bereits die Zahl ‘22 erreicht und werden hoffentlieh 
baki in noch griifserer Zahl der Aufgabe dienen, 
uns von der lleberproduction gclehrter Leute zu 
befreien und den praktisehen Lebeusbereichen gul 
vorgebildete Krafte zuzuttlłiren.

Das Programm der llagener Gcwerbeschule 
wird, so yernehmon wir, in wenigen Tagen zum 
Yersenden bereit liegen und jedem Techniker und 
Industriellen zur Yerfiigung stelien.

Uebersiehi iiber den Gesammtyerkelir im Duis- 

burger Hafen im Jahre 1SS(» in Yergleieliung mit 

dom Jalire 1885.

A. Giiter -Ycrkchr ztciseKęn dem Ilu  fen and Khein.

W  a a r e n a 11 e r A r t :
1886 Zufuhr: 

zu Berg 265.26S,26 t 
/.u Thal 202 932,56 t -1-6S 200,82 i 

Abfuhr: 
zu Berg 593 289,73 t. 
zu Thal 407 783,93 t 1 001 073,66 t

Gesamratverkehr 1 469 274,48 t 
1 8 S 5 ......................... ....  1 116 6S7,OI t

1SSG mehr . . . ., . , , 52 587,47 t

B. Spccidlc Ucbersicht.

1. K o h 1 e n - V  e r k e h r.
Die Kohlen-Aufuhr betrug pro 1S86 :

a) zu Wasser . . . .  4800,00 t
(1885: 9 159.45 t)

b) per Eisenbahn . . . 963 230,00 t
(1885: 896 485,00 t!___________ ■

968 030,00 t 
905 8 1-1,45 t

62 385,55 t

947 476,35 t 
926 234,05 t

1S85 . . .

,1886 mehr .
Abgefaliretie Kohlen:

188ii . . . .
18S5 . . . .

1886 mehr . . . 21 242,30 t .

2. S o n s t i g e  G i i ter .
An Giitern (excl. Steinkohlen von der Buhr) 

wurden
a) angebraeht. 1S86 . . 468 200,82 t

1885 . , 452 464,92 t

1886 mehr 15 735,90 t.

b) abgefahren 1S86 . . 531597,31 t
1885 . . 37 988,0 i t

3. G es a mm I er W  a s s e r v e r k e h r z w i s c h e n  
H a f e n ,  R u  lir u n d  R h  ein.

Gesamratvcrkolir 18S6:
Anfuhr:

Steinkohlen von der lluhr 4 800,00 t 
Giiter vom Rhein . . . .  468 200,82 t

gegen 461 624,37 t 1S85. 

Abfuhr:
Steinkohlen 947 476,35 t 
Andere Giiter 53 597,31 I

473 000,82 t

i 001 073,06 t.

Summa 18S6 
1885

I 474 074,48 t 
1 425 81-6,46 t.

18S6 mehr 15 609,27 t

1886 mehr 4S 228,02 t.

Berliner Waarenborse.

Yon der neu errichteten Berliner Waarenborse 
ist dcm Vorstand der Nordwestlichen Gruppe des 
Yereins Deutscher Eisen- und Stahl-Industricller das 
folgende llundsclireiben zugegangen:

Berlin, 7. Februar 18S7. W ir geben uns die 
Elire, Ilinen anzuzeigen, dafs in der B e r l i n e r  
W a a r e n b o r s e  seit dem .3. Januar c. der Yerkelir 
eroffnet ist und sich bei einer taglich steigernden 
Betheiligung an demselben bisher namentlich der 
Handel in den fiir dic Tcstilbranche in Belraelit 
koinmcndeit Fabricaten, Ilalbfabricateu und Boli- 
producten, in Colonialwaareu, Zueker, Kaflee, Butter, 
Sclimalz, Droguen, Farben, Papier, Leder, Kohlen 
entwickelt liat.

Die Berliner Waarenborse stclit unter Aufsicht 
der Herrcn Acltesten der Kaiifmannschaft’von Berlin, 
welche fiir dieselbe ein eigenes Borsen-Commissariat 
(Vorsitzender Hr. Dr. M. W e i g e r t )  erriehtet haben. 
Die B6rsenvcrsammlungen finden werktaglieh von 
12 bis 2 Uhr statt-

W ir ersuchen demzufolge ganz ergebenst, die 
Kaufleutc und Industriellen Jhres Bezirkes auf die 
Berliner Waarenborse, auf dereń Bedeutung fiir die 
Coneentration des Waarenliandels wie ais Haupt: 
sUitte des Exportvcrkehrs in der Ilinen geeignet 
erscheincnden Weise aufmerksam zu machen und er- 
kliiren uns zu jeder weiteren Auskunft, sowobl Ilinen 
ais den betheiligten Intcressenten gegcniibcr, gern 
bereit.

Mit dem Ausdrucke vcrbindlichen Dankes 
in besonderer Hoehacłitung 

B e r l i n e r  W  a a r e n b i i r s  e.
Bodstein. Kalisch.

3Iarktbericlm

Dusseldorf, den 31. Miii-z 1887.

Die Uńsicherheit der politischen Lage ist noch 
immer grofs und das Yertrauen auf eine friedliche 
Beilegung denvorliandenen, oder scheinbiircn Gegen- 
satze der Interessen zwischen den verschiedeiien 
Grofsmaehten unseres Erdtheils wenig befestigt. 
Dieser Zustand lastct wie ein Alp anf dem gesamm- 
ten gesehaftlichen Leben der Yśilker, er bat bereits 
schwere Yerluste gebracht und die materiellen Opfcr, 
welche die anscheinerid unabschbare Yerlangeruug die
ser bcdrohlichcn, unsidieren Lage den wirthsc-haft- 
lichom Faetorcu noch auferlegen wird, durften mit der

Zeit,wenig geringer werden, ais diejenigen, welche 
eine sclinelle kriegerische Losung gefordert haben 
wiirde. Unter diesen allgemein traurigen YerluiU- 
nissen mufs es ais ein erfrculiches Zeichen fiir die 
durchaus gesunde Gestaltung des Marktes fiir die 
Erzeugnisse der Eisen- und Stahl-Industrie angesehen 
werden, dafs, nachdem der freudige Ailfschwutig 
durch die drohende Kriegsgefahr einmal zum Still- 
stand gelangt war, die Geschaftslage nicht eine un- 
giinstigere Weudung genommen bat, dafs sieh vicl- 
mehr die Preise fest behauptet haben, und dafs 
auch die Beśchaftigung der Werke amlauernd be-
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friedigend ist.. Dio Nachfrage ist froilich nicht mehr 
so lebhaft, ais in der ersten Zeit nach Eintritt des 
Wendepunktes, welcher don Hiindlern und Goiisumcn- 
ten die Nothwendigkeit nahe legie, ihreń Bedarf so 
schnell ais moglich zu decken, um nocli zu moglichst 
niedrigen Preisen anzukommen; dafs aber der l!c- 
darf, im Gegensatz zu den durchlebten, fiir die 
Eisenindustrie so schweren Zeiten, selir erheblich ist 
und in richtigem Verh;iltnifs zu der gegenwiirtigen 
Production stelit, geht wohl unzweifelhaft aus dem 
Umstande hervor, dafs die in neuerer Zeit gebikleten 
Yerbiinde der Blech- und Stabeisen-Werke bezuglich 
der vcreinbarten Bedingungen bei den Kaufern auf 
koiti.en, oder nur auf vergeblichen Widerstand stofsen.

Auf dcm K o h l c n m a r k t  sind wesentliche 
Aendorungen nicht zu verzcichneu. Allerdings hat, 
nach dem Abgang des unerwartet strengen Nach- 
winters, der Bedarf in Hausbrandkohlen nachgc- 
lassen; dagegen bleiben Gas- und Flammkohlon in 
regem Begelir. Auch Kokśkohlen und Koks sind 
nach wie yor so gut gefragt, dafs dieselben, wohl 
auch mit Nachhiilfe des bekannten Beschlusses der 
Befggewerkschaftskasse, einer angemessenen Preis- 
aufbesserung entgegen gelien, die sich bereits zu 
yollziehen beginnt. — Wenn es eigentlich nicht 
unsere Aufgabe ist, an dieser Stelle die Lage der 
Kohlenindustrie eingeliender zu erortern, so diirfte 
cs doch, einerseits mit lliicksicht auf das grofse 
Interesse, welches die Eisen- und Stahlindustrie an 
der Geśtaitung der Preise fiir das nothwendige 
Brennmaterial hat, andererseits aber auch in An- 
sehung der Solidaritiit, welche die beiden bedeu- 
tendsten Gewerbszweige des Westens unseres Vater- 
landes, die Eisen- und die Kohlenindustrie, verbindet, 
angemessen erscheinen, auch hier einmal einige 
Betrachtungen an den erwalmten Beschlufs der 
Berggewerkschaftskasse zu kniipfen. Ueber die 
vcrmuthliche Einwirkung desselhen auf die Gcstal- 
tung des Geschafts gehen die Meinungcn allerdings 
isicmlich weit auscinander, weil der eigentlicho Um- 
faug der angestrebteń Fdrderungsvcrmindcrung sich 
im voraus gar nicht zilfermafsig feststollen lafst. 
Dieser Umfang wird aber zweifelsohne in bezug 
auf die Wirksanikcit der in Redo stehenden Mafs- 
nahme den entseheidenden Factor bilden. Die rech- 
mingsmafsige Ziffer der Einschriinkurig — 2,84 % — 
erscheint allerdings gering; sie wird jedoch verstarkt 
durch den, wenn auch vielleieht nur in demselben 
Mafse steigendeu Verbrauch, und aufserdem durch 
denienigen Ausfall der Forderung, den manche 
Zcclien, gegen die ihnen zugebilligte giinstigste For- 
derung aus den letzten drei Jahren, erleiden diirften. 
Dem gegeniiber wird allerdings eine Reihe von 
Zecheii, trotz der hohen Abgabe, wohl oder iibel, 
eine Mehrforderung anstreben mUssen, welche selbst- 
redend die geplante MinderfOrderung wieder ab- 
schwiiclit, sich aber ebensowenig, wie die vorbe- 
zeiebneten Faetoren, auch nur annahernd żififermafsig 
feststellen liiCat- Es ist daher durchaus noch frag- 
hch, ob die in Redę stehende Mafsregel unserer so 
schwer leidenden Kohlenindustrie die erwimschtc 
Iliilfe bringen w ird , welche unstreitig geleistet 
werden konnte, wenn endlich in den mafsgebenden 
Krcisen die Ueberzeugung zum Durchbruch gelangen 
wiirde, dafs die Kóhlenfrachten nach dem Norden 
noch ganz erheblich verniindert werden konnen, 
und dafs eine solche Mafsregel keineswegs Ausfalle, 
sondern im Gegentheil Mehreinnahmen, fiir die be- 
treffenden Staatsbahnlinicn zur Folgę haben miifste, 
dureń Ausnutzung sich gegenwartig noch auf einer 
recht niedrigen Stufe beiindet. W ir befurcht.cn nicht, 
dafs ein vcrmehrter Absatz der Kohlen in der 
enviihiiten Richtung der Eisen- und Stahl-Industrie 
‘las Brennmaterial in wesentlich fiihlbarer Weise 
vertheuern wiirde; denn bei der aulścrordentlichen

Leislungsfiihigkcit unserer Kohlenindustrie wiirde 
der Yorthcil fiir dieselbe weniger in der Erhohung 
der Preise, ais in einer Minderung der Productions- 
kosten infolge der, durch den vermehrten Absatz 
ermogliehten Productionssteigerung, gesucht werden 
miissen.

Der M a r k t  fiir E r z e ,  sowohl fiir inlandische 
wio fiir auslandisehe, hat etwas nachgegcben, ohne 
dafs irgend erhebliche Preisermafsigungen einge
treten waren.

Auf dem R o l i  e is en  m a r k t  haben sich die 
Preise auf allen Gebieten leieht behaupten konnen, 
da dic gegcnwartige Production dem Verbrauche 
nicht ganz entspricht, wie die weitere Abnahme 
der an sich so iiberaus geringen Yorrathe zeigt.

Nach den Angaben von 2G Werken betrug der 
Yorrath «n den Hochofen: 31. kmiar 18S7 28.1'elr. 1SST
Qda!itiitspuddeleisen einschl. Tonnen Tonnen

Spiegele isen....................  28 297 24 624
ordiniires Puddeleisen . . 1116 1040
Bessemereisen....................  28 291 27 930
TliomaSeiseu........................  6 902 4 403

Der Vorrath an Giefsereiroheisen betrug nach 
den Angaben von 9 Werken an den Hochófen:

Nr. I .........................  10 148 8 427
Nr. I I . . . . .  . 6 172 6 193
Nr. I I I .......................  5 090 5 583

Am letzten Februar laufendeh Jahres waren 
auf Lieferungen fest abgeschlpssęn :

Nr. I . . 54 947 Tonnen
Nr. II . .  8917
Nr. III . . 20 522

An L u x e m b u r g e r  E i s en  ist der Verbrauch 
so bedeutend. dafs der Preis von dem Syndicat 
neuerdings um 3 bis 4 Fr. erhoht worden ist. Dieser 
Umstand diirfte zunachst einen gilnstigen Einflufs auf 
den jetzt schon befriedigenden Absatz des rheinisch- 
westlalischen Roheisens haben.

In S t a b e i s e n  liat die Summę der neu einge- 
laufenen Bestellungen zwar etwas abgenommen; auf 
diesem Gebitde ist aber besonders mafsgeberid, was 
itn Eingange bereits gesagt worden ist, denn hier 
konnte das schnelle Tempo, in welchem sieli die Be- 
stellungeu męlirten, unmoglich anhalten. Wiirde 
dies der Fali gewesen sein, so wflrden die Anforde
rungen die Leistungslahigkeit unserer, jetzt schon 
in diesem Artikel mit volier Kraft arbeitenden Werke, 
wesentlich ubersebreiten und dadurch ungesunde 
Zustande herbeigefiihrt worden.

Die von 19 Werken aufgestellte Statistik 
ergab fiir den Monat Februar folgendes Besultat:

1887 1886
Tonnen Tonnen

Monatsproduction . . .  25 766 20 979
Y e r s a n d t .........................  26 327 20 823
Neu eingeg. Bestellungen 21 237 17 888 -

In BI ech en  liat sich die Bewegung zum Bos
sem von Anfang an langsamer vollzogen; dieselbe 
schreitet aber in demselben Tempo gleichniafsig 
voran, so dafs einzelne Werke bereits fur langere 
Zeit reichlich mit Auftragen yersehen sind.

In D r a li t sind die Werke stark bescliiifligt,
und das vorhandene Arbeitsąuantum reicht noch fur 
mehrere Monate aus. Da in diesem Artikel , in der 
Hauptsaehe fur den Export goarbeitet wird, so ist es 
nur zu erklarlich, dafs, nachdem das erste dringende 
Bediirfnifs gedeckt war, unter der Herrscbaft der 
eingangs erwalmten traurigen und unsicheren poli- 
tisehen Yerhśiltnisse, das Ausland mit seinen Bestel
lungen zuruckhaltender wurde. Dieser Umstand wird 
aber in gewissem Grade aufgewogen durch die ver-: 
mehrte Thatigkeit, in welche jetzt endlich auch die



296 Nr. 4. „STAHL UND EISEN. April 1887.

inliiiidisi-hen Draht verarbeilenden Werke gelreten 
siinl; tli u Lage der Drsihlwerke kann daher andauernd 
ais gunstig bezeichnet werden.

In E i sen ha li n ni a te r i a l wird von den Werken 
sehr stark gearbeitet und das vorliegende Arbeils- 
ąuatilum reicht noch fiir mehrere Monate aus. In 
letzter Zeit sind freilich nur kleiiiere Vergebungen 
vorgekoinmen, da die Bahiien ihren Bedart' bereits 
his weit in das Jahr hineiu gedeckl haben.

Die hessere Besch;®j|Giig der Masch inen- 
f a h r i k e n  und E is e n g i e f s e r e i e n  isl im abge- 
laufenen Mcmate weiter vorgesclirilten, und die Preise der 
Gufswaaren, insbesondere der Bohren, haben infolge- 
dessen angezogen.

Die Preise stellLen sich wie folgi:

Kohlen und Koks:

Flammkohlen . . . . . .
Kokskohlen, gewąsęlien . . .

» feingesiehte . .
Goke fur llochofenwerke . .

* » Bessemerbetrieb . .

Erze:
Bohspatli...................................
Gerosteler Spalheisenstein . 
Somorrostro f. o. b. Rotterdam . 
SiegenerBrauneisenstein.p hos-

p h o r a r m ..............................
Nasśauischer Rpllieisenstęin 

m il ca. SO % Eisen . . .
Roheisen:

Giefsereieiseu Nr. 1. . . .
» - » II.

v IR. . . .  .

Qualilals-Puddeleisen . . . 
Ordiniires * . . . .
Bessemereisen, deulsch. Sieger-

liinder, graues....................
Westfal. Bessemereisen . . .
Slahleisen, weifses, unterO.l % 

Phosphor ah Siegen . . .
Bessemereisen, engl.f.o.b. West-

k l i s i e ...................................
Thomaseisen, deutsehes . .

■ H, 5.40- 6,00 
» 3,80- 4,20

7,00-
7,80-

8,00
8,20

*,55,00—56,00 
 ̂ 52,00—53,00

> 50,00 —
> 47,00-49,00

» 52,00 —

> 16,00-17,00

sh. 49,0 — 51,0 
Ą  43,00 —

Spiegeleisen, 10--12% Mangan, 
je nach Lage der Werke . 

Engl. Giefsereiroheisen Nr. 111 
franco Ruhrort . . . .  

Luxemburger, ab Luxeml>urg.

JL 53,00—54,00

» 54,00 - 55,00 
» 36,00-38,00

Gmud- 
nrcis, 

Aufschliłge 
nach der 
• Scala.

Gewalztes Eisen:
Sl.abeisen,weslfalisclies . . » 110,00
Winkel-, Faęon-u.Trager-Eisen (Grundpreis) 

zu ahnlichen Grundpreisen 
ais Stabeisen mit Auf- 
sehlagen nach der Scala.

Bleche, Kessel- Jl> 145,00 —
» secuuda » 135,00. —
» diinne . » 135,00—145,00

Stahldraht, 5,3 umi
netto ab Werk » 108,00— 112,00 

Drabi aus Schweifs
eisen, ge-
wdhnlicher » 110,00—112,00 

besondere Qiialitiilen — —

Im Gegensatz zum vorigcn Monat lauten dio 
Berichte aus E n g l a n d  dicsmal weniger giinstig. 
Itn Clcveland- District und in Sehottland ist der 
Markt still. In Glasgow sind die Koheisen- 
preise. ziemlich gcwicben. Aus LiverpooI wird 
gemeklet, dafs der Geschaftsgang ein schlcchtercr 
sei, ais wahrend der ersten zwei Monate des Jahres. 
Nicht nur w er de von den Handlem gegenwartig 
nicht,s gckauft, sondern es seien dieselben aucli mit 
dem iŚrtheilen von Specificationen auf die friiher 
gegcbenen Auftrage sein' im Ruckstand.

Erfreulichere Nachrichlen liegen aus den Ver- 
e i n i g t e n  S taa ten  vor. Ohwohl der Markt an- 
hallend flau isl und yerhiillnifsmafsig nur wenig Be- 
stellungen erlheilt werden, so isl doch der Yerbrauch 
an Roheisen sehr hetrachllich, und es kann uber 
einen wesentlichen Ruckgang der Preise fur alle 
Sorten von Eisen und Stalli nicht geklagt werden. 
Die Schienen - Verkaufe erreichen einen grofseii 
Umfang.

11. A. Bucck.

Ycremś-Nachricliten.

Yere in  d eu t sche r  E isen h t lt te n leu te .

Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.
Asthiiirer, Ingenieur, Essen, Ketlwiger-Ghaussśę 74.
ron Schiltir, Theodor, Betriebsingenieur des Diissel- 

dorfer Riihrenwalzw. v. Alb. Halin, Dusseldorf.
Zetzsche, Paul, Betriebsleiter der Hochofeii-Aidage 

und des Siemens-Martin - Stahlwerks der Kule- 
baki-Iluttc, Murom, Gouv. Władimir, Rufsland.

N e u e  M i t g l i e d o r :

Duisburger KitpfcrhUtłe, Duisburg.

Mittay, Richard, Ingenieur im Kaiserl. Patentami, 
Żehlendorf-Berlin.

Senitza, Mplións, Hiitteningenieur und Betriebsleiter 
des Walzwerkes der Oesterr. Alpinen Montan- 
Gesellschaft in Buchscheiden bei Feldkirchen 
in Karnten.
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BUclierschau.

Fortscliritte im  Probirwesen. (Umfussend ilie 

Jahre 1879 his 1886.) Yon C a rl A. M. 

B a l l i n g ,  ordentlichem Professor der Probir- 

und Iliillenknnde an der k. k. Bei'gakademie 

zu Pribram. Alit zahlreichen in den Text 

gedruckten Holzsclinitten. Berlin, Verlag 

von Julius Springer, 1887. Preis: 5 J(>.

Verfasser liat sich der tnuhevollen Arbeit unler- 
zogen, die in den verschiedensten. Fachhliittern und 
technischen fZeitsehrifLen zerstreuten, dem Gebiet der 
Prohiikunde anglhGrigen Ahhaddluhgen, welche sieli 

seit 1879 his 188C angehiiuft haben, zus&hmienżuśtellen.
Zur besseren Beurtheilung des 184 Seiten liih- 

fassenden Buches inuge in Nachstehendeni die Ueber- 
schrift der iiehandcllen Gegenstiinde und Methoden, 
sowie dereń E ifmder bezw. VeiTasser angefiihrl werden, 
man wird sieli dann ani besteu einen Begriff iiber 
die Mannigfalligkeit des zusanimengęstellten Materials 
machen kOnnen.

A. Allgemeiner Theil der Próbirkundc.

Wage mit eonstanter Emplindlichkeit (Verbeck- 
Peckholdt). Ghemisćli-analytisćhć Sclinellwage (Bunge). 
Troekenapparat (Rohrfieck). tyasserbad m it constantem 
Niyeau (Klement). Gaserzeugungsapparat (Kolin). 
Wimlofen der Berliner Bergakademie, Oefen zur Erzeu- 
gung hoher Temperatur (ROssler). Sehlangenapparat 
(Winkler). Absorptionsapparat (Selim i tz). Kupferas- 
host, Ghromomelrie, Darstellung von reinem Hgas 

und GOgas, von Natriuinsulfid fur die Elektrolyse, 
Bereitung der Lakmustiuctur, Priifung der Schwefel- 
siiure, Darstellung eliem. reinen Silbers, Aulomatischor 
Prbbenelnner.

11. Specieller Theil der Probirkiinde.

I. Brennmatenalien-Untersucluuig. Bestimmung: 
des Aschengehaltes (Stolha), der Koksausbeute (l1’. 
Muek), des spec. Gewichts des porenfreien und poren- 

liall igen Koks (Reinhardt), des Kohlonęloffgehaltes in 
Gralitsorten (Makintosh), des Schwefels in Steinkolilen 
und Koks (J. M. Brown, T. M. Drown, A .J . Atkinson), 

'los Stiekstoffs (J. Sclnnitz), der Gase (W. Hempel, 
Coquillon).

II. Untersuchung des Eisens. Titerstellung der 
ChamrdeonlOsung (Hampe, Stolha). Titriren m it Gha- 
mfdeon in salzsaurer Losung (Zimmermann, T. Austen, 
Hurff, Heinhardt). Reduction des Elsenoxyds auf 
Irockenem Wege (E. Donath, R. Jeller). Bestimmung 
lieidor Oxydationsstufen des Eisens in Silicaten (DOlter). 
Aufscbliefsung der Silicate (W. Hempel). Bestimmung 
'les Eisens: m it Natriumbyposulfit (Oudemans, 1'rese- 

jiiiis, A. E. Haswell), elektrolytisch (Parodi, Mascazzini, 

** Bucków, Th. Morer). Bestimmung des Kohlenstofls: 
durch Verbrcnneu im Sauerstolfstrom (E. A. Gooch), 

durch Verbrennen m il Ghromsaure (v. Jiiptner, Gintl, 
A. Brenemann, A. B. Glemence, Turner), elektrolytisch 

(Sidńey O. Julsum), eolorimetrisch (Glere, Stead, Rin- 
Jiianu, Osmond, Werth, Eggerlz). Bestimmung: des
■ auerstoffs (Ledehur), des Siliciums (M. Brown, Drown, 
■-imner, L. B lum , G. H. Steik), des Schwefels (F. 
oewey, J. E Hibsch, J. Peter, F. Emmerton). colori- 

nietrische (J, W iborgh ), des Phosphors (F. Dewey, 

w ,:r'gbt, A. E. Hasswell, N. Huss, E. F. Wood, 
''•K a im am i, Makintosh, A. Blair, R. Brooekmanu). 
‘Sgeneration der Molybdansiiureflussigkeit (P. Wagner,

W . Yenator). Bestimmung des Mangans: gewiclits- 
analytisch (L. Jawein, F. Beilslein, Glassen, v. Jiiptner), 
mafsaualytisch (G. ROssler, Keśsler, Voilhard'; F. 
Williams, W. Hampe, G. Meineke, Belani-Reinhardt), 
colorimetriscb (GOrtz, M. Osmond). Bestimmung: des 
Arseus (E. Lundin), des Chroms (O. Arnold, Schoffel,
H. Petersen), des Wolframs (SehGffel), des SlickslofTs 
(Ullgreen). Anhang: Qualitative und quantilative Zink- 
und Bleibesliminung in Eisenerzen (A. Deros).

III. Kupfer. Zur deutsehen Kupferprobe auf 

Irockenem Wege. Bestimmung des Kupfers durch 
Elektrolyse (Riche, Glassen, Moore). Volumetrische 
Kupfeibestimmung (Gasamajor, W eil, Peters). Be- 
stimmung iles Arsens (Pattinson), des Pliospliors in 
Phosphorkupfer (Reynoso).

IV. Silber. Zur Silberprohe auf Irockenem Wege. 
Volumetrische Silberprohe (G. A. M. Balling). Bestim- 
mung von Silber und Kupfer in ein und derselben 
Losung (J. Ouessaud). Wiedergewinnung des Silbers 
aus den Niederschlagen m it Bbodanalkali (v. Jiiptner, 
Kniest, Sćhucht). Tabelle fur die Gay-Lussacsehe 

Silberprohe. Elektrolytische Silberbeslimmung (Frese- 
uius, Bcrgmann. Kiliani, Schucbl, Glassen). Śelenbe- 
stimmung im Silber (Debray).

V. Gold. Zur combinirlen Goldprohe auf Irockenem 
und nasśem Wege (van Biemsdijk, A. Bock, G. A. M. 
Balling, E. Kraus). Mafsanalytisehe Goldbestimmung 

(v. Jiiptner). Scheidung des Goldes von Platin durch 
Elektrolyse.

VI. Blei. Bleiprobe auf trookenem Wege. Elek- 
trolytische Bleibeslimmung (Parodi, Mascazzini, Kiliani, 
Sehuchl). Mafsanalytisehe Bleihestimmung (Diehl). 

Docymaslische Bleiprobe auf nassem Wege (C. ROssler).

VII. Zink. Bleibestimmung in Zinkerzen (Brunn- 
lecher). Volumetrisehe Ziukbestimmung (Schneider, 
Galetli, R. W . Mason, G- Giudice, G. Mann, G. A. M. 
Balling). Gewichtsanalytische Zinkliestimmung (Hampe, 
Th. Meyer). Elektrolytische Zinkbestimmung (Parodi, 
Mascazzini, Beilslein, Jawein, H. Reinbardt, K. Ilde, 
Th. Moore, A. Millot, Glassen, G. Lucków). Bestiin- 

mong des metali. Zinks in Zinkslauh (Drcvsen, Morse, 
Beilslein, Jawein, Licbschiilz, F. Weil).

VIII. Kadmium. Elektrolytische Kadmiumbeslim- 
inuug (Beilslein, Jawein, Ciarkę, Yver).

IX. Platin. Docymastisches Verfahren zur Unler- 
suchung der Platinlegirungen (Nilson W . Perry).

X. Quecksilber. Zur Amalgamprohe. Elektroly- 

lische Quecksilberprobe (L. de la Escosura).

X I. Zinn. Elektrolytische Zinnheslimniuhg in 
Legirungen. Bleihestimmung im Zinn (Roux). Zinn- 
bestimmung in Zinnhartlingen (R. Fresenius, E. Hintz).

X II. Mckel. Volumetrische Nickel- und Kobalt- 
bestimmung (E. Donath). Elektrolytische Nickelbeslim- 
mung (A. Allen, G. O. Braun, Glassen). Elektrolytische 
Bestimmung von Kupfer, Kobalt und Nickel in Kpeisen 

(W . Ohl).

X III. Anlimon. Volumelrische Antimonhestimmung 
(F. Weil). Gewichtsanalyl. Antimonbestimmung (Becker, 
E. Donath , A. Frolule). Elektrolytische Anlimonbe- 
stimmung (Parodi, Mascazzini, Luków, Glassen, Ludwig).

XIV. Uran; Gewichtsanalyt. Uranbeslimnmng 

(G. Alibegoff). Mafsanalyt. Uranbeslimmung (Cl. 

Zimmermann).
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XV. Chrom. Mafsanalyt. ChromBestimmung (J. 
Sell, H. Peterscn). Methoden zur Aufschliefsung des 
Chromeisensteins |palvert, Hart, Hager, .1. Fels, J. 

Clouet, F. Storer, A. Mitscherlicli, C. Philipps, F. 
Smith, F. Ciarko).

XVI. Wolfram. Probe auf Wolfram auf trockenem 
Wege. Mafsanalytische Wolframbestimmung (Zettncr). 

Gewichtsanalytisclie Wolframbestimmung (Scheele, 
Bcrzełius, Marguerilte, A. Gobenzl). Trennung des 

Wolfratns yom Ziun (H. Talbott).

XVII. Mangan. Yolumetrische Manganbęśtimmung 
(Vollhard, Meineke, Hampe. Belani-Reinhardt). Elek- 
trolytische Manganbestimmung (C. Łucko w, Schuclit).

XV III. Arsen. Gewićhtsahalytische Arsenbestim- 

mung (Pearce).

X IX . Schwefel. Zur Lechprobe. Betriebsprobe 

zur Bestimmung des Schwefelriickhaltcs im Rostgut. 
Gewichtsanalyt. Schwefelbeśtimmung in Pyriten (G. 

Lungc, Fresenius, L. Deutocom, F. Bockmann, J. Clark). 
Volumetrische Schwefelbestimmung in Erze u (F. Weil). 
Untersuchung der Rostgase auf Schwefelsaure (G. 

Lunge). Bestimmung des freien Sauerstoffs in den 
Gasen der Schwefelsaure und Kammern (Lindemann).

Das vorliegende Buch bildet einen Erganzungsband 
der schon bestehemlen Lehrbflcher iler Probirkunde. 
Die Herausgabe des Buches, welches von anerkannt 
sachkundiger Hand gesehrieben, mufs ais ein wohlbe- 
grundetes, m it Freuden zu begrufsendes Unterriehmen 
hezeiehnet werden. Ist doch wohl der grGfste Theil der 
Chemiker der Eisen- und Metallhutten nicht in der Lage, 
die grofse Anzahl der orscheinenden Zeitsćhriften sich 
halten zu konnen, aufserdem wiirde es ihnen an Zeit 

mangoln, das uinfangreiche Druckwerk zu beherrschen. 
Ganz besonders kann das Werkchen dem Eisenhutten- 

cherniker warm empfohlen werden, etwa ljs des ganzen 
Buchinhaltes liaudelt iiber die Untersuchung des Eisens, 
und es findet sich manche werthvolle Methode, welche 
selbst in neuereu Eisenprohirkundcn unberucksichtigt 
geblieben ist.

Zu meinem Leidwesen vermissc ich allerdings 
auch in »Fortschritte im Probirwesen« zwei Methoden 

zur Phosphorbestimmuug, namlich die mafsanaly
tische von Freiherr Otto v. d. Pfordten (ganz besonders 
zur Bestimmung im Thomasroheisen zu empfohlen) 
und die gewichtsanalytische von C. Meineke (em- 
pfehlenswerth fur Bestimmung im Stahl).

Im  ubrigen kann das Buch ais eine ziemlich voll- 
standige Zusammenstellung allcs dessen, was in den 
Jahren 1879 bis 1886 auf dem Gebiele der Probir
kunde geleistet worden ist, gelten,

C. Reinhardt.

Stadts- Lexil%on voń Dr. jur. K, Baum bach. 

Ladenpreis G,50 M , jetzt durch Gustav Fock 

in Leipzig nur 2,00 eM.

Eine in popularer Darstellung gehaltene Belehrung 
Ober alle den Staatsbiirger beruhrenden Fragen des 
uffentlichen Rechls, der Yerfassung, der Verwaltung 
und der wirthschaftlichen Thatigkeilen aller Lauder, 
insbesondere des Deutschen Iteichs,

Die Thomasschlacke, ihre Bedeutung und Anwen- 

dung ais Diiiigemittel. Yon Professor 

Dr. P a u l  W a g n e r ,  Yorstand der land- 

wirthseliaftlichen Vevsuchsstalion Darm

stadt. Mit Abbildungen und Tafeln. II. 

durc.ligesehene und vermehrte Auflage. 

Darmstadt, G. L. Wintersche Buchdruckerei. 

Preis 1,50.
Die Thomasschlacke scheint die ihr innewohnende 

fruchtbare Eigenschaft nach keiner Richtung yerlangen 

zu wollen, auch dic ihrem Gebiet angehorige Lit- 
teratur wuchert in iippiger Weise empor. Beschfif- 
tigen sich einerseits Praktiker und Gcleiirtc m it ihrer 
chemischen und sonstigen Beschaffenheil, so unter- 
suchen die Landwirthe eifrig dio DOngekraft dieses 

neuen Yerbosserungsinittels fur ihre Felder und 

Wiosen.
Erfreulicherweise fur die deutsche Stahlindustrie, 

welche hekanntermafśen die Thomasschlacke ais 

Nebenproduct in grofsen Mengen erzeugt, sprecheu 
sich die bisher laut gewordenen Stiminen — und es 
sind dereń nicht wenige — in iihcreingehender Weise 
f i ir  ilire holio Yerwendbarkeit in der Landwirthschaft 
aus. Mit der Kraft der vollen Ueber/.eugung iiufsert 

sich auch in diesem Sinne Professor Paul Wagner in 
seiner (53 Seiten starken) Schrift.

NachFestlcgung desBegriflfes, der Diingefahigkeit 

und der Bestimmung des Diingewerthes der Thomas- 
schlacke (es liaudelt sich stets um die feingeiuahlene 
Rohschlacke) giebt Yerfasser eine iibcrsićlitlielie 
Darstellung der hauptsilehlięhen Felddiingungsyer- 
suche und Samlculturversuehe und  bespricht alsdanii 
ausfiihrlich die von ihm selbst nach wissenschaftln li 

genauer Methode geleiteten Versuche, dereń Ergcb- 
nisse dem Leser in Lichtdrucken in an Klarheit 
niclits zu wiinschcn iibriglassender Weise yor die 

Augen gefiihrt werden. Dann setzt er sie in Ver- 
gleieh m it anderen Phosphorsuuredungern, bespricht 
den nothwendigen Feinheitsgrad und dic Priifung 
desselben, weist nach, dafs sic den yon manchęr 

Seite liefiirchteten nachtheiligen Einflufs auf die 
Ackerkrume nicht besit.zt, und stellt schliefslich fest, 
unter welchen Yerhaltnissen und in welcher Weise 
die Thomasschlacke am vortheilliaf'testeu zu ver- 

wendeu ist.
D ie interessante Schrift yerdient die Konnt.nifs- 

nalime aller betheiligten Eisenindtistriellen und die 
allerweiteste Yerbreitung in den Kreisen der Land- 

wirthscliaft.

TechiiołógisMes Lexikon. II. Mechanisehe Tech- 

nologie und Mascliinenkunde. Beschreibtmg 

der Werkzeuge, Apparate, Maschinen, Stofle 

und niitzlichen Mineralien, die Yerfahnings- 

arten bei der Verarbeitung der Metalle, des 

Holzes, Papiers, Leders, in der Spirinerei 

und Weberei etc. von Docent G. Brelow 

und Prof. E. Hoycr. Mit 532 Abbildun

gen. Ladenpreis ii 8,00 JL, jeder Band

jetzt durch Gustav Fock in Leipzig  nur

2,80 M .
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Die Frischfcucr werden naturgemiifs auch mit 
Holzkohlen betricben, Die von dcm dahinter liegenden 
Puddclofen abziehende Flanune heizt einen daran auf- 
gestellten yerticalen Dampfkcssei. Dieser Iiefert den 

Betriebsdampf fiir einen grofseren und zwei kleinere 
Dampfhammer zum Schmieden der Luppen und Bram- 
mcn. Ein Wasserrad treibt aufserdem ein Walzwerk 
mit einem Paar Vorwalzen und einem Paar Stufen- 
walzcn, welche letztcrc auch wohl -gegen Kaliberwal- 
zen ausgewechsclt werden, wenn Rund-, Vierkant- oder 
Flaclieisen verlangt wird. Das Wasserrad treibt noch 
einen Aufwerfhamnier zum Recken voi) Staben fur 
Hufstabeiscn und dergleichen, welche sehr geschiitzt 
sind. In einer gut angelegteu und mit sehr vie!cn 
guten Werkzeugmaschiucn aufs beste ausgeriisteten 

Maschinenfabrik \verden sowohl die selbsterzeugten 
Gufswaaren ais auch die selbstgeschmiedeten Hammer- 
stucke und sonst woher bezogene Metalle weiter ver- 
arbeitet fiir eigenen Gebrauch und fiir fremde Rcchnung. 
Fur den Betrieb der Geblase zu den Hochofen und 

den Frischfcuern sollen etwa 6o Pferdekniftc Wasser- 
gefalle des Ipanemaflusses zur Yerfugung stehen. Schrei- 
ber dieses Berichtes vermuthet, dafs mit dieser dispo- 
nibelen Kraft auch noch das Walzwerks - Wasserrad, 
das vom Pochwerk und dasjenige von der Maschincn- 
fabrik mussen betrieben werden, leider auch in der 

trockenen Jahreszeit. Hierauf deutete wenigstens das 
ęrwahntc Project, vom Itó-Flusse aus, einen Theil von 
dessen Wasserkraften durch einen etwas lang und theucr 
Averdenden Kanał nach Ipancma abzuleiten. Es war 
namlich beabsichtigt, ein Drahtwalzwerk einzurichten, 

um sowohl Telegraphen- ais auch Zaun-Draht lierzu- 
stelieu und Stiitdraht zu ziehen. Letzterer sollte dann 
weiter auf Maschinen zu Holzschrauben und Stiften ver- 
arbeitet werden. Die Wehranlagen und Fundamente 

zu den erforderlichen Gebauden sind schon einige Zeit 
susgefuhrt, aber die Hochbauten und die Einrichtung 

der Maschinen sollten erst nach Bcwilligung der hierzu 
uóthigen Mittel durch die Staatsyerwaftung begonnen 
werden. Hulfswerkstiitten fiir Schmiede, Schlosser, 

Former, Modcllschreiner, Bauschreiner, Zimmerleute, 
Steinhauer und sonstige Erfordernisse sind selbstver- 
standlich vorhanden und gut ausgestattet.

Etwas unterhalb dieses Werkscomplcxes, dort wo der 
Untergraben endigte, hatte man dem Flusse ein neues 
nett in die Felsen des Sandsteins neuerdings gesprengt 
bezw. gegraben und so ein Betriebsgefallc erlangt, 

welches mindestens den gleichen Nutzeffect liefern 
sollte, wie die sammtlichen vorhin erwahnten Motoren 

zusamraen  ̂genommen besitzen bezw'. leisten. Hier 
waren (1883) die Kammern gcbaut fur yerschiedenc

IV .7

anzulcgende Motoren und die Fundamente eingerichtet 
fur schwerere Dampfliammer und.ausgedehntcre Walzeń- 
strafsen. Ebenso war beabsichtigt, sowohl einen Siemens- 

Martinofen ais auch einen GufsstahUTiegelofen zur 
Herstellung der verschicdensten Stahlsorten und Stahl- 
waaren zu erbauen. Es sollte das eigene Roheisen und 
Herdfrischeisen, wie auch angekauftes altcs Stabeisen 
und altes Eiscnbahumaterial zu dieser Fabrication bc- 
nutzt werden. Mit Errichtung der Gebaudemaucrn 

war man schon beschaftigt. Bis jetzt ( 1886) sind aber 
die Anlagen noch nicht yollendet, denn noch vor 
kurzem gelangte eine Anfrage ati den Berichterstatter 
wegen Preis und Liefcrung der projectirten Turbinen 
und auf die fruher eingeforderten Zeichnungen1, Preise 
und Bedingungcn zur Lieferung der Geblasemaschinen 
fiir den' dritten Hochofen, sowie Walzwcrkseinrichtung 
und zugehórige Dampfmaschinen ist der Auftrag noch 

nicht ertheilt. Das W ort »Patientia« spielt bei dcm 
fast unglaublich haufigen Wechsel in den Ministerien 
eine Rolle von erheblichcr Bedeutung, besonders hin- 

sichtlich der Beschaffung flussiger Mittel fiir die Neu- 

bauten auch dieses Staatswerkes.
Man sieht jedoch in Allem , ŵ as auf dem Werk 

geplant ist, dafs Sc, Majestat der Kaiser Dom Pedro II. 
von Brasilien bemuht ist, im  eigenen Lande ein 

Werk zu erhalten und zu vervollstandigen, welches 
einerseits ais Versuchsanstalt fiir spatere grofsere Be
triebe dienen und andererseits aus den einhcimischen 

Bodenschatzen an Eisenerzeti, w’elche in der Proyinz 
Minas im Hochgcbirge und im  oberen, bis jetzt noch 
wenig aufgeschlossenen Gebiet des Laplata-Flusses und 
dessen Nebenflusscn noch ungleich bedeutender vor- 

kommen sollen, den inlandischen Bedarf an Eisen- 

und Stahlfabricaten decken soli.
Unter den so sehr schwierjgbn Ulimatischen Vcr- 

lialtnissen in Brasilien wird auf diesem Hiittenwerk: 
gewifs alles Menschenmógliche geleistet, es gilt dies 

sowohl von dem ersten Director, Hcrrn Major  ̂Dr. 
Mursa, und seinen Beamtcn, wie von den zum Theil 
eingewanderten steiriśchen und den einheimischen 

Meisten) und Arbeitern. Es fehlt bis jetzt noch sehr 
an Arbeitskraften und an Schulhildung unter den Ar- 
bcitern. Einen directen Vergleich mit unseren deutschen 

Yerhaltnissen zu ziehen, ist nach Lage der Sache nicht 
zulassig, wenigstens fiir jetzt nicht. Nur auf einen Punkt 
sei gestattet hinzuwcisen, namlich auf die Nothwendig-. 
keit der Einrichtung eines gut ausgestatteten und von 
einem tuchtigen Chetniker geleiteten chemischen und 

physikalischen Laboratoriums, sofern die beabsichtigte 

Stahlfabrication beziiglich dualitat und Ertrag des Pro- 
ductcs cincn guten Żrfoig haben soli. Auf der Eiseu.

9

Reiseerlebnisse eines deutschen Huttcnmannes,
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bahn Werkstatte der Paulista-Bahn wurden mit dem 
Stabeisen von Ipanema durch englische Ingenieure eine 
Reihc von Festigkeitsversuchen zum Vergleich mit 
englischem Stahl und Stabeisen ausgefuhrt. Es wurden 
aus Q.uadrateisen Rundstabe gedreht, welclie eine Lange 
von 89 mm zwischen den Stichmafszeichen besafsen 
bei 8 mm Dicke. Die Stabe wurden durch direct daran 

aufgehangtes Gewicht belastet(l) und wurde dabei er- 
mittelt: Zugfestigkeit 3400 kg pr. Ouadratcentimeter, Ver- 

langerung32,6 % derursprunglichen 8^ mm  und Contrac- 
tiou4 6 ,i % der ureprutiglichen 8 mm , dieEIasticitatsgrenze 

konnte hierbei nicht bestinimt werden. Neuerdings 
konnte der Berichterstatter auf einer preufsiścheri Eisen - 
bahnwerkstatte ebenfalls Festigkeitsversuchen mit 
Ipanema-Stabeisen beiwohnen ais Holzkolilen-Herdfrisch- 

eisen im Verglcich m it deutschem Flufseisen, eines- 
theils aus Thomas-Converter, anderntheils aus Siemens- 
Martinofen und dann sehnigem, gepuddeltem Schweifs- 

eisen.
Das Ipanema-Stabeisen hatte 54 nim Breite auf 

ungefahr 10  mm Dicke und wurde in dieser Starkę den 
Sćnlag-, Biege- und Brucli-Proben unterworfen, Zu den 
Zerreifsversuche'n wurden die Stabe durch Hobeln auf 
etwas uber 200 m m  Lange auf 40 mm, 9,7 m m  bear- 
beitet. Der Ouerschnitt hatte also 38S qmm. Die 
Elasticitatśgrenze wurde gefunden bei 2680 kg qcm, 
die Zugfestigkeit stelltc sich auf 3660 kg qcm, die 
Q.uerschnitts-Vermindcrung stelltc sich auf 57 % des 
ursprunglichen und die Dehnung betrug auf ursprung- 
lich 20 cm 25,5 %. Der Bruch des Ipanema-Eiśens 
war silberweiis m it feinem sehnigen Gefiige,

Der Sandstein, welcher die ganze nahere Umgebung 
des Werkes bedeckt, ist ein Conglomerat mit Einschlussen 

von Porphy r, hat stellenweise recht grobes lockures Gefuge, 
ist aber an anderen Stellcn aufserst feinkórnig und 
diclit. Er dient sowobl ais Zustellungsmaterial fiir 
die Hochofen, wie auch in Werkstucken zu sammtlichen 
Bauten, dann in ausgesuchten Partieen ais Schleifsteine. 
W ohl kommen 111 dcm granitischen Gebirge der wei- 
teren Umgebung an einzelnen Stellcn Oiiarzgange- 
und Porzeilanthonlager vor, jedoch diirfte ein guter 
plastischer feuerfester Tlion und ein brauchbarer Quatz- 
ganister zur Herstellung feuerfester Ziegel und Tiegel 
nur in derNahedesBraunkohlen-Vorkommens beiTaubotć 
zu suchen sein. Eins fehlt vor alien Ditigen dem 
Werk, um dasselbe der erhdhten Anforderung der Neu- 
zeit und der geplanten Ausdehnung entsprechend 
leistungsfahig zu machen: niimlicli der billige Bezug 

guter Steinkohlen und Koks. Aus Europa bezogene 
und uber Santos importirte, von da uber S. Paulo 
und Sorocaba auf der Balin befórderte Steinkohlen 
und Koks stellen sich in Ipanema immer noch theurer 
ais die theuren Holzkohlen oder das Scheitholz. Das 
Suchen nach diesen schwarzen Yettern der liclitstralilen- 

den \verthvollsten Edelsteine, von denen Brasilien all- 
jahrlich noch fur vieie Millionen Mark und dabei die 
schónsten Esemplare liefert, das Suchen nach Stein
kohlen hat in Brasilien immer mehr zugenommen. 
Es hangt ja von ihrem reichlichen Yorkommen und 
ihrer ausgiebigen Gewinnung das Gedeilien, der Wohl- 
stand und die Unabhangigkeit der Staaten ab. Die 

Eisenbahnen, Dampfschiffc, Gasfabriken sind bei ihrem 
Betrieb noch vorzugsweise auf europaische Kohlen 
und Koks angewiesen, Herr Director Dr. Mursa ist 
sich von der Wichtigkeit dieser Forschung vollauf be- 
wulst. Denn auf meine Frage, Ob in den geologischen 

Formationen in der Umgebung von Ipanema sich Ab- 
drucke von Pflanzeu oder Thieren vorgefunden hatten, 
erwiderte er mit der Gegenfrage, ob ich wohl ais Berg- 
mann und Eisenhuttenmann nach Steinkohlen forschen 

wolle? und meinte dann weiter, dafs seine Unter
suchungen und Forschungen in dieser Richtung bisher 
leider ganz erfolglos geblieben seien. Alle Formations- 
glicder der naheren Umgebung gehórten den altesten 
Schichtea a n : sein Yersprechen, dem ersten Finder

einer Conchilie oder eines sonstigen Petrefacts eine 
Belohnung von 100 Millreis ( =  200 Mark) zu zahlen, 
habe er zu seinem lebhaften Bedauern bisher noch 

nicht erfullen konnen.
In der sudlichen Provinz Rio Grandę do Sul und 

in der nórdlich daran grenzenden Provinz St. Catharina 

sind schon Steinkohlen aufgeschlosscn. Erstere waren 
in der brasilianischen Ausstellung in Berlin im Winter 

1882 zu sehen und sind durch dic Herren Chemikcr 
Dr. Alberti und Dr. Hempel in Magdeburg wissen- 

schaftlich untersucht. Letztere sah ich in Rio de Ja
neiro auf der dortigen Gasanstalt, woselbst diese Kohle 
praktisch erprobt worden war und gute Gasausbeute 
sowie reine feste Koks geliefert hatte.

Konnten diese Brennstoffe an die Sec gebracht 
und nach dem Hafen Ignape verfrachtet werden, so 
wurde die von dort aus nach Ipanema durcli den melir- 
fach genannten Commendador Hrn. Josć \rergneiro 

von Ybicaba projectirte und ihm concessionirte Eisen- 
balm nach dereń Ausfuhrung die beiden Sorten Stein
kohlen oder daraus hergestcilte Koks. zu verhaltnifs- 
mafsig billigeren Preisen dem Hiittenwerk Ipanema 

zufuhren konnen.
Sofern diese Argumente bezuglich Gewinnungs- 

preis, Seelracht und Eisenbahnfracht nach bezw. uber 
Ignape sich ais richtig erweisen, durfte es 1111 Interesse 
der Kaiserlich Brasilianischen Staatsverwaltung dringend 
geboten erscheiuen, dieses Eisenbahnproject in ̂  jeder 

Weise zu lordem und zu unterstiitzen, damit das Staats- 
huttenwerk Ipanem a, welches jetzt noch erhebliche 

jahrliche Zuschflsse erfordert, ertragsfahig und in den 

geplanten neuen Anlagen lebensfahig wird.
Abgesehen von dem Steinkohlenbezug iiber Ig

nape nach Ipanema stelltc sich der Versandt der Fabri
cate in unigekehrter Richtung zum wciteren 'I ransport 
nach anderen Kiistenorten yiel billiger wie jetzt. Aber 
die Zufuhr von Brennholz' und Holzkohlen aus den noch 
unberuhrten Urwaldern an der neuen Balinlinie wurde 
dem Werk wesentlicheVortheilebringen und zwarsolort. 
Hr. H. E. Bauer, ein deutscher Ingenieur, welcher, 

wie schon erwahnt, diese Bahnlinie tracirte, hatte die 

Gute, mir eine kleine Kartę der durchschnittenen Gegend 
zu verehren. Dieselbe ist topographisch gczcichnet 

und geologisch colorirt m it einer grolsen Zalil genau 
eingetragener Fundstellen der beigefiigten Gesteins- 

stulen. Diese Kartę, welche sich allerdings nur uber 
einen kleinen Landstrich des óstlichen brasilianischen 

Kustengebirges erstreckt, war bis dahin wohl einzig in 
ilirer Art. Hr. Bauer untersucht noch fortwahrend 
mit von hier aus ihm gesandten Instrumenten die weiter 

aufgeschlossenen Gesteine und sandte auch Yersteine- 
rungen, u. A. einen fast vollstandigen Saurier von 
Xiririque im siidlicheren Theile der Provinz S. Paulo 

ein. Es fehlt leider der Kopf und so ist nicht ersicht- 

lich, ob das Thierchen vor, wahrend oder nach der 
Steinkohlenzeit gelebt hat. Es war ein hoher Preis 

auf das Herbeibringen eines soichen Kopfes oder voll- 
. standigen GesteitisaDdrucks gesetzt, und dcm Beibringer 
irgend eines Muschelabdrucks aus dem betreffenden 

geschichteten schiefcrigen Sandstein eine gute_Belolmung 

versprochen worden.
Der leider vor kurzeni hier in Bonn vcrStorbene 

Professor der Mineralogie von Lasauls untersuchtc 

schon viele der von Hrn. Bauer gesandten Gesteine und 
letzterer untersucht jetzt nach Anleitung von ersterem. 
Ebenso hat Professor Dr. Rosenbusch viele dieser Ge

steine mikroskopisch untersucht und bestinimt.
Der sehr fahige Director der mineralogischen 

Abtheilun^ im  National-Museum in Rio de Janeiro 
Hr; Dr. d’Órville Derbv, aus Nordamerika geburtig, be

schaftigt sich ebenfalls aufs lebbafteste mit der geo
logischen Erforschung des I.andes und sicherlich wird 
in einigen Jahren eine grofsere Zalil von Bergleuteu 
und Geologen auf der Bergakademie in Ouro Prato 

durch dereń Director, Hrn. Dr. Enrique Goreis sehr unter-
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richtet, und seine Mitarbeiter Joaó V. de Magalhaes 
Games, Secretair und Bibliothekar, Arthur Thiel, Berg- 
ingenieur, L. B. Damasia, J. C da Casta Senna, und
D, da Siloa Porto ais Docenten fur das grofse Reich 
ausgebildet sein. Die Berichte des Hrn. Directors 
an den Prasidenten der Provinz Minas Geraćs iiber die 
Arbeiten an der Aliademie in 18 8 1/8 2 , sowie iiber die 
Einrichtung einer elektrischen Beleuchtung yon Onro 
Preto im August 1885 waren ganz ausgezeichnet fach- 

und sachgemafs gehalten.
Der brasilianisehe Kaiser geruhte mir mehr- 

mals Audienz allergnadigst zu gewahren und Mit- 
theilungen sowohl uber meine Kaffeecultur - Ver- 
suche auf den Plantagen Ybicaba und Boa Espe- 
ranęa, unter Yorlage sanimtlicher hierauf beziiglicher 
Analysen, ais auch uber meine geologischen Unter
suchungen beziiglich der verschiedenen Gesteine, aus 
denen die betreffenden AckerbSden entstanden sind, und 

dereń Analysen entgegenzunehmen. Se. Majestat dis- 
cutirte dabei die entscheidenden Punkte mit dem vollen 
Verstandnifs eines Professors der Agricultur-Chemie 
und gab sogar genau an, wo die betreffenden Gestein- 
stufen im Museum lagen, nach weichen ich in den 
verschiedcnen Provinzen suchte. Se. Majestat lud mich 
ferner in der zuvorkommendsten Weise ein, in Brasilien 

zu bleiben, jedenfalls aber uber die weiteren Arbeiten 
Mittheilung zu machen. Der liebenswiirdigen Einladung 
vermochte ich schon aus dem Grunde nicht nachzu- 
kommen, weil ich schon vorher Sr. Kóniglichen Hoheit 
dem Prinzen Heinrich von Preufsen das Yersprechen 

gegeben hatte, in Deutschland wohnen zu bleiben.
Yon deni Piane, weiter nach Diamantina in der 

Provinz Minas und gar nach Matto Grosso in der 

Provinz Guagas zu reisen, um dic Fundstellen der 
grofsen schónen Bergkrystalle aufzusuchen, mufste fur 
das Mai, der zu kurz bemessenen Zeit wegen, mit Be- 
dauern Abstand genommen werden, obgleich mein 

Wunscli, ein langeres Stuck klaren Krystalfes zur An- 
fertigung von unveranderlichen langeren Mafsstaben 
mitnehmen zu konnen, ein sehr lebhafter war und bis 
jetzt stets geblieben ist, in Uebereinstimmung mit meiner 
Abhandlung in den Yerhandlungen zur Beforderung 
des Gewerbfleifses iiber Herstellung von Normal-Ge- 
wichten und Mafsstaben aus Bergkrystall. Grofsere Par- 
tieen solchen Krystalls, welche iu Rio zur Ausfuhr 
bereit lagen, waren leider alle durch Abschlagen mit 
Sprungen durchzogen oder in kleinere Stiicke zertrum- 
mert. Die im Museum in Rio vorhandenen, bis iiber 
zwei Fufs langen und dicken Einzelkrystalle waren 

entweder triibe oder zeigten Zwillingsbildung, und 
zu besagtem Zweck deshalb leider ebenfalls nicht zu 
gebrauclien.

Den majestatischen Eindruck zu schildern, weichen

Die Ritter

Die Yereinigten Staaten sind das Land der ge- 
heimen Orden, Yerbriiderungen und Gesellschaften, 
wie sie das Land der wunderlichen Secten - sind. Es 
scheint, dafs die urigeheurc Prosa des óffentlichen 

Lebens die Leute bewegt, sich auf diese Art eine ge- 
wisse poetische Befriedigung zu verschaffen. Ein Haupt- 
reiz des Mormonenthums war anfangs sein mysterióses 

\vesen. Neben der Freimaurerei mit ihren Logen 
und ihren 33 Graden hat die Oddfellowship, die Bruder- 

schaft der »narrischen Kerle«, in ihren »Lagern« meh- 
rere hunderttausend Mitglieder. Daneben bestehen in 
zahlreichen »Hainen« Druiden, Sóhne der Freihcit und

der auf reichem, tiefgrundigem Boden gewachsene 
Urwald mit seinen machtigen, bis zu zehn Fufs und 
mehr dicken, dabei bis zu zweihundert Fufs hohen 
Riesenstammen, in den Zwischenraumen mit undurch- 
dringlichen, von den Aesten bis zur Erde wieder hiuab- 
gewachsenen, oft armsdicken Schlingpflanzen und da- 
zwischen aufgcschosscnen schlanken Palmen ausgefiillt, 
zu schildern, erlasse der freundliche Leser dem Bericht- 
erstatter. Das vermochte dic Fedor eines Alexander 
von Humboldt, oder eines Bernhardin de Saint-Pierre 
und anderer Naturforscher besser.

Aber doch móchte angcsichts der Fiille von Holz 
hier dem Gedanken Ausdruck zu leihen gestattet sein, 
dafs dasselbe, wenn es durch tropische Orkane ent- 
wurzelt, zusammen geknickt und platt aufeinander ge- 
druckt wie dic Getreidehalme im Feld nach einem 
Hagelwetter, wohl zur Bildung eines machtigen 
Kohlenfiótzes ausreicht, In dem uber diesem Leichen- 
feid ausgebreiteten Grabhugel, aus dem Schlamm 
bestehend, den dic wilden Fluthen des Gewitter-Or- 
kans daruber walzten, konnten dic wunderlieblichen 
Farnkrauter und Palmenschafte noch einen Abdruck 
zuriicklassenhier und da von ihren mannigfachen Formen, 

welche wir jetzt nocli bewundern in der Flora der 
Steinkohlen- und Braunkohlen-Petrefacten. Yicle, viele 
dieser Pfianzen, die der Berichterstatter in solchem U r
wald sah, zeigten zum Yerwechseln ahnliche gleiche 
Formen mit solchen Abdriicken.

Aber in solchem Urwald wird dem Europaer auch 
klar, wenn friih Morgens die ersten Sonnenstrahlen 
durch die I.ichtungen zwischen den Baumen hindurch 
zucken und die reićhlichen Thautropfen in tausendfachem, 
diamantgleichem Strahlenfeuer zitternd glitzern, dafs 

dann der W ilde demuthsvoll sein Haupt dem aufstei- 
genden Gestim entgegen neigte und so den ihm unbe- 
kannten Schópfer des Weltalls verehrte nach seiner 
Auffassung. Unwillkurlich drangen dann sich die 
W orte und Melodie Mendclssohns iiber die L ippen: 
„W er hat dich, du schóticr W a ld , aufgebaut so hoch 
da droben? W ohl den Meister will ich loben, so lang’ 
noch mein’ Stimm’ erschallt!“

Allen licbgewordenen Bekannten und Preunden 
druben, welche durch freundliche Aufnahme und iiber- 
reichlich gewahrte Gastfreundschaft mcincn Aufenthalt 
in dem schónen Lande zu einem so aufserst ange- 
nchmen und belehrenden machten, und allen denjenigen 
Privatpersonen und Behorden hier zu Lande, welche 
die Gute hatten, gewichtjge Empfehlungen mir mitzu- 
geben, spreche ich hiermit meinen allerverbindlichsten 

Datik aus.
Dcm Staatshutfenwerk Ipanema aber gclte zum 

Schlufs ein fróhliches deutsches »Gliick aufl*
Siegfr. Stein,

CO

der Arbeit.

ahnliche Yerbindungcn mit harmlosen Zwecken, die 
lediglich deshalb hinter dichtem Vorhang »arbeiten«, 
weil das Geheimnils wohlthut. Die pemokraten hatten 

ihre Tammanyhall, ihre sechs Stammc, ihre »Berathungs- 
feuer« und »Wigwamsn, Vicl Aufsehen machte der 
Kuklux-Klan mit seinen grotesken Masken, der sich 
gegen die freigewordenen Neger richtete. Kein W’under 
daher, dafs sich auch die mehr oder mindersocialistischen 
Bestrebungen der amerikanischen Arbeiter einen Ge- 
hęimbund geschaffen haben, und dafs derselbe in der 

Stille rasch zu einer einfiufsreichen Organisation ge- 
diehen ist. \\'ir meinen damit den Orden der Knights
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of Labour, der Rittcr der Arbeit, welche gerade gegen
wartig viel vou sich reden macht. Er wurde schon 
vor siebzehn Jahren in Phikdclphia gestiftet und zwar 
ais geheime Genossenschaft mit dem Zwecke gegen- 
seitiger Hiilfe, wo die Mitglieder sich von der Macht 
des Kapitals bedroht oder gesSadigt sahen. Begrun- 
det wurde er von Uriah Stevens, einem Schtieiderge- 
selleu. Letzterer war ein ungebildeter, aber that- 
kraftiger Fanatiker, der durch Lesen und Nachdcnken 
zu der Ueberzeugung gelangt w ar, dafs der Besitzer 
des ailmachtigeń Dollars der naturliche Fęind des ar- 

beitenden Yolkes sei und sich von dcm maste, was 
dessen Hande schaffen —  eine Ueberzeugung, die im 
Lande der Goulds und Fisks ńaturlicher ist ais ander- 
warts. Das Geheimnifs, welches die von ilirn gestiftete 
Gesellschaft um gab, deFgleichen die T itel, die in ihr 
wie in ahnlichen Yerbindungen zu ćrlangen waren, 

tibten ihren Żatiber aus, und schon nach einem halben 
Jahrzehnt war eine sehr grofse Anzahl der Gewerksge- 

hulfcn und kleinen Gewerktreibenden Philadelphias dem 
Ordcn beigetreten, der gleich den Frcimaurern seine 

Zeichen, Grille und Hieroglyphen hatte. Oft bemerktc 
man am Tage auf den Trottoirs Iireuze und andere 
Symbole, die mit Kreide hingezeichnet waren, und in 
der folgenden Nacht sali man zwei- oder dreitausend 
Arbeiter sich auf einem entiegenen Platze zu derVer- 
sammlung einiindeu, zu der mit den Symbolen einge- 
laden worden war. Ach* Jalire lang wufste man aufser- 
halb der Gesellschaft nicht einmal, wie sie sich nannte, 
und erst 1881 erfuhr das Publikum, dafs in ihr ein 
geheimer Mittelpunkt des Kampfes der Arbeit gegen 
das Kapitał existire, welcher damals bereits in- yerschiede- 
nen Symptomen zum Ausbruche gekommen war. Der 
amcriSianische Zeitungsreporter sielit und hort durch 
sieben Schlitssellocher hindurch, und so gelangte er 
mit seinen Beobachtungswerkzeugen auch hinter den 
Yorhańg, der die Ritter der Arbeit yerbarg, und bald 

war die Presse so ziemlich iiber sie unterrichtet. Man 
weifs jetzt ziemlich genau, wic sie organisirt und ge- 
gliedett sind, wozu sie sich bekennen, was sie fordem 

und erstreben. Der Bund ist heutzutage uber alle Staaten 
der Union verbreitet und hat an seiner Spitze eine 
Art Grofsmeister, den General Master Workman. Da- 
neben bestehen Haupt-, Bezirks- und Ortsversammlungeh 
sowie ein Ausfuhrungsrath. Die Ortsversammlungen 
beschranken sich auł Mitglieder eines und dessclbeti 
Gewerbes oder Handwerks, so dafs jede Stadt ihren 
Schuster-, Schneider-, Tischler-, Maurerclub u. s. w. 
hat, die sich dann in besonderen Fragen zur Bezirks- 

yersammlung yereiriigen. Die Bezirksversanimlungen 
ihrerseits treten gelegentlich durch Abgeordnete zur 
Hauptyersamnilung zusammen, die uber Mafsregeln 
im Interesse aller Bundesglieder yerhandelt und Be- 
schliisse fafst, Mitglied des Ordens kann mit einigen 

Ausnahmen Jedermann ohne Unterschied der Natiohali. 
tiit, der Farbę, des Geschlecbts und des Glaubens werden. 
Nur Advocaten, Bankiers, Bórsenmakler, Spieler yon 
Profession und Sckenkwirthe sind ausgeschlossen. Die 
Beamten der Gesellschaft thun ihren Dienst in der 
Regel umsonst, sie werden nur besoldet, wenn er ihre 
ganze Zeit beansprucht, und dann erhalten sie nur so 
viel, ais sie mit ihrem Gcwerbe yerdienen wurden. 
Das Motto des Ordens ist: An injury to one is the 
coiicern o f ail, der Scliaden eines vOti uns geht alle 

an. In  der Auseinandersetzung der Grundgedanken 
des Bundes stofsen w ir auf Satze wie: „Die Entwick- 
lurig und das aggressive Wesen der grofsen Kapitalisten 
und Consortien mufs gehemmt werden, sonst endigt 
es m it Verarmung und hoffnun»sloser Unterdruckung 
der arbeitendenMassen,“ und: „Ungerechter Anhaufung 
yon Ręichthum uud der Macht angehauften Reichthumś'

zu scliaden, mufs Eińhait gethan werden.11 Ais Ziele 
des Ordens werden bezeiclinet: „Zu bewirken, dafs 
industrieller und moralischer W e rth , nicht Grofse des 
Besitzes ais wabres Mafs persónlicher und nationaler 
Grofse gelten, sowie den Arbeiterii den yollen Genufs 
des Reichthumś, den sic schaffen, hinreichende Mufse 
zur Entwicklung ihrer geistigen, sittlichen und gesell- 
schaftlichen Fahigkciten und alle Wohlthatcn undFreuden 
geselligen Lebons, kurz einen Zustand zu sichern, der 

sie zur Theilnahme an den Gewinnen uud Ehren der 
iortsclireitenden Bildung befahigt." Im  einzelnen wird 
u. A. verlangt: Abschaffung der Kiiiderbeschaftigung 
in Werkstatten, Fabriken utul Bergwerken, Auslóhnung 
in Geld, nicht, nach dem Trucksystem, ganz oder theii- 
weise in W aaren, achtstundige Tagesarbeit ais Regel, 
Beseitigung der Banken und Ausgabe von Noteti oder 
Munze direct von Seiten des Staates, Verbot der Ein

fuhr fremder, contractmiifsig gebundener Arbeitskraft, 
endlich freie Cooperation zur Ueberwindung des Lolin- 

systems. Stevens wollte nicht, dafs seine Ritter der 
Arbeit das wurden, was sie jetzt sind, Urheber und 
Leiter von Arbeitseinstellungen. Nach seinem Piane 

sollte „der Orden den Charakter und die Einsicht des 
Arbeiters heben, indem er ihn seine Reclite kennen 
lehrte und ihn dann darauf hinwies, diese Rcchtc durch 
schiedsrichtcrlichen Spruch zu erlangen“ ; nur ais letztes 
Mittel sollte man streiken, dann aber „den Unterdrucker 

mit der ganzen Kraft der Organisation im  Lande zum 
Nachgeben nóthigen“ . Die Ritter der Arbeit sind diesen 
Grundsatzen ihres ersten Grofsmeisters in den letzten 
Jahren untreu geworden. Die grofsartigen Arbeits
einstellungen, welche seitdem die Kapitalisten Amerikas 
angstigen und schadigen und den Bahnverkehr storen, 
sind auf Agitatoren zuruckzufuhreii, welche direct mit 
den Arbeitgebern unterliandeln und ihnen die Friedens- 
bedingungen vorschrcibcn. Die Genossenschaft scheint 

den Handen ihrer niafevoUcren und kliigeren Fuhrer ent- 
schliipft zu sein; wenigstens hat sich der Nachfolger 
des rerstorbenen Stevens nicht unverstandig ausge- 

sprochen. Der unvermeidlichc lntervie\yer, der in 
Amerika alle heryorragenden Leute ausfragt, setzte auch 
bei dem jetzigen General Master Workman seine Prefs- 
schraube an und erhielt eine Antw ort, nach welcher 
sich vieie Streitigkeiten auf friedliclicm Wegc beseitigen 

lassen wurden. „Schiedsrichterspruch a lso ,“ schlofs 
diese Antwort, „und keine Niederlegung der Arbeit. 
Yerstandiguug, wenn irgend moglich, uud Stfeik nur 
aufserstenfalls , dann aber tuchtig, ernstlich und griind- 
lich und kein Nachgeben bis zu billigem Zugestandnifs, 
Die Ritter der Arbeit und die Arbeitergeńosąenschafteń, 

die mit ihnen sympathisiren, bilden gegenwartig die 
machtigste Organisation arbeitender Mcnschen, welche 

die Weltgeschichte aufweist. Ihre Starkę wachst mit 
jedem Tage, und ihr Einflufs wird auf allen Gebieten 
gewerblichen Yerkehrs empfundeu. Es ist aber ge- 
iahrlich, diese Macht zu mifsbrauchcn." Sie ist nun 
seitdem in der That gemifsbraucht worden zu aller- 
hand Gewaltthat und Unfug, D ie Ritter sind vom 

Appell an Schiedsgerichte zu Streiks und yon solchen 
zu »Boyl:ottirungen« und sogar, ebenso wie in Belgien, 

zu schweren Ycrbrechen gegen das Eigenthum uberge- 
gangeu. Die offentliclie Meinung war ihnen anfangs 
nicht ungiinstig gestimmt, wenn sie aber jetzt alle 

Unternehmungen des Kapitals zu zerstoren drohen, 
falls man ihre mafslosen Forderungen nicht gewalirt, 
so wird die rechte Antwort der amerikanischen Gesell
schaft nicht auf sieli warten lassen, Nirgends in der 

W eit ist man so rasch bei der Hand ais hier,- wenn 

es g ilt, gesetzlose Rotten mit Kartatschen zur Ruhe 
zu bringen.

(Grenzpotcn.)
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