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Neue Hocliofen-Anlage.
Entwurf* von J. H. Constant Steffen, Ingenieur in Luxemburg. 

Ilierzu die Zeichnungen auf Blalt XIV.

|uf Veranlassung eines auslandischen Gol-

- ê8eni welchem ich vor einiger Zeit mm meine Ansichten iiber Eisenhiittenbau 

im allgemeinen, und uber Hochofen- 

und Stahlwerks-Anlagen im besonderen, mitzu- 

Iheilen die Gelegenheit hatte, wurde mir von 

einer iiberseeiscben Hiitlengesellscbaft die Aus- 

arbeitung eines Projectes fiir den beabsichtigten 

Umbau ihrer alten, nicht mehr weltbewerbsfahigen 

Stahlwerke flbertragen.

Die betrellende Hiilte umfafst zwei Ilochijfen 

kleinerer Abmessungen, ein verlialtnifsmafsig be- 

deutendes Puddelwerk mit 18 Oefen, 2 Dampf- 

hammern und Puddelwalzstrafse, 2 Bessemer- 

Goiwerter von 5 bis 6 t, 2 Martinofen von 

6 t und ein anschliefsendes Walzwerk mit 4 Walz- 

strafsen fiir Schienen und Handelseisęn, welche 

theilweise durch Wasśerkraft betrieben werden.

Der geplante Umbau soli sich auf alle 

llieile der Anlage, mit Ausnahme des Puddel- 

werkes erstrecken, jedoch dermafseu, dafs, mit 

Biicksicbt auf die zur Verfiigung stebenden 

Kapilalien, eine Abtheilung nach der andern an 
die Reihe kommen soli.

Das Werk besitzt einen grofsen Yorrath 

Alleisen, wornnter eine ziemlich grofse Menge 

alter Walzencylinder. Andererseits soli sich, den 

dortigen Erfah rungen entspreebend, das reiche 

Eisenerz, iiber welches die Hiilte verfugt, zur

’  Uehersetzungs- und Reproductionsrechle hleihen 
Torbehalten.

V.,

directen Beduction im Herdflamtnofen sehr gut 

eignen, so dafs eine Verwendung desselben beim 

Betriebe der neu anzulegenden Siemens-Martin- 

Oefen bis zu einem Fiinftel der Erzeugung in 

Aussicbt genom men worden ist.

Unter diesen Umstiinden schien es ganz 

naturlich angezeigt, bei der projectirten Recon- 

struction des Werkes mit dem Umbau der 

Marlinstahlanlage voranzugehen; nach dieser 

sollen drei neue Hochofen von 90 bis 100 t Pro

duction pro 24 Stunden angelegt werden und nach 

Fertigstellung derletzteren, nachdem derbetreffende 

Theil der alten Hiilte amortisirt sein wird, das Besse

mer- mit dem Walzwerk, andie Reihe kommen. Die 

Erlaubnifs zur Veroffentlichung meiner Projecte zu 

dem in Rede stebenden Umbau wurde mir nur 

unter der ausdriicklichen Bedingung zugestan- 

den, dafs die betreffende Anlage weder genannt 

noch vermuthet werden konnte.

Indem ich diese Abhandlung »Stahl und Eisen* 

ais diesjahrigen Beitrag widnie, bezwecke ich 

nicht nur den Fachgenossen eine eingehende 

Studie vorzufiihren, sondern auch nebenbei zu 

einer anscliliefsenden Besprechung iiber das 

angeregte Thenia Veranlassung zu geben.

Ein jeder denkt wohl, nachdem er einer 

beslimmten Arbeit Zeit, Fleifs, Miihe und Kennt- 

nisse geopfert, in allen Ilinsichten das moglichst 

Beste, allen Anforderungen des Fortschrittes EnL- 

sprechende ausgefiihrt zu haben, und mag wohl, 

wenn auch bescheiden, mit einer gewissen Be- 

rechtigung stolz auf das- fertige Werk zurOck-

1
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blicken. Wer wollte jedoch Unfehlbarkeit 

beanspruehen ?

Nacli dieser einleitenden Erorterung geben 

wir zu der eigentlichen Beschreibung des Pro- 

jectes iiber und zwar wollen wir zunaehst mit 

dem Umbau der Hochofenanlage beginnen.

Die belreffende Hiitte bęsitzt, wie schon 

erwahnt, zwei Hochofen kleinerer Abmessungen, 

welche demnachst zum Abbruch gelangen und 

durch drei grofsere, der geplanten hoheren Pro- 

ductionsfiihigkeil der Hutte entsprechend, ersetzt 

werden sollen.

Behufs Durchfiihrung des Princips der 

griifstmoglichen Vereinfachung des Betriebes, 

welche alle falschen Manover, sowie jeden 

unnolhigen Transport ausschliefst, dann auch 

mit Rticksicht auf die ungiinstige Lage der 

alten Hocbofen-Anlage, welche ganz allein durch 

die Benutzung vorhandener Wasser-Krafte fur

theilweisen Verwendung des Bestehenden ganz- 

lich Abstand genommen werden.

Die neue Anlage ist fiir zwei Gruppen von 

jo zwei Hochofen geplant, von welchen zunaehst 

die erste Gruppe, und nach Fertigstellung der 

letzleren der erste Ofen der zweiten Gruppe 

aufgeslellt werden sollen.

Ais Hochstleistung der ganzen Anlage 

sind fiir 2-4 Stunden 350 bis 400 t (zu 1000 kg) 

in Aussicht genommen. Nach Abżug des Alt- 

eisens, welches in der Martin-Stahl - Anlage auf- 

gearbeitet werden soli und welches mit 20 t 

taglich in Anrechnung zu bringen ist, wird sich 

die benolhigte Roheisenerzeugung auf etwa 350 t 

stellen; bei drei Oefen entsprieht dies einem 

taglichen Abstich von 115 bis 120 t pro Ofen.

Die vorlaufig zur Verhuttung kommenden Erze 

bestehenausbraunem Hamalit, aus siliciumhaltigem 

Rotheisenstein und aus thonigem Spharóśiderit.

Ais durchsćhnittliche Zusammensetzung dieser 

drei Erzsorten liegen nachstehcnde Analysen vor'-

Nr. E r z e FełOs
00 M11O2 SiOs CaO AI2O3 M gO PO5 SOa GO2

Wasser 
und org. 
Subsl.

Metali.
Eisen

1 Bmuncr Hamalit . . . 73,80 2,20 1.20 8,35 5,75 1,25 1,05 0,08 0,25 6,65 52,36

Rotheisentrz.................... 58,25 1,85 0,95 18,20 3,30 4,00 1,75 0,30 0,07 1,35 8,75 42,21

3. Thontisenstcin (Spliirosiderii). 49,30 1,25 1,70 6,15 6,45 7,80 2,25 0,45 0,10 14,80 35,48

CO S-g.2 
5? ̂  6o’3 
^  ^  
O

'r— •Z’* 2
s g j ś !
O sS 2

Den mehr oder weniger gtinstigen Ausbeu- 

tungs- und Transportverhaltnissen dieser drei 

Erzsorten entsprechend sollen vonNr. 1 55 fó, von 

Nr. 2 lS°ó und von Nr. 3 27 fć> in den Molier ge

bracht werden. Dic mittlere Zusammensetzung des 

letzteren berechnet sich also au f:

F e 2 0 j ................63,39
F e O ....................  1,78
Mn0-2 ................  1,29 (a/a) 0  =  0,265'
Si02 ................  9,11 0 =  4,90
C a O ....................  5,50 0  =  1,571
A L O s ................  3,50 O =  1,634
M g O ................  1,49 0  =  0,596
Metali. Eisen . . 45,76

In den alten Hochofen wird in Bienenkorb- 

ofen erzeugter Koks von ^usgezeichneler Be- 

schaffenheit verhuttet, welcher einem Transport 

von etwa 80 km unterliegt. Nachdem in 1111- 

mittelbarer Nahe der belrelfenden Hiitte Kohlen- 

lager aufgeschlossen worden sind, welche eine 

Kohle geringer Qualitat, jedoch noch zur Ver- 

kokung geeiguet fordern, ist die Yerwendung 

der letzteren fiir die Neuanlage in Aussicht ge

nommen. Der erreichten Koksqualilat entsprechend 

mufste die Hohe der Hochofen, und infolge 

dieser der Rauminhalt selbst in bescheidenen 

Grenzen gehalten werden.

Die Rentabilitat des geplanten Uinbaues der 

alten Hiitte wird begriindet durch in Aussicht 

stehende, sehr bedeutende Auftrage auf Schienen 

und sonsliges Eisenbahnmaterial.* Bei der

* Dies gelegentlich der in Aussicht genommenen 
Ausdelmung des Eisenbaliunetzes des benl. Landes.

relativen Reinheit der- zunaehst zur Verhiittung 

gelangenden Erze scheint es demnach angezeigt, 

dafs die neuen Hochofen besonders auf Bessemer- 

Roheisen zu betreiben sind.

Fiir diese Fabrication wurde von Seiten meiner 

Auftraggeber ais Rauminhalt der Oefen 31/.i cbm 

pro Tonne taglicher Production ais Anhalts- 

punkt festgestellt. Demnach erhalten also die 

neuen Hochofen je etwa 390 cbm. Die Nutzhohe 

des Ofens sollte 21 m nicht uberschreiten, der 

Rastwinkel von 70 bis 75° sein.

Die zuerst in Vorschlag gebrachte cylindrische 

Form des Schaclites mufste unter Hinweis darauf, 

dafs die conische Form eine Auflockerung der 

Gichten im Kolilensacke befdrdere, • aufgegeben 

werden. Inwiefern bei geniigend starkem Ge- 

blase und rationell angelegtem Gichtapparat und 

Gasfang die gewiinschte Auflockerung im Kohlen- 

sacke vortheiIhaft fiir den Gang des Hochofens 

wirken soli, wollen wir liier nicht untersuchen; 

jedenfalls liifst sich unserer Ansicht nach die 

Richtigkeit der diesbeziiglichen Vorurtheile nicht 

sehr leicht motiviren.

W ieauśdęr Zeichńung Fig. 1. BI.XIV ersichtlich, 

ist das System des Ofenbaues vollstandig fxei- 

stehend, ohne jedes Rohgemauer gewahlt.

Der Blechmantel von 10 mm Wandstiirke 

wird von 10 schriig stehenden Siiulen* aus ge-

* In Fig 5. des Grund risses sind nur 8 Triiger 
gezeiebnet. Die Kreiseinlheilung in 10 erging aus der 
wiederholten Berecbnung der Dimensionen, bei welcher 
zebn- statt acbtfacher Sicherheit zu Grunde gelegt
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nieteten Blechlragern, dercn Querschnitt aus Fig. G 

im 1/io lo1 Mafsstabe crsiclillicli ist, getragcn. Durch 

ilie sclirage Stellung der Saulen. wird um das 

Ofengcslcll ein vollig freier Raum geschaffen, 

dessen Vorllieile, sowobl beim gewobnlichen Rc- 

tricbe wie bei vorkommenden Storungen und 

Reparaturen wohl von jedem Fachmannc gc- 

wiirdigt werden. Von den Hóblraumen, welelic 

zwischen dem eigentliclien Fundament des Hoch- 

ofens und dem, die schrageń Saulen tragendcn 

Ringmauerwerk geschalTen werden, dient eine 

Abtheilung zum Einstellen der Schlackenwagen. 

Dic anderen werden ais Magazinc oder ais Schmclz- 

meisterbuden benutzt.

Der Gufseisenkranz (maratre), welcher das 

Schachtmauerwerk Iragt, ist mit dcm BIccli- 

manlel des Ofcns fest vernictct und rulit auf 

den zu diesem Zwecke an den Saulen angeniete- 

len starken Blcćhconsolen.*

Ais eigenlbiimliche Abweichung dergewohnlich 

angewandten Constructionen baut Yerfasser dieses 

Herd und Gcstell nach oben conisch und nach der 

Sobie in kreisrundem Einschnitte zulaufend. Der 

Querschnitt bat, wie aus Fig. 5 Bl. XIV crsichtlich, 

Klecblatlform. An den Formcnseiten sieht das 

feuerfeste Maucrwcrk nach der Ofcnmitlc hin iiber 

und scbliefsl sich dem Profde der Windform an. 

Der gufseiserne, durch Wassercirculation gekiihltc 

Panzer, welcher den Bodenstein, Herd und Gestcll 

ganz umgiebt, reicht ebenfalls, den Fonnenseitcn 

entlang, nach der Ofenmitte hin. Durch diese 

Anordnung wird von vornherein dem Ofenprofile 

die Form gegeben, welche dasselbe im Betricbe, 

durch absichtliches Nahcrriieken der Formdiisen 

erhalten soli. Einerseits wird demnach einer 

Ofenverengung in der Formencbcne, welche ćifters 

zu Hangegewolben Yeranlassung giebt, vorgebcugt, 

andererseits gelangt man durch diese Disposition 

zu relativ kurzeń Langen der Hochofcnformcn. 

Es ist dies ebenfalls ein nicht zu unterschatzen- 

der Yórtheil: dic Formen spielen ini Ilochofen- 

betriebe eine sehr bedeutende Rolle und in vielen 

Fallen hangt ein rcgelmafsiger Betrieb mit ihrer 

BesćhafTenheit zusammen. Es tnogen dieselben, 

wie heute meistentheils der Fali ist, aus ge- 

schmiedetem Kupfer mil oder ohne Riisscl- 

nabt sein, es sieht in der Praxis erwiesen, dafs

wurde; dies, um der Wirkung der ausstrahlenden 
Warmc in hoherem Mafse Rechnung zu tragen.

* Einer nachtraglich in Fig. 1 im Aufrifs bei X 
in punklirten Linien cingezeichneten Aenderung mOchle 
wohl in constructiver Hinsieht der Vorzug eingeraumt 
werden. Bei dieser Anordnung endet der Ofen-Blech- 
mantel in einem conischen Blechtrichter, an dessen 
unterem Ende ais Auflager fur das Schachtmauerwerk 
ein starker gufseiserner Winkelring angenielet ist. Den 
in diesem FaUe etwas geneigter liegenden Saulen 
dient der Blechtrichter von 14 mm Dicke ais Wider- 
lager. Bei dieser Anordnung fallt der eigentliche 
iiufseisenkranz (maratre) ganz weg und wird die Saulc 
dadurch in hoherem Mafse auf Druck anstatt auf 
Durchbiegung in Anspruch genommen.

die Gcfahr bcziiglich des Rinnens um so geringer 

wird, je kiirzer dercn Lange, in anderen Worlen, 

je weniger Lollmabtc yorhanden sind.

Das eingezcichnele Formensystem hat tlbri- 

gens auch noch den Yorlheil, dafs diese Form am 

Riissel, also an der Stelle, wo das Kiihlwasser 

seinen grofsten Effecl ausiibt, am weilesten ist. 

Da die ganze Liinge nur 400 mm, ntilhigcnfalls 

auch noch weniger betragt, so lafst sich eine 

solche Form leiebt aus einem Stucke und ohne 

Lolhnaht herstellen.

Der Rodenstein ist nicht, wie gewohnlich, 

an der Sobie eben angelegl, sondern in Kugel- 

abschniltform. Dadurch, dafs dic Herdsohle in 

der Ofenmitte lioher gelcgt is t, will Verfasscr 

dieses der muldenartigen Aushiihlung des Ofen- 

bodens entgegenarbeiten. Die ganze Bodcnflacbc 

nach dcm Abstichlocb hin liegt etwas geueigt, 

so dafs fiir einen vollstŚndigen Abstich Sorge 

getragcn ist.

Die Formenebene liegt auf der Hóhe der 

14. Steinschicht — letztere haben, einschliefslich 

der Fugę, 150 mm Hohe — demnach 1,425 m 

iiber der Sobie; der Schlaekenabstich 300 mm 

tiefer. S und S 1 sind Formsteine, dereń Hohe 

einer beslimmten Steinschichtenhohe entspricht; 

dieselben bestehen aus zwei glcichen Thcilen 

von 525 mm bezw. von 300 mm, durch Auf- 

einanderlegen wird der leere Rauin fiir die 

Formeinlagc geschaffen. Diese Formsteine werden 

derart eingestellt, dafs sieli dieselben zu jeder 

Zeit leiebt ausheben und durch andere crsetzen 

lassen. NSthigehfalls lassen sich dieselben durch 

kupferne oder bronzene Kiihlkasten ersetzen.

Der Abstand der Formen in derin der Zeichnung 

angedeuteten Lage betragt 1,410 m. Fiir den 

Retrieb auf Bessemer - Roheisen ist diese Ab- 

messung bei verschiedenen franzosischen Hoch

ofen angenommen.

Die ganze Hohe des Herdes mil Gcstell 

betragt 2,400 m , der obere Durchmesser 

2,100 ni, der unterc 2,775 m.

Die Rast hat eine Hohe von 5,775 m , der 

Rastwinkel 72°30'. In derśelben sind an ver- 

schiedcnen Stellcn Hiilfsformen eingestellt, welche 

gleichzeitig ais Kiihlkasten fungiren. Dieselben 

haben Steinform und sind 450 mm, drei Stein- 

schiehten entsprechend, hoch. Ebenso wic Herd 

und Gestell ist die Rast bis zum Gufskranz mit 

einem gufseiscrnen Panzer aus Hohlplalten fiir 

Wasscrkiihlung uingebcn.

Wie bei den amerikanischen Hochofencon- 

struclionen im allgemeinen, ist fiir den Hochofen 

unseres Projectes, im Gegensatz zu der auf 

unserem Continent iiblichen Regel, die Starko 

des feuerfesteh Mauerwerks beim Herd und Ge

stell moglichst niedrig gehalten. Die mittlere 

Breite der Steinc betragt 400 mm. Unserer 

Ansielit nach lassen sich dicke Mauerstarken, 

fur den Fali, wo Wasserkiihlung unerlafslieli
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ist, und dies geschieht in den meisten Fallen, 

in keiner Hinsicht rechlfertigcn, und erhohen 

dieselben unnolliigerweise die Anlagekosten.

Wie aus der Zeichnung ersichtlich, ist fiir 

die Moglichkeit eines etwaigen Wachsens des 

Gestells mit der Rast und zwar unabhangig vom 

Schachtmauerwerk gesorgt. Der Kohlensaek- 

durchmesser betragt 6,000 m. Das Mauerwerk 

des Scliachtes ist 11,850 m hoch, 1,050 m 

dick; der obere Durchmesser hat 5,100 m. 

Die Schaclitmauer wird aus kleinen Steinen 

ausgefiihrt. Zur Aufsenseite hin sind auf dem 

ganzen Umfang Schachte Z  fur Luftkiihlung aus- 

gespart. Diese Schachte laufen oben in einen 

Sammclkanal, welcher durch ein Abfuhrrohr mil 

der Uufseren Atmosphare in Verbindung stelit; 

sie wirken also ais Kamine. Letztere Vorrichtung 

ist in der Zeichnung nicht eingetragen.

Auf die Schaclitmauer legt sich ein Gufs- 

kranz H, welcher sich nach oben hin trichtcrfór- 

mig erweitert und auf der Aufsenseite eine Rinne 

erluilt, in welche der Gufsring G, die sog. Tremie, 

G reicht. Letztere liegt, auf dem an dem Hocli- 

ofenmantel befestigten Gufswinkclringc auf und 

ist am unteren Ende durch einen angenietelen 

Blechring vcrlangert. Diese Anordnung ermoglicht 

die von dem Gicht- und Gasentziehungsapparate 

yollstandig unabhangige Hohenausdehnung der 

Schaclitmauer beim Bctriebe. Der Rauminhalt 

des Ofens bis an den Rand des Gufskranzes I I  
betragt 390 cbm und ist demnach die diesbzl. 

weiter oben angcfiilirtc Bedingung erfiillt.

Der Gasentziehungsapparat ist ein doppelter, 

central und seitlich.

Fiir den seitliclicn Gasfang ist der eben 

erwahnte Gufscylinder oder Tremie G eingehangt, 

welcher durch drei gleichweit voneinander liegende 

Oeffnungen von 900 mm Durchmesser mit dem 

mit Glockenventilen versebenen Rohrc J, bezw. 

mit der Putz- und Sichcrhcitsklappc GG in Ver- 

bindung stelit.

Die durch das Gentralrohr A entweichenden 

Gase gelangen bei gehobenen Ycntilen C und D 
in den Ventilkasten B und vertheilen sich dann 

durch die drei Yerbindungsrohre N in dic drei 

auf dem Gichtplateau aufgestellten Gichtstaub- 

Reinigungskasten, um sich in diesen letzteren 

mit den seitlich entzogenen Gasen, welche durch 

den Yerbindungsstulzen L cinsłrómen, zu vcr- 

einigen. Von dort gehen diesclben durcli Gas- 

rohre O und 00 nach den Gaskanalen, welche 

zu den Dampfkesscln und Winderliitzungsapparaten 

fiihren. In unserer Zeichnung ist die Gasleitung 

yom Ofen abgeschlossen gedacht; dic Gichtgase 

entstromen demnach in die Atmosphare im 

Gentralrohr durch das gesenkte Ventil D, im 

Seitenrohr durch die Klappe GG. Der Be- 

wegungsmeebanismus dieser zwei Gasabschlusse, 

welcher auf der Zeichnung nicht angedeutet ist, 

kann in der Weise angelegt werden, dafs beide

gleichzeilig in Thatigkeit sind. Das Doppelventil- 

system fiir das Gentralrohr ist im wesentlichen 

dem Lurmannśchen Gasfang der Georgs-Maricn- 

Iiiitte bei Osnabriick entlehnt.*

Das Rohr A wird durch drei starkę gufs- 

eiserne Strebebalken I, welche den Gufsring H  
ais Widerlager haben, gesttitzt.

Die drei Gasabfuhrungsrohre haben jedes 

1,500 m Durchmesser und bieten also einen 

Gesammtquerschnitt von 5,302 qm. Diese Ab- 

messungen werden folgendermafsen begriindet: 

Dic Gesammtmenge der von einem Ofen 

erzeugten Gase betragt anniiliernd, bei garem 

Cange und bei 40 bis 45 $  Ausbringen, das 

5 1/2 fache des Gewichtes des verbrannten Koks. 

Wenn wir, wic dies ziemlich wahrscheinlich, 

annehmen, dafs in dem vorliegenden Falle 

1100 bis 1200 kg Koks auf dic Tonne erzeugten 

Bessemer-Roheisens gehen, so ergiebt dies einen 

Koksverbrauch pro Ofeh und in 24 Stunden von 

120 t X  1,150 =  138 t. Das entsprcchende 

Gasąuantum wiirde demnach 138000 kg X  5 ,5 .=  

759 000 kg betragen. Davon gelit wahrend des 

Aufgiclitcns und wahrend der Windabstellung 

ł/10 verloren; es blcibt demnach ein disponibles 

Ouantum von 623100 kg, was einem Gewicht 

623 100

,0 "  21 X  60 X  60 “  7'21 ke pr0 SCC“" ‘1'’ 

entspricht. Bei einem spec. Gewicht der Gase 

von 0,472** giebt dies ein Volumen von 

7 21
’,nc. =  15,275 cbm.

0,472

Die Schnelligkeit v der Fortbcwegung der 

Gase in den Abfiihrungsrohren berechnet sich 

demnach auf

15,275 m 3 „ „ , ,,

v =  - w = 2'!l0 m {r“ na)
also annahernd 3,00 m pro Secunde, welche zu 

iiberschreiten in der Praxis nicht rathsam scheint.

Die beim ersten Augenblick zu grofs 

scheinenden Rohrc lassen sieli demnach voll- 

stiindig reciitfertigen. In dcm Aufrifs des Ofens 

Fig. 1 sind die Abfuhrungsrohre 00 'nicht 

eingezcichnet.

Die Construction der projeclirten Gasslaub- 

Reinigungskaslen M (Fig. 2) beruht auf dem 

Principe einer langsamen und ausgedehnten 

Bestreichung Staub abfiibręnder Flachen, ver- 

bunden mit oftmaligem Richlungswechsel des 

Gasabzuges in dunuen Seliichlen. Dic Art und 

Weise des Functionirens dieser Apparate ist aus 

der Zeichnung leicht ersichtlich.

* Sielie Funk und Wintzer: Die Gcorgs - Marien- 
Hutte bei Osnabruck. BI. 509, S. 25. Yerlag yon 
Schmorl und v| Seefeld, Hannover 1872.

** >Stahl und Eisen« Februar 1883, Scitc 70. 
Mittheilung des Verfassers bezuglich der Gasstaun- 
Reinigungkasten der Eisen- und Stahlhutte von 
St. Nazaire in Frankreich.
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Dic Wahl drcicr kleinerer Apparatc ansfatt 

eines einzigen, welcher bei der bedeutenden 

Gasmenge abnonne Abmessungen erhalten hatte 

und auf dic Hiittensohle hatte verlegt werden 

miissen, wo iibrigens schon bei den lieutc 

iiblichen Constructionen sehr wenig freier Platz 

eriibrigt werden kann, lafst sieli auch leicht bc- 

griinden. Unter Hinweis auf dic mogliche Wicder- 

benutzung des abfallendcn Gichtstaubcs, welcher 

den diesbez. Angabcn zufolge nur Spurcn von 

Zink und Blei enthalt, rechtfertigt sich anderer

seits die Aufstcllung der Rcinigungskasten auf 

dcm Gichtplateau durch den vom Yerfasser aus- 

gegangenen Vorschlag, nach welchem der Gicht- 

staub, mit Kalk und Koksstaub und Tlieer ver- 

inischt, in einer da/.u geeigneten Pressc zu 

Zicgefn umgestallel , und gleich wieder mit 

den Gichten aufgcgeben werden soli. Diese 

Arbcit kann leichterweise von den Gichtarbcitern 

in den Zwischenpausen des Gichlaufgebens 

besorgt werden.*

Bei der Construction des Beschickungs- 

apparates wurde das Hauptaugenmerk auf eine 

rationelle Vertheilung des Gichtmatcrials gclegt. 

Durch die Erweiterung der Gicht, welche der 

Ring I I  herslellt, fallen beim Heben dos, in 

der mit Wasser, Theer oder auch loekerem rcinen 

Kieselsand gefulltcn Rinnc a ruhenden Glocken- 

dcckels dic Erze auf die Trichtcrcbenc des das 

Gichtmauerwerk abschliefsenden Gufsringcs und 

rutschen von da nach dem Ofen, die grofseren 

Stiicke nach der Mitte hinrollend, die klcineren 

Stiicke und die mulmigen Theile am Ofen- 

tande zuriicklassend. Auf diese Weise wird 

eine ganz regelmafsige Beschickung erreichl. 

Der volle Hub der Deckclglocke E  ist auf 750 mm 

gestellt. ** Der Hcbcmechanismus fiir letztere ist

* Dafs in vielen Fallen der Gichtstaub ais wertli- 
vollcs Materiał eine derarlige Wiedervcrwendung 
lohnend machen kann, hegriindet sich aus verschie- 
denen, dem Verfasser vorliegenden Analysen, gemśifs 
welchen tiieser Stauh 5G bis GO % FeiOa, bei Thornas- 
Itoheisenfabrication mit Verhuttung von Nassaucr 
Erzen sogar 4 his 5 % MnCh entliiiit. Wenn man 
nun im Durchschnitt annelnnen kann, dafs pro Tonne 
erzeugten Roheisens 15 bis 20 kg Staub fallen, so 
wurde man im vorliegeriden Falle fur den Ofen etwa 
2000 kg, dem nach fiir die 3 Oefen 6 t Erz verlicren. 
Zu 6 J l  fur die Tonne entspricht dies einem tiig- 
lichen Yerlust von 36 J l , und fiir das Jahr von 330 
Botriebstagen dcm ansehnlichen Betrage von 21780=.#, 
welcher zu 5 % die Interessen des bedeutenden Ka- 
pitals von 433 600 J l  darstellt. Es liifst sich also 
immerhin, selbst fiir den Fali, wo der Erzwerth nur 
zu 2 J l  angenommen, wodurch dieses Kapitał auf '/3 
reducirt wurde, die Anschaffung von Ziegelpressen 
fur die Wiedervcrwendung des Staubes rechtfertigen, 
und unserm diesbezl. Vorscblage gebricht es demnach 
nicht an einigem praktischen Werth.

** A l8 endgiiltigc Form fiir die Deckclglocke E  
ist das punktirt eingezciclmetc Profil anzusehen, 
welches das Mit-Auf heben eines Theiles der Gichten 
yermeiden, utul dadurch die Glocke selbst vor 
einer schnellen Abnutzung schiitzen soli.

cbonfalls nicht eingezcichnet. Da auf der Hiitle 

fiir das Bess.emerwerk Druckwasser vorhanden ist, 

gedenken wir letzteres fiir diesen Zweck zu ver- 

wenden. Die 3 verticaleh Gasrohre OO sind 

nach oben hin verlangert und mit einem eisernen 

Tragersystem zusammen verbunden. An letzteres 

wird der hydraulische Kolben mit der Ilebc- 

vorrichlung befesligt.

Indem wir uns die Mitlheilung des allgemeinen 

Situationsplanes der ganzen Neu-Anlage, der 

Zeichnungen der Windheizungsapparale, sowie 

der neuen Besseiner-Stahlanlage fiir spater vor- 

behalten, verblcibt uns nur mehr, auf dic Form des 

gewahlten Diisenstockcs, und des mit demselbcn 

vcrbundencn automatischen Sicherheitsvcrschlusses 

aufmerksam zu machen.

Der Diiscnstoek schmiegt sich, soweit wie 

zulassig, dem iiufseren Rastprolil an, der Grund- 

idce folgend, nach welcher um den Ofen herum 

der grofslmoglich freie Raum hleiben soli.

Das Dusenstoek-Sicherheitsvenlil wird eben- 

falls moglichst hoch gclegt.

Dasselbe besteht aus einem gufseisernen, nach 

unten conisch schliefsenden Holilcylinder U 
mit zwei gegenuberstehenden Óffnungen, welche 

an den Diisenstock und den Warmwindrohrstutzen 

anschliefscn. In diesem Gehausc bcwegt sich 

ein mit Wasserkiihlung und mit Asbesl-Ring- 

Verdichtung versehcncr Kolben V ans Phosphor- 

Bronze, welcher nach unten eine horizontalcylin- 

drische, der Windleitung entsprechende Odnung, 

und iiber dieser eine verliealcylindriscbe llohlung 

hat, welche die Windausstromung in die Almo- 

sphare herstcllen soli.

Das Veritilgehause stciil nach unten durch 

ein Kupferrohr von 30 mm 1. W ., mit Absehlufs- 

hahn versehen, mit der Windleitung in Yerbindung. 

Der Bronzckolben ist dem Winddiuckc enl- 

sprechend durch Contregcwicht abbalancirt, so 

dafs er sich wahrend der Blasczeit und bei ge- 

offnetem Halin u automatisch heben mufs. in 

dieser Lage ist die Communication mit dem Gircu- 

larwindrohr hergestellt; bei cintretender Gcblasei- 

abstcllung fiillt der Kolben durch sein Ueberge- 

wiclit, sperrl dic Verbindung mit dcm Windrohr 

ab und- liifst den Wind nach oben hin aus- 

stromen. Einer Explosion durch Eintritt der 

Ofcngasc in dic Windleitung wahrend der Druck- 

abnahme in letzterer ist demnach vollstiindig 

yorgebcugt. Soli hingegen der Wind abgesperrt 

und die Gasc durch den Diisenstock in dic 

Atmosphare gelangen, dann wird das Yentil 

einfach mit dem Dcckcl des Venlilgehauses um 

180° gedreht.
Eine gleichzcitigc Windabstellung an allen For

men des Hochofens in einem gegebcnen Mo men te 

wird, ohne dafs Stillstellen der Maschine benothigt 

wird, dadurch ermoglicht, dafs alle Hahngriffc 

u auf einer Seite mit Gegengewicht versehen, 

auf der entgegengesetzten Seite mit einer ge-



mcinsainen Zugkello, durch dereń Aimehen 

der dazu befugte Schmelzer den Wind abstellen 

kann, vei'bunden werden.

Der bctrćffendc Apparat ist in der Gonstruction 

sclir einfach und liegt, oben durch die Anwen

dung des gekiilillen Kolbcnventils, keine Befurelitung 

vor, dafs sieli derselbe in der Praxis nicht ver- 

wffthen sollte. Ais Erfinder desselben hall der 

Verfasser gern diesbezl, eingehendere Mittheilurigcn 

lnteressenten żur Verfiigung.

Bei etwaigem Gebrauehe der Htilfsformen T 
wird das Diisenstockrolir W an der Flantschen- 

yerbindung d abgenommen und es werden an den 

Krummcr passend gebogene Robre angesehrauht.

Letztere werdert am besten aus Rothkupfer her- 

gestellt und ist es ralldich, dafs fiir Yorkoinmende 

Kalle dieselben immer bereit liegen.

W ir lriochten schliefslieh noch auf einen 

Punkt aufinerksam niachen, welcher fiir den Gon- 

strueteur immerhin von Nutzen sein kann. Bei 

der Durchsiclil der in der Figur 1 einge- 

schriebenen Mafse wird es wohl manchen auf- 

gefallen sein, dafs fast alle durch die Zahl 3 

tlieilbar sind; beim Gollationiren der Mafse wird 

man durch diese Vorsichtsmafsregel immer gleich 

auf jeden Irrthum aufinerksam gemacht, weil 

eben jedes Resultat auch wieder durch 3 sich 

dividiren lassen mufs.

Dampf-Blockschcere mit Wasscrdruck - Uebersetzung.

Die Einrichtung der Scheeren zum Schneiden 

von vorgewalzten Stahlblócken in warmem Zu- 

slande mit einfacher Uebersetzung des Dampf- 

druekes durch Wasserdruck, iiber welche ich in 

Nr. 12, Jahrg. 4 d. Ztsclir. berichlelc, hat sieli 

seitdem in vielfachen Ausfuhrungen im Betriebe 

bewalirt und haben dic inzwischen gesammelten 

Erfahrungen unter Beihelialtung des Systems im 

allgemeinen zu mancherlei Verbesserungen der 

Einzelheitcn der Gonstruction gefiihrt, wie bereits 

ein Vergleich der nebenstehenden Abbildung mit 

der friiher ver6ffenlliebten ergiebt. Dic urspriing- 

lich ausgcfiihrte Anordnung des yertical gefiihrten 

Messers ist fiir grofse quadratische Querschnitte 

weniger beliebt ais die horizontale, weil die Auf- 

lage des Blockes, bezw. das Ende des, denselben 

znfulirenden Rollganges nach unten beweglich 

eingerichtet werden mufs, um der Bewegung des 

Scheerenschlittens folgen zu konnen, der den Błock 

herunter driickt. Aufserdem werden die auf- 

rechten Stander mehr durch die Blocke erhitzt 

und sind beim Auswechseln der Messer liinder- 

Jich. Diese Griinde gaben zur Ausfiihrung der 

nebensteliend dargestellten Scheere mit horizontal 

gefiihrtem Messer Veranlassung, welche fiir einen 

Querschnitt von 260 X  260 construirt ist, wah

rend fur kleinere bis herunter zu den Abmessungen 

der Drahtkniippel sowie auch fiir grofse flachę 

Querschnitte die verlicale Anordnung beibehaltcn 

wird. Es ist hierbei leicht, die Stander einer hy- 

drauliseh betriebenen Scheere so zu formen, dafs 

die Messer leicht auszuwechseln sind und ge- 

niigend Raum vorhanden ist, um einen Schutz 

gegen die stralilende Warnie der Blocke an- 

zubringen, denn es kommen dabei grofse Krafte 

nicht in Betracht, da der Druck wahrend des 

Schneidens von den schmiedeisernen Bolzen aufge- 

nomraen wird, welche zur Verbindung des Messer- 

holmes mit dem Cylinder dienen. Die Stander sind 

also hier nur zur Fiihrung des Schliltens bestimmt,

wahrend sic bei einer verlicalen Riiderschecre 

den ganzen Ueberselzungsmechanismus auf- 

zunehrnen liaben und dementsprećliend slaiker 

construirt werden miissen.

Die erste Ausfiihrung hatte Gegengewichte 

zur Rućkfiihrung des Scheerenschlittens nach er- 

folgtem Schnitte; diese sind spiiter durch einen 

Dampfkolben ersetzt worden, dessen Cylinder 

zunaehst sletigen, cinseitigen Dampfdruck erhielt. 

Di^se Anordnung wurde dahin abgeandert, dafs 

auch dieser Cylinder mit der Dampfsteuerung in 

Verbindung gesetzt wurde, um das bewegliche 

Scheerenmesser biszurBeriihrung desBloekes durch 

Dampf treiben zu konnen, ohne denselben vorher 

unter den grofsen, auf die Hydraulik wirkenden 

Kolben treten zu lassen. Dies geschieht viel- 

mehr erst in dem Momente, wo der Selmitt be- 

ginnen soli, und wird so der Dampfverbrauch 

genau dem zu schneidenden Querschnitte ent

sprechend regulirt, wodurch bei grofser Verschie- 

denheit derselben ein erheblicher Yortlieil gegen- 

iiber der Scheere mit Escentrikbewegung gebildet 

wird; hieriiber handelt das Patent 37917.

Das Prineip der Gonstruction, den Dampf zu 

steuern, um einen hydraulischen Druck zu er- 

zieleń und zu reguliren, hat sich in jeder Be-

ziehung bewalirt und ist noch in der Weise aus- 

gebildet worden, dafs die Geschwindigkeit des 

Dampfkolbens durch die allmahliche Yerengung 

der Zuieilung des geprefsten Wassers zum grofsen 

hydraulischen Cylinder bis zum Stillstande durch 

ganzliches Absperren selbstthatig gesleuert wird, 

welche Verbesserung den Gegenstand des Pa- 

tentes Nr. 38347 bildet. Diese Einrichtung

ermoglicht die Erzielung einer so grofsen Ge

schwindigkeit des Messers und einer so erlieblichen 

Zahl von Schnitten in der Minutę, wie solche 

durch eine Scheere mit Excenterbewegung und

Sehwungradbetrieb nicht erreichbar ist. Es ist 

dies namentlich fur das Zcrschneiden langer
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Walzstabe in viele Sliicke von Bedeutung, zujnal 

Die Entslehung von zu kurzeń Enden durch die 

Aufinerksamkeit des Maschinisten vermieden wird.

In einzelnen Fallen erschien es wflnschens- 

werlh , dem Dampfkolben mehrfaelie Ilube bei 

einfachein Ilube des Messers zu geben, ohne 

indessen im iibrigen das System der Steuerung 

zu andern, und isl diese Aufgabe durch eine einfache 

Einrichtung gelost, welche unter Nr. 39040 

patentirt wurde und im wescntliclien darin be

steht, dafs sowohl der Dampf- ais der kleinc

Wasserkolben doppelto Wirkung haben, so dafs 

der lnhalt derselben von der Anzahl der Hiibe 

abhangig ist, durch welche der Schnitt in einer 

gegebenen Zeit ausgefuhrt wird. Die Geschwin- 

digkeit des Dampfkolbens ist hierbei selbstver- 

standlich eine begrenzte, das Umsteuern geschieht 

mechanisch, es kann jedoch in jeder Stellung 

desselben ein Stillstand durch dic Ilandsteuerung 

bewirkt werden. Die in meinem ersten Berichte aus- 

gcsprochcne Erwartung, dafs das System der Dampf- 

wirkung mit Ilandsteuerung und Wasserdruck- 

iibersetzung auch zu manchen wei- 

teren Zwecken Anwendung fmden 

wiirde, wo im Maschinenbau ein 

Werkzeug zur Erzeugung eines star- 

ken Diuckes verlangt wird, hat sich 

bereits bewahrt, indem die IlH.Breuer, 

Schumacher & Gic. in Kalk mehrfach 

in der Lage waren, dasselbe fiir die 

Construction von Pressen zu benutzen, 

und meinerseits die Ausfuhrung von 

mehreren Drehkrahnen zum Heben 

von Lasten veranlafst wurde, welche 

sich im Betriebe gut bewahren. In 

Fallen, wo mehrere in dieser Weise, 

aber abwechselnd betriebene Maschinen 

in einem Baum stehen, geniigt ein 

gemeinschaftliches Dampfdruckwerk 

und wird durch eine solche Anlage 

ein vollkommener Ersatz fiir ein 

hydraulisches Pumpwerk mit Accu- 

mulator und Druckleitung erzielt, des

sen Ausfuhrung oft erhebliche Schwie- 

rigkeiten entgegenstchen, welche bei 

der Benulzungdes vorhandenen Dampf- 

druckes fortfallen. Ii. 31. Duelcn.



310 Nr. 5. „STAHL UND EISEN.” Mai 1887.

Ueber die Entwicklung der inneren Form der Eisenlioeliofen.
(Hierzu die Abbildungen auf Blalt XV.)

Yon A. Ledebur.

Wenn die Errungenschaften der Naturwissen- 

schaften im neunzehnten Jabrhunderte Fortscbrilte ' 

im geworblichen Leben ermoglichteri, wie sie 

Yordęin kaum dic Gęschichte eines ganzen Jahr- 

tausends zu verzeichnen hatte; wenn wir bei dem 

Vergleichc der einfaeben und oft unbebolfenen, 

fiir gewerbliche Zwecke bestimmten Hiilfsmiltel 

friilicrcr Jalnhunderte mil den weit vollkoinmneren 

Voniehlungen der Jetztzeit oft uns eines Liicbelns 

kaum erweliren konnen, so ist es ąndererseits 

nicht reizlos, von dem erhohten Standpunkte aus, 

weichen die jelzige WissenSChaft uns einzunebmen 

befiihigt, zu beobaęhten, wie doch auch jene 

friilicren Einrichtungen vollstandig aus den Zeit- 

verhaltnissen bervorgegangen und wie sie Natur- 

gesetzen angepafst waren, von weichen ihre 

Schijpfer nur unklare Anschauungen besafsen.

Ais ein Beispiel hierfiir kann, wie ich glaube, 

die E iimditung unserer Eisenhochofen, insbe

sondere die innere Gestaltung derśelben, dienen.

Die Grofse der Hochofen hat sich mit dem 

zunebmenden Roheisenbedarf und der Vervoll- 

komnmung der Geblasemaschinen im Laufe der 

Jabrhunderte von ;> m llohe auf mehr ais 20 m 

und von 4 cbm Inhalt auf mehr ais 400 cbm 

gesteigerl; aueh die innere Form, dąs »Profil«, 

der Hochofen hat wesentliche Ver5nderungen er

fahren. Ąndererseits aber liifst geradc diese innere 

Form in ihrer allgemeinen Gliederung zu allen 

Zeiten mul bei fast allen roheisenerzeugenden 

Ydlkern auch wiederum eine gewisse Ueberein- 

slimmung nicht verkcnnen: zu unterst, da wo 

der Wind eintritt, ist der Durchmesser verlialt- 

nifsmafsig eng, dann folgt die mehr oder minder 

rasch Yerlaufonde Erweiterung bis zum Kohlen- 

śaek, von hier aus wieder die Zusammenziehung 

bis zur Giebt. Der Bau eines so gestalleten 

Ofens erfordert offenbar grofsere Geschickliehkeit 

utul Zeit, ais wenn man demselben gerade, senk- 

leehte Warnie, also cylindrische oder prismalisehe 

Form geben wollte. Sollte nun jene weniger 

einfaehe Ofcnform imslamle gewesen sein, sich 

wahrend vieler Jahrhundcrle in versehiedenen 

Landern ausaibreiten und zu erhalten, sofern sie 

lediglieh auf der Laune eines u n w i ssen schaft 1 i eh o n 

Erfinders bernhte und nicht in den inneren Eigen- 

ihumliehkeiten des Hochofenprocesses ihre Be- 

reehtigung fand? Ich glauhe nicht.

Zur Begrundnng dieser Ansicht ist es er

forderlich, auf die Yerlnlltnisse des Eisenhutteii- 

gewerhes fiuberer Jabrhunderte einen Ruekblick 

iu  werfeu.

Jeder Eisenhiiltenmann weifs, dafs die Roli- 

eisendarstellung in Hochofen nicht in der Weise, 

wie z. B. vor einigen Jahren der Thomasprocefs, 

d. h. mit einem Małe ais ein in seinen Eigen- 

tliumlichkeiten vollst;indig neues Verfahren, ent- 

stand, sondern dafs sie allmahlich aus dem Be- 

triebe der Stuckofen, welche zur Darstellung 

schrnicdbaren Eisens bestimmt waren, sieli ent- 

wickelte. NYenn bei diesem Betriebe eininal das 

Yerhalłnifs der Kohlen zu den Erzen etwas zu 

reichlich genommen oder durch irgend eine andere 

Zufalligkeit die Reductionswirkung des Ofens ge- 

steigert wurde, so entstand eine eisenarmere 

Schlacke und — im innigsten Zusammenbange 

hiermit — ein koblenstolTreicberes Eisen, welches 

seine Schmiedbarkeit verloren hatte und in der 

Temperatur des betreffenden Ofens fliissig war,

—  F lo fs e is e n  wurde es aus diesem Grunde 

in den osterreichischen Alpenlandern und vielleiclit 

auch in anderen Gegenden genannt.

Schon Aristoteles. berichtet, dafs mitunter bei 

der Darstellung des gewobnlichen, also schmied- 

baren, Eisens ein Eisen erfolge, welches wie 

Wasser (losse und sprode sei; in den alten 

Schlackenbalden Itarntens wurden verschiedent- 

1 ich Stiicke weifsen Roheisens gefunden, und der 

Franzose Jars, welcher um die Mitte des vorigen 

Jahrhunderts fast alle europaischen eisenerzeugen- 

den Lander bereiste, erzuhlt bei der Beschreibung 

der steirischen Stuckofen, dafs man in denselben 

neben einer Luppe von 14 Centner und ver- 

einzelten Stiicken von insgesammt 6 bis 7 Centner 

Gewicht regelmafsig 6 bis 7 Centner Roheisen 

erhalte, welches vor dem Ausbrechen der Luppe 

mit der flussigen Schlacke zusammen abgestóchen 

und zum Yerfrischen verwendet werde. * Diese 

Uinstande erklaren es zur Geniige, dafs die An

gaben Yerschiedener Schriftsteller iiber den Zeit- 

punkt der Einfuhrung des Hochofenbetriebes, d. li. 

einer regelniafsigen Roheisendarslellung, um 

mehrere Jahrhunderle voneinander abweichen; 

und dafs es unmóglich ist, einen bestimmten Er- 

linder dieses jetzt so hochwichtigen Zweiges 

unseres Eisenbuttenbetriebes zu nennen.

Jenes in alter Zeit unbeabsicbtigt dargestellte 

Roheisen war, wie seine Entslehungsweise von 

Yornherein schliefsen liifst, und die vorgefundenen 

Probestucke zeigen, weifs, grell. Durch wieder-

* Gabriel Jars, Melallurgiscbe Reisen, aus dem 
i Fr.uiiOsiscben uberseht und mit Anmerkungeu ver- 
1 sehen von Dr. C. A. Gerhard. Berlin 1777. Bd. 1, S. 66.
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holtes Nicderschmelzcn vor dem Windę wurde 

es »gereinigt«, d. h. iii schmiedbares Eisen um- 

gewandelt. Man betraćhtete es ais ein durch 

ungenugende »Reinigung« der Erze eńtstandenes 

Halberzeugnifs. Schon im Allerllnime scheint 

dieses Verfahren ublicli gewesen zu sein. Dafs 

ilichL maneher alle Schmelzmeister die Vorlheile 

erkannt liaben sollte, welche eine regelmafsige 

zuvorige Darstellung des Roheisens und Urn- 

wandlung desselbcn in schmiedbares Eisen ge- 

wahrt, ist kaura anzunehmen; aber dic allgerneinere 

Einfuhrung dieses Verfahrens scheiterte jedenfalls 

lange Zeit an dem Mangel an Uebung in dem 

neuen Arbeitsverfahren und der Yorliebe aller 

Betheiligten fiir das Allhergebrachle. Jars sagt 

an der oben erwahnten Stelle iiber die steierisehen 

Stiickofcn, nachdem er den Betrieb derselben aus- 

fiihrlich geschildert: „man siehet hieraus, um

wie viel diese Art zu arbeiten beschwerlicher 

und kostbarer ist, ais die vorhergehende (die 

Roheisendarstellung), weil man mehr Kohlen 

dabei verbraucht. Diese Art ist sehr alt, das 

Flofsschmclzen aber weit neuer, u n d  m an  ha t 

se i h i ges m i t  v ie le r M tilie ei n ge fiih  r t , 

denn die meisten Schmelzer arbeiten lieber vor 

Stiick- ais vor Flofsofen.“

Die altesten Oefen zur Rohcisenerzeugung be- 

safsen also jedenfalls ganz dieselbe Form wie dic 

damals gebriiuclilichen Stiickofcn zur Darstellung 

von Schmiedeisen und Stahl. Unsere Vorfahren 

im Eisenliultenfache vor fiinfhundert Jahren be

schaftigten sich nun allerdings weniger ais wir 

mit literarischer Thatigkeit; unmittelbare schrift- 

liche Ueberlicferungen iiber die Einrichtung der 

Stiickiifen jener Zeit besitzen wir daher nicht. 

Yorgefundene Ueben'este sowohl ais die Ein

richtung der im 18. Jahrhunderle noch zahlreich 

vorhandenen Stiickofcn lassen jedoch erkennen, 

dafs ihre Gestall und ihre Grofsenverhaltnisse in 

veischiedenen Gegenden ziemlich grofse Abwei- 

chungen zeigten. Im  wesentlichen waren diese 

Abwcicliungen ganz die namlichen, denen wir 

noch heute bei einem Vcrgleiche der zur Eisen- 

darstellung benutzten Schmelzofen wilder Volks- 

stiimme begegnen. Sie waren bedingt theils 

durch die Grofse des Eisenbedarfs, theils durch 

die Łcistungsfahigkcit der zur Yerfugung stelien- 
den Geblase.

Die Urform aller Schmelzofen war eine Grube, 

mit Ilolzkohlen gefiilH, auf welclie man, sobald 

sie in volle Glut gekommen waren, die Erze in 

heschrankter Menge aufschiittete, um sie zum 

Schmelzen zu bringen und spater die entstandene, 

mit Schlacke durchsetzte Luppe herauszuholen. 

Zum Ablassen der miterfolgenden Schlacke sowie 

zum besseren Anfachen des Feuers fand man es dann 

bequemer, dasselbe oberhalb des Erdbodens statt 

in einer Grube zu entzunden und die Kohlen 

durch eine gemauerte Umfassung zusammen zu 

hallen, in welcher man Oeffnungen zum Zutrilte

V .7

der Luft anbrachte; mehr oder minder friih er- 

fand man auch Geblase, um durch eine kunst- 

liche Luftzufiihrung den Procefs zu besclileunigen. 

Fuhrte man liierbei den Luftstrom durch eine 

schrdg abwarts gericlitete Diise von oben ber in 

die Kohlen, so enlstand das »Fcuer«, dessen 

Hohenabmcssung in allen Fallen nur eine be- 

schrankte sein konnte (Rennfeuer, welches nach 

der Einfuhrung der Roheisendarstellung auch vor- 

wiegend zum Frisclien desselben — ais Friscli- 

feuer — benutzt wurde); fuhrte man den Wind 

unten ein, eine Mafsregel, welclie die Durcli- 

fiihrung von Reductionsprocessen jedenfalls er- 

leiclitert, so entstand der Stuckofen. Waren der 

Eisenbedarf und dcmnach die Abmessungen des 

Ofens gering, so gab man diesem senkrechte 

Wandę oder noch haufiger eine nach oben sieli 

verjiingende Form, welclie das Niederrflcken der 

Sclnnelzmassen erleichterte; bei grofserem Raum- 

inhalte des Ofens aber, wic er zur Erzielung 

giófserer Leistungen unerlafslich war, maclite 

sich eine Aenderung der Ofcnform nothwcndig. 

Eine alleinige Vergrofserung der Ilohenabmessung 

wiirde nicht allein eine Yermehrung der uner- 

wiinscliten Robeisenbildung zur Folgę gehabt, 

sondern auch die zur Ueberwindung der Wider- 

stiinde im Ofen erforderliche Windspannung bald 

iiber das beschrankte Mafs hinaus gesteigert haben, 

welches die einfaclien Geblasemaschinen des Mittel- 

alters zu liefern imstande waren; man konnte 

demnach eine wesentliche Vergrofserung des Ofen- 

inhaltes iiber ein gewisses Mafs hinaus nur durch 

Vergrofserung des Ofendurchmessers erreichen. 

Der in den unteren Theil des Ofens eintretende 

W ind aber mufste, da die Oefen nur einformig 

zu sein pflcgten, bis an die gegeniiberliegcnde 

Wand vordringen konnen, um eine annahernd 

gleichmafsige Verbrennung in dem Ofenąuer- 

schnitte hervorzubringcn; hieraus ergab sich von 

selbst die Nolhwendigkeit, an dieser Stelle den 

Ofendurchmesser ziemlich klein zu nelimen und 

erst nach oben hin die Erweiterung eintreten zu 

lassen. So entstanden jene trichterformigen Oefen, 

von denen der schwedische, in Scliriften des 

vorigen Jahrhunderts vielfacli, auch in Percy- 

Weddings Eiseńhutlenkunde* abgebildete Osmund- 

ofen ais Beispiel dienen kann.

Jene Erweiterung des Ofens nach oben aber 

mufste eine Grenze haben, wenn nicht inanche 

Unzulraglichkeiten — Stauung der niederriicken- 

den Massen, Schwierigkeit der Bedienung des 

Ofens wegen allzu grofsen Gichtdurchmessers 

u. a. rn. — eintreten sollten. Nachdem daher 

die Vervollkommnung der Geblase die Moglichkeit 

gewShrt hatte, aucli die Ofenhohe zu steigern 

(auf 3 m und dariiber), gab man dem unteren 

Trichter einen Aufsatz mit steilen oder nach 

oben hin etwas sich nahernden Begrenzungslinien,

* Alitheilung 1, Seite 562.
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welclie letztere Form, wie schon erwahnt, das 

Niederriicken der Schmelzmassen und dic Be- 

dienung der Giclil erleichtert. So entstand jene 

bekannte Form mancher Sliickofen : zwei mit 

ihren breiten Flachen aufeinander steliende ab- 

gestumpfte vierseitige Pyramiden oder Kegel, eine 

Form, welche, da sie nur bei Oefen von grofserer 

Ilulie sich ausbilden konnie, am leiclitesten zur 

Entstehung von Roheisen Veranlassung geben 

mufste und in Gegenden, wo man spater vor- 

zugsweise weifses Roheisen erzeugte, z. B. in 

den osterreicliischen Alpen, bis heute ais die 

gebrauchlichste Form auch fiir Hochofen bei- 

behalten worden ist. Nach Jars hatlen die Flofs- 

ofeii, d. i. Hochofen, zu Eisenerz im vorigen Jahr- 

liunderte 3,5 m Ilohe, unten eine Weite von 

etwa 88 cm, im Kohlensack von etwa 1 m, an 

der Giclit von 60 cm. Montags friih wurde der 

Ofen gefiillt und angeblasen und Sonnabend fruli 

wieder ausgeblasen. In dieser Zeit schmolz man 

20 l Erz mit etwa 150 cbm, d. i. 22 t Holz- 

kohlen. Die Begriindung dieses auch fiir damalige 

Zeit hohen Kohlenverbrauchs suclit der genannte 

Schriftsteller in dem Umstande, dafs man keine 

genaue Rechnung iiber den Kohlenverbrauch 

fiihre »und die Schmelzer so viel Kohlen nehmen, 

ais sie wollen

So wenig, ais uns bekannt ist, wann und wo 

zuerst die Roheisendarstellung im allgemeinen 

ais selbstandiger Betriebszweig eingefiihrt wurde, 

wissln wir etwas Niiheres iiber die erste Dar

stellung des grauen Roheisens. Wahrscheinlicli 

ist es, dafs man eine regelniafsige Roheisendar

stellung uberhaupt erst einfiihrle, naclidcm man 

durch Zufall die Bedingungen, unter welchen 

graueś Roheisen entsteht, kennen gelernt und 

alsdann die Vorziigliehkeit dieses Materials fiir 

die Herstellung von Gufswaaren erkannt hatte. 

So eutwickelte sieli jene Art des Betriebes, wie 

sie vom 15. bis gegen die Mitte des 19. Jahr- 

hunderts in den meisten Landern bei Ilolzkohlen- 

betrieb iiblich war: der Hochofen bildele den 

eigentlichen Sehmelzofen der Eisengiefsereien, 

welcher diesen das fliissige Eisen zu liefern hatle, 

und die Abfalle sowie das am Sonnlage erblasene 

Eisen wurden im Frischfeuer yerarbeitet.

Die Hauptbedingung fiir die Erzielung grauen 

Roheisens aber war und ist eine liohe Temperatur 

im Schmelzraume; und man erkannte, dafs aufser 

durch Erhohung des Brennstoffsatzes die Ent- 

stehung derselben vornehmlich durch eińe grofsere 

Ilohe des Ofens und durch Anwendung eines 

engen Schmelzraumes begiinsligt werde. Es ent- 

standen jetzt erst die eigentlichen Hochofen, -4 m 

und dariiber lioch, und von jener eigenthiim- 

liehen Form, die sich iu ihren hauptsiichlichsten,

1 schon oben gekennzeichueten, Eigenthumlichkeiten 

bis heute erhalten hat, aus dem Gestelle, der 

Rast und dem oberen Schachte besteliend.

Wenn die Yerengung des Ofens in der Form-
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ebene urspriinglich, wie oben hervorgehoben 

wurde, den Zweck hatte, das Vordringen des 

Windes bis zur gegenuberliegenden Seite zu er- 

moglichen, so kam jetzt, sobald man graues 

Roheisen darstellle, dic erwśihnte Nothwendigkeil 

hinzu, eine gesleigerte Temperatur bis zu einer 

gewissen Hohe oberhalb der Formen zu ent- 

wickeln; und so entstand das eigentliche Gestell. 

Je kleiner der Quersclinilt desselben ist, desto 

geringer ist die Menge der innerhalb des Quer- 

schnilts befindlichen warmeaufnehmenden Korper, 

desto unbedeuteiider die Abkuhlung der mit 

grofser Gescliwindigkeit aufsteigenden Gase.

Die Art und Weise, wie man schon in 

friilieren Jahrliunderten das Gestell herstellte, 

scheint mir ziemlich deutlich darauf hinzuweisen, 

dafs die Anordnung desselben aus der durch 

die Erfahrung festgestelltcn Nothwendigkeit her- 

vorgegangen war, den unteren Theil des Ofens 

bis zu einer gewissen Holie hinauf zu verengen: 

man fiihrte zunaehst den Schacht mit der Weite, 

welclie er im Kohlensack besafs, oder nur selir 

allmahlicher Ycrjiingurig nach unten bis auf das 

Fundament hinunter und selzte dann das Geslell 

ein, wie man eine zu weite Oeffnung durch Ein- 

setzen eines Ringes verengt. Zahlreiche Ab- 

bildungen friiherer Hochofen zeigen uns deutlich 

diese Art der Zustellung. Auch die aufser- 

ordentlich flachen Rasten, welche sehr viele auf 

Graueisen betriebene Hochofen der veiflossenen 

Jahrhunderle besafsen, finden hierdurch ihre Er

klarung ; die obere Flachę der eingesetzten Gesteli- 

steine bildete eben die Rast oder wurde hochstens 

mit einer flach ansteigenden Masseschicht uber- 

kleidet; einen allmahlicheren Ucbergang von dem 

oberen Rande des Gestells nach den Schacht- 

wanden hin durch eine sleilere Ebene einzu- 

schalten, hielt man nicht fiir nolhwendig, ja, 

einige im Anfange des 18. Jahrhunderls am Harze 

gcmachten Yersuche, eine sleilere Rast einzu- 

richten, halten einen enlschiedenen Mifserfolg und 

zwar deshalb, weil man nicht weil genug ging, soli

dem eine Rast mit nur etwa 30° Steigung anordnele.

Ueber diese Yersuche, sowie iiber die friihere 

Form der Harzer Hochofen, berichlen — jeden- 

falls auf Grund aller Acten der damaligen Ilerzog- 

lich Braunschweigischen Huttenwerke — die 

Braunschweigischen Hultenbeamten Tiille und 

Garlner in dem von ihnen gemeinschaftlich her- 

ausgegebenen »Eisenhutten-Magazin« vom Jahre 

1791. Hiernach halten die Harzer Hochofen 

des 16. Jahrhunderls ungefahr die auf Blalt XV 

in Fig. 1 ersichtliclie Gestalt. \rergleicht man 

damit die Form des Harzer Hochofens aus dem 

Jahre 1856 (Fig. 3), an welchem ich selbst 

meine ersten Kenntniśse vom Hochofenbelriebe 

erwaib, so zeigt sich, dafs im Laufe von drei 

Jahrliunderten wohl die Abmessungen grofser 

geworden waren, die Form des Profils aber nicht 

wesentlich sich geandert hatte.

„ST A H L  UND E ISEN .“
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Ueber den ersten Seliritl zur Vergrofserung 

der Abtnessungen wird beriehtet, dafs gegen Ende 

des IG. Jabrhunderts ein Mann aus dem Yoigt- 

lando, Namens Hans Sien (dessen Nachkommen 

noch heule am Harze leben), in Wiede ani Harze 

einen Ofen mit 0,93 m Gichldurchmesser und 

1,6 m Durchmesser im Kohlensack, bei einer 

Hohe von 51/a m, baute, welcher 1600 ange- 

blasen wurde und so gule Ergebnisse lieferte, 

dafs Sien grofsen Ruhm erlangte und an vcr- 

scbiedcnen Orten, woliin er berufen wurde, neue 

Oefen anlegte.

Ganz ahnliche Hochofenformen wie dic be- 

sprochenen Harzer wurden im vorigen Jalir- 

hunderle —  vęrmulhlich auch noch in diesem

— auch im Erzgebirge und an viclen anderen 

Orten gefunden. Es war nicht geisligc Tragheit, 

welche die Beibehaltung dieser allen, seltsamen 

Gestalt verąnlafste. Wie aus den vorlian.denen 

Ueberlieferungcn — z. B. den Abbandlungen in 

dem schon erwahnten »Eisenłijiitten-Mągazin« von 

1791, den Anmerkungen Gerhards zu den von 

ihm ubersetzlen »Metallurgischen Reiseu« von Jars

u. a. m. — deutlich hervorgeht, war man sich 

vollstandig klar dariiber, dafs auf einer Rast von 

7 bis 15 Grad Steigung sich ein todler Mantel 

aus Kohlen aufbauen. miisse, innerhalb dessen 

nun dic Schmclzsiiulc niederginge; man schlofs 

dieses daraus, dafs nach dem Ausblasen dic Obcr- 

flaclie der Rast noch in dem Lchni (der Masse) 

die Fingcrspuren der Arbeiter, welche dic Rast 

geschlagen hatten, erkennen liefs, ja, wic Gerhard 

beriehtet, , haben der wohlselige Konigl. Gcheime 

„Staats-, Kriegs- und wurklich dirigirende Minister, 

„auch Oberberghauptinann, Herr Waitz, Freyherr 

„von Eschen, den Versueh gemacht, und einen 

„Hammer, also ein aus Holz und Eisen bcstchen- 

„des Werkzeug, bei der Zustellung des hohen 

„Ofens auf dic Rast gelegt, und nachdcm bei 

„dcm Ausblasen des Ofens das Feuer bis auf 

„die Rast niedergegangen war, das Oeblase ab- 

„hangen und den Ofen aufbrcehen lassen. Dieser 

„Hammer fand sich dann ungeschmolzen auf 

„der Rast, wo er hin gelegt worden; der liolzerne 

„Stiel sogar war nur verkohlet. In Torgelow 

„hat man beobachtet, dafs ein messingener Rock- 

„knopf, der einem Arbeiter bei der Schlagung 

. „des Rastes abgcsprungen war, unvcrletzt bei 

„der Ausblasung des hohen Ofens an der narn- 

„lichen Stelle wieder zum Vorschein kam.“ Ver- j 

schiedentlich hatte man erwogen, ob nicht eine i 

steilere Rast vortheilhafter sei; aber, wie schon I 

erwahnt, sprach die Erfahrung dagegen. Man 

hatte recht vorsichtig zu yerfahren gemeint, in

dem man den Rastwinkel nur wenig vergrofserte, 

und beging gerade hierdurch einen Mifsgriff. 

„Wolier kommt es aber, dafs, wenn die Rast zu 

„steil oder zu schrage geschlagen wird, der Ofen 

„oft Schaden leidet, ja gar ausgehet?4 fragt 

Gerhard in dem erwahnten Buche und erortert

dann diesen Umstand durch Theorieen, welche 

uns jetzt allerdings nicht melir stichhaltig er- 

scheinen konnen. Nur wo man niuthig die teller- 

formigen Rastcn durch ganz stcile ersetzte, crhiell 

man —  wie wir jetzt es selbstverstandlich finden

— auch hierbei gute Ergebnisse. Schwedische 

und norwegischc Hochofen des vorigen Jahr- 

hunderts zeigen — abgesehen von den engeren 

Gestellen —  ganz ahnliche Profile ais die bc- 

wahrtesten Hochofen der Jetztzeit. In Fig. 2 ist 

ein soleher scliwedischer Hochofen des vorigen 

Jabrhunderts mit sehr steiler Rast abgebildet. * 

In Riicksicht auf diese ist das Gestell niedriger, 

ais sonst damals iiblich war. Bcachtenswerlb 

ist der Umstand, dafs die Mittellinie der Giclit 

nicht mit der des Gestells, sondern mit der 

Wand desselben an der Forinseitc zusammen- 

fallt. Man beabsichtigte hierdurch offenbar einem 

cinscitigen Aufsteigen des Windes, beziehentlich 

der Gase, an der Formseite entgegenzuwirken.

Es ist leiclit einzusehen, dafs, wenn man 

Ycrsuchte, diese steilen Rasten flacher zu machen, 

man gleiche Mifscrfolge erhiclt, ais wenn man 

in Deutschland die tcllerfdrniigen durch etwas 

steilere ersetzte. Das Spriichwort von der goldenen 

Mittelstrafse findet in diesem Fallc keine Be-

statigung. Swcdenborg warnt in seinem in der 

Fufsaninerkung genannten, 1734 erschicncnen 

Buche ausdriicklich davor, die Rastcn allzu flach

zu machen. Dic Folgen einer zu flachen Rast

schildcrt er wie folgt: „Das Eisen wird hier

„leiclit wic Pech sich anselzcn und erst, wenn 

„eine sehr grofse Menge sich angesammclt hat, 

„durch sein cigenes Gewicht in den Ilerd hin- 

„unter gleiten. Hier tritt nun durch Yermischung 

„dieses kalten und wenig flussigen Eisens mit 

„dem gut geschmolzencn ein Kochen ein, ahn- 

„licli ais wenn fltissiges Kupfer mit Wasser be- 

gossen w ird; schwarzliche Schlacken treten in 

die Form“ ; u. s. w.

Wie man sieht, hat man sich auch im yorigeh 

Jahrhunderte bereits vielfaęli mit den Beziehungen 

zwischen der inneren Form des Hochofens und 

dcm Verlaufe des Schmelzprocesses beschaftigt. 

Swcdenborg ermahnt in seinem erwahnten Buche 

die Eisenhiiltenleute, bei dem Entwerfen der inneren 

Form eines Hochofens, welche Arbeit viele Um- 

sicht crfordere, nach wissenschaftlichen Grund- 

satzen zu yerfahren und die Aufgabe nicht den 

Arbeitern zu iiberlassen, welche lediglich ihrer 

alten Gewohnheit folgen. „Wenn man nicht 

dem oberen, mittleren und unteren Theile des 

Hochofeninnern die richtigen Abmessungen giebt, 

wird man vergeblich arbeiten." Ais ein gecignelcs 

Verluiltnifs zwischen den Durclunessern des Ofen- 

schachtes an der Gicht, im Kohlensack und am 

Fufse empfiehlt Swedenborg 3 : 4 : 2 ,  und er

* Aus Ęmanaelis Swedenborgii Regnum subterra- 
neum sive minerale de ferro, etc.
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warnt vor einem zu grofsen Durchmesser des 

Kohlensacks; in diesen Schacht aber wurde, wie 

oben erwahnt wurde, das Gestell ais besonderes 

Stiick cingcsetzt, so dafs, wie auch die besprochenc 

Abbildung des schwedisciien Ofens erkennen lafst, 

die lichte Weite des Ofens im Gestelle ganz er

heblich geringer war, ais man vielleicht aus jenen 

Żiffern folgern konnte.

Um einen nicht gar zu kleinen Querschnitt 

des Gestells zu erhalten, pflegte man diesem ob- 

longe, gewohnlich rechteckige Grundform (mit 

der kleineren Abmessung in der Richtung des 

Windes) zu geben, eine Silte, welcher man noch 

iri den sechzigcr Jahren des jetzigen Jahrhunderts 

bei manchen Holzkohlenhochofen begegnen konnic.

Der Aufgabe des engen und hohen Gestells, 

einen heifsen Schmelzraum zu bilden, entspricht 

die schon im vorigen Jahrhunderte bekannte Regel, 

fiir Weifseisendarstellung, beziehentlich fiir Vcr- 

hiittimg leichtschmclziger Erze, niedrigere und 

weitere Gestelle anzuwenden ais fiir Graueisendar- 

stellung oder fiir Verhiittung slrengfliissigcr Erze.

Ein enges und hohes Gestell aber hat man 

nicht ohne eine gewisse Bcrechtigung einem 

Hemmschuh verglichen, welcher einem Wagen 

auf ebener Strafse angelegt wird. Es śteigert 

die Gasspannung, verringert dic Leistungsfahigkeit 

des Ofens und ist dem raschen Wegschmelzcn 

unterworfen. Dic Hochofen des vorigcn Jahr

hunderts konnten selteu langcr ais ein Jahr, 

haufig nur 30 bis 40 Wochen im Betriebe cr- 

lialten werden; eine Betriebsdauer von zwei 

Jahren galt ais etwas ausnchmend Giinsliges. 

Wo man des Guten zu vieli gethan, d. h. das 

Gestell allzu eng und hoch gebaut hatte, zeigtc 

der Ofen erst dann seine giinstigsten Ergebnisse, 

wenn er langcre Zeit im Betriebe gewesen war 

und das Gestell sich durch theilweises Weg

schmelzen erweitert hatte, ein Fali, den ich selbst 

friiher mehrfach beobachtet habe. Es erkliirt 

sich hieraus, dafs die Gestelle von der Zeit an 

weiter und niedriger wurden, wo man gelernt 

hatte, die Aufgabcn des engen und hohen Gestells 

in anderer, fiir den Betrieb weniger nachtheiliger 

Weise zu erreichen.

Dafs man das cinfachste Mittel zur Yertheilung 

des Windes durch den ganzen Querschnitt des 

Gestells, die Anordnung mehrerer Windformen 

an den verschicdenen Seiten des Ofens, nicht 

weit friiher anwandte, erscheint im ersten Augen- 

blicke etwas verwunderlich, findet jedoch seine 

Erklarung in der beschrankten Leistungsfahigkeit 

der friiheren Geblase. Die holzernen Spitzbalgen 

lagen unmittelbar vor der W indform; die An

ordnung mehrerer Formcn wiirde man vermuth- 

lich kaum anders fiir moglich gehalten haben, 

ais durch Anordnung ebenso vieler Geblase. 

Auch nachdem die Ęrfindung der Cylindergeblase 

um 17S0 die Moglichkeit gewiihrt hatte, grofsere 

Windmengen und Windspannungen zu liefern,

erkannte man doch nicht soglcich klar genug'die 

Vortheile, welche die Anordnung mehrerer Wind- 

formen darbietet. Noch um dic Mitte des neun- 

zehnten Jahrhunderts gab es nicht wenige Holz- 

kolilenhochSfen mit nur einer Form, obschon sic 

durch ein Cylindergeblase betrieben wurden.

Die andere, fiir Graueiscndarstcllung wichtige 

Aufgabe des engen und hohen Gestells, dic Er- 

zielung eines heifsen Schmclzraumcs, fand aber 

sofort ihre Losung auf anderm Wcge, nachdem 

Ncilson vor nunmchr sechzig Jahren zuerst seine 

von so iibcrraschend giitistigcn Ergcbnissen gc- 

kronten Versuche angcstellt hatte, dic Hochofen 

mit erwarmtem Windc zu belreibcn. Vor den 

Fonnen stieg sofort dic Temperatur um so hoher, 

je starker man den Wind crhitzle: und beson

ders zur Erziclung tiefgraucn, siliciumreichen 

Roheisens bildet deshalb seit jener Zeit die An

wendung hocherhitzten Windes das forderlichste 

Mittel. Von da an sehen wir nunmchr die Ge- 

stclle der Hochofen niedriger und weiter werden, 

nicht plólzlicii, sondern allmahlich, da man erst 

durch die langcre Beobachtung sich iiberzeugen 

mufste, dafs dic altc Gcstellform ihre Berech- 

tigung yerloren hatte. Jeno strengen Untcrschicde 

in dem Ofen profile, je nachdem man graues oder 

weifses Roheisen in dem Ofen erzeugen wollte, 

welche vor der Einfuhrung der Winderhitzung 

vollst;indig begriindet waren, liorten hierdtirch 

auf; wie bekannt, benutzt man nicht scllen den 

namlichen Hochofen zur Darstellung der vcr- 

schiedenstcn Eisengattungcn nach einander.

Indem man verschiedenllich das Gestell schon 

nahe iiber den Formcn aufhoren liefs, gelangte 

man zu- einer Hochofenform, wclchc der oben 

erwalmten, fiir Weifseisendarstellung in den oster- 

reichirchen Alpen seit alter Zeit benutzten Form 

sehr ahnlicb ist; und in weilerer Vcrfolgung jenes 

durch dic jetzigen Betricbsverhaltnisse gerecht- 

fertigten Bestrebens, die Gestellweite moglichst 

reiehlich zu nehmen, sowie bei cntsprechcnder 

Erweiterung der Gichtoffnung wurde man schliefs- 

licli zu der Cylinder- oder cylinderahnlichen 

rastlosen Form gelangen, wie sic verschiedentlich 

friiher und erst neuerdings wieder im Marzhcftc 

dieser Zeitsclirift von bcachtcnswerther Seite em- 

pfohlen ist.

Dafs in einem rastlosen Hochofen Storungen 

in dem Niedergange der Gichten leichtcr ais in 

einem solchen mit einer Rast von 45 Graden 

oder etwas dariiber sieli vermeiden lassen, diirfte 

einem Jeden einlcuchten. Dennoch glaube ich 

nicht, dafs bei grofsen Hochofen die rastlose 

Form zweckmafsig sein wird.

Die Leistungsfahigkeit eines Hochofens steht, 

wic bekannt, in enger Beziehung zu seinem raurn- 

lichen Inhalte, obschon sie daneben auch yon 

anderen Umstanden — Erzbeschaffenheit u. s. w. — 

unleugbar wesentlich beeinflufst wird. Ein Ofen 

von 10 cbm Inhalt wird niemals eine so grofse
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Leistung entwickeln konnen, ais ein solcher von 

•300 oder 400 cbm Inlmll. Fiir beabsicliligle 

grofse Leistungen, wic sie in der Jetztzoit ge- 

wohnlich yerlangt werden, sind also entsprechend 

grofse Hochofen erforderlich. Bei Koksbetrieb 

pflegt man kleinerc Oefen ais mit ,300 cbm Inhalt 

kaum noch zu bauen. Dic meisten neueren 

Kokshochofcn haben einen Inhalt von 350 bis 

450 cbm. Der Inhalt aber ist abluingig von der 

Hohe und dem Durchmesser, er wachst mit der 

ersteren iin einfachen, mit der letzteren im qua- 

dratischen Yerhaltnisse. Mit Zunahme der Ilohe 

aber stcigert sich der Widerstand, welchen dic 

Gase beim Durchdringcn der Schmelzsaule Finden, 

also die crforderliche Spannung des Geblitsewindes 

und die nothwendige Arbeit der Geblascmaschinc 

zur Erzeugung jener Windspannung. Auch der 

gleichmiifsigc Niedergang der Gichten wiirde, 

wie ich glaubc, durch eine allzu bctrachtliche 

Ilohe Einbufse erleiden miissen, da mit der Hohe 

derSeitendruck der Beschickung gegen dic Wandę, 

also auch die Reibung an den Wanden sich ver- 

grofsert; und es erscheint deshalb yollstandig 

gerechtfertigl, dafs man, um einem Ofen einen 

grofseren raumliclien Inhalt zu geben, nicht allein 

seine Hohe, sondern auch seinen Durchmesser 

vergr6fsert. Fiir den Durchmesser des Ofens in 

der Formebenc aber besitzt noch heute jenes Gc- 

setz seine allgemeine Giiltigkeit, welches schon 

vor tausend Jahren eine Yerengung der Stiick- 

ofenschaclite nach unten hin nothwendig machte, 

sobald ihr raumlicher Inhalt iiber ein gewisses 

Mafs hinaus ging: der Wind mufs imstande sein, 

die niederruckenden Kohlen innerhalb des ganzen 

Ofenquerschnitts zu verbrenncn. Dadurch, dafs 

wir statt der einen Windform der alten Oefen 

fiinf, sieben oder mehr Formen ringsherum an- 

ordnen, dafs wir bedeutend kraftigerc Geblase- 

rnaschinen ais friiher verwenden, und dafs wir 

die Formen um ein gewisses Mafs in den Ofen 

hineinragen lassen konnen, ist es uns moglieh 

gcworden, den Oefen weil grofsere Durchmesser 

in der Formebenc zu geben; aber eine Grenzc 

des Zuliissigen hier fiir giebt es doch auch jetzt. 

So viel ich weifs, ist man bei den grofsten der 

jetzt bestehenden Hochofen bis auf hochstens

3,5 m Gcstellweite gekommen; ob es moglieh 

sein wird, ohne Nachtheil noch grofsere Durch- 

messer in der Formebene anzuwenden, wiirde 

der Yersuch ergeben miissen. Bis jetzt scheint 

mir dic Erfahrung dagegen zu sprechen. Wenn 

also fiir einen sehr kleinen Ofen die rastlose 

Form sieli ais zulassig erwiesen hat, so diirfte 

die Anwendung derselben doch 11111 so bedenk- 

licher sein, je grofser der gesammte raumliche 

Inhalt des Ofens sein soli.

Noch ein anderer Umstand spricht meines 

Erachtens gegen die Zweckmafsigkeit rastloser

Hochofen. Es ist bekannt, welche wichtige Rolle 

die vor den Formen gebildcten Gase fiir die Durch- 

fiihrung des Hochofenprocesses spielen. Jc gleieh- 

miifsiger dic niederriickendcn Erzmasscn von 

diesen Gasen durchdrungen werden, desto leichter 

konnen dic letzteren ihre Aufgabe erfiillcn. Bei 

dem Aufsleigen im Ofen aber werden die Gase 

denjenigen Weg einzuschlagcn suchcn. wo sic 

dic geringsten Widerstiinde finden; unii dieser 

Wcg liegt an den Wanden des Ofens, wó die 

unvcrmeidliche Reibung der niederruckenden 

Massen an den Wandflaclien eine Verzogcrung 

der Bewegung, also eine Auflockerung der Schmelz- 

saule heryorruft. Auch in einem cylindrischen 

oder nach unlen sich schwach erweiternden Ofen 

lafst sich diese Reibung und Auflockerung nicht 

ganz yermcidcn. Dafs man durch das Verfahren 

beim Aufgichtcn und durch eine zweckenl- 

sprechende Einrichtung der Gasfiinge jenem fiir 

den Verlauf des Hochofenprocesses nachtheiligcn 

Bcstrcben der Gase mit gutem Erfolge entgegen- 

wirken kann, bedarf kaum der Erwahnung; an

dererseits aber wird ein rastloser Hochofen das 

Aufstcigen an den Wanden starker befórdern ais 

ein solcher der iiblichen Form, wo die Gasent- 

wicklung auf cincn engeren Qucrsehnilt rings 

um die Ofenachse lierum besćhrankt ist und die 

aufslcigenden Gase sich erst ausbreileti miissen, 

bevor sie die Ofcnwande crreichen. Ein Vor- 

sehieben der Formen liifst zwar auch in dieser 

Bcziehung dic Vortheile des engeren Gestells 

crrcićheu, ohne zugleich die Nachtheile desselben 

hcrbeizufiihren; aber die Benutzung dieses Mittels 

bleibt doch nur in beschranktem Gradc moglieh.

Bis die Erfahrung das Gegcntheil beweisen 

sollte, kann ich aus diesen Griinden der Ueber- 

zeugung nicht entsagen, dafs bei grofserem 

Rauminhalte der Hochofen ein Profil mit miifsig 

weilem Kohlcnsack und steiler Rast — etwa 

von der Form, wic es nach » Stahl und Eisen« 

Jahrgang 1885, Seite 595, iu Fig. 4 dargcslellt 

ist, —  mehr Aussicht fiir einen befriedigenden 

Betrieb, ais ein rastlosesProlil bieten wird; und 

wenn nach dem Berichte im Marzhcfte ein rast

loser Hochofen von nur 10 cbm Inhalt und 

1,25 m Weite in der Formebene sehr gute Er- 

gebnisse geliefert hat, so scheint mir immerhin 

dic Frage noch offen zu bleiben, ob nicht die 

Ergebnissc doch noch giinstiger gewesen sein 

wurden, wenn man dem Schachte eine steile 

Rast, d. h. eine mafsige Erweiterung nach der 

Mitte zu gegeben hiitte. Bei dem in der er- 

wahnten Abhandlung angegebenen, ziemlich rei- 

chen Eisengehalte der Beschickung (46,9 ?<>) 
und der Leichtreducirbarkeit der Siegcrlander 

Erze erscheint der Holzkohlenverbrauch von 

1113 kg auf 1 t erzeugtes Roheisen ziemlich 

hoch.
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Ueber wenige teelinisclic Fragen geben die 

Ansichten der Eisenhiiltcnlcute so weit ausein- 

ander, wie iiber das Wcsen und die praktische 

Bedeutung der Kleinbessernerei, welcher von der 

einen Seitc nahezu die Exislenzbcrechligung ab- 

gestritten und andererscits eine Menge wirthschaft- 

lichcr und technischcr Vorziige nachgeruhmt wer

den. Wahrend nun bei uns das Interesse, wclchcs 

namentlich das von Avcsta ausgchcnde Verfahrcn 

bei seinem Bckannlwerdcn allgemein erweckte, 

neuerdings wieder mehr geschwunden zu sein 

scheint, hat sich der Clapp-G riffiths-Proćefs, der, 

obgleich urspriinglich eine englische Erfindung, 

erst in den Vercinigtcn Staatcii wesentlich vcr- 

vollkommnet worden ist, in Arnerika in den 

letzten Jahren eine hervorragendc Stellung er* 

obert, iiber dereń Berechtigung man allerdings ver- 

schiedener Ansicht sein, deren thatsachliches Yor- 

handensein indessen nicht geleugncl werden kann.

Da ich nun von den 0 Wcrkcn mil zusain- 

inen 10 Convettcrn, wcichc bis zum 1. Juli 1886 

nach dein genannten Vcrfahren arbeitelen, dic 

drei bedeulendstcn mil 6 Gonverlern in Betrieb 

gesehen habe, so wird cs fiir dic deutsehen Fach- 

genossen vielleicht nicht ohne Interesse sein, 

wenn ich in den folgenden Zeilen meine Bcob- 

achtungcn iiber das Arbcifsverfahren und den 

Verlauf des Processcs wiedergcbc. Vorausschicken 

will ich die allgemeine Bemerkung, dafs man an 

allen drei Wcrkcn den Diisenverschlufs inittelst 

Diffcrenlialkolbens wahrend des Abstichs. welcher 

nach den ersten Mittheilungen mit dem fest- 

slehcnden Converter das eigentlicli Charakteri- 

stischc fiir den Clapp-Griffiths-Procefs bildct, nicht 

an wendet, sondern einfachere, ebenfalls durch 

Patent gcschiitzte Abspcrr-Vorriehlungen in die 

Windl.citung einscliallet, welche eine Verringcrung 

des Winddruckes gestatten und gleichzeilig den 

Gang der Maschine beim Abstich vcrlangsamen.

Das erste der von mir bcsuchten Werke war 

dasjenige der Firma 01ivcr Brothers and Phillips 

in Pitlsburgh, welclie bckanntlich die iillcste 

Glapp - Griffiths - Hiitte in Amerika besitzt , und 

welcher iiberhaupt wohl in Gcmcinschaft mit dem 

ititclligenlcn Ingenieur James P.Witherow dasHaupt- 

vcrdicnst lim die Ausbildting des ganzen Yerfahrens 

zukomnit. In bezug auf dic Einrichtung des Werkes 

und den Gang der Arbeit kann ich, mil Wieder- 

holungen zu verraeiden, auf Bcschreibung und 

Zeiclmung in »Stalil und Eisen«, 1885, Heft 5, 

Seite 251, verweisen, denn zur Zeit meiner An- 

wesenheit arbeitete noch die dort geschilderlc 

Anlage, wahrend ein Neubau mit etwas grofseren 

Gonverlern geplaht war.

' Die bcidcn Converler haben einen Fassungs- 

raum von 2 1, das Ghargengewichl betragt iu- 

dessen in der Regel nur 1600 bis 1650 kg. Die 

Ghargirung wird so gewiihlt, dafs man noch

2,5 % Silicium im ungesclnnolzencn Roheisen 

hat, da man diesen Gehalt fiir den giinstigsten 

halt. Die ungefahr 230 mm iiber dem Boden 

angcbrachteu Diisen, deren 6 Stiick vorhanden 

sind, haben einen lichlen Durchmesser von 38 mm 

und der nonnalc Winddruck betragt etwa 490 g 

auf den Quadratccntimctcr, wahrend der Convcrter 

etwas uber 900 mm lichtc Wcile hat.

Der Ycrlauf des ganzen Processcs kennzeichnet 

sieli durch den aufserordcntlich mallen Chargcn- 

gang, obgleich keine Spur von Auswurf einlrilt; 

die Dauer der von mir bcobachteten Ghargen 

war im Mittel 14 Minuten, und maclite sich 

wahrend der ersten. Hiilfle dieser Zeit keine 

Flamme, wohl aber vcrhiiltnifsinafsig starker 

brauner Rauch bcmerkbar. Bei zwei mit dem 

Speclroskop verfolgten Schmelzungeu ersehicn die 

Natriumlinie erst nach 7 Minuten, also ungefahr 

nach der Halfte der ganzen Chargendaucr; die 

hcllen Linien iin griinen Feld tralen im einen 

Fali erst l 1/-', im zweiten erst 2 Minuten vor 

dem Ende auf und verschwanden gleichzeilig mit 

dem aufserordcntlich scharf erkennbaren Vcr- 

schwinden der Flamme. Man bcendet den Proccfs 

ohne jede, hier . allerdings auch kaum durch- 

fuhrbare Probenahme nur nach der Bcobachlung 

mit dcm durch dunkles Glas geschutzten Auge; 

sowie die Flamme ganz kurz geworden ist, wird 

das Stichloch gcofTnet, dic Abspcrr-Vorrichtungcii 

fiir den Wind treten in Wirkung und dic Ma- 

scliine liiuft langsamer. Der Abstich dauert ziem

lich langc, so dafs immerhin etwa eine Minutę 

vcrgeht, che das Bad sowcit gesunken ist, dafs 

dic Dusenlocher frei werden. Vor dcm Abstich 

wird das in kleinc Stiicke gcschlagcne, roth- 

gliihend gemachte Fcrromangan (1 bis 2 fjb vom 

Gewicht der Charge mit 76 bis 80 $ó Mangangehalt) 

in die Giefspfanne geworfen, und es zeigt sich 

deshalb wahrend des Giefsens cinc machtige Re- 

actionsflammc bei śtąrketn Aufkochen des Metalls.

Man gofs von jeder Hitzc drei etwa 550 kg 

scliwerc Blocke von 254 mm quadratisclicm 

Qucrschnitt; die kleinstcn Blocke, welche man 

giefst, haben noch immer einen ąuadratischen 

Querschnitt von 203 mm. Der Stahl, welcher 

beim Giefscn sich sehr diiimflussig zeigt, kochte 

in den Goąuillen noch stark und trieb; man 

gofs die Gocjuillen schiitzungsweise zu hochstens

ihrer Hohe voll, setzte dann einen schweren 

gufscisernen Deckel auf, und der Stahl slieg, bis
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er durch diesen Deckel gelialten wurde. Dic 

Blocke miissen bei diesem Verfahren natiirlich 

sehr lose Kopfe bekommen, doch soli dies nach 

den Aussagen der Bctriebsleiter boi der vollkom- 

menen Schweifsbarkeit keine weiteren Naclitheile 

haben. Ein geeignetes Blockwalzwetk war zur 

Zeit meiner Anwesenheit erst im Bau, und wal z te 

man deshalb die Blocke auf einer zu schwachen, 

nur fiir Sehweifseisen bestimmten Strafse zu 

54 kg schweren Billets von 100 mm quadra- 

lischen Quersehnitts vor, welche dann auf einer 

vorziiglich arbeitenden, in 12stiindiger Schicht 

bis zu 40 t liefernden Drahtstrafse in einer Hitze 

zu Draht von 5 mm Durchmesser verarbeitet 

wurden. Der Walzdraht ist sehr weich und ziili 

und zeigt ebenso wie Proben gezogenen Drahtes, 

sowcit dies eine fliichlige Priifung zu beurtheilen 

gestattet, ein glattes und gesundes Aussehen ohne 

unganze Stellen.

Was die chemische Zusammensetzung an-

langt, so soli das Metallbad vor dem Zusatz von

Ferromangan weder Silicium noch Mangan und 

nur Spuren von Kohlenstoff enthalten. Das Fertig- 

product wird regelmafsig nur auf KohlenstofT

untersucht, da angeblich der Gehalt an Silicium 

nicht iiber 0,01 $  stcigt, ein Gehalt bis zu 

0,3 Phosphor unsehadlieh ist und auf den 

Mangangehalt kein besonderesGewicht gelegt wird; 

der Kohlenstoffgehalt war, wie ein freundlichst

gestalteter Einblick in das Analysenbuch bewies, 

sehr regelmafsig und lag innerhalb der Grenzen 

von 0,085 °/0 und 0,1 Jó. Verw‘endet wurde der 

Stahl hauptsachlich zu Draht, aufserdem abor 

namentlich auch zur Herstellung yon Werkzeugen 

mit verstąhlten Schneiden, deren Schweifsung 

in der That tadellos war.

Der Besitzer eines Werkes bei Piltsburgli, 

welcher Billets von Glapp-Griffiths-Stahl bezogen 

hatte, um dieselben zu dunnen Blechen auszu- 

walzen und aus diesen dann Eimcr und andere 

Gefafse zu pressen, aufserte sich dahin, dafs das 

Materiał aufserordentlieh weich und zali, fur 

seine Zwecke aber zu poriis sei; ais Resultate 

von Analysen gab mir derselbe folgende Zalilen an :

0,05 % bis 0,07 % G
iiber 0.01 % P
Spur Si
0,2-5 bis 0,5 % Mn.

Die Glapp-Griffiths-Hutle von Oliver Brothers 

and Phillips beschaftigt 45 Mann, deren Dureh- 

schnittsyerdienst laut Angabe 1 $  25 cts auf der 

Schicht ist; die Leistung wurde mir im Mittel 

zu 36 Chargen pro 12 stundige Schicht ange- 

geben, soli aber in einzelnen Fallen iiber 40, 

selbst bis zu 50 Chargen aufsleigen.

Ein zweites Werk, dessen Anlage gleichfalJs 

,n »Slahl und Eisen® und zwar Heft 3, 1SS6, 

Seite 172, beschrieben und durch Zeiclmung ver- 

anschaulicht wurde, ist das der Glasgow Iron 

Comp, bei Pottstown Pa. Dasselbe ist im Gegensatz

zu der Hiitte von Oliver Brothers and Phillips, 

welche sich unter Anderem durch das Fehlen 

der Giefsgrube und die Bcwegungseinrichtung der 

Giefspfanne ais eigenartig kennzeichnet, ais typisch 

fur die sammtlichen neueren Iliitten' zu betrachten, 

und es ist nicht zu leugnen, dafs Witherow damit 

eine sehr hubsch durchdachte, verhaltnifsmafsig 

billige und gut arbeitende Anlage construirt hat.

Die Hiitte hat zwei 3-t-Converter, deren lichter 

Durchmesser mir zu 1000 mm angegeben wurde; 

die Windpressung schwankt zwischen 420 g 

und 560 g auf den Quadratcentimeter und der 

Wind tritt ebenfalls durch 6 Diisen von 38 mm 

Durchmesser in das Bad ein. Das Roheisen, 

welches man benutzt, ist yerhaltnifsmafsig silicium- 

reich (2,75 bis 3 $  Si), und wohl infolgedessen 

war die Dauer der von mir verfolgten Chargen 

etwa 18 Min u ten im Mittel, wahrend dieselben 

nicht heifser gingen ais die in Pittsburgh be- 

obachtcten. Dic Flamme war auch hier wahrend 

der ersten 8 bis 10 Minuten kaum zu erkennen, 

entwickelte sich dann zu ziemlicher llelligkeit, 

um gegen das Ende mit einem Małe zu ver- 

schwinden und dadurch ein aufserst scharfes 

Merkmal fiir die Zeit des Abstichs zu geben. 

Eine Beobachtung mit dem Spectroskop war mir 

in Pottstown leider nicht moglich.

Die Schlacke begann 111/a bis 12 Minuten 

nach Beginn des Blasens, also nach etwa 2/a 

der ganzen Chargendauer zu laufen, und gleicli- 

zeitig trat bei allen Chargen ein nicht unbe- 

deutender Schlackenauswurf aus dem Hals des 

Converters ein. Der Abstich dauerte im Mittel 

21ln Minuten und wahrend der ersten Minutę 

blies der W ind noch durch das Eisenbad, so 

dafs erst nach dieser Zeit die Diisen frei wurden.

Der Stahl war in der Pfanne sehr unruhig, 

kochte auch in den Coquil!en noch, stieg aber 

nicht, so dafs dieselben nicht zugemacht werden 

mufslen; die Kopfe der Ingots sahen infolge des 

Kochens allerdings nicht gut aus.

Eigenthiimlich war die Form der Blocke; die 

meislen derselben (es lag ein grofser Yorrath 

da) hatten einen Querschnilt von 100 auf 355 

mm und waren dahei im allgemeinen sehr kurz, 

zum Theil nur 600 mm lang. Eine Sorte von 

Blocken hatte bei 500 mm Lange einen Quer- 

schnitt von 50 auf 350 mm. Die Blocke wurden 

alle mittelst communicirenden Gusses von unten 

gegossen ; der Abbrand wurde mir zu 15 % an

gegeben.

Die Hiitte heschaftigte 45 Mann und machte 

im Masimum 18 Hitzen am Tag; es ist hierbei 

zu bemerken, dafs der Betrieb erst 2 Monate 

Yor meinem Besuch aufgenomnien war, dafs man 

sich also noch im Stadium der Versuchspetiode 

befand, und dafs man der aufserordentlieh hohen 

Temperatur wegen damals nur wenige Stunden 

am Tage arbeiten konnte.

Das Błockwalzwerk war noch im Bau, und
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wurden die Blocke nacli einem andern Walzwerk 

mit der Bahn versandt, so dafs ich die weiterc Ver- 

arbeitung leider niclit sehen konnte. Der Stahl 

war bis dahin nur zu Nageln kenutzt worden, 

sollte aber kiinflig auch zu weichen Kesselblechen 

(namentlich fur Feuerbiichsen) verwalzt werden. 

Die Zusammensetzung wurde mir dort ais nahezu 

silięiumfrei bei 0,08 bis 0,11 fb Kohlpnsloff, 

wenig Mangan und etwa 0,2 <jo Phosphor an- 

gegeben.

Die drilte Clapp-Griffiths-Hlilte, auf welche 

meine Beobachlungen sich erstrecken, ist die An- 

lage der Western Nail Comp. in Belleville, 111., 

bei St. Louis, und diese bielet deshalb ein be- 

sonderes Interesse, weil hier die eigentliclie 

Schmelzhulte allerdings im ganzen nach den von 

Wilherow aulgeslellten Principien angelegt ist, 

weil aber die Lciler des Werkes, die HH. W . II. 

und E. B. Powell, das Stahlwerk ihren besonderen 

Yerhaltnissen angepafst und damit eine ganz 

treffliche Anlage geschaflen haben. Wahrend das 

Werk von Oliver Brothers and Phillips ais iilleste 

Anlage und eingeengt durch ortliche Verhaltnisse 

erklarlicherweise noch manclie Unvollkommenheit 

zeigt und dasjenige in Potlstown, ais noch nicht 

vollendet, mir kein Bild von der laufenden Ver- 

arbeilung des Stahles gab, lernte ich in der 

Fabrik der Western Nail Comp. ein in sich ab- 

geschlossenes fertiges Werk kennen, dessen ganze 

Fabrication sich auf die Erzeugung des Glapp- 

Grifflths-Stahlcs jetzt griindet, welches bereits seit 

nahezu 6 Monaten in regelmafsigem Betrieb war, 

und welches unter augenscheinlich vorzuglięher 

Leitung namentlich in der \Veiterverarbeitung des 

Rohstahles zu einer einzigen Specialiliit meines 

Eraclilcns den Weg gefunden hat, auf welchem 

sich der Kleinbessemerei die meisten Aussichten 

fiir einen wirthschaftlichen Erfolg bieleń.

Es werden in Belleville nur Slalilnagel (in 

der in Amerika allgemein ublichen Weise nicht aus 

Drabi, sondern aus Blech gesclinitten) hergestellt, 

und belauft sich die Jahres-Produclion auf etwa 

20 000 t; da somil das Werk jedenfallszu den be

deutendsten Nagelfabriken gerechnet werden darf, ist 

der Situationspjan, weichen die Skizzeim Mafsslab

1 : 720 auf Blatt XVI. darstellt, vielleichl um so 

mehr von Inleresse, weil die Anordnung der 

einzelnen Abtheilungen eine sehr praklische isl.

Die Western Nail Comp. bezog friiher dic 

Billels von anderen Werken und baute sich erst 

im Jahre 1885 die Clapp-Griffiths-IIutte, welche 

im Januar 1S80 in Betrieb gesetzt wurde. Die

selbe besleht aus zwei 3-t-Convertern, welche in 

ganz derśelben Weise aufgestellt sind wie in 

Pottstown. Das Roheisen, welches so galtirt 

wird, dafs die umgeschmolzene Misclmng 2 % 
Silicium hat, und welches sehr wenig Mangan 

enthalt, wird in 2 Cupolofen a umgesclimolzen, 

dereń Koksverbraucli beilaufig einen BegrifT von 

der Yerschiedenartigkeit amerikanisclier Koks

giebt; wahrend namlich bei Verwendung von Koks 

aus dem Revier von Connelsville 9 des ura-

geschmolzenen Eisens verbraucht werden, brauclit 

man von Koks aus Illinois, den man der Billigkeit 

wegen mcist verwendet, ziemlich 18 3$, also un- 

gefithr die doppelte Mcnge.

Das Roheisen wird hier, wie auch in den 

beiden vorbeschriebenen Werken, in eine Pfanne 

abgesloclten, welche auf einer Waage b sieht, 

und aus dieser Pfanne dann ersl in die Gon- 

verler d gegossen. Die Bowegung der Roheisen- 

pfanne von der Waage zum lioher liegen den 

Gonverlcr und das Ausgiefsen in die kurze fest- 

slehende Rinne geschiehl wie in Poltstown durch 

einen drehbaren Kralm c. Die Converler haben 

1143 mm Durchmesser i. L . ; der Winddruck 

ist 5G0 g auf den Quadralcenlimeler und die 

G Diisen von 38 mm Durchmesser liegen etwa 

230 mm iiber dcm Boden.

Das Eisen wird ziemlich heifs eingeschmolzen, 

so dafs die Chargen trotz des geringeren Silicium- 

gchalles dennoch rascher warm werden, ais auf 

den erstgenannlcn beiden Werken. Die Chargen- 

dauer schwankt nach Angabe zwischen 11 und 

14 Minuten ; der Durchsclmitt der von mir be* 

obachleten war 11 Minuten. Der Verlauf: der 

Chargen ist sehr glatt; auch hier ist anfangs gar 

keine Flamme yorhanden, sondern dieselbe enl- 

wickelt sieli erst in dem zwei ten Drittel der Zeit 

des Blasens und yęrschwindet ara Ende des Pro- 

cesscs fast augenblicklicli. Das Spectrum war 

wesentlich heller ais in Pitlsburgh und die Natrium- 

linic erschien infolge des heifsen Einschmelzens 

bereits nach 3 Minuten; die hellen Linien im 

griinen Feld kamen nach 9 Minulen, also etwa

2 Minuten vor dcm Ende. Auch hier blast man 

nur nach dem Auge ohne Probenahme.

Jede Charge bringt 1800 kg Stahl aus, und 

werden 1,25 fó vom Gewicht des Stahles an 

8G proccntigem Ferromangan zugeselzt, welches 

klcin geschlagen und rolhgluhend vor dem Abslich 

in die Pfanne eingetragen wird. Der Abbrand soli 

12 bis 14 fó betragen; ein Boden, welcher wie 

liberał 1 gestampfl wird, hall angeblich bis zu 

85 Ililzen.

Die Giefspfanne wird durch einen drehbaren 

Giofskralm e iiber der kreisforniigeii Giefsgrube 

bewegt, und es werden von oben 4 bis 5 diinne 

Blocke von rechteckigem Querschnilt (127 mm 

auf 374 mm) und 1250 mm Lange von jeder 

Charge gegossen. Der dunnflussige Stahl ist in 

Pfanne und Cocjuillen nicht unruhig, treibt aber 

etwas, so dafs die Coquillen mit Sand und Ge- 

wichten geschlossen werden mussen; die Blocke 

sehen tadellos glatt und schon aus.

Man arbeitet nur auf einer Schicht und maclile 

damals im Maximum 34 Ilitzen in 11 Stuiideh, 

wobei je nach der lierrschenden Temperatur 30 

bis 33 Mann beschaftigt waren. Da die Iliitle 

erst seil G Monalen in Betrieb war und dabei
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andererseits diese Beriihrung auch nicht absolut 

vermiedcn werden kann, denn die Entfernung 

aller Schlacke wiirde immer auch einen nicht 

unbetrachtlichen Eisenverlust mit sich bringen.

Das Einblasen des Windes durch die seit- 

lichen Dusen, welchem vielfach die guten Eigen- 

schaften des Clapp-Griffiths-Stahles zugeschrieben 

/werden, konnte ja moglicherweise die vollstandige 

Entfernung von Silicium und Mangan dadurch 

befordern, dafs der Sauerstoff der eingeblasenen 

Luft, weil er nur eine niedrige Eisensaule zu 

durchdringen hat, nicht vollkommen verbraucht 

wird, dafs also ein Ueberschufs an Luft unver- 

andert, entweicht und nur kiihlend auf das Bad 

wirkt, welche Abkiililung fur die Entsilicirung 

giinstig sein wiirde. Doch glaube ich, dafs eine weit 

weniger gezwungene Erklarung in der Verwen- 

dung der kleinen Eisenmengen liegt, welche nicht 

dem Glapp-Griffiths-Procefs, sondern der Klein- 

bessemerei iiberliaupt eigenthiimlich ist. Leichte 

Chargen gehen matt und matte Chargen geben 

ein siliciumarmes Product; dadurch erklart es 

sich leiclit, wenn im Clapp-Grifliths-Stahl nur

0,01 % und noch weniger Silicium zu finden ist, 

was sich nicht nur aus den mir angegebenen 

Analysen, sondern auch aus Bestirmnungen in 

mitgebrachten Proben ergiebt. Einzelne der letz- 

teren gaben allerdings mehr, und zwar bis zu

0,1 Jó Si; doch zeigten diese Stiicke dann immer 

unganze Stellen mit Schlacken - Beiinengungen, 

wodurch sich der hohere Siliciumgebalt erklart.

Im iibrigen ergaben Analysen von Blech 

und Nageln, welche hier ausgefiihrt wurden, 

zwischen 0,4 und 1 ^  Mn, von 0,18 bis 0,3 <fo 
P und ziemlich gleiehmiifsig 0,1 C; die Proben 

mit 0,3 $  P zeigten zwar noch immer ziemliche 

Zahigkeit, insofern ais Nagel von 3,5 auf 5 mm 

Starkę unter dem Kopf sich bis zum recliten 

Winkel ohne Anbruch biegen liefsen, auf der 

Bruchflache aber auch deutliche Merkmale 

von Kaltbruch. Was die Unschadlichkeit des 

Phosphorgehaltes anlangt, so bildet diese be- 

kanntlich angeblich den grofsten Yorzug des in

Rede stehenden Materials. Dafs ein Stahl einen 

um so hóheren Gehalt an Phosphor vertragt, je 

armer er an Kohlenstoff u. s. w. ist, ist jedoch 

keineswegs neu, und ich mochte sogar glauben, 

dafs es moglich ist, auch im grofsen Converter 

Stahl herzustellen, der bei 0,3 % P fiir Nagel 

und dergl. noch verwendbar sein wird.

Die Unmoglichkeit, den Wind wahrend des 

Abstichs ganz absperren zu konnen, ist immer 

ein bedenklicher Nachtheil des festen Converters, 

und ich wiifste von allen meinen Beobachtungen 

keine, welche dafiir spricht, dafs der Klein- 

bessemerprocefs im beweglichen Gonverter weniger 

leicht durchfiihrbar ware ais im feststehenden.

Ueber die Lebensfahigkeit der Kleinbessemerei 

an sich habe ich mir namentlich beim Besuch 

des Werkes der Western Nail Company ein sehr 

giinstiges Urtheil fiir solche Falle gebildet, wo 

es sich darum handelt, Rohstahlmengen von 80 

bis lOO.t pro Tag zu erzeugen. Ich glaube, dafs eine 

derartige Production auch mit wirthschaftlichem 

Nutzen in einer Kleinbessemer-Anlage zu erzielen 

ist, abgesehen von dem Yortheil, der fiir eine kleinere 

Fabrik darin liegt, dafs sie sich unabhangig vom 

Stahllieferanten macht. Etwas mehr Abbrand 

und grofseren Verlust durch Reste in den Giefs- 

pfannen wird man allerdings immer haben; die 

Verwendung eines ininderwerthigen Roheisens mit 

Riicksicht aut' den Phosphorgehalt ist vielleicht 

moglich, wahrend im iibrigen das Eisen, wie 

aus den angefiihrten Analysen hervorgeht, hocli- 

silicirt und also gar erblasen sein mufs. Die 

Mehrkosten in diesen Richtungen werden sich 

indessen durch die Billigkeit der Anlage doch 

wieder ausgleichen, wenn man eben nur einen 

begrenzten Verbrauch an Stahl hat und einer 

grofseren Bessemerhiitte nicht geniigend Beschaf- 

tigung geben kann. Ob man dann eine Anlage 

mit festem oder beweglichem Converter wahlt, 

hangt meines Erachtens nur von den Anlage- 

kosten und Betriebskosten ab, welche sich fiir 

den einen oder andern Fali ergeben.

Osnabriick. Kurt Sorge.

Ueber die zum Brennen feuerfester Producte gebraucliliclieii 
Oefen.

Yom Givil-Ingenieur Georg Mendheim in Miinchen.*

Mir ist von unserm verehrten Herrn Vor- 

sitzenden die Aufgabe gestellt worden, Ihnen

* Der Aufsatz ist eine giitigst fiir »Stahl und Eisen® 
besonders gefertigte Bearbeitung eines Yortrags, den 
der Yerfasser in der in Berlin am '23. Februar d. J. 
stattgehabten Generalversammlung des Yereins deut
scher Fabriken feuerfester Producte gehalten hat.

D. Red.

eine Uebersicht iiber die verschiedenen Ofensysteme 

zu geben, welche jetzt zum Brennen feuerfester 

Producte gebrauchlich sind.

Ehe ich hierauf naher eingehe, mochte ich 

eine Bemerkung vorausschicken, welche sich 

mir bei Bearbeitung dieser Sache aufdrangte: 

dafs es namlich kaum eine fiir Ziegelwaare iiber- 

haupt angewendete Ofenconstruction giebt, welche
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n ie d e rg e h e n d e rF la m m e , d. h. alle diejenigen 

Oefen, bei welchen der Feuerstrom zunaehst 

gegen das Ofengewólbe und von dort nach der 

Ofensohle gelenkt wird, von wo aus er seinen 

Abzug in einem daneben stehenden Schornstein 

findet.

Es giebt hierunter rundę Oefen, in welchen 

das Feuer im Mittelpunkl der Sobie eintritt, und 

an der Peripherie zur Sohle zuriickgelangt, und 

auch wohl recliteckige Oefen, welche diesem 

Princip entsprechend construirt sind. Meistens 

aber trifft man Ietztere mit 2 oder 4 Eckfeue- 

rungen (Fig. 4.) oder mit 6 bis 8 Feuerungen auf 

einer oder 2 Langsseiten des Ofens, Feuerabzug 

auf der ganzen Sohle vertheilt, ebenso bei solchen

Kalkmilch angenetzt bestehen, da diese die hochsle 

Brand - Temperatur erfordern und nur sehr wenig 

beim Brande belastet werden diirfen. Dagegen 

darf man nicht verlangen, dafs in einem Ofen 

mit niedergehender Flamme die Temperatur iiber 

der Sohle derjenigen unterm Gewolbe ganz oder 

fast ganz gleichkommt. —  Die Ausgleichung der 

Temperatur zwischen, den verschiedenen Hohen- 

zonen des Einsatzes ist besser noch bei einfacli 

steigender, ais bei ausschliefslich niedergehender 

Flamme zu erlangen.

Urn nun die niedergehende Flamme in der 

Ilauptsache beibehalten und docli bessere Tempe- 

raturausgleichung iiber der Ofensohle erlangen 

zu konnen, fiihrt man sowohl bei derartigen 

runden (Fig. 5), ais auch bei rechteckigen Oefen 

einen Theil des Feuers in die Ofensohle ein, in

Fig. 5a Querschnitt.

runden Oefen meistens den Feuereintritt an der 

Wandung und den Abzug auf der Sohle vertheilt. 

Die Eintrittsschlote fiir das Feuer oder Feuer- 

briicken werden haufig fest eingemauert, oft aber 

auch lediglich durch die mitzubrennenden feuer

festen Ziegel gebildet, was bei dieser Waare 

weit eher angeht, ais bei anderen keramischen 

Erzeugnissen. Bei griifseren runden Oefen lafst 

man auch wohl das Feuer nicht direct an der 

Wand, sondern in einem im Einsatze ausgesparten, 

offenen Ringe austreten, welcher um eine Ziegel- 

liinge von der Wand entfernt ist. Der Abzug 

befindet sich dann im Miltelpunkte der Sohle.

Oefen mit niedergehender Flamme werden 

in solchen Fallen am meisten zu empfehlen sein, 

wo es sieli darum handelt, verschiedenartige feuer- 

feste Fabricate, welche fiir ihre Gare verschie- 

dene Feuersgrade bedingen, gleiehzeitig herzu

stellen. Man hat das Feuer darin sehr in der 

Gewalt, kann jede der yerschiedenen Hohen- 

zonen in sich sehr gleichmafsig brennen und hat 

beziiglich Schadigung der Waare durch die zu 

hoch getriebene Temperatur weniger zu fiirchten, 

da die hochst erhitzte Waare die am wenigsten 

belastete ist. Namentlich aus diesem Grunde 

ist diese Ofenart zum Brennen von Dolomitziegeln 

zu empfehlen, welche dabei ihre Form stark 

verandern, ebenso zum Brennen oder Mitbrennen 

von Dinassteinen, die nur aus Kieselsaure mit-

Fig. 5b Grundrifs.

dereń Mittelpunkt bezw. Mittellinie dasselbe in 

den Brennraum eintritt. Dieses Sohlenfeuer wirkt 

theils indireet durch Erhitzung der Ofensohle 

selbst, theils durch directes Einstromen in die 

Waare von der Sohle aus auf Temperatursteige- 

rung iiber der Ofensohle ein und kann gerade 

in solchen Oefen eine vorziigliche Gleichmafsig

keit der Temperatur in allen Theilen des Brenn- 

raumes erlangt werden. Doch wird eine solche 

in der Regel beim Brande feuerfester Producte
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abgeschlossen und nun durch ihre eigenen, auf 

beiden Seiten belegenen directen Fcuerungen zur 

Gare gebracht. Die hierdurch den oben erwahn

ten periodischen Oefen gegeniiber erwachsende 

BrenrimaterialersparnifS ist sehr bedeutend und 

dic qualitativen Resultate befriedigende — trotz- 

dem werden aus besonderen localen Ursachcn 

diese Oefen im Laufe der nachsten Jahre meinen 

Gaskammcrofen, dereń das betreffende Werk be

reits 8 Systeine besitzt, weichen miissen.

Wahrend alle bisher erwahnten Constructio- 

nen der 2ten Oferiklasse die directe Verwerthung 

der abgehenden Flamme bezwccken und hierzu 

stets mindestens zwei miteinander in Betricbs- 

Verbindung stehende Oefen nebeneinander vor- 

handen sein miissen, habe ich jetzt diejenigen 

Constructionen zu behandeln, welche die Wieder- 

gewinnung der in der abgehenden Flamme ent- 

wcichenden Warme fiir den Ofen selbst, aber 

auf indirectem Wege, erzielen, indem die aus dem 

Brennraum entwcichende Flamme in einem Gegen- 

stromregenerator einen Theil ihrer Warme ab- 

giebt, welcher von der auf anderen Wegen durch 

diesen Regenerator ziehenden, zur Verbrennung 

dicncnden Luft aufgcnommen, dem Vollfeuer des 

Ofens z u gute kommt.

Da es bisher noch nicht geniigend gelungen 

ist, dic Vcrbrennung festen Brennmaterials in 

Rostfcucrungen ausscidiefslich durch hoch erhitzte 

Luft zu bewirken, so ist fiir dic Anwendung 

des letzteren in vorliegendem Falle der getheilte 

Verbrcnnungsprocefs, dic Gasfeuerung, Voraus- 

setzung, indem zunachst durcli Zufiihrung kaltcr 

Luft unter dic Rosten der Fcuerungen brennbare 

Gencratorgasc erzeugt und diese dann mittelst 

der im Generator hoch erhitzten sccundaren Ver- 

brennungśluft im Ofenraume yerbranńt werden.

Soviel ich weifs, hat zuerst Hr, Ingenieur

Nchse in Blasewitz bei Drcsden dieses in anderen 

Industrieen —  z. B. in der Glasindustric — fiir 

continuirlichc Oefen schon langer angewendete 

Gonstructionsprincip auf periodische Oefen zum 

Brennen von feuerfesten Productcn iibertragen 

und zwar unter Anlage eines vom Brennofen 

abgesondert stehenden ijnd mit demselben durch 

einen Kanał vcrbundenen Gaserzeugers. Nach 

meiner Ansicht fiilirt diese Disposition bei peri- 

odischcn Brennofen zu Schwierigkeitcn, beim An- 

warmen derselben, und ich vermuthe, dafs hierin 

hauptsachlieh der Grund zu suchen ist, warum 

diese Neliseschen Ghamottebrennofcn nicht mehr 

in Aufnahme kamen, ais dies der Fali ist.

Einen zwei ten Grund hierzu glaube ich in 

der Unvollkommcnhcit des von Hrn. Nehsc 

angewendeten Gegenstrom-Rcgencrators suchen 

zu sollcn.

In diesen beiden Punkten vorzugsweise wich 

ich demnach von der Neliseschen Gonstruction 

ab, ais ich selbst das Princip derselben — zuerst 

im Jahre 1880 fiir Chamottcsteinbrennofcn — 

in Anwendung brachte.

Ich legte statt des abgesondertcn Gasgenera- 

tors gewohnliche, jedoch fur hohe Brennmaterial- 

Schichten berechncte Feuerungen direct in die 

Ofenwandungen. Dies' ernioglicht, diese Fcue

rungen, schwach mit Brennniaterial beschickt, 

zunachst fiir das Schmauch- und Vorfeuer des 

Brandes zu benutzen und in denselben bei bc- 

ginnender Rothgluth im Einsatze einfach dadurch 

zur Gasfeuerung uberzugelien, dafs die Brcnn- 

material-Schicht. auf den Rosten im Verlaufe von 

etwa einer Slundc auf etwa 50 bis 60 cm vcr- 

stiirkl wird und nun statt der hellen Flamme 

vorwiegend brennbare Schwelgase erzeugt, welche 

mittelst der dann aus dem Regenerativ-Apparate 

entnommenen, erhitzten, sccundaren Luft ver- 

brannnt werden, und von 

diesem Moment an 

wachst die Temperatur 

des vorgewarmten Ofens 

rapid, bei viel geringercm 

Brennniaterial - Aufwaude 

und in viel geringerer 

Zeit, ais in den sonstigen 

periodischen Brennofen. 

Namentlich ist auch der 

Brennniaterial - Aufwand 

den letzteren gegen

iiber geritig, wenn es 

sich darum han delt, eine 

hohe Temperatur langere 

Zeit hindurch im Brcnn- 

raume zu halten, wic dies 

fiir manche Fabricate, 

wic sehr uinfangreiche 

Formstcine, Dinassteine

u. s. w., verlangt wird. 

Fig. 7 zeigt einen soichen

Fig. 7;i QueracłimU.
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Ofen mit Sohlen- und 

Oberfeuer, Fig. 8 mit 

lediglich niedergeliender 

Flamme.

Der von mir angewen- 

delc Regcncrativ-Apparat 

(Fig.9) besleht aus grofsen 

Formsteinen, welche so- 

wohl von Wegen fiir die 

abgehende Flamme, ais 

auch von solchen fiir 

die zu erwarmende Luft 

durchsetzt sind.

Beide Arten von Wegen 

und die Kanale, in welche 

sie miinden, sind niemals 

durch Slofsfugen, sondern 

ausschliefslich durch La- 

gerfugen voneinander ge- 

trennt und hierdurch be- 

deutend mehr gegen 

schadliche Undichtheiten 

und Verlust an erhitzter 

Luft geschutzt, ais andere 

fiir periodische oder con- 

tinuirliche Hiittenofen dic- 

nende Gegenstromregene- 

ratoren. Diese Einrich- 

tung ist Hrn. Ingenieur 

Haupt in Brieg und mir 

unter Nr. 3972 fiir 

Deutschland paten tirt und 

hat auch fiir continuir- 

liche Oefen, namentlich 

Sclimelzófen, Muffelófen 

und Gliihofcn schon viel- 

fach recht erfolgreichc 

Anwendung gefunden.

Zur dritten  Haupt- 

k la sse  von O e fen ,

den continuirlichen,, 

rechne ich yopzugsweise 

diejenigen, bei weichen 

systematisch sowohl die 

abgehende Flamme der 

einen Abtheilung zur Vor- 

warniung anderer Abthei- 

lungen ais auch die in 

den gebrannten jWaaren 

zuriickbleibende Warme- 

menge zur Erhitzung der 

Luft benutzt wird, welche 

dem Verbrennungspro- 

cesse dient.

Den Uebergang zu die- 

ser Ofenklasse bilden die

jenigen Kasseler Oefen, 

brennen mittelst ihrer

Fig. 7b Grundriis.

Fig. 8a Qaeischnitt.

Fig. 8b Grundrifs.

dereń Lange das Aus- 

Slirnfeuerungen allein 

nicht mehr gestattet und welche deshalb in ge- 

wissen Abstanden von letzteren Feuerlocher im

Gewólbc besitzen, die, wie beim gewóhnlichen Ring- 

ofen, mit festem Brennmaterial beschickt werden.

Diese Ofenart findet man namentlich in rhei- 

nischen Fabriken dem Partial_Ringofen ahnlich
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Fig. 9 (1). R. P. Nr. 15072) Ouerschnitt.

ausgebildet, indem die Heizlocher im Gewolbe 

regelmiifsig vertheiH sind, nahe an den Rost- 

fcuerungen vor Stirn des Ofens bcginnen und sieli 

in denselben Abstanden folgen, welclie man beim 

Ringofen inne zu Hal len pflcgl; auch die Ge- 

sammtlange des Brennraumes entspriclit oft der 

fiir Partial-Ringofen ublichen.

Es pflegt jedoch dabei nicht, wic bei letzteren, 

dic Einrichtung getroffen zu sein, dafs man den 

Ofcnquerschnitt an mehreren Stellen durch Schieber 

abschliefscn und den Ofen zwischen je zwei 

Schiebern mit dem Schornstein in Verbindung 

setzen kann, wobei ein sprungweises Vorgelicn 

des Bctriebes von Abtheilung zu Abtheilung Vor- 

aussetzung ist. Es wird yielmehr der ganze Ofen- 

raum auf einmal in Betrieb genommen, indem 

die Raucbgase der zunachst in Gang gebrachten 

Stirnfeuerungen denselben bis zu seinem Ende 

durchstreichen und diese Fcuerungen auch wahrend 

der ganzen Brandcampagnc in Gang erhalten 

werden, bei welcher die einzelnen Schurlochrcihen 

im Gewolbe nach und nach mit in Befeuerung 

genommen werden, je nachdem die Gluth im 

Einsatze vor den Stirnfeuerungen nach dem Ab- 

zuge zu vorschreitet.

Der Brennmaterialaufwand in diesen Oefen 

ist ein geringer und ihr Betrieb auch in bezug 

auf das Ein- und Aussetzen ein bequemer und 

billiger und sie haben deswegen an soichen Orten 

viel Eingang gefunden, wo eine besonders dafiir 

passeńde Kohle zu Gcbote steht, welche nicht 

zu stark backt und schlackt. Ais Nach theil der- 

sclben ist aber selbst in diesem Falle der hohe 

Procentsatz an Ausschufswaare anzusehen, welcher 

darin namentlich durch Anschmelzen von Schlackc 

und Asche unvermeidlich entsteht und in vielen 

Fallen der Anwendung derselben entgegensteht.

Der letztere Nachtheil tritt noch mehr bei 

Benutzung des direct befeuerten continuirlichen

Ringofcns (Fig. 10) zum Brennen feuerfester 

Producte ein und diirfte ais hauptsachlicher Grund 

dafiir anzusehen sein, dafs man diese Ofcnart 

nur seltcn fiir solehe Fabricate in Anwendung 

findet, wahrend sie sich fiir die Massenproduction 

von gewohnlichen Hintermauerungsstcinen fast 

die Allcinherrschaft erobert hat und sogar fiir 

feinere Ziegclwaaren — allerdings mit den 

nothigen oft erschwerenden Vorsichtsmafsrcgcln — 

ziemlich liaufig mit benutzt wird, falls die dabei 

nothige Temperatur und das angewandte Brenn- 

material nicht ahnliche Uebelstiinde herbeifiihrt, 

wie beim Brande feuerfester Producte.

W ill man fiir letztere also die Vorthcile des 

continuirlichen Ofenbetriebes ausnutzen, so wendet 

man statt der direclen, besser die Gasfeuerung 

an, welche sich in der That gerade hier bereits 

ein grofses Fcki erobert hat, seit cs mir durch 

mcine bereits. in den Jahren 1866 und 67 bc- 

gonnenen praktischen Versuchc gelang, dieselbe 

in die keramische Industrie einzufiihren.

Dcm Ringofen mit directer Befeuerung schlicfst 

sich zunachst der Ringofen mit Gasfeuerung an, 

wie ich ihn bereits ais ersten Versuch 1867 

construirt, aber zu Gunsten des Gaskammerofens 

wieder aufgegcben halte, welcher letzterer zum 

ersten Małe zur Erzeugung von feuerfesten Pro- 

ducten gelegcntlich meiner Versuche in hiesiger 

koniglicher Porzellan - Manufactur 1S68 benutzt 

und seit 1872 specicll fiir Fabrikcn feuerfester 

Producte angewendel worden ist, zum ersten 

Małe in der Fabrik der HH. Haupt und Lange 

zu Brieg, wo er demnach jetzt seit 15 Jahren 

arbeitet.

Die Versuche, deri gewohnlichen Ringofen mit 

horizontaler Zugrichtung mittelst Gas zu befeuern, 

nahm 1873 oder 1874 der yerstorbene Ingenieur 

Escherich in der Fabrik feuerfester Producte zu 

Schwandorf mit Erfolg wieder auf. Es wird

Fig. 10 Langsschnitl.
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anderen vom Gewolbe hor und in wieder anderen 

wohl auch von den Seilenwanden des Ofen- 

raumes aus.

Der Gaskammerofen unterscheidet sich vom 

Gasringofen im wesentlichen dadurch, dafs er 

nicht, wie dieser, einen vóllig offenen ringformigen 

Brennraum besitzt, der nirgends durch feste Wandę 

in Abtheilungen zerlegt, sondern nach Bedarf 

wie beim gewobnlichen Ringofen durch Schieber 

abgeschlossen w ird, dic den ganzen Olenąuer- 

schnitt sperren und je nach dem Portschreiten 

des Feuers versetzt werden.

Der Gaskammerofen besteht vielmehr aus 

einem Complex selbstandiger Ofenkammern von 

zweckentsprechender Specialconstruction, welche 

miteinander nur durch absperrbare Ziige in ihren 

gemeinschafllichen Zwischenwanden in Yerbindung 

stehen. Diese Anordnung ist auf dem Principe 

begriindet, dafs die erhitzte secundare Verbren- 

nungsluft sich mit den Breńngasen nicht im ge

sammten Brennraume in unbestimmten Propor- 

tionen, wie beim Gasringofen, sondern in annahernd 

bestimmten Verhaltnissen an denjenigen Stellen 

mengen soli, an weichen Gas und Luft gemein- 

sam in den Brennraum eintreten, dafs ferner die 

Vonvarmung der Kammern durch die abgehende 

Flamme eine gleichmafsige, schrittweise von 

Kammer zu Kanmier vorschreitende sein soli und 

ebenso ruckwSrts die Kiihlung der gebrannten 

Kammern.

Um im Gasringofen die Verbrennung der 

nothigen Gasmenge an der Scbarffeuerstelle zu 

erzielen, ist eine bedeutend starkere Zufuhrung 

erhitzter Luft nothig, weil dercn Durchzng durch 

den ganzen freien Ofenąuerschnitt ihre annahernd 

gleichmafsige Mischung mit dem zugefiilirten 

Gase unmoglich macht. Die Vorwarmung ferner 

gelit hier nicht gleichmiifsig von Abtheilung zu 

Abtheilung weiter, sondern die Isothermen der- 

selben, d. li. die gleichmiifsig erwarmten Zonen 

erstrecken sich stets durch mehrere Abtheilungen, 

in denen die unteren Partieen des Einsatzes er- 

heblich schwacher erwarmt sind, ais die oberen, 

und ebenso ungleichinafsig ist die Temperatur- 

Abnahme in den gebrannten Kammern, in denen die 

Kiihl-Luft sich vorzugsweise an der Ofensohle 

fortbewegt und sich deswegen nicht bis zu dem 

Grade erhitzt, wie im Gaskammerofen, wo sie 

gezwungen ist, den gesammten Einsalz der Kam

mern zu durchstreichen.

Ich glaube hierdurch die Hauptpunkte ge- 

niigend charakterisirt zu haben, in weichen der 

Betrieb des Gasringofens sieli von dem des Gas- 

kaminerofens principiell unterscheidet.

Aus denselben erklart sich auch leiclit, warum 

der Gasringofen unter sonst gleichen Voraus- 

setzungen keineswegs weniger, sondern eher mehr 

Brennmaterial beansprucht, ais der Gaskammer

ofen, trotzdem bei letzterem ein grófserer Theil 

der erzeugten Warmemenge vom Ofenmauerwerk

Fig. lOa Querschnitt.

Fig. lOb Grundrils.

seitdem auch diese Gasofen-Gonstruction hierfur 

benulzt und dadurch der Haupt-Uebelstand ver- 

mieden, welcher dem direct befeuerten Ringofen 

bei hohen Feuersgraden anhaftet.

Construction und Betrieb dieses Ofens ent- 

sprechen im allgemeinen ganz denen des direct 

befeuerten Ringofens, abgesehen eben davon, dafs 

das feste Brennmaterial in abgesonderten Gene- 

latoren in brennbares Gas iibergefuhrt und dieses 

zwischen die zu brennenden Waaren geleitet 

wird, wo es sich mit dem den ganzen Ofen- 

querschnitt einnehmenden, durch die kiihlenden 

Abtheilungen erhitzten Luftstrom entflammt.

Die Zufuhrung des Brenngases geschieht in 

manchen dieser Oefen von der Ofensohle aus, in
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absorbirt wird, ais bei ersterem, in 

weichem die mit Waare besetżlen 

Abtheilungen nicht durcli Zwischen- 

wandevoneinander getrennt und dieab- 

gehenden Yerbrennungsproducte nicht 

genothigt sind, besondere Kanale zu 

passiren, ehe sie ihre W ar me an die 

folgende Ofenabtheilung abgeben kon

nen. Denn diesem Vorth'eile des 

Gasringofens stehen die mit demsel

ben verkniipften Nachtheile gegeniiber, 

dafs

1. eine bei weitem starkere Luft- 

menge behufs geniigender Verbrennung 

des Gases durch den Ofen gesaugt 

werden mufs, ais dies beim Gas- 

kammerofen nothig ist, wodurch die 

Erreichung hoher Temperaturen er* 

schwert und die erzeugten 'Warmeein- 

heiten in geringerem Mafse fiir die 

Zwecke des Brandes ausgcnulzt 

werden;

2. dafs die durch die kuhlenden 

Kammern des Gasringofens passirende, 

zur Verbreńnung des Gases dienende 

Luft nicht so hoch erhitzt sein kann, 

ais beim Gaskammerofen, weil nicht 

nur ein grofseres Luftąuantum durch 

dieselbe Menge kiihlender Waare 

gefiihrt werden mufs, sondern auch 

der Weg dieses grofseren Luft* 

ąuantums durch die Waare, wie vorhin 

dargelegt, ein wenig giinstiger fiir die 

Wąrme-Aufnah me ist.

Inwieweit diese Nachtlieile ein Hin-

Fig. 11
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dernifs bieten, die allerhochsten, in unserer Fa- 

brication verlangten Temperaturen im Gasringofen 

iiberhaupt zu erreichen oder so lange, wie dies 

nothig, und im Gaskammerofen leiebt ausfiihrbar, 

festzuhalten, kann ich aus eigener Erfahrung niclit 

beurtheilen, halte mich aber theoretisch fiir be- 

rechligt, hierin dem Gasringofen zu mifstrauen.

Ob die ungleichmafsige Fiirbung der feuer- 

festen Producte, welche durch die ungleichmafsige 

Zusammensetzung der Flamme im Gasringofen 

bedingt wird, jetzt im allgemeinen vermieden ist, 

vermag ich nicht zu sagen, glaube aber, dafs 

dies nicht ohne die complicirten Einrichtungen be- 

treffs der Feuermischung erreichbar ist, wie solche 

beim Verblenderbrennen in diesen Oefen sich ais 

zweckmafsig bewahrt haben, schwerlich aber in 

Ghamottebrennofen dieser Art angewendet werden.

Das Princip des Gaskammerofens lafst zahl- 

reiche Special-Gonstructionen der Ofenkammern 

zu und sind in der That auch mehrere der- 

selben fur den Brand feuerfester Producte in 

Anwendung.

Die ersten Chamottesteinbrande der konigl. 

Porzellan-Manufactur in Berlin sind in meinem 

Gaskammerofen ausgefiihrt, dessen Kammern fiir 

einseitig iiberschlagende Flammen eingerichtet 

sind. Letztere steigt dort an einer Kammerwand 

zum Gewolbe empor und findet ihren Abzug an 

der gegeniiberliegenden Kammerwand in der 

Ofensohle zur nachsten Kammer. Diese Con- 

struction hat gewisse Vortheile bei kleinen Gas

kammerofen, in denen vorzugsweise Waaren wie 

Dinassteine oder basischc Materialien gebrannt 

werden sollen, ergiebt jedoch fiir manchc andere 

feuerfeste Waare zu ungleichmafsige Temperaturen, 

weswegen ich dieselbe hierfiir nicht bevorzuge. 

Sie diirfte aber an dem Gaskammerofen der 

Firma Krupp in Essen zu finden sein, weil dieser 

auf Grund der Kenntnifs gebaut wurde, welche 

sich genannte Firma vorj meiner Construction 

des Ofens in der konigl. Manufactur verschaffte.

Ferner ist dieselbe im Princip wenigstens seit 

1881 von Mr. Dunnachie fiir einen Ofen der 

Glenboig Fire-brick Works bei Glasgow in Schott

land angewendet, iiber weichen ich vor kurzem 

erst literarische Mittheilungen erbielt.

Es wiirde zu weit fuhren, wenn ich naher 

auf diesen Ofen eingehen wollte, zumal ich seine 

Eigenthiimlichkeiten keineswegs fiir Verbesserun- 

gen halte, ebensowenig wie bedeutende englische 

Concurrenten der .betreffenden F irm a , welche 

seit dem vergangenen Jahre mit bestem Erfolge 

meine gewohnlieh fiir den Brand feuerfester Pro

ducte dienende Construction anwenden. Bei 

dieser (Fig. 11) wird ein Theil des Feuers in 

Hohlraumen zwischen der an die vorhergehende 

Kammer grenzenden Wand und dem Einsatz 

direct zum Ofengewolbe hoch gefiihrt, wahrend 

der iibrige Theil des Feuers aus einer Anzahl 

iiber die ganze Ofensohle vertheilter Oeffnungen

in den Einsatz eintritt, und in demselben einpor- 

steigt. Der Abzug des Feuers zur nachsten Kam

mer findet im unleren Theile der dieselbe von 

der brennenden Kammer trennenden Wand statt. 

Der Gang des Feuers durch die Kammer wird 

selbstverstandlich auch durch die Art des Be- 

setzens derśelben mit der Waare beeinflufst, 

welche an gewissen Stellen dichter ais gewohn- 

lich gepackt wird.

Fiir sehr grofse Ofenkammern namentlich 

wende ich noch eine andere Construction (Fig. 

12) an, bei welcher das Feuer an den beiden 

die Kammer begrenzenden Scheidewiinden und 

ebenso aus den beiden diesen letzteren zunachst 

liegenden Theilen der Ofensohle hochsteigt und in 

dem dazwischer, liegenden Theil der Sobie durch 

eine Reihe von Oeffnungen seinen Abzug in einen 

Kanał findet, der zur nachsten Kammer fiihrt.

Diese symmetrische Anordnung wirkt sehr 

gunstig auf moglichst gleichmafsige Vertheilung 

der Temperatur im Ofenraume und hat sich 

namentlich auch beim Brennen von Gasretorten 

bedeutendster Dimensionen aufserordentlich gut 

bewahrt.

Die Leistungsfahigkeit eines Gaskammerofens 

wird in erster Linie durch die Grofse seiner ein

zelnen Kammern bedingt, in zweiter Linie durch 

das Tempo, mit welchem der Brand von Kammer 

zu Kammer fortschreitet.

Die griifsten von mir bisher construirten 

Gasofenkammcrn haben einen Rauminhalt von 

je 75 cbm und es hat sich bei dereń Betriebe 

noch nichts gezeigt, was mich gegen die Anlage 

von noch viel griifseren Kammern bedenklich 

machen konnte.

Kammern von so bedeutender Grofse konnen 

monatlich in einem continuirlichen System 24 

Brande feuerfester Steine und Formsachen aller 

Art liefern, und ergiebt sich hieraus eine Leistung 

von 1800 cbm Ofenraum monatlich, oder von 

rund 20 000 Meter - Centner Waare. Kleinere 

Gasofenkammern dagegen von beispielsweise je

16 cbm Rauminhalt liefern im continuirlichen 

Betriebe von derśelben Waare etwa 30 Brande 

monatlich, demnach 567 cbm Ofenraum oder 

rund 6400 Meter-Centner Waare. Es hindert 

nichts, den Kammern fiir kleineren Bedarf noch 

geringeren Inhalt zu geben, jedoch wird dann in 

der Regel die Anlage eines intermittirenden Ofen- 

systems von 6 bis 10 Kammern vorgezogen, 

welches bei Anwachsen des Fabrikbetriebes zu 

einem continuirlichen System von 14 bis 16 

Kammern erweitert werden kann.

Ein solches intermittirendes System von 6 

Ofenkammern zu je 16 cbm Inhalt kann monat

lich, wenn etwas forcirt wird, fast dreimal ge

brannt werden, sehr bequem jedenfalls zweimal; 

es lassen sich ' also etwa 12 bis 16 Kammern 

monatlich darin brennen und etwa 2200 bis 

2900 Meter - Centner feuerfeste Producte darin
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monatlich erzeugen. Diese intermittirenden Gas- 

kammerofen haben besonders fur den Brand 

feuerfester Produete vielfach Eingang gefunden 

und bestebcn tlieil weise noch gegen wśirtig ais 

solche, theilweise aber sind dieselben im Laufe 

der Zeit in continuirliche Systeme umgewandelt 

worden. Der Yerbrauch an mittlerer Steinkohle 

darin stellt sich nach einer bei 6 Kammern von 

etwa 16 cbm Inhalt angestellten Ermittlung auf 

165 kg fiir 1000 kg erbrannter Waare, im Durch- 

schnitte des ganzen Brandcs, einschliefslich An- 

feuerung der ersten Kammer und Abbrand im 

Gaserzeuger wahrend seines Stilistandes zwischen 

je 2 Brand-Campagnen, wShrend kleinere conti- 

nuirlichc Gąska mm ero fen in der Regel zwischen 

120 und 130 kg, und grofse continuirliche bis 

lierab auf 100 kg Steinkohle auf 1000 kg Waare 

beanspruchen. Nicht nur geformte feuerfeste 

Waaren, sondern auch feuerfeste Rob materialien, 

wie Thon, Schiefer, Dolomit und Magnesit werden, 

wie in anderen Flammofen, so auch im Gas-

kammerofen gebrannt, welcher hierzu eine eigene 

Construction erhalt, die das Durclibrennen der 

oft sehr dicht sich lagernden Materialien be- 

giinstigt.

Zuweilen aber werden letztere auch in 

Schachtofen gebrannt, welche, wenn dic Eigen- 

thiimlichkeitcn des betreffenden Materials es zu- 

lassen, continuiriichen Gang erhalten. Man wird 

natiirlich zu vermeiden haben, solche Schachtofen 

durch Aufgeben abwecliselnder Gichten von Brenn- 

stofT und zu brennender Substanz zu betreiben, 

weil letztere hierbei durch die Asche des Brenn* 

materials zu stark verunreinigt werden wiirde; 

man wird vielmehr auf etwa J/3 der Schacht- 

hohe eutweder directe Feuerungen oder besser 

Gasfeuerung anzubringen haben und nainentlich 

bei Anwendung der letzteren ein reines Product 

erhalten. Ist dasselbe so wenig stiickreich, dafs 

der Zug des Ofens ,fiir den Verbrennungsprocefs 

nicht hinreicht, so mufs man mechanische Luft- 

pressung zu Hiilfe nehmen.

Maschinen - Erzengiing* der Yereinigten Staaten.*
Yon Dr. E. Reyer.

Im Jahre 1772 waren in den Yer. Staaten 

nur 2 aus England eingefiihrte Newcomen-Ma

schinen vorhanden, in den acbtziger Jahren

fiihrten Fitch , Rumsay & Evans ihre bahn- 

brechenden Yersuche aus, 1793 wurde die erste 

in Amerika gebaute Bergwerks-Dampfmaschine 

aufgestellt (in einem Kupferbergwerk von Conn.), 

1798 nahm M'Kean ein Patent auf eine 

Dampfsage, 1800 erregte die Construction der 

grofsen Dampfpumpe fiir das Wasserwerk von 

Philadelphia Aufsehen, 1807 gelang Fultons

beriihmte Dampfer-Fahrt, 1809 wurde eine 

Dampfmiihle in Pittsburg, im folgenden Jahrzehnl 

die grofse Dampfmiihle von Cincinnati erbaut.

So bedeutungsvoll diese Erfolge fur die 

fernere Enlfaltung waren, quantitativ und com- 

rnerciell Helen sie kaum ins Gewicht, wahrend 

die Production der T ex til-M asch ine rie  bald 

ein wichtiges Gewerbe wurde. Erst seit den

dreifsiger und vierziger Jahren gewinnt die Ma

schinen-Fabrication eine grofsere Bedeutung. 

Leider ist ein genauer Yergleich bestimmter 

Gruppen nur in beschranktem Mafse durchfiihr- 

bar, da jeder Census das einschlagige Materiał 

mit Ausnahme weniger Rubriken yerschieden 

gruppirt. Wahrend in friiheren Zahlungen nur 

ganz allgemein die Maschinen-Erzeugung notirt 

wird, erscheinen 1860 und 1870 neben dieser

* Erganzung zu der Abhandlung »Die Eisenindu- 
strie in den Yer. Staaten® auf S. 1 in Nr. 1 d. J.

allgemeinen Rubrik noch einzelne Gruppen aus- 

geschieden (Textil-Maschinen, Dampfapparale, 

Nahmaschinen). 1870 werden besonders die 

Eisenbahn - Werkstallen (R.-R. Repairs) ausge- 

schieden, wahrend der Census 1880 alle Unter- 

sebeidungen mit Ausnahme der Nahmaschinen 

und Dampfapparate fallen lafst.

Addirt man die einzelnen Gruppen zur all

gemeinen Rubrik »Maschinen«, so erhalt man 

trotz der wechselnden Systematik der verschie- 

denen statistischen Zahlungen annahernd ver- 

gleichbare Werthe; aufserdem kann man einige 

kleine Gruppen wenigstens durch 2 oder 3 

Jahrzehnte verfolgen.
D ie E rze u g u n g  a lle r  M aschinenwerk- 

s ta tte n *  belief sich nach den liickenhaften An- 

gaben des Census von 1840 auf 11 Mili. Doli., 

1850 aber bereits auf 28 Mili. Doli. und seitdem 

hat sich der Werth der Production, wie die 

folgende Tabelle zeigt, in jedem Jahrzehnt etwa 

verdoppelt. 1880 wurden fiir 233 Mili. Doli. 

Maschinen erzeugt, 1890 diirfte die Production 

wohl 400 Mili. Doli. iiberschritten haben.

* Ich addire zur allgemeinen Rubrik »Maschinen« 
noch die folgenden Gruppen: Textil- u. Nabmascliinen, 
Dampfapparate, Eisenbahnwerkstatten. Die 
»Ackermaschinen« beziehe ich jedoch nicht ein. 
folgenden Werthangaben beziehen sich auf W«a- 
Dollar. (Die Angaben des Census 1870 siiid utn 20 /a 

vermindert.)
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Maści l i  n e n - W erk s  tiit te u der Y er. S t a a t e n .

Jahr
Zahl der 

Betriebe
1000 Arbeiter

Production 

Mili. Doli.

1850 lOGO 28 28
18G0 1500 44 57
1870 3000 93* 125
1880 51G0 157 233

Die Goncentration des Gewerbes spielt bei 

der Maschinen-Production (von einigen Zweigen 

abgesehen) aufTallenderweise keine Rolle.

Schon in den fiinfziger Jahren kainen auf 

einen Betrieb im Mittel nahezu 30 Arbeiter und 

dies Yerhaltńifs hat sich bis in unsere Zeit 

erhalten. Dagegen ist der Werth der Production 

pro Arbeiter betrachtlich gestiegen: wahrend im 

Jahre 1850 ein Arbeiter nur einen Werth von 

1000 Doli. im Jahre erzeugte, hat sich diese 

Zalil im Zcitraum 1870 bis 1880 von 1300 

auf nahezu 1500 Doli. gehoben. Der Ersatz 

der Menschenkraft durch Maschinenkraft erkliirt 

diese Steigerung (trotz des anhaltenden Sin- 

kens der Preise) zur Geniige: 1870 kamen

auf 93000 Arbeiter 40 000 Pferdekrafte, 1880 

dagegen auf 157 000 Arbeiter etwa 100 000 

Pferdekrafte. Eine Pferdekraft kani also im 

Jahre 1870 auf 2,3 Mann, 1880 aber auf 1,5 
Arbeiter.

Der Rang der bedeulendsten, Maschinen erzeu- 

genden Staaten ist aus folgendcm ersichtlich:

Mili. Doli. Gold 

1870

Mili. Doli. Gold 

1880

Ver. Staaten................ 125 233
New-York................ 22 47
Pemisylvanien . 24 36
Massachusetts . . . 13 26
Ohio . . . 5,7 20
Illinois. . . . 4 10

Pennsylvanien, welches im Jahre 1870 ais 

Maschinenproducent die griifste Bedeutung cr- 

1'ungen halte, indem es x/s der gesammten 

Maschinenwerthe erzeugte, deckte im Jahre 1880 

nur mehr 15 JÓ der gesammten Production, 

wahrend New-York, welches im Jahre 1870 

noch hinter Pennsylvanien zuriickstand, im Jahre 

1880 1/5 der gesammten Maschinenproduction 

der Yer. Staaten deckt. Yerhaltnifsmafsig noch

* '>0 000 Pferdekrafte iin Jahre 1870 und etwa 
100 000 im Jahre 1880.

bedeutender sind Ohio und 111. Yorgeśchritten, 

indem sie ihre Maschinenproduction im Laufe 

dieses Jabrzehnts auf das Yierfache steigerten.

Betracliten wir die e i n z e l n e n  G r u p  pen ,  

so erhalten wir das folgende Ergebriifs:

Die Text i  1 masch inen  - E r z e u g u n g  der 

Vcr. Staaten hat sich 1860 his 1870 auf das 

Doppelte gehoben:

Jahr Betriebe Arbeiter
Production 

Mili. Doli.

1860 192 4800 4,9
1870 340 8900* 10

Diese Industrie (sowie die Textilindustrie 

selbst) ist in den New-England-Staaten concentrirt. 

Yon den 10 Mili. Doli. des Jahres 1870 deckte 

Mass. 3,8 und Rhode-Island 3,4 Mili. Doli.

Die Nahmasch inen-Erzeugu  ng (sammt 

Zubehor ausschliefslich Nadelerzeugung) hat sich 

folgendermafsen entfaltet:

Jahr Betrieb Arbeiter
Production 

Mili. Doli.

1860 76 2 300 4,2
1870 70 8 400** 13
1880 124 11 400 ' 16

In diesem Gewerbe ist die Goncentration 

auflalletid: Im Jahre 1860 hatte eine Fabrik im 

Mittel nur 30 Arbeiter, in den siebziger Jahren 

kommen auf eine Fabrik 100 bezw. 120 Arbeiter. 

Im Jahre 1880 treffen wir die Ilalfte aller Ar

beiter in einigen grofsen Fabriken, welche iiber 

1000 Arbeiter beschaftigen.

Die wichtigsten Nahmaschinen - Producenten 

sind New-York und Connecticut. Im Jahre 

1870 wurden von den 13 Mili. Doli. Produc- 

tionswerth 6,1 durch ersteren und 3 Mili. Doli. 

durch letzteren Staat gedeckt.

Die Ausweise iiber die Kategorie der 

D am p fm asch inen  sind leider in fruheren 

Jahren ganz unzulanglich, indem ein grofser 

Theil der einsehlagigen Erzeugnisse sich unter 

der allgemeinen Rubrik »Maschinen« versleckt, 

im Jahre 1880 felilen die bez. Daten vollstandig. 

Aus den A u (zeichnungen der sechsziger Jahre 

kann man aber schliefsen, dafs Pennsylvanien 

und New-York etwa je 1/5 der gesammten 

Dampfmaschinen - Erzeugung der Ver. Staaten 

decken.

* u. 5900 Pferdekraft. Die Daten fur 1880 fehlen.
** u.2400Pferdekraflei.Jalirel870; 1880 unbekannt.

Y.j 4
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Dic Kohlen- und Eisenindustrie des siidliclien Rufslands.
(Sclilufs aus voi'. Nummer.)

Die bereits erwahnten »Hughesschen Eisen- 

werke« sind eigentlich die einzig bedeutenden 

des siidlichen Rufslands. Ueber diese Anlagen 

veruflentlichte lir . Ingenieur Zilow, welcher 

z. Z. von der zustandigen Behorde zur Abnahme 

einer Schienenlieferung dieses Werks beordert 

war, eine sehr interessante Abhandhmg, aus 

welcher wir nachslehende Mittheilungen ent- 

lehnen.

Die Bildung der Gesellschaft »Neu-Rufsland« 

fand am 18. April 1860 statt. Der der 

Laitdesregierung gegenuber eingegangenen Ver- 

pllichtung entsprechend solltc die betreffende 

Gesellschaft Kohlen- und Eisenerze im Donetz- 

becken ausbeuten, eine Iliitte fiir Sehienen- und 

Handelseisen - Fabrication mit einer wochent- 

liclien Production von wenigstens 100 t Roh

eisen anlegen, und in den anzulegenden Kolilen- 

gruben fur die Bediirfnisse der Regierung 

mindestens 2000 t Steinkohlen fordern.

Wahrend einer Periode von 10 Jahren ge- 

wiihrte hingegen tlie Regierung der Gesellschaft 

eine Pramie von 50 Kopeken fiir das Pud 

fabricirler Sehienen auf ein Fabricationsquantum, 

welches 3 Mili. Pud nicht iiberschreitcn sollte.

Gleich von vornherein iibernahm dic Gesell- 

schaft mit Genehmigung der Regierung die 

Frohnsleinschen Abschliisse, gemafs welchen 

letzterer der Eisenbalmvenvaltung im Laufe von

7 Jahren 2100 000 Pud Eisenscliienen und 

70 000 Pud Laschen zu liefern hatte. Loco 

Iliitte wurden fiir diese Lieferung 1,38 Rubel 

fiir das Pud Sehienen und 2 Rubel fiir das 

Pud Laschen, die Pralnie nicht einbegriffen, 

bezahll.*

Die Direction des Unternehmens iibertrug 

die Gesellschaft dcm Englander John Hughes.

Andererseits erhielt dieselbe Gesellschaft auch 

die Concession zum Bau der Eisenbalm von 

Gonstantinowka-Mariupol, welche, an diejenige 

von Kursk - Charków - Asow anschliefsend, die 

neuen Hiitten-Anlagen mit dem Reichs-Eisen- 

bahnnetz Yerbindet; die Lange der concessionirten 

Eisenbahn betrug 85 W erst; heute ist diese 

Linie jetzt in stidHćhcr Richtung bis nach 

Mariupol verlangert.

Hughes begann mit dem Bau seiner Hutten- 

Anlagen im Jahre 1870. Ais Lage wShlte er

* Bei einem Durchschnittscours von 1 Rubel =
2 Jt, entspricht dies fur die Tonne Sehienen 168,36 J t  
und fur die Tonne Laschen 244 J t , zu welehcm 
Preise also noch eine Pramie von 61 JC fiir die 
Tonne zuzurechnen ist.

ein, dem Fiirslcn Paul Lieven gehorendes, an 

den Ufern des Kalmiusflusses gelegenes Ge-

biet. Dasselbe umfafst eine Flachę von 150 

Decatrinen, und ist auf eine Dauer von 30 Jahren, 

mit facultativer Miethcontract - Yerlangerung bis 

auf 90 Jalire, nach welchem Zeitraum das Ganze

an den Eigenthiimer zuruickfiillt, in Pacht ge

nommen. Der Gesellschaft »Ncu-Rufsland« stelit 

das ausschliefsliche Recht der Ausbeutung der 

Bergproducte, welche auf der betrelfenden Flachę 

angetrofien werden, zu, dieselbe darf jedoch 

keinerlei andere gewerblichen Anlagen , mit

Aussclilufs von Brodbackereien, anlegen. Ais

Miethe wird eine feste Abgabe fiir das Pud 

gefórderter Erze oder Kohlen bezahlt.

In bezug auf Eisenfabrication ist dic Wahl

der LocaliUit iiufserst giinstig ausgefaljen; die 

Hiitten liegen im Mittelpunkle von Backkohlen- 

lagern bester Qualit;it. Die Qualitat der dort 

vorkommenden Erze ist dem Verfasser weniger 

bekannt, ais die der Steinkohlen, es unterliegt 

jedoch keinem Zweifel, dafs die Erzvorkomm- 

nisse sich auf das ganze Kohlengebiet erslrecken.

Die Hochofen verhiitteten zuerst Erze, welche 

in dem Mariupoler Districte, 25 bis 40 Werst

nach Siiden liin von der Iliitte entfernt, in der 

Umgegend der Dćirfer S tila , Neu-Ewitzkoje, 

Bolchaja, Karakuba, Alexandrinskaja, Blago- 

datnają und Nicolajcwka gefordert werden. 

Letztere enthalten jedoch nicht iiber 50 $  Eisen 

und eigneten sich bis dahin wegen ihres relativ 

hohen Phosphorgehaltes nicht zur Stahlfabri- 

cation; an Qualitat stehen diese Erze denen von 

Krivoi-Rog, auf welche wir weiter unten zuriick- 

kotnmen und w'elche heute auf den betrelfenden 

Anlagen in grofsem Mafsstabe verwendet werden, 

bedeutend nach. Die Inbelriebsetzung der Hughes- 

schen Werke begann im Januar 1S72 mit dem 

Anblasen des ersten Hochofens, im September 

1873 wurde das Sehienen - Walzwerk in Gang 

gesetzt und im September 1876 wurde ein 

zweiter Hochofen angesleckt.

Wahrend dieser Zeit wurden 4 Kohlenberg- 

werke angelegt, in welchen 4 Schachte mit 

jedesmal 4 angefahrenen Flotzen von 1 bis 2 ni 

Maclitigkeit, Steinkohlen bester Qualitat liefern. 

Der Flolz »Smolianirsovskaja« liefert eine Back- 

kohle, aus welcher ausgezeichneter Koks fiir den 

Hochofenbetrieb gewonnen w ird; der zweite, 

»Alexewskaja«, eine weniger fette Herdkolile, 

welche sich fiir den Puddclofenbetrieb sehr gul 

eignet; die Kohle des dritten, »Semenowskaja«, 

ist reich an fliicliligen Gasen und findet vortheil-
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hafte Vcrwendung in den Generatoren der

Siemens-Martinofen-Anlage; diojenigc des lelzten 

Flotzes, »Alexańdrowskaja«, eignet sich am bcsten 

fiir hausliclien Gebraucli und wird, mit der 

vorhergehenden vermischl, ebenfalls fiir Generator- 

feuerung benutzt.

Inzwischen wurde auch das Puddelwerk,

sowie das anliegcnde Walzwerk, die Schmicdc 

und die Reparaturwerkstatte fertig gestcllt.

Beim Beginn des vollen Belricbes waren 47 

Dampfmaschinen aufgestellt, welche etwa 8 128 

Pferdekriiften entsprechen.

’ Die Hiittenanschlufsbalm an die Station

Hughcsowa (Jonzowo) der Constantinowką-Eisen- 

bahn hat^einc Liinge von 10 Wcrst.

Nebenbei wurden daselbst auch an 300 

Beamten- und Arbeiterwohnungen, eine Kircbe, 

ein Hospital, Schulen, kurz eine kleine Stadt in- 

mitten der Steppe erbaut.

Heute zahlt das Werk 6 Kohlenschachte, 

von weichen einer nach den modernstcn Er

fahrungen angelegt ist; 3 Hochofen von 60 bis 

80 t; eine Martinstahl - Anlage mit 7 Siemens- 

Martinofen; 12 Puddeliifen und 8 Schweifsofen; 

eine centrale Gasgenerator-Anlage mit 11 Genc- 

ratoren; 1 Faęoneisen-Walzwerk und 1 com- 

plettes Schienen - Walzwerk mit Adjustage; 

1 Schmiede und die Reparaturwerkstatte;

1 Bolzenfabrik; 1 feuerfeste Ziegelfabrik; 1 Koks- 

anlage mit urspriinglichen Oefen (zwischen zwei 

Mauern) und verschiedene Kalkófen.

Die Arbeiterzahl iibcrsteigt 3000, von weichen 

blofs 80 Auślander (Englander) sind. Der 

durchschnittliche Lohn betragt 80 Kopeken bis 

1,30 Rubel fiir den Tag fiir Arbeiter und

3 Rubel bis S1̂  Rubel fiir den Tag fiir Meister. 

Meistentheils wird jedoch im Stucklohn gearbeitet.

Zilow fuhrt beziiglich des Productionsquantums 

des betreffenden Werkes folgende Tabelle a n :

Im Jahre
S te iu k o h lcD Rolieiseu Sdiicncu Danddseista

Pud Pud Pud Pud

1872 _ 360 000 _ _
1873 3 850 000 487 000 143 000 19 000
1874 4 300 000 435 000 343 000 158 000
1875 5 670 000 540 000 575 000 188 000
1876 5 960 000 1 020 000 810 000 216 000
1S77 6 850 000 1 430 000 850 000 285 000
1878 8 320 000 1 470 000 600 000 153 000

Die Verminderung der Schienenproduction, 

welche im Jahre 1878 stattfindet, wird dadurch 

begriindet, dafs vor Ablauf desselben der Auftrag 

fiir die Staatseisenbalmen ausgefuhrt war.

Unter den heutigen Verhaltnissen konnen 

die Hughesschen Werke 15 Mili. Pud Slein- 

kohlen fórdern und l lj2 Mili. Pud Roheisen,

ND EISEN ." Nr. 5. 333

und 1200 000 Pud (?)* Walzfabricate, Handels- 

eisen, Schienen u. s. w. im Jahr darstellen.

Infolge eines am 30. Jiini 1877 zwischen 

dem Ministerium der offentlichen Arbeiten und 

der Gesellschaft »Neu-RufsIand» zustande ge- 

kommenen Vertrags, dementsprechend letztere 

eine Staatslieferung von 2 700 000 Pud Stahl- 

schienen zu dem Preise von 2,30 Rubel pro 

Pud (etwa 280,60 pro Tonne) mit der Be- 

dingung ubernahm, nur russische Erze und 

Kohlen zu verwenden, entschlofs sich Hughes 

im Jahre 1880 zum Bau einer Martinstahl-Anlage.

Gelegentlich der Einfuhrung der Stahlfabri- 

cation wurde die Gesellschaft »Neu - Rufsland* 

von der Regierung derart unlerstiitzt, dafs ihr 

ein Vorschufs von 1 Mili. Rubel auf die oben 

angefiihrte Bestellung bewilligt wurde, fiir welche 

Summę die Gesellschaft hypothekarisch Biirgschaft 

leistete. Ais Vorsichtsmafsregel wurde andererseils 

von Seiten der Regierung die Bestimmung ge

troffen , dafs der yorlaufig an die Gesellschaft 

zu zahlende Preis fiir die Stahlschienenlieferung 

nur 1,95 Rubel fiir das Pud betragen und die 

veibleibenden 35 Kopeken erst nachgezahlt 

werden sollten, nachdem die Halfte der Bestel

lung an die betreffenden Eisenbahn-Gesellschaften 

stattgefunden. Auch den anderwiirts inzwischen 

entstandenen Neuanlagen kam die russische Re

gierung in forderndster Weise entgegen. Es scheint 

natiirlich, dafs man sich vor dem endgiilligen 

Entsclilusse bezl. einer so bedeutenden Bestel

lung von der Moglichkeit tiberzeugt hatte, dafs 

sich mit den Landesproduclen die erforderliche 

Qualit;it des Materials herstellen liefse und zwar 

billiger oder doch wenigstens nicht theurer ais 

die auslandischen Stahlsehienen, auf weichen 

hohe Zoile lasten. Uebrigens ist die Qualitat 

der Fabricate der Gesellschaft »Neu-Rufsland« 

vortheilhaft bekannt. Wenn auch der Geste- 

hungspreis ein relativ hoher ist, so konnen 

dieselben es doch immerhin leicht mit dem 

auslandischen Wettbewerb in einem Absalz- 

gebiet, dessen Radius mehrere 100 km betragt, 

und welcher bei den fortwiihrend steigenden 

Zolltarifen im mer an Ausdehnung zunimmt, auf- 

nehmen.

Die Yerkaufspreise der versehiedencn Fabri- 

cale der Hughesschen Werke sind wic folgt 

angpgeben:

Fur Roheisen 60 bis 80 Kopeken pro Pud, franco 
Bahnhof Yonzowo.

„ l-landelseisen I. u. II. Qualit;it, 1,50 b. 1,40 Rubel.
„ Stahlsehienen 1,50 bis 1,60 Rubel.
„ Grubenstahlschienen 1,80 Rubel.
„ Laschen 2,25 bis 2,50 Rubel.

* Das Fragezeichen findet sich im Texle des Ver- 
fassers. 1 200 000 Pud entsprechen rund 20000 t, pro 
Tag also bei 300 Arbeitstagen 66,5 t, ein unserer An- 
sichtgemafs kein aufserordentlich bedeutendesQuanlutn.

AńmerJcWtg des Uebers.
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In der betreffenden Abhandlung von Zilow 

erwahnen wir noch folgende Stelle: „Zu ver-

schiedenen Malen hatte die Landesregicrung den 

Plan der Entwicklung der Eisenindustrie im 

Siiden Rufslands aufgenommcn, jedoch his 

dahin ohne Erfolg. Aus dcm wiederholten 

Mifslingen der Vcrsuchc in dieser Ilinąicht 

woli te man schlufsfolgern, dafs ungeachtet der 

maclitigcn Vorkommen von Kolilen und Erzen 

dic Moglichkeit der Einfiihrung einer zukunfts- 

vollen Eisenindustrie nicht vorhanden ware. 

Dank dem strebsamen und unermiidlichen Geiste 

des Griinders der Werke der Gesellschaft 

»Neu-Rufsland<* sind wir heute eines Bessern 

belehrl. Wohl hal der Staat, wie vorliin mit- 

getheilt, demselben.in Form von verhiiUnifsinafsig 

bedeutenden Priimien, Vorschifssen und Eisen- 

bahnconcessionen unter die Arme greifen miissen; 

die so ausgegebenen Summen sind jedoch keinen- 

falls schiecht angelegt, wenn man in Betracht 

zicht, von welcher hohen Bedeutung die gefor-

derte bliihcndc Eisenindustrie spliter fiir das 

Land sein wird. E. Hughes ist der cigenlliche 

Begrundcr dieser Industrie; der Namc eines 

Mannes, dessen Kraft, Energie und Ausdauer 

es fertig gebracht hat, inmitten einer Wiiste 

ein industrielles Monument aufzubauen, verdient 

gebiihrend bekannt gemacht zu werden.“

Die IV. Gruppe fiihrt eine Art Backkohlen, 

welche sich fiir Koksfabrication besonders eignen 

und einen ausgezeichneten metallurgischen Koks 

liefern; die Steinkohlen dieser Gruppe sind 

beziiglich ihrer physikalischeri Eigenschaften sehr 

wenig yerschieden; sic untcrscheiden sich v.on 

denselben durch eine gestreifte Bruchflachc.

Der entsprechende Theil des Donetzbcckens 

grenzt an die beiden vorhergehenden Gruppen, 

liat jedoch eine verhaltnifsmafsig geringe Aus- 

dehnung und weist nur wenige Forderschachte 

auf. In Tabelle IV geben wir die Analy

sen einiger charakteristischen Steinkohlen dieser 

Gruppe.

Tabelle IV .

Narne der Zeelien Lomowalka Pctrowsk Sangarowka Bogodonkow

Tiefe des FlOtzes 30 m 36 m 19 m 48 m

Maclitigkeit 0,70 m

Kohlenstoff................ 78,41 76,57 83,01 83,65
Wasserstoff................

•Ł> -=
3,4S 3,40 3,70 4,41

Sauerst. u. Stickst. . 12,61 8,56 11.27 9,44
Schwefel ................ s 1,22 2,54 0,62 Spuren-
Ascheńgelialt. . . . £ 4,28 8,93 2,02 2,50
Warmclcistung in Gai 6981 6869 74S4 7857
Koksausbringen % . • • 81,86 82,67 87,13 83,33

Die beiden letzten Analysen dieser Tabelle 

geltcn ais Beleg fiir die aufserordentliohc Quali- 

tiit derin dieser Gruppe vorkommenden Steinkohlen.

Die Gruppe V nimmt eine verhaltnifsmafsig 

geringe Ausdelmung siidostlich von der vorher- 

gehetideh ein und bildet einigermafsen den Ueber- 

gang zwischen den Backkohlen der vicr ersten 

Gruppen und den Anthracitkohlen-Vorkommnissen 

der letzten Gruppe.

Dic dort geforderle magere Kolile gleicht der 

sógenanntcn Cardiffkohle; sic ist ganz schwarz, 

hat ein durchschnittlich spec. Gewicht von 1,40, 

ist ziemlich schwer entziindbar und sintert nicht 

beim Verbrcnnen. Die hauptsiichlichsten Gruben 

dieser Gruppe sind die von Bojedarowka, Hrn. Gou- 

bonine zugehorig. Die nachstehend in Tabelle V 

angefiihrten Analysen beziehen sich auf einige von 

den Flotzen dieser Gruben lie rriihrendeSteinkohlen.

Tabelle V.

Bezeichnung der 

Steinkohlen
FlotzVassiliewsk Russ. Gardil! Russ. Garditr Russ. CardifT

Schacht Nadejda 

Russ. Cardiff

Tiefe des Flótzes 25 m 30 in 25 ni
zwischenliegend.

Flotz
33 m

Kohlenstoff . . . .  % S4.57 84,58 76,00 81,72 88,02

Wasserstoff _ . . . , 4,86 4,8S 4,37 4,71 5,05

Sauerst. u. Stickst.. „ 7,96
Spuren

2,40

8,23 6,28 7.58 5,46

Schwefel................ .... 0,19 3.08 1,15 Spuren

Ascheńgelialt . . . „ 2,12 9,27 4,50 1,51

Warmeleistung i. Cal. . 8154 8143 7360 7882 . 8597
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Diese fiinf Gruppcn neh men den westlićhen 

Theil des Donetzbcckens ein und utnfassen fasl 

ein Drittel der ganzen Oberflache desselhen. 

Demnach ninimt dic Gruppe VI dic zwei iibrigen 

Drittel, d. i. den mittleren und den osllichen 

Theil des Beckens ein. Ihrer immensen Ausdeh- 

nung nngcachtcl, hat sie jedoch keine solch 

grofse Zukunft in Aussicht wie dic vorhergeben- 

den, es mufsten denn den Antlnacitkohlen neue, 

bis jetzt nicht vorherzusehendc Bestimmungen 

fiir die Zukunft aufbewahrl sein.

Gegenwartig hestcht aufser den Zechcn von 

Chakhtnaja-Grucliewka, den Gruhen und Hiilten- 

werken des Herrn Pastukow zu Sulin und 

einigen anderen, unbedeutenden, in nordlieher 

und nordostlicher Richtung bcider lclżteren Orl- 

schaflen verstreut liegenden Ausbeulungen keine 

Spur von industriellcr Thaligkeil auf dieser 

weilen Steppe der Kosaken.

Gruchewka, an der siidlichen Grenzc der 

Kohlenformation, etwa 30 Meilen in nordlieher 

Richtung von Novotscherkask, der Ilauptstadt des 

Don-Kosakengebietes, entfernt, bildet ein abgeson- 

dertes kleines Becken, in welchem nach dem 

Krimm-Kriege das Steinkohlcnficber, welches 

wahrend einiger Jahre, gleich dem Goldfieber in 

Californien, am Donetz wuthele und viele Opfer 

forderte, seinen Ursprung nahm.

In der Zeit von drei Jahren, von 1857 bis 

1860, stieg die Anzahl der Concessionen von 57 

auf 400. Noch heute bleiben in Gruchewka zahl- 

rciclie Spuren der bewcgten Vergangenheit zuriick.

Das Becken von Gruchewka ist jedoch nicht 

ohne Interesse; es enthalt melirere Flotze; in 

Wirklichkcit konnte jedoch nur das Vorhanden- 

sein einiger derselben durch Zutagetreten eon- 

slatirt werden. Fiinf derselben sind bei Schacht- 

gruben angefahren worden, von welchen die 

beiden unteren, etwa 17 m tief gelegen, mit

0,90 m bezw. 0,70 m Machtigkęit jedocli nur 

ausgebeutet werden konnen; dieselben sind, bis 

auf unbedeutendc Verwerfungen, von ziemlich 

regelmafsigem Gang und zeigen gutes Ilangcndes 

und gule Wandungcn.

In seinem Zusammcnhange bildet das Koh- 

lenlager eine Schale, welche dermafsen geformt 

ist, dafs sie eine Parabel bildet, deren Achse von

Osten nach Westen gcht, und deren Bogcnspitze an 

der osllichen Seite der Roslow-Woronez-Eisenbabn 

licgl. Der siidliche Zweig dieser Parabel, welche 

eine Anthracitkohle a u s g c z e i c h n  e te r  Quali- 

tiit liefert, ist fast vollst;indig ausgebeutet; der 

nach Norden sich hinziehende Zweig ist noch 

wenig in Angriff genommen worden und liefert 

ubrigens aucli nur eine Kobie sehr mittelmafsiger 

Bcschalfenheit; iiber Gruchewka hinaus, in ost- 

licher Richtung h in , sind beide Zweige iiber- 

haupt gar nicht untersucht worden. Im Brcnn- 

punktc der Parabel befinden sich dic Scliachle 

der »Asow English Company* ; ostlich von diesen 

die Goncession der russischcn Kauffahrlei-Ge- 

scllschaft, und noch weiter, i ni mer nach Osten 

hin, diejenige des Hrn. Kochkine. Auf diese Aus

beulungen beschrankt sich heute dic Kohlen

industrie des Beckens von Gruchewka.

Die Asow English Company besilzt 3 Schachtc, 

von welchen heute noch einer in Betrieb steht; 

sie beschaftigt etwa 150 Arbeiter und forderl 

an 3 Mili. Pud pro Jah r ; die Arbeiter arbeiten 

meislentheils in Accord und gewinnen einen 

durchschnittlichen Tagelolm von 1,20 Rubel, 

welcher theilweise in Naturalien, theilweise in 

Geldvon den dieselben bestellenden Unternchmern 

bezahlt wird. Die Wasscrhaltungsanlagen dieser 

Gruben sind wirklich bemerkenswerth.

Die russische Kauffahrtei-Gesellschaft hat nur 

einen Schacht, welcher auf 127 in Tiefe geht. 

Dieselbe beschaftigt etwa 200 Bergleute und 

fordert an 4,5 bis 5 Mili. Pud im Jahr. Sie 

bezahlt 3 1/2 Kopeken fur das ausgebrachte Pud 

und 10, 12, bis 14 Kopeken, je nach der 

Entfernung der Arbeitsstellen, fiir die Butte von 

20 Pud fiir Transport bis zur Verladebuhne in 

der Zeche. Einen Theil der Forderung ver- 

braucht dieselbe fiir ihren eigenen Bedarf; der 

andere wird verkauft. Dic Verkaufspreise im 

Monat September des v. J. an Ort und Stelle 

waren:

8 Kopeken fiir ilas Pud bei SUickkohlen
6’/2 „ „ „ „ „ kleinen Stuekkoblen
5 „ „ „ „ „ Nulskohlen
2 „ „ „ „ , Staul)kohlen.

In Tabclle VI geben wir einige an Ort und 

Stelle gesammclteri Analyscn der Anthracitkohle 

von Gruchewka:

Tabclle VI.

Bezeichnung der Proben

AVasser............................................
KohlenstofT . . .
Schwefel . . . . . . . . .
Aschengehall. . I * I * * * * *  * 

urmecapacitat iń Calorien . . .

Nr. 1

Flotz von 0,90 m 
Machtigkęit auf einer 

Tiefe von 105 m

6,880
90,344
1,314
3,276
7,196

Nr. 2

Dasselbe Flotz bei 
einer Tiefe von 85 m

7,679
88.167
2,500
3,154
7,089

Nr. 3

Flotz .von 0,70 m 
Machtigkęit

5.913
90,320
0,850
3.760
7,275
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Der dirigirende Ingenieur der Asow English 

Company glaubt, dafs dic Kot)Ien-Vorkommnisse 

des kleinen, einige zwanzig Werst nordlich 

von dem von Gruehcwka gelegenen Beckcns von 

Sulin dieselben sind wic dic des letzteren; 

jedoch ist dieses Bećken ais Kohlenbeeken ganz 

unbedeutend; sollen doch dic vorhin benannten 

Hiittenanlagen des Hrn. Pastukow einen bc- 

deulcnden Theil ilires Kohlenbcdarfs von Gru- 

chewka bezichcn,

Bedauerlicherweise konnen wir iiber letztere 

Anlagen nichts Naheres berichten , weil bei un- 

serm Vorsprechen der Eigenthiimcr abwesend 

war, und der Director die Erlaubnifs zum Be- 

suche nicht glaubte gestatten zu diirfen. Diese 

Hiitte wurde 1871 gegnindet und ist neben den 

Hughes - Werken das einzige Hiitten werk von 

Siid -Rufsland. Wenn wir nicht irren, ist es 

das einzige Ilochofenwcrk in Europa (soli wohl 

heifsen: auf dem europaischen Festlande),

welches Roheisen mit rohen Authracitkolilen zu 

erzeugen versuclite, welclie Versuche iibrigens 

keinen giinstigen Erfolg hatten. Im Jahre 1875 

wurde der betreffende Ofen angeblasen und gab 

bei einem dreimaligen Abstich in 24 Stunden

900 bis 1150 Pud graues Roheisen. Der Gang 

dieses Hochofens wurde jedoch bald so unregel- 

miifsig, dafs derselbe kalt gelegt werden mufste; 

die Hiitte von Sulin beschrankt ihre Fabri

cation heute auf gufseiserne Leilungsrohre, Han- 

delseisen und Grubenschienen.

Hingegen findet man in der Gegend von 

Sulin niachlige Eisenerzlager; auCh Zinkblende 

und silberfUhrende Schwefclbleierze wurden 

daselbst entdeckt. Es bleiben nunmehr, bevor 

wir zur Besprechung der wirthschaftlichen Lage 

des Donelzbeckens iibergehen, nur mehr vier 

nordlich von Sulin gelegene Kohlengruben zu 

erwalmen; dieselben liegen nahe an der Station 

Swerewo, wo die Eisenbahnen des Donetz und 

Rostow-Woroneż zusammenstofsen; fliichtigwollen 

wir dann auch noch auf die sich an der 

aufsersten nordwcstlichen Seile der Gruppe VI, 

an den Qucllen des Miiiss und der Bielaja aus- 

debnenden Flachen einen Blick werfen. Man 

begegnet in diesen Strichen ebcnfalls Anthracit- 

kohlenfeldern, von dereń Beschaffenheit niitzlichcr- 

weise aus nachstehenden Analysen der Tabelle VII 

Kennlnifs genommen werden kann.

Tabelle V II.

Bozeicltnung der Gruben Gorodislchjc Krustalnojc Krasnakut Mało Nicolajew

Tiefe des Flotżes 25 m 34 m 25 m 37 m

Koblenstoff.................... % 86.60 88,68 91.03 83.01

Wasserstoff.................... 2,37 1.41 2,56 2,83
Sauer- und SliekstolF . 2,23 4,28 2.42 7,16
Schwefcl........................ 3,00 1.43 1,23 1,65 -

Aschengehalt................ 4,80 4,20 2,76 5,35

Warmecapacitiil i. Galoi ien 76SO 7463 8133 7366

Ihren physikaiisehcn Eigenschaften nach sind 

diese Kohlen schwarz mit Metallglanz, aufserst 

fest; das spec. Gewicht isl 1,40 bis 1,80 je 

nach dereń Schwefclkies- bezw. Aschengehalt; 

sind nicht leicht entziiiidbar und erfordern zum 

Brennen einen starken Luftzug.

W ir konnen unsere oberllachliche Bcschrci- 

bung dahin zusammenfassen, dafs im Donetz- 

becken eine grofse Anzahl von Kohlenflotzen 

aufgefunden worden sind, und dafs letztere, im 

allgemeinen von erheblicher Miichtigkeit, liaupt- 

sachlich im westliehen Theile des Beckens eine 

Kohle ausgezeiclmeter Beschaffenheit liefern. 

Was dic Ausbeutung an und fiir sich anbelangl, 

so isl man bis heute auf keine techniselien 

Schwierigkeiten gestofsen. Die grofsen Yerwer- 

fungen scheinen die Erdschichten des Donetz- 

beckens wenig, beruhrt zu haben, die Forder- 

schachte haben geringe Tiefe, die Wasserver- 

lialtuisse sind iiberall normal und dic schlagen-

den Weiter zitldcn zu aufserordentlichslen Seltcn- 

heiten. Andererseits sind dic Arbeitslohne vcr- 

haltnifsmiifsig niedrig, und an Arbeitern fehlt es 

besonders in der Winlcrzeil nie; auch im 

Sommer verlassen die Grubenarbeiter die Gruben 

nicht, wenn dieselben regelmtifsig und in baar 

ausbezahlt werden. Es kann also die Behaup- 

tung aufgestellt werden, dafs in bezug auf die 

Ausbeutungs-Verhaltnisse avo1i1 kaum ein anderes 

Kohlenbassin so begiinstigt sein kann, wie eben 

das Donetzbecken. W ir wollen mm auch die 

Frage des Absatzgebietes erortern.
In industrieller Ilinsicht ist das Donetzbecken 

iiberhaupt erst seit 16 Jahren bekannt, welche 

Zeit in drei cliarakteristische Zeitabschnitte cin- 

getheilt werden kann. Die erste derselben uiti- 

fafst 10 Jahre; siebeginnt im Jabre 1869 mit detn 
Bau der Eisenbahnen yon Kursk-Charkow-Asow 

und Rostow-Woroneż und endigt 1879 mit dem 

Bau der Kohlentransportbalm des Beckens, welche
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letzteres von Westen nach Osten in seiner 

ganzen Lange durchschneidet. Wahrend dieser 

Zeit hielt sich der Kohlenpreis sehr hoch , voń 

10 bis 15 Kopeken fiir das Pud, je nacli der 

Qualitat, bei welchem fiir die Kohlenbergwerks- 

Besitzer sehr schone Gewinne abfielen. Der 

zweite Zeitabschnitl erslreckt sich von 1879 bis 

1884, wahrend welcher Zeit die Verllingerung 

der Linie von Constantinowka bis Mariupol, 

sowie die Calherina - Balin, welclie das Donetz- 

becken mit den Magneteisensteinlagern von

Krivoi-Rog, von welchen weiter unten die Rede 

sein wird, in Verbindung setzte, erbant wurden. 

In diese Zeit f;i!lt der zunehmende Wettbewerb, 

ein Niedergehen der Preise vom Jahre 1881 an 

und dann 1883 der Ausbruch der Krisis. Der 

dritte Zeitabschnitl nimmt seinen Anfang 1884 

und gelil bis auf den heuligen Tag. Mit 1883' 

begann die Folgę der nach den fetten koinmen- 

den mageren Jahre; der Niedergang vcrscharft 

sich und manche Kohlenbergwerke finden sich

in der Lage, unter dcm Selbstkostenpreise ver-

kaufen zu mussen.

Nachfolgend eine dem Verfasser von einem 

dortigen Industriellen freundlichst zugestellte 

Bilanzaufstellung der Kohlenforderung in dem 

westlichen Theil des Donetzbeckens, welcher 

fiir uns specielleres Interesse bietet fiir das 
Jahr 1885:

Productionsfabigkeit........................  127 000 000 Pud
Wirkliche FOrderung........................  82 000 000 „
Auswartiger Verkauf........................  58 000 000 „
Verbrauch am Platze (hanptsfichlich 

auf den Hugliesschen \Verken) . 12 000 000 „
Y o r ra th ........................ 12000000 „

Man kann annehmen, dafs die Gcsellschaft 

»Neu-Rufsland« ihren Bedarf an Kohlen aus 

den eigenen Gruben deckt. Demnach erreicbten 

die iibrigen Kohlenbergwerke im Verkauf blofs 

die Halfte ihrer Leistungsfahigkeit. Die Koblen- 

bergwerke von Makeevka, von deren vorziiglichen 

Geschiiftslage oben die Rede w ar, fanden im 

Jahre 1885 nur fiir 9 000 000 Pud Kaufer, 

wahrend dieselben fiir eine Fijrderung vón

17 000 000 Pud eingerichlet sind. Obschon 

seither der Kohlenmarkt sich etwas giinstiger 

gestaltet hat und fur letztere Gesellschaft eine 

Verkaufszunahme von 2 000 000 Pud festgestellt 

worden ist, bleibt doch immerhin die Behaup- 

tung aufrecht, dafs es den Kóhlenwerken des 

Donetzbeckens an der nothigen Ausdchnung ihres 

Absatzgebietes gebricht.

Die Frage der Erweiterung des betreffenden 

Kohlenmarktes beschiiftigt schon seit mehreren 

Jahren die Handelswelt des sudlichen Rufslands. 

Die Landesregierung ist den im Jahre 1880 auf 

der Zusammenkunft der Kohlenbergwerks-Besitzer 

zu Charków zum Ausdruck gelangten Wiinśchen 

bezuglich der Ausdelmung der Eisenbahn-An- 

schliisse, der Tarifregulirung, der Yermehrurig

des Betriebsmaterials und der Anlage von neuen 

Ilafen in bereitwilligster Weise entgegengekom- 

men. So wurde dje vorhin erwahnte Catlierina- 

Bahn, welche die beruhmten Krivoi-Rog’er Mag- 

neteisensteinlager mit dcm Donetz - Eisenbahnnetz 

verband, sowie die Verliingerung der Conslaji- 

tinowka-Bahn bis Mariupol zur Ausfuhrung 

gebracht und das Transportmaterial um ein 
Bedeutendes yermehrt.

Auch die Wunsche nachfolgender Ver- 

sammlungen fanden in den Augen der Regierung 

die grofstmoglichste Beriięksichtigung; es wurden 

verschiedene neue Kohlerlgrubenbahncn gebaut, 

die Ausfuhrung eines Ilafens in Mariupol be- 

schlossen und gleich darauf die dicsbezl. Arbeiten 

den Ingenieuren Boreischa und Maximovits|h in 

Verding gegeben, welche schon seit dem 1. Mai 

v. J. tiichtig Iland ans Werk gelegt haben. 

Die Fertigstellung dieses Ilafens soli 4 bis 5 

Jahre in Ansprucli nelimen; die Kośtęnyeran- 

schlagungssumme belief sich auf 5 300 000 Rubel. 

Der neue Ilafen liegt etwa 5 Werst westlich 

von der Stadt und hat eine Tiefe von IG Fufs, 

welche fur KustenśęhifTe geniigen mag. Gelegent- 

lich eines vor kurzem vom Bericliterstatter ab- 

gestatteten Besuches war die Anschlufsbahn des 

neuen Ilafens an den Sladlbahnhof schon theil- 

weise fertiggcstcllt, ebenso die von der Stadt 

zum Ilafen fiihrende Ghausseestrafse. Die Ufer 

sind so gebaut, dafs die Kohlenwagen direcL in 

die Schiffe ausgeladen werden konnen. Mit Un- 

geduld sielit man der Vollendung dieses be- 

deutenden Unternchinens entgegen, welche der 

dortigen Kohlenindustrie die Markte des sehwarzen 

Meeres und theilweise den von Constantinopel 

erschliefsen soli. Bei einer fiir spater in Aus- 

sicht genommenen Vertiefung auf 22 Fufs werden 

grofsere Schiffe in diesen Ilafen einlaufen konnen 

und wird sich alsdanń der Wettbewerb mit den 

englischen Kohlen auf die ganze syrische Kiiste, 

und auf die Platze von Suez, Port-Saki und 

Aden ausdehnen konnen.

Was andererseits .die russische Regierung in 

schutzzollnerischer Hinsicht getiian , um die

Interessen der Kohlen- und Eisenindustrie dieses 

reichen Landestheiles fordem zu helfen, davon 

ist schon weiter oben die Rede gewesen. Un- 

geachtct des neuen Tarifs von 3 Kopeken 

(Goldwahrung) pro Pud aus den Hafen des

sehwarzen Meeres in Rufsland eingefiihrter 

Steinkohlen konnten doch bis heute die Kohlen

des Donetzbeckens nicht auf den Marki von

Odessa gelangen und den Wettbewerb mit den 

englischen Kohlen aufnehmen. Der Grund hierfur 

ist einzig und allein in den hohen Umladekosten auf 

denRheden von Mariupol undTaganrog zu suehen. 

Der Ansicht eines angesehenen Ingenieurs gemafs, 

der der Verfasser gelegentlich seiner Reise nacli 

dem Donetzgebiete begegnete, wiirde zur Gleich- 

slellung in bezug auf Wettbewerb eine Zoller-
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hohung von */a Kopeke (Gold) f. d. Pud gcniigen. 

Auch die Gonsumcnlen, meinte der betreffende 

Ingenieur, wurden bei einem, Zoile von 3 l/a Ko

peken (Gold) f. d. Pud ihre Rechnung finden. 

und stutzte seine Ansicht auf den Umstand, dafs 

der Kohlenmarkt von Odessa sich in den Handen 

einiger englischcr Kohlengrubenbcsitzer befindet, 

welche durch einen bestehenden Yerband den Preis 

vollstandig beherrschen und jeden Wettbewerber, 

welcher zu den bestehenden Tagespreisen Kaufer 

suchen will, gleich durch einen niedrigeren Syndi- 

oatspreis yerdrangen. Unter soichen uńgunstigen 

Verhallnissen nuifsten die Industriellen des Donetz- 

beckens auf diesen Markt Verzicht leislen und 

ihre Bemiihungen einer andern Seite zu- 

wenden, und so kommt es, dafs die Consumen- 

ten ihre Kohlen jetzt theurer bezahlen miissen, ais 

wenn die Donelzkohlen den cnglischen den Rang 

slreitig machen konnten. Der Zollaufsclilag von 

3 1/s Kopeken (Gold) solleben der iiafsersten Grenzjc 

entsprechen, welche das Syndicat nicht zu unter- 

schreiten vermag, und wiirde dadurch jeder 

ferneren Aufwartsbewegung vorgebeugt und die 

Consumcnten durften ein fiir alle Małe auf 

feststehende Preise rechnen, und wurden dadurch 

der Gesehiiflswelt sicher grofse Yorthcile geboten 

werden. *

Wie dem aucli sein mag, soviel stelit fest, 

dafs bei der gegenwartigen Saclilage die Kolilen- 

grubenbesilzer des Donetzbeckens die Ueberzeu- 

gung gewonnen liuben, dafs eben an Ort und 

Stelle ein Absatz geschaffen werden mufs, und 

dafs ein solcher eben nur durch Entstehen neuer 

Industrieen, hauptsachlich jedoch durch die grofsere 

Entwicklung der Eisenindustrie erreicht werden 

kann. Die Moglichkeit und die nothigen Elemente 

dazu sind unbedingt vorhanden; an ausgczeich- 

neten Kohlen fiu- Iliittenzwecke gebriclil es, wie 

aus den obigen Mittheilungen hervorgeht, nicht, und 

in bezug auf Erze konnen die Yerhaltnisse eben 

auch nur ais iiufserst giinstig bezeichnet werden.'

Neben den verschiedenen Rolheisensteinlagern 

des Donetzbeckens verfiigt die Eisenindustrie zu- 

niichst iiber die herrlichen Magneteisensteinlager 

von Krivoi-Rog, von welchen schon weiter oben 

die Rede war, und spater, nachdem die den ganzen 

District vonBerdiansk in seiner ganzen Breite durch- 

schneidende Yerbindung der Eisenbahnen von Lo- 

sowo-Sewastopol und Constantinowka-Mariupol 

gebaut sein wird, konnen auch die Eisensleinlager 

von Korsak-Moghila aufgeschlossen werden. Bis 

letzteres gesclught, wird wohl noch geraume Zeit 

vergehen, und wollen wir augenblicklich denn 

nur unser Augeninerk auf die Krivoi-Rog-Erze 

ricliten.

* Bei dem weitgehenden Entgegenkommmi der 
russischen Regierung in bezug auf Sehutzzolle mochte 
wohl hier unser Venvundern Ausdruck finden, wai um 
diesem Wunsche eińer Zollerhdliung auf 3‘/s Kopeken 
Gold nicht guwillialiit worden islV St.

Diese iiufserst merkwiirdigen Erzablagerungen 

liegen etwa 450 Werst in westlicher Richtung 

von den Kohlengruben des westlichen Theiles 

des Donetzbeckens entfernt und stehen mit Ictz- 

teren durch einen Schienenweg in Verbindung. An 

der Grenze der Gouvernements von Glierson und 

Jekalerinoslaw gelegen, erstrecken sich dieselben 

iiber eine Fliiche von 8000 bis 9000 Dessatincn 

und folgen dem Laufe des Fliifschens Saksagane, 

welches unfern von der Stadt Chersoń in den 

Inguletz, einen Nebenflufs des Dniepr, miindet.

Dic Erze yon Krivoi-Rog sind iiufserst rein 

und sehr reich an Metali. Nachfolgend einige 

von Ilrn. Liclitenberger, Professor am polytech- 

nischen Instilut yon Dresden, herriihrende Ana

lysen von vier, an yerschiedenen Orten herruhren- 

den Proben.

1. 2. 3. 4.

Metali.Eisen . . 58,220 G5,290 00,420 07,420
Kieselsauie 1,240 4,210 10,500 2,130
Sch\vefel . . 0,032 0,010 0,014 0,018
Phospffir . . 0,045 0,035 0,029 0,033

Den angestelltenNachforschungcn entsprechend, 

ist diese Erzformation durch aufserordentlich 

miichtige, in der Richtung S .W .  — N. O. perlen- 

schnurformig sich Iiinziehende Giinge gebildel. 

Gegen die Mitte dieser Formalion finden sich nur 

mehr die dem Lager ais liangęndes dienenden 

eisenhaltigen Quarzite. Aller Wahrscheinlichkeit 

nach wiirde man beim Tiefergehen wieder auf 

das Erzflotz slofsen, jedoch fand man hinsicht- 

licli des grofsen zu Tage tretenden Erzreichthuius 

bis dahin keine Vcranlassung, Nachforsehungen 

anzustellen, welche mit cinigermafsen bedeutenden 

Kosten verbunden sind.

Bis heute wird dieses Magneteisensteinvorkom- 

men nur von drei Gesellschaften ausgebeutet: es 

sind dies die franco-russische Gesellschaft, die 

Gesellschaft Cockerill mit einer Concession von 

2000 Dcssatinen und die siidrussische Gesellschaft 

(Hughessche Werke).

An Arbeitskraft fehlt es nicht und dieselbe 

ist sehr billig; der durchschnillliche Tagelohn 

fiir regelmafsig in baar and nicht in natura aus- 

gezalilte Arbeiter betragt 60 Kopeken; unter 

diesen Bedingungen kann man sogar wiilirend 

der Erntezeit iiber die nóthige Arbeiterzahl ver- 

fiigen. Der Abraum ist ubrigens ganz gering, so 

dafs dic Selbstkosten sich iiufserst billig stellcn.

Soviel dem Verfasser bekannt, ist eine ge- 

nauere Abschiitzung hinsichtiich der Quantitiit, 

welche das Magneteisensleinvorkommen von Kn- 

voi-Rog zu bieten vermag, nicht vorgenommen 

worden; soviel steht jedoch sicher, dafs dasselbe 

wahrend einer langen Reihe von Jahren fiir die 

Bediirfnisse einer bliihenden Eisenindustrie im 

siidlichen Rufsland hinreichen wird. Die oben 

erwahnten Hughesschen Werke yerwenden iibri- 

gens schon seit einiger Zeit diese Erze zu ihrer,-.- 

Stahlfabrication ; aucli bei den neuen Werken von
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Briansk, welche die siidrussische Gesellschaft in 

der Niihe von Jekaterinoslaw baut und welche 

zwei HochSfen von 20 m Ilohe, zwei Converler 

und zwei Siemens - Martinofen umfafst, ist die 

ausschliefsliche Verhiittung dieser Erze in Aussieht 

genommen. Ebenso bei der Eisen- und Stalil- 

hiitte von Kamenskoje, welche die Gesellschaft 

Cockerill im Verein mit der Stahlwerksgesellschaft 

Praga-Warschau zu erbauen im Begriffe steht.

Demnach diirfen wir die wohlberechtigle 

Schlufsfolgerung ziehen, dafs eben diese Erze 

berufen sind, die Eisenindustrie des stidlichen 

Rufslands in jeder Hinsieht zu fdrdern.

Was nun die Frage des Absatzgebietes der 

Eisenindustrie im Siiden des Zarenreiehes anbe- 

iangt, so mussen wir zugestehen, dafs dieselbe 

schwieriger Natur ist und nicht so leicht beant- 

wortet werden kann. lmmerhin konnen wir 

jedoch einer gelegentlich der letzlen Versammlung 

rnssischer Eisenhiittenleute in St. Petersburg cr- 

folgten Angabe erwahnen, gemiifs welcher die 

180 nietallurgisclien Werke, Maschinenfabriken 

mit einbegriften, welche Rufsland besitzt, kaum 

imstande sein sollen, die Halfte des Bedarfes 

zu decken. Dann mag es auch wohl angezeigt 

sein, binsiclitlich der Beantwortung dieser Frage 

aul die im »Moniteur des interets matśriels« 

vom 27. December 1885 aufgestellte Statistik 

hinzuweisen, geniafs welcher pro Einwohner in 

England 120 kg, in den Verein. Staaten 97 kg, 

in Belgien 81 kg, in Frankreich 52 und in 

Deutschland 44 kg, in Rufsland hingegen nur

6 72 kg Eisen verbraucht werden. Dieser grofse 

Unterschied lafst sich eben dadurch erklaren, dafs 

Rufsland in seiner Rolle ais Eisenindustrieller, in 

welcher es spater zu glanzen beabsichtigt, ein 

Anfang® ist, es mag wohl in einem verhalt- 

nifsmiifsig kurzeń Zeitraum der obenerwahnte Ab- 

stand den anderen Nationen gegenuber um ein 

Bedeulendes abnehmen. Der Bedarf wird natur- 

gemafs mit der allmahlichen Entwicklung eines 

immensen Eisenbahnnetzes, wrelches der fort- 

schreitenden Cultur immer und immer grofsere 

Landesflachen eroffnet und Leben und Wohlstand in 

dieweitabgelegensten Punkte tragt, zunelnnen. Nun 

entsprichtim europaischen Rufsland allein schon jede 

fur den Einwohnerkopf gewonnene Einheit einer 

Verbrauchszunahme von 78 000 Tonnen. Es unter- 

liegt denn wohl keinem Zweifel, dafs hinsichtlich 

des nothigen Absatzgebietes fiir eine vergrofserte 

Eisenindustrie keine Befurchtungen vorliegen. Vor 

Allem wird es jedoch das siidliche Rufsland sein, 

welches wegen seiner reichen Naturscliatze, dann 

auch wegen seiner geographisch vortheilhafteren 

Lage, den anderen kalteren Provinżen gegeniiber 

berufen sein wird, sich an dem Aufschwunge der 

Eisenindustrie in giinstigster Weise zu betheiligen.

Wir haben unsererseits volles Vertrauen in 

die diesem Lande zustehende Zukunft; wir durfen 

uns jedoch nicht verlaehlen, dafs fiir fremde
V .7

Einwanderer, die weder mit der Sprache, noch 

mit den Sitten, Gebrauchen und den Gesetzen 

vertraut sind, der Anfang immerhin sehr schwer 

sein wird, und dafs dieselben sich einer Lehrzeit 

unterziehen mussen, wahrend welcher Vorsichtig- 

keit und Klugheit nie aus den Augen gelassen 

werden durfen. Schliefslich werden jedoch Wenige 

die Miihen und die Kapitalien zu bereuen haben, 

welche fur die Entwicklung der Eisenindustrie 

im sudlićhen Rufsland geopfert worden sind.

Den Schlufs des Gonsularberichtes bilden 

interessante Mittheilungen iiber die bedeutenden 

Steinsalzvorkommen im Donetzgebiet, dann auch 

iiber die Petroleumausbeutungen in der Umgegend 

von Baku, welche fiiglich ais fiir die Leser yon 

»Stahl undEisen« weniger Interesse bietend, iiber- 

gangen werden konnen. —

Wenn wir auch in mancher Hinsieht den 

optimistischen HofFnungen des belgischen Consuls 

nicht beipflichten konnen, weil die polilischen Ver- 

haltnisse Rufslands eben nicht geeignet sclieinen, 

fiir das Aufbliihen einer so bedeutenden Industrie 

die ndthige Sorge zu tragen, ferner die Volks- 

bildung fehlt, ohne welche jeder regen Industrie 

bei jedem Schritte Hemmschuhe angelegt werden, 

dann auch, weil jederzeit eine Umwalzung des 

autokratischen Systems zu befiirchten steht, so 

konnten wir doch nicht unterlassen, die Auf- 

merksamkeit der deutschen Eisenhuttenleute auf 

diese hochinteressanten Gegenden zu lenken, 

und sprechen unumwunden die Hoffnung

aus, dafs das deutsche Kapitał der angeregten 

Bewegung doch nicht vollstandig fern bleiben 

moge. Durch eine wenn auch geringe Betheili

gung von Seiten deutscher Industriellen wird sich 

jedenfalls die Gelegenheit wahrnehmen lassen, um 

mit den englischen Maschinenfabriken den Wett- 

bewerb aufnehmen zu konnen. Ist einmal der An

fang gemacht und haben deutsche Maschinen einmal 

in diesem Lande Eingang gefunden, so ist wohl- 

berechtigte Hoffnung vorhanden, dafs in verhaltnifs- 

miifsig kurzer Frist die Deutschen, ais den Eng- 

landern in bezug auf okonomische Emrichtungen 

iiberlegen, den englischen Maschinenfabricanten 

den Rang slreitig gemacht baben werden.

Dann mochten wir auch noch zum Schlusse 

den rein sachlich gehaltenen und an fachmanni- 

schen Kenntnissen und Erfahrungen reichen Con- 

sularbericht des Hrn. Ingenieurs P. Hagemans 

seinen deutschen Collegen ais ein nachahrnungs- 

wiirdiges Beispiel empfehlen. Auch das Vorgehen 

der belgischen Regierung, welche keine Kosten 

scheut, um der inlandischen Industrie in bezug 

auf Ausdehnung des Absatzgebietes und dadurch 

dem materiellen Wohlstand des Landes entgegen 

zu arbeiten und zu diesem Zwecke tiichtigen In- 

genieuren Consulposten in solchen Landern an- 

yertraut, wo Aussieht fiir die Ausfuhr der belgi

schen Producte zu erwarten steht, ist in jeder 

[ Weise anerkennens- und nachahmungswerth. C. St.

5
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Die Erhebung des preufsisclien Landesstempels zu Kauf- und 
Lieferungsyertragen iiber Mobilien.

Ein Hiittenwerk im Aachener, Bezirke war 

gegen den ktiniglich preufsischen Steuerfiscus 

wegen Stempelsteuer klagbar geworden. In 

ersler Instanz verurtiieilt, legte letzterer bei 

dem Oberlandesgerichte Berufung ein, welclie 

jedoch verwórfen wurde; gleiehzeitig wurden 

auch die Kosten der Berufungsinstanz dem 

Eiscus zur Last gelegt.

Bei der hohen Wichtigkeit, welche die Ent- 

seheidung fiir alle induslriellen Kreise hat, theilen 

wir nachstehend den dem Urtlieil des Ober- 

landesgericbfs beigegebenen Tliatbestand nebst 

Entscheidungsgrimden mit.

T l i a t b e s t a n d .

Mit der Berufung gegen das vorbezeichnete 

Urtheil, auf dessen Tliatbestand Bezug genommen 

wird, hat die Beklagte beantragt, die erhobene 

Klage mit den Kosten beider Instanzen abzu- 

weisen. Zur Begriindung wurde ausgefilhrt:

Durch die vorliegende Gorrespondenz seien 

die in der Defectentabelle des koniglichen Stem- 

pelfiscals zu Aachen bezeichneten 4 klagerischen 

Geschaftsabschliisse beurkundet. Daher unter- 

lagen sie nach dem preufsischen Stempelgesetze 

vom 7. Marz 1822 ais Kauf- und Lieferungs- 

vertrage einem Stempel von J/3 % ,  weil das 

preufsische Gesetz vom 6. Juni 1884 die 

konigiiche Cabinetsordre vom 30. April 1847 

iiber die Befreiung der Yertrage im kaufmanni- 

schen Verkehre aufgehoben habe, andererseits 

das Reichsgesetz vom 1. Juli 1881, insoweit es 

solche Yertrage einem Reichsstempel von 20 ^  

unterworfen und damit vom Landesstempel be- 

freit habe, durch das Reichsgesetz vom 29. Mai

1885 beseitigt worden sei, hiernach aber diese 

Vertrage wieder dem Landesstempel unterlagen. 

Das Reichsborsengesetz von 1885, worauf das 

erste Urtheil begriindet sei, treffe untergebens 

schon deshalb nicht z u , weil es im Gegensatze 

zu dem Reichsstempelgesetz von 1881 und dem 

preufsischen Stempelgesetze von 1822 nicht 

Urkundens tempe l  zum Gegenstand habe, son

dern eine Geschaftssteuer ausschliefslich fiir 

b o r s e n m a f s i g e  Geschafte, welche hier nicht 

in Frage standen. Die Befreiung vom Landes

stempel nach §1 7  des Reichsborsengeselzes trete 

nur ein bei den durch die Tarifnummer 4 der 

Reiclisabgabe untcrworfenen Geschiiften und den 

unter »Befreiungen« von solchen ausgeschlossenen. 

Auf nicht borsenmafsige Geschafte beziehe das 

Gesetz sich gar nicht, konne daher auch solche 

nicht vom Landesstempel befreien.

Wenn zwar die Gesetzgebungsfactoren durch 

die der Tarifnummer 4 beigefugto Anmerkung 

iiber Steuerfreiheit der von Producenten abge- 

schlossenen Geschafte dereń moglichste Begiin- 

stigung bezweckt hatten, so sei doch von einer 

gleichzeitigen Befreiung von der Landessteuer 

gar keine Rede gewesen, Nicmaiul habe ii ber- 

haupt an die Moglichkeit gedacht, dafs diese 

Geschafte, wenn sie nicht reichssteuerpfliclitig 

seien, einer Landessteuer unterliegen mochten. 

Eine Befreiung von solcher konne durch jenc 

Anmerkung schon deshalb nicht bezweckt sein, 

weil darin ein Verstofs gegen Artikel 4 Nr. 2 

der Reichsverfassung enlhalten ware, wonacli 

das Reich nur die von seiner Gesetzgebung 

erfafsten und mit Reichsabgaben belegten, nicht 

aber auch von solchen befreite Gegenstande vom 

Landesstempel zu befreien befugt sei.

Die Klagerin beantragte kostenfallige Ver- 

werfung der Berufung und fuhrte aus:

Mit Unrecht erblicke Beklagte in der vor- 

liegenden Gorrespondenz eine steuerpflichtige 

Beurkundung, da hierzu ein formlicher schrift- 

licher Vertrag erforderlich sei.

Aber auch die Sehr i f t s tucke  uber Kauf- 

und Lieferungsgeschafte der Producenten seien 

seit Erlafs des Reichsgesetzes vom 29. Mai 188D 

nicht nur von Reichsabgaben, sondern zugleicli 

vom Landesstempel befreit.

Das Reichsgesetz vom 1. Juli 1881 habe 

die Tarifposition sKauf- und Lieferungsvertrage« 

des preufsischen Gesetzes vom 7. Marz 1822 

bezuglich der Geschafte im kaufmannischen 

Verkelire aufgehoben, das preufsische Gesetz vom

6. Juli 1884 die ganze Tarifposition entsprechend 

den durch die Reichsgesetzgebung daran bereits 

vorgenommenen Abiinderungen umgestaltet, und 

hierbei die Cabinetsordre vom 30. April 1847 

auch formell aufgehoben, weil die kaufmanni

schen Kauf- und Lieferungsgeschafte, seitdem si3 

durch das Reichsgesetz von 1881 mit einem 

Reichsstempel von 20 gj belegt worden, einem 

Landesstempel (iberhaupt nicht mehr unterworfen 

gewesen. Die Befreiung dieser Geschafte. auch 

von der Reiclisabgabe durch das Reichsgesetz 

von 1885 habe nicht dereń Belastung mit einem 

hoheren Landesstempel zur Folgę haben konnen, 

weil das durch das Reichsgesetz von 1881 be- 

seitigte Landesgeselz mit Aufhebung jenes Beichs- 

gesetzes nicht wieder habe aufleben konnen. 

Sodann habe das Reichsgesetz von 1885 nach 

Absicht aller Gesetzgebungsfactoren die Irag'
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lichen Gescliafte nur deshalb von der Steucr des 

Reichsgesctzes von 1881 befreit, um die Pro- 

ducenten weiter zu begiinstigien. Dic Sleuer- 

freiheit der Produccnlen sei nur deshalb nicht 

nach dem Entwurfe ais Nr. 3 der Bcfreiungen 

aufgefiilirt worden, um dieselbe durch dic An- 

merkung um so zwcifclloser auszusprechei.. 

Demnach miisse dic in § 17 fiir dic unter 

»Befreiungen« aufgefiihrlen Gescliafte ausge- 

sprochcne Befreiung vom Landesstempcl aucli 

die Gescliafte der Anmcrkung umfassen. Dic 

Competenz des Reiclics zu soleher Befreiung 

konne nicht zweifelhaft sein.

OlTcnbar mufste das Reich befugt sein, 

indem cs auf dic Besteucrung gewisser Arten 

vbn Geschaften verzichtet, deren Frciheit auch 

vom Landesstempel auszusprechen.

Im iibrigen wird auf -dic Schriftsatze der 

Parteien sowie auf die Correspondenz und son- 

stigen Scliriftsliickc, welche zu den Gerichtsacten 

iibergeben und zum Gegenstandc der Vcrtrage 

gemacht worden, Bezug genommen.

E n t s cli e i d u n g s g r ii n d e.

Mit Unrecht bestreitet Klagcrin die Anwend- 

barkeit der Tarifposition »Kauf- und Lieferungs- 

geschiifle® des preufsischen Stcmpelgesctzes vom

7. Marz 1822 auf die hier fraglichen Geschafts- 

abschliisse mit der Ausfuhrung, jene Tarifposi

tion sci durch das prcufsische Gesetz vom 

6. Juni 1884 vollig umgcslaltel worden und sie 

konne daher auch, im Falle — entgegen der 

erstrichterlichen Entscheidung — anzunehmfen 

sei, dafs Licferungsgeschafte, welche durch das 

Reichsgesctz vom 29. Mai 1885 der Besteuerung 

durch das Landesgcselz wieder anhcimgefallen 

scien, nicht von selbst wńedcr in Wirksamkeit 

trelen, sondern nur durch ein neues Landes- 

gesetz neue Geltung erhalten. Das prcufsische 

Gesetz von 1884 bczweckte, wie in Ueberein- 

stimmurtg mit dessen Motiven bei der ersten 

Berathung im Abgeordnetenhause(Slenographische 

Berichte 1883/84 Band 3 S. 1604) der Finanz- 

minister hervorhob, die Wiederherstellung des 

von 1S22 bis 1847 bestandenen Rechtszustandcs, 

nachdem die Bedenken, welche in der Cabinets- 

ordre vom 30. April 1847 berucksichtigt 

worden, durch die Reichsstempelgesetzgebimg 

von 1881 weggefallen seien, indem letztere das 

grofse Gebiet, auf welchem der 1ls % Stempel 

ais zu driickend empfunden worden, der Landes- 

gesetzgebung entzogen habe. Wenn nun auch 

dem nur die Atifhebung jener Gabinetsordre aus- 

sprechenden Gesetzentwurfe einige weitere, an 

die §§ 9a und b des Reichsgesetz.es von 1881 

anschliefsende Bestimmungen hinzugefiigt worden 

smd, so sollte das neue Gesetz doch auch in 

dieser Fassung keineswegs eine vollstandige 

Neuregelung der Landessteuer von kaufmiinnischen

Kauf- und Licferuugsgesehaften enthalten, da 

viclmchr allseitigcs Einvcrstandnifs dariiber erkliirt 

wurde, dafs dic in § 9c des Reichsgesctzes der 

Landesbesteueruug iibcrlassenen Geschąfle „uber 

weder ais gewerblichc Betriebsmatcrialicn noch 

zur Weiterveraufserung dienende Sachen und 

Waaren“ infolge Aufhcbung der Gabinetsordre 

von 1847 dem Werthstempel von */» $  nach 

dem Gcsetze vom 7. Marz 1822 wieder unter- 

liegen wurden, den diese Gescliafte auch fiiglich 

tragen konnten. Somit kann die fortdauerndc 

Geltung dieses Gesetzes fiir alle der Landesbe- 

steuerung anhcimfallenden Kauf- und Lieferungs- 

geschafte nicht zweifelhaft erscheinen.

Beziiglich der wciteren Frage, ob die in 

Rede stehenden Gescliafte, seitdem sie von der 

Reichsabgabe des Beichsgcsetzes von 1881 durch 

das abandernde Reichsgesctz vom 29. Mai 1885 

befreit wurden, der Landesbcsteuerung wieder 

anheimgefallcn sind, ist den zutreffenden Aus- 

fiihrungen des Landgerichts beizupflichten.

Das Reichsgesctz von 1881 belastete in 

Tarifposition 4 a :

Schriftstucke iiber den Abschlufs und dic 

Prolongalion eines Kauf-, Riickkauf-, Tausch-

oder Lieferungsgcschaflcs, w e lches ..................

Mengen von solchen Waaren, die nach Ge

wicht, Mafs oder Zahl gchandelt zu werden 

pflegen, zum Gegenstandc hal, mit einem 

Fisslempel von 20 ^  (ais Zeitgeschaftc

mit 1 -Jt).
Dic dem Landesstempel belassenen Ausnahmen 

im §9, speciell 9c, sind schon oben beruhrt worden.

Nach Erlafs des preufsischen Gesetzes vom

6. Juni 1884 brachten im Rcichstage die Ab- 

geordneten von Wedell-Malchow und Genossen 

einen Geselzentwurf beliufs Abanderung des 

Reichsgesetzes von 1881 ein, welcher an Stelle 

des Fixstempels einen procentualen Stempel

einfCihren und insbesonderc die Tarifpositition 4 

limgestalten sollte. Diese erlangte im Gcsetze 

folgende Fassung unter 4 B:

Kauf- und sonstige Anschaffungsgeschafle,

welche unter Zugrundclegung von Usancen 

einer Borse gcschlossen wrerden, iiber Mengen 

von Waaren, die borsenmafsig gchandelt 

werden, 2/io pro Tausend.

Ais, borsenmafsig gchandelt gelten diejenigen 

Waaren, fiir welche an der Borsc, deren 

Usancen fiir das Geschaft mafsgebend sind, 

Terminpreise notirt werden.

Der Tarifposition 4 folgten im von Wedell- 

schen Entwurfe verschiedenc »Befreiungen«, 

darunter:

3, fiir Gescliafte uber solche zur Weiterver- 

aufserung bestimmte Sachen oder Waaren, 

welche „von einem der Contrahenten erzeugt 

oder handwerks- oder fabrikmafsig hergeslellt 

sind“.
Bei der 3. Berathung wurde unter Beseitigung
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dieser Nr. o der »Befreiungen« der Tarifposilion

4 B eine »Antnerkung« hcigcfiigt:

Kauf- und sonstige Anschaffungsgeschiiftc iiber 

im Inlande von einem der Contrahenlen 

erzeugte oder hergestellte Mengen von Saclien 

oder Waaren sind steuerfrei.

Wie der Abgeordnete Gamp ais Bericbl- 

erslalter der Gonnnission (Stenographische Be- 

riehte, Band 4, S. 2640, 1. Spalte) erklarte, isl diese 

Bestimmung nur deshalb, statt unter »Bcfrciungen«, 

ais besondere Anmerkung aufgenommen worden, 

um einer nicht beabsichtigten Auslegung ent- 

gegenzu treten uud die Steucrfrciheit der frag- 

lichen Gesch;'ifte noch sichcrer zu stellen. Da- 

mit werde den —  insbesondere auch vom 

Reichskanzler vertretenen — Interessen der Pro- 

ducenten in Landwirthschaft und Industrie voll- 

stśindig Rechmmg getragen.

Hiernach mufs aber die in § 17 des Ge

setzes ausgesprochene Befreiung vom Landes- 

stempel fiir „die nach der Tarifnummer 4 ab- 

gabepflichtigen" sowie „fiir dic unter »Befreiun- 

gen« aufgefiihrlcn Geschafte”, nicht nur auf die 

noch jetzt unter »Befreiungen« , sondern auch 

auf die in der Anmerkung bezeichneten Anwen- 

dung finden, da ja diese, den iibrigen »Befrei- 

ungen« unmittelbar vorgesetzte Anmerkung that- 

Sąięblich auch nur eine Befreiung enthalt.

Da diese Umgestaltung der Nr. 3 der Be- 

frciungen zu einer Anmerkung erst in drilter 

Beratbung erfolgt, so ist es erklarlich, dafs 

hierbei ubersehen wurde, bei dem — in allen 

Berathungen unbeachtet gebliebenen — § 17 

des Gesetzentwurfes ebenfalls eine entsprechenijf 

Fassungsandcrung vorzunehmen.

Andererseits wurde ja von keiner Seite etwa 

beabsichtigt, durch die Ausscheidung der Nr. 8 

der Befreiungen zu einer Anmerkung den daiin 

bezeichneten Geschaften die Befreiung vom Lan- 

desstempel nach § 17 zu ćntziehen, da yielmehr 

alle Bctheiligten mit dem Reichskanzler einig 

darin waren, dafs „der Producent fur das, was 

cr producirt, frei sein“ solle (Band 4, S. 2525). 

Dafs allerdings von der Befreiung vom Landes- 

slempel bei den Berathungen iiber hau pt keine 

Redo gewesen ist, erklart sich einerseits dadurch, 

dafs der beziigliche § 17 ganz unangefochten 

geblieben, die Befreiung von den Landessteuern 

daher ais gesichert ersclieinen mufste, anderer

seits dadurch, dafs letztere ja nicht erst einzu- 

fiihren, vielmehr in dieser Hinsicht nur der durch 

das Reichsgesetz yon 1881 geschaffene Rechts- 

zustand zu erhalten war, an die Mj5gtichke.it 

einer Aenderung desselben im Sinne der heutigen 

Ausfiihrungen des Beklagten aber, wonach diese 

Geschafte seit ihrer Befreiung von der kleinen 

Reichsabgabe des Reichsgeśetzes von 1881 in 

Preufsen wieder dem seit Jahrzehnten fiir sie 

u n bil lig driickend anerkannten 1/3 Stempel 

des Gesetzes vom 7. Marz 1822 unterliegen
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sollen , bei der allseitig bestehenden Absicht 

w e i t e re r Begiinstigungdcr Produccnten Niemand 

denken konnte.

Ebensowenig aber darf die — in ihrem- 

Wortlaut ganz allgemein gcfafste — Anmerkung 

eine einschrankende Auslegung mit Riicksicht 

auf ihre Stellung unter der Tarifnummer 4 B 

dahin erhalten, dafs sic nur solche Geschafte 

der Producenten , welche zur Kategorie der 

Nr. 4 B gehorten, also borsenmafsig gehandelte, 

betreffen solle.

Ist ja doch nach den Erklarungcn des Ab- 

geordneten Gamp diese Bestimmung eben des- 

haib ais besondere Anmerkung hingcstcllt 

worden, um die vom Reichskanzler befiirchtete 

Priifung der Vertrage von Producenten auf 

etwaige Achnliclikeit mit borsenmafsigen auszu- 

schliefsen.

Da ferner Gamp ausdrucklich erklart hal,' 

man habe die Absicht, dic Transactionen der 

Industrie, der Landwirthschaft und des Hand- 

w e r k s von der Stempelsteuer zu befreien — 

bei Geschaften des Handwerks aber doch wohl 

nicht an b o r son m a fs ige  zu denken ist — so 

mufs in der Anmerkung ein ganz atlgemeiner 

Ausspruch erbliekt werden.

Kann dadurch freilich eine Befreiung von 

der Rcichsborsensteuer nur fiir borsenmafsige 

Geschafte, also solche iiber Waaren, fiir welche 

an einer Bijrse Tertninpreise notirt werden, ein- 

treten, so mufs die Anmerkung in Verbindung 

mit § 17 eine ganz allgemeine Befreiung der 

Geschiifle der Producenten von der Landessteuer, 

beziehungsweise untergebens eine Fortdaucr der 

sclion bei Erlafs' des ReichsbOrscngesetzcs be

stehenden Befreiung, bewirken.

Ist auch vielleicht zuzugeben, dafs eine be

sondere hierauf gerichtete Absictit der Gesetz- 

geber nicht beslanden liaben mochte, so ent- 

spricht doch das nach dieser Auslegung 

eintretende Ergebnifs sowohl dem ganz allge

meinen Wortlaute der Bestimmung, ais der 

nicht nur auf Erstattung der bestehenden, son- 

dern auch noch weitergehende Befreiung der 

Producenten gericliteten Absicht aller Factoren 

der Gesetzgebung.

Unbegriindet erscheint endlich auch der Ein* 

wand der Beklagten , eine solche Auslegung 

konne deshalb nicht annehmbar erscheinen, weil 

die Reiclisgesetzgebung zur Befreiung von Landes

steuern nur hinsiehtlich der von ihr zu Gegen- 

standen der Rcichsbesteuerung gemachten Ge- 

schiifte befugt gewesen. Zunaehst ist zu be- 

achten, dafs die hier fraglichen Geschafte durch 

das sie mit Reichsabgaben belastende Reichsge

setz von 1881 der Landesbesteuerung entzogen 

waren.
Sodann sprachen die Motive dieses Gesetzes 

ganz allgemein aus, die Bcsteuerung des Handets- 

verkehrs bilde einen Gegenstand, welcher nur im

„STAHL  UND E1SE,N.“
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Wege der Reichsgesetzgebung geregelt werden 

kiinne.

Jedenfalls aber ist nicbl abzusehen, weshalb 

ein Reichsgesetz, indem es Reichsabgaben fur 

Handelsgeschaftc festgeslellt, nicht fiir gewisse 

ArEcn derselben im Gesammtintcrcsse des Han- 

delsverkebrs, indem es deren Befreiung von 

Reichsabgaben anordnet, auch eine Belastung 

mit Landessleuern —  insbesonderc, wie gerade 

liier in Frage steht, in weit lioherem Mafse — 

sollte auśschliefsen konnen.

Sind nach obigen Ausfuhrungen alle Schrift- 

stiicke iiber den Abschlufs von Kauf- und

Lieferungsgeschaften der Produccnlen von Landes- 

steuern frei zu erachteii, so bedarf es untergebens 

einer Erorterung iiberhaupt nicht, ob in der 

vorliegenden Correspondenz eine slempelpflichtige 

Beurkundung der hier fraglichen 4 Geschafts- 

abschliissc der Klagerin zu erblicken sei.

Somit ist die Beklagtc mit Recht zur Riick- 

erstattung der von der Stempelbehorde defcc- 

tirten, seitens der Kliigcrin unter Vorbehalt ge- 

zahlten Stempel bclriige nebst Zinsen votn Klagc- 

tage verurtheilt worden, daher die Berufung 

unter Kostenfolge zu verwerfcn.

Dic Reform der Braimtwemsteuer.

Voraussichtlich wird den Reichstag demnachst 

wieder eine Branntweinsteuer-Vorlage beschaf- 

ligen. Es ist bekannt, dafs von dem Gelingen einer 

ausgiebigcn Besteuerung des Branntweins wesent- 

lich die Ordnung des Reichsfinanzwesens abhahgt, 

dessen jetziger unerfreulicher Zustand hSchst 

nachtheilig auch auf dic Finanzlage der Einzel- 

slaaten und-dic wirthschaftlichen ZusUinde der- 

selbcn einwirkt. W ir erinnern daran, dafs in 

Preufsen die an sich so bedauerliche Verquickung 

der Ueberschiisse der Staatseisenbahnen mit dem 

Gesammtergebnifs der Einnahmen und Ausgaben 

des Staats, bei den Deficits, welche sich seit 

einer Reihe von Jahren ergeben haben, eine 

regelmafsigc Tilgung der Staatseisenbahnschuld 

verhindert, und damit dic Aussicht auf hochst 

nothwendige Tarifermafsigungen in immer wcitere 

Ferne geriickt hat. Eine Ordnung der Rcichs- 

(inanzen, wic der Reichskanzler Fiirst Bismarck 

sie lange Zeit, aber bisher leider vergeblich, 

angestrebt hat, und zu welcher eine ergiebige 

Branntweinsteuer ais erster erfrculicher Schritt zu 

betrachten ist;, wiirde auch die Ordnung der 

preufsischen Finanzlage ermoglichen und damit 

dcm erwahnten, dic wirthschaftlichen Verhaltnisse 

śchwer schadigenden Unwesen ein Ende be- 

i'eiten. Bei dem grofsen Interesse, welches die 

trage der Reform der Branntweinsteuer dem

gemafs in Ansprucli nehmen mufs, diirfte den 

Lesern von »Stahl und Eiscn« eine kurze Uebcr- 

sicht uber die in den letzten Jahren unternom- 

menen, aber sammtlich gescheiterten Versuche, 

eine befriedigende Losung dieser Frage zu er- 

zielen, nicht unerwiinscht sein.

Wir folgen bei unserer Darlegung einer im 

eisten Heft des »Finanz-Archivs« p. 1887 er- 

schienenen sehr umfangreichen Abhandlung von

Dr. J u l i u s  W o l f f  iiber die Branntweinsteuer in 

Europa und den Ver. Staaten voh Nord-Amerika.

Nachdem das letzte Mai im Jahr 1869 ein 

Antrag abgelehnt worden war, welchcn dic Re

gierung auf Erhohung der Branntweinsteuer 

stcllte, hatte 15 Jahre lang vollstandige Ruhe in 

der Branntwcinsteuer-Gesetzgebung des Norddeut- 

schen Steuervereins geherrscht. Erst Ende 1884 

wieder tauchtcn von verschiedenen Seiten Geriichtc 

auf, dafs die Reichsregierung sich mit der Ab- 

sicht einer Steuerreform und Steuererliohung 

trage. Am 17. Januar 1885 Ciberreiclite der 

»Verein der Spiritusfabriken in Deutschland* dcm 

Reichskanzler eine Denkschrift, in welcher der 

Nothstand in der Spiritusindustrie auf die Export- 

pramien, welche andere Staaten gewahren, 

zuriickgefiihrt wurde, wahrend Deutschland fiir 

den ausgefiihrten S])iritus nicht einmal dic volle 

Steuer zuruckgebe. In der Denkschrift wurde 

eine Erhohung der Ausfuhrvergutung von 16 

auf 21 J(> und ein ZuschJag von 10 ^  zur 

Maischraumsteuer vorgeschlagcn. Wolff weist 

nach, dafs die Denkschrift tendenziós abgefafst 

ist; so z. B. schliefsen die 16 Ausfuhr- 

vergiitung schon eine Priimie von l 1/̂  d i in 

sich; auch seien die Pramien der fremden Aus- 

fuhrgebietc zu hoch angeschlagcn.

Im Marz 1885 wurden dic Vorschlage der 

Denkschrift in einem] von Uhden und Genosscn 

formulirten Antrag vor den Reichstag gebracht. 

Der Reichstag wurde im Mai gesehlossen — 

der Antrag Uhden war nicht zur Berathung ge- 

kommen und war damit ais abgelehnt zu be

trachten. Die Schuld der Abweisung lag beim 

Centrum, welches beschlossen hatte, gegen ihn 

zu stimmen.

Im Januar 1886 wurden die Bestimmungen
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eines Branntwcinmonopol-Entwurfs bekannt, und 

im Februar wurde derselbe mit Motiven dem 

Reicbstag vorgclegt. In der Begriinduhg wurden 

die Bcdenkun gegen eine Erliohung der Maisch- 

raumsteuer und gegen die Einfuhrung der 

Fabricatsteuer geltend gemacht. Wolff bemcrkt, 

dafs der Fabricatsteuer in der Begriindung nicht 

vol!e Gerechtigkeit widerfahren sei.

Ein Branntweinmonopol konnie in 3 Formen 

gedacht werden:

1. In der Form der Uebernahme der ganzen 

Branntwcinerzeugung und des Bralin tweinver- 

kaufs durch den Staat.

2. In der Form der Uebernahme nur einer oder 

mehrerer den Branntwein betreffcnder spccieller 

Thatigkeiten durch den Staat.

3. In der Form der Einschiebung des Fiscus 

zwischen dic — lim iibrigen unverletzt ge- 

lassenen —  gewerblichen Thatigkeiten, welche 

sich mit dcm Branntwein beschaftigen.

Das deutsche Monopolproject fallt unter dic 

zweite Kategorie. Es liefs die Brennerei ais 

Prmttjgewerbe bestehen, iibernahm aber ihr Pro

duct zur Weitervcrarbcitung und zum Verkaufe. 

Der Monopolertrag wurde gesucht in der Diffc- 

renz des slaattichen Ankaufspreises (Kosten der 

Raffination und Verarheitung) und des Kleinver- 

kaufpreises. Ais Ankaufspreis des Rohspiritus 

waren 30 bis 40 of6, ais Verkaufspreis 200 

bis 300 per Hektoliter absolulen Alkohols 

angesetzt. Der Staat rfickte in die Stcllung des 

Raffmeurs und Zwischenhandlers ein. Seinen 

Ertrag gewann das Monopol vorzugsweise durch 

die Ansichnahme des bisherigen Scliankgcwinnes. 

Der Schankwirth sollte durch eine geringe Ent- 

schadigung abgefunden werden.

Abgesehen von der Realcntschadigung waren 

Personalentschadigungen v,orgesehen 1. fiir die

mit der Reinigung von Spiritus und Herstellung 

von Gonsumbranntwein beschaftigten Gewerb- 

treibenden, welche ihre gcwerblichen Anstalten 

nicht an dic Monopol-Venvaltung verkauften, fiir 

ihr tcchnisch ausgebildetes Hiilfspersonal und 

ihre technisch gebildeten Arbeiter; 2. (wie oben 

bemcrkt) fiir die Sehankwirthe und das fiir den 

Handel mit Branntwein technisch ausgebildetc 

Hiilfspersonal. Der finanzielle Ertrag des Mono- 

pols wurde in Einnahmen und Ausgaben wie 

folgt berechnet:

Einnahmen . . 66S 692 000 J t
Ausgaben . . 365 948 000 .

Reinertrag ! 302 644 000 M

Am 23. Januar 1886 trat der Yerein der 

Spiritusfabricanten zu einer aufserordentliehen 

General - Yersaminlung zusammen, auf dereń 

Tagesordnung die Discussion des Monopolprojects 

stand. Die Abstimmung iiber das Project ergab 

folgendes Resnltat.

Es stimmten

fur iliis Monopol 
m il in Rcsolulionen gegen dss

uicdergelcgltn Monopol 
Amendemenls

Kartoffclbrenner . . 230 52
Spiritusliaiidler . . .  3 32
Kornbienner . . . .  7 22

Wolff bemcrkt hierzu: „Dieses Slimmenver- 

hiiltnifs kennzeichnet ganz getreu die Aufnahme, 

welche der Monopol-Entwurf in den bcthciligten 

Kreisen fand. Dafs er die Spiritushandler gegen 

sich hatte, war nur zu natiirlich. Nicht in 

gleichcr Weise ist dic Haltung der Kornbrenner 

verslandlicli.“ W . erklart dieselbe dadurch, dafs 

ihnen dic sie betreffenden Zusagen des Entwurfs 

nicht pracis und sicher genug sehienen, und 

weil sie ferner in der Mehrzahl nicht fiir den 

offenen Marki producirten.

Dic Darlegung des Monopolentwurfs, dafs, 

ein Gonsumriickgang von viclleicht 20 % in 

Aussicht zu nclimcn sei, und dafs das Monopol 

eine Erliohung des Detailpreises, eine bedeutende 

Yerminderung der Branntweinschcnken, und einen 

wichtigen sanitaren Fortschritt bedeute, weil es 

allein volle Sicherheit gegen dic Abgabe 

„giftiger und verfalsehter Fabricate' geben konne, 

giebt W . ais richtig zu. Dagegen ist nach seiner 

Ansicht dic Monopol-Einnahme aus dem Verkauf 

im Inland zu niedrig angesetzt. Das sich er- 

gebende Melir der Einnahmen gegen die Berech- 

nung des Entwurfs reiehe aber aus, um trotz 

einer eventuell grofseren Erfordernifs an Ent- 

schadigungen und Gehalten den Ertrag von 

303 Mili. ais nicht zu hoch gegriffcn erscheinen 

zu lassen.

Je niiher die Zeit heranriickle, in welcher 

die Wiirfel iiber das Schicksal des Monopols 

im Reicbstag fallen sollten, desto weitere Kreise 

zog die Agitation gegen dasselbe. Am 4. Marz

1886 fand die ersle Lesung statt, am 5. Marz 

wurde dieselbe fortgefiihrt, am 6. Marz beendet. 

Beachtenswerth findet W . dic bei der Debatte 

von Wedell-Malchow gegebenen Anregungen, 

z. B. ob die Fabrication von Rohspiritus zum 

Esport nicht freizugeben sei, sowie auch der 

Ausschąnk und der Kleinhandel. Dic von Eugcn 

Richter gegen das Monopol erhobenen Ęinwande 

sind nach Wolffs Ansicht grofstentheils unbe- 

rechtigt. Am 12. Marz 1886 trat die Reichs- 

tagseoinmission fiir das Branntweinmonopol zit 

ihrer ersten Sitzung zusammen. In der zweiten, 

welche sie am 16. Marz abhielt, wurde ohne 

wesentliche Debatte die ganze Vorlage abgelehnt. 

Am 26. und 27. Marz nalim der Reicbstag die 

zweite Lesung des Entwurfs vor, um den 

letzteren schliefslich mit 181 gegen 3 Stiminen

— 37 Abgeordnete enthielten sich der Abstim- 

mung —  zu verwerfen, Freiherr v. Hertling 

constatirte, dafs 10 387 Petitionen eingegangen
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waren, davon nur 42 fur das Monopol ohne 

besondere Abanderungen. Von den gegnerischen 

Petitionen befurworteten 678 eine andere Ent- 

sćhadigung, 281 erklar®  sich mit einer Er- 

hóhung der Branntweinsteuer, 52 mit einer 

solchen nach vorausgegangener Enąuete, einver- 

standen, 321 waren fiir Reform der Branntwein- 

besteuerung.

Trotz der den siiddeulschen Staaten (Bayern, 

Wurttęinberg, Baden) zugedachten reichlicben 

Vortbeile aus dem Monopolertrag war dennoch 

die Bevolkerung Siiddeutschlands, und in Bayern 

iiberdies der Landtag, gegen das Monopol auf- 

getreten.

Noch bevor iiber das Monopol im Reichstag 

abgeslimmt worden war, hatte die Reichs-Re- 

gierung die baldige Vorlage eines neuen Ent- 

wurfs, welcher auf dem Weg der Besteuerung 

holieYe Einnahmen aus dem Branntwein zu 

ziehen suchen werde, angekundigt. In den 

ersten Tagen des Mai 1886 gelangte diese Vorlage 

an den Bundesrat!), am 17. Mai an den Reichs

tag. Sie behielt die Maischraumsteuer bei, 

verkniipfte sie aber mit einer Consumsteuer. 

Der Branntwein sollte danach einer Vcrbrauchs- 

abgabe unterliegen :

Vom 1. Oct. 1886 bis 30. Sept. 1887 von 0,40 d t p. 1.
„ 1- „ 1887 „ 30. „ 1888 , 0,80 „ „
„ 1. „ 1888 an 1/20 d i p. I. reinen Alkohols.

Die Maischraum- bezw. Materialsteuęr sollte

eine Ermafsigung ujm 10 Jó erfahren.

Gleiehzeitig wurde ein Eventualentwurf be

kannt, nach weichem die Steuer bereits bei dem 

Austritt des Branntweins aus der Brennerei er- 
hoben werden sollte.

Am 24. Mai fand die erste Lesung des Ent- 

wurfs im Reichstag statt. Das Ergebnifs war 

die Verweisung an eine Gommission. In der

selben hatte der Regierungsentwurf von Anbe- 

ginn keine Aussichten. Dagegen verstiindigten 

sich die Coinmissions-Mitglieder, welche der conser- 

vativen Partei, der Reichspartei und dem Centrum 

angehorten, iiber einen Gegenentwurf, welcher 

die Consumsteuer zu einer Lagersteuer umformen 

wollte. Derselbe wurde in der Commission in 

zweiter Lesung abgelehnt.

Die Regierung liefs es zur zweiten Lesung 

ihres Entwurfs im Plenum kommen. Am 

26. Juni 1886 fand dieselbe statt. Die einzelnen 

Paragraphen wurden einstimmig abgelehnt.

Beim Reichstag waren zu dieser Steuervorlage 

742 Petitionen eingegangen, darunter keine fiir 

Annahme der Yorlage.

Krupp mul de Bange.

Die anhaltenden Befiirchtungen vor dem Aus- 

bruche eines Krieges zwischen Deutschland und 

Frankreich habjgn das in einigermafsen gefiihrdeter 

Lage an beide grenzende Landchen der Belgier, 

das keine Lust verspiirt, im Falle eines Zusam- 

inenstofses zwischen den beiden Grofsmachten 

nur ais Pufier zu wirken, veranlafst, die Vervoll- 

standigung seiner militarischen Ausriistung mit 

Eifer zu betreiben. Unter den in jungster Zeit 

getroffenen Mafsnalimen hat die Vennehrung des 

Artillerieparks in den militarischen Fachkreisen 

ejn ganz besonderes Interesse erweckt, weil es 

sieli bei der Neubeschaffung um die Entscheidung 

zwischen den zwei, heutigen Tags oft genannten 

Geschutzsystemen liandelt. Wiihlen wir K r u p p  

oder de B a n g e ?  war die inhaltssehwere Frage, 

Vor welche das belgische Kriegsministerium sich 
geslellt sali.

Der Entscheid ist zu Gunsten K r u p p s  aus- 
gefallen.

Haben nun der Obersl de Bange und seine 

tlieilweise fanatischen Anbiiiiger es verstanden, 

von Anbeginn ihres Auftretens hochst geriiusch- 

T°H die Larmtronnnel zu rCihren, war denselben j

kein Mittel und kein Mitlelchen zu gering, wenn 

es galt, sich einen aufseren Erfolg zu sichern, 

so war zu erwarten, dafs es dem Entscheide der 

belgischen Regierung an Angriffen nicht fehlen 

wiirde. Um denselben, dereń Heftigkeit denn 

auch nichls zu wunschen iibrig liefs und die 

sogar tlieilweise auf persćinlicliem Gebiete gefiihrt 

wurden, gebiihrend entgegenzutreten, eraehtete es 

der belgische Arlillerielieutenant E. M o n t h a y e  

fur eine palriotische Pflicht, die Griinde ausein- 

anderzusetzen, welche seinen vaterlandischen Yor- 

gesetzten bei der Bevorzugung des Kruppschen 

Systems mafsgebend gewesen sind. Er hat zu 

diesem Zwecke ein Buch, »Krupp et de Bange« 

(Bruxelles, Librairie Europćenne C. Muąuardt), 

geschrieben, welches wegen seiner Griindliclikeit 

und Unparteilichkeit berechtigtes Aufsehen erregt 

hat. Da die Ergebnisse, zu welchen der Verfasser 

am Schlusse gelangt, zugleich eine hiibsche Ant

wort auf die offenllichen Aufforderungen zu einem 

YYettkampfe sind,; welche die Gesellschafl Cajl, 

die Hauplverlreterin des Systems de Bange, sich 

vón Zeit zu Zeit das Vergniigeri macht, an die 

Gufsstahlfabrik von Fried. Krupp in Essen zu



richten *, so glauben wir uns den Dank unserer 

Leser zu crwerben, wenn wir versuchen, eine 

kurze Uebersieht des lnhalts genannten Buches 

mitzulheilen.

Der Verfasser gliedert sein Werk in drei 

Hauptabsclinitle. Der ersle derśelben beliandelt 

die Fragen, welches das beste Kanonenmetall ist 

und welches Geschiitzsystem die griSfste Leistung 

ergiebt. In dem zweiten Theile werden die 

Einzelheiten der Constructionen von Krupp und 

de Bange auseinandergesetzt und in bezug auf 

ihren Werth verglichen, wahrend der dritte Theil 

einer Besclireibung der Gufsstahlfabrik von Fried. 

Krupp gewidmet ist.

Um die zunachst aufgeworfene Frage, welchem 

Materiał zur Herstellung der Geschutzrolire der 

Vorrang gebuhre, zu erortern, gelit Lieutenant 

Monthaye auf die Eigenschaften der bisher zu

diesem Zweck benutzten Metalle und ihre Dar-

stellungsweise ein. Das fruher viel verwcndete 

Gufseisen bat den Yorzug, verhaltnifsmiifsig wenig 

unter der zerstorenden Einwirkung der Pulver- 

gase zu leiden, aber den grofsen Mangel, dafs 

es', sowie es iiber die sehr niedrig liegende

Elasticitatsgrenze liinaus beanspruclit wird, aus- 

einanderfliegt. Das Schmiedeisen ist wohl (Slasti- 

seher, vermag aber dem mit dem Aufschrumpfen 

von Ringen yerknupften Drucke nicht zu wider- 

stelien, wird aufserdem durch die Pulvergase

sehnell zerstort und ist nicht geniigend gleichartig 

in seinein Gefiige, Die gewohnliche Bronze bat 

den unbestreitbaren Yorzug, dafs sic nicht zerreifst, 

auch wenn sie weit iiber die Elasticitatsgrenze 

beansprucht wird, sie ist aber infolge ihres Zinn- 

gehaltes den Einwirkungen der Pulvergase am 

allerstarksten ausgeselzt. Die nach dem Verfahreti 

von Uchatius behandelten bronzenen Kanonenrohre 

besitzen die guten Eigenschaften der gewobnlichen 

Bronze in erliohtem Mafse, und es sind ilaher 

auch, wahrend die erstgenannten Metalle zur 

Herstellung von Geschiitzen kaum noch verwendet 

werden, Kanonen aus Uchatius-Bronze in kleinen 

und mittleren Kalibern mit kleiner Pulverladung 

noch heute in Gebrauch. Das Materiał der Zu- 

kunft in der Kanonentechnik ist ohne Zweifel 

der Stałd. Derselbe ist in bohem Grade zab und 

elastisch, das aus demselben hergestellte Kanonen- 

rołir vertragt das Aufziehen der Ringc und wider- 

steht der Einwirkung der Pulvergase. Fiir die 

aufserdem erforderlicłie vollkommeue Gleichartig- 

keit des Gefiiges des Metalles ist aber von grofser 

Wichtigkeit das Yerfahren, welches bei der Her

stellung des Stahles benutzt wird.

Puddelstahl spielt bei der Kanonenfabrication 

insofern eine Rolle, ais er bei einigen Werken 

zur Herstellung der Ringo dient und einer der 

Beslandtheile ist, welche in den Tiegel wandern, 

in dem der Gufsstahl verschmolzen wird. Was

* Yergl. u. A. »Le Genie Givil«, Tome 8, p .371.

den Bessemerstahl anbetrifft, so mufs derselbe 

nach dem heutigen Standpunkt der Metallurgie 

ais Kanonenmaterial unbedingt verworfen werden. 

Der Grund liegt darin , dafs das Produet nicht 

die geniigende Sicherlieit fiir Gleichartigkeit des 

Gefiiges bietet. In dem Siemens-Martin-Ofen 

besitzt die EisenhiiLtenkunde einen Apparat, dessen 

Erzeugnisse heutzutage dem im Gonverter er

blasenen Flufseisen zu vielfachen Zwecken den 

Rang ablaufen und in welchem man auf billigem 

Wege grofse Massen von Gufsstahl erzeugen* kann. 

Ist indessen aucli das Erzeugnifs des Flammofens 

in bezug auf Reinheit und Gleichmafśigkeit dem 

Bessemerstahl anerkanntermafsen bedeutend iiber- 

legen, so slimmen andererseits die Facldeute und 

die Erfahrung darin iiberein, dafs aucli in diesem 

Metali die fiir die Kanonenfabrication erforderlicłie 

Regehmifsigkeit nicht erreicht werden konne. 

Namentlich sind es gerade altere franzosische 

Autoritaten, welche sieli in diesem Simie aufsern, 

und wenn auch seit ihren Forschungen ein 

Jahrzehnt dahingegangen ist, so behalt doch ihr 

Urtheil, der Sache und der Begriindung nach, 

heute noch seinen vollen Werth.

Frśmy driickt sieli folgendermalsen aus: 

„Wenn man im Siemens-Martin-Ofen eine neutrale, 

d. h. weder osydirende noch reducirende Luft- 

schicht iiber dem Bade herstellen kiinnte, so wiirde 

man unzweifelhaft einen zur Herstellung von 

Kanonenmetall vollkommen geeigneten Schmelz- 

apparat besitzen. Soweit aber meine Kenntnisse 

des heutigen Flammofenbetriebes reichen, ist bei 

demselben die Gegenwart eines Ueberscliusses 

von Roheisen nothwendig, welchem unter der 

Einwirkung einer oxydirenden Atmosphare der 

Kohlenstoff entzogen wird. Unter diesen Um- 

stunden ist die Qualitat des Metalles unbestimmt; 

sie weehselt mit der mehr oder minder vollstan- 

digen Entkolilung des Roheisens, welches man 

zugeliigt hat, um das Bad fliissig zu erhalten. 

Der Siemens - Martin - Ofen ist also nicht ais ein 

einfaeher Sehmelzapparat zu betrachten, sondern 

ebenso gut wie der Puddelofen und der Bessemer- 

Converter ais ein Entkohlungsapparat, welcher 

aucli die ganzen Unregelniiifsigkeiten der beiden 

letzteren Apparate besitzt. Bis wir aber eine 

derartige Yervollkommnung des Siemens-Martin- 

Proeesses erlangt haben, scheint es weiser zu 

sein, das Kanonenmetall durch Schmelzung im 

Tiegel zu erzeugen.“

Fremy denkt auch, dafs in vielleicl>t nicht zu 

ferner Zukunft es einem geseliickten Huttenmanue 

gelingen wird, den Siemens-Martin-Procefs so zu 

fiihren, dafs er einen zur Geschutzfabricalion 

yerwendbaren Stalli łiefert, steht aber, wie aus den 

obigen Worten liervorgeht, auf dem Standpunkt, 

dafs diese Vervollkonnnnung jetzt noch nicht er- 

reicht ist. Die Sch 1 ufsfolgerungen, die er zieht, 

sind folgende:

„Das sicherste Yerfahren, um ein Metali zu
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crliallen, welches sich am beslen fur Kanonen- 

rohre eignet, besteht darin, auf synthetischem 

Wege yorzugehen und hartbaren Stahl mitSchmied- 

eisen zusammenzuschmelzen. Diese beiden Male

rialien miissen. so rein wie moglich sein; ais 

Stahl empfiehlt sich in erster Linie Gemenlstahl 

und in zweiter Linie Puddelstahl oder Besscmer- 

und Siemens-Martin-Stahl. Bis der Siemens- 

Martin-Ofen der Herstellung des Kanonenmetalls 

vollkommen angepafst ist, mufs die Schmelzung 

der Einsiitze in Tiegeln erfolgen.11

In ahnlichem Sinne aufsert sich auch Valerius. 

Angesichts dieser bestimmten , jeden Zweifel 

ausschliefsenden Aeufserungen der franzosischen 

Gelehrten kann man sich nur dariiber wundern, 

dafs die franzosische Regierung zur Erzeugung 

ihrer Kanonen das geringwerthigereMateriał nimmt, 

denn es ist offenkundig, dafs die Rohre der Feld- 

geschutze des Systems de Bange durchweg aus 

Siemens-Martin-Stahl bestehen. Bei der Abnahine 

von Kanonen ist es der franzosischen Regierung 

niimlich gleichgiiltig, in welchem Processe der 

zugehorige Stahl hergestellt wurde, sie ist zu- 

frieden, wenn das Materiał den yorgeschriebenen 

Festigkeitsbedingungen geniigt. Dafs aber diese 

Festigkeitsproben durchaus nicht hinreichen, um 

dic Tauglićhkeit eines Slahlblocks zur Gesclhitz- 

fabrication zu erweisen, geht aus den in einem 

spateren Kapitel des Monthayeschen Werkes 

citirten Erfahrungen liervor, die der franzosische 

Oberstlieutenanl de la Rocąuc mit franzSsischem 

Geschiitzstalil gesammelt hat. Andererseits ist 

es bekannt, dafs die Kruppschen Geschiitzrohre 

ihren Weltruf dem Umstande verdanken, dafs das 

zu ihrer Herstellung verwendete Metali aus in 

sorgfaltigster Wahl zusammengesetzcm Tiegelgufs- 

stahl besteht.

Im zweiten Kapitel des ersten Theiles geht 

der Verfasser dazu iiber, den Verschlufsmechanis- 

mus und die Handhabung in den verschiedenen 

Fallen zu beschreiben. Er unterscheidet hierbei 

naturgemafs Feldgeschiitze und Kanonen schwcre- 

ren Kalibers. Leider ist es uns wegen Raum- 

mangels versagt, auf die interessante Darstellung 

hier niiher einzugehen, wir miissen uns yielmebr 

darauf beschranken, die Unlerschiede in ihren 

Ilauptziigen zu kennzeichnen. Der Hauptunter- 

schied in dem Verschlusse einer Kruppschen 

Kanone einerseits und einer solchen von de Bange 

andererseits besteht darin, dafs bei ersterer die 

Bewegung des Verschlufsstiickes senkrecht zur 

Seele des Rohres, bei letzerer dagegen in der 

Richtung der Seele selbst erfolgt. Bei einem 

Kruppschen Feldgeschiitz besteht der Verschlufs 

aus einem, einen einfachen Błock darstellenden 

Keil, der seitlich eingeschoben wird und welcher 

seinen Widerhalt bei den iilteren Constructioncn 

in entsprechenden Keillocliern der Rohrwandung 

selbst fand, heute aber in einem auf das Seelenrohr 

aufgeschrumpften Mantel gelagert ist. Wenn wir

I V .  7

- zu diesem Verschlufskeile noch die Verschlufs- 

schraube zurechnen, so ist damit die Listę der 

Theile eines Kruppschen Verschlusses erschopft 

und besteht in der That einer seiner Vorziige in 

seiner aufserordentlichen Einfachheit. Hierzu tritt 

noch die schnelle und leichte Handhabung und 

die sichere Functionirung wahrend des Schiefsens.

Das franzosische Verschlufssystem beruht auf 

der Anwendung einer Schraube, deren in das 

Ende des Kanonenrohres geschnittene Gange die 

ganze Kraft des Stofses auffangen. Da das Ge- 

winde auf regelmiifsigen Theilen des Umfanges 

in abwechselnden Streifen weggesćlmitten ist, so 

geniigt ein entsprechender Bruchtheil einer Um- 

drehung, um die Gewindegange von Versclilufs- 

schraube und Rohr aufser Beriihrung zu bringen 

und das Versclilufsstuck herauszielien zu konnen. 

Infolge des enormen Druckes, der beim Abfeuern 

eines jeden Schusses auf das Gewinde ausgeiibt 

wird, liegt natiirlich die Gefahr sehr nahe, dafs 

dasselbe deformirt wird; ein weiterer Uebelstand 

besteht darin, dafs das Rohr durch das einge- 

schnittene Gewinde erheblich geschwacht wird, 

und es ist dies auch durch die vorgekommenen 

Ungliicksfalle bestatigt worden.

Aufser dem Verschlufsmechanismus ist fur 

die beiden Systeme noch die Art des Gasab- 

schlusses am Boden der Seele eharakteristisch. 

K r u p p  verwendet fur alle Kaliber, von dem 

kleinsten bis zum grofsten Geschiitz die me t a l - 

l i s c h e  sog. B roadwe l l-L ide rung .  In dem 

Ende des Seelenrohres ist ein Stahlring mit 

federndem Rand gelagert, der sich mit seiner 

breiteren Grundflache gegen eine Stahlplatte im 

Keil anlcgt. Der Druck der Pulvergase prefst 

den Ring einerseits gegen das Lager im Seelen

rohr, andererseits gegen die Liderungsplatte im 

Keil immer fester an und bewirkt so den Gas- 

abschlufs. De Bange bedient sich der von i hm 

ausgebildeten p last ischen  L id e ru n g ,  welche 

aus einem aus Segeltuch angefertigten, mit Zinn- 

und Messingringen auf den Endflachen yerstarkten 

ringformigen Sacke besteht, der mit einer Mischung 

von Asbest und Talg gefullt ist. Dieser Kuchen 

liegt auf dem vorderen Ende der Verschlufsschraube 

und wird bedeckt durch einen mit dem centralen 

Ziindslollen verbundenen und mit diesem in der 

Axrichtung des Verschlusses beweglichen pilz- 

formigen Kopf. Beim Schufs drucken die Gase 

den Kopf gegen den plastischen Ring und den Um- 

fang dieses letzteren gegen die Seelenwand. Die 

Kruppsche Liderung hat sich bei allen Kahbern 

und allen Gasspannungen bewahrt, die de Bange- 

Liderung hat zwar bei kleineren und mittleren 

Kalibern befriedigende Resultate ergeben, bei 

grofsen Kalibern dagegen bisher den Anforderungen 

nicht geniigt.

In den folgenden Kapiteln beschaftigt sich der 

Verfasser mit der ballistischen Leistung und der 

Trefffahigkeit der Feld-, Belagerungs- undFestungs-

6
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gescliCitze beider Systeme, wobei er an der Hand 

der vorhandenen Thatsachen die unzweifelhafte 

Ueberlegenheit der von Krupp hergestellten Ge- 

schiilze darthut. Was die stitrkeren Kaliber an- 

betrifft, so existirt von de Bange nicht e in e  

praktisch erprobte Kanone, welche sich mit den 

grofsen Geschiitzen von Krupp messen konnte, 

dereń Leistung und Trefffahigkeit unerhort sind 

und welche an fast alle Staaten der Welt ge- 

liefert werden. Nicht unerwahnt wollen wir die 

Bemerkung lassen, dafs bei ahnlichen Vergleiclien 

sehr haufig der Fehler gemaeht wird, dafs man 

Kruppsche Geschiitzc iilteren Datums viel spater 

ausgeftihrten anderer Systeme gegeniiberstellt.

Zu der Verbreitung der Geschiitze ubergehend, 

stellt Lieutenant Monthaye die interessante That

sache fest, dafs die meisten MSchte —  Frankreich 

natiirlich ausgenommen —  seit jeher in enger 

Beziehung zu Krupp gestanden haben. Unter 

diesen Landern sehen wir Rufsland, Oesterreich, 

Italien, Spanien, die Tiirkei, Schweden, Danemark, 

Holland, Portugal, die Schweiz, Griechenland, 

Belgien; selbst Grofsbritannien hat versucht, von 

Krupp einige Geschiitze „zur Probe“ zu erhalten, 

allerdings vergeblich, weil die Firma sich auf 

Lieferung von einzelnen Modellen nicht einlassen 

wollte.

Der zweite Abschnitt dient dem Verfasser 

dazu, um in sachlicher Weise die in letzter Zeit 

auf Krupp erfolgten Angriffe, die in dem Vorwurf 

gipfelten, dafs sein Etablissement nicht mehr auf 

der Hohe der Zeit stehe, zu widerlegen. Auf 

die personlichen AngrifTe lafst er sich hierbei 

nicht ein, er halt sich nur an die Thatsachen, 

um in jedem einzelnen Falle die Haltlosigkeit 

der gegnerischen Behauptung zu erweisen. Der 

Vergleich der Unglucksfalle, welche bei den beiden 

Systemen vorgekommen sind, fallt trotz der ver- 

haltnifsmafsigen Jugend des Systems de Bange 

in auffallerider Weise zu Gunsten Krupps aus; 

weifs doch sogar Oberstlieutenant de la Rocąue 

nur 13 bei Kruppschen Geschiitzen eingetretene 

Unfalle aufzuzahlen. Monthaye erhoht die Zahl 

nach eigener und genauerer Kenntnifs auf 25. 

Dieselbe bezieht sich auf 21000 Kanonen und 

auf einen Zeitraum von 30 Jahren, und 16 der 

25 Falle liegen vor 1868!

Mit besonderer Yorliebe wird von den Ver- 

theidigern des Systems de Bange das Ereignifs 

der jungsten Kanonenbestellung in Serbien heran- 

gezogen. Nach vergleichenden Schiefsversuchen

i. J. 1884 gab dieses Land bekanntlich dem

System de Bange den Vorzug. In eingehender 

Darstellung der Vorgange weist der Verfasser den 

Grund nach, weshalb trotz der unzweifelhaften 

Ueberlegenheit der Kruppschen Geschiitze de 

Bange den Sieg damals errungen hat. Derselbe 

ist einfach der, dafs das Comptoir d’Escompte 

in Paris, welches bei der vorzugsweise sich 

mit der Herstellung von de Bange - Geschiitzen 

befassenden Gesellschaft Gaił lebhaft interessirt 

ist, eine Anleihe von 40 Millionen Franken mit 

der serbischen Regierung abgeschlossen hat. 

Unter den Werthen, welche die serbische Regie

rung hierfur erhielt, erscheint in erster Linie das 

Artillerie-Material von der Cailschen Fabrik.

In einer Zusammenstellung am Schlusse des 

zweiten Abschnittes betont der Verfasser auch 

noch den Umstand, dafs der praktische Werth 

und die Brauchbarkeit der Kanonen von de Bange 

auf dem Schlachtfelde bislier noch in keiner 

Weise erwiesen sei, wahrend im Gegensatze dazu 

die Kruppschen Kanonen sich in allen bedeuten

den Kriegen der letzten 25 Jahre glanzend bewahrt 

haben.

Den natiirlichen Beschlufs des Ganzen bildet 

die Beschreibung eines Besuchs der Kruppschen 

Fabrik. „Der gegenwartige Besitzer", schliefst 

Monthaye seine Iebendige Schilderung, „ist ein 

Greis von 74 Jahren, dessen eiserne Gesundheit 

und Thatkraft aber dem Alter und der Krankheil 

Trotz bieten; er ist noch gegenwartig der Mittel- 

punkt, um den sich alle jene weit gedehnten 

Unternehmungen drehen, dereń Ausgangspunkt die 

Gufsstahlfabrik von Essen ist. Man hat ihn den 

»Kanonenkonig« genannt, wie man den verstorbe- 

nen van der Bilt ais »Eisenbahnkonig« bezeichnete. 

Dieser Beiname ist von geringer innerer Bedeu

tung fur den grofsen amerikanischen Finanzmann, 

der sich damit begniigte, die Antheilscheine der 

von ihm fiir gut erkannten Eisenbahnlinien auf- 

zukaufen, selbst aber in seinem ganzen Leben 

nicht einen Kilometer Geleise baute; der ehrende 

Beiname kommt dagegen mit vollem Recht Herrn 

Krupp zu, weil' er selbst nicht nur der Schopfer 

oines eigenen Geschiitzsyslems, sondern auch des 

Metalles ist, aus welchem es erzeugt wird."

Mit grofster Befriedigung wird der deutsche 

Leser dies von einem Auslander geschriebene 

Buch aus der Hand legen, in welchem die hohen 

Verdienste eines Landsmannes, auf den er mit 

Stolz zu blicken gewohnt ist, in sachgemafser, 

vorurtheiIsfreier Darstellung gewurdigt sind.
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Dic socialcn Auf gaben der Arbeitgeber.

Im Verlage von Julius Springer zu Berlin 

erschien jiingst unter obiger Aufschrift ein Schrift- 

chen des Reichstagsabgeordnelen W . Oechelhaeuser, 

das eine Fortsetzung und Erganzung der friiher 

ver6(Tcnllichten Abliandlung iiber »die Arbeiter- 

frage« bildet. Lediglich die angeseliene, einflufs- 

reiche Stellung des Verfassers veranlafst uns zu 

einer Bosprecfiung, weniger der Inhalt selbst, 

der sich mit geringer Ausnahme nur iiber langst 

Bekanntes, bereits vielfach besser und bestimmter 

Gesagtes verbreitet. Die Hauptsache dtirfte der, 

ubrigens keineswegs mit Zahlen und sonstigen 

Beweismitteln begriindete, Vorschlag sein, dafs 

unter miifsiger Beihiilfe von Staat und Gemeinde 

die Kosten fiir Alters- und Invalidenversorgung 

durch einen Beitrag von 2 % der Lóhne seitens 

der Arbeitgeber und von 1 $  seitens der Ar

beiter aufgebracht werden sollen.

Wenn von verschiedcnen Seiten lebhafter 

Beifall gespendet wird, so macht dessen Ur- 

sprung den Unbefangenen doch etwas bedenklich.

Ais Zweck des Biichleins bezeichnet der 

Verfasser: „diejenigen Arbeitgeber, welche auf 

socialem Gebiet noch allzu liissig geblieben sind, 

an die sfrengerc Erfiillung ihrer Verpflichtungen 

sowohl zur Theilnahme an dem Kampfe gegen 

dic Socialdemokratie ais an den Bestrebungen 

zur Besserung des Loses der Arbeiter zu mahnen.“ 

Eigenthumlich beriihrt dabei, dafs anschcinend 

nur die Furchl vor dcm drohenden Gespenst 

der Socialdemokratie Vorschlage iiber Wolil- 

thatigkeitsanstalten gezeitigt hat, die von einem 

Theile der Industriellen, ehe man an die Ge- 

fahren des Socialismus uberhaupt dachte, ledig

lich aus Menscblichkeits- und Niitzłichkeitsriick- 

sichten in grofsartigem Mafsstabe bereits ge- 

schalTen wurden.

Die Einleitung schildert das Anwachsen der 

Socialdemokratie in Europa und Amerika, erblickt 

namentlich in den neuerdings bekundeten Hin- 

neigungen der Trade Unions in England und der 

Knights of Labour in den Ver. Staaten zu soeial- 

demokratischen Anschauungen eine grofse Ge

fahr fiir die Gesellschaft. Uns bediinkt, dafs 

das Einfuhren von socialdemokratischen oder 

gar anarchistischen Bestrebungen in jene Ar- 

beiterverbande den Todcskeim in die sonst so 

machtigen Vereine iibertriigt, denn nothgedrungen 

rufen sie damit den ganzen Widerstand von 

Staat und Besitzstand hervor, an dem die Wogen 

der socialistischen Hochfluth sich brechen 

werden. Ein Beispiel dafiir ist das kraftvolle 

Niederwerfen des Aufstandes in Chicago.

Der Socialismus ist so alt, ais es starkę 

gesellschaftliche Unterschiede und Gegensatze,

ais es Arnie und Reiche giebt. Der romische 

Socialist Tiberius Grachus sprach einst auf dem 

Forum: „Die wilden Thiere Italiens haben ihre 

Hohlcn und ein Lager, auf weichem sie ruhen. 

Die Manner aber, die fiir italiens Herrschaft auf 

Tod und Leben kampften, besitzen nichts ais 

den Genufs der Luft und des Tageslichts, weil 

man diese ihnen nicht rauben kann. Ohne 

Hiitte und Obdach irren sie mit Weib und Kind 

im Lande umher. Es ist ein H ohn , wenn die 

Feldherren in der Schlacht sie auffordern, fiir 

ihre Hausgólter und die Griiber ihrer Yatcr zu 

kampfen; denn unter Allen ist kaum ein Einziger, 

der eine Grabstatte der Seinen und einen eigenen 

Hausaltar besitzt. Nur um Anderen Reichthumer, 

Glanz und schwelgerische Geniisse zu verschafTen, 

tragen sie das Schwert und sterben auf dem 

Schlachtfeld; sie haben die Welt besiegt und 

werden die Herren derselben genannt, ihnen 

selbst geliort auch nicht eine einzige Scholle 

Land.“ Die Reden der H II. Bebel, Liebknecht

u. s. w. lauten heutzutage kaum anders.

Die erslen christlichen Gemeinden hatten 

Giitergemeinschaft, sahen sich aber spater ge- 

nothigt, ihre socialistischen Grundsatze zu 

verlassen, wenn sic nicht auf allgenieinc Ver- 

breitung des Christenthums verzichten wolltcn. 

Was der machtigsten und edelsten Religion nicht 

gelang, das erreicht die kable Lehró der Socia- 

listenfiihrer nimmer, trotzdem sie einstwcilen 

mit einigem Erfolge die schlimmen Triebe der 

Menschen ausbeuten.

Auch friiher schon ist man iiber »Mein und 

Dein« sehr handgreiflich geworden. In den 

grofsen socialistischen Bewegungen ausgangs des 

Mittelalteos und anfangs der Neuzeit, in den 

Bauernkriegen gingen Burgen und Klóster, Dćirfer 

und Stadte in Brand auf, verloren Tausende 

ihr Leben.

In Deutschland findet dic Socialdemokratie 

ihre starkste Stiitze in dem allgemeinen, unbe- 

schrankten Wahlrecht. Dasselbe ist weder eine 

politische Nothwendigkeit, noch iiberbaupt eine 

Wohlthat fur die untersten Volksschichten. Es 

unterliegt keinem Zweifel, dafs die Mehrheil vom 

Bundes- und Reichstag dessen Schadlichkeit 

einsehen. Wenn nur vereinzelte Stimmen die 

Beseitigung bisher verlangten, so liegt das bei 

den Yolksvertretern lediglich an Riicksichten auf 

ihre gefahrdeten Sitze. Allgemeines Wahlrecht 

einerseits und Ausnahmegesetze gegen Socialisten 

andererseits sind unseres Erachtens fiir die Dauer 

unv'ertragliche Gegensatze, weshalb eine Be

seitigung des ersteren wohl in ernste Erwagung 

zu ziehen ware, denn es fehlt dann der Haupt-
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boden fiir die Wuhlereien doi' Socialisten- 

fiihrer.

Herr Geheimrath Oechelhauser erblickt in 

der Alters- und Invalidenversorgung den vorlaufigen 

Schlufsstcin unserer socialpolitischen Gesetzgebung, 

verlangl aufserdem aber unbedingt, dafs der 

Arbeitgeber iiber das Mafs der gesetzlichen 

Leistungen hinaus sich uin das Wohlergehen 

seiner Arbeiter bemiiht. Er ernpfiehlt: gute Be- 

handhing,ausrcichendenLohn und allmahliche nach- 

lialtigeSteigerung desselben, Ąbkiirzungder Arbeits- 

zeit, Beschrankung der Frauen- und Kinderarbeit, 

Unfallverhiitung und Sorge fur gesunde Betriebs- 

raume, Beschaffung guter Arbeiterwohnungen, 

Yeranstaltung von Vergniigungen, węrkthatige 

Theilnahme am Schicksal Ycrungliickter, ariner 

und kranker Arbeiter und ihrer Familien, Einwir- 

kung auf die Frauen, Fortbildung der Arbeiter, 

Bieten von Spargelegenheiten und Anleitung zum 

Sparen, Constunvercine, Bekiitnpfung der Trunk- 

sucht, Bezug billiger Lebensmittel unter Zuziehung 

der Arbeiter, Begutaehtung der Fabrikordnungen 

durch die Arbeiter, Arbeitskaminern, Schieds- 

geriehle, Bekiimpfung der socialdemokratischen 

Presse durch Herausgabe gemeinfafslicher 

Schriften, Einwirken auf die Besitzer der von 

Arbeitern besuchten Wirthshauser zur Fernhal- 

tung gefahrlicher Blatter und Aussetzen von 

Preisen fiir die besten populiiren Abhandlungen 

zur Bekampfung der Socialdemokratie, Begiinsti- 

gung der Bildung von Arbeitercoalitionen auf 

dem Boden der bestehenden Gesellschaftsordnung 

und weitere Ausbildung des Genossenschaftswesens.

Das Programm ist recht reiehhaltig und um- 

fassend, andererseits ist aber nicht zu verkennen, 

dafs die Aufstellung desselben leichter erscheint 

ais die Durchfiihrung. D a w ir i i be r  l e t z t e r  e 

k e i n e  W i n k ę  e r h a l t e n ,  Hr. G e h e i m r a t h

O. j e d o c h  an  der  S p i t z e  e i n e s  sehr  be- 

d e u t e n d e n  U n t e r n e  h m e n s  s t e h t ,  so er- 

k u n d i g t e n w i r  uns,  w a s  d o r t  b .e z iig lic h  

de r gem  ach  len  V o r s c h l a g e  g e l e i s t e t  

worden  ist,  in der Hoffnung, nachahmenswerthe 

Einrichtungen zu finden. Die deutsche Gontinental- 

Gas-Gesellschaft hat ein Actiencapital von 15 Mili. 

Mark, besafs bis kurzlich 16 Gasanstalten mit etwa 

700 Arbeitern, von denen jiingst zwei (Miilheim a. 

d. R. und Krakau) ausgeschieden sind, und ver- 

theilte fiir 1884 eine Dividende von 13 Jl> , fiir

1885 eine solche von 12 % und fiir 1886 eine 

solche von 10 . Sie gewahrt aufser der Kran-

kenpfiege und der Unfallversicherung den Ar

beitern, welche infolge innerer Krankheit und 

Gebrechen oder wegen Altersschwache dienst- 

und arbeitsunfiihig werden, Jahrespensionen von

375 J t  bis 525 <Jt fiir verheirathete und von 

225 M  bis 375 fiir unverheirathete, an 

Witwen und Waisen von Fali zu Fali, je nach 

Ermessen der Direction und dem Grad der Hiilfs- 

bediirfligkeit den Zuriickgebliebenen bis zu 2/3

der Inyaliditalspension des Vaters. Die Gesammt- 

leistungen fur Pensionen, Unfall- und Kranken- 

versicherung und Unterstiitzungcn aller Art be

trug im vei-flosscnen Geschaftsjahr 36 308,38 

wobei zu bemerken, dafs die Gesellschaft fiir ihre 

zahlrcichen Beamten eine eigene Pensionskasse 

errichtet hat, deren Auslagen in obiger Summę 

mit enthalten sind.

Yon soustigen Wohlthatigkeitsanstalten ist 

uns nichts bekannt geworden, auch geben dic 

obigen, sicher anorkcnnenswerlhen Leistungen 

nicht iiber das Mafs des Uebliclien bei bliiben- 

den Unternehmungen, wozu die deutsche Conlinen- 

tal-Gas-Gesellschaft unbedingt gehort, hinaus.

lir . Geheimrath O. legt grofsen Werth auf 

Erhohung der Liihnc und Kurzung der Arbeits- 

zeit, zahlt aber nirgends mehr ais die ortsiib- 

lichen Lolmsiitze und lafst 12 Stunden in Tages- 

und Nachtsschichten, beim wochentlichen Wechsel 

24 Stunden hintereinander, arbeiten. Wir 

mochten ihm empfehlen , m it gutern Beispiel 

vorzugehen, anstattzweier zwolfstiindigen Schichten, 

drei von je 8 Stunden mit demselben Schichtlohn 

einzurichten; was den Anscbauungen, dic Hr. O. 

entwickelt hat, vollkommen entsprechen und seiner 

so reichen Gesellschaft bei der geringen Arbeiter- 

zahl gewifs nicht scliwer fallen durfte.

Seite 29 lieifst es u. A : „Eine vielfach noch 

vernachliissigte und doch aufserst wirksanie 

Einrichtung, lim Arbeitgeber und Arbeiter naher 

aneinander zu fesseln, ist dic Veranstaltifng von 

Yergniigungen, einfachen Festlichheiten, Aus- 

fliigcn u. s. w .“ Der Bericliterslalter ist 20 

Jahre Nachbar einer, der deutsehen Gontinental- 

Gas-Cesellschaft gehorenden Gasanstalt gewesen, 

hal jedoch niemals etwas von solchen Festlich- 

keilen bemerkt, deren Veranstaltung er iibrigens 

fiir hochst unnothig erachtet in einem Bezirk, 

wo leider schon yi.el zu viele Turner-, Schiitzen-, 

Satiger- u. Kriegerfeste, Kirmessen und dergl.gefeiert 

werden, welche dem Arbeiter das Geld aus der 

Tasche locken und ihn zum Fehlen bei der Ar

beit verfiihren. Wie aufscrdem Werke mit Tau- 

senden von Arbeitern gemeinschaftliche Festlich- 

keiten veranslalten sollen, ist eine scliwer zu 

losende Aufgabe, iiber die der Herr Verfasser 

selbst wohl nicht recht klar geworden. Mit 

derartigen verschwommenen Vorschlagen, die sieli 

manichfaeh wiederholen, lost man niemals die 

sociale Frage.

Die empfohlene Befórderung der Bildung von 

Arbeitercoalitionen lialten wir fiir bedenklich. 

Wer biirgt, dafs diese auf dem Boden der be

stehenden Gescllsehaftsordnung bleiben, dic ihnen 

gezogenen Sehranken nicht iibersehreiten ? Die 

Erfahrung lelirt, dafs die weitestgehenden Mei- 

nungen stets siegen und die reinen Umstiirzler 

in den Yerbanden Herren und Meister werden. 

Der Yerfasser schildert selbst die gefahrlichen 

Wandlungen der Trade Unions und der Knights of
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Labour, dic sieli anfangiich von sócialistischem 

Trciben fern liicltcn. Das Spici mit dcm verhexten 

Bcscn ist gefahrlich und nicht immer der kluge 

Altc zur Hand, der dem unvorsichtigen Zauber- 

lehrling zu Hiilfe eilt wie in der bekannten Balladę.

Die Bestrebungcn des Herrn Verfassers bc- 

wegen sich melir auf dem theoretischen Gebiete 

guter Rathschliige ais auf dcm praktischen Boden 

der cigenen Durchfuhrung inustcrgultiger Ein- 

richtungen. »Stahl und Eiscn« hat darin eben- 

sovicl, viclleicht noch mehr geleistet, ist itnaus- 

gesetzt beflissen gewesen, die bestehenden Schaden 

hervorzuliebcn und wenn moglich die Heilmittel 

anzudeuten. Herr Gehcimrath O. betont die 

Nothwendigkoit, eine dem Geschmack und der 

Fassung des Arbcitcrstandes cntsprechendc, po- 

pularc Literatur zu schaffen. Unserc Erzahlun- 

gen Jan und Griet, Traut und Willem sind nichts 

Andcres ais schuchternc Erstlingsversuchc, in der 

Gestalt fessclnder Erzahlungen aus dcm Leben 

der Arbeiter, im bunten Wcchsel von Scherz 

und Ernst, einige Hauptwahrheiten zu bcweisen, 

dic in abstracter Form ausgesprochen, den Ein- 

druck auf dic Gcmiither der Leutc meist ver- 

fehlen. Mchrere Blittter bcschaftigen sich aus- 

scbliefslich mit dcm Treiben und Leben der 

Arbeiter und losen ihre Aufgabe theilweise nicht 

ohne Geschick. Ais ganz vorlref(lichen Beitrag 

zur socialen Frage konnen wir »die Ausbeutung 

der Arbeiter und die Ursachc der Vcrannung«, 

Dortmund, Verlag von Karl Priimer, cmpfehlcn. 

Dic gemeinfafsliche Darstellung eignet das 

Schriftchen vorzugsweise zur Vcrbreilung in 

Arbeiterkrcisen. Der vom Herrn Gehcimrath

O. angedeutete Weg zur Belehrung des Arbeiter- 

standes ist thatsachlieh langst betreten.

In materieller Erziehung hat sich wohl nir- 

gends werkthatige Nachstenliebe glanzendcr be- 

wShr.t ais in den umfassenden Schćipfungen der 

Berg- und Hiittenwerkc West- und Nordwest- 

dcutschlands zum Wohle der Arbeiter, wahrend 

andererseits die geistige Fortbildung strebsamer 

Jiinglinge durch Berg- und Hiittenschulen ange- 

messene Forderung erhalt. Die vom Verfasser 

cmpfohlenen Einrichtungcn bestehen bereits in 

grofsem Umfange und werden unausgesetzt 

weiter ausgebildet. Wenn das Alles zur Yersoh- 

nungbeitragen kann, dann miifsten die Arbeiter der 

Firma Fried. Krupp, deren Leistungen auf diesem 

Gebiete grofsartig sind, von jeder Verhctzung 

und socialistischcn Anwandlung uubcdingt frei

und voller Dankbarkeit gegen ihren Arbeitgebcr 

sein. Leider mufs man daran nach dem wieder- 

holtcn Ausfall der Reichstagswahlen zweifcln. 

Aehnliche Erscheinungen zeigen sich auch ander- 

warts und beweisen, dafs des Verfassers Heil

mittel nicht Untriiglich, wenigstens in ihrer Wir- 

kung sehr langsam sind.

Eine Hauptsache — Schutz der nationalen 

Arbeit — hat der Vcrfasser gąnzlich unerwalint 

gelassen. Bekanntlich war derselbe friihcr eifnger 

Schutzzollner, schricb sogar 1852/55 im Auftrage 

des Vcreins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller 

ein recht gutes Buch, worin er die Nothwendig- 

keit der Eisenzolle bcwies, wurde jedoch spater 

ais Generaldirektor der deutschen Continentai- 

Gasgesellschaft zu Dessau, hauptsachlich wohl 

unter dem Einflusse des verstorbenen Hrn. von 

Unruh, des langjahrigen Vorsitzenden des Yer- 

waltungsrathes jener Gesellschaft, strammer Frei- 

handler, welchen Standpunkt er unseres Wisseris 

nach heute festhalt, wenn er auch ais klarer, 

scharfcr Geschaftsmann die ; Absonderlichkeiten 

verbissener Manchesterleute vermeidct. Staats- 

socialismus und Freihandel sind unyersohnliche 

Widerspriiche und mocliten wir dem bewahrten 

Shakcspearc-Kęnner und Uebersetzer das gefliigclte 

Wort aus Konig Lear zurufen: „Ja und Nein 

zugleich, das war keine gute Tlieologie.“

Fur inanchen ehrlichen, warmen Freutid des 

Arbeiterstandcs herrscht eine ungesunde Luft 

des Uebcrstiirzens und der Hast auf dem Gebiete 

der socialpolitischen Gesetzgcbung. Noch ist dic 

Unfallversiclierung nicht allgemein eingefiihrt, 

noch fehlen feste Erfahrungen iiber deren Wir- 

kungen, Gebrechcn haben sich mehrfach bemerk- 

lich gemacht, einzelne Genossenschaftcn leiden 

an zu grofsen Geschiiftslasten, iiber leichle Ver- 

fiihrung zur Simulation wird vielseitig geklagt, 

trotzdem will man auf dem Wege sofort weiter- 

schreiten, lnvaliden- und Altersversorgungskassen 

moglichst bald einrichten ohne geniigenden An- 

halt uber Tragwcite und Folgen. Die Industrie 

straubt sich gar nicht gegen den Fortschritt, 

aber sic wiinscht diesen stetig und vorsichtig, 

sonst sind bose Riickschliige unvermeidlich.

Schliefslich bemcrkt der Unlcrzeichncte zur 

Vermeidung von Mifsverstiindnissen, dafs er nur 

seine eigeucn personlichen Ansichten ausge

sprochen ha t, aber nicht die beiden, die Zeit

schrift herausgebenden Vereinsvorstiinde vcrtritt.

J. Schlink.
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Repertorium yon Patenten und Patent-Angelegenlieiten.

Nr. 38373 vom 20. December 1885.
Emi l  Bo cli mc in Breslau. 

Hydraulische Seheere zum Zerschneidcn von starken 
Stald- und EisenblSiken.

Bei dieser Seheere wird der Wasserdruck durch 
den Kolben l mittelst des Querhauptes n und zweier

gleichzeitig ais hydraulische Druckkolben benutzter 
Zugstangen hh auf den Scheerenkopf c ubertragen.

Nr. 38157 vom 14. Marz 1886.
A. Ku rzwernha r t  & E. Bertrand in Zuckmantel 

bei Teplitz, BShmcn.
Gufs von Stahl- und Flufsdseńblocken tennittclst 

sćhrag gcneigter, mehrtheiliger Gfufsfonnen.

Beim Giefsen von Stahl- und Flufseisenbldcken 
werden schrag geneigte, in der Langsachse getheilte

gemeinschafllichen Eingufstriohter G angewendet, um 
beliebig lange Ingots zu erzielen.

Nr. 38532 voni 10. Juni 1886.

F r iedr ich  S iemens in Dresden. 

Ticgel-Schmclz- und GlUhofen mit Regencrativ- 
Leuchtgaslieiźung.

Das Eigenartige boi diesem Ofen besteht darin, 
dafs Tiegel und Gut nicht durch Beruhrung mit den

benutzten Gasflainmen, sondern nur durch die strah- 
lende Warme derselben erhitzt werden. So wird z. B. 
in dem rechteckigen Ofen der Zeichnung dic Heiz- 
kammer II durch zwei Regenerativflachbrenner Ii un<i 
Kl nur von den zwei Liingsseilen durch Strahlung 
der beiden Gasflaminen geheizt. Die Yerbrennungs- 
producle ziehen nach aufsen ab und gehen nieder- 
warts (s. Pfeile), wahrend die Luft, von innen zuge- 
fuhrt, den Yerbrennungsproducten entgegen, nach oben 
stromt, um, so vorgewannt, mit den den Gasrohren 
r r . . . entstrómenden Leucbt- oder Brenngasen zu 
verbrennen. Das Leuchtgas wird durch Rohre in die 
langlichen Gaskarnmern k und k\ auf welchen die 
bereits erwahnten BrennrOhren r befestigt sind, ein- 
gefflhrt, wahrend die abgekuhlten Yerbrennungspro- 
ducte unten durch die Sammelkanale Q Q' zur Essc 
gehen. Ueber dem Eintrittsraum L  fiir die kalte Luft 
ist ein Klotz K  angcbracht, dessen obere Flachę zu- 
gleich die Herdllaclie des Ofens bildet, auf welche die 
Tiegel oder andere zu erhitzende Gegenstande durch 
die Einsatzthuren an beiden Enden der Heizkammcr 
eingebracht werden.

Nr. 38897 vom 8. August 1886.

Oskar  E l b e r l i n g  in Breslau.

Verfahren zum Verbleien ton Metallblecnhi.

Das Verfahren zum Verbleien von Metallblechen 
und Metallgegenstanden ohne Anwendung von Zinn 
oder anderen das Zinn ersetzenden Metallen besteht 
darin, dafs man die Poren der yorlier rein gebeizten 
Metallflachen durch starkes Bursten mit Lothwasser 
Sffnet und sattigt, die Flachen oder den ganzen Ge
genstand auf eine Temperatur von circa 360° C. bringl, 
die uber dem Schinelzpunkt des Bleies liegt, dann 
flussiges, chemisch reines Blei auf diese Flachen in 
gewunschter Starkę auftriigt und es mit Stahlbiirsten 
so lange einburstet, bis eine innige Yerbindung der 
beiden Metalle an ihren Beruhrungsflachen stattge- 
funden hat.
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Nr. 38780 vom 31. August 1886. 

Hermann  Herber ts  in Barrnen. 

Yerfahren und Apparat, um Kiesabbrande zur 
Yerhilttung auf Eisen geeignet su machen.

Um Kiesabbrilnde mSglichst frei von Zink und 
Schwefel und somit zur Yerhuttung auf Eisen geeignet

Nr. 38158 vom 18. Mara 1886.

Danie l  Edwards ,  R ichard  Lewis und P h i l i p  
Jones in Dyffryn Iron and Tin Platę Works, 

Morrisson, Swansea, England.

Yorricldung zum Ueberzieheit ron MetaUplatten mit 
Zinn oder anderen Metallen.

Nr. 38408 vom 3. August 1886.

Fr i tz  W. Lu rm ann  in Osnabriick. 

Aufhangerorrichtung an Dusenstiicken.

Zur besseren Handhabung der DusenstScke findet 
die Aufhiingung des zur Windleitung a fuhrenden

Schenkels g auf der Schraube oder dem Dorn l in 
dem Biigel i und dem Kranz h so statt, dafs der zur 
Duse fuhrende Schenkel k nach geringer LOsung von 
l auf den Rollen oder Kugeln f  aus dem Raum vor 
dem Formgewiilbe ganz weggedrelit werden kann, 
ohne die Aufhangung aufzuheben.

Nr. 38284 vom 24. Februar 1886.

Jobann  A r t h u r  du R ietz  in St. Petersburg.

Verfahren sum Yerzinken ron Eisenblechen.

Zum Verzinken wird ein Bad aus Blei und Zink 
angewendet, in welchem die beiden Metalle in einer 
mit einer Scheidewand versehenen Pfanne wie in einem 
communicirenden Rohre angeordnet sind, so dafs die 
zu verzinkenden Gegenstande zuerst durch das flibsige 
Blei und dann durch die niedrigere Zinkschicht in dem 
andern Schenkel gezogen werden. Dadurch werden 
die Gegenstande in dem flilssigen Blei, unter Aus- 
schlufs von Oxydation und der Beschrankung des

zu machen, .werden dieselben der Einwirkung von 
Wasserdampf von hoherem Druck ausgesetzt. Der 
hierzu erforderliche Apparat besteht aus einem die 
Kiesabbrande aufnehmenden Eisenblechbehalter, der 
oben und unten mit Oeflnungen zum Ein- und Aus- 
bringen der Kiesabbrande, sowie mit Yorrichtungcn zur 
Zuleitung des Dampfes und Ableitung der lOslicben 
Zink- und Schwefelverbindungen versehen ist, weich 
letztere durch eine Filtrirvorrichtung nach dem Boden 
des Bebfilters gelangen.

Der Apparat ist mit Staben B versehen, welche 
an der Stelle, wo die zu uberzielienden Blecbe in das 
in dem Behalter A befindliche Bad eintreten, einen 
Rost bilden, zwischen dessen Spalten die Bleche eine 
Zeit lagern, um dann jedes fur sich, ohne die iibrigen 
Bleche im Roste zu beeinflussen, mittelst des Mund- 
stuckes G den ubereinander angeordneten Walzen H  
zugefuhrt zu worden. Dor Luftkanal L  dient zur Re- 
gulirung der Temperatur in dem Behalter I.
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Zinkbades auf eine geringe Hohe, vorgewarmt, und 
es wird die Biidung von Hartzinb indglichst vermieden 
und eine dunne sehr haltbare Zinkuberzugschicht 
erzielt. Zur Ausfiihrung <iieses Verfahrens dient ein 
mit Feuerung F  versehener Kessel M  mit feuerfesten 
Seitenwanden, einer feuerfesten Seheidewand N  und 
den Eisentragern e, welche ganz unter Blei liegen.

Nr. 38285 vom 27. Februar 188G.

(Zusatz-Patent zu Nr. 33329 vom 24. April 1SS5.)

He in r ich  Mac co in Siegen.

Neuerung an dem unter Nr. 33329 geschutzten 
Winderhitzungsapparat.

Die dargeslellte Anordnung des im Patent Nr. 33329 
beschriebenen Winderhitzungsapparates hat den Zweck. 
eine moglichst gleichmafsige Vertheilung der Gase, 
welche das Mauerwerk der steinernen Winderhitzer 
erwarmen, innerhalb dieses Mauerwerkes zu bewirken; 
zu diesem Zweck werden die Zwischenwiinde aa, 
welche nach dem Patente Nr. 33329 das steinerne 
Mauerwerk in mehrere Abtheilungen theilen, in dem 
Apparat, mit Ausnahme des Zuges im letzten Kreis-

ąbschnitt, von dem Boden desselben bis zur Decke 
geschlosscn durchgefuhrt. Die in den Abtheilungen 
t> b b des Grundrisses aufsteigenden Gase werden 
infolgedessen gezwungen, die correspondirenden Ab- 
theilungen des Gittermauerwerks vollst3ndig zu durch- 
streichen und erwarmen damit dasselbe gleichmafsig.

Nr, 38312 vom 30. December 1885.

Geh ruder  Roch l in g  in Saarbrucken. 

Neuerung in der Construction und in dem. Betriebe 
von horizontalen Koka!}fen mit oder ohne Gewinnung 

dci sogenannlen Nebenproducte.

Bei Koksofen mit Zngumkehrung und kanalartig 
gestalteten Begeneratoren sind unterhalb der Sobie 
der letzteren besondere Kanfde c d e angebracht. 
Die brennenden Gase werden nun aus den Sohl- 
kaniilen durch die Pfeilerziige N  aufwarts und uber 
das Gewolbe der Ycrkokungskammer, durch die mit 
je einem Zug N  verbundenen Ziige O des ander- 
seitigen Pfeilers abwarts oder umgekehrt gefflhrt. 
Die Zuge sind auf jeder Seite des Ofens so ange- 
ordnet, dafs ein Zug mit aufsteigenden Gasen mil einem 
solchen mit abstcigenden Gasen abwechselt.
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S  t  a t  i  s t  i  s c l i  e s

Statistische Mitlheilungen des Vcreins deutscher Eisen- und Stahlinduslrieller.

Production der deutschen Hochofenwerke.

Monat Februar 1887 Monat Marz 1887

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

Tonnen.
Werke. Producl.

Tonnen.

Nordwestliche Gruppe........................
(Weslfalen, Rheinl., oluie Saurbezirk.)

32 01 087 29 67 335

IP u c ld e l  - 

R o l i e i s c n  

i i u d

Ostdeutsche G ru p p e ........................
(Sehlesien.)

Mitteldeutsche Gruppe........................
(Sachsen, Thiiringen.)

Norddeutsche Gruppe ........................
(Prov. Sachsen, Brandenb., Hannover.)

11

1

20 047 

590

13

1

24 265 

540

S p ie g e l-

e is e n .

Siiddeutsche G ru p p e ........................
(Bayern, Wflrltemberg, Luxeinburg, 
Hessen, Nassau, Elsars.)

Siidwestdeutsche Gruppe ...................
(Saai bezirk, Lothringen.)

S

7

21 958 

39 479

8

8

23 954 

45 095

Puddel-Rohejfen Summa .
(im Februar 1880

59
04

143 IGI
143 080)

59
(Marz 1SSC 60

101 189 
141 969)

B e s s e m e r -

R o ł i e i s e n .

Nordwestliche Grupj>e........................
Ostdeutsche G ru p p e ........................
Miłteldeutsche Gruppe........................
Siiddeutsche G ru p p e ........................

10
1

1

27 313 
1 76G

1 650

10
1

1

34 014 
1 148

1 600

Ressemer-Rolieisen Summa .
(im Februar 1880

12
14

30 729 
35 452)

12
(Jlarz 1SSC 13

36 762 
38 045)

T l io m a s -

I ł o l i e i s e i i .

Nordwestliche G r u p p e .........................

Ostdeutsche Gruppe . . . . 

Norddeutsche Gruppe . . . . . .
Siiddeutsche Gruppe . . . . . .

Siidwestdeutsche Gruppe...................

9
2
1
2
2

20 61G 
3 809 
7 888 

17 893 
15 835

9
2
1
2
2

31208 
4 377 
8 867 

16 613 
15 477

Thomas-Roheisen Summa .

(im Februar 1880
16
15

72 041 
59 903)

16
(MJnjSSC 16

76 542 
71 047)

G ri(“l’)se i’ei-

R o l i e i s e n

und

Gr u  i s w a : i i-eii

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

11
G

2
G
4

10 782
1 892

2G30 
9 434 
5 557

11
0

2
6
3

14 325 
1727

2 800 
14 795 
7 513

T. Sclnnelziuig. Giefserei-Roheisen Summa .
(im Februar 188G

29
34

30 295 
28 04G)

28
(Marz isSC 32

41 220 
33 904)

Z u ś a m m e n s t e ] 1 u n g.

Puddel-Roheisen und Spiegeleisen . .
Bessemęr-Roheisen.............................
Thomas-Roheisen . .............................
Giefserei-Roheisen.................................

143 IGI
30 729 
72 041 
30 295

161 189 
36 702 
70 542 
41220

Production im Februar 1887 ........................
Production im Februar 1 8 8 G ........................
Production im Januar 1887 ........................
Production roni 1. Januar his 28. Februar 1887 
Production rom 1. Januar bis 28. Februar 1886

276 226 
269 481 
293 879 
564 GOS 
506 350

-

315 713 
287 765 
27G 22G 
885 818 
854 115

V.7 7
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Ein- und Ausfuhr von Eisenerzen, Eisen- und Stahiwaaren,
Metrischo Centner zu 100 Kilo v o n  bezw.

ikii ileulscben Zollausschlusseu

Belgien Daacmark Fraukrcieli
Grols-

briiaunien
llulieii

Brcinen
llamburg- (1. ubr. Zoll-
Alloua aussdiliisse

Erze.
— 179 203 — 472 482 10 773 877 2 764 4
1 100 14 822 — 11451 811 528 6 486 546 23 205

Koheisen.

Roheisen aller A r t ................... J , * 2 571 51 050 71 21 393 — 1 635 1 519 527 183
\A- 11 953 30? "r \ 467 519 108 490 790 6 783 25 679
/FBruclieisen und Eisenabfallc . < £ 5 428 14 444 35 1435 832 1 979 2 357 16

1 795 90 665 19 22 989 377 22 104 30 830 78 686

Luppeneisen,Bohschieńenj Ingots
3 808 504

- 1 152
65 140

— 446 
50 432

8
57 863 104 890

S i / E- 7 999 65 494 110 23 980 832 4 060 1 521 892 199
ba- {A. 17 556 91471 15 555 648 485 563 326 95 476 209 255

Fabricate.

Schmiedbares Eisen in Stabcn . /? ' 449 8 434 15 7 883 181 7 899 27 065 61
\A. 53 049 158 492 205 175 346 55 731 19 645 38168 201 860

Radkranzeisen, Pflugsćhaaren- /E. — 29 — 340 50 42 23 —
eisen ......................................\A. 1001 1093 134 1 017 1 570 30 742 6 355 29 323

Eck- und Winkeleisen . , . . 11 131 — 7 7 700 126 —
\A. 8 523 39 403 40 82150 1 749 1594 1 375 59 424

Eisenbahnschienen................... /?■ 131 62 — 1 465 2 28 85 10
{A. 17 719 23 077 7 410 894 8 726 2 823 10 189 134 363

Eisehbahnlasfchen, Schwellen etc. 95 28 — 287 — 350 4 —
1 559 4 177 — 72 193 974 384 12 187 4 744

Hohe Eisenplątten und Bleclie . 312 994 2 1 316 2 2 776 12 908 8
18193 40 035 4 928 20 552 13 896 6 991 7 441 71 694

Weifsblech................................. / E- 375 11 836 103 428 — 222 21 032 —
\A. 71 124 — 38 5 60 143 26

Polirte, gefirnifste etc. Platten /E. 10 175 1 104 — 89 353 —
und Bleclie............................ \A. 1 348 1 780 252 313 371 389 51 311

Eisen- und Stahldraht . . . .  /^* 139 1 654 1 2 778 18 726 8 255 —
\A. 24 904 33 129 2 311836 6 715 57 255 287 469 103 516

Ganz grobe Eisengufswaaren . 1 307 
8 793

6 536 
17 932

55
292

2 291 
9 348

105 
5 842

6 623 
26 122

14 659 
560

4
8 778

Eisen, roli vorgeschmiedet . . 3
336

102
575 202

52
933 ’ 67

36 
I 008

367
1 388

Eiserne Brflcken etc. . . . — 29 — — — 9 — —
\A. 6 622 38 861 — 17 074 251 1 081 116 580

Anker und ganz grobe Ketlen . / F 40
397

2 035 
411

6
21

1 496 
60

7
211

14 542 
137

5 983 
21

61
134

Drahtseile................................. /F — 62 2 39 — 94 260 5
(A. 477 2 295 361 705 258 221 732 524

Eisenbahnachsen, Eiśenbahn- /p; 12 370 4 1 532 — 1 281 107 3
riider, Plifler etc..................... 1 A. 520 2 360 — 5 843 2 240 2211 6 824 53 247

Ambose, Schraubstucke, Win- j j ;. 117 1 942 16 463 44 736 578 9
den etc.....................................»a . 1 637 5 480 10 6150 974 1061 1 771 1 773

BOliren aus schmiedbarem Eisen / k- 209 2 200 11 245 14 368 4 565 —
\A. 4 743 13 924 179 39 223 6 032 13 033 6 424 15 782

Drahtstifte . ............................. 7 147 2 2 11 91 64 —

(A. 3 380 28 338 7 24 883 19 068 782 89 029 10 540

Grobe Eisenwaaren, andere . . Z®** 1 768 12 693 81 4 912 261 19 965 12 708 84

\A. 12 509 102 775 667 62173 14 099 29 805 15 476 37 196

Feine Eisenwaaren................... 118 1 181 5 844 22 2 628 2 518 40

\A. 3 167 13 775 36 6 506 1 108 4 037 3212 3 659!

Si /R  
ba- \A.

5 103 50 640 304 26 484 724 59 205 111 660 285
168 948 528 036 7 343 1 247 237 139 887 199 381 487 544 737 862

Mascliiiien.
46

31 319Locomotiven und Locomobilen .
75

244
1 374
2 332

20
160

1470
814

42
8189

160
6 836

9 794 
8

.... . . /E. 454 18 180 55 354 32 385 3 108 14

288 17 726 18 3 343 941 6 327 1 874 4 609

Damjifkessel............................ J?'
26 215 134 59 95 423 —

17 5 309 60 135 212 877 21 942

lE 2 722 21 699 75 21 165 1 590 16 331 145 900 877
Andere Maschinen aller Art . < £ 10 828 49 S43 273 42 863 7 696 80 240 7 896 51514

fE
Eisenbahtifahrzeuge . . Stiiekj^'

8
1
2 _

122
6

15
59 • 2 _ 404

/E. 3 277 41 468 150 23 123 1 723 16 971 159 225 937

&a- \A. 11377 75 210 511 47 155 17 038 94 280 9 799 88 384
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Maschinen im deutschen Zollgebiete im Jahre 1886  im freien Verkehr
m i e l i  E. =  Einfuhr. A. =  Ausfuhr.

den Nicdcr- 
landen

Norwegen
Oesterreich-

llngarn
Rufslaud Selwcdeii Schweiz Spanieli

don Vereiu. 
Slnalen m  
Amerika

den ubrigen 
Landem 

bezw. uidil 
ermiltelt

S u ui ui» lin Jalire 1885

2 731 436 2 166 644 74 207 1356 2 3 724 152 100 19 8 126 348 8 523 163
4 331 554 349 023 5 556 1083 912 — — 2 18 316 496 17 711 578

3 310 -- 3 278 __ 23 853 239 21538 _ _ 1 648 648 2 159 736
136 927 -- 230 020 705 212 47 51 359 1 380 048 767 2 507 515 2 135 338

6 935 -- 6 432 1428 4 043 380 7 110 31 45 886 71 746
8 287 -- 108 447 415 4 073 56 708 — 92 074 4 900 522 36-5 367 038

1 . fu 174 — 619 — — — — 2 400 3 700
4 268 — 13 305 24 516 3 123 11442 500 83 896 317 424 004 265 260

10 246 — 9 884 1 428 28 515 619 21 545 110 21 1 696 934 2 235 182
149 482 - • 351 772 730 143 7 243 119 509 501 556 018 5 984 3 453 884 2 767 636

2 499 608 11 970 282 94 752 614 _ 1 10 162 723 161 533
215 066 1 199 45 570 295 789 8 131 157 613 4 548 62 554 279 963 1 772 929 1 444 657

8 — 9 13 38 10 — — — 562 744
10 036 23 8 462 3 533 149 4 363 1 160 21 101 6 552 126 614 96 373

10 — 28 — 5 76 — — — 1 101 1 025
13 517 1 173 4 073 17 455 654 53 466 562 2 649 21 910 309 717 178 730

385 • — 277 1 — 4 — — — 2 450 7 422
343 207 15 586 12 294 4 357 57 496 70 677 18176 72 831 420 794 1 632 216 1 647 992

335 — 9 — — 92 — — — 1 200 1 623
37 923 321 598 27 819 54 571 537 2 148 35 039 228 201 269 294

604 __ 324 21 1 005 54 — — _ 20 326 21 281
70 895 312 16 159 84 444 1619 33 778 2 277 6 956 29 014 429 184 438 981

357 — 137 — — 8 — 4 — 34 502 59 886
109 — 347 688 9 227 2 1 354 2 204 1859
17 — 47 — 9 11 — 5 — 821 1 294

1 967 1 1 040 1216 9 5 285 8 12 891 15 244 11 488
478 2 1 847 2 11 888 79 32 14 — 27 913 28 398

202 031 5 361 3971 6 272 15 694 36 771 52 655 736 820 500 570 2 384 971 1 930 272
3 300 14 673 46 9 2 881 — 77 4 38 584 52 309

46 967 515 18 359 6 834 1869 13 730 2 978 608 27 130 196 657 249 417
31 — 126 25 18 18 — — 1 779 897

1 008 142 261 302 102 1 629 — 3 126 7 083 14 774
207 — — — 9 — — — 254 144

4 048 250 636 73 — 2 051 764 19 996 92 403 75 047
273 — 50 23 1 1 — — 15 24 533 13 339
526 — 398 138 2 270 — 1 664 524 4 914 5 338

e — 3 2 — 7 — — 1 481 860
754 386 1 383 1 146 382 270 579 831 2 141 13 445 15 101
566 — 175 — — 320 2 5 4 377 5 408

10 181 585 9 029 2 206 105 7 534 4 164 4 829 14 092 125 970 86 029
109 1 317 16 1 88 — 16 — 4 453 3 889

4 115 155 3 402 2 390 457 2 142 991 3 030 2 410 37 948 33 102
1 486 — 1 500 — — 270 — 1 15 10 884 7 851

15 548 52 28 827 8157 1 144 21 781 5 246 2 000 5 598 187 693 171 021
22 182 1 9 12 — — — 550 891

30 041 783 6 989 3 510 75 621 2 065 17 174 159441 396 726 387 619
2 579 7 10 464 168 880 3 653 2 1 261 27 71513 77 636

69 798 2 241 61453 50 685 9 437 27 713 7 680 8 622 88 215 600 514 ■ 588 925
317 — 854 19 17 248 1 171 5 8 988 8 176

7 960 310 9 385 5 071 1 712 3 315 1 178 4 283 14 396 83110 80 053

13 589 632 28 992 619 108 632 8 455 37 1 555 78 416 994 454 606
1 085 697 29 145 232 250 494 856 99 938 504 756 106 857 948 880 1 629 156 8 647 773 7 726 070

414 _ 434 231 _ 1 277 _ 13 _ 15 350 21012
2 934 — 8 191 1846 235 3 485 1 244 57 11 631 79 525 67 781

75 3 1853 35 9 343 2 784 19 25705 27 343
5 144 241 4 228 5 781 3 632 4 768 2 125 37 7 869 68 951 65 631

92 — 2 3 — 405 — — — 1454 2 662
1 054 323 1 220 2 317 318 392 282 113 2 885 16 477 16 127

10 414 344 11 041 1399 1306 29 478 14 2 222 260 266 837 320 440
32 338 3 236 104 823 84 808 14 335 25 582 8 463 2 246 31 303 558 287 579 171

20 — _ _ — 25 — — —. 183 62
28 — 4 118 2 63 11 — 193 900 611

I 10 995 347 13 330 1 668 1 315 31 503 16 3 019 279 309 346 371 457
i 41470 3 800 118 462 94 752 18 520 34227 12 114 2 453 53 688 723 240 728 710
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Ein- und Ausfuhr von Eisen- und Stahlwaaren, Maschinen und Kupferwaarcn im deutschen 
Zollgebiete im Jahre 1886, verglichen mit dem Vorjahre.

(Nach den Zusammenstellungen des Kaiserlichen Slatistischen Amles bereehnel.)

Tonnen zu 1000 Kilo.

K in fuhr Ausfuhr

1880. 1SS5. 18S6. 1885.
Erze.

Eisenerze....................................................................... S12 635 852 316 1 831 650 1 771 158
Kupfer- und B le ie rze ............................................... 27 725 32 207 2 363 2 201

Roheisen.

Rolieisen aller A r t .................................................... 161' S65 215 974 250 751 213 534
Brucheisen und Eisenabfalle...................................... 4 5S9 7 175 52 236 36 704
Luppeneisen, Rohschienen, Ingots............................ 210 370 42 4O0 26 526

Sa. 169 694 223 519 345 3S7 276 764
Fiibricntc.

Schmiedharcs Eisen in S tiiben ................................. 16 272 16 153 177 293 144 466
Radkranzeisen, Pfliigschaarencisen............................ 56 74 12 661 9 637
Eck- und Winkeleisen............................................... 110 102 30 972 17 873
Eisenbahnschienen................................................... 245 742 163 222 164 799
Eisenhahnlaschen, Schwellen etc................................ 120 162 22 820 26 929
Rohc Eiscnplatten und R loche ................................. 2 033 2 128 42 918 43 S98

3 450 5 989 220 186
Polirte, gefirnifste etc. Eisenplalten und Bleche . . 82 129 1 524 1 149
Eisen- und S tah ldraht............................................... 2 791 2 840 238 497 193 027
Ganz grobe EiŚSn gufswaaren...................................... 3 858 5 231 19 666 24 942
Eisen, roli vórgeschmiedet etc..................................... 78 90 708 1 477
Eiśerne Briicken etc..................................................... 25 14 9 240 7 505,
Anker und ganz grobe K e tte n ................................. 2 453 1 334 491 531
D rah lsc ile ............................................................. .... 4S 86 1 344 1 510
Eisenbahnachseu, Eisenbahnrader, Puffer etc. . . . 438 541 12 597 8 603
Anibose, Schraubst6cke, Winden etc.......................... 445 389 3 795 3310
Rohren aus schmiedbarem E is e n ............................. i 0S8 7S5 18 769 17 102

55 89 39 673 38 762
Grobe Eisenwaaren, and e re ...................................... 7 151 7 764 60 054 58 892
Feine Eisenwaaren.................................................... 899 818 8 311 8 005

Sa 41 697 45 460 864 775 772 606
Mnscliincji.

Locomotivon und Locomobilen................................. 1535 2 101 7 952 6 778
NShmaschinen............................................................. 2 570 2 734 6 895 6 563
Dampfkessel aus schmiedbarem E is e n ................... 145 266 1 64S 1 613
Maschinen vorwiegend aus H o l z ................... ....  . 2 539 3 497 1 638 2 614

„ „ Gufseiseu........................ 21 215 24 90S 45 613 46 556
„ schmiedbarem Eisen . . 2 483 3 177 8 042 8 221

„ „ i anderen unedlen Metallen 447 462 536 526

Eisenbahnfalirzeuge......................................Stuck 183 62 900 611

Sa. 30 934 37 145 72 324 72871

Zusammeustellung.

1, Roheisen.................................................................. 169 694 223 519 345 387 276 764
2. Fahricate................................................................... 41 697 45 460 864 775 772 606
3. M aschinen............................................................. 30 934 37 145 72 324 72 871

Sa. 242 325 306 124 1 282 486 1 122 241

Kupfertraaren.

Kupfer, roh oder ais B ruch ...................................... 11 913 13 168 6 510 5 706

Kupfer in Slangen und B le e h e n ............................ 221 18S 3 079 3 178

Grobe Kupferschmiede- etc. W aaren ........................ 544 554 1 276 1800

Andere „ , , ....................... 495 500 3 371 2 796

Sa. 13 173 14 410 14 239 13 4S0
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Mehr-Ein- und Mehr-Ausfuhr von Eisen- und Stahlwaaren, Maschinen und Kupferwaaren im 
deutschen Zollgebiete im Jahre 1886, verglichen mit dem Vorjahre.

In der folgenden Tafielle sind Ein- und Ausfuhr jeden Jahres direct einander gegeniibergestellt, um zu 
erfahren, in weichen Arlikeln eine Mehr-Einfuhr- oder eine Mehr-Ausfuhr stallfindel.

Tonnen zu 1000 Kilo.

Mehr-Einfuhr Mehr-Ausfuhr

1886. 1885. 188G. 1885.
Erze.

Eisenerze.................................................................... - _ 1 019 015 918 842
Kupfer- und Bleierze................................................. 25 362 30 006 — —

Roheisen.

Roheisen aller A r t ..................................................... — 2 440 85 886 _
Brucheisen und Eisenaldalle . .................................. — — 47 617 29 529
Luppeneisen, Rohschienen, In g o ts .......................... — — 42 160 26 156

' Sa. R o h e i s e n . . . — 2 440 175 693 55 685
Gesainnit - Mehrausfuhr — — 175 693 53 245

Eisen fabricatc.

Schmiedbares Eisen in Staben................................... — ._ 161 021 128 313
Radkranzeisen, Pllugschaareneisen.......................... — _ 12 605 9 563
Eck- und Winkeleisen................................................ — .— 30 862 17 771
Eisenbahrtśchienen............................................. ... — — 162 977 164 057
Eisenbahnlaschen, Schwellen..................................... — — 22 700 26 767
Rohe Platten und Bleche.......................................... — — 40 885 41 770
Weifsblech................................................................... 3 230 5 803 — —

Polirte und gefirnifste Platten und Bleche............... — — 1 442 1 020
Draht ........................................................................... — — 235 706 190 187
Ganz grobe Eisengufswaaren..................................... — — 15 808 19 711
Eisen, rob vorgeschmiedet......................................... — — 630 1 387

Eiserne Briicken......................................................... — — 9 215 7 491

Anker und K e tle n ..................................................... 1962 800 — —
Drahtseile.................................................................... — — 1 296 1 424
Eisenbahnachsen, -R iider.......................................... — — 12 159 8 062

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

Rdhren aus schmiedbarem Eisen.............................. — — 17 681 16 317

Drahtstifte.................................................................... — — 39 618 38 673

Grobe Eisenwaaren, andere ...................................... — — 52 903 51 128

Feine Eisenwaaren.................................................... — - 7 412 7 187

Sa. E i s e n f a b r i c a t e o 192 6 603 828 270 733 749

Gesatnmt - Mehrausfuhr — — 823 078 727 146

Maschinen.

Locomoliven uńd Locomobilen.................................. — _ 6 417 4 677

Nahmaschinen............................................................ — — 4 325 3 829

Dampfkessel................................................................ — — 1503 1 347

Andere Maschinen aller A r t ...................................... — — 29 145 25 873

Sa. Maschinen . . . — — 41 390 35 726

Eisenbalinfahrzenge.

Stuck — .— ■ 717 549

Werth Mark — — 825 000 2 541 000

Kupfer mul Kupferwaaren.

Kupfer, rob oder ais B ruch ...................................... 5 403 7 462 — —

Kupfer in Stangen und Blechen.............................. — — 2 85S 2 990

Grobe Kupferscbmiedwaaren..................................... — — 732 1 246

Andere .. , ...................................... — — 2 879 2 296

Sa. Kupferwaaren . 5 403 7 462 6 469 6 532

Es ergiebt sich daraus das sehr erfreuliche Resultat, dafs von den hier aufgefuhrten Artikeln nur in 
Kupfer- und Bleierzen, Anker und Ketlen, in Weifsblech und in Rohkupfer die Einfuhr starker war, ais die 
Ausfuhr, dafs dagegen in allen anderen Artikeln die deutsche Industrie nicht blofs den heiniischen Bedurt 
nach_(Juantitfit, Qualitat und Preisen befriedigend zu decken, sondern auch noch sehr erhebliche Gewichts- 
mengen zu exportiren yermochte.
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Vergleichende Zusammenstellung der Ein- und Ausfuhren von Eisen- und Stahlwaaren, Maschinen 
und Kupferwaaren in Deutschland, Oestcrreich, Frankreich, Grofsbritannien und" Belgien in den 

Jahren 1885 und 1886.

In Tonnen zu 1000 Kilo.

E in fuh r . Ausfu iir .

lleuisdi-
Imid

Oesltrr.-

Ungarn
Frankreich*

Grofs-

brilannien
Belgien

Dculsch-

land

Oeslerr.-
Ungarn

Frank- 
rcicli *

Grofs-

bribumira
Belgien

Schnedcu
(ISS5)

Eisenerze. . . . 812 635 36 172
1

1 15S 58112 875 176 1 365 939 1 831 650 46 380 103 872 y 105 868 25 817
Kupfer- u. Bleierze 
Roheisen u. Halb-

27 725 1 028 19 968 85 130 9 2 363 4 281 6 046 V y y

fabricate . . . 
Eisen- und Stahl-

109 694 69 374 173 284 107 S78 100 373 345 3S7 13 025 8 681 1 189 085 53113 51 679

fabricate . . . 41 697 22 326 55188 128420 16 059 864 775 2S 449 ISO 121 2 200 112 417 219 19S 975
Maschinen . . . 

Eisenbahnfahr
30 934 20 035 Fr. 3101)5107 V 10 896 72 324 6 91S 26 03!l S35 

Fr.
£  10 133 S69 40 807 Kr.l 506000

zeuge . . . St. 183 St. 99 To. 330 ? To. 403 St. 900 St. 354 To. 2 171 y To. S 230 y

Robkupfer . . . 11 913 5 107 22 758 68 305 5 704 6 510 204 1 244 19 036 2 675 200
Kupferwaaren . . 1 260 12 2  168 43 130 y 7 729 75 7 832 17 927 y y

Ein- und Ausfuhr im procentalen Yerhaltnils zur Production.

DratSjjjUnd Oeslerrcieli-Diigani Frankreich Crofshrilanuien Belgien Selnitden

1885. I8S6. 1885. 18S«. 1885. 1886. 1SS5. 1886. 1SS5. 1880. 1885.

Roheisen.

Production . To. 3687434 3489466 685 940617 210 162S941 1 526 4467250657 6780665 712 876697 110541 729
Einfuhr \ in % d-r % 5,9 4,6 7,1 S,5 11,5* 1 1 ,2 * 1.4 1,6 14,0 12,3 y

Ausfuhr /  1’rodutiiun % 5,S 7,2 1,4 1,8 0,4 0,5 13,3 15,4 3,1 1,5 9,5

Eisen- und Staiil- 
fahrlcate.

Production . To. 3421077 3324257 y V y y y y 749 722 738 655 473 074
Einfuhr \ in % der % 1,4 1,3 y y y y y y 1,9 2,2 y

Ausfuhr /  Production % 22,6 26,0 y y y

* einscl 
titres d

y

iliefslicli
acquits.

y y 42,0 56,5 42,1

Dr. II. licntzsch.

Die Statistik der oberschlesischen Berg- und Huttenwerke fiir das Jahr 1886.
Herausgegeben vom oberschlesischen berg- und huUenmannisćhen Verein.

(Fortsetzung aus voriger Nunimer.)

Die Production an Holzkohlenroheisen betrug:

1882 =  1976 t
1883 =  1676 „
1884 =  1160 „
1885 =  1114 „
1886 =  489 „

Ein Hochofenbetrieb unter Benulzung \ron Holz
kohlen ging in Oberschlesien nur noch an einer Stelle
— zu Wziesko — um, wo die im vorhergelienden 
.lalire aufgenoiniuene Huttenreise nacli weiteren 25 
diesjahrigen Blasewochen ihr Ende erreichte. Trotz 
gegenwartig aufserordentlich niedriger Preise des Kohl- 
iiolzes bleiben die Aussichten der Holzkohlenhoch- 
ofen so iible, dals nur wenig Reiz zum Wiederanblasen 
bei ihren Eignern bestehen kann.

Die Ejfgebnisse des Wzieskoer Betriebes sind an- 
niihernd die gleichen, wie im Yorjahre berechnet. 
Das Ausbringen stellte sich auf 28,41 % gegen 28,9

in 1885, der Kalkzuschlag betrug 9,47 % gegen 9,7 
und verbrannt wurden zur Tonne Roheisen 1,5132 t 
Holzkohlen gegen 1,586 t vorher. Bemerkt mag noch 
werden, dafs dort nur Thońęisensteine verblasen 
wurden, wahrend die Statistik irrthumlich dafiir Roth- 
eisensteine registrirt.

Der gesainmle Materialverbrauch des Wzieskoer 
Ofens betrug 1721 t Erze, 163 t Kalksteine und 740 t 
Holzkohlen: die Production bezifferte sich auf 489 t 
(Giefserei-?) Roheisen, der Roheisenabsatz auf 512 t 
und der am Schlufs des Jahres veibliebene Pro- 
ductionsbestand auf 519 t.

Der im Kaltlager verbliebene Heinitzer Hochofen 
setzte von seinen Beslanden 58 t ab und behielt 
Ende 1886 noch 398 t Roheisen auf Lager. Niinmt 
man den diesjahrigtn Absatz an Holzkohlenroheisen 
ais don derzeitigen Jahresbedarf Oberschlesiens dar.ni 
an, ±o genugen die verbliebenen 917 t fast noch fur 
den Bedarf von 1887 und 1888. Bewerthet ist das
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Holzkohlenrohcisen aucli in diesem Jahre wieder lioher, 
mit 95,99 J t  fur die Tonne gegen 93,52 J t  im 
Jalire yorher.

E is ongi efs ereibe tr i eh.

(Die Zahlen eines der unter diesem Titel behandelten 
Werke sind vom Statistiker nur geschatzt.)

Zielit man in Betracht, dafs die 1886er Statistik 
erstmajsdrei liisher iibersehene Giefseroi-Elablissemenls 
mit einer Gesammtproduction von 1810 t Gufswaaren 
mitbehandelt und dafs 179 t in Konigshutte von 
Martinofen gegossene Gegensiande fiiglich nicht hier- 
lier, sondern unter den 'J’itel Flufseisenfabrication 
geliOren, so stelit sich ein weiterer Productionsriickgang 
der iibrigen 19 Giefsereien von rund 680 t gegen das 
Vorjahr lieraus.

Es ist begreiflich, dafs auch dieser Zweig bei der 
allgemoinon Nothlage der Eisenindustrie in i88G eine 
Ausnahme nicht gemacht und wie alle anderen unter 
dem lnafslos betriebenen Wettbewerb zu leiden gehabt 
hat. Die Nachfrage nach allen Giefsereiproducten 
hielt sich in den engsten Grenzen und nur unter 
sleter Unterhietung ist es nothdurftig gelungen, fur 
milfsige Beschaftigung ausreichende Auftrage zu ge- 
winnen. Dafs dabei dio Preise weiter weichcn, dafs 
dies wieder, wenn auch weniger auf die Normirung 
der EinzellOhne, so doch auf dic Bcfichilftigung und 
dadurch auf den Gesammtyerdiciist des Arbeitapersonals 
einwirken mufsto, darf wohl kaum besonders her- 
Yoi-gehoben werden.

Neu eingefuhrt in die Statistik sind diesmal drei 
Giefsereien — Ludwig-Josophshiittę in Gleiwitz. Pauls- 
lńitte bei Sohrau und eine kleine Giefshutte in Grofs- 
Strejflitz — es sind nunmehr 22 Etablissements unter 
diesem Titel hehandelt, deren Ausriistung aus 49 
Gupolofen, 15 Flammofen, 27 eigenen Dampfmaschinen 
mit zusammen 52G IIP und 8 Gefiillen mit etwa
110 IIP bestanden hat; auf die neueingefiihrten Werke 
entfallen davón 5 Gupolofen und 5 Maschinen von 
zusammen 65 IIP. Bei der Summirung der Maschinen 
sind solclie Giefsereien, welche ihren Geblasewind 
von Hochofenmaschinen erhalten, unberOcksichtigt 
geblieben.

Nach dem Wunscho des vorigjahrigen Referates 
ist bei dem weitaus grofsten Theile der behandelten 
Etablissements der Betrieb nach „Schmelzen* einge- 
theilt: 17 Werke haben 3751 Schmelzen im Gupolofen 
und 8 Werke 219 Schmelzen im Flammofen abgefuhrt, 
doch haben nur 6 der letzteren ihre Flammofenpro- 
duction besonders angefiihrt. Unter Hinweglassung 
der geschatzten Zahlen bei Bedenliftlte und der ais 
Gufs aus Martinofen bezeiebneteu Posten beliiuft sich 
die angegebene Production auf 20749 t Gufswaaren 
und zwar sind davon 1257 t ais Fiammofengufe, 
145 t ais Stahlgufs und 19347 t ais Gupolofengufs 
anzusehen. Unter letzterer Kategorie befandon sich 
4745 t Rohren; die diesbeziigliche Production ging 
somit gegen die im Jahre vorher um 550 t zuruck.

Iin grofsen Durchschnitte ergiebt sich aus den 
Angaben von 15 Werken eine Production fiir 
Cupolofen-Schmelzen von 5,1537 t und fur Flamm- 
plen Schmelzen von 6,5129 t. Erscheinon diese Zahlen 
jm allgemeinen auch ganz glaublich, so ist doch 
nicht zu yerhehleri, dafs beim Durchmustern der 
Einzelangaben Zweifel an der Richtigkeit mancher 
derselben nicht ferii bleiben. So berechnet sieli bei 
einem Werke die DurchsolmillsgrGfse der Production 
eines Flammofen-Schmelzens auf 55,588 t und die 
eines Gupolofon-Schmelzens desselben Werkos nur auf 
L766 t; bei einem andern, nicht gerade zu den 
grofsten zahleriden Werke ergiebt sieli fur jedes 
Cupolofen-Schmelzen eine Durchschnittsproduelion von 
32,56 t, wiihrend die beiden productivsten Giefsereien 
Dberschlesiens fur die Schmelzen im Gupolofen je 
Qur 10,68 bezw. 9,571 Production herausreclinen lassen.

An Roheisen, Alteiśen, Brucheisen, an Stahl- und 
Schmiedeisen-Abfallen gaben 21 der statistisch be
handelten Giefsereien ais yerschmolzen 22354 t und 
zwar: 15313 t Roheisen aus Oberschlesien, 530 t aus 
England, 95 t aus Schottland, 152 t aus Steiermark, 
Ungarn und Schweden, 6024 t Alt- und Brucheisen 
und 240 t Stahl- und Schmiedeisen-Abfalle; es stelit 
sich hieraus ein durchschnittlicher Abbrand von7,18 % 
fest. Der 1885er Abbrand betrug 5,93 %. Es sei 
noch bemerkt, dafs so erhebliche Verscbiedenheit des 
Abbrandes, wie noch im vorhergehenden Jahre aus 
der Statistik ermittelt, diesmal nicht vorkornmt.

Zum Schmelzen verbrauchten jene 21 Werke, 
welche ihren Aufgang mittheilten, 4928 t Koks und 
712 t Steinkohlen, wahrend zum Dampfmachen, zur 
Formerei u. s. w. weitere 6849 t Kohlen erfordert 
wurden. Unter den verbrauchten Koks befanden sich 
nach Angabe der Werke 2072 t niederschlesisclie, 
anniihernd so viele ais im Yorjahre. Die productiyste 
Giefserei Oberschlesiens deckte ihren Bedarf an 
Schmelzkoks mit 84,4 % aus Niederschlesien und 
bezog nur 15,6 % desselben aus den benachbarten 
Kokereien zu Zabrze. Soweit es sich berechnen liifst, 
bedurften die oberschlesischen Gupolofenschinelzer 
zur Productionseinheit 0,2855 Koks (1885 =  0,2603) 
und die Flammofener 0,334 Steinkohlen (?) (1885 =
0,831). Fur die Dampferzeugung und fiir Zwecke der 
Formerei etc. yerbrannten diejenigen Giefsereien, 
welche nicht fur sie kohlenlos im Betriebe stehende 
Hochofengebliise benutzten oder sich ihre Geblase von 
Wasser allein oder neben Dampf in Umtrieb setzen 
liefsen, nach ihren eigenen Angaben 0,393 Kohlen 
auf die Gufswaaren-Einheit gegen 0,477 im Jahre yorher.

Ais Belegschaft der oberschlesischen Eisen- 
giefsereien werden 33 jugendliclie und 1297 erwachsene 
mannliclie Arbeiter angefuhrt. Wird die Belegschaft 
der neuaufgenommenen drei Werke hiervon mit 10 
bzw. 211 Kopfen gekurzt, so yerbleibt fast utiver- 
mindert die Zalil des Vorjahrs — 1109, in 1885 =  1111.

Die statistisch aufgenommenen Arbeitslohne dieses 
Zwoigs summiren mit 788434,00 Jt-, wird hieryon die 
Lohnangabe der drei erstmals behandelten Werke 
gekurzt, so ergiebt sich fur die alte Belegschaft eine 
kleine Yerminderung des durchschnittlichen Jahres- 
verdienstes. Der Einzelverdienst belief sich 1885 auf 
638,74 J t  (nicht 656,70 J t , wie im Vor\vorte zur 
Statistik gesagt wird), fur dieselben Arbeiter berechnet 
er sich diesjahrig auf 629̂ .34 J t  und unter Hinzunahme 
der neuen Werke auf 592,80 J t. Letztere slehen 
gegen erstere im Lohne ganz erheblich zuriick und 
verdienten durchschnitllich nur 409,46 J t  im Jahre. 
Der hochste durchschnittliche Jaliresverdienst bei drei 
Werken war 957,82 Jt, bezw. 803,95 J t  bezw. 826,41 Jt, 
der niedrigste dagegen bestand aus nur 291.31 Jt. 
Auf eine Tonne Gufswaaren entfielen durchschnitllich 
36,53 J t  Arbeitslohne, um 1,52 J t  mehr ais im Jahre 
yorher. Die Leistung berechnet sich fiir den Arbeiter 
auf 16,022 t Gufswaaren (ausschliefslich Redenhutte), 
im Jahre yorher betrug dieselbe 18,239 t.

Wie in 1885 iiberstieg bei 5 Werken dio Pro
duction 1000 t (Gleiwitz 6449 t — [18S5 =  GG14 tj 
=  30,65 % der gesammten oberschlesischen Gufs- 
waarenproduction [1885 =  32,63 %], vier Werke 
producirten 900 t und daruber, sechs blieben unter 
300 t. 55,51 % der Production der fiscalischen Eisen- 
giefserei zu Gleiwitz bestanden aus Róhren — 3580 l.

Der durchschnittliche Werth einer Tonne Gufs
waaren berechnet sieli nach den Zahlen der Statistik 
auf 135,08 J t  — nicht 135,50 Jt, wie das Vorwort 
zu derselben sagt — und ist demnach gegen 1885 
abermals um 5,03 J t  gesunken. Der Gesam ml werth 
der oberschlesischen Gufswaaronproduction ist sta- 
tistiscli mit 2914861,00 .M angegeben, doch beruht 
diese Angabe bei drei Werken nur auf Schatzung des 
Slalistikers; die nicht hierhergehorige Mitbewerthung
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von 179 t Gufs aus Martinofen, wio der Umstand, dafs 
43,48 % — 6329 t — des gesammten Absatzes an die 
eigenen Werke gingen und dals dereń Bewerlhung 
mehr oder weniger eine fictive ist, macht die Werth- 
beslimmung weniger zuverliissig.

Der Absatz an Fremde belief sich auf 14554 l
und der ins neue Jahr fibergegangene Bestand auf
5267 t, darunter 2413 t Rohren.

TOdtliche Yerungliickungen sind in diesem Jahre 
niclit zur Aumeldung gelangt-.

Wa lzwerksbe tr ieb fi ir Eisen und  Stahl.

A. E isen fab r i  cation.

Der jahresdurchschnittliche Grundpreis fur 100 kg 
oberschlesisches Walzeisen war im Jahre

1882 =  13,50 J l
1883 =  12.75 „
1884 =  11,00 ,
1885 =  10,33 „ und stand
1886 nur wenig hOher ais 8,00 J l, 

es hatte also eine Unterbrechung des Preisnieder- 
ganges fur Walzwerksfabricate auch in diesem Jahre 
noch nicht stattgefunden, welin auch schon im Be; 
ginu des Jahres seitens der Producenten eine Einigung 
iiber nicht zu unterschreitende Minimalpreise herbei- 
zufiihren versucht wurde und gegen die Mitte desselben 
die BesehiUtigung der Walzwerke eine so aufseror- 
dentlich lebhafte war, wie kaum jemals unter Herr- 
schaft gunstigster Gonjunctur.

Das Vorwort zur Statistik sagt ganz richtig:
— — — „entwickelte nun sich zwischen den einzelnen 
Werken bezw. dereń ,Verkaufsste!len eine zugellose 
Conćurrenz, die voin Grofshaudel ausgebeutet den 
Preis fur Walzeisen auf ein unerhortes Niveau herab- 
druckte. Nicht allein, dafs der Grundpreis in rapidem 
Fallen auf nur wenig iiber 80,00 J l  pro Tonne sank, 
so mulsteri auch in den Ueberpreisen die ungeheuer- 
liclisten Concessionen gemacht werden; von einem 
Iunchalten der Bonificationen fur die einzelnen Zonen 
war nich!, mehr die Bede. Jede auf Grundlage der 
Selbslkosten beruhende Berecbnung wurde gegen- 
standslos; manchen Werken brachte jede Tonne ver- 
kauften Eisens einen Verlust von 10,00 his 20,00 JL. 
Die Producenten hatten das Geschiift vollig aus den 
Handen gegeben und fiigten sich, um sich Bestellungen zu 
sichern, willenlos den ungerechtfertigtsten Anspriichen 
des Grofshandels. Nicht nur die bereits erwahnten 
Grundpreise, die hohen, 50 Procent und mehr be- 
tragenden Rabatte auf die Ueberpreise wurden ge- 
wahrt, sondern auch jedes Werk mufste sich bequemen, 
die Frachtdifferenz, welche zu Gunsten des nśher an 
den ConsumplaLzen liegenden Walzwerks Zawadzki 
bessteht, durch Nachlals an den vereinbarten Kauf- 
preisen auszugleichen. Das WalzeisengeschUft war 
yOllig demoralisirt."

Aus der Reihe der im yorigen Jahre unter dem 
gleichen Titel hehandelten Werke ist das Rohrenwalz- 
werk von Huldscbinsky & Solinę in Gleiwitz ausge- 
sciiieden und unter die Yerarbeitungswerke verselzt 
worden; es verbleiben nunmehrnurnochl4wirkliche 
Eisenwalzwerke, bei denen an Betriebsvorrichtungen 
yorhanden waren: 256 PuddelOfen, 143 Schweifsofen,
43 Gluhofen, 1 Raffinirfeuer und 8 Witnnfeuer; 62 
DampfhSmmer, 13 Rohschienen-, 23 Grobeisen-,
19 Feineisen-, 5 Blech-, 6 Feinhlech- und 1 Draht- 
strecke, 166 Dampfmaschinen mit 10545 und 2 Wasser- 
moloren mit 95 IIP.

Ais das mascliinell am kraftigsten ausgerustete 
Walzwerk Oberschlesiens erscheint in der Statistik 
Borsigwerk: dasselbe figurirt mit 27 Maschinen von 
zusammen 2100 HP, eine Starkenangabe, die hinter 
der Thalsacblichkeit deshalb erheblich zuruckbleibt, 
weil, bei sonst unverandert gebliebener Stuckzahl der 
Maschinen, die dortige Reyersirmaschine in 1886 mit

neuen, viel grofseren Cylindern versehen, also aufser
ordentlich yerstarkl worden ist, um die neue Walzen- 
strafse fur Grobbleche durchziehen zu konnen, die 
Walzen von 3,5 m Ballenlange hat, Die Garnitur 
Borsigwerks an Oefen und Dampfhammern ist gegen das 
Vorjahreine erheblich yeranderte: wahrend die 1885er 
Statistik ais dort Yorfindlich yerzeichnet 29 Puddel-,
23 Schweifs- und 3 Gluhofen sô vie 13 Dampfhammer, 
wurden ais dieśjahriger Bestand an BetriebsvorricIi- 
tungen daselbst nur 18 Puddel-, 16 Schweifs- uud
3 Gluhofen, aber 15 Dampfhammer aufgeluhrt. Ob 
diese Aufzeichnung viillig correct, vermag Referent 
nicht zu sagen; bemerkt sei aber, dafs dort im Ge- 
genstandsjahre 4 schwere Dampfhammer montirt und 
mehrere grofste . Schweifsofen neu erstellt worden 
sind. Dadurch und infolge des Einbaues der yorer- 
wiihnten Walzenstrafse ist Borsigwerk zur Zeit in der 
Lage, Grobbleche von hOchst bedeutender Lange und 
Breite sowie Blechscheiben bis zu 3,4 m Durchmesser 
liefern zu konnen, die durch eine sehr kraftige Presse 
zu Kesselboden bis zu 3 ni Durchmesser gehOrtelt 
werden. Ein neuer Glfdiofen Iiat eine aclive Herd- 
grofse von 3,5 X  12,0 m.

Verandert erscheint auch die inaschinelle Aus- 
riistung <ler Alyenslel>enhutte I, die, im Jahre yorher 
noch 17 Maschinen von zusammen 1595, diesmal aber 
nur noch 7 Maschinen von zusammen 1525 HP ziiblt. 
Sollteu da wirklicli zelin Maschinen demontirt worden 
sein? Die yerbliebenen 14 Werke zahlen zusammen 
jetzt 11 Puddel- und 7 Schweifsofen weniger, 4 Gliih- 
ofen dagegen mehr ais im Yorjahre.

Angegeben bezw. gcschatzt vom Statistiker ist die 
Belegschaft der Eisenwalzwerke im Gegenstandsjabre 
auf 8188 mannliche und 385 weibliche Arbeiter mil 
einem Jahresverdiensl von 5260290,00 M. In Wirk- 
lielikeit beschaftigten die betreffenden Werke aber- 
mals 94 Manner und 12 Frauen weniger ais im Jahre 
yorher und ersparten gegen 1885 337 730,00 M  an 
Lolinen. Mann und Frau gleich gelohnt, stellt sich 
der dnrchschnittliche Jahresverdienstpro Arbeiter auf 
613,59 JL gegen 648,16 im Vorjahre.

Recht unglucklich ist das Jahr fur die Arbeiter 
dieser Branche yerlaufen; nicht weniger ais sechs 
Yerungluckungen hatten tOdtlichen Ausgang, 45 waren 
mit uber 13 Wochen dauernder Arbeitsunfahigkeit 
yerknflpft mul aufserdem sind noch 1310 Verungluk- 
kuugen yon geringerer Bedeutung angemeldet worden. 
Es sind also nicht weniger ais 15,87 Procent, das ist 
fast der sechste Theil aller Walzwerksarbeiter Olier- 
schlesiens, yerungluckt. Im Jahre yorher traf dieses 
Loos trotz grofserer Gesammtzahl nur 11,05 Procent 
der Belegschaft.

Yerpuddelt wurde im Reyiere nur noch ober- 
schlesisches Roheisen —• 251920 t —, die Einfuhr 
yon Ilsede gehOrt also der Vergangenheit an.

An amlerm Eisenmateiial kaufte von freinden 
Werken an und yerbrauchte die Eisenfabrication: 
1190 t Rohschienen, 11819 t Riegel, Kolben, 
Blecheisen — zum grOfsten Theile Flufseisen — 
104 t Stabeisen, 6083 t alte Bahnschieuen, 1079 t 
Schienenenden, 23107 t Alteisen, Abfalle, Absclmitle, 
Drehspane, Bolirspano und 1538 t Ingots und 
StahlknOppel, in Summa 44450 t (d<is Yorwoit zur 
Statistik hat hierfur ohne erkennbaren Grund die 
Zahl 43300) und Roheisen und Materialeisen zusammen 

298550 t.
Der Minderyerbrauch an Roheisen belauft sich 

gegen das Yorjahr auf 16842 t. Technische Resultate 
lassen sich auch diesmal nicht berechnen.

Ais yerbraucht zum Puddeiti weist die Statistik 
295662 t Steinkohlen und Zunder aus, zum Dampfauf- 
maclien, Walzen und zu secundiiren Zwecken 291944 t, 
die ganze Summę des Kohlenyerbrauchs ist 577006 t, 
auf die Productionseinheit bezogen 2,787, gegen 2,703 
im Yorjahre. Der Statistiker selbst giebt im Yorworte
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den Brenmnaterialverbrauch pro Tonne Feriigfabricat 
an fur 1882 mil 3,41, 1883 mit 3,38, 1884 mit 3,14,
1885 mit 2,94 und 1886 mit 2,84 t und sagt dazu: 
von Jahr /.u Jahr wird demnach dic Brennrnalerial- 
ersparnifs grofser; dieselbe hat allerdings ihren Grund 
theilweise in der zunehmenden Yerwalzung basischer 
Ingots, Riegel etc., dem steht andererseits aber eine 
zunęhmende Verwendung geringwertlnger Kohlen- 
sortimente gegentiber.

Die Production der Eisenfabrication wird mit 
4738 t Halbfabricaten zum Verkauf und 202464 t (das 
Yorwort zur Statistik kennt nur 200464 t) Fertig- 
fabricaten verzeicbnet, sie bleibt gegen die im vor- 
jiibrigen Referate richtiggestellte um 3565 bezw. 
7249 t zuruck.

Die producirten Fertigfabricate bestehen aus 1212 t 
Grubenscliienen, 44048 t Feineisen, 115306 t grobem 
Stabeisen, 11821 t Faęoneisen, 133 t Schmiedestficken, 
21869 1 Grob- und Feinbleehen und 8069 t Walzdrabt, 
jedoch ist die Klassirung seitens einzelner Declaranten 
nicht scharf durchgefuhrt und sind deshalb vorstehende 
Żabien nicht vć5]lig zuverliissig. Die Production an 
Blecben ist abermals weiter zuriickgegangen und ist 
um 2686 t kleiner ais im Vorjabre.

Die stiirksle Production an Feineisen und Walz- 
dralit lieferte Herminenhutte mit 17154 bezw. 8069 t, 
die meisten Grobbleche fertigten Laurahutte, Borsig- 
werk und Redenhutle mit 5712 bezw. 4269 bezw. 
3200 t, wahrend Bismarckhutte, Sandowitz und Laura- 
hiittc 2549 bezw. 1399 bezw. 1137 t Feinbleche pro
ducirten. Die grofste Production an Eisenfabricalen 
uberhaupt ging aus den Walzwerken zu Laurahutte 
und KonigsHutte mit 33G13 bezw. 31125 t hervor, 
auf sie folgt Herminenhutte mit 25223 und Zawadzki 
mit 23615 t.

Die Leistung fur den Arbeiter berechnet sich auf 
23,604 t Fertigfabricate; allein auf die Fertigfabricate 
ausgeschlagen betrugen die Arbeitslohne 25,94 J t  
pro Tonne.

Nach den stalistischen Aufzeichnungen berechnet 
sich der Durchschnitlswerth der Tonne Halbfabricate 
auf 83,87 J l , der der Fertigfabricate auf 104,47 J l.

Der Absatz soli betragen haben 5004 t Halb
fabricate und 208433 t Fertigfabricate, er ubersteigt

Bericlite iiber

Verein ffir Eisenbahnkunde zu Berlin.
S i t z u n g ’

am 8. Marz 1887.

Herr Ul ffers ais Gast sprach unter Bezugnahme 
auf ausgestellte Zeichnungen und Modelle uber 
Achsbi ichsen m i t  Sc l ia len aus Pergament- 
p a pi er. Bei Arbeiten mit Pergamentpapier hatte 
sich dem Vortragenden die Ueberzeugung aufgedrangt, 
dafs dieser Stolf sich besonders gut fiir die Her
stellung von Lagerschalen eigne. Eine grofsere An
zahl von Pergamentpapierblat tern giebt,stark zusammen- 
geprefst, einen aufserst festen Błock, dessen geglatlete 
Hirnflachen unter Anwendung von fetter sowohl, ais 
von wasseriger Sehiniere sich ebenso schlupfrig ais 
widerstandsfTiliig gegen Druck und Reibung erweisen. 
Fur die Anwendung ais Lagerschalen kommt die 
Hirnfliiche der Masse in Betracht, da in dem festen 
Aneinanderschmiegen einer grofsen Zahl hochkantig 
zur reibenden Flachę gestellter Blatter, von denen 
jedes in seiner eigenartigen Diclitigkeit und zahen 
Hartę dem benachbarten Blatte zur Stutze dient, die 
bedeutende Widerslandsfiihigkeil der Masse beruht.

V .7

die Production um 866 bezw. 5969 t; der Absatz im 
Jahre vorher blieb gegen den diesjahrigen um 18568 t 
Fertigfabricate zuruck, uberstieg ihn aber um 1067 t 
Halbfabricate. Nach den Directorial-Berichten der 
Kónigs- und Laurahutte girigen ausTOberscblesien 
20252 t — rund gleich 10 Procent der [Production — 
Fertigfabricate nach Rufsland.

Ais Bestand sollen ins Jahr 1887 ubergegangen sein 
295 t Halbfabricate und 8387 t Fertigfabricate; unter 
Ruckbezug auf die 188óer Statistik lafst sich letztere 
Zahl bis auf 651 t yerificiren, dagegen ergiebt sich 
beim Artikel Halbfabricate, ebenso nachgerechnet — 
eine Minusdifferenz von 5152 t

Mit Beginn des Jahres 1887 yereinigten sich die 
Werke Julienluitte, Herminenhutte und Baildonhutte 
zu der Actiengesellschaft: »Oberschlesische Union«, 
wodurch die letztere Hutte dem Verkaufsbureau der 
yereinigten Oberschlesischen Walzwerke beitrat. Diese 
Werke, sechs an Zahl, reprasentiren in der yorliegenden 
Statistik einen Jahresabsatz yon 1154-52 t Eisen-Ferlig- 
fabricaten und 5593 t desgl. Halbfabricaten, um et
was mehr ais 54 Procent aller einschlagigen Fabricate, 
welche in 1886 hier den Besitzer gewechselt haben.

Yon einem F r i s c hh u t t e n b e t r i e b e  in Ober- 
schlesien kann in 1886 nicht mehr die Rede sein, 
wenn auch irrthiimlicherweise dio, Statistik einen 
solchen noch fuhrt und zwei Werke darin thatig sein 
liifst: Karlshutte mit 1 Frischfeuer, 1 Aufwerfhainmer, 
einem Gefalle von 12 HP und Vossowska mit 3 Feuern,
4 Geschlagen und 3 Gefallen von zusammen 45 HP. 
Beide Werke frischten nicht, sondern schweifsten 
Alteisen und Stabeisen aus und gaben ihnen andere 
Formen, das erstere unter Benutzung von Holzkohlen, 
das letztere bei Steinkohlen. Der ganze Geschafts- 
zweig beschilftigte zeilweilig 16 Arbeiter mit einem 
Durchschnittsjahreslohnyon456,00</# fur den Kopf und 
producirte 426 t Eisenfabricate mit einem Werthe 
yon 171,93 J l  fur die Tonne. Ihr Absatz belief sich 
auf 400 t und ihr in 1887 ubergehender Bestand auf 
531. Karlshutte hatte bei ihrer Arbeit einen Anbrand von 
32,6, Vossowska dagegen nur von 7,7 Procent; sonstige 
Resultate noch zu entwickeln, bietet wenig Interesse, 

(Sclilufs folgt).
Dr. Leo.

g e n  Y e r w a n d t e r  Y e r e i n e .

Diese Widerstandsfahigkeit liifst sich durch folgenden 
Yersuch nachweisen: man kann die Himseite eines 
dichtgeprefsten Pergamentpapierblocks unter Anwen
dung yon Wasserschmiere oder yon Oelschiniere mit 
einem glatten Reibstahle unter starkstem Drucke der 
Iland noch so lange reiben, man wird keine Trubung 
der schmierenden Flussigkeit erzielen. Letztere mufste 
sich aber mindestens milchig truben, wenn irgend 
welche Abnutzung des Papierstofls statlfande, wie 
dies der Fali ist, wenn man mit demselben Stahl in 
gleicher Weise auf einem Błock Lagermelall reibt. 
Man wollte anfiinglich hei den Pergamentpapier-Lagern 
blofse Wasserschmiere anwenden, es zeigten sich hierbei 
aber bald Mifsstande infolge der Einwirkung des 
Frostes und der durch das Wasser heryorgerufenen 
Rostbildung an eisernen Wellen. Man mufste deshalb 
dem Wasser Zusatze geben, durch welche den be- 
zeichneten Mifsstanden entgegengewirkt wird, und es 
ist dies durch Beimischung yon Fett und Glycerin 
erreicht worden. Da die Lager aber bei der fiir die 
Sclimierung derselben getroffenen Einrichtung nur 
sehr wenig Schmierstoff yerbrauchen, so ist ein wirth- 
scbaftlicber Yortheil vom Ersatz der Oelschmiere durch 
Wasserschmiere kautn zu erreichen und wird erstere

8
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dcslialh auch in der Regel angewandt. Dic Perga- 
mentpapierlager zeichnen sich durch Haltbarkeit, 
Lcichlliiiuligkeit und Reinlichkeit sehr vorlheiihaft aus 
vor Lagern aus anderen Stoffen, so dafs sie bereits 
yielfaeh Anwendung finden. Ein ktirzlich angestellter 
Yersuch, diese Lager auch bei Eisenbahnwagen anzu- 
wenden, ist zwar zunachst nicht gelungen, doch trat 
die Ursache des MiMingens in den boi dieser An- 
wendnngswęise in Betracht kommenden besonderen 
Umstiindcn klar zu Tage. Es ist deshalb auch zu 
erwarlen, dafs sich bei den noch fortzusetzenden 
Ycrsuchen auch fiir diesen Zweck die Papierlager 
nach entsprechender Anordnung bewahren werden.

Herr Geheimer Ober - Reg ie rungs rą th  
Dr. von der  Leyen machte einige Mittheilungen 
iiber das fiir das Gebiet der Vereinigten Staaten von 
Amerika unter dem 4. Februar d. J. erlassene neue 
Bundesgeselz, betref fend die Rege lung des 
Verkelirs (das sogen. Interstate Gommerce Law), 
welches nach beinahe zehnjalirigen Kiinipfen zustande 
gekommen ist. Die zahlreichen Mifsstande, welche 
sich in den Vereinigten Staaten infolge der vollsta.il- 
digen Freiheit der Eisenbahnen von gesetzlichen und 
staatlichen Einflussen entwickelt haben, kOnnen durch 
die Gesetzgcbung der Einzelstaaten allein nicht be- 
seitigt werden, zumal von diesen nur ein Theil (30 
von 4G) von der Befugnifs zum Erlafs solcher Gesetzc 
Gebrauch gemacht hat. Der Erlafs eines Bundes- 
gesetzes wurde deshalb bereits 1878 im Reprasen- 
tantenhause angeregt; nach mehrfacher AViedcrholung 
dieser Anregung wurde i. J. 1885 ein Untersuchungs- 
Ausschufs eingesetzt, welcher einen Gesetzentwurf 
vorlegte, der nach vielfachen Aenderungen nunmehr 
Gcsetz geworden. Durch dasselbe wird ein aus 5 
vom Priisidenten auf je 6 Jahre zu ernennenden 
Mitgliederii bestehendes Bundesamt eingesetzt, Welches 
dic Aufsicht iiber die Eisenbahnen, soweit dieselben

Keferatc und

Kapitan James U. Eads i'.

Am 8. Marz d. J. verschied iii Nassau N. P. der 
aucli in Europa wohlbekannte Ingenieur Kapitan 
James B. Eads im Alter von 67 Jahren.

Eads war ein selfmademan im ureigensten ameri
kanischen Sinne dieses Wortes. Man kann kuhn 
sagen, dafs die Laufbahn, welche er yollendet hat, 
nur unter amerikanischen Verbaltnissen moglich war, 
und es ist geradezu ais fraglich zu bezeichnen, ob es 
ihm in der alten Weit gelungen ware, seine Talente 
zur Entfaltung zu bringen. Eine wisśenschaftliche 
Yorbildung hat er nicht genossen. Bereits im Alter 
von IB Jahren sah er sich, ais sein Yater von einem 
Ungluck in seinem Geschaft betroffen wurde, auf sich 
selbst angewiesen. Er fand Unterkunft in einem 
Laden in St. Louis, wo 5 Jahre lang das Abmessen 
von Tuch undBandwaaren seine Beschaftigung bildete. 
Dann nahm er eine Stellung auf einem Mississippi- 
Dampfer an, in welcher er Gelegenheit hatte, die 
zahlreichen Schiffsuntergange in dem damals noch 
ungeregellen Fahrwasser des Stromes zu beobachten. 
Schon zu jener Zeit durchkreuzten grofsartige Piane 
seinen Kopf, um die Fahrrinne fur die Schiffahrt zu 
verbessern. Er beschrankte sich aber zunachst darauf, 
zu versuchen, die zahlreichen gesunkenen Schiffe mit 
ihren werthvollen Ladungen zu heben, und baute zu 
dem Zwecke ein Taucherglocken-Boot, welches sich 
aufserordentlich gut bewahrte. Er bildete sich eine 
Gesellschaft und hob manchen werthvollen Dampfer 
nebsi. Ladung auf diese Weise. Eads eignete sich

sich mit zwischenstaatlichem Verkehr befassen, fiihren 
soli. Von den Bestimmungcn des Gesetzes sei ais die 
wichtigste die Anordnung anzusehen, dafs alle Tarife 
fiir den zwischenstaatlichen Verkehr vero f fen t l ic h  t 
werden miissen, Tariferhohungen erst 10 Tage nach 
ihrer Ycroffentlichung in Kraft treten und die An
wendung nicht veroffentlichter, sei es erhOhter, sei 
es ermafsigler Tarife, bei Strafe verboten ist. Aufser
dem ist die Bestimmung getroffen, dafs Tarife fur die 
vorliegende Station derśelben Strecke in der Regel 
und unter sonst gleichen Umstanden nicht hOher sein 
durfen, ais die nach der Endstation. Die Yerkehrs- 
verbindung der in Wettbewerh miteinander stehenden 
Eisenbahnen (die sog. prols) werden durch das Gesetz 
untersagt.

He r r O b e r i n g e n i e u r F r o i t z h e i m s p r a c h
0 ber d ie Goni b i n a t i o n  elektriscl ier  Block- 
apparate m i t  m&chanischer  Verscl i lufs- 
Yor r ichtung  zur Hers te l l u ng  e i ner  Ab- 
hangigkei t  zwischen e n t f e r n t  l ie genden  
G efah rpunkten.

trn Zuge der eingeleisigen Lubeck-Buchener Eisen- 
bahn sind Doppelstreeken eingeschaliet zu dem Zwecke," 
eine Kreuzung von in entgegengesetzter Riehtung 
fahrenden Zugen auch zwischen den Stationcn zu cr- 
mOglichen oder vorauffahrende Giiter- oder Militiir- 
zffge durch einen nachfolgenden Personenzug iiber- 
holen zu lassen. Zur Sicherung der Zugbewegungen 
ist an jedem Ende der zweigeleisigen Strecken neben 
derWeicbe ein eiserner Signalmasl aufgestellt worden, 
welcher fur die Einfalirt in die zweigeleisige Strecke 
zwejfiugelig, fur die Ausfahrt einflugelig ist. Aus- 
fahrts- und Einfahrtshebel sind derart Yoneinander 
abhangig, dafs zu derśelben Zeit nur e i n Signal ge- 
geben werden kann. Die zweiftugeligen Signale liegen 
unter e lek tr i schem Yerschlufs, die Signalgebung 
steht in mechaniścher Abhfingigkeit von der Weiclie!

L*e Mittlieilungen.

durch diese Beschaftigung eine genaue Kenntnifs der 
Stromverhaltnisse an, und es gab wohl von St. Louis 
bis New Orleans keine Strecke uber 80 km Lange im 
Flusse, auf welcher er nicht auf dem Belt geslanden 
hatte. Im Jahre 184-5 zog er sich von dieser Gosell- 
schaft zuruek und grundete die erste Glaswaarenfabrik 
in St. Louis. Dieses Unternehmen ging aber fehl, er 
kehrte zu seiner ersten Beschaftigung zuriick und er- 
weiterte und Yerbesserte den Hafen von St. Louis. 
Dieses Geschaft brachte ihm in den nachsten zehn 
Jahren ein Vermogen von ungefahr einer lialben Million 
Dollars ein. Im Jalire 1856 legte Eads dem Congrefs 
einen Plan vor, welcher die Enlfernung der im Sfrora- 
bett versenkten Baumstamme und sonstigen der Schiff- 
fahrt entgegenstehenden Hindernisse zum Zweck halte. 
Die Ausfuhrung des Planes scheiterte indessen an der 
Unśchlussigkeit des Senates. Bei Ausbruch des Burger- 
krieges wurde Eads von dem Prasidenten Lincoln 
angegangen, Pliine fur die Anfertigung von gepanzerten 
Kanonenbooten und fiir die Aufstellung von Batterien 
an den Ufern einzureichen. Er verp£lichtete sich, 
sieben eiserne Kanonenboote in 65 Tagen zu liefern, 
und hielt punktlich sein Wort. 1862 wurden noch 
6 solcher Boote nachbestellt. Es war dies eine er- 
staunliche Leistung, welche um so hoher angeschlagen 
werden mufs, ais er sich in der angegebenen Zeit auch 
noch sammlliche Hulfsmaschinen beschalfen mufste.

Nach dem Kriege liefs Eads sich ais Civilingenieur 
nieder, und in dieser Zeit hat er seinen Weltruf be- 
grundet. Sein erstes grofses Werk war der Bau der 
Illinois-St. Louis-Brucke uber den Mississippi, welche
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sieli in 3 miichtigen Bogen aus Gufsstahl uber den 
Flufs spannt, von denen der mittlere eine Oeffnung 
von 158,5 m hat. Die Prohleme, welclie er bei diesem 
Unternehmen lSste, sind in der Geschichte der Inge- 
nieurkunst mit unverganglichen Lettern verzeichnet. 
Im Jahre 1874 yertiefte Eads auf Veraniassung der 
Regierung das an der Mundung stark versandete Flufs- 
bett des Mississippi bis auf 30 Fufs Ticfe und eroffnete 
so die Hafen von New Orleans und anderęr Stadte 
am Mississippi den Seeschiffen der Welt.

Das letzte grofse Unternehmen, welchem sich 
Eads widmete, war der Plan zu einer grofsen Schiffs- 
eisenbahn uber den Isthmus von Tehuantepec in 
Mesico. Die Lange der Eisenbahnlinie sollte 134 
Meilen betragen, der hochste Punkt 131,5 m uber der 
Meeresflache liegen. Kapitan Eads schlug vor, an 
jedem Ende der Linie ein grofses Dock zu errichten, 
in welchem die schwersten beladenen Seedampfer auf 
Wagen gehoben werden sollten. Diese sollten dann 
den Dampfer durch 6 riesige Locomotiven von einem 
Ocean zum andern schaffen. Dieses Unternehmen ist 
trotz der Fursprache der Regierung der Ver. Staaten 
bis zu seinem Tode ohne Erfolg geblieben.

Der Name Eads wird in der dankbaren Erinnerung 
seiner Landsleute stets fortlehen.

Der Niedergang' der Scliweifseisenindustric 
in England.

Der Secretiir der British Iron Trade Association 
Jeans hat kurzlich eine Reihe von Statistiken von 
aufserordentlichem Werthe aufgestellt. Die Tabellen 
beziehen sich auf den Eisenwaarenhandel im Jahre 
1886 und enthalten fur den Erzeuger des Fertigeisens 
Auskiinfte von grofster Wichtigkeit. Die Einzelheiten 
der Statistiken beweisen, dafs die Erzeugung von 
Schweifseisen in Grofsbritannien sehr stark in der 
Abnahme begriffen ist und weisen nach, dafs das 
Flufseisen nicht nur die friiheren Materialien ver- 
drangt, sondern dafs auch infolge der grofseren Dauer- 
liaftigkeit desselben gegeniiber Schweifseisen die 
Nachfrage nach Stahl selbst abnimmt. Um diese 
Thatsache in das richtige Licht zu stellen, seien einige 
Einzelheiten der Statistiken angefuhrt. Die Produc- 
lion von Puddeleisen in Grofsbritannien war 1886 
1642 568 t (zu 1000 kg) oder 299135 t weniger ais im 
Jahre 1885. Von dieser Abnahme fiel der grofste Theil 
auf Sud-Staffordshire, wo die Production um 117372 t 
geringer war; das nordliche England erzeugte 65 681 t 
und Siid-Wales 50210 t weniger. Sud- und West- 
Yorkshire allein erzeugten grofsere Mengen und zwar 
bis zu 2950 t mehr. Die Gesammtabnahme in der 
Erzeugung von Puddeleisen betragt seit 1882 1 244430 t, 
wahrend in derselben Zeit die Production an Bessemer- 
stahl und Flaminofen-Flufseisen um 157 480 t ge- 
stiegen ist. Daraus ist ersichtlich, dafs im Jahre 1886 
1086 950 t Fertigfabricate weniger erzeugt wurden 
ais im Jahre 18S2. Im yergangenen Jahr betrug die 
Menge der fertigen Eisen- und Stahlproducte 56 % 
der Gesammt-Roheisenerzeugung, der Ueberschufs 
ist im rohen Zustande verkauft worden, in den Lagern 
geblieben oder zu Giefsereizwecken verwandt worden. 
Mit dem Niedergange der Fertigeisenproduction war 
eine Abnahme der Zahl der im Betrieb befindlichen 
Puddelófen nothwendigerweise verbunden. Ende
1886 bestanden 4246 von diesen Oefen gegen 4902 
in 1885. Die Zahl der arbeitenden Oefen war im 
Jahre 1886 2908, gegen 3316 im Jahre 1885. Diese 
Zahlen zeigen deutlich. wie Jeans bemerkt, dafs die 
Abnahme dieses Zweiges der Eisenindustrie langsam, 
aber sicher vor sich geht. Die jetzige Zahl der Puddel- 
ofen ist geringer ais in irgend einem Jahre seit 1861, 
m_ welchem sie 4147 betrug. Die hOchste jemals er- 
reichte Zahl war 7575 im Jahre 1875. Zwischen 1875 
und 1886 besteht also eine Abnahme von 3329 oder

44 % in der Zahl der betriebsfiihigen Puddelófen. 
Von diesen waren 1886 jedoch nur 2903 im Betrieb, 
so dafs das Yerhiiltnifs der benutzten Oefen im Jahre
1886 noch geringer ais 40 % von der Zahl der be- 
triebsfahigen Oefen im Jahre 1875 war, oder wie 
Jeans sich ausdruckt, 4667 Oefen haben im Laufe von 
10 Jahren entweder aufgehSrt zu bestehen, oder ihren 
regelmafsigen Betrieb unterbrochen. Dies ist ein be- 
merkenswerther Zustand der Dinge, welcher deutlich 
den Niedergang der Fertigeisen-Industrie zeigt. Der 
Yerlust an Kapitał allein wird auf ungefahr 60 bis 80 
Millionen Mark geschatzt, je nach der Zahl der be- 
stehenden oder der wirklich gebrauchten Oefen.

Eine naturliche Folgę hiervon ist eine grofse 
Umwalzung in den Arbeiterverhaltnissen gewesen. 
Es wird angenommen, dafs ungefahr 39100 Ar
beiter von der Fertigeisen-Industrie zu einer 
andern Industrie in den letzten 10 Jahren uber- 
gehen mufsten. Wenn man auf die Zusammen
stellung der Ofenzahl naher eingeht, so ist ersichtlich, 
dafs von der Gesammtabnahme, welche zwischen 1877 
und 1886 stattfand, 83 % auf die drei Haupt-Districte, 
Cleveland, Sud-Staffordshire und Sud-Wales, fielen. 
In Cleveland waren 1877 43 Werke in Betrieb, wo- 
gegen 1886 nur 19 arbeiteten. In Sud-\Vales ist die 
Zahl in derselben Zeit von 31 auf 13 gefallen, und 
in Siid-StafTordshire sind viele von den kleineren 
Werken eingegangen. In anderen Landem ist die 
Richtung eine ahnliche, wenn auch nicht in allen 
Fiillen so ausgesprochen oder so schnell voranschreitende. 
In den Vereinigten Staaten zum Beispiel wurden im 
Jahre 1881 2416566 t Fertigeisen erzeugt, wahrend 
im Jahre 1885 die Production nur 1650060 t betrug, 
also eine Abnahme von 766506 t. In demselbcn 
Zeitraum stieg die Production an Stahlwaaren nur 
um 142000 t, so dafs auch hier nicht die Abnahme 
der Eisenwaarenproduction durch eine verhaltnifs- 
mafsige Zunahme der Nachfrage nach Stahlwaarcu 
ausgeglichen worden ist. Auf dem europaischen Con- 
tinent sind die Productionsmengen an Eisenwaaren 
bis zum letzten Jahr ziemlich aufrecht erhalten worden, 
trotz des steigenden Wettbewerbs der Stahlproduction, 
aber die letzten Nachrichten zeigen, dafs im letzten 
Jahr in den 7 Hauptstaaten die Erzeugung an Schweifs
eisen um 575 700 t gefallen ist.

Dies sind Thatsachen, welche die Beachtung 
der Eisen-Industriellen verdienen.

(Ironmonger.)

Zum E inkauf von Thoinasselilackeiimolil.

Die Deutsche Landwirthschaftsgesellsehaft hat be- 
kanntlich eine sogenannte »Dunger-Ahtheilung< ein- 
gerichtet, um durch den gemeinschaftlichen Bezug 
von Dungemitteln den Preis derselben zu verbilligen.

Von Seiten eines landwirthschaftlichen Vereins 
des hiesigen (Konigsberger) Bezirks hatte man sich 
an diese Dunger-Abtheilung wegen gemeinschaftlichen 
Ankaufs grofserer Mengen von Thom;isschlacke ge- 
wendet. Die letztere wurde mit einem garantirten 
Minimalgehalt von 20 % Phosphorsiiure ab Schónebeck 
a. E. zu 1,55 J i  pro 50 kg incl. Sack oflerirt. Die 
Eisenbahnfracht von dort nach hier stellt sich bei 
einem Transport von 200 Ctr. auf etwa 170 JC pro 
Waggon, so dafs die Waare frei hier etwa 2,40 M  
pro 50 kg kosten wurde. — Von Seiten des Gescliafls- 
fiihrers der Dungerabtheilung wurde jedoch darauf 
hingewiesen, dafs das Phosphatmehl sich bei dem 
Bezuge einer ganzen Kahnladung von ca. 2000 bis 
2500 Centner von SchOnebeck nach KOnigsberg we
sentlich billiger stellen wurde. Dieser letztere Um- 
stand gab dem betr. landwirthschaftlichen Yerein 
Veranlassung, den Vorstand des Ceńtralrereins zu er- 
suchen, den gemeinschaftlichen Bezug von Thomas- 
schlacke bester Qualitat ins Auge zu fassen und durch
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den Generalsecretiir der Deutschen Landwirtliscliafts- 
gesellschaft zu vermitteln.

Die infolgedessen vom Centrah’ereins-Yorstande 
in dieser Beziehung angestellten Ermittelungen liaben 
nun zu folgenden Resultaten gefiihrt.

Die Dungerabtheilimg der Deutschen Landwirlh- 
schaftsgesellschaft olTerirt durch die Firma L. R. Kuelin 
in Schonebeck a. E., mit welcher dieselbe ein Ab- 
toinmcn getroffen hal, den Centner Thomasschlacke 
ab SchSnebeck zu 1,55 J l, was bei dem Bezuge von 
Wagenladungen zu 200 Ctr. etwa 2,40 J l  pro Gentner 
hier und bei einem Gehalt von 20 % Phosphorsiiure 
12 P fenn ige  pro P fund  Phosph  orsiiure er
gi ebt.

Um nun zu erfahren, oh und inwieweit der Be- 
zug ganzer Kahnladungen sich billiger stellen wiirde, 
wurde dieserhalb durch Vermittelung einer hiesigen 
Firma bei L. R. Kuehn in Schonebeck angefragt. — 
Hierauf offerirte derselbe Thomasschlackenmehl auf 
dem Wasserwege bei Entnahme von 2000 bis 2500 Ctr. 
und einer Minimalgarantie von 18/20 % Phosphor- 
saure zu 4,45 J l  pro 100 kg per Cassa ex SeeschifT, 
was pro P fund  Phosphors i iu re  12^2 $  oder 
noch 'li $  mehr „ ais bei dem Bezuge per, Eisenbahn 
ergiebt.

Auch bei dem Einkauf-durch die Deutsche Land- 
wirthsćhaftsgesellschaft frei Schonebeck und Transport 
des Phosphatmehls auf dem Wasserwege durch Yer- 
rnitlelung eines Stettiner Speditionshauses wurde sich 
der Preis dieses Diingemittels hierselbst nicht wesent
lich billiger stellen, wie folgende Rechnung ergiebt: 
Thomasschlackenmehl frei ab

Schdnebeck .......................
Kahnfracht von SchćSnebeck nach

Stettin............................. 0,18
Dampferfracht Stettin-Kónigsherg 0,30
Assecuranz und kleine Spesen . 0,50
Spesen und Unkosten hier . . 0,20

Zusammen 2,28 J l  pro 50 kg 
oder bei 20% Phosphorsiiure 11,4 ej p ro fP fund  
Phosphorsiiure.

Nach den vorliegenden Schreiben liiesiger Firmen 
offerirt dagegen A lexander  W e i s s  tein Thomas
schlackenmehl aus der Fabrik Fertilitas, Actien-Ge- 
sellschaft fiir Diingerfabrication in Schalke in West- 
falen und Stollberg II bei Aachen (18 bis 21 % Phos- 
phorsaure) in Schiflsladuugen von ca. 4000 Ctr. zum 
Preise von 1.70 J l  pro Centner ex Schiff. Die Fa- 
bricanten haben sich verpflichtet, das Pliosphalmehl 
in solcher Feinheit zu liefern, dafs mindestens 67 % 
durch das Sieb Nr. 100 (Oeffnungen seitlich 0,15, 
diagonal 0,23 mm) gehen, und dafs hóchstens '2 % 
eine Kornung uber 1 mm haben diirfen.

Bei Lieferung von Minimalgehalt an Feinmehl 
(also unter 67 %) wird die Halfte der fehlenden Pro- 
cente im Werthe gekurzt.

Die Offerte ergiebt bei 18 % =  9,44 ^  pro  Pfd. 
Ph osph ors ii ure.

Die Firma B. Ma lkwi tz  & Go. hierselbst offe- 
rirl bei Entnahme grafserer Quantitiiten und einem 
Minimalgehalt von 18/20 % Phosphorsiiure mit 80 % 
Feinmehl bei Anwendung des 0,20 mm Siebes Thomas
schlackenmehl von Amandus Kalii zu 1,80 J l  pro Cent
ner ex Schiff, was bei 18 % 10 pro Pfund Phos- 
phorsaure ergiebt, oder zu 1,90 J l  pro Centner frei 
Waggon hier, beides Netto Cassa, was 10,55 J l  pro 
Pfund Phospborsau re  ausmacht.

Es ist nicht zu bezweifeln, dafs die ubrigen unter 
Gontrole der hiesigen '• Versuchsstation stehenden 
Dungerliandlungen das Thomasschlackenmehl zu ahn- 
lichen Preisen und Redingungen liefern werden, wie 
die beiden vorgenannten Firmen, so dafs angenommen 
werden mufs, dafs dieses Dungemittel hier billiger 
eingekauft werden kann, ais es moglich ist, dasselbe

• durch Yermittelung der Dungerabtheilung derDeutschen 
Landwirthschaftsgesellschaft nach hier zu beziehen. 
(»Konigsberger land- und forstwirthschaftl. Zeitung® 
Nr. 17 vom 23. April 1887.)

Dic Weimersche Gebliisemascliine.

g .Die rasche Entwicklung des Hochofenbetriebes in 
den Yer. Staaten in den letzten Jahren, schreibt »The 

Iron Age«, ist mit einem eingehenden 
Studium des Processes in chemischer und 
physikalischer Hinsicht verbundcn gewesen, 
indessen ist man auch in der maschinellen 
Ausriistung nicht zuruckgeblieben und sind 
es nąmentlich die Geblasemaschinen, welche 
dic besondere Aufmerksamkeit der Con- 
structeure auf - sich gezogen haben. Die 
Weimer Machinę Works in Lcbanon, Pa.. 
gingen bei der Construction ihrer Geblase- 
inaschinen von dem Grundsatze aus, dafs 
die Maschine Luftventile besitzen miisse, 
welche bei jeder beliebigen Geschwindigkeit 
des Dampfcylinders sicher functioniren miis- 
sen, da hierdurch allein eine gute Aus- 
nutzung des Dampfes moglich sei. Die jetzt 
von der Geselischaft angewendeten Ventile 
sind in der beigegebenen Illustration dar- 
gestellt. Wie daraus ersichtlich, hat der 
Geblasecylinder nach beiden Enden fiir sich 
abgeschlossenc Fortsetzungen, welche seitlich 
je einen Auslafs besitzen, an den ein gemein- 
sames Rohr angeschlossen ist. Auf dem Um- 
fang der Cylinderfortsetzung, welcher eine 
geringe Neigung gegen die Yerticale besitzt, 
befinden sich eine Reihe von rechteckigeu 
Lochem, denen im Innem entsprechende 
Oeffnungen auf einem in geringem Abstand 

. eingesetzten Ringe gegeniiberstehen. Auf 
die Locher des aufseren Umfanges werden 
die SaugTentile gesetzt, welche aus Metall- 
rahmen bestehen, die mit Leder iiber- 
zogene Sitzfliichen haben: federnde Stabe 
reguliren ihre Bewegung und halten sie
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in ihrer Lage. Die Locher des innerenRinges enthalten 
die Auslafsyehtile. Es ist aus der Anordnung ersichtlicli, 
dafs der ganze, durch die Einlafsventile eintretendcWind 
in den ringformigen Raum zwischen Einlafs- und 
Auslafsventilen tritt und von da in den Cylinder geht, 
ferner dafs bei dem Zuruckgang des Kolbens die 
Entleerung des Cylinders durch denselben ringfórmigen 
Raum erfolgt und dafs der Wind durch die Aiislafs- 
ventile in die Verbindungsrdhren und von dort in 
die Windleitung eintritt. Bei der Abmessung der 
Yentile und der zugeliorigen Ein- und Auslafsllaclien 
verband die Weimer-Gesellschaft Berechnutig mit 
praktischen Versuchen. um das Mindestmafs an Rei- 
bung und den geringsten Verschleifs zu erhalten. 
Gerade der letzte Punkt ist bei Geblasemaschinen 
sehr wichtig, da Reparaturen an derselben aufser- 
ordentlich liistig sind und z. B. bei einem Hochofen 
von 70 t taglicher Production ein Stillstand der Ge- 
blasentaschine von 20 Minuten binreicht, um einen 
Ausfall in der Leistung von 1 t zu verursachen.

Yentilatorcn mit aiigehiingteiii Motor.

Zu der gleicbbetitelten Notiz in letzter Nummer 
unserer Zeitschrift (siehe S. 291) werden wir darauf 
aufmerksam gemacht, dafs dic Dinglersche Ma- 
sc l i inenfabr ik in Zwe ibrucken  bereits vor ge- 
raumer Zeit eine ziemliche Anzahl der dort bcschrie- 
benen Apparate gebaut und an verschiedene Gruben 
geliefert hat. Die”von genannter Firma hergestell- 
ten Grubenventilatoren haben den Vorzug, dafs 
sie mit besonderer Berucksichligung eines leichten 
Transportes durch enge Strecken und Welterthiiren 
construirt sind, so dafs der ganze Ventilator mit 
Maschine, zum Anlassen fertig auf zwei Holzbalken 
montirt, noch durch eine Strecke von 900 mm Breite 
und 1200 mm Hohe transportabel ist; in 4 Theile 
zerlegt, geht jeder Theil durch eine Oeffnung von 
350 mm Breite und 1100 mm Hohe.

Aiifcrtigiing yon Krlcgsinnterłal in den Yereinigten 
Staaten,

Auf das Ausschrciben des Marine-Stnats-Secretars 
der Ver. Staaten von Nord-Amerika* sind von vier 
Stahlwerken des Landes Anerbietungen eingegangen. 
Drei .haben sich um die Liefcrung von geschmiedeten 
Kanonenrohren aus Stahl beworben, und zwar forderte

die Midyale Steel Company . . . .  5938270 J l  
die Bethlehem Iron Company . . .  3 834 480 „ 
die Cambria Iron Company . . . .  3 618 934 „

Da die Lieferung ungefahr 1310 t, unter diesen 
328 t fiir 6-ziilliges Kaliber, 70 t 8-zólliges Kaliber 
und 912 t fur Kanonen mit einem Kaliber zwischen 
10 und 12 Zoll, betrug, so ergiebt dies bei der Mid- 
vale Steel Company einen Durchschnittspreis fur die 
Tonne yon 4533 J l, bei der Bethlehem Iron Com
pany 2927 J t und bei der Cambria Iron Company 
2763 J t  f(ir die Tonne.

Fiir die Liefcrung von Stahlpanzer-Platten sind 
Anerbietungen von der Bethlehem Iron Company zu 
15 345 506 J t  und von der Clcveland Rolling Mili 
Company zu 17 091 630 J t  eingegangen.

Da das Quantum ungefahr 4500 t ausmacht, so 
stellt sich der Preis fur die Tonne bei ersterem 
Werk auf 3410 J l  und bei letzterem auf 3800 Jt.

* Yergl. »Stahl und Eisen* Nr. 3, S. 225 d. J.

Aiiszng aus dcm Jaliresbcriclite des Patent- 
cominissars der Yer. Staaten yon Amerika fiir 18S6.

Dic Einnahmen betrugen im Jahre 1886 
4849115 Jt, die Ausgaben 4168515 J l , es ergiebt 
sich also ein Ueberschufs von 680 600 J l.

Die Anzahl der Anmcldungen von Patentcn war
1886 35 968 gegen 35 717 Amneldungen im Yorjahre. 
Ertheilt fyurden 22 392 Patenie, gelOscht 12 957 Pa- 
tente. Yon den ertheilten Patentcn kamen auf dio 
Yer. Staaten 20 903, auf England 548, auf Deutsch
land 272 und auf Frankreich 144.

Fliissiges und gasformiges Brennmateriiil zur 
Dampferzeugung uud Stahlfabricatlon.

Die »Iron and Coal Trades Ręyiew* vont 22. April 
d. J. schreibt u. A.: Wir scheinen am Vorabcnd einer 
einschneidenden Veninderung in der Ausnutzung von 
Warnie fur Krafterzeugungs- und Fabricationszwecke 
zu stelien. Aus Durharn kommt uns die Nachricht, 
dafs man dort eine aufserordentliche Ersparnifs bei 
der Verbrennung erzielt habe, durch welche die fiir 
Schiflskessel crforderliche Breunmaterialmenge um 
70% geringer werden und die Zeit zum Datnpfmachen 
um */# der friiher gebrauchten abnehmen soli, wahrend 
gleichzeitig aus Lancashire verlautet, dafs es James 
Hargreave gelungen sein soli, nach einem neuen, eben 
vollendeten Yerfahren, bei einem stiindlichen Yer- 
brauche von 2 Gallonen (=  9,08 1) gewOhnlichen 
Kohlentheers 30 Pferdekrafle zu erzeugen, und dafs bei 
den gegenwartigen Theerpreisen die Kosten fiir den 
Dampfmaschinenbetrieb nicht mehr ais ein Penny fur 
20 Pferdekrafle belragen wurden. Rohes Petroleum, Del 
aus biluminosem Schiefer und Petroleumruckstande 
sollen sieli gleichzeitig mit dem Kohlentheer an- 
wenden lassen.

Die Stahlfabricanten in Glasgow sollen dem neuen 
Processe bereits ihre volle Aufmerksamkeit zugewendet 
haben; so soli die Scotch-Steel Company den Procefs 
in Blochairn erprobt haben und infolge der gunstigen 
Ergebnisse, welche grofse Ersparnisse an Heizerlohn 
und Brennmaterial versprechen sollen, grofse Liefe- 
rungen der bei der Schieferolerzeugung in Schotlland 
fallenden Nebenproducte, die hisher auf den Schult- 
liaufen wanderten, abgeschlossen haben. Der Mit- 
theilung eines Berichterstatters zufolge sollen an Stelle 
von 72 Arbeitern zur Heizung nur mehr vier nothig 
sein und die Kosten fur das Oel nur 33 % derjenigen 
fur Kohlen oder Koks betragen. Der Procefs heifst 
dort Archers Methode der Herstellung von Wasser- 
Oel-Gas.

Dafs die Verwendung von llussigen und gas- 
formigen Brennmaterialien in letzter Zeit mehr in den 
Yordergrund getreten ist, isl unbestreitbar; inwie- 
weit die obigen, gebeimnifsvolI klingenden Nachrichten 
sich bestątigen, ist abzuwarten.

Titan-Carbid in Roheisen.

Aus einer Mittheilung von Porter W. Shimer, 
Easton, Pa., vor dem St. Louis Meeling des Atnerican- 
Institute of Mining Engineers entnehmen wir das fol- 
gende: Gegen das Ende des Filtrirens einer LOsung
von Roheisen in Salzsaure blieb im Becherglas trotz 
sorgłaltigsler Bebandlung ein liuckstand von stalil- 
grauer Farbę mit metaliischem Glanz zuruck. Unter 
dem Mikroskop bei 400faeher YergrSfserung zeigte 
sich derselbe ais fast ganz aus undurchsichtigen cu-
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bisclien Krystallcn bestehond, die eine auffallende 
Aehnlichkeit mit Eisenpyritkrystalleri hatten. Wahrend 
der Yerfasser aus 10 bis 20 g Eisenspaneu eine eben fur 
die mikroskopische Untersuchungen genugende Menge 
gewann, gelang es ihm, aus etwa 250 g Bohrspiinen 
etwa ein Gramm dieser Substanz auszuscheiden. Die
selbe losie sich nicht in Salzsaure, aber leicht in 
Salpetersaure und besafs ein spec. Gewicht von 5,10. 
Ihre Analyse hatte das folgende Ergcbnifs:

T i t a n .......................................... 71,58 %
Kohlenstoff................................. 16,94 „
E is e n .......................................... 3,77 „
Phosphor......................................0,69 %
M a n g a n ..................................... 0,16 „
Schwefel......................................1,57 „
S i l ic iu m ......................................0,00 „
Stickstoff............................ ....  . 0,00 „
urilbsl. kieselsaurehalt. Ruckstand 1,09 „
unbestim m t.................................4,20 „

Kupfer und Vanadin waren ebenfalls in unbestimmten 
Mengen vorhanden. Es "elit daraus hervor, dafs un- 
gefalir 88 % des Materials Titancarbid ist, in welchem 
die beiden Elemente in nahezu genauem Yerhfdtnisse 
ihrer Atomgewichte vorhanden sind, so dafs die 
Pormel des Huckstandes Ti C ist.

Der Sclinelldninpfcr „Pocahontas“ .

Die bedeutende Entwicklung im europaischen 
Darapfschiffbau in den letzten Jahren, welche es ermfig- 
licht, dafs der Reisende den Atlantischen Ocean in 
stets kurzerer Zeit durchkrcuzt, hat den Ehrgeiz der 
Amerikaner schon lange gereizt. Robert M. Fryer, 
ein bedeutender amerikanischer Ingenieur, hat den Plan 
zu einem Dampfer entworfcn, von dem er meint, dafs 
er unter gewohnlichen Umslanden nicht untergehen 
konne, collisionssicher sei und eine solche Geschwindig- 
keit besitze, dafs er den Atlantischen Ocean innerhalb 6 
Tagen zu durchkreuzen verm0ge- Ein solcher Dampfer, 
der crste yon zwolf, ist jetzt auf der Werft der 
Arrow Steamship Company in Alexandria, Virginia, im 
Bau begriffen. Man holft, dafs sein Stapellauf im 
nachstcn November stattflnden kann.

Die Gesainmtlange des Schiffes betragt 165 m, 
dic Lange zwischen den Verticalen 158 m, die aufserste 
Breite 12,20 m, daher also das Yerhaltnifs der Lange 
zur Breite wie 13ł 's : 1- Die Hohe vom Sturmdcck 
abgemessen ist 14 m, der Tiefgang 7,70 m. Der 
eigentliche SchiffskCrper ist infolge seiner massen- 
liaften und starken Langs- und Qaerversteifungen un- 
gewohnlich stark gebaut. Der Kiel allein stellt that- 
sachlich eine Eisenmasse vor, welche bei 156 in 
Lange 1,80 m Hdhe am Bug und 3,20 m am Achter 
bei 30,47 cm Dicke ein Gcsammtgewicht von 762 t 
hal. Im unteren Tlieile des Schiffes befinden sich 
T060 luftdichte Abtheilungen, welche mit einer Pumpe 
in Yerbindung stehen. Sie sollen bei der Fahrl stets 
mit Luft von so hohetn Drucke angefullt sein, dafs 
kein Wasser eindringen kann. Die Anzahl der Dampf- 
kessel betragt 20. Der Dampfdruck soli regular 8,8 kg 
fiir den Quadratcentimeter betragen. Die Cotnpound- 
Dampfrnaschine, deren Cylinderdurchmesser 3,80 bezw.
1.90 tn bti 1.50 m Hub messen, sollen bel halber Dampf- 
fóllung 19 500, beivoller Ausnutzung28 000 Pferdekrafte 
enlwickeln. Der Propeller hat bei 67 m Lange 
60,10 cm Durchmesser und wiegt uber 167 t. Seine 
Lager liegen direct auf dem Kiel.

Dafs bei der Einrichtung des Schiffes alle Finessen, 
welche bei einem modernen transatlantischen Passa- 
gierdampfer in Berticksichtigung komtnen konnen, in

weilgetriebenstem Jlafse bei dem Dampfer »Pocahontas«, 
dem 1. Dampfer der ersten amerikanischen Linio 
zwischen New-York und Europa, angebracht werden 
sollen, braucht wohl nicht hinzugefugt zu werden. 
Eine genaue Beschreibung und Zeichnungen des 
Dampfers sind in der englischen Zeitsehrift ^Industries* 
zu finden.

Yon der Konlgllchen Eisenbahn - Direction (links- 
rhelnische) ist der Rcdactlon die nnclistehendo 

Bekannlmachung zugegantjen:

Nachdem durch Allerhochsten Erlafs vpm 30. Miirz 
d. J. in Ausfuhrung des Gesetzes vom 28. Marz d. J. 
beslimmt ŵ orden , dafs das Aachen - Julicher Eisen- 
bahn-Unternehmen mit dem Bezirke der unterzeichneten 
Koniglichen Eisenbahn - Direction yereinigt werden 
soli, ist durch Yerfiigung des Herrn Ministers der 
offentlichen Arbeiten vom 2. d. M. II. b. a. 4766 die 
demnachstige Venvaltung und Betriebsleitung der zu 
dem genannten Unternehmen gehorenden Strecken 
dem der unterzeichneten Behorde unterełellten Konig
lichen Eisenbahn -Betriebs-Amt zu Aachen innerhalb 
der den Koniglichen Eisenbahn-Betriebs-Aemtern durch 
die Allerhochst unter dem 24. Noyember 1879 ge- 
nehmigte Organisation derStaalseisenbahn-Verwaltung 
zugewiesenen Ressorlbefugnisse vom 1. Mai d. J. ab 
ubertragen werden.

Koln, den 25. April 1887. *

Kónigliche Eisenbahn-Direction (linksrh.).

Renncn.

Teleplionanlage im Niedcrrheinisch -Westfalisclien 
Indiistriebczirk..

Auf Yeranlassung des Bergwerksdirectors Hrn. 
Paul von Schwarze war im yergangenen Sommer 
an die Kaiserliche Oberpostdirection in Dusseldorf 
eine Eingabe um Anschluls der Stadt Dusseldorf an 
das Telephonnelz des niedcrrheinisch - westfalischen 
Industriebezirks eingereicht worden. Da an derselben 
sich zahlreiche Mitglieder des Vereins deutscher Eisen- 
hiittenleute belheiligt haben, so wird es fiir dieselben 
yon Interesse sein, nachstehend die dem Antragsteller 
zutheil gewordene Antwort zu yernehmen:

Dusseldorf, den 2. April 1887.

Euer Hocliwohlgeboren benachriclitige ich in 
Yerfolg meines Schreibens vom 30. September 1886 
ergebenst, dafs die gcwunschte Fernsprechyerbiudung 
zwischen Duisburg und Dusseldorf binnen kurzem zur 
Ausfuhrung gelangen wird.

Ich stelle ergebenst anheim, die Mitunterzeichner 
der mit gefalligem Schreiben vom 23. September v. 
J. yorgelegten Eingabe liiervon gefalligst in Kenntuifs 
setzen zu wollen.

Der Kaiserliche Ober-Posldireclor 

gez.: Kohne.

Bei dieser Antwort unterstellen wir, dafs die in 
Aussicht genommene Mafsregel sich auf eine Verbm- 
dung des niederrheinisch-westfiilischen Telephonnetzes
(Buhrort-Duisburg-Mulheim-Essen-Bochum-DortrnundJ
mit dem rheinischen (Dusseldorf-Elberfeld-Crefeld-Koln)

lierstellen wird.
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Tunner-Fęlcr in Leoben.

Eine Feier eigencr Art wurde dem Ilofralh 
Peter Hitler von Tunner ara 17. Februar in der 
k. k. Bergakademie in Leoben bereitet. Auf eine 
Bitte des Professoren - Cojlegiums der genannten 
Akademie hatte das k. k. Unterrichts - Ministerium 
in Wien durch den Maler Rudolf Hausleithner 
d;is lebensgrofse Bildnifs des Gefeierten anfertigen 
lassen und dasselbe der Bergakademie in Leoben 
gewidmet. Die Uebernalnne des Bihles in den Besitz 
der Bergakademie gab einen willkommenen Anlafs 
zu einer Ovation fur don weit uber dio Grenzen 
seines engeren Vaterlandes hochyerehrten Altmeister 
der Eisenhuttenkunde. Dic feierlicben Ansprachen 
wurden durch die UH. Director R. Biick und Ober- 
bergrath Prof. E. Kupelwieser gehalton. Sie gaben 
Kunde von der vordienstvollen Thatigkeit Tunners ais 
Forscher, Lehrer und Scliriftsteller. Eine genaue 
Darstellung der Feier ist in don Vereins-Mittheilungen 
Beilage zu Nr. 14 der » Oesterreichischcn Zeitschrift fiir 
Berg- und Hiittenwesen* enthalten. Unter den zahl
reichen Freunden und Verehrern Tunners wird es 
Yielleicht manchem von Intcresse sein zu vernchvnen, 
dafs Photographieen des Hausloithnorsehen Bildes, 
dessen Ausfuhrung ais eiue rortreffliclie bezeichnet 
wird, durch G. Schauflers Buchhandlung in Leoben 
zu beziehen sind.

Faclischule m it Lelirweikstiitten fiir die Kleineisen- 
und Stnlilwanren-lndusl ric des Bergisclicn Landes 

zu Itciusclieid.

Das soeben von dem thatigen Director dieser 
Anstall, Hrn. H. Haedicke, hcrausgegebene Programm 
enthalt in seinem 1. Theile einen Aufsatz uber 
die Bedeutung der Lohrwerkstiilten fur die Technik 
und das I-Iandwerk. Da Hr. Haedicke in dieser
Zeitschrift bei fruherer Gelegenheit (vgl. »Stahl und 
Eisen* 1385, S. 423 ff) eingehend seine diesbezug- 
lichcn Ansichten zur Kenntnifs unserer Leser gebraclit 
hat, so konnen wir an dieser Stelle auf ein ńaheres 
Eingehen auf diesen Theil des Programms verzichten. 
Wir begnugen uns damit, den Wunsch auszusprechen, 
dafs die Lehrwerkstatten in Remśclieid taglich mehr 
Freunde gewinnen mOgen und die rastlosen Be-

miihungen ihres Leiters von dem verdienten Erfolg 
gekront seien.

Aus der Schulchronik heben wir hervor, dafs am 
12. April 12 Schfiler die Reifeprufung bestanden. 
Von diesen gingen zwei anf andere Anstalten behufs 
weiterer theoretischer Ausl)ildung iiber, wahrend einer 
in ein technisches Bureau trat; die raeisten suchten 
eine weitere praktische Ausbildung in Werkstiitlen, 
zwei traten zum Kaufmannsstand uber.

Im ganzen hatte die Anstalt fur das Schuljahr 
188G/87 56 Schuler zu verzeichnen.

Die in ihrer Art einzig dastehende Schule ver- 
dient die fortgesetzte AufmerksamkeiL aller Eisen- 
und Stahlindustrieller.

Ausstellung yon soliwercn Fufsscliienen.

Der schwedische Eisenbahningenieur G. P. S and- 
berg vertritt bekanntlich die Ansicht, dafs die ge- 
genwartig auf dem europiiischen Festlande und in 
den Vereinigten Staaten Amerikas regelmafsig ver- 
wendeten Fufsschienen den Anforderungen des 
heutigen Verkehrs nicht entsprechen, weil sie ein 
viel zu leichtes Gowicht haben. Zur Forderung seiner 
Anschauungen, gegen dereń Uneigęnnutzigkeit Niemand 
den geringsten Zweifel erheben kann, hat Sandberg 
in der demnachst in London erOffnet werdenden 
amer ikan is chen- Auss t el 1 ung einen Platz ge- 
miethet, um daselbsl eine Sammlung von (etwa 150 mm 
langen) Stucken schwererFufsschienen  yorzu- 
fahren. Denselben wunscht er auch die scliwersten 
Profile einzureihen, welche je in Deutschland ge- 
walzt worden sind. Zu Jera Zwecke hat er die lledac- 
tion aufgefordert, die Bitte um Einsendung diesbezug- 
licher Probestucke an die betreffenden Walzwerke zu 
richten. Indom wir dieser Aufforderung gern naeh- 
kommen, fugen wir den Wunsch zu, dafs der Ver- 
anstalter dieses verdienstvo!len und interessanten 
Unternehmens seitens der deutschen Walzwerke kraf- 
tigst unterstutzt werde. Die Probestucke sind zu sen- 
den an Hrn. 0. P. Sandberg, American Exhibition, 
London, wahrend nahere Anfragen an seine Wohnung
19 Great George Street, Westminister London S. W. 
zu richten sind.

Marktbericht.

Dusseldorf, den 30. April 1887.

Wie in den allgemeinen Yerhiiltnissen, so ist 
auch im gcschiiftliclien Ycrkehr eine Aenderung nicht 
eingetreten. Bei der Spannung, welche beziiglich der 
politischen Weltlage fast unverandert fortdauert, ist 
es erklarlich, dafs Zwisclienfiille, dic sonst in weiteren 
Kreisen keine Beachtung finden wiirden, eine die 
Beunruhignng steigernde Bedeutung erlangen: dafs 
unter solchen Umstiindcn eine freudige Entwick
lung der geschiiftlichen Thatigkeit unmoglich bleibt, 
liegt auf der Hand. Die Erhaltung eines gegen die 
schlechteste Zeit immerhin wescntlich gesteigerten 
geschaftlichen Verkehrs ist unter der andauernden 
Einwirkung jener unsicheren Zustiinde immerhin ais 
ein giinstiges Zeichen anzuschen.

Der K o h le  n m ar k t ist im ganzen unverandert 
gehlieben. Der giinstige Wasserstand des Rlieins 
wahrend des grdfsten Theiles des Monats hatte eine 
verstarkte Nachfrage im Gefolge, und es entwickelte 
sich infolgedessen ein lebliaftes Geschaft nach den 
Rlieinhafen. Hierbei trat die Erscheinung zu Tage, 
dafs die wenigsten Zechen in der Lage waren, den 
von der Hafenkundschaft an sie gestellten gesteigerten 
Anforderungen gerecht zu werden, da die Abnehmer, 
welche bisher mit-ihren Beziigen im Riickstande 
waren, wegen źtarklrer Anlieferung drangten, um 
yon dem gunstigen Wasserstande nach Moglichkeit 
zu profitiren. Die kurz hintereinander stattgehabten 
Vergebungen des Jahresbedarfs ab 1. Juli der Konigl. 
Eisenbahn-Direetionen in Hannover, Elberfeld, Koln
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weiscn durchschnittlich dic Preise des Vorjahrcs 
auf. In Koks hat die Nachfrage noch weiter zu- 
genommen, die Preise sind demnach z. Z. ais fest 
zu bezeichnen.

In E r z en  war das Geschiift sehr ruhig; die 
Hochofen haben ihren Bedarf gedeckt, und verlialten 
sich vorliiufig abwartend. Seitens der Grubenbe- 
sitzer ist, einzelne Falle ausgenommen, die Neigung 
zu Concessionen in grofsem Umfange noch nicht 
zti erkennen gewesen.

Auf dem R o h c i s e n m a r k t  ist im Siegcrlande 
unverkennbar eine gedriickte Stimmung vorhanden, 
obgleich die so iiberaus geringen Yorrathe noch weiter 
abgenommen haben. Der Siegener Bezirk wird aber 
in dieser Bezieliung nicht mehr ais mafsgebend 
angesehen, denn man hat sich naeligerade daran 
gewohnt, einen sich in Extrcmen bewegenden und 
i u den Yerhaltnissen nicht begrundeten Wechscl der 
Stimmung ais eine bei den Siegerlander Producenten 
Ycrhaltnilsmafsig haufige Erscheinung zu beobachten. 
Im Kuhrgebiet und in Luxemburg ist der Markt fest, 
der Absatz gestaltet sich flott und die Conventionen 
haben nócli nicht Yeranlassung gehabt, eine Preiser- 
mafsigung in Erorterung zu ziehen. In Luxemburg 
werden fiir das 3. Quartal gleich hohe Preise ge- 
fordert und erzielt. Der Markt fur Gielserciroheisen 
ist etwas schwacher geworden, was wohl dem Um- 
stande zuzuschreiben ist, dafs eine grofsere Anzald 
von Hochofen jetzt auf Giefsereieisen geht.

Dic Statistik pro Marz ergab folgendes Re- 
siiltat:

Nach den Angaben von 24 Werken betrug der 
Yorrath an den Hochofen:

28. Febr. 1887: 31. Miir/ 1887 :
T onnen. T onnen.

Qualitats-Puddeleiscn ein- 
schliefsl. Spiegeleisen . 24 055 22 001

Ordinares Piuldelcisen . . 780 1085
Besscinereisen...................  27 930 19 572
Thomaseisen................... 4 403 3 194

Der Yorrath an Giefsereiroheisen betrug nach 
den Angaben von 9 Werken an den Hochofen:

Nr. I ...................  8 327 8 002
„ I I ...................  6 192 6 497
„ I I I ...................  5 684 6 569

Am letzten Marz laufenden Jahres waren auf 
Lieferungen fest abgeschlossen:

Nr. I 53019 t
„ I I  8 637 t
,, I I I  20 428 t

In Stabeisen und Blechen dauert der in 
unserm letzten Bericht dargelegte Zustand fort, 
doch darf nicht nnerwahnt bleiben, dafs bei der 
letzten, vor einigen Tagcn stattgehabten Sitzung des 
Verbandes westdeutseher Blechfabrieanten von 
mehreren Seiten eine Zunahme der Beschaftigung 
constatirt und der Wunsch, den ConVentionspreis zu 
erhohen, ansgesprochen wurde. Nur mit Rticksicht 
auf die eingangs erwahnten allgemeinen Verhalt- 
nisse sali sieli dic MajoritSt veranlalst, die Eror
terung jenes Wnnsches Yorlaufig noch zuriickzu- 
stellen. Der bereits geschilderten Stimmung des 
Siegerlandes entsprechend, haben die Preise fiir 
Feinbleche einen nicht unwesentlichen Riickgang 
erfahren.

Die S t a b e i s e n s t a t i s t i k  pro Marz stellte 
sich wie folgt :

Die von 21 Werken aufgestellte Statistik ergab 
fiir den Monat Marz folgendes Resultat:

Monatsproduction . . .  31 426 t
Y ersandt........................ 32 619 t
Nen eingeg. Bestellungen 29 371 t

In D r a h t  haben die Auftrage fiir Amerika 
yorlaufig liachgclassen, die Werke sind jedoch fiir 
liingere Zeit noch vóll beschaftigt. Es sind unter 
den betlieiligten Werken Bestrebungen im Zuge, 
welche darauf gerichtet sind,im gemcinsamen Interesse 
dem Angebot fiir den Esport eine einheitliche Ge- 
staltung zu geben.

In E i s e n b a l i n m a t e r i a l  hat bei den letzten 
Vcrgebungen yon Schienen dic auslandischc Con- 
currenz sich wieder bemerkbar gemacht, sie ist 
aber von den inlandischen Werken geschlagen wor
den. Die Werke sind gut beschaftigt und grolsere 
Vergebungen stehen in Aussicht.

Die Maschinenfabrikcn und Giefsereien haben 
gut zu t.hun, namentlich die letzteren, auch haben 
die Preise fiir Rohren angezogen.

Die Preise stelllen sich wie folgt:

Kohlen und Koks:

F lam m kohlen ........................^ 5 , 4 0 — 6,00
Kokskolden, gewaschen . . .

=> leingeąiebte . .
(!oke fur Hochofenwerke . .

» » BessenCeibetrieb . .

Erze:

Rohspath.................................
Gerosteter Spatheisenstein . 
Somorrostro f. o. b. Rotterdam . 
SiegenerBrauneisenstcin, phos-'

p iio r a rm ............................
Nassauischer Rotiieisenstein 

mit ca. 50 ?6 Eisen . . .

Roheisen:

Giefsereieisen Nr. I. . . .
» » II. . . .

* III. . . .
QualiUits-Puddeieiśen . . .

» » Siegerlander
Ordinilres » . . . .
Bessemereisen,deutsch.Sieger-

liinder, graues...................
Westfal. Bessemereisen . . .
Stahleisen, weifses,unter0,l %

Phosphor ab Siegen . . .
Bessemereisen, engl.f.o.b.West- 

kuste . . . . . . . .
Thomaseisen, deutsclies . .
Spiegeleisen,10—12% Mangan, 

je nach Lage der Werke . 
Engl. Giefsereiroheisen Nr. III 

franco Ruhrort . . . .
Luxemburger, ab Luxemburg .

Gewalztes Eisen:

Stabeisen, westffdisches . . 
Winkel-, Faijon- u. Tniger-Ei sen 

zu iihnlichen Grundpreisen 
ais Stabeisen mit Auf- 
schlagen nach der Scala. 

Bleehe, Kessel- J l  145,00 
» secunda » 135,00 
» dunne . » 133,00

- Stabldraht, 5,3 min 
netto ab Werk 

Draht aus Schweifs
eisen, ge- 
wOhnlicher

3,80— 4,20

7,00-
7,S0-

8,00
8,20

55.00—50,00
52.00-53,00 
50,00 -
47.00—49,00
44.00-45,00

52,00 —

46,00-47,00 

51,0sh. 49,0 ■ 
J l  43,00

52,00
36,00- 3,00

110,00
(Grundpreis)

108,00-

145.00

112.00

110,00— 112,00

Grund
preis, 

Auischliige 
nach der 

Scala.

besondere Qualitaten —

In den letzten Tagen gestaltete sich die Lage der 
Eisenindustrie in Grofsbr i tanu ien ,  iiainenllich in 
dein Gleyelaud - Bezirk und in Scholtland, gegeniiber
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der Mitte des Monats wcsentlich giinstiger. Aus 
Gleveland wird iiber ein lebhaftes Geschaft in Roh
eisen beriehtet; auch die Preise zeigen eine steigende 
Tendęnz. Die Zunahme des Exporls und die Ab- 
nahrae der Yorrathe kónnen nicht ohne yortheilhafte 
Wirkung bleiben; es stelit deshałb eine weitere 
PreiserhOhung fiir Anfang Mai in Aussieht. Der 
Rolieisenexport von der Tees betragt im April 
71000 l, 45 % melir ais im Marz. In gleicher Weise 
zeigt sieli auf dem selioLlischeu Marki mehr Yerlrauen;

die Preise liaben angezogen, fiir Warrants wurden 
bis zu 41 s 11'/a $ bezahlt.

In den Yere i n ig ten  S taa ten  sind die Werke 
zwar voll beschaftigt; aber sehr wenig neue Contraete 
sind in letzter Zeit abgeschlossen worden. Man 
nimmt an, dafs im laufenden Halbjahr die Roheisen- 
production 3100 000 t betragen wird, 600000 t mehr 
ais in der ersten Halfte des Jahres 188G.

II. A. Bueck.

Y ereins -N aclirichten.

Nordwestliche Gruppe desVereins deutscher 

Eisen- und Stahl-lndustrieller.

Am 30. April d. J. fand eine zahlreich besuchte 
Sitzung des Vorstandes, unter Leitung des Vorsitzen- 
den der Gruppe Hrn. D ir ec to r  Servaes, in 
Dusseldorf statt. Zunachst wurde der Versammlung 
Kenntnifs von den Antragen gegeben, welche die 
Konigl. Regierung zu Dusseldorf bei den betreffenden 
Ministerien mit Bezug auf das Verhalten gewisser 
BehOrden, den, von den Berufsgenossenschaften er- 
lassenen Unfallverhutungvorschriften gegenuber, ge- 
stellt hatte.

Der anwesendc Yorsitzende der Rheinisch-West- 
falischen Hutten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft, 
Geh. Finanzrath Jencke, theilte mit, dafs diese An- 
triige theilweise in einem Rescript des Reich s-Ver- 
sicherungsamtes enthalten seien, welches die nachste 
Sitzung des Vorstandes der Berufsgenosśenschaft be- 
schaftigen werde.

Derselbe sprach sieb dann, unter voller Zustim- 
mung des Vorstandes der Gruppe, dafiir «aus, dafs, 
uber die ausdriieklichen Bestirnmungen des Unfall- 
versicherungs-Gesetzes liinaus, keiner BehOrde irgend 
welcher Art eine Mitwirkung bei der Yerwaltung der 
Berufsgenossenschaften, und bei den, von diesen nach 
dem Gesetz zu ergreifenden Mafsnahmen zu gestalten 
sei. Auch sei jede Erweiterung der Aufgaben der 
Berufsgenossenschaften uber den Rahmen des Ge- 
setzes hinaus zuriickzuweisen.

Bei der Besprechung eines Schreihens des Central- 
verbandes deutscher Industrieller, betreffend die Er
richtung von Musterlagern in Rumanien, wurde zwar 
das Interesse, welches die Regierung durch die ge
mach te Mitt.heilung an der Fdrderung desExports und 
damit des Gedeihens der deutschen Industrie bekundet, 
dankbar anerkannt, jedoch constatirt, dafs die in der 
Gruppe yertretene Industrie unter den dargelegten 
Yerhiiltnissen an Errichtung der in Rede stehenden 
Musterlager kein Interesse habe.

Sodann gelangton die Bescliliisse der vom Reichs- 
tage ernannten Commission fiir die Arbciterscliutz- 
gesetzgebung zur Besprechung, wobei von dem Vor- 
stande der Wunach ausgesprochen wurde, dafs das 
Directorium des Centralverbandes zur Berathung 
dieser Angelegenheit schleunigst eine Ausschufs- 
sitzung berufen mochte.

Scliliefslicb wurde, mit Rticksiclit auf den Um
stand, dafs, nach zuverlassigcn Mittheilungen, die 
Arbeiten fur die Durchfiihrung der Alters- und In- 
validenyersorgung der Arbeiter an zustandiger Stelle 
bereits ziemlich weit yorgeschritten sein sollen, eine 
Commission gewiiblt mit der Aufgabe, Materiał zu 
besebaffen, aus welehem ein Urtlieil gebildet werden 
konnte iiber die Wirkungen einer staatlichen In- 
validen- und Altersversorgung auf die gewerbliche 
Thatigkeit Deutschlands, speciell aber auf die in 
der Gruppe yertretene Industrie.

Die Commission wurde ermaehtigt, mit der zu 
gleichem Zwecke von dem Verein zur Wahrnng der 
gemeinsamen wirtlmchaftlichen Interessen in lihein- 
land und Westfalen gewiihlten Commission zusammen 
zu arbeiten.

Weiteres wurde nicht yerliandelt.
II. A. Iiueck.

Vere in  d e u tsch e r  E ise n h U tte n le u te ,

Aenderungen im IYIitglieder-Verzeichnifs.

Becker, Fr., Civil-Ingenieur, Oberhausen b. Schleiden 
in der Eifel.

Becker, Hugo, Blaenavon Iron Works, Blaenayon 
(Mon.) England.

Dauber, Aug., Commissionsgeschaft in Bergwerks- und 
Huttenproducten, Bochum.

Hiritze, W., Kaiserl. Marinę-Mascbinenbau-Director, 
Danzig, Sandgrube 32.

Kuttenkeuler, Karl, Ingenieur, Danzig, Jopengasse 23.
Meyer, J., Director des Eisenhiitten-Actien-Yereins in 

Dudelingen, Luxemburg.
Beifner, J., Ingenieur, North Chicago Rolling Mili. Co., 

Laboratory, N. Chicago, Illinois.
Sclirader, Oskar, General - Director, Berlin S. W., 

Zimmerstr. 90.
Zilken, J., Betriebsingenieur, bei Gebr. van der 

Zypen, Deutz.

Neues Mitg l i ed :

Klbers, Eduard jun., Ingenieur des Gufsstahlwerks 
Witten in AYitten.

V erstorben:

Willmann, E., Kesselfabricant, Dortmund.
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Bttclierscliau.

Die Anlage und der Betrieb der Eisenhimen. Aus- 

fiihrliche Zusammcnstelhing neucrer und be- 

wahrter Gonstructionen aus dem Bereiclie 

der gesammten Eisen- und Stahlfabricalion 

unter Beriicksichtigimg aller Betriebsverhalt- 

nisse. Bearbeitet von Dr. E r n s t  Fr ied r i ch  

Di i rre ,  Professor u. ord. Lehrer fiir Hiitten- 

kunde an (und z. Z. Rector) der Konigl. 

technischen Hochscbule zu Aachen. Leipzig, 

1880, Baumgartners Buclihandlung. Preis 

fiir die Lieferung 6 J i .  (Vergl. auch den 

Anzeigenlheil.) Lieferung I bis XIV.

Um uber die Gesichtspunkte, welche bei der Ah- 
fassung dieses uinfangreicii angelegten Werkes mafs- 
gebend waren, Aufschlufs zu geben, wollen wir die 
demselben vorangestellte Einleitung in einigen AYorten 
zusammenzufassęn versucben.

Der Eisenhuttcnmann, heifst es dort, mufs in 
eben solchem Grade Hochbautechniker und Maschinen- 
mann ais auch Umgestalter von Rohstoffen und 
Leiter von WcrLhsteigerungsprocessen sein, er mufs 
ferner auch in vielen Fallen kaufmannische Kennt- 
nisse und nalional-Okonomische Bddung besitzen. 
MOgen die einzelnen Krafte auch von dieser oder jencr 
Grundlage aus ihre Laufbahn begonnen haben, so wird 
der Betrieb und die reinpraktisc.be Arbeit cs mit sich 
bringen, dafs dieselben nach und nach eine charakte- 
ristische gemeinsame techniscbe Farbung annebmen, 
welche in den hoher veranlagten Naturen sich zu 
einer allen Anforderungen entsprechenden Findigkeit 
steigert. Auch fur den umsichtigen Techniker machen 
indessen die sich iiberstiirzęnde Frucbtbarkeit in der 
BrRndnngsśphare, die tiefeingreifenden Aenderungen 
und Neuęrungen, welche eine vollstiindige Verscbiebung 
der industriellen Schwerpunkte veranlassen, dic Orien- 
tirung. unter dem vorhandenen Braucbbaren noch 
schwieriger ais sonst. Namentłich gilt dies von den 
Apparaten, bei dereń Anlage und Beurtheilung es 
auf eine genaue Kenntnifs des Yorhandenen ankommt. 
Zu dieser Kenntnifs gehort vor Allem das Vergleichen 
aller dem gleichen technischen Zwecke dienenden 
Apparate in Beziehung zur Einlieit der Wirkung oder 
Leistung, dann der ebenso sorgfaltigc Yergleicb der 
materiellen Zubehorung. „Warum soli man in der 
That nicht,“ fragt der Yerfasser, „wie es fur Maschinen 
durch Redtenbacher geschehen ist, aus guten aus- 
rcichend bekannten Apparaten Resultate ableiten, die 
sich zum Bau neuer Anlagen verwerthen lassen ?“ 
Diese vcrgleichende Betrachtung, bei welcher die 
grufste Aufmerksamkeit auf die Gleichheit der betrieb- 
lichen Grundlagen zu richten ist, soli mit einer ge- 
nauen Darstellung der durchschnittlich moglieben Be- 
triebsverhaltnisse und einer gleichmafsigen Beruck- 
sichtigung aller wissenschaftlichen Betriebsgrund- 
lagen Hand in Hand gehen. Die Eintheilung des 
ganzen Gebietes ist in drei Haupttheile erfolgt, 
dereń ęrster die Materialionlchre und Allgem eines 
behandelt, im zweiten Theil folgt die Erzver- 
arbeitung, und im dritten Theile die Darstellung des 
schmiedbaren Eisens. Der volle Ersatz eines Lehr- 
buches wird nicht beabsichligt; wenn auch der Leser 
in keiner Weise wegen irgend einer Sache im Un-

klaręn belasscn werden soli, so denkt der Yerfasser 
weniger, den Anfanger zu belehren, ais daran, 
dem Techniker selbst gesichtetes Materiał zur Be- 
nutzung bei den Anlage - und Betriebsarbeiten zu 
bieten. —

Diesem Programine kann an und fur sich der 
ungelheilte Beifall des Eisenhuttentechnikers nicht 
fehlen, es hat nur den augenscheinlichen Fehler, dafs 
cs zu unbestimmt gefafst ist, und dafs daher, wie 
sich dies auch im bisherigen Verlaufe der Ausfuhrung 
herausstellte, der Vcrfasser von vornherein uber An
lage und Umfang des Werkes im Unklaren war. 
Wahrend in dem Prospect, welcher der ersten, im 
Jahre 1880 erschienenen Lieferung yorangestellt ist, 
angekundigt ist, dafs der Umfang etwa 20 Lieferungen 
betragen werde und die Durchfuhrung binnen 2 Jahren 
zu erwarten sei, stehen wir heute, also im achten 
Jahre nach dem Erscheinen des genannlen Prospectes 
vor der Thatsache, dafs die Zahl der Lieferungen 
zwar schon das anderthalbfache der angekundigten 
betragt, dafs damit dagegen erst der zweite Haupl- 
theil yollendet wurde und die Yollendung des dritten 
Bandes, welcher seinem Inhaltsverzcichnisse nach 
offenbar der umfangreichste werden mufs, einer un- 
gewissen Zukunft entgegensieht. Wir sind weit davon 
entfernt, die Muhen und Schwierigkeiten, welche mit 
der Verfertigung eines so grofsartig angelegten Saminel- 
werkes verknupft sind, zu unterschatzen, glauben aber 
doch, dafs der Kaufer, welcher im Verlrauen auf die 
im Prospect gegebene Zusage sich das Werk bestelll 
hat, auf eine punktlichere Einhaltung derselben zu 
rechnen das gute Recht hat. Er mag hier vor einer 
Erscheinung stehen, welche ais eine im Buchhandel 
sehr haufig vorkommende anzusehen ist, entschuldbar 
ist sie aber aus diesem Grunde nicht, und im vor- 
liegenden Falle kann der Vcrfasser um so weniger 
auf die Nachsicht des Lesers rechnen, weil er das 
Bild des Scftfltz.cn darbietet, den sein eigenes Geschofs, 
vom Ziele zuruckprallend, trifft. (Vergl. § 3 auf 
Seite 3 der Lieferung I.)

Auch hat die Verzogerung der Vollendung des 
Werkes eine weitere nicht tmbedenkliche Seite. In 
der Einleitung (§ 4) weist der Verfasser auf „die 
sich uberstfirzende Fruchtbarkeit in der Erlindungs- 
sphiire, auf die tief eingreifenden Aenderungen und 
Neuerungen" hin; wic will er es aber unternehmen 
in einem systeinatisch angelegten Werke, dessen Er- 
scheinungsdauer sich so lange hinzieht, gerade diesem 
Umstande gerecht zu werden? Will er yielleieht 
nach endlicher Vollendung der letzten Lieferung des 
letzten Bandes noch weitere Anforderungen an die 
Langmuth des Abonnenten durch Herausgabe eines 
Erganzungsbandes stellen, um derart die ersterschie- 

nenen, inzwischen veralteten Theile des Werkes auf 
die Hohe der Zeit zu bringen? Es sind dies Fragen, 
welche sich bei einer Besprechung des Werkes von 
selbst aufdriingen. welche wir aber kaum hier 
vorgebracht hatten. wenn der Yerfasser sie nicht 
durch seine eigenen einleitenden Worte herausgc- 
fordert hatte. —

Zur Besprechung des I. Bandes iibergehend, 
auf welchen wir uns hier beschrankcn, bemerken 
wir, dafs derselbe in sieben Hauptabschnitte :iuf 
350 Seiten mit 40 grofsen Tafeln eingetheilt ist. 
Die Ueberschriften ersterer sind:
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I. Die Eisenerze und iliro Vorbereitung.
II. Dic Zuschliigo. und ihre Yorbcreitung.

III. Die Brennstoffe und ihre Vorbereitung.
IV. Das feuerfeste Brennmaterial und seine Vor- 

bereitung.
V. Die Dampfkessel-Aulagcn.

VI. Geblase und Winderhitzer.
VII. Hegung und Pflcge lebendiger Kriiftc.

Dic ersten 140 Seiten werden durch cinc „Ueber- 
sicht und CISBsification der mineralogiach unter- 
schcidbaren Eisenerzspecies" eingenommen. Bei ihrer 
Ordnung war die chemische Zusammensetzung mafs- 
gebend. Hier ist die vom Verfasscr angestrebte 
Vcrgleicliscrm(iglichung auf das Beste dargeboten, 
indem wir es mit einer, mit anerkennenswerthem 
Fleifsc gethatigten Zusammenstellnng der heirnischen 
und ąnsląndischen Erze zu thun haben; allerdings 
liat es uns bei einer Durchsicht geschienen, ais oh 
der Vcrfasscr in seinem Sammeleifcr bisweilen zu 
weit gegangen warc und Grubcn mitaufgefiihrt 
habe, die wegen Erschopfung nur noch historischcn 
Werth liaben. Es folgen hierauf die Zuschlagscrze, 
Kostriickstandc und Scldacken und nach einer 
Classilication der Eisenerze nach ihrer Schmelzbar- 
keit und Reductionsfahigkcit die Yorbereitung der 
Erze.

Hier wie in den folgenden' Kapitelu bewiihrt 
sieli die vom Verfasser gcwahlte Einthcilung des 
Stotfes im allgemeinen recht gut, indem sie cinc 
natiirliche Folgę der Kapitel uud eine Uebersicht- 
lichkeit bietet, welche in einem cigcntlichen Lehrbuch 
der Eiscnhiittcnkundc, in dem keine sachlichcn 
Kcnntnissc bei dem Leser vorausgesetzt werden 
konnen, wegen des Ineinandcrgreifens der einzelnen 
Vorg;inge schwerlich zu crreichen ist.

Bei der Darstellung viclcr Dinge in den folgen
den Kapiteln, namentlich dem 2. Kapitel im III. Ab- 
schnitt, wo von der Verkokung die Rcdc ist, und 
dem VI. Abschnitt (Geblase und Winderhitzer) 
riicht sich das cingangs schon erwahnte iiber Gc- 
biihr hinausgczogenc .Erschcinen des Werks. Ge
rade in Koksofen sind in den letzten Jahren grofse 
und umwalzcnde Fortschritte erziclt worden, dafs 
eine vor 5 Jahren abgeschlossenc Darstellung fiir j 
den Praktiker yon geringer Bedeutung ist. Bei 1 
den steiuernen Winderhitzern spielt die im 
Laufe der letztverflossenen Jahre gewonnene Er- 
fahrung eine grofse Ilolle, wir vcrmisseu sic ebenso 
wie dic neueren Typen der Hochofen-Geblase- 
maschinen. Der Verfasser bat diese Mangel offenbar 
selbst bereits empfunden und sic zum Theil durch 
Nachtriige in spateren Liefcrungen zu beseitigen 
gesucht.

In bezug auf Tafeln ist das Werk mit einiger 
Ueppigkeit ausgcstattet. Entsprcchen dieselben im 
allgemeinen den Anforderungen der Praxis, so ver- 
dient doch hervorgelioben zu werden, dafs auf 
einzelnen Bląttcrn einige Papierverschwcndung 
stattgefunden hat, dafs viele Abbildungen anstands- 
los in klcinerem Mafsstabe wiedergegeben werden 
konnten. Allein drei ganze Tafeln sind von den j 

gewohnlichen Typen der Koksansdriickmasćhincn 
eingenommen, wobei sogar unwesentliche Einzel- 
heiten besonders dargestellt sind. Die Lieferung 
von Arbcitszeichnungeu kann aber doch unmoglich 
die Absicht des Verfassers gewesen sein, da bei 
einer folgerichtigcn DurchfUhrung eines solchen 
Verfahrens bei wicbtigeren Maschinen, wie z. B. 
Gcblasen, Walzwerken, Walzenzugmaschinen, Schee- 
ren, pampfhammern, ganz abgesehen von Pumpen, 
Aufziigen u. s. w., der Umtang des Werks aufser- 
gewiihnlich angcschw-ollen sein wiirde.

Den Schlufs des I. Bandes bildet der VII. Ab
schnitt »Von der Ilegung uud Pflege lebender !

Kraftcrzeugcr*. Offenbar gehoren Pferdc und 
andere Zugthicre, die ja  im lliittenbctrieb vielfach 
Verwendung finden, auch hierhin, wir waren daher 
etwas iiberrascht, unter jener Bczeichnung nur dic 
Arbeiter cingcordnet zu finden, und war es uns 
nicht erfindlich, weshalb diese absonderlieh klingendc 
gpwiihlt wurde. Der Inhalt des Abschnitts be- 
schriinkt sich im iibrigen auf Wicdorgabc des vou 
Fried. Krupp auf der Diisscldorfcr Aussteliung im 
Jalirc 1880 verthcilten Schriftohens iiber die grofs- 
artigen Wohlfahrtsanstalten fiir die Arbeiter seiner 
Werke. Miigen dieselben nun auch mustcrgiiltig 
sein, so ist es doch befremdlich, weshalb andere 
Lcistungen auf demselben Gebiete ganzlich unberiick- 
sichtigt geblieben sind; ais ein nahelicgendcs Bei- 
spiel fiihren wir dic sehr interessanten Mittheilnngen 
an, welche dic yereinigten Werke in Schalkc iiber 
die sociale Entwieklung dieses Ortes auf der eben 
genannten Aussteliung auslegten. —

Wir sehliefsen hiermit dic Besprechung des 
I. Bandes, indem wir uns vorbehalten, auf die Fort- 
setzung des Werkes in einer unserer nachsten Aus- 
gaben zuriickzukommen.

Dic lliUtenwesens-Maschincn. Fortschi'itte in der 

Gonstmction und Anwendung derselben seit 

dem Jahre 1876 von J u l i u s  R i t t e r  von 

H a u  er ,  k. k. Oberbergi-ath und Professor 

an der k. k. Bergakadeinic zu Leoben. 

S up pl em eh t. Mit 19 lithographirten 

Tafeln. Leipzig, Verlag von Arthur Felix, 

1887,

Der Vcrfasser begriindet die Nothwendigkeit 
eines Nachtrages zur 2.' Auflage seines bekannten 
Werkes iiber IIuttenwesens-Maschinen durch „dic 
unablassig fortschreitende Entwieklung des ITiitten- 
wesens, welche so viele Neuorungen in den mechani- 
schen Voi-richtungen gesehaffen hat, dafs eine Er- 
ganzung und stcUenweise Acnderung des in obigem 
Werke Gebotenen ais zcitgcmafs erschien*.

Dic auf 194 Seiten und 19 zweiseitigen Tafeln 
gcgebenc Darstellung der machtigen Fortschritte 
des IIiittenniaschihenwesens wahrend der letzteu 
10 Jahre diinkt uns etwas knapp und farblos. 
Man mufs allerdings crwalmcn, dafs dcm Yerfasser 
nur das in der Literatur Beschriebene und Abgc- 
bildete zur Verfiigung stand, dahingegen ein gut 

i Theil der neuesten Lcistungen in grofseren Kreisen 
J noch nicht bekannt geworden ist. Das Bestreben,
: mittelst vervollkommneter und yerstarkter Einrich

tungen dem Wcttbewerb auf in- und auslandischcn 
Miirkten die Spitze zu bieten, treibt die Werke zu 
steten Um- und Neubauten. Von dieser fieberhaften 
Thatigkeit merkt der Leser des Supplements wenig 
und erhalt kein getrenes Bild des ungcmcin grofsen 
Umfanges der maschinellen Hiilfsmittel in gut ein- 
gerichteten, auf der Hohe der Zeit stehenden Ilutten- 
werken. In den neuesten Walzenstrafsen erkennt 
man die fruheren einfachen und etwas rohen An- 
ordnungen nicht mehr, sie sind zu theilweise selbst- 
thatigen ineinandergreifenden Maschinensystemcn 

; geworden, die sich von den vollkommenen Einrich
tungen anderer Gewerbszweige nur durch ihre 
riesige Grofse und Starkę unterscheiden. Im Tcxt 
sind diese Fortschritte, welche keineswegs auf 
Walzwerke beschrankt, sondern das ganze Gebiet 
der Eisen- und Stahlindustrie umfassen, wohl ange- 
deutet, dagegen im graphischen Theile nur diirltig



374 Nr. 5. .STAHL UND EISEN.‘ Mai 1887.

bcliandclt. Es bedarf beispielsweise einer lebhaften 
Einbildungskraft, um in Fig. 239 dic Ycrtretung 
der machtigen hydrauliąchen Scheeren zu erkennen, 
welclie heiitzutage gebaut werden. Unserer Ansicht 
nach soli man auch in technischen Werken die 
vielen Verbcsscrungen und Erleichterungen benutzen, 
die das graphischc Kunstgewerbo bietet.

Dcm Verfasser wtinsclien wir boi scincm lob- 
lichen, anerkennenswerthen Strcbcn. dafs ihm baki 
in einer 3. Aufiage vergonnt ware, unsere Wiinschc 
in nahere Erwagung zu ziehen, mocliten aber dann 
bitten, auch einzelne in Deutschland ungebriiuchliche 
Bczcichnungen, wie z. B. Krauseln anstatt Kamm- 
walzen, auszumerzen.

Grnsons Ilartgufs-Panzer. Von Julius v. Schutz, 

Ingenieur des Grusonwerks. Potsdam 1887. 

»Militaria«, Verlagsbuchhandlung fur Militar- 

Literatur.

Das der Rcdaction von dem Grusonwerk in 
Buckau- Magdeburg freundlichst iibcrreichte Buch

enthalt dio Besclireibung der Haupttypcn der 
von dieser Firma hergestcllten Ilartgufs-Panzerun- 
gen und Minimalschartcn-Laffctten und ferner die 
cingehende authentisclie Darstellung der von 1869 
bis zur heutigen Zeit vorgenonimencn zahl rei chcn 
Schicfsversuche gegen Grusonsche Ilartgufs-Panzer. 
Mit Ausnahme einiger interessanten Sclilnfsfolgerun- 
gen, in welchen zum ersten Malc der Yersucli gc- 
macht wird, aufser der Maximaldicko und dem 
Profil der Panzerplatten auch dic tibrigen Yethalt- 
nisse derselben in die wissenschaftliche Beurtheilung 
der Ergebnisse hineinzuziehen, enthalt das Buch 
nichts wesentlich Neues; es ist auch vielmelir, wie 
es im Vorwort angegeben ist, hauptsaclilich zum 
Nachscłilagen fiir diejenigen bestimmt, welche sich 
specicller fiir die Sache interessiren. In Anbetracht 
des Umstandes, dafs die jiingsten Schiefsversuchc, 
namlich die zu Bukarest und Spezia, friiher ein- 
gehende Beachtung in dieser Zeitsehrift fanden, 
begniigen wir uns mit diesem Hinweis auf 4as 
interessante Buch. Dasselbe bildet einen glanzenden 
Beweis fiir die hohe Leistungsfiihigkeit des Gruson- 
werkes.

Zur yorlaufigen Nachricht.

Die diesjahrige Sommer-Yersammlung
des

Yereins deutscher Eisenhuttenleute

wird in Trier in Verbindung mit Auśflugen nach Luxemburgr und in das 

Saargebiet stattfinden.

Fiir die Versaminhmg und Ausfliige * sind drei Tage, wahrscheinlich der 2 6 ., 2 7 . und 

2 8 . J u n i ,  in Aussicht genominen.

" Einschliefslich der Zeit fiir die Hin- und Riickreise fiir die Mitglieder aus- den rheinisch- 
westfalischen Bezirken.
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Das Eisen im Alterthum.:i:
Culturgeschichtlich-technische Darstellung yon G e o r g  M e h r t e n s ,  

Eiscnbahn-Bau- und Betriobsinspector. 

c*£Ho 

I. E i n l  ej t un  g.

Die Natur gab dem Menschen Alles. Sie gab ihm 

Hande und Vernunft, lehrte ihn arbeiten und denken 
und erhielt ihn durch den Wechsel und die fuhibaren 
Gegensatze ihrer Gunst und Ungunst in unablassigcm 
Streben und Ringen nach Verbesserung seiner Lage. 

Sie fachte den gottlichen Funken in seinem Innern zur 
heiliąen Flamme, erweckte das schlummernde Gewissen 
und Iiefs es unter dem Einflusse von Erfahrung, Ver- 
nunft und Religion bald die Oberhand iiber alle Triebe 
der menschlichen Thatigkeit gewinnen. Das verscharfte 
Gewissen legte dem zu schrankenloser Ausartung ge- 
neigten Eigennutze, diese Quelle des Guten und Bósen, 
hcilsame Fesseln an, fórderte dadurch den Segen der 

A r b e i t  und lenkte den V e r k e h r  der Menschen unter- 
einander in die rechten Bahnen.

Von der hohen wissenschaftlichen Warte der Jetzt- 
zeit erkennen wir, wie die Qucllen des Verkehrs leuch- 
tenden Faden gleich das Dunkel der vorgeschichtlichen 
Zeit durchbrechen, wie sie ununterbrochen sich theilen, 
verknupfen, verschlingen und losen und die Erde gleich- 
sam mit einem lebendigen Netze uberziehen, unter 
welchem dic Saat der menschlichen Arbeit erstarkt. 
W ie ein Baum am Ufer des Stromes seine Wurzeln 
trankt, grunt und bliiht, den Stamm in Aeste theilt und 

die Aeste zu Zweigen entfaltet, so sehen wir die Arbeit 
in steter Wechselbeziehung zum Verkehre waclisen, ge- 
deihen und^ sich gliedern. Das vereinte Wirken Ein- 
zelner zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes, die. 

f h e i l u n g  der  A r b e i t ,  wurde mehr und mehr ein 
Zaubermittel, das dem rastlos eilenden Stronie des Ver- 
kchrs alle Hindernisse aus dem Weg riiumte und ihm 
immer neue Bahnen eróffnete; es zeitigte goldene 

Fruchte, die wir ais eine Ernte vieltausendjahriger Saat 
in den Segnungen der gegenwartigen Cultur geniefsen.

Hand in Hand mit der Entwicklung von Arbeit 
und Verkehr vollzog sich die Ausbildung der mensch
lichen Handwerkszeuge, der G c r a t h e  und W a f f e n .  
Mittel und Wcge zu ihrer Anfertigung und Vollkomm- 
nung bot wiederum die Natur. Vor Aeonen schon,

* W ir bringen unter dieser Ueberschrift eine Reihe 
von Aufsiitzen, welche jungst im » W  o c h e n b 1 a 11 e 
fii r B a u k u n d e* erschienen sind, im  Einverstandnifs mit 

der Redaction des genannten Blattes und nach erfolgter 

theilweiser Umarbeitung durch den Verfasser. Die Red. 
Q .ue l l en :  L i g e r ,  La feronnerie ancienne et modernę. 
1875 . _  L e n o r m a n t ,  Die Anfange der Cultur. 18 7 5 .

Day ,  The prehistorical use of iron and Steel. 1 8 7 7 . 
-7  D r. B e ck ,  Die Geschichte des Eisens in tech- 
mscher und culturgeschichtlicher Beziehung. 1884 . —  
A n  d r e e ,Die Metalle beidenCulturv5 lkern. 1884 . DerYerf.

ais unter wildem Ringen der Elemente Berg und Thal, 
Festland und Meer jjeboren und der furchtbare Titane 
Feuer, von seinen Genossen gebandigt, im Innern der 
Erde verschlossen \var, leerte sie das Fullhorn ihrer 
Gaben und noch ehe der Mensch auf Erden ■ wandelte, 
lagerten ihre geheimnifsvollen Krafte vorsorgend vor- 
treffliche Stoffe, welche kommenden Geschlechtern zur 
Befriedigung ihrer Leidenschaftcn und Bedurfnisse, zu 
den Werken des Krieges und Friedens so unentbehrlich 
wurden.

W a n n  und w o der Mensch zuerst von jencn 
Stoffen Nutzen zog, wissen wir nicht. In jenen un- 
geheuren Zeitraumen, welche vergangen sein mussen, 
ehe die W andlung des Urmenschen in den Natur- und 
Culturmenschen sich vollziehen konnte, ist jede Spur 
davon yerweht. Ueber das „ W i e u der ersten Be- 
nutzung sind wir besser untemchtct.

Gewappnet mit auserlesenem geistigen Rustzeug 
durchwandert und durchforscht der Archaologe die alte- 
sten Statten der Cultur; indem er die aufdem Erdenrund 
an das Tageslicht gefórderten Ueberreste menschlicher 
Arbeit einer vergleichenden Betrachtung unterwirft, luftet 

er den dunklen, geheimnifsvollen Schleier, welcher, die 
vorgeschichtliche Zeit der Gegenwart verbirgt. Die ge- 
waltigen Umrisse ihrer Perioden werden ihm mehr 

und mehr erkennbar. In ihrem Rahmen zieht, wie 
ein schattenhaftes Nebelbild auf dunklem Grunde, das 
Leben und Treiben langst verschwundener Geschlechter 
an seinem geistigen Auge voruber: vom fellbedeckten 
Hohlenmenschen bis auf den einfachen Fischer und 
ruhelosen Jager, vom beutelustigen Wanderhirten bis 
zum sefshaften Ackerbauer und friedliebenden Hand- 
werker. W ie sehr sich aber auch das Auge mulit, die 
fliehenden Bilder festzuhalten und gesetzmafsige Ord- 
nung in der Reihenfolge der durch sie dargestellten 
menschlichen Culturstufen zu erkennen, vollkommen 
will ihm dies nie gelingen. Bei aller Mannigfaltigkeit 
der empfangenen Eindrucke offenbart sich ihm aber 
mit unzweifelhafter Deutlichkeit ein „ruhender Pol in 
der Erscheinungen Flucht“. Es erkennt und begreift 
den machtigen Einflufs der Metalle auf die Cultur- 
entwicklung der Menschheit, ein Einflufs von so mafs- 
gebender Bedeutung. dafs er zur Eintheilung der vor- 
geschichtlichen Zeit in das Z e i t a l t e r  d es  S te i n s  
und das Z e i t a l t e r  der M e t a l l e  gefiihrt hat.

Unterabtheilungen dieser grofsen Zeitspannen unter- 
scheidet man je nach dem Grade der Bearbeitung der 
Steine bezw. je nach der Reihenfolge der Benutzung 

der Metalle innerhalb ihrer Grenzen. Damit ist eine 
sogenannte ^gesetzmafsige Reihenfolge der Zeitalter11. 

derart, dafs etwa die Benutzung steinerner Werkzeuge
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n ud W a (Ten mit einem Schlage aufhórte, ais die Mc- 
talle auftraten, nicht gemcint; Ebensowenig knupft sich 
daran dic Voraussetzung, dafs jedes VoIk alle Metali- 
Żeitalter in einer bestimmten Folgę hat durchmachen 
mussen. Eine derartige Gcsetzmafsigkeit hat der Ar- 
chaologe nirgends entdeekt. Sind doch selbst von 
cultmrten Vó!kcrn unseres Jahrhunderts Stein und Me- 
lall nicht selten gleichmiifsig benutzt worden! Die 
iriśchcn KcsselHicker und Grobschmiede arbeiteten z. B. 
vo’r gar nicht langer Zeit noch ebenso wie manche 
Ncgervolker an den Kiisten und im Innem Afrikas mit 
Hammern und Ambofs von Stein. Die Lappen haben 
im Beginn unseres Jahrhunderts erst aufgehórt Stein- 
werkzeuge zu benutzen.

Die Reihenfolge, in welcher die Metalle nachein- 
ander auftreten, konnen wir nur muthmafsen. Gediegene 
Metalle werden es gewesen sein, an denen der Mensch 
zuerst seine Kunst versuchte, ohne Zweifel also Gold 
und Kupfer, welche fruher in weit grofseren Mengen 
gediegen auf der Erdoberflache vorgefunden wurden, 
ais jetzt. Andere Metalle, wie Silber, Zinn und Eisen, 
wurden zwar auch in gediegenem Zustande angetroffen, 
aber viel seltener, namentlich Silber und Eisen.

Der Glanz des Goldes, der selbst Thiere, wie 
Raben und Elstem, zum Stehlen verleitet, hat gewifs 
schon in einer sehr fruhen Periode der vorgescbicht- 
lichen Zeit den Naturmenschen dazu yerlockt, sich des
selben zum Schmucke seines Kdrpcrs zu bedienen, um 
so eher, ais ihm das Auflesen der gelben Kórner und 
Kliimpchen, die ihm aus dem Sande oder Gerolle ent- 
gegenblitzten, keine grofse Muhe verursachte.

Das erste Metali, welches dem Menschen wirk- 
lichen Nutzcn brachte, war wohl Kupfer.  Es wird 
in gediegenem Zustande im Feuer vie( leichter flussig 
ais Goki, Silber und Eisen und lafst sich selbst ohne 
Hulfe von Feuer zu allerlei Formen aushiimmern. Die 
Gewinnung des Kupfers aus seinen Erzen ist dagegen 
viel schwieriger ais dic Gewinnung von Eisen. Zinn, 
nachst Blei das weichste und leiclit schmelzijgste der 
Metalle, ist in der Natur nur an wenigen Orten in 
grofseren Mengen vertreten und diese Orte liegen
— wie weiterhin noch naher ausgefuhrt werden wird — 
weit ab von jenen Landerstrichen, in denen vcrmuth- 
lich die Wiege der Cultur gestanden hat. Das Zinn 
kann daher seine Anziehungskraft auch erst ausgeubt 
haben, nachdem in den altcsten Culturstaaten die Yer
suche seiner Verschnielzung mit Kupfer zur Erfindung 
der Bronzc gefuhrt hatten.

Welcher Platz in der Reihenfolge dem Eisen ge- 
buhrt, daruber gehen heute die Ąnsichten der Gelehrten 
noch auseinander. Viele Forscher haben gemcint, wenn 
es jemals gelingen kónnte, das geschichtliche Alter eines 
Metalles festzustellen, so mufste dies ani ehesten beim 
Eisen moglich sein, weil dessen erstmalige Behandlung 
und Darstellung nach ihrer Ansicht nur einem Volke 
gelingen konnte, das bereits einige Kunstfcrtigkeit in 
der Bearbeitung auderer Metalle, also auch eine gewisse 
Culturstufc erlangt hatte. Diese Ansicht ist aber eine 
irrige, besonders wenn man unter den anderen Metallen 
auch die Bronze begreifen will. Das ursprungliche 
Yerfahren, ein gutes hammerbares Eisen unmittelbar 
aus dcm Erze zu gewinnen, erfordert einen viel ge- 
ringeren Grad von Geschicklichkeit ais die Darstellung 
der Bronze. „Die Gewinnung eines hammerbaren 
Eiscns aus dazu geeigneten Erzen“, sagt John Percy, 
(yist von allen metailurgischen Vorgangen der leichteste/ 
Damit im Einklang steht auch die Thatsachc, dafs selbst 
vicle der rohesten Naturvóikcr, welche in steter Abge- 
schiedenheit vom Strome des Yerkehrs ihr Dasein fris- 
teten, es im Schmiedehandwerk zu einer grofsen Voll- 
endung gebracht haben. Wir durfen demnach annehmen, 
dafs im allgemeinen die Gewinnung des Eisens der- 
jenigen des Kupfers aus seinen Erzen, sowie auch der 
Bronzedarstellung voraufging. Eine andere Reihenfolge 
der Benutzung von Eisen, Kupfer und Bronze gehdrt,

wic die Archaologie bestiitigt, zu den seltcnen Aus- 
nahnien,

Welcher Art dic Eiscnerze waren, an denen der 
Naturmensch zuerst seine Kunst versuchte, ist eine weitere, 
schwierig zu beantwortende Frage. Das Vorltonimcn 
der Eisenerze ist cin ungemein haUfiges. Wir treffen 
das Eisen in allen drei Reichcn der Natur: im Stein- 
reich in geschwefeltem, arsenizirtem und oxydirtem 
Zustande, im Mecrwasser und den Quellcn, ja selbst 
aus den Wolken fallt es, gleichsam ais feuriger' Bote 
fremder Welten, auf die Erde herab. Aus dem Erd- 
boden nehmen es die Pflanżen auf, welche es ais 
Nahrungsmittel wiederum in das Blut der Menschen 
und Thiere uberfuhren. An vielen Orten der Erde, 
namentlich im hohen Norden, findet sich das Eisen in 
ungeheuren Massen, denen gegenuber jene betrachtlichen 
Mengen, welche menschliche Arbeit seit Jahrtauscnden 
dem muttcrlichen Schofse der Erde entzog, nur eine 
IIandvoll bilden. Kcin Land, in welcher Zone es auch 
liegen mogę, ist bei der Vertheilung jenes unentbehr- 
lichsten aller Stofife zu kurz gckommcn.

Gedicgenes Eisen tellurischen Ursprungs ist eine 
der grofsten Seltenheiten. Die auf unserm Planeten 
vorgefundcnen Stucke oder Massen von gediegenem 
Eisen sind kosmischer Herkunft und ais Meteoreiscn 
unter Feuęrerscheinungen, oftmals unter Donner und 
Blitz auf die Erde niedergefallen. An soichen Find- 
lingen mógen vielleicht uncultivirte Erdenbewohner zu
erst aus Ńeugierde ihre Kunst versucht und dadurch 
vielleicht „durch Zufall“ dic Eigenschaften des Eisens 
entdeekt haben. So fand z. B. Capitain Ross bei den 
Eskimos im Grunde der Baffinsbai, die nie vorher mit 
Europaern in Beruhrung gekommen waren, Eisen- 
geriitlie, welche aus dem Materiał zweier grofsen Meteor- 
massen gefertigt waren Es sind auch noch viele an
dere Beispiele yon solcher urspriinglichen Benutzung 
des Metcoreisens bekannt. Fiir die Annahme, dafs es 
zuerst Meteoreiscn gewesen ist, an dem die Menschen 
ihre Kunst versucht haben, soli auch die Benennung 
des Eisens in einigen Sprachen der Culturvólkcr des 
Alterthums sprechen. *

Wenn die Entdcckung der Eigenschaften des Eisens 
danach auch in einzelnen Fallen zuerst am Meteor- 
eisen gemacht worden sein mag, so ist damit selbst- 
verstandlich noch nicht nachgewiesen, dafs sich dieser 
Vorgang uberall auf der Erde gleichmafsig abgespielt 
hat. \Vir haben im Gegentheil mehr Grund zu der 
Annahme, dafs die Verarbcitung des Metcoreisens erst 
vor sich ging, nachdem man sich mit den Eigenschaftcn 
des Eisens vorher auf andere Weise vertraut gemacht 
hatte, denn Meteoreiscn ist sehr schwierig zu erkennen 
und zu behandeln. Es sind sogar Meteoreisenblócke 
jahrelang in Schmiedewerkstatten ais Ambose benutzt 
worden, ohne dafs man ihre Natur erkannt oder sie 
technisch nutzbar gemacht hatte.

Von den ubrigen Eisenerzen mufsten naturlich 
solche von stark metallischem Glanze, ahnlich wie 
Gold, Kupfer, Zinn und Silber, friihzeitig die Aufmcrk- 
samkeit erregen, sie wurden aber, weil sie in hohem 
Grade strengflussig sind, nicht benutzt. Die lcichter 
reducirbaren Erze, denen das metallische Ansehen fehlt, 
blieben dagegen wohl so lange unbenchtet, bis etwa 
ein Zufall ihren Eisengehalt zum Yorschein brachtc. 
Durch einen soichen Zufall crkliirten Gricchcn und 
Romer sich die Entdeckung des Eisens. Bei einem 
Waldbrande auf dcm Berge Ida, sagten sic, sei infolge 
der dadurch verursachten grofsen Hitze das flussige Eisen 
aus dem Boden gequollen und bergabwarts gelaufen. '** 
----------  (Fortsetzung folgt.)

* Lenormant, Die Anfange der Cultur. I, S. <8.
** Lucretius V. Strabo III und X. Eine ahnliche 

Stelle auch Diodor V. 35. Das Zinn der Insel Bangka 
wurde 1710 infolge einer Feuersbrunst, welche das 
Metali geschmolzen zu Tage fórderte, entdeekt. Andree, 
a. a. O. S. 96.


