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Flufseisen im Dampfkesselbau.

|iegen Erfalirungen vor, dafs hohe Fe- 

sLigkeit des Schweifseisens die Gule 

des Materials beeintrachtigt?“ lautete 

Punkt 12 der Tagesordnung zur 

lS.Delegirlen- und Ingenieur-Versaminlungdes Ver- 

bandes der Dampfkessel-Ueberwachungs-Vereine, 

welche am 24. und 25. Mai v. ,T. in Prag stalt* 

gefunden hat. Aus dem im Marzlieft d. J. der 

Zeitschrift des genannten Vereins veróffentlichten 

Protokolle ist zu ersehen, dafs die Besprechung, 

welche sich an jene Frage kniipfte, durch den 

Umstand von besonderer Bedeutung wurde, dafs 

sie auf das Flufseisen ausgedehnt und damit ein 

Punkt beruhrt wurde, in weichem zur Zeit dic 

Ansichten noch weit auseinander gehen. Diese 

Meinungsverschiedenheiten iiber die Anforderun- 

gen, welche zweckmafsigerweise an die Be- 

schaffenhcit von Flufseisen-Kesselbleclien zu stellen 

sind, bilden auch den Grund, dafs bis heute nocli 

keine einheitlichen Bedingungen fiir die Lieferung 

derselben ins Leben getreten sind. Der Mangel 

an solchen wird um so fiihlbarer angesichts der 

segensreichen Wirkungen der entsprechenden Be- 

slimmungen iiber die geschweifsten Bleehe, welche 

der Verband der Dampfkessel - Ueberwachungs- 

Vereine nach mehrjahrigen wohlerwogenen Be- 

rathungen in Wiirzburg s. Z. in allgemein an- 

erkannt glucklicher Weise aufgestellt hat.

Von dem Wunsche beseelt, dafs in dieser 

Angelegenheit baldige, fiir alle Betheiligten gleich 

erwiinschte Klitrung erfolgen mogę, wollen wir 

die Gelegenheit wahrnehmen, um an die Prager 

Besprechung einige Benierkungen anzuknupfen, 

vorerst jedoch der Yollstandigkeit halber den be

treffenden Theil des oben genannten Protokolls 

(mit gutiger Genelimigung der Redaction der

YI.7

Zeitschrift des Verbandes der Dampfkesscl-Ueber- 

wachungs-Vereine) im Wortlaut abdrucken.

P u n k t  12.

Liegcn Erfahrungcn vor, dals hohe Festigkeit des Schw cils- 
e isens die Glito des Materials beeintrSchtigt.

Abel: Es ist mir yerschiedentlich von meinen 
Collegen bei unseren Zusammenkiinftcn die Mitthei- 
lung zugegangen mul auch ebenso haben sich Eisen- 
hiittcnwerke dahin erklart, dafs die Walzwerke in 
ihren Bestrebungen eine hohe Festigkeit der Schweifs- 
eisenblecho zu erlangen, schliefslicli auf eine Grenze 
kommen konnten, wo sieli thatsiichlich das Materiał 
wieder verschlechtern wird. — Es ist das, wie uiir 
lir. Otto von der Firma Krupp vor einigen Jahren 
mitgethcilt, bei dem Flufseisen ohne weiteres der 
Fali. Selbst Flufseisen, wenn es auch eine grofse 
Dehnung bis 20 bis 25 % hat, wird, sowie dasselbe 
iiber 40 kg Festigkeit besitzt, von der Firma 
Krupp in der Kegel nicht mehr zu Dampfkessel- 
zwecken verwendet.

Dieselbe Erfahrung, die lir. Otto in bezug auf 
Flufseisen gemacht hat, dals das Materiał, bei zu 
grofser Festigkeit, einen gewissen sproden Charakter 
annimmt, trotzdem cs noch die nothige Dehnung in 
der ersten Zeit haben wird, scheint auch beim Schweifs
eisen bei einer hohen Festigkeit der Fali zu sein.

Mir war das, ich mufs cs offen sagen, etwas 
Unheimliches. W ir haben thatsiichlich ganz haufig 
auch bereits beim Schweifseisen Festigkeit iiber 
40 kg. Da ist doch wohl die Frage am Platze, 
ob wir nicht besser tliun, Bleehe mit derartig hohen 
Festigkeiten abzulehnen und eventuell in der Dehnung 
einen etwas hoheren Procentsatz zu verlangen. Es 
ist moglieh, dafs meine diesbezugliehen Befiirch- 
tungen von den Collegen nicht getheilt werden, und 
mochtc ich bitten, dafs dieselben sich aussprechen, 
ob sie die Befiirclitungen, dic ich ‘ in dieser Be- 
ziehung hege, fiir gerechtfertigt halten oder ob da 
andere Erfahrungcn yorliegen.

Minssen: Ich habe keine Erfahrungen iiber Flufs
eisen, weil wir kein Flufseisen zu Dampfkesseln ver- 
arbeiten. Dagegen habe ich bei dem Schweifseisen, 
wie es in Oberschlesicn gefertigt wird, die Bemer-

1
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kung gemacht, dafs etwa seit Anfang des yorjgen 
Jahres und zwar fortlaufend die Festigkeit von den 
Walzwerken immerfort erhoht wird. — Ich habe 
Bleche gehabt, welche 40 kg iiberscliritten und 
eine Dehnung von 20 Grad (soli wohl Procent 
lieifsen) gehabt haben, wo noch keine Bruchrisse 
sich zeigtcn, ich habe die Bleche ganz anstandslos 
ubernommen. Irgend welche Erfahrungen liegen 
fiir mich aber noch nicht dariiber vor, wie sie sich 
in den Kesseln lialten. Ich habe aber bisher keine 
Bedenken, diese hohe Festigkeit bei dem Schweifs
eisen zu beanstanden. Ich glaube, dafs diese Er
fahrungen, dafs die F c s t i g k e i t e n  der Bleche 
in die I lohe ge t r i eben  werden,  auch andere 
Collegen bestatigen werden. Mir wurde gesagt, 
dafs in Wcstfalen dieselbe Erscheinung bemerkt 
werde, namlich eine hohe Festigkeit beim Schweifs
eisen, ohne die Gute des Materials zu beeintrachtigen.

Gyssling; Ich glaube zu dieser Frage ebenfalls 
einen Beitrag liefern zu konnen. Einer unserer 
Vereinskessel, der ursprtinglich ais Zweiflammrohr- 
kessel gebaut war, wurde im October 1881 in einen 
Einflammkessel mit gew e l l t em  F l a m m r o h r e  
umgewandelt und mit einem nebenan liegenden Kessel 
abwechselnd betrieben. Ende November 1883, nach- 
dem der Kessel also ungefahr ein Jahr benutzt war, 
wurde Wasserverlust und Undiehtheit an dem Well- 
rohre bemerkt und bei der weiteren Untersuchung 
festgestcllt, dafs die doppelt genietete Ueberlappung 
der Rundnaht zwischen dem ersten und zweiten 
Ringe durchgerissen war.

Da dieser Sehaden am Platze nicht zu repariren 
war, wurde das Wellrohr herausgenommen und 
brachen schon beim Entfernen der Nieten an dem 
vorderen liohrende kleine Stiickc in einer Weise 
heraus, ais ob das Rohr aus Gufseisen bestande. 
Von einem andern Theile fraglichen Rohres liefsen 
sich ebenfalls, und zwar mit miifsig kriiftigen Hammer- 
streichen, kleine Stiickc kurz abschlagen wie von 
einem Gufsrohre und ohne nur eine Spur von Bie- 
gung aufzuweisen.*

Ich lasse eine Matcrialprobe aus fraglichem Well- 
rohre circuliren, desgleichen eine Zeichinuig und 
eine Skizze, aus weichen der fragliclie Rifs in natiir- 
licher GrOfse und der Ort des letzteren zu ersehen 
sind. Die.dichte stahlartige BeschafTenheit der Bruch- 
llaclic konnte die Annahme erwecken, ais ob man 
es hier mit Flufseiseii zu thun Iliitte; bei genauerem 
Zusehen wird man jedoch hier und da eine Sehich- 
tung des Materials erkennen, woraus zu schliefsen 
ist, dafs das Wellrohr aus Schweifseisen gefertigt 
war. Diese Ansicht wurde mir von dem Lieferanten 
des Wellrohrcs und mehreren Iliitteningenieuren, 
denen ich das Bruchstuck zeigte, mit dem Beifugen 
bestatigt, dafs feinkorniges Schweifseisen von hoher 
Zugfestigkeit durch weitere Yerarbeitung und Be- 
nutzung im Feuer seine Zahigkeit einbiifscn und eine 
sprode stahlartige BeschafTenheit annehmen konne.

Das schadhafte Wellrohr mufste selbstverst:ind- 
licli durch ein anderes ersetzt werden, das sich bis 
heute bestens bewiihrt hat. Will man sich gegen 
derartige Vorkommnisse schiitzen, so wird es jeden- 
falls nothig sein, dafs man Schweifseisen nicht nur 
auf Zugfestigkeit und Dehnung pruft, sondern auch 
der bei Flufseisen iibl^chen Iliirtebiegeprobe unter- 
wirft, wasnamentlich dann angezeigtist, wenn dieZug- 
festigkeit mehr ais 30 kgpro Quadratmillimeter betragt.

Prof. Itadinger: Wir in Oesterreicb verwenden 
in den letzterdn Jahren beinahe ausschliefslich nur 
Flufseisen fur den Bau grofser Dampfkessel. Das 
Schweifseisen ist dabei so in Verruf gekommen,

* Yergl. die Zuschrift der Gewerksehaft Schulz 
Knaudt in Essen auf Seite 432 dieser Nummer.

dafs es von der Verarbeituug zu Kesselblechen fast 
ausgeschlossen wurde. Der Grund, warum es derart 
in Yerruf kam, liegt in der andauernd grofsen Gefahr 
der Schieferbildungen an Sehweifsblechen. Und nun, 
wo die Mehrzahl der Kesselbleche aus Flufseisen 
hergestellt werden, ist auch die Kenntnifs und Sorg
falt des Paketirens fiir Schweifsbleche wesentlich 
zuriickgegangen. So konnen wir die Beobachtung 
constatiren, dafs sich im gleichen Mafse, wie das 
Flufseisen gleiehformigcr und tauglichęr wird, das 
Schweifseisen an seiner Verwendbarkeit einbiifst. 
Wenn man der Paketirung der fiir Bleche bestimm- 
ten Pakete zusieht, so kann man bemerken, dafs 
Abschnitzelungen u. s. w. und nicht nur sorgfaltig gleich- 
mafsiges sortirtes Materiał in die Schweifspakete 
kommt, und es ist dies den betrefTenden Fabriken 
nicht zu verargen, dafs sie ihre Abfiille auf diese 
Art aufarbeiten; aber dadurch ist eben die Er
scheinung vollauf begriindet, warum Schweifseisen 
auf der einen‘ oder auf der andern Stelle andere 
Eigenscliaften beziiglich seines Verhaltens zeigt ais 
anderweitig. Das F lu f se is en  ist darum in den 
weitesten Krcisen so in Yerruf gekommen, weil 
beim Flufseisen kein Unterschied gemacht wird. 
Dasjenige Fiufseisen, welches direct aus dem Con- 
verter kommt — Bessemereisen — ist kein fiir den 
Kesselbau gecignetes Materiał. Es hat keine Zeit 
sich zu mischen und zu ordnen und so ist da nicht 
nur die Moglichkeit, sondern ich mochte sagen Ge- 
wifsheit vorhandcn, dafs liarte Knollen und un- 
verarbeitete halbrohe Eisentheile (?) im Materiał ver- 
bleiben, welche innerhalb der 20 bis 30 Minuten, 
die die Cliarge dauert, nicht aufgearbeitet und auf- 
gelost werden konnen. Kommt eine solche liarte 
Knolle in das Paket, so kann es leicht sein, dafs
20 Tafeln gut sind und die 21. Tafel zu ganz un- 
vermutheten Rissen Veranlassung giebt. Das fiir 
den Kesselbau geeignetste Flufseisen ist das so- 
genannte M a r t i n e i s en ,  welches unter dem Pro- 
cesse des Riihrens aufgearbeitet wird. Es kommt 
also viel auf dic Darstellung und wolier das be- 
treffende Eisen stammt an. Dieses Martineisen hat 
dadurch seinen guten Ruf einer guten Beschaiłenheit 
erlangt, dafs es beim sorgfaltigen Riihren in klcinen 
Partieen durchaus gleichmiifsig durcligearbeitet 
wird, wahrend das bei Bessemermaterial nicht der 
Fali sein kann. Ich mochte die geehrte Vcrsamm- 
lung bitten, darauf das Augenmerk zu richten, nicht 
sclilechtweg oder direct Flufseisen zu sagen, sondern 
entweder Bessemer- oder Martinflufseisen.

Das Martinflufseisen ist ein durcligeriihrtes 
Materiał, yollstiindig gleichformig, wahrend das 
Bessemerflufseisen fiir den Kesselbau aus wirklichen 
inneren Griinden wegen seiner Unyerlufslichkeit ais 
nicht gecignetes Materiał bezeichnet werden kann. 
Das Martineisen, das vol!ig durcligearbeitet ist, ist 
ein wunderbares Materiał, hat eine Festigkeit, die 
40 kg per Quadratmillimeter iiberschreitet, so dafs 
es 45 normal haben diirfte, hat eine hohe Dehnung, 
bei etwa 200 mm Probestablange reckt sich das 
Materiał um 20 bis 25 %. Das Materiał selbst ist 
wunderbar leicht zu bearbeiten. Ich habe vorgestern 
in der Kesselschmiede des Hrn. von Ringlioffer gc- 
hort, dafs Accordarbeiteu wesentlich h erabgcsetzt 
sind, seit dort Martineisen verwendet wird, weil das 
Krempeln, Stemmen und Bearbeiten in yiel kurzerer 
Zeit geschieht. W ir haben bei uns eine grofse Zahl 
von Kesseln aus Flufseisen geplant, gebaut und aus- 
gefiihrt, dereń Verantwortlichkeit wir tragen, und 
viele hunderte Kessel sind es, welche in dem Zeit- 
raum des lialben Deccnniums, seitdem das Martin
eisen in Verwendung stellt, gemacht worden sind, 
und es hat sich nieht ein einziger Anstand ergeben. 
Schiefer-, Rand- und Nietrisse u. s. w. koramen bei 
dem Martineisen nicht vor.
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Die sich vęimindernde Qualitiit des Schweifs- 
eisens ist bei uns in Oesterreich aber hauptsachlich 
darin gcgriindct, dafs die Kunst, die Sorgfalt, das 
Augcnmerk, die Geschicklichkeit in der Ausfiihrung 

. in dem Paketiren nimmer so gepflegt wird, wie das 
f rimer, bevor das Flufseisen aussoliliefsliches Kessel- 
baumaterial wurde, der Fali war.

Betke: Ich mochte mir erlauben, auch eine Mit- 
theilung aus meiner Praxis zu machen, und wenn es 
sich hierhei um Flufseisen und nicht um Schweifs- 
eisen handelt, so bitte ich dies damit entschuldigen 
zu wollen, dafs Hr. College Gyssling uns einen Fali 
vorgefiihrt hat, bei dem es zweifelhaft erschien, ob 
Flufs- oder Sehweifseisen angewendet wurde.

In einer bedeutenden Kesselschmiede, in der 
rorziiglich gearbeitet wird, sind zwei Wellrohre von 
etwa 1,1 Durchm. plotzlich bis auf etwa den lialben 
Umfang in der Verbindungskrcmpe mit der Stirn- 
wand gesprungen, ohne jede aufsere Veranlassung. 
Dic beiden Kessel waren noch nicht mit Wasser- 
druck gepriift, sondern sollten hierzu gerade vor- 
bereitet werden. Der Blechfabricant hat schliefslich 
erklart, nachdem er zunaehst anderer Ansiclit war, 
dafs dem Kesselfabricanten keine Schuld bcigemessen 
werden konne, dafs auch neue Wellrohre springen 
konnen.

Die Ersatzrohre, die eingebracht wurden, sprangen 
zwar nicht wiederum, aber cs zeigten sieli an den 
h i n te ren  Kremp  en Doppelblech-Stellen, die aller- 
dings nicht von solclier Bedeutung waren, dafs dic 
Kessel nicht hiitten abgcnommen werden konnen. 
Das Materiał angcblich M ar t in  stahl .

Abel: In bezug auf das von mir erwiihnte 
Flufseisen mochte ich noćlimals bemerken, dafs die 
Firma Krupp, die doch wohl, wenigstens fur Deutsch
land, bahnbrechend vorgegangen ist, kein Flufseisen 
zur Ycrarbeitung fiir Dampfkesscl verwendct, wenn 
es eine Festigkeit von iiber 40 kg hat. Ich bin 
deswegen sehr erstaunt, von Ilrn. Professor Eadinper 
zu horen, dafs in Oesterreich Flufseisen vcrwendet 
wird, bis 45 kg Festigkeit. Es ist meiner Ansicht 
nach immer bedenklich, Eisen zu yerwenden, das 
Iiber 40 kg Festigkeit hat.

Dem Urn. Collegen Gyssling bin ich dankbar 
fiir die Anregitng, die er mir gegeben hat, dic Be- 
handlung des Scliweifseisens betreffend. Auch ich 
werde in Zukunft so verfahren; wo ich zu holic Festig- 
koiten im Sehweifseisen finde, miissen die Streifen, 
bovor ich die betreffenden Bleche abnehme, erst 
die Tcmpcrprobu bestehen und werden erst nach 
der Temperprobe einer nochmaligen Behandlung 
durch Zerrcifsen und Biegen unterworfen. Dann 
werde ich erst wissen, ob ich dic Bleche abnehmen 
kann oder nicht.

lir. R.-Rath Professor Iiadinger: Ich mochte 
Ihre Aufmcrksamkeit nur darauf lenken, dafs in den 
amerikanischen Gesetzcn eine Bestimmung vorkommt, 
die mir aufserordentlich klar und vorthcilhaft er- 
scheint und welche bei Bcurtheilung des Materials, 
beim Gebrauche der Kessel und der Rcvision von 
noelister Wi.chtigkeit ist.

In Amerika besteht ein gemeinsames Gesetz 
fiir sammtliche Schiffe und Schitfskessel und in diesem 
Gesetze komint es vor, dafs jede Tafel in der Mitte 
und in den beiden diagonalen Eckcn gestempelt sein 
»'iifs, und zwar mufs das Jahr der Anfertigung, die 
Festigkeit des Materials nebst dem Namen des Wer
kes, Alles an bestimmter Stelle und mit Abklirzung,
l,r- QuadratzolI, Dehnung in Procenten und die 
Qualitat des Materials angegeben werden.

Es ist eine Stratę von 1000 $ festgesetzt dafiir, 
wenn ungestempclte Bleche in den Kessel liinein- 
gebaut oder falsche Daten angefuhrt werden, und 
die Unionsbeamten sind angewiesen, in welcher Weise 
sie die Zcrreifsproben und zwar in ganz bestimmten

Liingen und ganz bestimmten Quer6chnitten vorzu- 
nehmen haben.

Anschliefsend nun an die Frage der Festigkeit 
erlaubc ich mir diesen Fali anzuregen, der mir sehr 
gut scheint, und welcher der vollen Wlirdigung des 
geehrten Vereins nicht ganz unwcrth sein diirfte 
und wenn es von den Regierungen zu erreichcn 
ware, dafs eine solche Stempelung obligat vor- 
geschrieben wiirde, so waren fiir vielc Fiille manche 
Źweifel behoben.

Yoffł: Meine Herren! Es ist von einer Seite 
die Aeufserung gemaeht worden, dafs Otto von der 
Firma Krupp mitgetlieilt habe, dafs Flufseisen von 
hoher Festigkeit nicht zu verwendcn ist. Ich stelie 
auch auf diesem Boden und stimmc auch der An
sicht bei, dafs Sehweifseisen unter gleichen Verliiilt- 
nissen dieselben Eigenschaftcn zeigen kann wie Flufs
eisen. Aber ein anderer Punkt ist es, auf welchen 
Otto seiner Zeit grofsen Werth gclegt hat, namlich die 
Vcrarbcitung der Bleche in blauwarmem Zustande.

Er hat Proben seiner Zeit yorgclegt, und zwar 
sowohl Proben von Schweifseison, ais auch von 
Flufseisen, welche zeigten, dafs Sehweifseisen, in 
blauwarmem Zustande verarbeitet, nichts mehr werth 
ist, und es sind vielc Fiille yorgekommen, dafs die 
Kesselschmiede mit den nothwendigcn Arbeiten nicht 
vertraut waren. Ich untcrnahm es, bei den Proben 
einzelne Streifen in blauwarmen Zustand zu bringen, 
allerdings sind die Hiilfsmittel primitiv, um diesen 
Zustand hervorzubringen (man mufs es auf dem 
Schmiedefeuer zu crlangcn suchcn), doch es ist mir 
in mchreren Fallen wirklich gelungen, den blau
warmen Zustand zu erhalten. Dic Proben, welche 
auf der einen Seite kalt, auf der andern Seite in 
blauwarmem Zustande gebogen waren, ergaben das 
erwartete Rcsultat.

Ich glaube, dals nach dieser Seite hin noch 
weitere Versuclie zu machen waren* bei den Blech- 
proben, indem Biegungsproben nicht nur im kaltcn 
und warmen Zustande, sondern auch in blauwarmem 
Zustande gemaeht werden. Diese Proben waren an 
dic Kesselschmiede zu senden, damit dieselben bei 
der Kesselfabrication miiglichst darauf sehen, dafs 
das Materiał sorgfaltig bcarbeitet werde.

Wahrend aus den Miitheilungen des Hrn. 

Professors R a d i n g e r  erhellt, dafs dic Verwcn- 

dung von Flufseisen ** zum Dampfkesselbau in 

Oesterreich eine allgemeine geworden ist, ist cs 

andererseits eine bekannte Thatsache, dafs die

selbe in Deutschland keine sonderlichen Forl- 

schrittę gemaeht hat. Ist docli die Sachlage in 

Wirkliehkeil eine solche, dafs der deutsche 

Dampfkesselfabricant — abgesehen von den 

Fallen, in denen es sich um Schiffskessel han

delt — das Flufseisen mit unverhohlencni Arg- 

wohn betrachtet und von demselben wegen seiner

* Der Redaction dieser Zeitschrift sind die Er- 
gebnisse einer Reihe iu dieser Riclitung angestellter 
Vcrsuche mitgetheilt worden, und wird sie in der Lage 
sein, dieselben in niichster Ausgabe zu verofFentlichen.

** Unter „Flufseisen" verstehen wir den Begriff 
geiniifs der von der internationalen Commission itu 
Jahre 1876 festgesetzten Nomenclatur. Zufolge der
selben bedeutet F lu fse is en  alles im geschmolzenen 
Zustande erhaltene schmiedbare Eisen, und es unter- 
scheiden sich die Unterabllieilungen desselben, FI u fs- 
s t a h l  und Fiu fsschmied eisen , dadurch, dafs 
ersterer ha rtbar ,  letzteres n icht  hi i rtbar ist.

In der Praxis werden bekannllicli sehr haufig die 
Begritfe Flufseisen und Flufsschmiedeisen identilicirt.
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„gehcimnifsyolicn* Eigenschaftcn nichts wissen 

will. Ausnahmcn bcstatigen nur dic Regel.

Fragen wir uns nacli den Ursacben dieser 

eigenthumlichen Erscheinung, die mit den in 

anderen Landern gemachten Erfolgen nicht in 

Einklang zu bringen ist, so trifft nach unserm 

Erachteri Hr. Professor R a d i n g e r  gerade fiir 

unsere deutsehen Verhaltnisse den Nagel auf den 

Kopf, indem er sagt: „Das Flufseisen ist darum 

in den weitęslen Kreisen so in Yęrruf gekommen, 

weil beim Flufseisen kein Unterscliied gemacht 

wird.*

Und zwar ist dieser Unterscliied nach mehr- 

facher Richtung hin zu machen, indem dabei 

das Fal)ricalionsverfahren und dic Beschaffenheit 

des Materials in bezug auf absolute Festigkeit 

und Dehnung zu beriicksichligen ist.

Auf die Frage, welches Fabricationsvcrfahren 

das beste sei, wollen wir hier nicht naher ein- 

gehen ; es sei nur andeutungsweise erwahnt, dafs 

es vor allen Dingen das aus dem Martinofen 

kommende Materiał ist, welches sich ais zuverlas- 

siges Materiał fiir Kessel einzubiirgern beginnt. 

Dasjenige aus dcm Tiegel ist in seiner Herstel

lung zu theuer, das aus der sauren Bessemer- 

birne nicht weich und gleichmafsig genug; auch 

das nach dem Thomas-Gilchristschen Verfaliren 

hcrgestellte Flufseisen sclieint nicht hinreichende 

Gleichmafsigkeit zu besitzen.

Es bildet aber die zweckmafsigste Her- 

stellungsweise eine Frage fiir sich; worauf es 

uns hier ankommt, ist dic Frage der zweck- 

miifsigen Beschaffenheit der Flufseisenbleche fiir 

Dampfkesselbau. Sehen wir uns um , was die 

bekanntesten Lieferungsbedingungen fiir Flufs- 

eisenbleche in bezug auf Festigkeit und Dehnung 

vorschreiben.

Es verlangen Festigkeit Delmung

die Kaiserl. deutsche Marinę 42 bis 47 kg bei 20 %
desgl. fur Torpedoboote:

a) fiir Feuerungs- und
Feuerkammcrblechc 41 bis 45 „ ' , 2 2 %

b) Mantelblechc . . .  45 „ 50 „ . 2 0  %
Englischer Lloyd . . . 40,9 , 47,2, „ 20 %
Bureau Veritas . . . .  38 „ 42 n „ 25 %
Germanischer Lloyd . . 38 „ 45 , „ 20 %

und QualitiitszilTer 65.
Board of Trade:

a) Flanschungsbleche U. Festigkeit Dehnung

Feucrkasten . . . 40,9 bis 47 kg bei 20 %
b) fiir Mantelblcche . . 42,5 „ 50,4 „ „ 20 %

Ausliindische Bahnen . . 38 „ 43 „ „ 20 %

Im  Gegensatze zu diesen Forderungen steht 

die auf nunmehr vieljiiliriger Erfahrung beruhendc 

Ansicht der Fabricanten, welche dahin gelit, dafs 

eine nicht unerheblich geringere Festigkeit zweck- 

entsprechender sei. Hr. O t t o  der Firma 

Fr i e d .  K r up p  hat schon in den Jahren 1880 

und 1881 in seinen vor dem Verbande der 

Dampfkesseliiberwachungs-Vereine gclialtenen Vor- 

trSgen darauf hingewiesen, dafs er, sobald ihm 

keine Bedingungen mit lioheren Ziffern vorliigen,

immer darauf hinarbeite, dafs die Festigkeit unter 

40 kg bleibe. Theils Erfahrungcn, theils aber 

auch die Fortschritte, welche seit jener Zeit in 

der Flufseisenfabrication, namentlich in betreff 

weichen, aufserordcntlich zahen und gleichartigen 

Materials gemacht worden sind, haben wohl 

dazu beigetragen, den damals von Hrn. O t t o  

vertretenen Anschauungen weiterc Geltung zu 

verschaffen. Wenn es vielleiclit auch nicht mog- 

licli ist, bei den vielen verschiedencn Ditnensionen 

der Bleclie 40 kg ais Maximalzahl festzuhalten, 

so sollte dieselbe doch auch bei diinnen Blechen 

u. s. w. nicht weit dariiber liinausgehen.

Eine interessante Bcstiiligung erhalten diese An- 

sichten durch die Untersuchung einiger amerika- 

nischer Blechproben, welche Hr. Massencz  in 

Hordę die Gute hatte auszufiihrcn. In Heft X vor. 

Js. (Seite 647 JT.) theilte Hr. P a u l  Krcuz-  

po i n t . ner ,  Ingenieur im Test Department der 

Pennsylvania Railroad Co., in einer selu- dan- 

kenswerthen Abhandlung die Erfahrungen mit, 

welche die genannte Bahn mit Flufseisenblechen 

gemacht hat. Danacli verwendet dieselbe schon 

seit dem Jahre 1868 Flufseisenplatten (im open 

hcarth, d. i. also im Flammofen erzeugte), und 

war die verbrauchte Menge his zum 1. Januar

1886 auf etwa 7800 t gestiegen, darunler 

befanden sich viele Platten allerbestcr Qualilfit 

fiir Feuerbiichsen (fiir welche in Deutschland 

bekanntlich mit sehr seltenen Ausnahnien Kupfer- 

blech genommen wird). Angesichts der guten 

Erfolge, welche Hr. K r e u z p o i n t n e r  ais Vcr- 

treter der Consumenten feslstellt, war die Re- 

daction sehr angenehm iiberrascht, ais seinen 

schriftlichen Mittheilungen eine Partie Probe- 

stiicke, dem laufenden Betriebe entnommen, 

folgtcn. Die durch Hrn. Ma s sen e z  veran- 

lafste Untersuchung hatte folgende Ergebnisse:

Brudi-Ftsligkcii Dclmuug Coniraction
kg f. d. qmm % %

No. i 40,9 22- 41
2 42,1 17 47,4

Jł 3 36,4 26 49,9
4 43,7 16 41,2

Jl 5 40,3 17 52.1

}) 6 41,7 15,5 48,4

n 7 36,8 19 53,9
n 8 33,2 46 54

9 36,1 44 52,9

» 10 35,4 44 55
11

Dic Analyse crgab:

P Si G Mn S

No. 1 0,049 Spurcu 0,176 O.SSO 0,116

yi 2 0,038 n 0,170 0,580 0,041

51 3 0,051 0,013 0,168 0.628 0,071

n 4 0,119 Spureu 0,160 0,435 0,062

n 5 0,041 0,042 0,154 0,435 0,027

51 6 0,124 0,045 0,158 0,386 0,049
7 0,041 0.004 0,140 0,387 0,025

0,037n 8 0.058 0,005 0,155 0,386
jt 9 0,059 0,005 0,165 0,435 0,038

« 10 0,062 0,028 0,170 0,532 0,030

11 0,052 0,007 0,200 0,677 0,017

Cu

0,012
0,017
0,011
O.OOS
0,015
0,012
0,006
0,012
0,023
0.026
0,026
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Probe No. 3 getempert ergab 47,7 kg Festig

keit, 14 Jó Dehnung und-40,5 % Gontraction. 

Die Proben No. 7 und 9 reprasentiren gute 

Feuerbiichsbleche, wahffnd die Probe No. 8 die 

beste Qualitat derśelben darstellt.

Die Probe 11 war zu klein, um daraus Zer- 

reifsproben herstellen zu konnen, und ist deshalb 

blofs der Analyse unterzogen worden.

Bei den Stiiben 1 bis 7 ist dic Dehnung auf 

eine Liinge zwischen den Kornern von 200 mm 

bemessen, wahrend die Stiibe 8, 9 und 10 nur 

50 mm lang genommen werden konnten; auf 

Probestabe von 200 mm Lange bezogen, wurden 

sich bei den Slaben 8, 9 und 10 Delinungen 

von 26 bis 28 % ergeben haben.

Die Blechstarkeu der untersuchten Platten 

betrugen 6 bis 10 mm.

Die Ergebnisse der Proben von denBlechen, mit 

denen also, wie oben gesagt, der Consument die 

besten Erfahrungen gemacht h a t , gewinnen ein 

besonderes Interesse fur uns, wenn wir sie mit 

den Anforderungen vergleichen, welche bis jetzt 

noch beispielsweise von der Kaiserlich deutschen 

Admiralitat an Flufseisenbleche gestellt werden. 

Ke ine e in z ig e  der s a m m t l i c h e n  am e r ik a 

n i s c h e n  P r o b e n  w ii r d e n a m l i c h  den 

V o r s c h r i f t e n  d e r ś e l b e n  e n t s p r e c h e n ,  

gerade das vorzug]icbste Materiał Nr. 8, 9 u. 10 

wurde nach den zur Zeit bei der Kaiserl. Admi

ralitat herrschenden Anschauungen am aller- 

wenigsten geniigen!

Es mufs nun freilich beriicksichtigt werden, 

dafs die Vorschriflen der Kaiserlichcn Admiralitat 

fiir Schiffskesselbleche berechnet sind, und es 

liifst sich leicht durchblicken, dafs die Schiff- 

bauer nach der hohen Festigkeit gegriffen haben, 

um moglichst l e i c h t e  Kessel zu bekornmen. 

Das neue Materiał mit den vorziiglichen Eigen

schaften der hohen Biegungen, Dehnungen und 

der Blasensicherheit gab dem Conslructcur bei 

der hóheren Festigkeit ais die der gescbweifsten 

Bleche die willkommene Gelegenheit, die Blech- 

dicken nach Moglichkeit zu ermafsigen, und der

selbe trieb die Anforderungen immer hoher, so 

dafs er schliefslich die Maximalfestigkeit’ eines 

guten Flufseisenbleches zur Minimalfestigkeit 

seiner Bedingungen machte. Es wird uns ais 

Thatsache erzahlt, dafs eine Werft fiir Torpedo- 

boot-Kessel 48 kg Minimalfestigkeit forderte, und 

ais ihr gesagt wurde, dafs man auf die Lieferung 

solcher Bleche nicht eingehen konne, auf 47 kg 

herabging, was naturlich ebenfalls abgelehnt 

werden mufsle. Die Kaiserlich deutsche Marinę 

ist fiir Mantelbleche bei den Torpedobootkesseln 

bei 45 kg minimal geblieben und fordert fur 

solche von gewobnlichen Schiffskesseln 42 kg 

unberiicksichtigt der grofsen Dicken, Langen und 

Breiten, die letztere in der neuesten Zeit erhalten. 

Es kommen dabei Tafeln von 30 mm Dicke und 

1600 kg Fertiggewicht vor. Abgesehen davon,

dafs die Bleche von hoher Festigkeit Eigenschaften 

erhalten, dic fiir die Bearbeilung ungiinstig sind 

und diese auch sehr vertheuern, ist es technisch 

hochst schwierig, bei grófseren Dicken neben 

t a d e l l o s e r  Hartungsbiegeprobe eine hohe 

Festigkeit zu erhalten, und oft nach heutigem 

Wissen g e r a de zu  u n m o g l i c h .

W ir glauben besonders darauf hinweisen zu 

sollen, dafs das Mafs der Sicherlieit, welches 

nach den bestehenden Vorschriften zur Iier- 

stellung von Dampfkesseln zur Anwendung ge- 

langen mufs, ohne jeden berechtigten Grund viel 

zu lioch gegriffen ist, namentlich bei dem 

heutigen Stand der Fabrication, welcher es er- 

moglicht, ein eminent gleichmiifsiges und iiufserst 

zahes Materiał in Martin - Flufseisen fiir den 

Dampfkesselbau zur Yerfiigung zu stellen. Wiih- 

rend es bei der Darstellung von starken Schweifs- 

ciscnblechen selbst bei sorgfiiltigster Leitung der 

Fabrication nur zu haufig vorkommt, dafs doppelte 

Stellen in den Blechen sich vorfinden, die zur 

Blasenbildung wahrend des Betriebes der Kessel 

Veranlassung geben, schliefst die Herstellungs- 

weise der Bleche aus Martin-Flufseiscn, sofern 

iiberhaupt die Fabrication richtig geleilet wird, 

derartige Fehler nahezu vollstandig aus. Schon 

aus diesem Grunde konnen, abgesehen von der 

grófseren Gleichmafsigkeit und Zahigkeit, welche 

gute Martin-F’lufseisenbleche besitzen, die Blech- 

stiirken fiir Kessel aus Flufseisen schwiicher ge

wahlt werden, ais bei Anwendung von Schweifs- 

eisenblechen. Es gilt dies namentlich fur starkę 

Kesselplatten, welche beim Schiffskesselbau ent- 

sprecliend der veranderten Construction der 

Schiffsmaschinen in letzter Zeit stark zur An

wendung gelangen.

Bei leichten Kesseln, bei denen diinne Platten 

geniigen, wird die unterste Grenze der Starkę 

haufig ganz'unabliangig sein von der Gute des 

Materials, sondern man wird dabei, und letzteres 

mit Recht, auf die natiirliche Abnfltzung der 

Bleche durch Corrosion u. s. w. bei der Stiirken- 

bemessung Riicksieht nehmen mussen. Es liegt 

aber in den letzteren Fallen, wo man aus diesen 

Griinden zweckmafsigerwcise nicht dazu iiber- 

gehen will, die Blechstarken von Flufseisen gegen- 

iiber denen von Schweifseisen noch zu verringern, 

auch kein ókonomischer Grund vor, sich des 

besseren Flufseisens nicht zu bedienen, da der 

Herstellungspreis vorziiglicher Flufseisćnblcche 

nicht unwesentlich niedriger ist, ais derjenige 

von guten Kesselblechen aus Schweifseisen.

Eine weitere Bedingung, die schwer ins Ge

wicht fallt und haufig aufserordentlich schwierig 

oder gar nicht zu erfiillen ist, ist diejenige, welche 

einen verbaltnifsmafsig kleinen Spielraum zwischen 

Minimal- und Maximalfestigkeit anordnet.

Die Kaiserlich deutsche Marinę hat bei ge- 

wohnlichen Kesseln 5 kg Differenz zwischen 

Minimal- und Maximalzahl, bei
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Torpedobootkcsseln 4 bezw. 5 kg,

Der englische Lloyd 6,3 kg,

Bureau Veritas 4 kg,

Germanischer Lloyd 7 „

Board of Trade 6,3 bezw. 7,9 kg, 

Einzelne Bahnen 5 kg.

Nach den Erfahrungen der bestberufenen 

Bleehfabricanten lassen die vielen, hochst ver.- 

schiedenen Abmessungen, in denen die Bleche 

gcfordert werden, eine geringcre Differenz ais 

6 kg nicht zu, und erschwert eine geringere Zalil 

die Lieferung oft bis ins Unthunliche, ohne doch 

sicher einen erheblichen Nutzen zu bringen. 

Aber einzelne ziffermafsige Differenzen, z. B. 45 

bis 50 kg, vcrringern sich praktisch obendrein 

noch von selbst, denn es giebt wenig Materiał 

iiber 48 kg Festigkeit, welches noch eine 

w i r k i  ic h  gu te  H a r t u n g s b i  e g e p r o b e  

auslmlt, und kann man in Wirklichkeit nur mil

45 bis 48 kg rechnen, hat also nur 3 kg DifTe- 

renz und bei 42,5 bis 50,4 kg nicht 7,9 kg, 

sondern 5,9 kg. —

So lange die Schiffbauer an der von uns 

oben angefiihrten Praxis, eine nach unserer An

sicht zu hohe Sicherheit bei der Construction 

von Kcsscln anzunehmen, festhalten, werden die- 

selben selbstverstandlich in der Absicht, die todte 

Last moglichst zu vermindern, eine hohere Ma- 

terialfestigkeit fordern ; da jedoch fur Locomotiv- 

kessel und gewohnliche stationiirc Kessel die 

Riicksicht auf moglichst geringes Gewicht nicht 

so wie beim SchifTbau in die Waage fallt, so erscheint 

es ais nicht gereehtfertigt, dafs die Bahnen und 

Behorden dic fiir Schiffskessel heute noch bei uns 

iiblichen Bedingungen sich zum Vorbild nehmen. 

Man scheint sich geradezu zu furchten, mit den 

niedrigen Fesligkeitsziflern hcrvorzutreten, und 

ist es sehr erfreulich, dafs im Kreise der In- 

genieure der Kessel-Uebcrwachungs-Vc'reine sich

Slimmen mit voller Ueberzeugung fiir das weiche 

Materiał erheben. Hauptbedingungen fiir vor- 

ziigliche Qualitat fiir Kesselbleche aus Flufseisen 

sind grofse Zahigkeit und die Eigenschaft des 

Materials, dafs bei wiederholtem Abloschen der 

gliihenden Bleche in kaltem Wasser keine schad- 

liche Hartezunahnie stattfindet. Letztere Eigen

schaft lafst sich aber gerade bei Anwendung von 

weichem Materiał, welches neben geringein Koh- 

lenstoffgehalt einen nicht zu hohen Mangangehalt 

besitzt, am sichersten erreichen. In der Tliat 

mufs von den Fabricanten, welche Bleche aus 

Flufseisen fiir die Kessel fabrication herstellen, 

besonders darauf geachtct werden, dafs die Bleche 

die sclńirfsten Hiirtungsproben gut aushalten.

Ferner kommt auch in Betracht, dafs dem 

harten Materiał unangenehme Eigenschaften bei 

der Verarbeitung anhaften, die sich in der Praxis 

entweder gar nicht oder doch nur schwer ver- 

meiden lassen, und dafs es unumstofslich richtig 

ist, dafs das weiche Materiał diese Eigenschaften 

nur in geringem, zulassigem Mafse besitzt. Dann 

lassen die Fabricanten von nicht fiir Schiffszwecke 

bestimmten Evesseln jedenfalls bei ihrer Beur- 

theilung auch einen andern Gesichtspunkt gelten, 

und das ist der, dafs cs ihnen weniger darum 

zu thun ist, moglichst leichte Kessel zu erhalten, 

ałs ein Materiał zu vcrwenden, welches nach 

allen Richlungen hin erhohte bessere Eigen- 

schaften besitzt ais dic besle geschweifste Feuer- 

platte und daheben das Blasenziehen vollig aus- 

schliefst.

Zum Schlusse wiederholen wir den eingangs 

ausgesprochenen Wunsch, narnlich den, dafs der 

Verband der Kessełiiberwachungsvereine die An

gelegenheit baldigst kraftig in ditf Hand nehmen 

und iiber das Flufseisen ebenso wohlerwogenc 

Entscheidungen wic s. Z. iiber das Schweifseiscn 

treffen moge.

Neue Martinstalil - Anlage.*
Entwurf von J. H. Consłant Steffen, Ingenieur in Luxemburg. 

Hierzu die Zeichnungen auf Blatt XVII bis XIX.

Ais zweileri Theil des in voriger Nummer 

dieser Zeitschrift besprochenen Umbauplanes fiir 

eine auslandische Eisen- und StahlliiiUe lasse ich 

die Beschreibung und Zeichnungen der bereits 

erwśhnlen Martinitahl-Anlage, bestehend aus 

den Oefen mit ovalem Herd und frciliegenden 

Warmespeichern, Glockenumsteuerung und Grobc- 

Liirmann - Gaserzeugern mit Vergasung durch 

geprefsten W ind hier folgen.

* Alle Rechle beziiglich des Abdrucks und der 
Uebersctzung in fremde Sprachen yorhehalten.

Dic Bedingungen in bezug auf Anzahl und 

Grofscnverluiltnisse, bezw. Fassungsvermogen der 

Oefen, waren folgende:

An Stelle der zwei vorhandenen von je 5 bis t> t 

taglicłier Production sollen drei neue Flammofen 

aufgcbaut werden, von denen jedesnial zwei nn 

Betriebe und einer in Reparatur stchen. Das 

mittlere Fassungsvennogen soli etwa 12 t be- 

tragen, so dafs bei einem dreimaligen Abśtich in

24 Stunden eine Production von annahernd 80 l 

errcichl werden kann; dies unter Hinweis auf 

eine etwaige nothige starkere Inanspruchnahmc
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des Martinstahlwerkes wahrend der spateren 

Umbauzeit des Bessemerwerks. Die Einrichtung 

der Oefen wurde derart gewiinsclil, dafs ein 

spaterer Betrieb mit fliissigem, von den neuen 

Hochofen zu entnehmenden Roheisen sich leicht 

bewerkstelligen liifst; andererseits miissen vor- 

handene alte Walzen, unter welchen sich 

ziemlich grofse, von 2 m Lange und 800 mm 

Durchmesser befinden, ohne vorausgehendes 

Durchbrechen leicht in demselben aufgesclnnolzen 

werden konnen.

Endlich war auf eine grofstmogliche Benutzung 

der Yorhandenen Gebaulichkeiten, Kamine u. S. w. 

Biicksicht zu nehmen.

Die bestelienden Martinofen waren nach altem 

Muster mit nach der Ofenmitte hin geneigtem 

Gewolbe aus Dinas-Faęonsteinen mit nebeneinander 

liegenden einfachen Kanalen fiir Luft- und Gas- 

Zufuhr angelegt. Die Oefen slanden iiber den 

Warmeansammlern, fiir Luft- und Gasheizung, 

welche letztere sich in der Praxis angeblich ais 

mit unzureichender Heizflache versehen erwiesen 

haben sollen.

Es mufste deshalb fiir den Fali, dafs die 

bestelienden Raunie und Gebaulichkeiten einiger- 

mafsen benutzt werden sollten, eine ganżliclie 

Umgestaltung der nrspriinglichen Anordnung 

eintreten, in anderen Worten, es durften die 

(nach hergebrachler Weise so benannten) Regene- 

ratoren (welche wir weiter unlen zweckmufsiger 

Wiinnespeicher oder Warmeansammler nennen 

wollen) niclit mehr unter den Oefen, sondern 

freiliegend neben denselben aufgestellt werden.

Eine solche Anordnung halle Yerfasser schon 

im Jahre 1880 auf einer damals im Bau be- 

griffenen Eisen- und Stalilhutte in Frankreich, 

unter Hinweis auf die daraus ergehende Beseili- 

gung construcliyer Schwięrigkeiten zum Yorschlag 

gebrachl, ihre Ausfiihrung jedoch aus verschiedenen 

Griinden nicht durchsetzen konnen. Auch die 

in gegenwartigem Projecte zum Grund gelegle 

ovale Form des Ofens, welche bei einer stabilen 

Gonstruction sich der eigentlichen Eiform der 

Flamme recht gut anzupassen scheint, hatle der 

Yerfasser damals schon bei seinen Studien in 

Belracht gezogen, jedoch ohne es bei der kurz 

gemessenen Mufsezeit zu einem eingehenderen 

Yorschlag, behufs Verwirklichung seiner diesbezgl. 
Idee, zu bringen.

Die im Decemberheft 1884 von » Stahl u. Eisen« 

inzwischen veroffentlichte Abhandlung iiber eine 

neue Regeneralivofen-Gonstruclion durch die HH. 

Frank, Wesley, Dick und James Riley in Glasgow 

bcslatigte einigermafsen dic Richtigkeit meiner 

Auffassungsweise.

Ohne den berechtigten Patcnlanspriiclien der 

eben genannten Herren im geringsten enlgegen- 

treten zu wollen, gedenke ich yielmehr, gelegent- 

licli der bevorstehenden Ausfiihrung meiner Pro

jecte, der letzteren die praktischen Erfalirungen

hinsich tlicli dieser Construction in entgegen- 

kommendster Weise zu Nutzen zu maclien.

Bej einem eingehenderen Vergleich der eng

lischen Gonstruction mit der hier mitgetheilten 

miissen jedoch wesentliche Abweichungen con- 

statirl werden, welche erslens ais Anhaltspunkt 

fiir die obige aufgestellte Behauptung, dafs sich 

der Yerfasser schon im Jahre 1880, unabhiingig 

von den benannten Erfindern, mit derselben Idee 

(dereń Patentanmeldung er damals lediglich wegen 

der zu kurz bemessenen Mufsezeit sowie des 

Kostenpunktes unterliefs) befafste, dienen, dann 

auch die Bereehtigung zur eigcnmachtigen Yer- 

offentlichung des in Rede stehenden Projectes klar 

legen sollen. Die Vorausschickung dieser kurzeń 

Bemerkungen bezweckt die Wahrung gegenseiliger 

Interessen.

Auf das Project selbst zuriickkonunend, will 

ich der leicliteren Erklarung halber die vorgelegten 

Pliine, welche fiir die Interessenten ein iibersicht- 

liches Bild der ganzen Einrichtung zu geben be- 

zwecken, der Reihe nach einer naheren Unter- 

suchung unterwerfen.

Blatt XVII stellt den Grund- und Aufrifs der 

Anlage dar. Das Fundamenlmauerwerk der allen 

Martin-Oefenhalle hatle 43,50 m  aufsere Lange und 

20,50 m aufsere Breite. Die Warmeansammler lagen 

unler der im Aufrifs Fig. 2 mit AB  bezeichnelen 

Flurlinie, die Oefen unmittelbar iiber denselben.

Die gufseisernen Saulen S , welche, wie aus 

Fig. 2 ersichtlich, wieder benulzl werden, trugen 

ein holzernes Dach, welches sich beim Umbau 

nicht venvenden liefs. Die vorhandenen Fun- 

damentmauern sind im Aufrifs durch die Schraflur 

gekennzeichnel, die Saulen, und mit denselben 

die neue Dachconstruction, welche zweckmafsiger 

aus Eisen und yerzinkterii Wellhlech gewahlt 

isl, wurden, der Ilohe der Ofenplattform und der 

Witrmespeicher enlsprechend, um 2,40 m hoher 

gelegt, die Enlfernung derselben auf 19 m bezw. 

6 ni gebracht.

Die in Fig. 2 gezeichnete Gurvendachstuhl- 

Gonstruclion soli, so viel wie moglieh, bei den 

Neubaulen durchgefiihrt werden. Dieselbe bietet 

eine sehr stabile Gonstruction, grofstmogliche 

Ramnbenutzung und ein relativ .geringes Materiał-’ 

gewicht.

In Yeihindung mit derselben ist eine Lauf- 

krahnanlage angebrachl. Dieser Laufkrahn be- 

dient die drei Oefen und wird gebrauchl, einer

seits bei der Abhebung der Ofengewolbe 

gelegentlich Reparaturen oder Einlagen von 

grofsen Walzen, andererseits beim Putzen der 

Warmespeicher, bei weichem behufs schnellerer 

Abkuhlung der ganze Deckel des Apparates ab- 

gehoben wird. Die Tragfahigkeit des Laufkrahnes 

ist mit 5 t bereehnet. Mit den in Aussicht ge- 

nommenen Abmessungen der Oefen entsprechen 

dieselben der das Einschmelzen ganzer Bruchwalzen 

in letzteren betreffenden Yorbedingung des Projeets.
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Die Oefen liegen in einer Reihe, in einer 

Achsenentfernung von je 12 ni. Jeder Ofen hat 4 

freiliegende, mit Blechmantel umgebene, cylinder- 

formige Warmespeicher; derDurehmesser des Blech- 

mantels der letzteren betragt durchgShgig 2,100 m ; 

das Materiał fur denselben bieten vorhandene, zum 

Abbrueh bcstimmte Dampfkessel. Fiir die Luft- 

erhitzer ist eine Hohe von 6,000 m , fur die 

Gaserhitzer eine solche von 5,000 m vorgesehen.

Die urspriińglioh gefafste Idee der Ersparung 

von 4 Apparaten, dadurch, dafs jcdesmal zwei 

Oefen zwei Apparate gemeinsam hatten, mufste Yer

fasser mit Riicksicht auf die daraus ergehende 

Complication des Umsteuerungssystems aufgeben.

An Stelle der Weehselklappen, dereń Wieder- 

benutzung nicht in Aussicht genommen war, und 

welche angeblich durch immerwahrende Undich- 

tigkeiten, durch Verziehen des Gufseisens hervor- 

gerufen, zu ofteren, sehr unangenehmen Betriebs- 

storungen Veranlassung gegeben haben, habe icli 

eine sogenannte Glockensteuerung .angebracht, 

welche, abgesehen von einigen wesentlichen Ab- 

iinderungen, die hauptsachlich eine Luft- oder 

Wasserkiihlung der Blechwande bezwecken, auf 

einigen franzosischen Glasliiitten in der Umgegend 

von St. Etienne (Loire) ausgefuhrt ist.*

Das betrefTende Hiittenwerk gebrauchte bis 

dahin in den Generatoren scines Martinstahlwerkes 

Steinkohlen erster Qualitat, welche etwa dem 

Werthe der englischen Newcastle-Kohle entsprechen 

soli. Diese Kohle unterliegt jedoch einem, unter 

den vorwal|eiulen Bedingungen ziemlicli kost- 

spieligen Transport von etwa 85 km , wahrend 

sich in unmittelbarer Niihe der Hiitte und zum 

Besitze der Gesellschaft gehorend, sehr abbau- 

wiirdige Lager secundarer Kohlengebilde, ais 

Anthracit, bituminose und Braunkohle, finden, 

dereń Verwendung wenigstens theilweise in Aus

sicht genommen ist. Unler diesen Umstanden 

schien mir der Grobe - Lurmann - Generator in 

seiner Anwendung mit geprefstem W ind zur 

Yergasung in jeder Hinsicht ais der empfehlens- 

wertheste Apparat, welcher, ais solcher, den ge- 

stellLen Anforderungen bestens zu entsprechen 

berufen ist.

Die dem Projecte beiliegende Zeiclmung, 

diesen Generator betreffend, ist wesentlich einem 

von Hrn. Lurmann dem Verfasser s. Z. giitigst 

zugestellten Sonderabdruck aus der Zeitschrift des 

Yereins deutscher Ingenieure, Band 27 (S. 664, 

BI. 33) entnommen. Die leitende Idee bei der 

in Verbindung mit unserm Projecte bezweckten 

Yeroffentlichung dieses Apparates in » Stahl und 

Eisen « war die einer zweckenlsprechenden Be- 

kanntmachung in solchen auslandischen Kreisen, 

wo die oben benannte Zeitsclu-ifł, weniger bekannt 

ais letztere ist; ich bemerke, dafs keinem yon

* Siehe auch Ledebur, Eisenhiittenkunde, 1. Ab- 
theilung Seite 117.

meinen Auftraggebern, obschon einige derselben 

aulserst tiichtige Fachleute sind, dieses System 

von Generatoren auch nur dem Namen nach 

bekannt war. Beziiglicli der Patentrechte der 

Erfinder gilt natiirlicherweise die namliche, an- 

lafslich des neuen patentirten Regenerativofens 

betonie Bemerkung. Fiir die neuen Oefen glaube ich 

vor der Hand mit zwei Apparaten mit je sechs zu 

drei und drei sich gegeniiberliogenden Entgasungś- 

kammern nach den eingezeiclmetcn Abmessungen 

auszukommen. Fiir den Fali, dafs sechs Kammern 

nicht geniigen wurden, lassen sich mil leichler 

Miihe entweder noch zwei oder vier anlńingen 

oder ein anderer Apparat neben den anderen 

aufstellen. In ersterem Falle sind den Aus- 

stromeoffnungen, sowie den Abhitzkaniilen von 

Y O r u e h e r e in  entsprcchende Abmessungen zu 

geben.

Ais vollstandig neu bei einer Generatoranlage 

glaube ich, so viel mir bekannt, die von mir 

zuerst in Vorschlag gebrachte Einsclialtung eines 

Doppelsammelbeckens oder zweier Gasometer, 

von denen sich abweehselnd einer fiillt und einer 

leert, bezcichnen zu diirfen. Die Gase gelangen 

dann, natiirlich mit der Voraussetzung, dafs auch 

die Verbrennungsluft von einem Ventilator ge- 

liefert wird, unter Druck in den Ofen und unter- 

liegen daselbst, bei ungeliemmter Flammenent- 

faltung, einer mćiglichst vollstandigen Verbrennung. 

Uebrigens geht die allgemeine Ansicht der Fach

genossen dahin, dafs ein regelmiifsiger Betrieb 

iiberhaupt nur moglich ist, wenn unabhangig 

von den atmospharischen Verhaltnissen gearbeitet 

werden kann.*

Unter diesen Umstanden glaubte ich, fiir den 

Betrieb von zwei Oefen die zwei bestehenden 

Kamine von 33 m Hohe, 2 m  unterem und 

1,200 m oberem Durchnlesser nicht nur ais

vollstandig gentigend beibehalten zu konnen, 

sondern auch noch den Verbrennungsproducten 

einen liingeren Weg in den Wiirmeabsatz-

apparaten geben zu konnen.

Wie aus der Zeiclmung Blatt XVII, Fig. 1, 

ersichllicli, konnen die Verbrennungsproducle des 

miltleren Ofens B abweehselnd nach beiden 

Iiaminen gefiihrt werden; demnach konnen also 

A mit B, B mit C, sowie auch A mit C 
gleichmafsig arbeiten, wobei jeder Ofen seinen 

unabhangigen Kamin behalt.

Es sei ausdrucklich hier bemerkt, dafs dic

ganze Generatoranlage, so wie selbe in der

Zeichnung aufgetragen ist, iiberhaupt nur die 

Darlegung der derselben zu Grunde liegenden 

Principien bezweckt. Die sogenannten Gasometer 

unserer Zeichnung haben jeder einen mitzbaren

* Wir v e r w e is e n  hier auf die diesbezl. Ansichten 
des Hrn. Dr. Fried. O. G. Muller, welche er in se in e n  

»Beitragen z u r  Charakteristik moderner F e u e ru n g e n * , 

»Stahl und Eisen®, October 82, S. 472 mittheilL



Juni 1887. „STAHL UND E ISEN /  
--------- t ....................... .

Nr. 6. 385

Rauminhalt von etwa 75 cbm, welcher vor- 

sichtigerweise wohl auf 100 cbm gebracht werden 

durfte. Dementsprechend ware also die Acbse 

der Generatoren um ein kleines naher an die 

bestehende Quaimauer zu riicken. Erst gclegent- 

lich der spater mit den betreffenden Erfindern 

aufzunehmenden Vcrhandlungen werden sich die 

cndgiilligen Abmessungen der ganzen Gene- 

ratoranlage fesLstellen lassen.

Die in grader Linie angeordneten Oefen 

werden durch einen gemeinsamen fahrbaren 

Giefskralm, wie solcher von der Miirkischen 

Maschinenbau - Anstalt vormals Kamp & Cie. in 

Wetter a. d. Rubr fiir die Slahlwerke von Hordę, 

Peine und Friedenshutte in Oberschlesien ausge- 

fiihrt worden ist, bedient.* Beziigliclr der Wahl 

dieses laufenden Gicfskrahns sei hier gleich be- 

merkt, dafs dieselbe sich durch den Umbauplan 

der ganzen Hiitte rechtferligt. Die Terrąin- und 

Hohenyęrhalthisse stellten sich fiir die Zugrunde- 

legung eines solchen Krahns beim projectirten 

Neubau des Bessemenverks itufserst giinstig. 

Fiir Martin- und Bessemerwerk geniigt so eine 

gemeinsame langgezogene Giefsgrube; es ergiebt 

sich aus dieser Anordnung der Vortheil, dafs 

einerseits nur eine Reihe von Blockkriilmen, an- 

dererseils auch nur eine Halle, welche iiufserst 

einfacher Construction (Wellblechdach) gewahlt 

werden kann, aufzustellen sein wird. Mit Be- 

riicksichtigung, dafs die anzulegenden zwei 

Krainie gleichzeitig in beiden Anlagen benutzt 

werden konnen, dafs der Abstich der Martinofen 

nach links liegt, wahrend die anzulegenden 15-t- 

Coiwerter nach rechts ausgiefsen, miissen die Ab

messungen im allgemeinen starker angenommen 

werden, und die Krahne einen Drehapparat be

sitzen, welcher das Drehen derśelben um ISO0 

gestattel.

Die Giefshalle, welche nicht eingezeichnet ist, 

weil dies die Dimensionen der Zeiclmungen un- 

nothigerweise vergrofsert hatte, liegt in grader 

Linie mit dem Schienenstrang des Giefskrahns, 

welche sich bis unter die PlatLform des projec

tirten Bessemerwerks verlangert. Eine eventuelle 

Ausdehnung der Martinstahl-Fabrication lafst sich 

durch Verlangcrung der Halle nach Ofen C hin 

bewerkstelligen.

Die hinter dem Ofen, in der Hohe der Be- 

schickungsbuhne liegende Luflbahn steht mit der 

Hochofenanlage in Verbindung, welche spater das 

flCissige Roheisen liefern soli.

Der auf Blatt XVIII, Fig. 3, aufgezeichnete 

Wagen mit Roheisenpfanne ist ebenfalls den Zeich- 

nungen der vorhin angefiihrten Miirkischen Ma- 

scliinenbau-Anslalt entlehnt. Die Rinne zum Auf- 

geben des fliissigen Roheisens ist fahrbar ein- 

gerichtet.

* Siehe Beschreibung und Zeichnung »Stahl und 
Eisen*, September 1882.

VI.7

Ais Yorwarmofen ist ein fahrbarer Ofen in 

Aussieht genommen, welcher an einer Abzweigung 

der Roheisenpfannenbahn, die zumAlteisenmagazin 

fiihrt, beladen und dann zu dem dazu geeigneten 

Platze gefahren wird, wo die Heizung yermittelst 

Generatorgas erfolgt. Nach erfolgter genugender 

Anwarmung des Materials wird dasselbe an den 

betreffenden Ofen gerollt und dem fliissigen Bade 

zugefuhrt. Eine Veroffentlichung der Zeichnung 

dieses Apparates mufste hier unterbleiben, wreil 

der betreffende Erfinder den PatenLschutz fur 

seine Erfindung zu beanspruchen gedenkt. Ob 

sich eine solche Vorrichtung fiir die Praxis gut 

bewahren wird, wollc-n wir hier nicht unter- 

suchen; sollte dies nicht der Fali sein, so liifst 

sich leicht zwischen den Oefen, durch Ausdehnung 

der Beschickungsbuhne, Platz fiir einen gewolin- 

lichen Wiirmofen schafien.

Der Aufstellung der Grundlagen zu dem Uin- 

bau folgt nun eine kurzgefafste Beschreibung der 

einzelnen Apparate.

1. D ie  Oe fe n  (BlatJ_XVIII, Fig. 3 bis G). Auf 

einer durch die eisernen J_-Triiger F  und G, welche 

von den Saulen E, E l, E 2 getragen werden, gebildeten 

Biihneform, welclie 3,000 m iiber der Flur A B 

liegt, wird eine gufseiserne BodenplatLe aufgelegt. 

Diese letztere besteht aus zwei geripplen, derart 

libereinander liegenden Gufsplatten (beide aus 

verschiedenen Stiicken zusammengefugt, welche 

die ovale Form erzeugen), dafs zwischen den 

Rippen Ilohlwande fiir Luftkiihlung enLstelien; 

diese Platten sind abgehobelt und dadurch ein 

horizontales Auflager geschaffen.

< In den so angelegten, ovalen Rahmen wird 

dann der conisch ovale Blechmantel aufgestelll. 

Dic Bleche haben eine Minimaldicke von 7 mm. 

Die Nietlocher sind oval auszustanzen, um die 

Ausdehnung des Mantels zuzulassen.

Die Starkę der feuerfesten Mauer ist 400 mm, 

das Bodenmauerwerk ist nach der Mitte hin 

starker ais am Rande: da die Mitte des Bodens 

am meisten zu leiden hat, scheint es natiirlicher- 

weise geboten, der schnelleren Abnutzung durch 

starkere Dimensionen der betreffenden Stelle 

vorzubeugeń.
Das Gewolbe befindet' sich in einem abnehm- 

baren Eisendeckel, welcher aus einem wasser- 

gekuhlten Blechringe, dessen innere Flachę behufs 

Anlegung der das Gewolbe bildenden feuerfesten 

Masse conisch geforml ist, und einer mit Winkel- 

eisen versteiflen Blecliplatte besteht. Der Schlacken- 

abilufs ist an der mittleren Thiire, der Be- 

scluckungstliure gegenuber, arigebracht, unter 

demselben liegt das Stichloch fiir Slahlabstich. 

Die Schlacke wird in einen geeigneten Schlacken- 

wagen abgelassen, welcher auf einem schmal- 

spurigen, auf der Flur CD  liegenden Schienen

strang lauft.
In bezug auf die eigentliche Ofenausfiitterung 

bemerke ich , dafs es in allen Fallen angezeigt

2
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scheint, dic diesbezgl. Details dem verantwortlichen 

Betriebschef zu iiberlassen.

Die zu behandelndcn Rohmaterialien sind, was 

die augenblicklichen Verhaltnisse anbelangt, rein 

genug, um vorliiufig die Einfuhrung des basischen 

Betriebes nicht in Anspruch nehmen zu miissen. 

Die Wahl des Materials fiir die Ofenausfiitterung 

hiingt demnach innigst zusammen mit den bei 

den alten Oefen gcmachten praktischen Erfah

rungen. Meine eigenen Meinungsiiufserungeri sind 

demnach objectiver Natur; dieselben fufsen auf 

der Mittheilung, dafs in der belreffenden Um- 

gegend Titan- und Chromeisenerzlager von relativ 

grofser Bedeutung ausgebeutet werden konnen. 

Die neutrale Valton-Remaury-Ausfiitterung, iiber 

welche Victor Deshayes im » Genie civil«* von 

neuem beriehtet, mag demnach hier zweckmafsige 

Yerwendung finden, da dieselbe jedenfalls eine 

langere Dauer hat ais dic gewohnliche Dinasslein- 

ausfiitterung, die Reparaturkosten einerseits dadurch 

bedeutend vennindert werden, andererseits durch 

eine leiclit zu bewerkslelligende Reparatur ein 

flotterer, regelmiifsiger Betrieb erzielt wird. In 

betreff dieser Anordnung verweisen wir auf den 

soeben erwahnten Artikel des » Genie civil«, 

some auf einen denselben Gegenstand behandelnden 

Bericht in » Stahl und Eisen« , Julilieft 1886, 

Seite 504.**

Die Gas- und Luftzufuln* in dem vorliegenden 

Ofen ist von der Riley-Dickschen Anordnung 

ganz verschieden. Wahrend dieselben zur Ver- 

bindung des Ofens mit den Warmeansammlem 

Bathorohren verwenden, glaubt Yerfasser mit 

Riicksichtnahme auf die gcplante Anwendung von 

Gas- und Yerbrennungsluft unter Druck den Vor- 

zug einer Anordnung geben zu konnen, welcher 

das Princip der gewohnlichen Bunsenschen 

Lampe zu Grunde liegt. Die sogenannte Bunsen- 

flamme, welche in dem vorliegenden Ofen erzeugt 

wird, iibt, da dieselbe in ihrer Mitte die.meiste 

Iieizflache bietet, und andererseits das eigentliche 

Ofenprofil der Form derselben angepafst ist, 

ihren grofsten Effect eben in der Mitte des Ofens 

aus, wo das Metallbad am tiefsten ist. Es lafst 

sich iibrigens diese Flamme auch derart regu- 

liren, dafs eine absolute- Verbrennung im Ofen- 

raume selbst stattfmden mufs. Unsere Anordnung 

besteht aus einem mit feuerfesten Ziegeln oder 

Stampfmasse ausgefiitterten cylindrischen Blech- 

rohr O , welches sich in einer conisch ovalen 

Yerlangerung an den Ofen anschlielst; concen- 

triscli in diesem Rohr liegt, entsprechend freien 

Raum fiir den Gasdurchzug lassend, ein Rohr 

aus feuerfesten Faęonziegeln, womoglich aus 

Dinasmasse, welches nach oben hin mit dem 

fiir Lufterhitzung bestimmten Warmespeicher in 

Verbindung stelit.

* »Gćnie civil« 1886, Band 10, S. 22 und *Stahl 
und Eisen«, Januar 1887, S. 27.

** Sielie auch Januarheft 1887, S. 27.

Sie hat also den Vorzug einer leicliten Zu- 

gangliclikeit, und ist dadurch, dafs der Brenner 

ganz frei von Luft umgeben is t, vor einer 

raschen Zerstorung gesichert. Bei der Ab- 

nahme des gufseisernen Deckels L  und des Sclilufs- 

steines M  lafst sich das Luftzufiihrungsrohr N  

nothigenfalls leicht ersetzen, ebenso die etwa 

nothig gewordene Reparatur des Rohres O leicht 

und in kiirzester Zeit bewerkstelligen. Die 

ovale Form des Ofens wird hergestellt, wie aus 

vorstehender F igur, welche den horizontalen 

Querschnitt in der Hohe der Ofenthuren anzeigt, 

ersichtlich, durch 4 Kreiscurven, deren Mittel- 

punkte x und x\ y und yl sind.

Fig. 6, Blatt XVIII, stelit den Grundrifs der 

Plattformstructur dar. Bei der Wahl der Trager- 

profile ist der Einflufs der ausstralilenden Warme 

gebiihrend beriicksichtigt woi'den.

2. D ie  R e g e n e r a t o r e n  o d e r  Warm e-  

a n s a m m l e r  f i ir  Gas- u n d  L u f t h e i z u n g  

(Blatt XIX, Fig. 7 bis 8) sind, wie erwiihnt, vertical 

neben den Martinofen angeordnet. Die Vorziige 

dieser Einrichtung der urspriinglichen Anordnung 

gegenuber, wo dieselbe dem Ofen ais Unterlage 

diente, sind in der oben erwahnten Abhandlung 

von F, W . Dick* ausfuhrlich mitgetlieilt; die

selben lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Einsclirankung des feuerfesten Mauerwerks auf 

ein Minimum, weil dasselbe nur ais nicht- 

leitendes Fiillmalerial dient und nicht das Ge

wicht eines Gonstructionstheiles zu tragen braucht.

2. Grofse Erleichterung beim Putzen und et- 

waigen erforderlichen Reparaturen an denselben.

3. Ermoglichung des Verfolgens der Flannne 

yon aufsen durch Anbringen von Scliaulochern

* »Stalil und Eisen®, Deeember 1S84, S. 718.
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um den Mantel her.um. 4. Das Anbringen von 

freiliegenden Gas- und LuftzufiiKrungskanalen.

Wie schon weiter oben angefiihrt, gestattet 

die Anwendung von Gas und Luft dadurch, dafs 

der Zug nicht mehr vom Kamine abhiingig ge

macht ist, den abziehenden Verbrcnnungsproducten 

einen langeren Weg in den Warmeabsatzapparaten. 

Dementsprecliend nehmen dic letzteren dic aus 

der Zeichnung ersiclilliclie Form an.

Dieselben bestehen aus kreisrunden Thiirmen 

aus 300 mm dickcm feuerfesten Mauerwerk, von 

2,00 iiufserem Durchmesser m il Blechmantel- 

hefcsligung, welche durch Qucrmauern in drei 

gleiche Kreisabschnilte gctheilt sind; es ent- 

stehen demnach drei Kammern, in welchen die 

verbrannteu Gase nieder-, auf- und wieder nieder- 

gehen.

Fiir den Lufterhitzer ist, wie schon oben be- 

merkt, eine Hohe von 6 m vom Boden des 

Mantels bis an den Deckel, fiir die Gaserhitzer 

eine solche von 5 m in Aussicht genommen. 

Bei diesen Abmessungcn imd dem angewandten 

Zicgclgittersyslem werden in ersterem etwa 120, 

in lelzterem 87 qm Heizflache erzielt, welche 

sicherlich in einem iiufserst vortheilhaflen Ver- 

hfiltnifs zum angewandten feuerfesten Mauerwerk 

steht. Der mittlere Weg, welchen dic Producte 

durchstrcichen, ist 14 m  in ersterem und 10 m 

im zwciten. Im Vergleich zu den gewohnlichen 

Sicmensregcneratoren, welche wie bckanntlich 

dadurch, dafs die Gase immer den kiirzesten 

Weg zur Ausgangsoffnung nehmen, verhaltnifs- 

miifsig grofse lodte, also unbenutz.te Raume 

bieten, sind unsere freiliegenden cylindrischen 

Apparate in jeder Hinsicht ais rationeller zu be- 

zeichnen.

Zum Schutze der Blechmantel sowohl wie 

zur bequemeren Umgehung der Heizapparate sind 

in der Thurmmauer verlicale Hóhlschachte ge- 

schaffen, in welchen ein standiger Luftzug von 

unten nach oben durch entsprechende Oeffnungen 

bewirkt wird.

Die Sechseckform fiir die Heizkanale wurde 

gewahlt und in Vorschlag gebracht, weil dieselbe 

zur dreitheiligen Theilung des Kreises sehr 

passend scheint.

Der Deckel der Apparate besteht aus einem 

gufseisernen, mil feuerfesten Gewolbeziegeln aus- 

gefullten R ing , welcher in einer gufseisernen 

Rinne mit Theerversclilufs aufliegt; ein iiber dem 

Flachgewolbe angebrachter Blechdeckel stelit eine 

sehlechtleitende Luftschicht zur Yerminderung 

der Warmeausslrahlung her.

Um den Folgen einer etwaig vorkommendcn 

Explosion vorzubeugen, sind an den 'Schrauben, 

welche zur Befestigung des Deckels dienen, 

Spiralfedern angebracht; der Deckel kann dem

nach, ohne abgeworfen zu werden, dem Druoke 

naehgcben und die bei der Explosion entwickellen 

Gase cntweichen lassen.

Das Auflagergewolbe .fiir die Gittermauern 

des Apparatcs reicht bis zur Liuie s t. Dieses 

Gewolbe wird aus Dolomilmasse gleich den 

Boden der Besscmer-Birncn warm aufgcslampfl 

und bart gebrannt. Dadurch, dafs das Gitter- 

werk im ersten Schachte nur bis zur Einlritls- 

offnung der Vcrbremiungsproducle reicht, und im 

zweiten Schachlc die Schcidewand, welche dic 

Vcrbindung mit der dritten Kammcr geslattet, 

nicht bis zum Deckclvcrschlufs aufgefiihrt isl, 

wird der Vorthcil geschaffcn, dafs sich im -oberen 

Theile des Apparates gar keine Gewolbe befinden.

Diese letzteren Anordnungen sind dem steiner- 

nen Windcrhitzer fiir Hochofen nach dem System 

des Verfasscrs, dessen YerolTentlichiiug ebenfalls 

nachstens in » Stahl und Eiscn« crfolgen soli, 

entlelint.

Die Verbindung mit den Gas- bezw. Luft- 

emlafskanalcn ist in der Zeichnung mit Glocken- 

ventilen gedacht, welche ais Regulator wirken 

sollen. Einfache Schieber mit oder ohne Kiihlung 

anstatt Ventile mochten wohl fiir diesen Zweck 

geniigen, doch ist deren Handhabung nicht so leichl.

Beim Putzen eines Apparales oder ctwaigen 

Reparaturen wird, wic schon weiter oben bc- 

merkt, der Deckel vermittelst des Laufkrahncs 

abgehoben, das Yentil V  gcschlossen und die 

Putzlocher P  geoffnet; der so geoffnete Apparat 

functionirt dann ais Kamin und Iritt also eine 

vcrhaltnifsmafsig schnelle Abkiihlung ein, welche 

das Erreichen der verstopften oder bcschadigten 

Stellen in kiirzester Zeit gestattet.

3. Glockensteuerung.  (Blalt XIX, Fig. 12 

bis 15 und Blatt XVIII, Fig. 3 bis 4.) K  und L  

sind senkrechte Schachte aus Mauerwerk, welche 

durch zwei unter rcchtem Winkel sich kreuzende 

Quermauern in vier Theile gctheilt sind, also die 

Form von Yiertelkreisen besitzen; vier einander 

gegeniiberliegende Kanale fuhren nach den rechts 

und links vom Ofen stehenden Wiirmespeichern. 

Ueber diesen verticalen Schachten liegt eine gufs- 

eiserne, dem Querschnill entsprechende Rinncn- 

plattc O, welche mit Theer oder mit Wasser 

angefiillt ist. In diese Rinne pafst die Blechhaube 

P , welche durch den Quersteg Q in zwei 

Halftcn gethcilt ist. Die Blechcylinder, welche 

diese Blechhauben innen und aufsen umgeben 

und mit denselben fest vernietet sind, bilden 

einen geeigneten Raum fiir Wasser- oder Luft- 

kiihlung. Es wurde namlich in der Praxis con- 

statirt, dafs einfache cylindrisehc Blechhauben 

sich nach allen Riclitungen hin werfen und dem

nach ofters Reparaturen bediirfen; durch die hier 

in Vorschlag gcbrachte Fonn glaube ich diesem 

Uebelstande in vollem Mafse abzuhelfen.

In der in Fig. 3 und 4, Blatt XVIII ein- 

gezeichneten Lage fallen die Generatorgase durch 

das Gasventil M  in den Kanał m, steigen von dort 

durch den Scliachltheil m l unter die eine Halfte 

der Blechhaube P , welche die Yerbindung mit
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dem niedcrgchenden Schaclitlhcil l l und dcm 

linksliegeriden Gaseinfiihrungskanal l, folglicli mit 

dem entsprcchcnden Gaserhitzer vcrmiltclt. Gleich- 

zeitig stromt dic vom Ventilator in den Schachl 

J  geprerste Verbrennungsluft* durch den Yerbin- 

dungskanal j  und den aufgchcndcn Schachltlicil 

j 1 unter dic enlsprechcnde Hiilfte der Blechhaube

wciche die Verbindung mit dem Lufterhitzer 

vcrmittelst des niedcrgchenden Schachttheiles k l 

und dem Kanał k herstcllt. Auf der entgegen- 

gesetzten Seite stromen dic Ycrbrennungsproducte, 

nachdem dieselben einen Theil ihrer Warme in 

den Warmeansammlern abgegeben, durch die 

gcgeniibcrliegenden Kanale und dic Schachttheile 

/.-8 und A;3, bezw. I2 und l s nach dem etwas tiefer und 

zwischen beiden Schachten liegcnden Fuchs und 

von da in den entsprechendcn Kamin.

Bei der Umschaltung werden dic mit Lauf- 

rollęn vcrsehenen Blechhauben, fiir welche Rollen 

in der Rinne Einsclmittc zum Auflager reservirt 

sind, bis auf die Oberkante der Rinne gehoben 

und um 90° gcdrelit; dadurch, dafs die auf der 

Oberkante der gufseisernen Rinne laufenden 

Rollen auf die Aussparungen gelangen, geben die 

Glocken nieder und verbleiben in Stelle bis zur 

nochmaligen Umsteuerung.

Behufs gleichzeitiger Handhabung beider 

Glockcn sind dieselben durch den cisernen 

Querbalkcn S  mit ihren Zugstangcn n vcrbundcn. 

Das abbalancirendc Gegengewicht i wirkt durch 

den Hcbclarm S l , welcher den Oucrbalkcn S  

untergreift. Durch das Hebelsystem p l s1 in 

Yerbindung mit der Zugstange p , welche dic 

Gradfiihrung bewerkstelligen soli, wird nur ein 

Arbeiter fiir die Umsteuerung benólliigt.

Auf den Zugstangen n sind andererseits 

Kurbelarme r  befestigt, welche durch die Ver- 

bindungshebel r l symmctrisch zusammenhiingen; 

durch diese Anordnung wird die gleichzeitigc 

Drehung der Glocke, nach dcm Hcbcn derselben 

dadurch bewcrkstelligt, dafs der die Umschaltung 

besorgende Arbeiter eine von den beiden Kurbcln 

uh oder nl um 90° dreht.

Der, jeder Rcgencrativofen-Anlage mit cin- 

raumigen Warmeansammlern, also mit wechsclnder 

Umschaltung — anhaftenden Schwache, welche 

in dcm rclativ schncllen Niedcrgehen der Tem

peratur besteht und dic ein bcschleunigtes Um- 

stenem nicht gestattet, weil dic Apparatkammern 

jedesmal yoll todter Feuergasc stclien und erst 

durch Luft- und Generatorgase wieder verdriingt 

sein miissen, konnte natiirlich auch durch dic 

bcschricbene Anordnung nicht vorgcbeugt werden. 

Der cinzigc Yortheil, den gufseisernen Wechsel-

* Es sei hier fur die betrellende Zeichnung cr- 
lauternd bemerkt, dafs bei dem ersten Projeete, von 
weichem dieselbe herruhrt, die Anwendung von gc- 
prefster Luft noch nicht angeregt war und der natiir- 
liche Luftzug durch die eingezeichnete Vorrichtuug 
geregelt wurde.
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klappen gegeniiber, besteht in der grofseren 

Dichtigkeit, welche den Betrieb regclmiifsigcr und 

sichcrer gestalten soli.

4. G e n e r a t o r- A n l a g e . *  (BlattXIX, Fig. 9 

bis 11.) Eingangs habe ich dic Griinde an- 

gefiihrt, welche bei der Wahl des Systems mafs- 

gebend gewesen sind.

Was nun die relative Enlfernung der Gene- 

ratoranlage vom eigentlichen Vcrbrcimungsortc 

anbelangt, so bemerke ich in erster Reihe, dafs 

ich mir wohl bcwufst bin, dafs oben liierin dic 

schwache Seite jeder Gentrallieizung besteht, und 

erklare mich mit den diesbeziiglichen, in der 

vorhin ei'wiihnten Abhandlung yon Hrn. Dr. 

Friedrich G. G. Muller'* zum Ausdruck gelangtcn 

Ansichten vollstiindig einverstanden. Hingegen 

darf auch wieder nicht aufser Aclit gelassen

werden, dafs bei der Anwendung gliihender Gase 

dic erforderliche Umschaltung sehr grofsen 

Schwierigkeiten unterliegt, und dafs zur Erreichung 

eines bestimmten Zwcckcs immerhin die nothigen

Opfer zu bringen sind, welche hier in dcm

Warmcverluste der dic unvermeidliche Abkiihlung 

der Generatorgase zur Folgc hat, bestchen. Mit 

dem Vorschlage, von dem Umschallungssyslem 

ganzlich abzugelien, ware ich bei meinen Auf- 

traggebern wohl nicht durchgedrungcn, weil 

mehrere derselben von der, in einer Hinsicht

etwas bcrechtigten Ansicht ausgehen, dafs sich 

eben nur im Regenerativofcn der Martinstahl- 

Procefs auf praktische Weise durchfiihren lafst.

Im Grobe - Liirmann - Generator, welcher ein 

eigentlicher Gas-Hochofen ist, findet, aus leicht 

erklarlichen Griindcn, eine bedeutende Ueberpro- 

duction an Warme statt, welche die Anwendung 

dieser Apparate in nicht unmittelbarer Niihe der 

Vcrbrauchsstello der Gase uberhaupt unmoglich 

machen wiirde, wenn uns nicht die Mittel zur 

Vcrfiigung stiinden, um diesem Nachtheile abzu- 

helfcn.

Dic Nutzbarmachung dieser Wiirmeubcrpro- 

duction wird erreicht einerseits durch das Auf- 

geben einer der chemischen Zusammensetzung der 

Kohlehaschen entsprcchcnden Menge gebrannten 

Kalkes, wodurch eine lliissige, von selbst abfliefsende 

Schlacke geschaffen wird, andererseits dadurch, 

dafs man in dem Vcrgasungsraum des Generators, 

in einer entsprechendcn Hohe uber der Sohle, 

soviel Wasserdampf einblast, ais durch dic 

iibcrfliissigc Wiirme in Wasserstoff und Kohlen- 

oxyd zersetzt werden kann; nach den Bercch- 

nungen des Hrn. Liirmann wird auf 3 Theile 

Kohlenstoff 1 Theil Wasser zersetzt.

Dieselbe Warme, welche der Wasserdampf 

bei seiner Zersctzung bedarf, geben dessen Pro- 

ducte bei der Ycrbrcnnung wieder ab ; der

* Siehe »Zeitschrift des V. d. Ingenieures Bd. 27, 
Seite 664.

** »Slahl und Eiscn», October 1882, S. 466 bis 40/.

„ STAHL UND E ISEN.“j___________________
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Wasserdampf gilt also ais bequemcr Tragcr der 

sonst sehr unangcnchm werdenden, und dic Be

nutzung des Apparates gefahrdenden, uberfiussigen 

Warme. Ein anderer, ebenfalls nicht' zu 

untcrschatzender Vortheil wird dadurch erzielt, 

indem durch StickstofTgelialtabnahmc und Wasser- 

stofT- und Kohlenoxydzunahme die Beschaffcnheit 

der mit geringwerthigem Materiał erzeugten Gase 

bedeutend verbessert wird. Auch dic Anwendung 

von heifsem Gcblascwind kann hier nur zum 

Vortheil gercichen, und wird dic Frage der Be

nutzung der eigentlielien Abhitze fiir dic Heizung 

des letzteren gclegentlich der projectirten Anlage 

zu untersuchen sein.

In unserer Zeichnung ist, weil solche eben 

nur ais Illuslration diencn soli, auf diese zwei 

letzten Punkte keine Riicksicht genommen; 

Dampf- und Kuhlwasserleitungen, ebenso die 

mechanischc Bcschickung der Enlgasungskam- 

mern und die Verankerung des Maucrwerks sind 

auf derśelben nicht angedeutet.

Der Gang der entwickelten Gase wird wesent- 

lieli davon abhangcn, ob die Abhitze, wie oben 

angedeutet, zur Gcblasewinderliitzung oder fiir 

die anhangenden Dampfkessel benutzt wird oder 

nicht. Zur Erliiuterurig unserer Zcichnungen 

bemerken wir in kurzeń Worten, dafs derselbe 

im allgemeinen zweierlei Art sein kann.

In einem Falle, d. h. wenn die Beschafienheil 

der Kohle dies zulafst, gehen die von der Ent- 

und Vergasung kommenden Gase durch die, der 

Abfiihrrohrleitung r  entgcgengesetzle Óeffnung g 

in den Kanał g1, von da durch die Oeffnungen

in den Kanał g'A, ziehen durch die Umgcbung 

n der Entgasungsraume E  in die Parałlelkammcr 

gi , steigen durch die Oeffnungen g6 in den 

darOber liegenden Sammelkanal ge, in dic Rolir- 

leitung r. Bei diesem Gange sind die Óeffnung 

<77 und die Luftzufuhrlocher l fest vermauert. 

Im zweilen Fali, d. h. wenn dic Gase zu vicl 

Fługstaub absetzen oder die Abhitze des Gene- 

rators benutzt werden soli, wird dic Ocllnung g 

zugemauert. Dic zur Unterhaltung der Ent- 

gasung der Kohlen nothigen Gase gelangen dann un- 

mittelbar aus dcm Kanał g6 durcłi dic OeITnungen 

</’ in dic Kammer gA, treten hier mit der durch 

die Locher l cinstromendcn Luft zusammen, ver- 

brennen in der Umgcbung n der Entgasungs

raume und werden bei a , wo dann eine Rołir-

leitung anschliefst, ais Abhitze der Verbrauchs- 

stclle zugefiihrt. Der iibrigc Theil der Generator- 

gase stromt direct durch gn und r in dic Gas- 

rohrleitung.

Um bei der geplanten Verwendung von 

secundiircm Kohlenmaterial den Absatz der Flug- 

asche zu Befordern, denken wir uns das Abfiihr- 

rohr I i  in drei Kammern getheill, in weichen dic 

abgefiihrten Gase zwcimal niedergelien und einmal 

aufsteigcn; der Waschkasten aus Blech, in wel- 

chcm das Rohr R  stellt, wird źweckmafsig mit 

Thcer gefiillt, dessen Dampfe den Vcrbrennungs- 

gasen zu gute kommen.

Behufs regelmafsigcr Fiillung der cingeschal- 

teten Doppelgasometer haben wir eine Exhaustor- 

Absaugung in Aussieht genommen.

Schliefslich betonen wir nochmals ausdi-iick- 

lich , dafs die ganze Generaloranlage vor der 

Anferligung der cndgiiltigen Ausfiihrungsplanc 

einem eingehenderen Studium unterliegen soli; 

die Mogliehkeit einer kreisformigen oder ovalen 

Schachtform fiir die Yergasung mit concentrisch 

umliegendcn Entgasungsraumen, welche zu einer 

stabileren Construction des ganzen Apparates 

Veranlassung geben wiirde, bleibt nicht ausgc- 

schlossen. Dann ist aucli, in bezug auf das 

zu den Entgasungsraumen zur Anwendung kom- 

mende Materiał und ein demselben entsprechendcs 

mehr oder weniger schnelles Arbeiten, den dics- 

beziiglichen schon citirten Bedenken des Hrn. Dr. 

Fr. Muller,* soweit dies im Bcrcich der Praxis 

liegt, Rechnung zu tragen. Der im Grundrifs 

angedeutetc Schieber aus dem Gasrohr R  ist 

selbstverstandlich fiir Wasserkiihlung eingcrichtet.

Die Gencratoren sind mit einem Wellblech- 

dacli versehcn, welclies von Saulen aus J- Triigern 

mit Qucrvcrstrcbimgen getragcn wird. Um die 

durch yerhaltnifsmafsig hohe Temperaturwechse, 

infolge der ausstromenden Wiirme entstehenden 

Ausdehnungen des Welłenblcches zu gcstatlen, 

sind letztere mit den Saulen vcrmittelst in Form 

von S  gebogener Fłachstabe aus Federslahl 

von 60 X  5 mm yerbunden; diese Anordnung, 

welche das Fcdern des Ganzen, verbundcn mit 

einer stabilen Construction gestatten soli, ist 

vom Verfasser schon anderwarts angewrandt 

worden und hat sich ais praktisch bewahrt. —

* »Stahl und Eiseu«, October 1882, S. 471.
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Erzeugung yon Flufseisen im Conferter von Walrand-Delattre.
Von Ch. Walrand in Paris.

Der W a l r a n d - D e l a t t r e s c h e  Gonverter,* 

welchen man in Frankreich seit mehreren Jahren 

kennt, ist namentlich in der Absicht erfunden 

worden, um Hultenwerken mitllerer Grofse die 

eigene Erzeugung von Bessemer- und Thomas- 

flufseiseń zu ermogliclien, ohne dafs dieselben 

dabei gezwungen sind, ein so theures Rohmaterial 

zu verwenden, wie die gewóhnlichen Bessemer- 

hiitten. Eine kurze Beschreibung des Apparates 

wird uns iiber die Arl seines Betriebes Klarheit 

verscha(Ten.

Der urspriingliche Apparat glich im Aeufseren 

vollkommen einem Bessemerconverter von kleineren 

Abmessungen. Statt durch einen unten ange- 

brachten Windkasten trat jedoch der Wind in 

einen seillichen ringfórmigen Raum ein, iihnlich wie 

bei dem Cupolofen von Voisin, und drang von dort 

in das Innere der Birne durch eine Reihe von 

Diisen ein, welche auf einem Theile des kreis- 

formigen Querschnittes des Converters in ex- 

centrischer Richtung angeordnet waren. Der 

Apparat war auf zwei horizontalen Zapfen mon- 

tirt, so dafs er sich wenden liefs und zwar in 

der Weise, dafs es nur einer geringen Drehung 

bedurfte, um die nur auf einer Seite gelegenen 

Diisen iiber den Spiegel des Bades zu bringen 

und damit das Blasen zu beendigen.

Das Princip dieses Converters ist demgemafs 

das folgende: „Seitliches, excentrisches Einblasen 

in Verbindung mit einer Kippbewegung, um die 

Einwirkung des Windes ąugenblicklich unter- 

brechen zu konnen, sobald die Reinigung yoll- 

endet ist, ein Ergebnifs, welches man nicht 

erreichen konnte, wenn die Diisen rund um den 

Converter angebracht waren. “

Es geht aus dieser Anordnung hervor: 1. Wie 

bei den festen, den sogenannten schwedischen 

Apparaten und auch bei denjenigen von Clapp 

und Griffilhs, geńiigt eine verhaltnifsmafsig ge- 

ringe Windpressung (hochstens Atmosphare), 

um die Reinigung des Roheisens zu bewirken. 

Man kann daher eine erheblich kleinere Gebliise- 

maschine verwenden.

2. Die Umdrehbarkeit des Apparates beseitigt 

alle Ursachen zu solchen Storungen im Betricbe, 

welche dem festen Apparat eigcnthiimlich sind.

8. Da das Blasen in demselben Augenblick 

eingestellt werden kann, in welchem der ge- 

wiinschte Grad an Reinheit des Bades erzielt 

ist, so ist der Abbrand geringer ais in dem 

festen Apparate.

* Vergl. »Stahl und Eisen* 1885, Seite 537.

4. Da die Drehbewegung die vollkommene 

Entfernung der Schlacke gestattet, so kann man 

in diesem kleinen Converter von der Entphos- 

phorungsmethode Gebrauch machen, ein Ding 

der Unmoglichkeil in festen Apparaten, indem 

diese durch die strengfliissige kalkhallige Schlacke 

in kurzer Zeit verstopft werden.



Juni 1887. „STAHL UND E1SEN.“ Nr. G. 391

Seit der Erriclitung der ersten Gonverter dieses 

Systems hat man ihre ursprflngliche Form, welclie 

im Querschnitt kreisfórmig war, vervollkommnet.

Gegenwartig sind in Frankreich 5 solcher 

Gonverter vorhanden,* welclie folgendermafsen 

ęingerichtet sind. Die allgemeine Form ist stets 

diejenige eines Bessemerconverters von kleinen 

Abmessungen. Die Drelibewegung geschielit yon 

Hand durch einige Zahnrader, welche an einem 

der Schildzapfen angebracht sind. Der horizon

tale Querschnitt des Converters ist, wenn er sich 

in aufrechter Stellung befmdet, halbkreisformig. 

Die Diisen liegen in geringer Hohe unter der 

Oberflache des Bades horizontal. Der Wind tritt 

durch einen der Zapfen ein, geht dann in 

einen seitlich angebrachten Windkasten und von 

dort in das Innere der Birne. Diese Anordnung, 

welche durch die beigegebene Skizze verdeutlicht 

wird, hat sich in der Praxis ais beąuemer wie 

diejenige mit dem urspriinglichen kreisformigen 

Querschnitt erwiesen, obgleich das Princip in 

beiden Fallen dasselbe ist. Die Construction ist 

zum grofsen Theil ais das Ergebnifs der fort- 

gesetzten Bemiihungen anzusehen, welche Hr. 

G. Robert, Director der Huttenwerke von Stenay, 

aufgewendet hat; derselbe ist dahin gelangt, den 

Apparat in solcher Handliclikeit lierzustellen, dafs 

er durch ein Kind geleitet werden konnte.

Wie oben erwahnt, sind in Frankreich seit 

zwei und einem halben Jahre mehrere Converter 

dieses Systems in Betrieb. Gleich bei Einfiih- 

rung des Apparates wurden zwei derselben auf 

den Huttenwerken von Hollerich (Lusemburg) 

eingerichtet, welche nach der Absiclit der dortigen 

Ingenieure dazu dienen sollten, bei dem Um- 

gufsverfahren, dem sogenannten „procede de 

transversement“, Verwendung zu finden. Obgleich 

die im Jahre 1885 vorgenommenen Versuche von 

Erfolg gekront waren, wurden kurze Zeit nachher 

die Gonverter gleichzeitig mit dem ganzen Eisen- 

werk selbst aufser Betrieb gesetzt aus Griinden, 

welche wir nicht erfahren haben und welche 

unabhangig von der Beschaffenheit der Gonverter 
selbst waren.

Fast gleichzeitig wurde auf dem Huttenwerke 

zu Stenay, welches zuerst das Clapp-Griffithssche 

Verfahren eingefiihrt hat, ein erster Gonverter von 

Walrand-Delattre gebaut, welcher zu Versuchs- 

zwecken und zu Vervollkoimnnungen des Ver- 

fahrens diente. Der feste Gonverter wurde bald 

beseitigt und durch einen zweiten drehbaren er

setzt. Im Laufe des Jahres 1886 wurden in der

selben Hiitte noch zwei weitere Converter gebaut, 

so dafs dieselbe jetzt dereń vier besitzt. Gleicher- 

weise wurde in den forges de Franclie-Comte 

ein fester, nach Glapp-Griffithsschem System er- 

bauter Apparat durch einen drehbaren ersetzt.

* Vier davon in Stenay und einer in der Franche- 
Gomtó.

Der Verfasser dieser Mittheilungen ist in der 

Lage gewesen, eine Zeitlang dem Betriebe in 

Stenay beizuwolmen, und erscheint es demselben 

der Miilie werth, iiber die dortigen Vorgange 

Einiges zu berichten.

Zwei der dortigen Converter sind zur Ver- 

arbeitung von Thomasroheisen aus dem ostlichen 

Frankreich und die zwei anderen zur Verarbeitung 

von Hamatit-Roheisen bestimmt. —

Zuniichst wollen wir uns mit dem b a s i- 

s chen  S t a h lw e r k  beschaftigen. Die zwei 

Birnen, dereń Ladefahigkeit 800 bis 1100 kg 

betragt, liegen vor einer Plattform, auf welcher 

sich zwei Gupolofen mit ihren Ventilatoren be- 

finden. Der Zugang zu den Beschickungslochern 

der Cupolofen ist infolge einer Ansleigung des 

Terrains sehr erleichtert, so dafs man einer be

sonderen Aufzugsvorrichtung fiir die Rohmateri- 

alien nicht bedarf. Die Drelibewegung der Birne 

erfolgt, wie oben schon gesagt, von Hand. Das 

Flufseisen fliefst aus dem Converter in eine 

Pfanne, wTelche von einem auf einem Wagen 

monlirten Kralmen getragen wird. Derselbe dient 

gleichzeitig zur Handhabung der Goąuillen und 

Blocke. Letztere werden gewolmlich von unten 

gegossen. Trotz dieser sehr einfachen Einrichtung 

kann man mit Leichtigkeit in der Stunde zwei 

Gusse machen. Die aufserhalb der Gonverter- 

gebaude aufgestellle Gebliisemaschine erzeugt Wind 

mit einer Pressung von l /2 Atm. Es ist dies 

uberreichlich genug, weil man iiber einen so 

hohen Druck niemals zu verfugen braucht. Ein 

Dampfkessel von 80 Pferdekriiften und eine 

Schmiede zur Vornalime der Proben vervollstSn- 

digen die Einrichtung.

Das yerarbeitete Thomasroheisen hat folgende 

Zusammensetzung:

Silicium . . . 0,80 bis 1,00 %
Phosphor . . 2,00 „ 2,50 „
Mangan . . . 1,00 „ 1,50 „
Scliwefel . . . 0,10 „ 0,02 „

Man sieht aus der Zusammensetzung, dafs es 

das gewóhnliche Thomasroheisen des ostlichen 

Frankreichs ist.
Das Futter des Gonverters ist aus gebranntem, 

mittelst Theers gebundenem Dolomit hergestellt. 

Der Gonvertcr wird gekippt, um zuerst den Kalk- 

zusatz (etwa 15 fó des Gewicbtes des Roheisen - 

einsatześ) und alsdann das geschmolzene Roheisen 

aufzunehmen. Wenn man mit einem neu aus- 

gefiitterten Converter beginnt, so ist der Einsatz 

zuerst 800 kg. Mit zunehmender Abnutzung des 

basischen Fulters steigert man den Einsatz bis 

auf 1100 kg. Sobald das Roheisen eingelaufen 

ist, richtet man die Birne auf und beginnt zu 

blasen, wenn man yermuthet, dafs der Spiegel 

des Bades in der Hohe der Diisenoffnung liegt. 

Letztere liegen so hoch, dafs sie nicht mehr 

ais 10 cm Roheiseńsaule iiber sich haben. Unter 

diesen Umstanden ist die erste Blaseperiode sehr
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kurz, die zweite dauert nur wenige Minuten und 

das Ueberblasen nur 11/2 bis 2 Minuten. Alles 

geht vor sich ohne heftige Reaction und ohne 

Auswurf. Wenn man den Einsatz fiir fertig ge- 

blasen halt, so kippt man den Converter, stellt 

den Wind ab, schopft eine Probe und giefst oder 

blast aufs neue, je nach dem Ausfall derśelben. 

Der ganze Vorgang dauert 8 bis 10 Minuten. 

Wahrend der ganzen Dauer des Blascns (iber- 

sclireitet die Windpressung nicht 25 cm Queck- 

silbersaule oder 1/3 Atm.

Nachdem man dem entphosphorlen Metali

1 Ferromangan zugefiigt hat, wird es in eine

an dem Krahnen aufgehangte Gięfspfanne einge- 

lassen und aus derśelben in die Coąuillen ver-

theilt. Im allgemeinen gehen die Chargen sehr

lieifs. Die Zusammensetzung ist diejenige gut

entpliosphorten Flufseisens, namlich:

KohlenstoiT. . . 0,10 bis 0,08,
Pliosiihor . . . 0,06 „ 0,02,
Schwefel . . . 0,03 „ Spuren,
Mangan . . . .  0,40 „ 0,25.

Ernstlich aufgenommen wurde die Fabrication 

in Stenay erst im Jahre 1886, bis daliin halte 

man sich auf Yersuche besehrankt. Seit dem 

Marz 1886 war nur ein basischer Gonverter im 

Betrieb, ein zwei ter wurde im Laufe des De

cember montirt. Trotzdem hat man im Laufe 

des Jahres 1886 mehr ais 4000 Hitzen erblasen 

und dabei eine Production von etwa 3000 t 

erzielt. Man hat dabei folgendes festgestellt:

1. Die Dolomitfutterung halt etwa 80 bis

90 Giisse ans.

2. Die ais Diisen dienenden Windlocher 

werden mit der grofsten Leichtigkeit mittelst mit 

Theer angemengten Dolomits ausgebessert. Nach 

ungelahr 25 Giissen mufs man die erste Repa- 

ratur vornelnnen und alsdann alle 8 bis 10 Giisse 

eine weilere folgen lassen. Eine besondere Er- 

neuerung des Bodens kennt man nicht, indem 

die ganze Fiitterung sich durchweg gleichmiifsig 

abnutzt.

3. Mit zwei Gonvertern kann man bequem

2 Giisse in 1 Stunde mit folgender Mannschaft 

machen: 3 Arbeiter an den Cupolofen, 2 an den 

Birnen, 2 an den Pfannen, 3 bei den Blocken 

und je 1 Maschinist, Heizer und Leiter des 

Processes.

4. Der Stahl ist ebenso warm wie in dem 

grofsen Converter.

5. Der Abbrand erreicht etwa 20 rjó , also 

so viel wie in den meisten Thomasstahlwerken.

Die Bedingungen, unter denen der Betrieb 

dieser kleinen Thomaswerke vor sich geht, sind 

demnach nicht uńgunstiger ais bei den grofsen 

Hiitlenwerken. Man kann sich hieruber noch aus 

folgender, aus sechsmonatlichem Betriebe fiir je 

1000 kg Fertigproduet im Durchsclmitt gefertigten 

Zusammenstellung Gewifsheit verschaffen:

Tliomasr łhciscn . . . 1240 kg,
Ferromangan . . . . 12

t

Kohle................... . . 250
. . 180

gebr. Dolomit . . 40 n
K a lk ................... . . 180
Coąuillen . . . . . 20 n

Dafs die iibrigen Unkosten fiir feuerfeste Materi- 

alien, Unlcrhaltung, Reparaturen u. s. w. nicht 

hoher ais in einem gewobnlichen Stahl werk sind. 

braucht wohl nicht nachgewiesen zu werden.

Lange Zeit durch hat man der Kleinbesse- 

merei den Vorwurf gemacht, dafs die Chargen 

zu kalt gingen. W ird aber der Wind seitlich 

eingeblasen, so ist dies durchaus nicht der Fali. 

Der Grund dazu ist sehr einfach, obgleich wenig 

bekannt. Wenn man die Flammen in diesem 

Converter mittelst des Spectroskops betrachtet, 

so bemerkt man, dafs sie der des gewohnlichen 

Converters entfernt nicht ahnelt. Die dank der 

Gegemvart des Kohlenoxyds in der Flamme auf- 

tretenden Linien sind kaum sichtbar; analysirt 

man die austretenden Gase, so findet man, dafs 

sie statt des Kohlenoxydes sehr viel Kohlensaure, 

gemischt mit Stickstoff, enthalten; u. A. ist dies 

durch dic Analyse von Snelus nachgewiesen 

worden. Es ist also ein Theil des Kohlenoxydes 

in Kohlensaure im Innern des Converters umge- 

wandelt und dadurch gleichzeitig die Temperatur 

in der Mitte desselben, wo die Yerbrennung vor 

sich ging, erhoht worden.

Es ist dies die Erkliirung fiir die erhohte 

Temperatur, welche man in den kleinen Birnen 

beobachtet. Diese Erholning ist urn so auffallen- 

der, je niiher die Diisen an der Oberfiache des 

Bades liegen und zwar wregen des Ueberschusses 

an Luft, welche sich der directen Einwirkung 

auf das Bad entzieht und zur Yerbrennung des 

Kohlenoxydes dient. Es durfte dies der Grund 

sein, wreshalb der gegen die kleinen Conyerter 

erliobene Vorwnrf nicht stichhaltig ist.

S a u r e r  Be t r i eb .  In einer grofsen Giefs- 

lialle sind die zwei schon erwithnten Conyerter 

in unmitlelbarer Nabe eines Cupolofens montirt, 

welcher je nach Bedarf zur Umschmelzung des 

fiir das Stahlwerk bestimmten Roheisens oder 

fiir die Zwecke der Eisengiefserei gebraucht wird. 

Ein feststehender Krahn dient dazu, das Roh

eisen vom Cupolofen in jede einzelne der beiden 

Birnen zu schaffen. Das Futter der letzteren ist 

aus guten Kiesel-Thonerde-Ziegeln von Duisburg 

aufgemauert. Die Diisen werden einfach durch 

Aussparungen im Mauerwerk liergestellt. Das 

zur Behandlung gelangende Roheisen ist im all- 

gemeinen Hamatit- oder ahnliches Roheisen.

Seine Zusammensetzung ist etwa folgende:

Silicium . . . .  2,00 bis 2,50,
Mangan . . . .  0,50 „ Spuren, 
Phosphor . . . 0,06 „ 0,05,
Schwefel . . . 0,05 „ Spuren.
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Der Einsatz betragt 800 bis 1000 kg, dic Dauer 

der Hitze 12 bis 15 Minuten. Dic crsle Blase- 

. periode dauerl 7 bis 8 Minuten , dic zweitc 3 

bis 4. Am Schlusse lelztercr verścbwindct die 

Flamme, so dafs man vcrmutlien konnte, die 

Entkolilung sei vollendet, man liifst dann aber 

..noch eine dritte, 4 bis 5 Minuten dauerndc 

Blaseperiode folgen, wahrend welcher dic Flamme 

wieder erscheint und zwar in schrreichlichcmMafsc. 

Das Blasen geht im allgemeinen ruliig und ohne 

Auswurf vor sich.

Sobald nunmehr die Flamme niedergeht, kippt 

man die Birnc und fiigt Ferromangan zu, welches 

man 2 bis 3 Minuten lang schmelzen liifst, 

worauf der fertige Stalli von einer in dem 

feststehenden Krahnen hangenden Pfanne aufge- 

nommen wird. Da aller dort crzcugter Stahl 

ausschliefslich zur Herstellung von Gufsstiicken 

bcstinmit ist, so mufs die Temperatur aufser- 

ordentlich hoch sein. Der aus der Pfanne aus- 

Iliefsende Stahl wird in eine Reihe gewohnlichcr 

Pfannen vertheilt und mittelst derselben in dic 

bercitstchenden Formen gegossen.

Mail strebt danach, nur eine einzige sehr 

weiche Stahląualitat zu erzcugen, welche man 

nach Belieben durch einen in den Cufspfaniien 

erfolgenden Zusatz. von Fcrrosilicium, Ferroman

gan und Ferrochrom in Pulvcrform jindert, so 

dafs aus der grofsen Stahlpfanne so viele Stalil- 

qualitaten hervorgehcn konnen, wie man zu haben 

wiinscht. Der Stahl ist im allgemeinen gesund

und leicht schmicdbar. Man stellt daraus alle 

moglichen Waaren her, Schmiede- und sonslige 

Wcrkzeuge, Grubcnwagenrader, Achsen u. s. w. 

Ein Ausgliihcn der Gufswaaren findet nicht statt. 

Die Pressung stcigt wahrend des Blasens kauiri 

auf 1lz Alm. Das Futter widcrsleht ungefahr 

8- bis 900 Giissen. Ein Verschleifs triu. nur 

unten ein wenig ein, namentlich an den Diisen- 

offnungen, die man auch alle 80 bis 90 Giisse 

ausbessern mufs.

Der ganz regelmafsige Abbrand betragt 16 %, 

d. h. 1190 kg Roheisen ergeben 1000 kg extra 

wcichen Stahl. Verfehltc Giisse kommen sehr 

seiten vor, da die Handhabung sehr einfacli ist.

Dic Kosten einer Einrichlung fiir 30 t Pro

duction sind folgende:

2 Cupolofen............................ ....  3 200 J t
1 Vent,ilator................................................ .......  . G40 „
1 Mascliiue fur den Yentilator . . . .  2 000 „
1 Aufzug .................................................... 1 200 „
1 Maschine d a z u ...................................... 2 000 „
2 Convcrtcr............................................... 7 200 „
1 Kralin von 5 t Hehokrafb...................  2 400 ,,
2 Giefspfanncn...........................................  960 „
1 Gebliiscraaschinc . . . . . . . .  12000 „

Kessel .................................................... 10 400 „
G eb iiude ............................................... 8 000 „
Werkzeug .......................................... 2 400 „

2 kleine Krahnc zur nandhabuiig der
Coąuilleu..........................................  1 900 ,

54 300 M.
Fiir Unvorhergcsehenes 10 % . . 5 480 ,

Insgesammt 59 730 J t

Der Unterscliied ini Kleingefiige des Holzkolilen- und 
Koksrolieisens.

Einen beaehtenswerthcn Beitrag zur Unter

suchung des Eisens mittelst des Mikroskops 

hat der Geh. Bergrath Dr. H. Wedd i ng  fiir 

eine im Noyember v. J. stattgehabte Versamm- 

hing der United States Association of Charcoal 

Iron Workers, deren Ehrenmitglied er ist, ge- 

schrieben. Mit freundlicher Genehmigung des 

Verfassers theilen wir aus der im »Journal« 

der genannten Vereinigung, Vol. 7, Nr. 3, ent- 

haltenen Abhandlung Nachfolgendes mit.

Die Unterschiede, welche zwischen den mit 

Holzkohle und den mit roher Steinkohle oder 

Koks erzeugtcn Roheisensorlen bestehen, beruhen 

im allgemeinen auf Abweichungen in der cliemi- 

schen Zusammensetzung. Die Unterschiede hangen 

im wesentlichen von der Asche der BrennstofTe und 

ihrer Zusammensetzung, vorzugsweise von dem 

Sehwefelgehalte des Koks ab. Aufscrdem ver- 

anlafst die Dichtigkeit des Kohlenstofls im Koks, 

im Vergleich zu derjenigen in der Hojakohle, in 

YI.7

den Kokshochofen hohere Temperaturen und die 

Zuhulfenahme einer grofseren Windpressung, 

durch welche eine starkere directc Reduction 

eintritt und infolgedessen grofsere Mengen von 

Silicium und Mangan in das Roheisen eingefulirt 

werden. Ferner sind von Einflufs auf die Bc- 

schaffenhcit des Roheisens und namentlich auf 

seine Gleichmafsigkeit die sorgfaltigere Auswahl 

der Erze sowohl in bezug auf ihren chemischen 

ais auf ihren mechanischen Zustand, eine gleich- 

mafsigere Bcschickung und eine strengere Ueber

wachung bei dem kleineren Holzkohlenofen. Es 

kann nicht iiberraschen, dafs diese Einfliisse ihre 

Wirkung ausiiben, aber es ist wohl (iberraschend, 

dafs zwischen Holzkolilen- und Koksroheisen ein 

so grofser Unterscliied auch dann besteht, wenn 

ihre Zusammensetzung dieselbe ist, oder mit 

anderen Worten, wenn der Gehalt an graphitischeni 

und gebundenem Kohlenstoff, Mangan, Silicium, 

Phosphor und Schwefel nahezu gleich grofs im

3
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einen wic im andern Fallc ist. Trotz der ifbcr- 

einstimmendcn chemischen Zusammenselzung isl 

das Holzkohlenroheiseu besser fiir Hart- und 

schmiedbaren Gufs gecignel; schmicdbares Eisen, 

welches aus Koksroheisen durch denselben Proccfs 

und unter Aufwendung glcicher Sorgfalt herge

stellt ist, besilzl nicht dieselbe Giite in bezug 

auf Zahigkeit und elektrische Lcitungsfahigkeil 

ais das cnlsprecbcnde Erzeugnifs aus llolzkohlen- 

rolicisen. Aus diesem Grunde wird z. B. in 

der Fabrication yon Hufniigeln und Telegraphen- 

Drąht das aus Holzkohlcnrolieisen dargcslcllle 

Eisen entschieden bevorzugt.

In soichen Fiillen, wo dic chemische Analyse 

keinen Aufschlufs giebt und Bruch, Glanz und 

Farbę keine Anzeichen liefern, blcibl nichts an- 

deres iibrig, ais zur Unlersuchung des Kleinge- 

fiiges zu sehreiten.

Der Vcrfasscr wahlle sechs Probesliicke von 

grauem, halbirtem und weifsem Holzkohlen- und 

Koksrohcisen, von welchen dic drei Holzkohlen- 

roheisenproben in Rothc-Hiitte im Harz und die 

drei Proben aus Koksrohcisen in Mathildcn-Hulte, 

Seraing und Terrenoire erblasen waren. Bei 

der Auswahl wurde darauf gesehen, dafs die Zu- 

sannnensetzung eine moglichst gleicbartige war. 

Es war namentlich schwierig, dabei ein Koks- 

roheisen zu finden, welches einen entsprechend 

niedrigen Gehalt von Silicium und Phosphor besafs. 

Wie die nachfolgenden Angaben der Analysen be- 

weisen, gelang es aber dem Verfasser, Proben von 

recht guter Uebereinstimmung zu finden.
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Grapliitisch. Kohlenst. 3,57 3.48 2,33 2 ,12 _ '_
Gebundenor 0,88 0,54 1,08 0,98 3,28 3,20
S i l i c i u m ...................... 1,41 1,50 1,03 0,99 0,19 0,20
S ch w c lie l...................... 0,01 0,02 Spurcn 0,06 — 0,01

P ho sp ho r ...................... 0,22 0,45 0,37 0,29 0,70 0,56
M a n g a n ...................... 0,30 0,35 0,27 0,25 0,30 0,39

In dcm amerikanischen Bcrichte sind die 

SchlilTc vorstehcnder (3 Proben in farbigen Dar- 

stellungen in 50fachcr Vcrgrófserung enlhalten. 

Wegen der Schwierigkeit der Wiedergabe miissen 

wir uns leider auf eine Beschrcibung der Unter- 

schiede beschranken.

Der Unterschied im grauen  Roheisen gipfelt 

in folgenden Punkten. Bei dem Koksrohcisen

verlaufcn die Graphilstrahlen ununtcrbrochen auf 

ziemlich weite Entfernungen, besitzen nur hic und 

da Abzweigungen und kreuzen sich sclten oder nic. 

Beim Holzkohlcnrolieisen sind die Graphilstrahlen 

kurz und kreuzen sich haufig in ganzen Btindeln 

durebeinander. Beim Koksroheisen erscheint das 

bliillrige Gcfiigc klar und dcullich und laTsl den 

dunkleren Grund in zicmlichem Mafsc frei, 

wahrend dasselbe bei dem Holzkohlcnrolieisen 

so dicht ist, dafs der dunkle Grund nur in 

schmalen Slreifen erscheint.

Bei ha lb i r t em  Roheisen bildet in beiden 

Fiillen das blatlrige Gcfiigc ein hiibschcs Muster, 

wobei der Unlcrgrund erhcblich mehr hervortrilt 

ais bei grauem Roheisen. Der charąkteristische 

Unterschied ist der, dafs bei Holzkohlcnrolieisen 

dic einzelnen Blatter stets in Beriihrung zu cinandcr 

stclien, wahrend dic des Koksrohcisens meist 

voneinander getrennt sind. Es ist unmoglich, 

eine Anordnung nach bes l i m m l e r  Richtung in 

cincr von den beiden Eisensorten zu finden, 

obgleicli cinc Neigung hierzu noch am meisten 

beim Koksroheisen vorhanden ist.

Bei we i f sem  Roheisen ist das blattrige Ge- 

fiigc fast ganz zerstort. Es ist in Gruppcn von 

Strcifen getrennt, von denen sich zwei Arten, 

dic sich unter einem Winkel von etwa 60° 

kreuzen, dcutlich untcrschcidcn lassen. Die mas- 

sive Form der Schuppcn im Koksroheisen ist 

charakteristisch im Vergleich zu den zarten 

Schuppen des Holzkohlenroheisens.

Der Verfasser bemcrkt, dafs cr dieselben Er

scheinungen auch dann gefunden hat, wenn die 

chemische Zusammensetzung nicht unerheblich ver- 

schicden war. Nur wenn der Mangangehall grofser 

wird, treten ganz verschiedene Fornien auf. Es ist 

nicht schwierig, fithrt er fort, auf einen Blick Holz- 

kohlen- und Koksroheisen unter dem Mikroskop 

Yoneinander zu unterscheiden, wenn man die 

eben erwahnten charakteristischen Mcrkmalc auf- 

merksam verfolgt hat. Es wiirde aber noch 

verfriiht sein, auf Grund der wenigen angestcllten 

Beobachtuiigen Sclilusse auf dic Ursąchen des Klein- 

gcfiigcs des Holzkohlen- und Koksrohcisens zu ziehen. 

Es ist nur wahrscheinbcb, dafs die sehr w'eitgehende 

Verthcilung oder Mischung der zwei Rohciscn- 

sorten den Grund zu der guten Beschaffcnlieit be- 

ziiglich der Gleichmafsigkcit, Festigkeit und Zahig

keit des Holzkohlenroheisens bildet. Im Verglcich 

zum Koksroheisen werden diese Eigenschaften wahr- 

scheinlich durch die geriugerc Ueberhilzung her- 

yorgerufen, welche das Holzkohlcnrolieisen wahrend 

der Darstellung erftihrt.
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Die Bewegung’ der Beschickuug im Inneren yon Hocliofen 
yon yerscliiedener Form.*

Von Felix Brabant, Ingenieur der Ecole centrale in Paris.

Allen Hiittenleuten isl bekannt, dafs die 

Betriebsergebnisse eines Hochofens wesentlich 

abhańgig sind von -der regelmafsigen Vertheiluhg 

der Gase in der Beschickung desselben, so dafs; 

unter sonst gleichen Verhaltnissen eine gule 

Yertheilung G e w i n n ,  eine schlechte V e r lu s t  

bringt. Alle Umstande also, welche Einflufs auf 

die Bewegung der Gase haben, und dazu gehćirt 

vor allen anderen die Bewegung der Beschickung, 

sind von beslimmendem Einflufs auf die Ergeb- 

nisse der Roheisenerzeugung.

Man findet in den Lehrbuchern und den 

Zeitschriften der Huttenkunde die ausfiihrliche 

Beschreibung der W  i r k u n g e n einer guten 

sowohl, ais einer schlechlen Gasvertheilung, 

nicht aber eine vollstandig geniigende Begriin- 

dung der U r s a c h e n  der Vcrschiedenheiten 

dieser Vertheilung. Gewolmlich beschrankt man 

sich darauf, ais mafsgebend die Art des Auf- 

gebens, die Pressung des Windes, zuweileh auch 

eins der Mafse des Gasfanges, und fast immer 

den Gesammtinhalt, sowie die gedriickte oder 

schlanke Form des Ofeiis anzufflliren. Das 

heifst etwas. zu exelusiv sein, scheint uns, denn 

wenn es feststeht, dafs diese Einflusse in erster 

Beihe auf die gleichmafsige Vertheilung der 

Gase wirken, so ńiufs man nothwendigerweise 

zugeben, dafs, wenn man nur sie ins Auge 

fafst, man zu Ansichten gelangt, welche mit 

den Thatsachen in Widerśpruch stehen.

Den Ofeninhalt anlangend, so erinnern wir 

nur daran, dafs zwei bedeutehde Hiittenleute, 

die HH. J. Lowthian Bell und Charles Cochrane, 

dem Iron and Sleel Instilute die widcrsprechend- 

sten Schlusse unterbreiteten, welche sie aus den 

Yerschiedenheiten der Ofeninhalte gezogen haben, 

und dafs die Schlusse beider sich auf Ergebnisse 

des Betriebes stutzten. Die Ofenform anlangend, 

so beschranken wir uns darauf hinzuweisen, 

dafs unter Anderen die Hochofen des Phonis in 

Ruhrort, welche eine gedrungene Gestalt haben, 

ebenso gute Ergebnisse liefeni, ais Oefen mit 

schlanker Gestalt, welche dieselben Materiałien 

verschmelzen. Die Ansicht uber die Bewegung 

der Materialien im Hochofen, welche im folgen

den mitgetbeilt wird, hat den Vorlheil, dafs die 

Bichtigkeit derselben von Jedem durch eigene 

Yersuche festgeslellt werden kann.

* Auszug aus *L’industrie moderne* Nr. 2 bis 4. 
Brussel, Februar 1887.

Um den Einflufs der Form und der Mafse 

eines Hochofens auf den Niedergang der Materialien 

genau und sicher festzustellen, mufste man 

eigentlicli einen, in vollem und gutem Betriebe 

befindlichen Hochofen plotzlich still stellen und 

die Lagerung der Materialien nach dereń Erkalten 

untersuchen.

Leider verbietet die Kostspieligkeit dieses 

Versuches die oftere Wiederholung desselben 

nach Aenderung eines der mafsgebenden Einflusse, 

und weil nur viele vergleichende Versuche 

zuverliissige Unterlagen geben wurden, so ist 

dieser Vorschlag iiberhaupt unausfiihrbar.

Der Niedergang der Beschickung im Hochofen 

lafst sich jedoch unter der Vorausselzung, dafs 

dieselbe noch nicht zusammenbackt oder ge- 

schmolzen ist, wie folgt darstellm.

Der Niedergang der Beschickung iińdet in 

einem abgestumpften Kegel statt, dessen grofsere 

Grundfliiche nach unten gerichtet ist (Fig. 1), 

lange sich die Beschickung innerhalb desso

Fig. i.

Schachtes befindet, und sie findet statt in einem 

abgestumpften Kegel, dessen grofste Basis nach 

oben gerichtet ist (Fig 2), sobald die Beschickung 

in die Rast riickl.
Nehmen wir im ersteren Fali (Fig. 1) 

einen abgestumpften Kegel A B  ba a n , dessen 

Seiten, wie im Hochofen, einen kleineren Winkel 

mit der Ofenachse bilden, ais der Boschuhgswinkel 

der Materialien betragt. Derselbe sei in dem 

Theil a b e d  mit Beschickung gefiillt, welche 

dann bis zur Linie eh niedergehe.
Wenn keine anderen Einflusse auf den 

Niedergang dieser Beschickung vorhanden waren, 

wurden die Materialien nun den Baum a 1 bl c1 ćll
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Fig. 2-

einnehmen. Da aber die Seiten dieses letzteren 

Raumes nicht mehr durch die Schachtwandungen 

begrenzt sind, so wird eine Wirkung der Schwere, 

d. h. eine Abbdschung der Materialien eintreten, 

und diese werden dann den Raum des abge

stumpften Kegels e f g l i  einnehmen.

Die Materialien, welche sich in a xi f  und 

urspriinglieh in a k l  befanden, sind in den Raum 

i e d 1 gerutscht, so dafs nun ein R a u m  iiber- 

s c h u f s  vorhanden ist, welcher den Figuren 

m f  e -j- g n h  entspricht.

Daraus folgt: Die conische Fo rm  eines 

Hoch  ofen schach t  es veranlafs t  eine Ver- 

gro fse rung  der Geschw ind igke i t  des Nie- 

derganges  der Besch ickung  an den W a n 

dungen im Vergle ich zu de r je n igen  in 

der Mitte.

In der Wirklichkeit werden zwar die Linien 

e f  und g h  nicht grade sein, sondern eine 

Curve bilden, doch andert das nichts an dem 

Ergebnifs.

Nehmen wir im zweiten Fali (Fig. 2) an, 

dafs die Beschickung, welche sich in dem Raum 

a b e d  befand, bis'zur Linie f m  niedergegangen 

sei; dann finden die Materialien, welche sich in 

deu Raumen a l e f d l und bl n t n c x befmden 

sollen, keinen Platz mehr, so dafs ihre Ober

flache eine Figur bildet, welche durch die Linien 

g i k i  dargestellt wird.

In diesem Fali ist also ein R a u m m ą n g e l  

vorhanden, welcher um so grofser, je kleiner 

der Rastwinkel ist.

Daraus folgt: D ie  c o n i s c h e  F o r m  der  

R a s t  v e r a n l a f s t  e ine  V e r m i n d e r u n g  der 

G e s c h w i n d i g k e i t  des N i e d e r g a n g e s  der 

B e s c h i c k u n g  an den  W a n d u n g e n  im  

Y e r g l e i c h  zu d e r j e n i g e n  in  der  Mi t te .

Beide Betrachtungen fuliren zu dem dritten 

Schlufs: In  e i n e r  E b e n e  e in es  C y l i n d e r s  

ist  die G e s c h w i n d i g k e i t  des N ie d e r 

ganges  der B e s c h i c k u n g  g l e i c h m a f s i g .

Wenn die Ofenform, wie gewohnlich, aus 

zwei abgestumpften Kegeln zusammengesetzt 

ist, welche sieli in den grofseren und gleichen 

Grundflachen beriiliren oder durcli ein Sliick 

Cylinder von dem Durchmesser dieser Grund

flachen mitcinander verbunden sind, so gelangen 

d ie . im Schacht an den Wandungen nieder- 

gehenden Materialien nur daim gleichzeitig mit 

den in der Mitte niedergehenden Materialien in 

die Sclimelzzone, wenn der R a u m u b e r s c . h u fs 

im Schacht gleich dem R a u m m a n g e l  in der 

Rast ist, wenń also die Einwirkung des Schachles 

auf den Niedergang der Beschickung aufgehoben 

wird durch die Einwirkung der Rast.

Nur in diesem s e l t e n e n  Falle wurde die 

Geschwindigkeit des Niederganges der Beschickung 

an den Wandungen gleich derjenigen in der 

Mitte, und die Vertheilung der Gase eine gleich- 

mafsige sein. In jedem andern Falle werden 

an den Wandungen oder in der Mitte Auf- 

lockerungen in der Beschickung entstehen, durch 

welche die Gase mit grofserer Geschwindigkeit, 

also mit grofserem CO-Gehalt entweichen, was 

einen hoheren Koksverbrauch zur Folgę hat.

Wenn die Ofenform aus e i n e m  abgestumpf

ten Kegel und einem Cylinder gebildet wird, 

dann befindet sich der Cylinder entweder iiber 

oder unter dem abgestumpften Kegel; immer 

aber hat derselbe einen Durchmesser gleich der 

grofseren Grundflache des abgestumpften Kegels. 

Im ersteren Fali hat man einen Ofen mit 

cylindrischem Schacht und einer Rast, in welchem 

die Geschwindigkeit des Niederganges der Be

schickung in  der M i t te  g r o f s e r  i s t  a is am 

R a n  de. ■

Im zweiten Falle hat man eine Form, welche 

sich nur bei Oefen findet, die bis aufs Aeufserste 

ausgcnutzt sind ;* in dieser Form wird die Ge

schwindigkeit des Niederganges der Beschickung 

am  R a n  de g r o f s e r  sein a is in der Mitte.

W ie schon oben gesagt, lafst sich die Rich- 

tigkeit dieser Satze nicht an den im Betrieb 

befindlichen Oefen beweisen; wohl aber konnen 

zu diesem Zweck Einrichtungen dienen, von 

welchen eine in Fig. 3 gezcichnet ist, und fiir 

den zuletzt aufgefiihrten Fali dienen soli, in 

welchem die grofsere Grundflache des abgestumpf

ten Kegels nach unten gerichtet ist, und in 

einem Cylinder endigt.

Die Fortsetzung eines z. B. aus Blech her- 

gestellten abgestumpften Kegels AB  C D bildet 

der Cylinder D EFC ,  den letzteren umgiebt ein 

beweglicher Cylinder G J  K  H.

Das Ganze ist so aufgehiingt, dafs die Mittel* 

linie senkrecht ist.
Die Mafse der Versuchseinrichtungen konnen 

ohne grofse Kosten denjenigen der Hochofen

* Diese Form wiirde der rastlosen Lurmannschen 
Form entsprechen, welche im Marzheft d. J. besehrie- 
ben wurde.
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A B

gleich gemachl werden; wenn die Mafse kleiner 

ais in Wirklielikeit genommen wurden, miirsten 

auch die Stiicke der Bescliickung yerhaltnifs-

Ein Mppbarer Wagen fiir lii
Von John Birkinl

In der Rolieisenerzeugung spielt die Entfernung 

der Schlacke vom Hochofen eine bedeutende 

Rolle, und ist man auf yerschiedenen Wegen 

vorgegangen, um eine zu schnelle Anhaufung 

dieses im allgemeinen ais Ahfall geltenden Ma- 

teriales zu yerhuten. Die Kosten, welche fiir die 

Tonne erhlasenen Eisens bei der Wegschaffung 

der Schlacke entstehen, geniigen hiiufig, um in 

schlechten Zeiten denjenigen Werken, welclie sich 

in dieser Bezieliung gut eingerichtet haben. einen 

solchen Vortheil iiber andere schlechter eingerichtete 

Werke zu geben, dafs erstere das Roheisen noch 

mit Yortheil, letztere dagegen, schon mit Einbufse 

erzeugen. Es ist nicht unsere Absicht, hier die 

yerschiedenen Methoden und Transportmittel zu 

beschreiben; es geniige uns, zu sagen, dafs die 

grofse Production der modernen amerikanischen 

Hochofen und das entsprechende schnelle An- 

wachsen der Schlackenhalden die Yerwendung 

von Wagen in allgemeine Gunst gebracht hat, 

welche die Wegfuhrung der Schlacken in fliissi- 

gem Zustande ermoglichen. Die Vortheile dieser 

Methode bestehen in der schnellen Entfernung

Vortrag, gehalten vor dom American Institute 
of Mining Engineors 'auf dem Meeting in Scranton 
im Februar 1887.

inafsig verkleinert werden, was kaum genau zu 

machen sein wiirde. Solche Versuchseinrichtungen 

wurden iiber die Fragen der Bewegung der Be- 

schickung in den yerschiedenen Ofen formen 

Aufschlufs geben.*

Diese Versuche brauchlen, nach Ansicht des 

Verfassers obigen Aufsalzes, nicht alle Hochofen- 

formen, sondern nur die in den letzten 20 Jahren 

angewendeten zu umfassen.

Nach demselben ist die Hochofenform der 

zwei mit der griifslen Grundflache aufeinander 

gestellten abgestumpften Kegel in dieser Zeit 

immer haufigęr, und zugleich ist der Grad der 

Erweiterung der Schachte, und der Verengung 

der Rasten geringer geworden.

Der Verfasser liifst es scliliefslich unent- 

schieden, ob man mit den so sehr gepriesenen 

Oefen mit grofsem Inhalt oder mit Oefen von 

nur 200 bis 250 cbm Inhalt die besten Ergeb- 

nisse liabcn wiirde.

* In Deutschlaml worden die Kunigl. technischen 
Yersuchsanstalten gewifs gern die notliigen Yerśuche 
mit den yerscliiedonen Erzen u. s. w. machen.

iges Metali oder Schlacke *
ine, Philadelpliia.

der Schlacke, dem geringen Raume, welchen 

dieselbe auf der Halde einninimt, und der Mog- 

liclikeit, der Schlacke die fiir den jeweiligen 

Zweck wiinsclienswerthe Form zu geben.

Die Fortschritte im Eisenhtittenwcsen werden 

auch durch die allgemeine Aufnahme der Me

thoden gekennzeichnet, mittelst deren das Metali 

in geschmolzenem Zustande in Gefafsen von dem 

Punkte seiner Erzeugung weggcfiihrt wird, und 

wenn man einen Blick in die Zukunft wirft, so 

diirfte es wohl keine zu gewagle Prophezeiung 

sein, wenn man die baldige Trennung der Giefs- 

hallen von den Hochiifen oder den Convertern 

in Aussicht nimmt, namentlich dort, wo mehrere 

derselben nebeneinander angeordnet sind. Schon 

jetzt sehen wir in den grofsen Anlagen, dafs das 

geschmolzene Roheisen direct voin Hochofen 

nach den Convertern oder anderen Apparaten 

gebracht wird. Auch dort, wo das Iloheisen 

in Masseln gegossen wird, diirfte es vorzuziehen 

sein, die Giefshallcn in einiger Entfernung von 

den Hochofen anzulegen. Die Vortheile, welche 

in einer solchen Anordnung liegen, lassen sich 

wie folgt kurz zusammenfassen.

1. Die Kesselanlagen, Winderhitzer und Ge- 

blasemaschinen konnten in unmittelbarer Nahe 

der Hochofen selbst angeordnet werden, wobei
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an Mannschaften zur Bedienung derselben gespart 

wiirde. Die ganzen fallendon Mengen an Roheisen 

und Schlacke konnten unler Aufwand eines 

Mindeslmafses von Arbeit wcggcfiihrt werden, 

die Schlacke zur Schlackenhalde, das erstere zu 

den Giefshallen,

2. Die Giefshallen brauchtcn nur geringe 

Bręiten zu haben; man wurde also denselben 

Raum mit geringeren Kosten gegeniiber den ge- 

wolmlichen Giefshallen von gleicher Lcistungs- 

fiihigkeit erhalten konnen. Die Giefshallen wurden 

sich leicht luflen und mit besonderen Vorrich- 

tungen zur Verladung der Roheisenmasseln ein- 

richten lassen.

3. Zur Herstellung der Formen und zum 

Verladen kflnnte eine besondere Golonne Arbeiter 

in staridiger Beschiiftigung erhalten werden; es 

scheint auch, dafs eine Masehine zum Formen 

angebracht ware.

•1. Der Gufs wiirde in seiner Beschaffenheit, 

dank der Durchmischung des Metalls in seinem 

Transportgcfafse gleichmafsig werden. Dadurch,

dafs man den Abstieh vollkommen in der Hand 

hat, wurden die Abfalle geringer werden, und 

es konnte eine geringere Belegschaft mit Bequem- 

lichkeit mehr Masseln giefsen und verladen, ais 

bei dem jetzt iiblichen System.

Die Erbauung solcher Giefshallen ware im- 

stande, die Einrichtung von Hochofenanlagen, 

wie wir sie uns jetzt vorstellcn, wesentlich zu 

andern und in vielen Fallen Ersparnisse in den 

Anordnungen der Geleise herbeizufiihren, welche 

zur Zu- oder Abfuhr der Rob materialien bestimmt 

sind; ferner auch in der Gonstruction selbst

Verbilligungert und die Erbauung von Hochofen

an solchen Stellen ermoglichen, die jetzt ais un- 

vortheilhaft dafiir betrachtet werden.

Der in den Abbildungen dargestellte Wagen 

besteht aus zwei vierraderigen, normal-geleisigen 

Gestellen, welche mit Vorrichtungen versehen sind, 

um Entgleisungen bei dem Passiren von un-

ebenen Stellen, wie solche auf Halden nicht 

seiten sind, zu vermeiden. Auf jedem Gestell 

liegt ein scliwerer gufseiserner Tragebalken, dessen 

obere Seite aus einer 

Zahnstange besteht. In 

letztere greifen starkę 

Zahnrader ein, welche in 

dem gegossenen Bugel 

befestigt sind, der die 

,Pfanne triigt. Dieser Bii- 

gel steht nicht in directer 

Befestigung mit der Pfan- 

ne, sondern tragt die

selbe mittelst eines Win- 

keleisenringes. Unterge- 

schobene Riegel verhin- 

dern eine Auslfjsung der 

Pfanne, gestatten aber, 

dafs dieselbe bei Tempe- 

raturveranderungen sich 

frei ausdelmen und zu- 

sammenziehen kann. Die 

Riider, welche in die 

Zahnstange eingreifen, 

konnen mittelst eines 

Getriebes an einer Seite 

in Bewegung gesetzt wer

den. Die Uebertragung 

der Bewegung von einem 

Gestell zum andern ge

schieht durch den Gufs- 

biigel. Die Pfanne selbst 

ist mit feuerfesten Zie

gel n aufgemauert oder 

mit feuerfestem Materiał 

aufgestampft.
Zur Aufnahme einer

Ladung geschmolzcnen

Metalls oder Schlacke 

befmdet sich das Gefafs 

in aufrechter Lage, die
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beiden Zahnriider liegen in der Mitte der hori- 

zontalen Zahnstangen, wahrend der gufseiserne 

Biigel das Gewicht mittelst des an der Pfanne 

befestigten Winkclcisens tragt (siehe Fig. 1). 

Wenn die Pfanne voll ist, wird der Wagen 

dort hingeftihii, wo die Schlacke abgelassen 

werden soli, und dann werden mittelst des 

Handrades und eines Schneckeńgetriebes die 

in die Zahnstange eingreifenden Riider gedreht, 

und dadurch die Pfanne in einem beliebigen 

Wiukel gekippt, wobei gleichzeitig die Zapfen, in 

weichen die Pfanne sich dreht, seitlicli uber das 

den Wagen tragende Geleise bewegt werden. 

Die Sclmeiligkeit der Entladung hat dabei der am 

Handrad śtehendeMann vollkommen in der Hand. 

Eine Pfanne von 3,10 clini Inhalt kann in 15 Se- 

cunden entleert und wieder aufgerichtet werden.

Ist der Inhalt der Pfanne ausgcscliiittet, so 

wird dieselbe wieder mittelst des Handrades in 

aufreehle Stellung gebracht, gleichviel ob der 

Wagen dabei steht oder fiihrt.

Wo es wunschęiiswerth ersclieiut, kann iiber 

der’ Pfanne ein Deckel angebraeht werden, und 

dadurch, dafs man im Boden ein Abstichlocli 

anbringt, das aus dem Hochofen abgelassene Roh

eisen durch lelztcres entleert und alsdann die 

Pfanne umgekippl werden, um alle darin go- 

bliebenen Schlackenreśte auszugiefsen, ehe die

selben erstarren. Ob dic Idee noch weiter aus- 

gebildet und das System dahin ausgedelmt werden 

kann, auf den Gcstellen die Converter selbst auf- 

zubauen, mag der Zukunft iiberlassen bleiben.

Der Wagen wurde in der abgebildeten 

Form yóri der Weimer Machino Works Com

pany, Lebanon, Pa. gebaut. Derselbe wiegt 

etwa 10 l und hat einen Rauminhalt von 3 cbm. 

Er isL fur Geleise vou Norma!weite construirt 

und fiir ftiissige Schlacke bestimmt. Soli Roh

eisen damit fortgeschafft werden, so mufs der 

Wagen entsprechend starker gebaut werden.

Ueber eine Abaiulerung der titrimetrisclien Mangau- 
Bestim ni ung- durcłi lialnmipennanganat.

Nachfolgend beschriebene Mangan - Titration 

wurde yon mir ausgearbcitet, um an einem Tage 

die Bestimmung von etwa 20 bis 30 Proben 

zu ennoglichen. Sie sollte

1) moglichst genaue (relativ und absolut) 

Werthe liefern, und mufsle

2) die Moglichkeit des sclmellen Arbeitens, 

und mit ihr die Erlangung einer grofsen 

Anzahl von Resultaten an die Hand geben.

Dafs die erste Bedingung in richtiger Weise 

erfiillt ist, beweist dic beigegebene Tabelle. Ein 

halbjahriges Arbeiten mil dieser Methode lieferte 

die Ueberzeugung, dafs die Erfiillung der zweit.cn 

Bedingung ebenso vollstandig erreiclit worden ist.

Ich titrire z. B. in 2 Stunden den Mangan

gehalt von 24 Eisen- oder Slahl- oder Spiegeleisen- 

proben, jede in 2 oder 3 Parallel-Bestimmungen.

Es diirfte daher eine kurze Beschreibung der 

Ausfiihrung der Methode nicht unwillkommen 

sein. Das Verfahren ist folgendes: Die Proben 

werden des Morgens abgewogen, durch 2stiindiges 

Digeriren auf dem Dampfkasten bezw. Sandbad 

in Losung gebracht, auf Zimmertemperatur ab- 

gektihlt, auf 500 oder 1000 Cubikcentimeter 

aufgefiillt, und hierauf von jeder abgewogenen 

Probe 3 mai je 100 ccm (bezw. 50) im Erlen- 

niayer zur Titration auspipetirt. Abgewogen 
werden yon

Roheisen
Spiegeleisen
Stahl
Schmiedeisen
Ferromangan

je 5 g

Die abgewogenen Spiine kommen sofort in 

Mefskolben, und zwar Ferromangan in Liter- 

kolben, die anderen alle in Halbliterkolben. In 

diesen Mefskolben gelangen dieselben zur Losung 

durch

20 ccm HNO3 conc.
60 „ Hz SO4 von 1,12 spec. Gew.

Wahrend der zur Losung erforderlichen Zeit 

werden fiir jede Probe je 3 Erlenmayer zurecht 

gcstellt, von denen jeder mit 4 g Mn-freieiu 

Bariumsuperoxyd beschickt wird. Zur Titration 

werden folgende Mengen verwandt:

Spiegel- 1

i je 100 ccm = 1 g.

Schmiedeisen J
Ferromangan 50 ccm == '/■* g.

Zuerst hatte ich die Oxydation des in 

H N O 3 gelosten C durch Wasserstoffsuperoxyd 

bewirkt, wodureh die dunkelroth gefiirbte Losung 

ganz hellgelb wird. Es entstehen aber hierbei 

durch das Steigen und Spritzen der Flussigkeit 

Verluste, welche durch Anwendung von Barium- 

supei-oxyd vermieden werden. Der entstehendo



400 Nr. 6. „STAHL UND EISEN.* Juni 1887.

Niederschlag vou Bariumsulfat ist der Titration 

nicht hinderlich, sondern befordert noch elier 

das Absetzen des Eisennicdcrschlagcs' bei der 

Zugabe des Zinkoxyds. Jeder Erlenrnayer erhalt 

nun noch 10 ccin 11N03, um etwa ausge- 

schiedcnes Mn in Losung zu bringen, und 

300 ccm destillirtes Wasser. Hierauf wird er 

zum Koclien erhitzt und das Eisen mit Zinkoxyd 

ausgefiillt. Der Niederschlag setzt sich rasch 

und vollkommen ab, so, dafs man imstande ist, 

mit 2 Biirctten an einem fort zu arbeiten.

Der Titer der gebrauchten Ghamalconlósung 

ist fur

Spiegel- x =  0,006
ł' erroniangan /

.fiir
Roheisen \ _  n nrio 
Stahl /  _  0,UU"

und wird gestellt auf Manganoxydul, erhalten 

durch Aullosen von reineni Oxydoxydul in HG1. 

Rotlic Erde, den 20. April 1887.
Brand.

Gewichts-Amlyse.

Bezeichnung

Titration 

mil 

HNO3 X  

Ih S0.1

Gcfumltucs

rohes

Mangan

lin Fillrate 

mit

Schwofelammon 

gcHilltcs Mn

Eisenosjd 

nacli iler 

2. Fallung

Picines 

Mangan 

plus 

Co u. Si

Ilcinci Mangan 

nach d. Fallung 

mil Auimonium 

carh.

'Das Filtrat v. Ammoniumcarbonal- 
Nirdcrsclilag m it Scliwefęlammon. 
gefiilll, Niederschlag m it Essig- 

siiure behundelt
Titration

mit

UCIEs bleibt 
ungclust

Es geht iu LOsung 
und wird durch 
Schwefelauimon. 

ausgefnllt

Gewicht 0,0178 0,0032 0,0062 0,0134 0,0090 0,0018 Co. 0,0028 Go.

Stahl G. % 0,28 0,45
•

0,23 +  Spur v. Mn. 0,40

Gewicht 0.0217 0,0008 0,0040 T e rlo ren
„ H . % 0,37 0,53 0,51

Gewichl 0,0216 0,0022 0,0032 0,0182 0,0120 0,0024 Co. 0,0014

„ L % 0,37 0,53 0,30 +  Spur v. Mn. 0,56

Gcwiclit 0,02S2 0,0034* 0,0050 0,0257 0,0180 0,0016 Co. 0,0042

„ K . % 0,51 0,71 0,45 +  Spur v. Mn. 0,69

Gewicht 0,0224 0,001S 0,0042 0,0194 0,0150 0,0024 Co. 0,0017

„ L. % 0,42 0,56 0,38 +  Spur v. M 11. 0,56

Gcreicht 0,0340 0,0194 0.015S
Roheisen I (gran) % 0,33 0,85 0,39 0,56

Gewichl 0,0796 0 0,0 2 1S 0,0561

■ H (md.) % 1,45 1,99 1,40 1,68

TIT ( '« lfs) Gewicht 0,0600 i  « 0,0314 0,0304
» (halbiri) % 0,70 1,50

p
0,76 0,84

TV (wift) Gewicht 0,0SS0
-*-T
52 J3 0,0560 0,0336

" (halbirt) % 0,75 2,20 S  &
G

0,S4 1,03

Gewicht 0,0476 O 0 0,0360 0,0130

V (wcifs) % .0,30 1,19 to ^  
3  3 0,33 0,47

Gewicht 0,0606 rf SsJ 0,0052 0,054S

> VI (grau) % 1,40 1,52 3 w-h 1,37 1,45

Gewicht 0,1020 a 0,034S 0,0674
„ V II (weifs) % 1,63 2,55 a  50  0 1,68 1,85

Gewicht 0,0661 rp > 0,0264 0.03S6
,  VHl(mcl.) % 1,03 1,65 §  to 

> a 0,97 1,08

Gewicht 0,3039 ”* 0,0104 0,2938
Spiegel A.* % 15,11 15,20 g 14,70 15,13

Gcwiclit 0.3072
tc l-̂
p m 0,0136 0,2942

„ B. % 15,15 15.36
r-*

a  .SR 14,71 15,22

Gewicht 0,3194 r- 'T3 ■ 
EJ c 0,0100 0,3112

» G. % 15,88 15,92 ‘p  :c3 15.56 15,97

Gewicht 0,3544 S
CO ‘—1 0,0160 0.3385

i  D- % 17,58 17,72
1-4 0

16,93 17,62

Gewicht 0,2040
O
tO0 0,0068 0,1992

FerromanganE. % 63,S9 65,30 5 63,77 63,15

Gewicht 0,2016 0,0058 0,1976

F. % 63,48 64,53 63,25 62,86

* Die gewichtsanalytischen Besliminungen sind m it Ausnahme derjenigen von Ferromangan „nach der 

von Dr. Fr. G. G. Muller angegebenen Methode aiisgeijuhrt.'1 Siehe »Stahl und Eisen* 18S6, II 98. Es 
bestiiligen dieselben die Thatsache, dals das aus der Luslichkeit des Eisenoxydhydrats entspringende Plus bei 

Spiegeleisen genau die Funclion des fehlendeu Mn-GehalLes isl. »Slahl und Eisen® 1836, 11. 101.
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Zur Bestimmung' des Phospliors im Stalli.
Yon Dr. M. A. von Reis.

Seit der Einfiilirung des Thomasprocesses ist 

das Bediirfnifs nach einer Metliode zur sclmellen 

Bestimmung des Phospliors im Stalli ein sehr 

dringendes geworden. Es liat nicht an Versuclien 

gefehlt, dieses Bediirfnifs zu befriedigen, aber bis 

jelzl olme Erfolg; denn die vielen Methoden, die 

in der letzten Zeit angegeben worden sind, er- 

lauben wohl eine rasehe Bestimmung von 10 

bis 20 Proben; wenn aber 60 bis 70 Proben 

innerhalb 10 Stunden fertiggestellt werden sollen, 

dann versagen sie, oder es mufs sowohl das 

Personal vermehrt,- ais das Laboratorium' ver- 

grofsert werden. Um nun den erwahnten Ąn- 

sprućhen — bis iiber 70 Phosphorbeslimmungen — 

geniigen zu konnen, ist im hiesigen Laboratorium 

eine Metliode eiugefiihrl worden, die zwar nicht 

Ansprueh auf wissenscbafilic.be Genauigkeit er- 

beben kann, aber allen praktischen Anfordcrun- 

gen vollauf geniigt, wie eine mehr ais zweijahrige 

Praxis ergeben hat.

Bekanntlicli wird in der salpetersauren Auf- 

liisung des Stahls der Phosphor durch die Molyb- 

danlojmng nicht vollkommen ausgelallt. Es ist 

allgemein angenommen, dafs die KohlenstofTver- 

bindungen die Ursache hierzu sind, da sie einen 

Theil -der Phospliorsiuire in Losung lialten; eine 

andere Ansicht ist, dafs der Phosphor bei der Auf- 

losung nicht vollstandig zu Phosphorsaure oxydirl 

wird. Beiden Ansichten widersprechen folgende 

Thatsachen: Gegen die erstere spricht der Um

stand, dafs die FŚulbarkeit der Phosphorsaure 

scheinbar unabhangig von dem Kohlengehalt des 

Staliles ist, so dafs ein Stahl von 0,30 f i G 

nicht mehr Phosphor in Losung behalt ais einer 

von 0,05 f i G. Und doch miifste, falls der 

Kohlenstoff die Ursache der Nichtfiillbai-keit eines 

Pheiles des Phospliors wiire, dieser Theil in 

einem gewissen Verhaltnifs zu dem KoblenstofT- 

gehalt stelien. Der andern Ansicht gegenuber 

stelit die Tliatsache, dafs Oxydationsmittel wie 

Brom und \Vasserstoffsuperoxyd die Fallbarkeit 

des Phospliors nicht vermehren. Die Ursache 

der Nichtfallbarkeit eines Theiles der Pliosphor- 

s;iure ist noch nicht durch untrugliche Beweise 

łestgestellt worden.

Um den gesammten Phosphor zu erhalten, ist 

man gezwungen einzudampfen, zu gliihen, in 

Salzsaure zu losen, wieder einzudampfen und 

zuletzt in Salpetersiiure aufzunebmen, Alles Ope- 

rationen, die viel Zeit in Ansprueh nehmen und 

ein Fertigstellen einer grofseren Anzahl Phosphor- 

analysen in einem Tage zur UnmOglichkeit 

machen. Unterlafst man diese Operationen, so

YI.7

erhalt man zu wenig Phosphor. Dieses Zuwenig 

ist aber leicht zu berechnen, da es ziemlich un- 

veranderlich is t; denn angestellte Versuche haben 

ergeben, dafs der in Losung bleibende Theil des 

Phospliors etwa 33 f i des ausgefiilllen ausmacht. 

W ie aus der untenstehenden Tabelle A. hervorgeht, 

sind die Abweicliungen von dieser Mitlelzahl ge- 

ring und verursachen Schwankungen, die keines- 

Wegs iiber die zuliissige Felilergrenze hinaus- 

gehen. Zu den Yersuclien ist sowohl weicher 

Stahl mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,06 bis 

0,10 f i ais aucli Schienenstahl mit 0,20 bis 

0,30 f i G verwandt worden (letzterer in der 

Tabelle mit S bezeichnet). In der nachfolgen- 

den Tabelle A bezeichnet Reihe I die nach unten 

angegebener Methode ausgefiihrten Betriebsanaly- 

sen, Reihe II die von mir selbst nach derselben 

Methode gemachten Gontrolanalysen, Reihe 111 

das Mittel von I und II m il einem Zuschlag von 

33 f i  desselben, Reihe IV dieselben Proben nach 

der Gliihmethode ausgefiihrt.

Tabelle A.

I II III IV V

0,030 0,026 0,035 0,043 0,008
0,034 0,029 0.042 0,041 0,001
0,031 0,031 0,041 0,045 0,004
0,035 0,035 0,047 0,045 0,002
0,039 ■ 0,043 0,055 . 0,058 0,003
0,039 0,044 0,056 0,053. 0,003
0,042 0,044 0.057 0,054 0,003
0,052 0,050 0,068 0,076 0,008
0,059 0,055 0,076 0,079 0,003
0,059 S - 0.058 0,078 0,080 0,002
0,056 S 0,059 0,077 0,083 0,006
0,059 S 0,059 0,079 0,082 0,003

0,059 S 0,060 0,080 0,081 0,001
0,073 S 0,077 0,100 0,100 0,000
0,077 S 0,076 0,101 0,101 0,000
0,079 S 0,084 0,107 0,117 0,010

■ 0,084 S 0,084 0,112 0,119 0,007

0,090 S 0,092 0,121 0,123 0,002

0,126 S 0,132 0,172 0,176 0,004

Reihe I und II zeigen, dafs die fur die Be- 

triebsanalyse benutzte Methode sehr gut arbeitel, 

da sie in yerschiedenen Handen so gut iiberein- 

slimmende Zahlen liefert. Die Zahlen der lieihen

III und IV weisen ebenfalls eine befriedigende 

Uebereinstimmung auf, die Differenzen, Reihe V., 

lialten sieli immer noch innerhalb der Grenzen der 

Yersuchsfehler. Man kann somil unbedenklieh 

die abgekiirzte, im hiesigen Laboratorium benutzte

4
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Phosphorbeslimmungsmethode fiir die Belriebs- 

analysen benutzen. Die Methode ist folgende:

5 g Stahl werden in einem hochwandigen 

Beclierglase mit 80 ccm Salpetersaure 1,2 auf- 

gelosl tmd etwa 10 Minuten in der Warme bis 

zum Yerschwinden der rotlien Dampfe stehen ge- 

lassen. Dann werden 25 ccm Ammoniumni- 

tratldsung, beslelientl aus 1100 g AmNOa, 

1000 g Wasser und 300 g Ammoniak 0,91, 

weiter mit 25 ccm Molybdanlosung, 150 g 

Ammonimnmolybdat pro Liter haltend, zugefiigt. 

Die Fluśsiglceit, etwa 120 ccm ausmaebend, halt 

nunmehr 15 f i AmNOs- Die lieifse Fliissig- 

keit wird nun 15 bis 20 Minuten auf etwa 100° 

gehallen und hierauf etwa 15 Minuten zum Ab- 

k iii i len hingestellt, letzteres, um die sich aus der 

heifsen Fliissigkeit entwickelnden sauren Dampfe, 

die beim Ffltriren liistig fallen, zu vermindern. 

Um die Arbeit noch zu beschleunigen, kann man 

die klare Fliissigkeit mit Htilfe eines kleinen 

Hebers, der unten zugeschmolzen und mit seit- 

lichen Oedhungen versehen isl, abhebern. Der 

elbe Niederscljag wird nun wie gewohnlich 

^ausgewaschen, aufgeliist und mit Magnesiamixtur 

gefiillt. Der Magnesianiederschlag wird nach 

einer Stunde wieder abfiltrirt, 10 Minuten ge- 

trocknet, 20 Minuten im Muffel gegliiht und ge- 

wogen. In solcher Weise gelingt es einem 

Chemiker mit Leichtigkeit, 12 Proben innerhalb

4 Stunden ferlig zu stellen. Mit einem guten 

Gehiilfen ist er imstando, 70 Proben und mehr 

zu bewaltigen, ohne dafs, wie tiigliche Conlrol- 

analysen zeigen, Ungenauigkcilen vorkommen.

Trolzdem es so gelingt, den Phosphor mit 

geniigender Genauigkeit schnell zu bestimmen, ist 

es doch erwiinscht , eine Methode zur sclmellen 

Bestimmung des Gesammlphosphors zu besilzen. 

Die von Wood angegebene und von Meineke* 

empfohlene. Melhode der Chromsaureoxydalion

fuhrt nicht ganz zum Ziel, denn sie hat

einen Feliler. Es wird namlicli Chroni mit dem

Molybdanniederschlag niedergerissen, -welches sich 

nicht auswaschen liifst, sondern spiiter in die 

ammoniakalische Audosung, diese griin iarbend, 

ubergeht und zum Theil von der Magnesiafallung 

mitgenommen wird, so dafs diese mehr oder weniger 

chromhaltig wird. Das Chrom wird zwar nicht 

jedesmal von dem Molybdanniederschlag mitge- 

fallt, denn haufig bleibt die ammoniakalische

Audosung farblos. Die Ursache zu dieser Ver- 

schiedenheit habe ich bis jetzt nicht ausfinden 

konnen. Beigefiigte Tabelle B zeigt mit dieser 

Methode angestellte Versuche. Beihe I giebt die 

mit der hier benutzten Betriebsmelhode ausge- 

fuhrteri Analysen an, Beihe II die nach der Chrom- 

siiUremethode ausgefiihrlen, Reihe III den durcli 

Zuschlag- von 33 f i  zu Reihe I berechneten Ge- 

sammtphosphor.

* Hep. Annal. Chera., Juni 1880, VI,, 303 und 325.

Tabelle B.

I II III I II III

0,054 0,070 0,072 0,027 0,033 0,036

0,045 0,075 0,060 0,0-‘i0 0,095 0,067

0,028 0,045 0,037 0,058 0,072 0,077

0,065 0,093 0.097 0,043 0,054 0,057

0,020 0,030 0,027 0,034 0,048 0,045

0,045 0,065 0,060 0,040 0,056 0,053

0,059 0,078 0,079 0,049 0,069 0,065

0,059 0,076 0,079 0,069 0,102 0,102

0,067 0,091 0,089 0,038 0,056 0,051

0,023 0,035 0,031 0,048 0,056 0,064

0,039 0,050 0,052 0,062 0,081 0,083

0,071 0,120 0,095 0,050 0,070 0,067

Das Mitfallen von Chromoxyd liifst sich aber 

vęrhindern, wenn man der ammoniakalischen 

Audosung des gelben Niederschlages etwa 2 ccm 

Wasśerstoflsuperoxyd zufiigt. Das Ghromoxyd 

wird zu Chromsaure oxydirt, und das Magnesium- 

phosphat ist chromfrei. In Tabelle C ist I Be- 

triebsmethode, II Chromsauremelliode, III Ghrom- 

sauremetliode mit Wassersuperoxyd, IV Belriebs- 

melhode plus 33 f i .

Tabelle C.

I II III IV

0,043 0,060 0,056 0,057

0,065 0,093 0,085 0,087

0,0S3 0,108 0,104 0.101

0,092 0,137 0,122 0,123

0,101 0,140 0,136 0,134

Wie ersichtlieh, arbeitet man nach dieser

Methode sehr gut; aber sie vcrlangl bedeulend

mehr Zeit ais unsere einfache Methode; denn 

erstens kann der Zusatz von Ammoniak, um 

kein Spritzen zu yeranlassen, nur sehr langsam 

geschehen, zw’eitens setzt sich der gelbe Nieder- 

sęhlag wegen des grofsen Volumens der Fliissig

keit nur langsam ab. Dieses Yolumen betragt 

bei 5 g Stahl etwa 550 ccm gegeniiber 120 bei

der einfachen Methode, was beim Filtriren von

einer grofseren Anzahl Proben sehr ins Gewiclit 

fallt. Ein weiterer Nachtheil bestelit darin, dafs 

die Filter von der Chromsiiurelosung selir ange- 

griffen werden, so dafs dieselben beim Behandeln 

mit Ammoniak haufig durchlochert werden, und 

die Verunreinigungen, Gliilispan u. s. w., in das 

Becherglas gelangen, was zu einer nochmaligen 

Filtrirung zwingt.

Um eine von jenen Miingeln freie Methode 

zu erhalten, habe ich versucht, Kaliumpennanga- 

nat statt Chromsaure zu benutzen. Mit dieser 

Melhode gelingt es, den Gesammtphosphor aus- 

zufallen, ohne dafs die Schnelligkeit der Aus- 

fiihrung irgendwie beeintrachtigt wird, da dieselbe 

bei 50 Proben hochstens 15 Minuten Zeit nielir
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in Ansprucli nimmt ais die einfaclie Betriebs- 

methode und nur eLwa 25 ccm mehr zum 

Filtriren giebt. Die Ausfuhrung ist folgende: 

Nach erfolgtcr Auflosung des Stalils wird die 

Fliissigkcit zum Sieden erhitzt und mit 25 ccm 

einer Losung von 10 g Permanganat in 1 1 

Wasser versetzt. Nach einer Minutę Kochen ist 

die Permangansaure unter Sauerstoffentwicklung 

ais Superoxyd ausgefilllt. Um das Superoxyd 

zu losen, wird die nothigc Menge Salzsiiure zu- 

gefiigt, und nach weiterem zweiminutigem Kochen 

ist die Flussigkeit klar und chlorfrei. Um einen 

Ueberschufs von Salzsiiure zu vermeiden, probirt 

man vorher, wie viel Salzsiiure die 25 ccm Per- 

manganat zum Zersetzen bediirfen, und fiigt die 

so ermitlelle Menge der siedenden Stahllosung 

zu. Zu der von mir benutzten Permanganatlosung 

waren 10 ccm concentrirte Salzsaure geniigend. 

Auf solche Weise vermeidet man zu grofse 

Mengen freier Salzsaure in der Losung. Nach 

dem Kochen wird die Losung, wie bei der ein- 

fachen Methode angegeben, weiter behandelt. * 

Reihe I giebt in Tabelle D die nach der Gliih- 

methode und Reihe II die nach der Permanganat- 

methode ausgefiihrten Bestimmungen.

Tabelle D.

I II I II I II

0,054 0,054 0,080 0,085 0,043 0,041
0,045 0,047 0,047 0,044 0,053 0,056
0,086 0,084 0,123 0.125 0,076 0,073
0,082 0,084 0,091 0,088 0,100 0.102

Die Uebereinstimmung zwischen der Gliih- 

und 'der Permanganatmethode lafst, wie ersicht

lich, nichts zu wiinschen iibrig.

Diese Methode lafst sich ebenfalls mit Vortheil 

auf Roheisen anwenden. 1 g Roheisen wird in

25 ccm Salpetersiiure von 1,2 gelost, dann 25 ccm 

Salpetersaure von 1,4 zugefiigt und dio Losung 

zum Sieden erhitzt. Nun werden, wie oben an

gegeben, 25 ccm Permanganat und entsprechende 

Mengen Salzsaure zugefiigt und dann mit 50 ccm 

Ammoniumnitrallosung und 50 ccm Molybdanlosung 

gefallt, im ubrigen ganz wie beim Stahl verfahren. 

Hierdurch wird es moglich, Phosphor im Roheisen 

fast ebenso schnell wic im Stahl zu bestimmen. 

Reihe I bczeiclmct in Tabelle E Gliili-, Reihe II 

Permanganatmethode.

Tabelle E.

I II I II I II

1,08 1,12 2,76 2,65 1,82 1,81
1.27 1,22 2.57 2,57 2,04 2,04
1,82 1,72 1.82 1,81 1,87 1,88
1,97 2,01 1,82 1,85 2,69 2,67

.*  Nur darf die Flussigkeit nicht iiber 70° erwarmt 
werden. Statt Salzsaure benutzt man vortheilhaft 
eine SahniaklOsung, wovon man so viel nimmt, dafs 
8 bis 10 g auf jede Probe kommt.

Die Zalilen ergeben eine erfreuliche Ueber- 

einstimmung und zeigen, dafs das Silicium, 

welches bei den benutzten Roheisensorten von 

0,2 bis 1,8 $  schwankte, ohne Einflufs auf dic 

Genauigkeit der Methode ist. Das Pyrophosphat 

war auch kieselsiiurefrei.

Um jedoch eine noch schneller arbeitende 

ais die Betriebsmelhode zu erlangen, besonders 

um das zeitraubende Wiegen und Zuruckwiegen 

einer grofseren Anzahl Tiegel zu vermeidcn, habe 

ich Yersucht, den Phosphor mittelst Titrirens zu 

bestimmen. Da es nicht gul angeht, die Phos- 

phorsaure direct in der Eisenldsung zu titriren, 

so mufsten die Yersuclic mit der Molybdiinver- 

bindung derselben ausgefiihrt werden. In Rep. 

Annal. Chem. Nr. 23, 85 sind meine ersten 

Versuche in dieser Richtung yeroffenllicht. Die 

dort angegebene Methode beruhte auf der Reducir- 

barkeit der Molybdansaure durch Zink und deren 

Wiederoxydation mittelst Permanganat, bereits 

von Pisani benutzt. Wie von Meineke und An

deren angegeben und von mir bestatigt, ist die 

Zusammensetzung des in der Stahllosung ent- 

stehenden Niederschlages von phosphormolybdan- 

saurem Ammoniak sehr constant, so dafs das 

zum Oxydiren. benulztc Permanganat in directem 

Verhaltnifs zu dem Phospliorgehalt derselben 

steht. Die Methode gab denn auch sehr gute 

Resultate; trolzdem ist sie ohne p r a k t i s c h  o 

Bedeulung geblieben, da es leider nicht moglich 

ist festzustellen, wann die Reduction zu Ende 

ist; auch nimmt die Reduction selbst eine ziem- 

liche Zeit in Anspruch.

Das Niichste war nun, ein zweites Reductions- 

mittel, das Zinnchlorur, zu versuchen. Versetzt 

man eine mit Salzsaure angesauerte Losung einer 

Molybdansaureverbindung mit Zinnchlorur, so 

fiirbt sich die Losung dunkelblau, bei etwas 

mehr Zinn dunkelgrun. Wird aber sogleich 

Zinnchloriir in Ueberschufs zugefiigt, so nimmt 

die Losung eine dunkelbraune Farbung an, die 

beim Stehen oder Erwarmen in hellrothlichbraun 

ubergeht; der Ueberschufs an Zinnchloriir liefsc 

sich mit Jod zuruckmessen. Bei der Ausfuhrung 

zeigten sich aber grofse Schwierigkeiten, denn 

die Menge sowohl des zugefiigtcn Zinnchloriirs 

ais die der Salzsiiure iibten einen merklichen 

Einflufs auf das Resultat. Auch Chlorammonium 

war nachtlieilig. So yerbrauchten 50 ccm einer 

Losung von Ammoniummolybdat bei Zusatz von

5 ccm concentrirter Salzsaure 6,9 ccm SnCL, 

bei 15 ccm HG1 7,6 ccm, bei 25 ccm HG1 8,45 ccm, 

dieses beim Zufiigen gleicher Mengen SnCU zu 

der Losung. Wurden diese Zusiitze ebenfalls 

verańderlięh gemacht, so war die Unsichcrheit 

noch grofser.
Der Yersuch, den Ueberschufs an Zinnchloriir 

mittelst Quecksilberchloryd zu oxydireń und die 

reducirte Molybdansaure mit Permanganat zu 

titriren, yerlief besser. Auch hier zeigte sieli
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wohl der Vcrbraucłi an Permanganat etwas ver- 

schicden, je nach der Menge zugefugten HC1 und 

SriGft. Es ergiebt sieli hieraus, dafs der Grad 

der Reducirbarkeit der Molybdansaure durch 

Zinnchlorur von dem Gehalt der Losung an 

ChlorwasserslofT ablmngig ist. Je mehr I IC l , je 

weitcrgehend ist dic Reduction. Trotzdem ist 

dic Methode verwendbar, wenn man allzu grofse 

Ueb.erschusse vermeidet, was auch bei einiger 

Uebung leicht zu erzięlcn ist. Und da ein 

Eehler bei der Bestimmung der Molybdansaure 

sich bei Berechnung des Phosphors auf etwa 

das 55 fache vcrringert, so erhalt man trotz der 

erwahntlh Unsicherheit doch ganz brauclibare 

Zahlen zu der Bestimmung des Phosphors im 

Stahl. Zur Festslellung der Brauchbarkeit der 

Methode wurde eine Auflosung von phosphor- 

molybdansaurem Ammonium in moglichst wenig 

Ammóniak benutzt. 25 ccm dieser Losung gaben 

0,0080 g P.

Tabelle F.
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5 10 15 10 1,90 0,0016 0,0020
10 —

łt 3,25 0,0032 0,0034

10 —
n 3,30 0,0032 0,0034

15 15 ?i 4,70 0,0048 0,0049

18 jł 15 r 5,70 0,0058 0,0059

22 jł 15 n 7,25 0,0070 0,0075
25 n 5 n 7,30 0,0080 0,0076
25 n 10 15 7.50 0,0080 0,0078
25 ł> 15 15 7,60 0,0080 0,0079
25 ;> 25 n 7,70 0,0080 0,00S0
25 r* 25 10 7,30 0,0080 0,0076

25 V 40 t* 7,40 0,0080 0.0077
30 V 15 20 9,35 0,0096 0,0097

33 5> 15 20 10,20 0,0106 0,0106
36 15 20 11,05 0,0115 0.0115
40 * !? 20 12,05 0,0128 0,0123
45 „ V 25 14,10 0,0144 0,0147
50 n 25 15,10 0,0160 0,0158

Dic Uebcreinstimmung der Rcsullale mufs ais 

eine sehr gute bezeichnet werden. Zur Bc- 

stinunung des Phosphors im Stahl vcrfahrt man 

demnach wic 1'olgt: 5 g Stahl werden wic ge- 

wohnlich aufgelost, gelallt, fijlrirt und ausge- 

waschen, dic letzten 3 Mai mit Wasser. Der 

gelbe Niederschlag wird sammt dem Filier in 

das Becherglas gebracht, mil moglichst wenig 

Ammóniak aufgelost und die Losung mit 15 ccm 

concenlrirlcr Saizsaure versotzt, wobei das phos- 

phormolybdiinsaurc Ammonium in Losung bleiben 

mufs; andcrnfalls mufs etwas mehr Saure zu- 

gefiigt werden, Ein Ueberflufs ist zu vermeiden. 

Die so vorbereitete Fliissigkeit wird mil einer 

Zinnchloriirlosung beliebiger Concentralion (etwa

1 :10 )  in geringem Ueberschufs vcrsetzt und 

dann aufgekocht. So gcniigl z. B. bei 0,1 % P

3 ccm Zinnchlorur obiger Concenlration. Ein zu 

grofser Ueberschufs an Zinnchlorur ist leicht zu 

vermeiden; die Menge des gelben Niederschlags 

lafst sich auf dem Filter bei einiger Uebung an- 

nahernd scliatzen. Man theilt nun die Nicdcr- 

scliliige je nach der Menge in yerschiedene Reilicn 

und fiigt zu jeder Reihe dic aus der Schatzung 

bcrechnele Menge Zinnchlorur. Nach dem Auf- 

kochen werden die mehr oder weniger dunkel- 

braun gefarbten Losungcn genau wie bei der 

bekannten Methode der Eisentitration behandelt. 

Eine etwa 1 1/2 1 fassende Schale wird mit etwa

1 1 kallcin Leilungswasser beschickl und dann 

50 ccm Manganlosung (200 g MnSO.i, 400 g 

H2SO.i und 2600 g Wasser) zugefiigt. Die mit 

SnCl2 versetztc Molybdiinlosung wird nun mit 

50 ccm Quecksilberchlorid 1 : 20 vcrsetzt, in dic 

Schale gespiilt und mit Permanganat titrirl. Die 

Endreaction ist genau. Das zum Titriren bcnutzle 

Permanganat halt etwa 8 bis 9 g pro Liter, 

Die Genauigkeit der Methode zeigen bcigefiigte 

Zahlen in Tabelle G.

Tabelle G.
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0,087 8,0 0,088 0,062 8,7 0,065

0.045 4,4 0,048 0,082 10,6 0,080
0,090 8.3 0.091 0,043 5,9 0,044

6,108 8,9 0,098 0,083 10.6 0,080

0,043 3,6 0,040 0 ,101 13.0 0,098

0,086 7,6 0,084 0,065 8,5 0,064

0,125 11,3 0,124 0 ,122 15,9 0.118 17,0 0,127

0,084 6,8 0,075 0,048 7,1 0.053 7,1 0,053

0,052 4.6 0,051 0,030 3,9 0,029 3,8 0.0i?8
0,045 3.6 0,040 0,046 6,8 0,051 6,4 0,047

0,041 3,9 0,043 0.059 7,2 0,054 7,0 0,052

0,095 9,0 0,099 0,033 4.0 0,030 3,8 0,028

Die zwcite Serie ist mit einer andern Per- 

manganallosung titrirl ais dic ersle. Zur Tilcr 

stellung benutzt man am besten einen Stahl von 

bekanntem Phosphorgehalt. Zur Festslellung der 

bei der Methode vorkommenden Reactionen ist 

folgender Vęrsuch angcstellt worden: Rcines Am- 

moniummolybdat wurde mit Zinnchlorur reducirt 

und mit Permanganat zuriickoxydirl. Hierbei 

Ycrbrauchle 0,6035 g Ammoniummolybdal 13,35 

ccm Permanganat, 0,6030 g 13,30 ccin und 

0,6070 g 13,45 ccm, somit 1 ccm Permanganat 

=  0,0369 g Mo O3 . 1 ccm Permanganat ergab, 

mit Oxalsaure bestimmt, 0,00824 g KMnO.i, was

5 mol. M0O3 auf 1 mol. KMnOi entspricht. Die 

Oxydation erfolgt demnach nach der Formel:

5 M 02O5 + KMńO« =  10 Mocl + fcMnsCh.
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M02O5 ist somit das Product der reducirendcn 

Einwirkung des SnCI2 auf die Molybdansiiure.

2 MoOa + SnCL + 2 HCl ■= Moj.Os + S11 CL + lLO.

Erst kiirzlich ist von E. Thilo (»Chemikcr- 

zeitung® Nr. 14, 87) vorgeschlagcn worden, die 

Molybdansiiure des phosphormolybdansauren Am- 

mons acidimetiffch zu bestimmen und daraus 

den Phosphor zu berechnen. Er empfieh.lt diese 

Methode zur Bestimmung der Phosphorsaure in 

Thoinasschlacke; ihre Anwendbarkeit ist aber 

fur diesen Zweck bestritten worden (»Chcmiker- 

zeitung« Nr. 16, 87). Fiir Stahl aber eignet sich 

dic Methode vorzuglich. Die Ausfiihrung ist 

aufserst einfach und erlaubt etwa 12 Bestim- 

mungen in weniger ais 2 Stunden fertig zu 

stellen; fur 70 Proben geniigen 6 Stunden. Die 

Stahlproben werden wie gewohnlich gelost, gefallt, 

filtrirt, gewaschen, die letzten drei Małe mit 

Wasser. Das Filter sammt Niederschlag wird 

dann in ein Becherglas gebracht, mit einer titrirten 

Ammoniaklosung in Ueberschufs versetzt und das 

Filter mit einem Glasstabe zerrissen, um den 

gelben Niederschlag der Einwirkung des Ara- 

moniak auszusetzen. Nach erfolgter Losung des

selben wird Lackmus zugefuhrt und der Ueber

schufs an H3N mit Salzsaure zuriicktitrirt. Die 

Endreaction ist sehr gut bemerkbar, besonders 

gegen das in der Fliissigkeit befindliche weifse 

Filtrirpapier: die rollilichviolette Farbę des Lack

mus bezeichnct den Endpunkt. Zur Titerstellung 

benutzt man einen Stahl von bekańntem Phos

phorgehalt. Von der verwendeten Salzsaure ent- 

sprach 1 ccm 0,01758 g Na3C03 und 0,94 ccm 

des verwendeten Anunoniak. 1 ccm Ainmoniak 

entspricht somit 0,0187 g Na2C03 oder 0,0060 g 

H3N. Um die Brauchbarkcit der Methode zu 

ermitteln, sind eine grofse Anzahl Titrirungen 

ausgefiihrt worden, wovon in Tabelle H einige 

angefiihrt sind.

Tabelle II.

Gewichts-
ahalysen

%

HaN

ccm

HCl

ccm

Ycrbrancbt
HaN

ccm

Berechnet

%

0,033 10 6.1 4,20 0,036
0,039 10 5,4 4,95 0,043
0,045 10 4,9 5,40 0,047
0,048 10 4,1 6,15 0,052
0,050 10 4,2 6,05 0,051
0,062 15 8,8 6,75 0,059
0,070 10 2,3 7.80 0,068
0,073 15 7,5 8,00 0,070
0.076 15 7.1 8,30 0,072
0,088 15 6 9,35 0,082
0,090 15 5,4 9,90 0.086
0,122 20 6,1 14,30 0,124

Um etwa yorhandene Ungleichhcilen im Stahl 

zu beseitigen und um zu erfahren, ob bei gleichen 

Bcdingungen der Niederschlag gleiche Mengen 

Ammoniak verbrauchen wiirde, wurden von 5 Stahl-

proben je 10 g gelost, die Fliissigkeilen in gleiche 

Hiilften gelheilt und in derśelben Weise behandelt.

Tabelle L

Gewichts-
analysen

%

HaN

ccm

HCl

ccm

YerŁraudit
HaN

ccm

Berechnet

%

0,053 20 14,6 6,3 0,055
0,053 r 14,8 6,1 0,053
0,065 n 13,1 7,7 0,067
0,065 » 13,1 7,7 0,067
0,080 jł 11,9 8,8 0,077
0,080 ?» 12,1 8,6 0,075
0,092 7ł 10,7 9.9 0,086
0.092 ?1 10,5 10,1 0,088
0,101 yt 9,5 11,1 0,096
0,101 » 9,4 11,2 0,097

Folgende Zusammenstellung in Tabelle K 

giebt die Differenzen an, die durch die kleinen 

Abweichungen in Behandlung der Betriebsproben 

an verschiedcncn Tagen entstehen.

Tabelle Ii.

Gewichts
analysen

%

HaN

ccm

H a

ccm

YertraufSit
HaN

ccm

Berechnet

%

0,042 7 2,6 4,55 0,040
0,042 S 3,7 4,50 0,039
0,042 10 5,7 4,65 0,041
0,042 12 7,35 5,10 0,044
0,042 14 9,55 5.00 0,043
0,125 17 3.6 13.60 0,118
0,125 18 3,9 14,35 0.125
0,125 20 6,5 13,90 0,121
0,125 24 10.3 14,30 0,125
0,125 25 ■ 10,7 14,90 0,130
0,149 ‘20 3,0 17,20 0,150
0,149 20 2,3 17,85 0,155
0,149 20 2,7 17,45 0,152
0,149 20 2,3 17,85 0,155
0,149 20 2,7 17,45 0,152

Dafs die Methode fur Roheisen ebenso gut 

ver\vendbar ist, zeigen folgende Zahlen:

Tabelle L.

Gewichts-
analysen

%

HaN

ccm

HCl

ccm

Vcrł>rancht
HaN
ccm

Berechnet

%

1,80 40 2,4 37,95 1.80
1,89 44 4.4 39,85 1,89

1,89 45 5,4 39,90 1,90

1,93 45 4.8 41,50 1,97

1,94 45 5,1 40,20 1.91

2,03 45 2,6 42,60 2,02

2,09 45 1,5 43,60 2,0/

Diese vier Tabeilen zeigen zur Geniige, dafs 

die Methode allen billigen Anforderungen gerecht 

wird und deshalb nur empfohlen werden kann.
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Ein anderer Versucli, den Bcdiirfnisscn der 

Stahlindustrie gerccht za werden, ist von Dr. 

Wedding (»Slahl und Eisen«, 2, 87) erwahnt 

worden. Diese von einem in Amerika thatigen 

deutschen Ingenieur, Hrn. Gotz, angegebene Me- 

tliode slammt offenbar von der alten Eggcrtz- 

sclien Schatzungsme&pde her. Den Phosphor 

mittelst Scbatzens des geiben Niederschlags be- 

stimmen zu wollen, liegt ziemlich nahe, und man 

sollte auch meinen, cs ware leicht genug, dies 

zu bewerkstelligen; denn man lernt bald, den 

auf dem Filter belindlichen Niederschlag ziemlich

genau mit einem Feliler von liochstens 0,03 ^  P 

zu schatzen. Bringt man aber den Niederschlag 

ins Schatzungsrohrchen, so entsteht eine un- 

erwartete Schwierigkeit. Der Niederschlag hat 

sich zwar bald abgesetzt; es dauert aber eine 

geraume Zeit, ehe derselbe sich auf sein end- 

giiltigeś Volumcn zusaminengezogen hat. Auch 

geht das Zusammenziehen bei geringeren Mengen 

schneller ais bei grofseren von statten. Friihere 

von mir in dieser Richtung angestcllte Versuchc 

fugę ich in Tabelle M zur Beurtheilung des Ver- 

fahrens bei.

Tabelle M.

Gewichts-
analysen

Volum 
nacli 
'/2 St.

Volum
nach

r /2 st.

Yolum 
nacli 
3 St..

Volum 
nacli 

15 St.

Volutn 
nach 

22 Stund.

Voluni 
nach . 

60 Stund.

Phosphor 
nach 

*/2 Stunde

Phosphor 
nacli 

3 Stunden

Phosphor 
nach 

15 Stund.

Phosphor 
nach 

60 Stund.

0,030 21 20 19 1S 16 15 0,019 0,022 0,020 0,018
0,046, 40 38 37 35 34 32 0,037 0,040 0,039 0,037
0,048 45 44 43 42 38 38 0,042 0,017 0,047 0.045
0,083 75 68 67 65 61 60 0,070 0,072 0,073 0,070
0,108 115 92 89 83 78 77 0,107 0,096 0,093 0,089
0,136 160 150 145 134 133 132 0,149 0,157 0,150 0,153
0.149 172 156 150 140 138 137 0,160 0,162 0,167 0,159
0,233 265 240 234 230 228 225 0,246 0,253 0,255 0,261

Die Tabelle M zeigt, dafs sogar nach 60 Stun

den ein Ruhestand noch nicht eingetreten war. 

Es ist wahrscheinlich, dafs neben der mecha- 

nischen Zusammenżiehung eine physikalische Ver- 

anderung des Niederschlages stattfindet. Der mit 

Hiilfe des Volumens ermittelte Phospiiorgehalt, 

wie derselbe in den letzten 4 Reihen angefiihrt 

ist, ergiebt Resultate, die in der ersten Reihe 

zwischen — 0,013 und -f- 0,013 und in der 

viertcn Reihe zwischen — 0;019 und -f- 0,028 

schwanken. Um dic Unsicherheit der Methode 

zu verringern, hat schon Eggertz versucht, den 

Niederschlag mittelst eines Stempels zusammenzu- 

pressen. Das von Hrn. Gotz angewandle Yer

fahren des Sclileuderns ist jedenfalls ein be- 

deutender Fortschritt in dieser Richtung, obwohl 

nach den Angaben des Dr. Wedding die vor- 

kómmenden Differenz.cn noch ziemlich grofs sind. 

Wie ich erfahren habe, sind in einem rbeinischen 

Stahlwerke Yersuche in grófserem Mafsstabe mit

dem Schleuderapparate im Gange, und wir werden 

hoffentlich bald Zuverlassiges iiber die Methode 

erfahren.* Zu den Angaben des Dr. Wedding 

iiber die Methode selber mufs ich bemerken, dafs 

es mir nicht recht verstandlich ist, wie mittelst 

dieser Melhode der Gesammtphosphor bestinmit 

werden soli, da der Stahl ja nur einfach in 

Salpetersaure aufgelost und jedenfalls nur der 

aus der Salpetersaurelosung fallbare Pliosphor 

mitbestimmt wird. Dieser Feliler lafst sich aber 

durch Benutzung von Permanganat vermeiden, 

wobei auch die Kohlenstoffverbindungen beseitigt 

werden, so dafs Stahl von jedem Kohlenstoff- 

gehall nach dieser Methode bestimrnt werden 

kann. Dafs hicrdurch giinstige Resultate erzielt 

werden, baben Versuchc mit den vorhih erwahnten 

Schatzungsrohrchen ergeben.

* Sielie die Abhandlung »Schnelle Phosplior- 
beslinirnung in kohlenstoflarmem Eisen* auf Seite 407 
dieser Nummer. Dic Red.

Tabelle N.

Gewichts-
analysen

Volum 
nach 

1 Stunde

Yolum 
nach 

2Stunden

Vplum 
nach 

SStunden

Volum 
naeh 

18 Stund.

Phosphor 
nach 

1 Stunde

Phosplior 
naeh 

2 Stunden

Phosphor 
nacli 

3 Stunden

Phosphor 
nach 

18 Stund.

0,042 55 52 50 50 0.042 0,042 0,044 0,046 V-a-£o

0,054 81 78 72 70 0,061 0,062 • * 0,063 0,065 3 2•n -
0,075 105 100 90 85 0,079 0,080 0,079 0,079

- o
t OC w

0,083 S 116 106 96 91 0,087 0,085 0,085 0,085 «

0,090 S 117 105 95 87 0,088 0,084 0,084 0,081
s. o
" rr.%

0,124 S 172 164 148 135 0,128 0,131 0,129 0,125 . c i a o

0,046 50 46 44 40 0,037 0,037 0,039 0,039 O N  fi

0,046 42 40 38 36 0,032 0,032 0,033 0,033
v  o  JiS pz 
°  ^  rt

0,055 65 60 57 54 0,049 0,048 0,050 0,050 A - * # ,  
rn C

0,082 S 116 105 100 95 0,0S7 0,084 0,088 0,088 a
■- c  S,

0,085 S 106 96 92 87 0,080 0,077 0,081 0,082
0,101 S 162 145 135 125 0,122 0,116 0,118 0,116 O*45
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Die erhaltenen Resultate sind hier schon 

bedeutend besser ais beim ersten Versucli ohne 

Permanganat. Es sleht deshalb zu hoffen, dafs 

es gelingen wird, kleinere Diflerenzen zu er- 

zielen ais die von Dr. Wedding angeg||ene, 

namlich 0,02 Jb* und so die Laboratorien der 

Stahlwerke mit einer Methode der Phoshorbestim-

muńg bereichert werden, die eigenllieh nichts 

mehr zu wiinschen iibrig liifst.

A ach e n , im Marz 1887.

* Die Angaben in Nr. 2 dieser Zeitsehrift ge-
wiemsanalytisch 0,03 und volumetrisch 0,10 beruhten 
auf einem Irrtliume. Statt 0,03 mufste es 0,02 und 
statt 0,10 richtig 0,01 heifsen.

Sclinelle Phospliorbestiininung- in kohlenstoffarmem Eisen.
Yon M, Ukena.

In der General-Yersammlung des Vereins 

deutscher Eisenhuttenleute vom 16. Januar dieses 

Jahres theilte Hr. Geh. Bergrath Dr. Wedding 

ein Verfahren, beschrieben in Nr. 2 , 1887 

dieser Zeitsehrift, zur schnellen Phosphorbestim- 

mung in kohlenstofTarniem Eisen mit. „Das, 

wie Hr. Wedding wortlich angiebt, in der sal- 

petersauren Auflosung des Eisens durch Zusatz 

von concentrirter Molybdansaure - Lusung und 

Schiitteln abgeschiedene phosphormolybdansaure 

Ammon wird durch Anwendung einer Schleuder 

aus der triiben Flussigkeit in ein enges calibrirtes 

Rohr getrieben und seine Menge nach dem von 

ihm eingenommenen Yolumen bestimmt.“

Die Ausfuhrung dieses Yerfahrens, die An

wendung und Einrichtung des Schleuderapparates 

sind in der erwahnten Nummer dieser Zeitsehrift 

ausfiihrlich beschrieben. Das hiesige Werk hat 

fiir das Laboratorium einen solchen Apparat von 

Hrn. Leopold Ziegler, Berlin, N., in exacter 

Ausfuhrung bezogen. — Da von verschiedenen 

Seiten Anfragen wegen der Brauchbarkeit der 

Methode in der Praxis erfolgt sind, so sei es 

mir gestattet, in Kurze meine Erfahrungen in 

dieser Hinsicht darzulegen.

Die . Anwendung dieses Verfahrens ist nur 

moglich, wenn ein sehr weiches Materiał mit 

einem geringen Gehalte an Phosphor und Spuren 

von Silicium zu untersuchen ist.

Yon den zahlreichen Bestimmungen •sei mir 

gestattet einige analytische Belege anzufuhren.

Genaue gewichtsanalytisehe Volumetrische
Bestimmung: Bestimmung:

1. P =  0,047 % 0,044 %
2. P =  0,075 „ 0,078 „
3. P = . 0,035 „ 0,032 ,
4. P =  0,022 „ . 0,022 „
5. P =  0,042 * 0,045 „
6. P =  0,107 „ 0,105 „
7. P =  0,058 „ 0,052 „
8. P =  0,053 „ 0,052 „
9. P =  0,092 „ 0,098 „

10. P == 0,058 „ 0,056 „
11. P =  0,068 , 0,071 „
12. P =  0,034 „ 0.032 ,

Genaue gewichtsahalytische Yolumelrisehe
Bestimmung: Bestimmung:

13. P == 0,069 „ 0,073 „
14. P =  0,03S „ 0,036 „

Bei sammtlichen Proben betrug der Kohlen- 

stoffgehalt etwa 0,1 fć>, von Silicium waren nur 

Spuren vorbanden.

Bei der grofstęn Mehrzahl der Yersuche er- 

hielt ich ahnliche Resultate, wie obenstehende, 

doch wurden in einzelnen Fallen bei einem 

Kohlenstoffgehalte von etwa 0,1 fó, Differenzen 

bis — 0,01 Jo gegeniiber dem wirklichen Pljos- 

phorgelialte ennittelt. Differenzen von —  0,02 fó 

habe ich nur bei Materialien mit einem Kohlen

stoffgehalte von etwa 0,10 bis 0 ,1 2 $  erhalten,

Seit einigen Jahren ist mehrfach und auch 

von Tanim (d. Z. YI 339, 1884) darauf hin- 

gewiesen, dafs der Grund, weshalb bei Losung 

des Eisens in Salpetersiiure die Phospliorsaure 

zum Theil uhfajjbar wird mit Ammonium-Mo- 

lybdat, organischen Siiuren zuzuschreiben sei, die 

bei der Losung durch die gebundene Kohle ge- 

bildet werden. Es-lag nun nahe anzuneliinen, 

im Falle die Zerstorung der organischen Substanz 

durch Abdampfen und Gliihcn des getrockneten 

Eiscnsalzes, oder durch Einwirkung eines oxydi- 

renden Agens bewirkt wiirde, das Yerfahren, wie 

es fiir kohlenstoffarme Materialien geeignet, auch 

fiir kohlenstoffreichere Anwendung finden konnte.

Nachdem umfassende Yersuche in dieser 

Richtung von mir angestellt, die jedoch absolut 

unbrauchbare Resultate ergeben haben, so ist 

immerbin die Moglichkeit, nach den erhaltenen 

Zahlen zu urtheilcn, nicht ausgeschlossen, dafs 

etwa durch eine Aenderung der Apparate eine 

brauchbare Methode auch fiir kohlenstoffreichere 

Materialien ausfindig gemacht werden kann.

Unter der jetzigen Beschriinkung wird das 

Verfahren in der Praxis nicht diejenige zweck- 

entsprechende a l lg e m e in e  Anwendung finden, welche 

man sich etwa von demselben versprochen hat.

H iitte  P h o n ix , Laar b. Ruhrort,

im Mai 1887. ,
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Zur Gesetzgebung’ betreffend den Sclmtz der Arbeiter.

Wenn die Arbeit eines Volkes nicht mit 

einiger Sicherheit die Yerhaltnisse der Zukunft 

ins Auge fassen kann, so krankt das wirthschaft- 

liche Leben an der Lahmlegung der Speeulation 

mul des Unternehmungsgeistcs. Diese beiden 

wichtigęn Factoren unseres modernen Erwerbs- 

lebens konnen nur gedeihen, wenn die Grund- 

bedingungen fiir ihre Entwicklung eine gewisse 

Bestandigkeit voraussehen lassen; denn ohne 

diese wird Speeulation und Unternehmung fur 

den redlichen, besonnenen Geschaftsmann zu un- 

sielier und iiufserste Einschrunkung demgemafs 

ein unabweisbares Gebot.

Nicht immer liegt es in der Hand der Maclit- 

haber, beziiglich der intcrnationalen Beziehungen 

die erforderliche Sicherheit zu schaflen; die 

Gegenwart zeigt, wie schwer das wirthscliaftliche 

Leben unter den unsicheren Zustiinden leidet. 

Um so mehr sollte jeder Staat bedacht sein, die, 

seiner eigenen Machtbefugnifs unlerliegenden Yer

haltnisse zu feslen Grundlagen zu geslalten, auf 

denen sich, im Yertrauen auf die Bestandigkeit 

derselben, die geschaftliche .Thatigkeit frei ent- 

wickeln kann.

In unserm Yaterlande wird iiber den Gang 

der Industrieen seit langen Jahren geklagt. 

Manche Verhaltnisse sind, mit grofserer oder ge- 

ringerer Berechtigung, ais Ursachen dieses unbe- 

friedigenden Zustandes bezeichnet worden; am 

wenigsten wurde aber darauf hingewiesen, dafs 

gewisse, die industrięlle Thatigkeit in bohem 

Mafse beeinflussende Yorbedingungen im stelen 

Sehwanken erhalten worden sind, Dies trifft 

ganz besonders fiir solche Verhaltnisse zu, von 

denen der E r tr a g  gewerblicher Unternehmungen 

abhiingt; da dieselben aber nicht des Yergniigens, 

sondern des Gewinnes wegen betrieben werden, 

so mufsten alle Mafsnahmen, welche geeignet 

ęrschienen, denselben in der Gegenwart und fiir 

die Zukunft zu schmalern, oder ganz zu beseitigen, 

auf die Industrie und damit auch auf Handel und 

Yerkehr liihmend einwirken.

Die erwahnten Grundlagen wurden vor etwa 

zwei Jahrzehnten ins Sehwanken gebracht durch 

die stuekweise Abbrockelung des Zolltarifs. Dem 

Siege des radicalen Freihandels folgte sehr bald 

die Erkenntnifs der Undurchfuhrbarkeit dieser 

falschen Theorie und endlich der autonome, ein- 

heitlich gestaltete Zolltarif. Dieser halte die 

Aufgabe, eine der wichtigslen Grundlagen fiir 

die Entwicklung der gewerblichen Thatigkeit zu 

bilden; denn der Zolltarif ist dies iiberall, wo 

mit festem Vertrauen auf Dauer und Unabander- 

lichkeit des demselben zu Grunde liegenden 

Princips gereclinet werden kann. In Deutsch

land konnte er diese Bedeutung nicht erlangen; 

denn auf der einen Seite von machtigen Parteien 

mit aufserster Anstrengung bekampft, von der 

andern Seite mit Erfolg iiber die ursprunglichen 

mafsYollen Ziele hinausgefiihrt, konnie der Unter- 

nehmungsgeist nicht mil ihm ais einem fesl- 

slehenden Factor rechnen.

Fast gleichzeilig kamen, mit voller Ueber- 

einstimmung der Untcrnehmer, die Bestrebungen 

zur Besserung der Lage der Arbeiter in Flufs, 

wobei aber iiberlriebene Ilumanilat, theorelische 

Yerbissenheit und Wahlspeculalion Gesetze zu- 

Śtande brachten, welche theilweise iiber das Ziel 

hinausgingen, dadurch die Erreichung des Zweckes 

gefahrden und dem Unterneluner schwere, noch 

nicht zu iibersehende Lasten aufbiirden, die den 

Unternehmergewinn erheblich schmalern. Noch 

haben diese Gesetze sich nicht eingelebt, beziig- 

lich der Wirkungen herrscht noch vielFacli Un- 

klarheit und schon soli mit der Invaliden- und 

Altersversieherung schleunigst ein gewaltiger 

weiterer Schritt — ins Dunkle gemacht werden. 

Auch hierbei erlieben die Unternehmer keinen 

principiellen Widerspruch, aber sie verlangen, 

dafs man erst abwarten mufste, bis die Wirkung 

der Kranken- und Unfallversichei'ung genau zu 

iibersehen ist, bevor man das neue Gesetz in 

Angrill' nehme, von dem man bis jetzt sicher 

nur weifs, dafs es noch erheblich grofsere Opfer 

beanspruchen wird. Nach soichen Erfahrungen 

und bei solclien Aussicbten konnen sich Speeu

lation und Unternehmuugsrust in der Industrie 

wirksam nicht bethatigen.

Ein anderes Gebiet, auf welchem seit zehn 

Jahren fortgesetzt an den bestehenden Grund

lagen geriittelt wird, bildet die A rbe ite r-  

s c h u t z g e s e tz g e b u n g .  Auch hier wirken 

die vorerwahnten Triebfedern zusammen, um 

immer aufs neue Forderungen zu slellen, die 

tief in die Verhaltnisse der Industrie, besonders 

aber in die Erwerbsverhaltnisse der Arbeiter, ein- 

greifen. W ir bezweifeln nicht die beste Absicht 

eines Theiles der Manner, welche sich die Auf

gabe gestelll haben, die Lage der Arbeiterbe- 

Ytilkerung in der erwahnten Bezieliung zu bessern; 

zu wenig jedoch mit der Sache selbst yertraut, 

werden von ihnen Zustiinde angestrebt, die in 

scharfstem Gegensatz zu den thatsachlichen Yer- 

haltnissen stehen und demgemafs ais unerreicli- 

bare Ideale bezeichnet werden miissen. Der 

Versuch, mit der Maclit des Gesetzes den Weg 

zur Erreichung dieser Ideale zu olfnen und 

damit die realen Yerhaltnisse zu yergewaltigen, 

mufs nolhwendig die Lage der Arbeiter ver- 

schlechtern. Dies wird am besten erkannt von
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den Fuhrerń der Socialdemokralie, dereń ganze 

Existenz auf der Unzufricdenheit und Vcrbitterung 

der Arbeiter beruht. Sie wissen sehr gut, dafs 

die iibertriebenen, auf Erweiterung der Arbeiter- 

schutzgesetzgebung gerichteten Forderungen, mit- 

telbar durch Sehadiguńg der Unternehmer, in 

vielen Beziehungcn aber auch unmittelbar, den 

Erwerb der Arbeiter herabdriicken und dieselben 

unzufricdener maci)en niiissen; daher geht ihnen 

keine Forderung in der bezeiehneten Richtung 

weit genug.

Der besseren Einsicht der verbundelen Re- 

gierungen und der Uneinigkeit der Parteien im 

Reiclistage ist es zu danken gewesen, dafs dic 

weitgehenden Forderungen bisher nicht Gcsetzes- 

kraft erlangt haben; die Beunruhigung der ge- 

werbliehen Tliatigkeit hat aber nicht aufgehort. 

Auch in der laufenden Session des Reichstages 

sind die bekannten, mit der Praxis so wenig in 

Uebereinstimmung zu bringenden Antrage wieder 

eingebracht worden und die Haltung der Parteien 

bei der ersten Lesung am 16. Marz d. J. liifst 

die Annahme derselben moglich erscheinen.

Dieser Umstand hat das Directorium des 

Cen t ra i v e rb  an des deu tscher In d u s tr ie lle r  

veranlafst, eine Denkschrift, in welcher die bc- 

treffenden Verhaltnisse klar und objectiv dar- 

gelegt werden, an die Mitglieder des Reichstages 

mit der Bitte um vorurtheilslose Prufung zu 

senden. In dieser Beziehung sagt das Direc

torium :

„Eine solche — vorurtheilslose Priifung — 

wurden wir ais sclbstverstiindlich ansehen, wenn 

nicht fast alltaglich in Reden und Schriften 

Engherzigkeit, Selbst- und Gewinnsucht ais die 

Beweggriinde fiir die Stellung der Arbeitgeber, 

nicht nur zur Frage der Schutzgesetzgebung, 

sondern fiir ilir ganzes Yerhalten den Arbeitern 

gegeniiber, bezeichnet wiirden. Freilich besteht 

der Centralverband deutscher Industrieller aus 

Vereinen der Arbeitgeber und einzelnen Unter- 

nehmern; daraus folgtaber, dafs der Cent rai verband 

bei dieser Frage nicht allein betheiligt, sondern 

auch bereehtigt isl, fiir seine Mitglieder eine lier- 

vorragende Sachkenntnifs in Ansprucli zu nehmen, 

welclie denselben befaliigt, die Tragwoite einzelner 

Mufsregeln in vollem Umfange auch fiir das 

Interesse der Arbeiter zu iibersehen."

„Der Gentralverband ist sich' liierbei voll- 

koinmen bewufst, dafs die Erreichung des ihm 

gesteckten grofsen Zweckes — d ie  Be ford  e- 

rung  u n d  W a h r u n g  n a t io n a le r  A rb e it  — 

nur bei einer nach jeder Richlung moglichst 

giinstig gestaltcten Lage der Arbeiterbevolkerung 

zu erzielen ist. “

„Den zur aufsersten Scharfe zugespitzlcn 

Wettbewerb im Innern, und mehr noch auf dcm 

Wi ltniarkt, wird keine Industrie bestehen konnen 

mit Arbeitern, die in ihren berechtigten Interessen 

zuriickgedriingt und veruachlassigt werden. An-

V I . ,

dererseits aber werden diese Interessen der er- 

forderlicheri Pflegc und Forderung entbehren. 

wird sich die Gesammtlagc der Arbeiter siclier 

verschlechtern mussen, wenn dem Arbeitgeber 

die Bedingungen fiir eine erspricfsliche Tliatigkeit 

riicksichtslos gestort oder entzogen werden."

„Bei einer ¥ergleichung der Gesetzgebung 

anderer Staaten mufs sLets im Ange behalten 

werden, dafs manche anscheinend weitergehende 

Bestimmungeri derselben meistens nur auf dem 

Papier stehen, gewissermafsen nur einen deco- 

rativcn Charakter haben, wahrend in Deutschland 

ein gegebenes Gesetz auch voll und ganz aus- 

gefiihrt wird.“

„Im ganzen halten wir die in Deutschland 

zum Schutz der Arbeiter bestehenden Geset/.e 

fur ausreichehd, erkennen jedoch an, dafs in 

einzelnen Bezieliungen Uebelstiińde zu beseitigen 

sind. Dies kann aber besser, ais durch generelle 

gesetzliche Mafsregcln, auf dem Wege der Ver- 

ordnung geschelien, weil dadurch den einzelnen 

Verhaltnissen Reclmung getragen und verinieden 

werden kann, durch schrofTe Generalisirung gerade 1 
die Interessen des Arbeiterstandes zu schadigen. “ 

Bei dem grofsen Interesse, welches die ge

sammte Industrie an der in Rede stehenden 

Frage hat, bringen wir die hauptsachlichsten 

Theile der Denkschrift nachstehend zur Kenntnifs 

unserer Leser. Dieselben werden bei aufmerk- 

samer Priifung erkennen, dafs der Centralverband 

durchaus bereit ist, die ITand zur Abslellung 

wirklićher Mifsstande zu bieten, dafs er aber 

mit aller Entschiedenhcit Mafsregcln bekampft, 

durch welche mittelbar oder unmittelbar die 

Erwerbsverhaltnisse der Arbeiter ungiinstig be- 

eindufsl werden. Wegen Mangel an Raum 

miissen wir darauf Yerzichten, die umfangrcichen 

Anmcrkungen hier wiederzugeben, in, denen 

ein reiches Materiał bezuglich der historischen 

Entwicklung der Frage, der Gesetzgebung in den 

anderen Industriestaaten und ein Theil der Bc- 

weisfiihrung auch in be/ug auf die in der Denk

schrift gemachten Behauptungen entlialten ist.

Dio Denkschrift beschaftigt sich zunachst 

mit dcm
Maximalarbeitstag.

Der Ahgcordnete H it  ze hat beantragt — 

Nr. 22 der Drucksaehen des Reichstages 7. Łe- 

gislaturperiode 1. Session 1887 — die ver- 

fassungsmafsige Zustimmung einem Gesetz-Ent- 

wurfe zu ertheilen, durch weichen bestimmt 

wird, dafs
die Dauer der regelmiifsigen Arbeit eines 

Tages nicht mehr ais elf Stunden, an den

Yorabenden von Sonn- und Festtagen nicht

mehr ais 10 Stunden, betragen darf. 

Arbeiten, welche der eigentlichen Fabrication 

ais Hiilfsarbeiten vor- oder nachgehen mussen

und Yon Arbeitern oder unverheiratheten Ar- 

beiterinnen iiber 10 Jahre verrichtet werden,
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sollen unter die vorstehende Bestimmung nicht 

fallen.

Der Bundesrath soli befugt sein, je nach 

der Art gewisser Betriebe, die regelmafsige Ar

beitszeit in denselben herabzusetzen oder zu 

verlangern. Derartige Beschlusse des Bundesraths 

sind dem nachstfolgenden Reichstage vorzulegen 

und aufser Kraft zu setzen, wenn der Reichstag 

dies yerlangt.

Fiir den Fali der Ablehnung dieses Antrages 

hat der Abgeordnete H i tze einen andern Antrag

—  Nr. 23 der Drucksachen des Reichstags — 

eingebracht, durch welchen die Arbeitszeit in 

T e x t i l  fa b r ik  en nach Mafsgabe eines elf- 

stiindigen Normalarbeitstages geregelt werden soli. 

Dieser, auch in Form eines Gesetzen twurfes ein- 

gebrachte Antrag enthalt 6 Paragraphen, welche 

die zuliissigen Ausnahmen von der Regel fest- 

stellen.

Diese Antrage wurden in der 9. Sitzung des 

Reichstages am 16. Marz d. Js. von dem An- 

tragsteller begriindet, und wir diirfen um so 

mehr berechtigt sein, diesen Ausfuhrungen zu 

folgen, da der Hauptredner der nationalliberalen 

Partei sich veranlafst sah, dem Abgeordneten 

H i tze  fiir seine Begrundung besonders zu danken 

und dessen Sachkenntnifs ais bekannt voraus- 

zusetzen.

Zunaehst bemerken wir, dafs in allen bis

herigen, den vorliegenden Zweck verfolgenden 

Antriigen weder der Ausdruck „N o rm a l- “ noch 

„ M a x im a la r b e i t s t a g “ vorkommt. Der An- 

tragsteller braucht in seiner Rede ausschliefslicli 

den letztbezeichneten Ausdruck und folgt darin 

dem Vorgange der Socialdemokralen. Die For- 

derung einer gesetzlichen Festslellung ,der Ar

beitszeit fur erwachsene Personen ist iiberhaupt 

von der Socialdemokratie ausgegangen ; sie wurde 

im deutschen Reichstag zuerst von Frilzsche, 

Bebel und Genossen in der 3. Legislaturperiode

I. Session 1877 —  Nr. 92 der Drucksachen — 

geslellt, von der Centrumspartei secundirt und 

allmahlich haben sich andere Parteien in dieser 

Beziehung der Socialdemokratie angeschlossen.

Nach dem Wortlaut der Antrage ist ein 

Unterschied zwischen N o r m a  1 - und M a x i mal- 

arbeitstag nicht zu erkennen. Es liiefs zuerst: 

„Geselien, Gehulfen, Fabrik- und gewerbliche 

Lohnarbeiter diirfen beim Betrieb der . . . An- 

lagen taglich nicht langer ais 10 Stunden . . . 

beschaftigt werden. “ Der in der 6 . Legislaturperiode

II. Session 1885/86 von A u e r  und Genossen ein- 

gebrachte Antrag — Nr. 10 der Drucksachen — 

laulet ahnlich: „Die Arbeitszeit fiir alle . . . .  

beschaftigten . . . .  Arbeiler und Hiilfspersonen 

darf . . . .  taglich hiichstens 10 Stunden . . . .  

wahren.” In dem nunmehr vorliegenden Antrag 

H i tze  heifst es: „Die Dauer der regelmafsigen 

Arbeit eines Tages darf nicht mehr ais 11 Stunden 

betragen. “

Von den Socialdemokralen wurde bei der 

umfangreichen Agitation, welche mit dieser For- 

derung getrieben wurde, his zu den Verhand- 

lungen im Jahre 1885 fast ausschliefslich die 

Bezeichnung „Normalarbeitstag" gebraucht. 

Die Substituirung der letzteren durch den Aus

druck „ M a x im a i arbeitstag" soli augenscheinlich 

weiteren agitatorischen Zwecken dienen. B ebe l 

hatte 1877 geaufsert, dafs die Feststellung des 

Normalarbeitstages eine wesenlliche Verminde- 

rung der KSmpfe um die Arbeitszeit zwischen 

Arbeitgebern und Arbeitern herbeifiihren werde, 

„indem, wenn der gesetzliche Normalarbeitstag 

erst feststeht, die Streitigkeiten iiber die Arbeits

zeit so gut wie beseitigt sind.“

Diese friedlicliere Auffassung mag den spaleren, 

mehr extremen Anschauungen nicht mehr ent- 

sprochcn haben; daher erklarte der Socialdemo- 

krat G r i l le n b e r g e r  1885, dafs, um die Lebens- 

haltung der Arbeiter zu bessern, endlich der 

gesetzliche Ma x im  a l arbeitstag eingefiihrt werden 

mufste, denn ein Normalarbeitstag werde „nur 

durchfiihrbar sein in einem ausgebildeten socia

listischen Gemeinwescn“. Es ist unschwer zu 

erkennen, dafs der Ausdruck „M ax im a  1 arbeits

tag0 gewahlt worden ist, um der moglicherweise 

friedlicheren Bedeutung des Normalarbeitstages 

entgegenzuwirken ; denn der gesetzlich festgestellte 

M ax i m a i arbeitstag wiirde der Agitation die 

Ilandhabe bieten, unter Berufung auf die staat- 

liche Institution, unausgesetzte Streitigkeiten um 

die Arbeitszeit anzufachen.

Von Arbeitern, welche in Belrieben mit ge- 

ringerer ais llstiindiger Arbeitszeit beschaftigt 

werden, wird Einspruch gegen die Einfiihrung 

eines Normalarbeitstages erhoben; sie be- 

fiirchten, dafs dieselbe die Verliingerung der 

Arbeitszeit auf die normalen 11 Stunden zur 

Folgę haben konnte.

In unseren Ausfuhrungen schliefsen wir uns 

der Ausdrucksweise des Antragstellers, Abge

ordneten H i tze , an.

Derselbe ist der Ansicht, dafs das Z ie l, die 

Einfiihrung eines gesetzlichen Arbeitstages, auf 

zwei Wegen erreicht werden karm: einmal durch 

g e n e r e l le  gesetzliche Regelung, indem zugleich 

den Verwaltungsbehorden und dem Bundesratii 

das Recht gegeben wird, fiir einzelne Industrieen 

die Arbeitszeit zu verlangern, fiir andere zu ver- 

kiirzen; oder auf dem Wege der Spec ia lge-  

s e tz g e b u n g . Den ersten Weg haben die 

Sc h we i z und O e s te r r  e ic h  beschritten.

Von den Griinden, welche gegen den Maxi- 

malarbeitstag angefubrt werden, hebt der Antrag- 

steller zunaehst hervor, dafs das B e d i i r f n i f s  

einer gesetzlichen Regelung in Abrede geslellt, 

andererseits die M o g l ic h k e i t  der Durch- 

fu h ru  n g bezweifelt werde.

Das B e d i ir f n if s  soli durch die Jahres- 

b e r ic l i te  d e r  F ab  r ik i n s p e c to re n  fiir das
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selben, wie der Antragsteller behąuptet, er- 

schreckende Zustande entlhillen.

Diese Behauplung wurde bereits in den wei- 

leren Verhandlungen im Reichstage ais durchaus 

unzutreffend bezeichnet und auch wir mussen 

dieselbe ais den Thatsachen nicht entsprechend 

zuriickweisen.

Infolge ubereinstimmcnder Anordnung sammt- 

lichcr Regierungen haben alle Aufsiclitsbeamten 

ihre Aufnierksamkeit der in den verschiedenen 

lndustriezweigen zur Zeit ublichen laglichen Ar- 

beilszeit zugewendet und dariiber meistens in 

eingehender Weise berichtet. Das Ergebnifs 

wird in der amtlichen Ausgabe der Berichte 

dahin zusammengefafst, dafs nach Ermittelung 

der wirklichen Arbeitszeit, d. h. nach Abzug 

der Pausen, in der M e h r z a h l  der Betriebe 

ohne Nachtarbeit eine elf- bis h o c h s te n s  

z w o lfs tu n d ig e  Arbcitszeit wohl d ic  R e g e l 

b ild e t , doch sei auch v ie lfa c h  nur eine 

z e h n s t i in d ig e  und selbst n o c h  k iir z e re  

Arbeitszeit iiblich, wahrend andcrerscits auch 

erheblich langere Arbeitslcistungen vcrlangt 

werden.

Dieses Gesammturtheil erscheint bei Priifung 

der Einzelberichte durchaus wahrheitsgelreu. 

Selbst in der Textilindustrie, welche der Antrag- 

steller, wic sein Evcntualantrag beweist, beziig- 

lich Liinge der Arbeitszeit besonders nothleidend 

erachtet, findet im Durchsclmitt ein Mifsbrauch 

der Arbeitskrafte nicht statt. Beispielswcise 

wird in den Textilfabriken in den Aufsichts- 

bezirken Magdeburg, Erfurt und Hannovcr 

11 Stunden, in Minden — Munster 11 bis l i 3/* 

Stunden gearbeitet. Der Fabrikinspector des 

Regierungsbczirks Dusseldorf, welchem Naher- 

stehende Partcilichkeit fiir den Arbeitgeber nicht 

zulrauen werden, berichtet, dafs in den Spinne- 

reien 12 sttindigc Arbeitszeit d ic  R e g e l bildet. 

In dem Aufsichtsbezirk Ober - Bayern, Nieder- 

Bayern, Schwaben und Neuburg, in welchem 

die Textilfabriken hcrvorragend entwickelt sind, 

ist in der grófseren I-Ialfte der Betriebe mit 

iiber 30 000 Arbeitern eine mehr ais llstiindigc, 

in 600 Betriebcn mit 18 000 Arbeitern eine 

weniger ais llstiindige und nur in 300 Betrieben 

mit rund 5000 Arbeitern eine mehr ais 12stiin' 

dige Arbeitszeit iiblich. Im Konigreiche W iirt- 

tem berg  gleicht im allgemeinen die Arbeitszeit 

derjenigen iu anderen industriellen Provinzcn und 

Bezirkcn.

Beziiglich der Textilindustric im Reg.-Bez. 

A a ch e n  bemerkt der Aufsichtsbeamte, dafs 

diese Beschaftigung dem Arbeiter k e in e  An- 

s tre n g u n g  zu m u th e t , d ie  e in  h a lb w e g s  

kra ftiger Mensch n ic h t m it L e ic h t ig k e it  

vo llfiih ren  k o n n te , so dafs die meistens 

iibliche Arbeitszeit von elf bis elfeinhalb Stunden 

un Winter und von zwolf bis zwolfeinhalb

Stunden im Sominer ohne N ach the il iiber- 

s tanden  w ird . Aebnliehe Bemerkungen, oder 

dafs erheblich langere und mit Anstrengungen 

verbundene Arbeilstage von den Arbeitern ge- 

wiinscht werden, finden sich in den Beriehten 

mehrfach.

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, die Be

richte der Fabrikinspectoren hier eingehender zu 

recapiluliren. Unerwahnt durfen wir allerdings 

nicht lassen, dafs auch hochst beklagcnswerlhe 

Ausschreitungcn vorkoinmen, wie bcispielsweise 

in dem Aufsichtsbezirk Ober-Pfalz, Regensburg 

und Ober-Franken in den Anstaltcn zum Schleifen 

und Poliren des Spiegclglascs und, wenn auch 

in viel geringercm Mafse, in einzelnen Bezirkcn 

der Textilindustrie in dcm Konigreich Sacbscn 

und der Provinz Schlcsicn. Im iibrigen kommen 

liingere Arbeitszciten hauptsachlich in den mit 

der Landwirthschaft verbundenen Detrieben, in 

iibermafsiger Weise aber beim Handwerk und 

ganz besonders in der Hausindustrie vor.

Die Falle unbillig langer Arbeitszciten in der 

Industrie werden freilich von den Vertretern des 

Maximalarbeitstagcs ungemein aufgebauscht, um 

an ihnen das Bediirfnifs nachzuweisen; dieser 

Nachweis ist aber durchaus hinfallig den aus 

amtlichen Ermittclungen hervorgegangenen That

sachen gcgeniiber, dafs eine elf- bis hochstens 

zwolfstundige Arbeitszeit die Regel bildet und 

dafs v ic lfach  kiirzere Arbeitszeiten iiblich sind.

Auch von anderen Gesichtspunkten aus mufs 

das Bed iirfn ifs  fiir die gesetzlichc Feststcllung 

eines Maximalarbeitstages entschieden bestritten 

werden. Die Arbeitszeit in der Industrie ist 

mehr und mehr auf das von den Beriehten ais 

crtraglich anerkannte Mafs zuriickgefiihrt worden, 

weil die iiberinafsige Ausnutzung der Arbeitskrafte 

immer allgemeinere Mifsbilligung in der offent- 

lichen Meinung, ganz besonders bei der grofsen 

Mehrzahl der Industriellen selbst, findet. Die 

Yerbande der Arbeitgeber lediglich zur Einscliran- 

kung der Arbeitszeit, auf welche der Antragsteller 

selbst hinweist, legen Zeugnifs ab fur das Vor- 

handensein einer Stromung in der bezeichnelen 

Riehtung, dic wohl in directem Zusammenhang 

steht mit dem Forlsclireiten der Cultur auf allen 

Gebieten des intellcctuellen und wirthschaftlichen 

Lebens. Diese Bewegung kann eher gehemmt 

ais gefordert werden durch gewaltsame Eingriffe, 

die, wie wir zeigen werden, mit Sicherheit Mifs- 

stande im Gefolge haben mussen, von denen 

leicht eine machtigere Gegenstromung, cin Riick- 

schritt der Cultur, erzcugt werden kann.

W ir bestreiten auch die M og lichke it der 

D u rch fuh rung .

Der Antragsteller beruft sich auf dic Schweiz 

und O esterre ich , welche den Weg der gene- 

re llen  gesetzlichcn Regelung der Arbeitszeit 

gewahlt haben, und auf E ng land , welches die 

Spec ia lgese tzgcbung  vorgezogen hat. Aber



„der Weg der genercllen Regelung ftihrl sclineller 

zum Ziele, “ sagtc der Antragsleller, „und so 

iiąben wir iu erslcr Rcilie auch allgemein den 

elfstiindigen Arbeitstag, w ic er in der Schw e iz  

besteht, beantragl.* Diese Berufung ist uu- 

gliicklich; denn in der Schweiz bat dic vor

10 Jahren emglflihrtc generclle Regelung durch- 

aus noch nicht zu dcm erwunschlen Ziele 

geftihrt.

Trcflcnd wird dic allgemeine Sachlage in 

der Schw e iz  von dcm Professor der National- 

Oekonomie, Gustav  C ohn , dargelegt. Derselbe 

sagi: „ln polilischer Beziehung ging cs —- in bczug 

auf das in Rcde stehende Gesetz — wic es 

ofters gegangen ist und geben wird, z u mąl im 

demokratischen Gemeinwescn. Je mehr sich die 

Sache im allgemeinen, im Prograinme, in der 

schotien Idee darstellte, um so grofser war dic 

Begeisterung; je naher sic auf den Leib des 

alllaglichen Lebens riickte, je hąndgreiflicher sic 

wurde, um so kiililer und sproder wurde man. 

Die revidirtc Bundcsverfassutig vom Jahre 1874, 

welche in ibrcm Art. 84 sagt: „Der Bund ist 

befugt, einheitliche Bcstimmungen iiber die Ver- 

wendfing von Kindern in den Fabriken und 

iiber die D auer der A rbe it e rw achsencr 

Personen  in denselben aufzustellcn", .war mit 

grofser Melirlicit vom Volke angenommen worden. 

Das nur drei Jahre spater erlassene Bundesgcsctz 

uber die Arbeit in den Fabriken rief nicht nur 

in den Ralhen der Bundcsversammlung eine 

siarkę principielle Controversc hervor, auch in 

der Volksabstimmung errang es nur miihselig 

eine klcine Majoritat. Aber vollcnds der dritte 

Act, die Durchfiilirung im wirklichen Leben, die 

Besiegung des Widerstandes der belhciligtcn 

(wahren oder vcrmeintliehen) Interessen, die 

Ueberwindung des historisch wurzelnden cantona- 

len Widerstandes gegen das cidgenóssischc Gesetz, 

dessen Verwirklichung in der Hauptsache auf 

den guten Willen der cantonalen und localen 

Behorden angewiesen war, welches nicht wagen 

durfle, einen Bundesverwaltungsapparal cinzu- 

fiihren und nur schuchtern eine stUndige Bundcs- 

Fabrikinspection dem herkommliclien Behorden- 

wesen der Ganione zumutben konnte — dieser 

dritte Act hat noch lange nicht seinen ver- 

sohńenden Schlufs, erreicht und ist erst noch 

durch schwcre Hindernisse hindurch zu Ende 

zu spielen.“

Dafiir, dafs dies Ende auch jetzt noch nicht 

erreicht ist, dafs das Gesetz m ilH iilfeder unum- 

gang lich  no tliw end ig en  Ausnahm c-Bestim - 

m ungen  umgangen und illusoriscb wird, sprechen 

zahlrciche Bewcise.

ln O este rre ich  ist dic gesetzliche Bestim

mung beziiglich des llstiindigen Normalarbeits- 

lages. erst am 1 1 . Juni 1885 in Kraft getreten. 

Die Bedeutung, welche diese generclle Regelung 

nacb Mafsgabc der wcitgehenden Ausnalmiemóg-

lichkeiteniin gunstigsten Falle gewinnen konnte, 

kann den Anlragsleller nicht bcrcchtigen, sich auf 

den Vorgang Oesterreichs zu berufen.

E n g lan d  hal an dem Grundsatz fcstgchallcn, 

dafs der Slaat sich in die Arbeilsvertrage er- 

wachsener Manner nicht zu mischen habe, weil 

diese imstande sind, fiir sich selbsl zu sorgen; 

fiir dieselben ist daher niemals eine Maximal- 

arbcitszeit festgcsctzt worden.

Dic Bcslimmungen, welche die Beschaftigung 

der Kinder, jugendlicher Personen und Arbeilerinnen 

einschranken, verbunden mit der Wirksamkcil der 

Gewerkvereine, haben jedoch zu einem 10 sLiin- 

digen Maximalarbcitstage in 5 Woehentagen und 

zu einer verkiirzten Ąrbeitszeit von 6 bis 6 1/2 
Stunden an den Sonnabendcn gcfflhti. Die von 

den Gewerkvercinen selbst zugestandene Muximal- 

arbeitszeit ist fiir verscliicdcne Industrieen ver- 

schieden, und es haben sich die Fiilircr der 

Arbeiter bisher sehr gehiitet, diese Ungleichheitcn 

beseitigen zu wollen.

Der von dem Antragslcller bczcichnetc, nach 

seiner Ansicht in England beschrittcne und in 

gleicher Weise zum Ziele fiihrende zweile Weg 

der S pec ia lg ese tzgebung  kann dcmgemiifs 

nu r in d ire c t zur Kurzung der Ąrbeitszeit er

wachsencr Manner fiihren. Bei der in England 

viel weiter ais in Deutschland vcrbreiteten Be

schaftigung von Kindern — diese diirfen vorn

10. Jahre ab in Fabriken arbeilen —  mufste 

die Einschrankung der fiir dieselben zuliissigen 

Ąrbeitszeit die Bctriebe dergestalt becinflussen, 

dafs dic Ąrbeitszeit iiberhaupt auf jenes Mafs 

zuriickgefiihrt wurde. In D eu tsch la nd  wiirde 

dem gem iifs  der im S in ne  des Antrag- 

s tc lle rs  liegende  W eg  der Spccialgesetz- 

gebung seine W irk s am k e it  vcrsagen , je 

m ehr die B es trebungen  zur G e llu n g  gc- 

langen  so llte n , K inder und auch  Frauen 

von der F a b r ik a rb e it  a uszu sch lie fsen .

Ucbersehen darf aber nicht werden, dafs' die 

ganze Bewegung und dereń Erfolg sich in einer 

Zeit vollzog, in  der die In d u s tr ie  Englands 

den Ind us tr ie en  a lle r anderen Lander 

w e il iiberlegen w ar, den W e ltm a rk t  fast 

ohne G o ncu rren z  v o llk o m m e n  beherrschte 

und  dem gem afs a u fse ro rd e n tlic li prospe- 

rirte . Damals wurde auch in England, wie 

jetzt in Deutschland von den Socialdemokraten, 

die gese tz liche  Einfiihrung der Zchnslunden- 

Arbeit von Einzelnen erstrebt und der beruhmlc 

M acau lay  verstieg sich in Vertheidigung dieses 

Geselzts zu folgendem Ausspruch:

„Niemals werde ich glauben, dafs das, was 

eine Bevolkerung starker, gesunder, weiser und 

besser m acht, sie schlicfslich armer machen 

kann. Ihr versucht uns zu schrecken, indem 

ihr uns erzahll, dafs in einigen deutschen 

Fabriken die jungen Leute siebenzehn Stunden
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arbeiten, dafs sie dort so stark arbeiten, dafs 

sieli unter Tausemleu nicht Einer (imlo, der die 

nóthige Grofse erreichtj um in dic Armec auf- 

genomraen zu werden, und ilu- fragt, ob wir 

uns, wenn wir dieses Gcsclz annehmen, gegen 

derartjgen Mitbewerb zu halten vc>rm6gen. Ich 

lacho iiber den Gedanken an solche Goncurrenz. 

Wenn wir jcmals genothigt sein sollten, die erste 

Stelle unter den Handclsvolkern abzulrcten, so 

werden wir sie nicht an ein Gcscblccht entarteter 

Zwerge, sondern an irgend ein, an Korper und 

Gcist hervorragend kraftiges Volk ablreteri."

Auf die Unwahrheiten und Ucbertrcibungen 

in dieser Aoufserung wollen wir nicht cingehen. 

In den Kreisen der englischen Fabricanten haben 

aber wesentlich andere Ansichten Platz gcgriffen, 

seitdein die Industriecn anderer Lander, namentlich 

Deutschlands, sich der ihrigen ebenbiirtig gezeigt 

haben und dic Erzeugnisse Englands mit immer 

grófsercm Erfolg auf dom Wcltinarkt zuriick- 

drarigen. Seit jener Zeit hal es im Parlament, 

in offentlichen Versammlungcn und in Fach- 

zcitungen an Klagen nicht gefehlt, welche den 

Riickgang und die schwierige Lage der englischen 

Industrie zum grofsen Theile der in England 

cingefiihrten kurzeń Arbeitszeil zuschreiben.

Dic Berufung des Anlragstellcrs auf England 

ist demgemafs auch nicht geeignet, die Nothwen- 

digkeit gcselzlichcr Einschrankung der Arbeitszeit 

Erwachsener zu erharten.

Von den Vertretern des Maximalarheitstages 

findet Berufung auch auf die Gesetzgebung der 

V ere in ig lcn  S taa ten  und den dort angeblich 

eingefiihrtcn Achtstuhden-Arbeitstag statt. Dort 

liandeile es sich aber, dem auf Herabsetzung der 

taglichcn Arbeitszeit gerichleten Hauptstreben der 

Arbeilerbcwegung. gegeniiber, mehr um ein Be- 

schwichtigungsmittel, ais um einen praktisch 

greifbaren Erfolg.

Urspriinglich forderten die Arbeiter einen 

lOsUindigen Arbeilstag; nachdem sic densclben 

thatsachlich und thcilweise gesetzlich — unter 

welchen Gaulelen wird sich ergeben — crreicht 

hatten, gingen sio zurForderung einer 8stiindigcn 

Arbeitszeit iiber. Diese S le ig e ru ng  m ufs fiir 

den ganzen E n tw iek i ungsgang  dieser Frage 

im Auge beha lten  werden.

Dic Arbeitcrschutz-Gesetzgebung gehort zur 

Machtbefugnifs der Einzelstaaten. Die Union 

war nur insofern compctent, ais es sich um die 

Arbeiter der Staatswcrkslalten handoll, und nur 

m dieser B^giehung hat die Union bisher ęine 

Arbeilerschutz-Gesclzgebung erlassen, welchc frei- 

lich fur die Einzelstaaten vielfach bestimmend 
gewesen ist.

Schon 1840 ordnete der Prasident Bu ren 

durch D e c r e l  an, dafs in allen offentlichen 

Wcrken das System der Zehnstundenarbeit ein- 

gefiihrt werden solle. Damit war fiir die Arbeiter 

der' Rcgicrungsbetricbe der Arbciterforderung

cnlsprochcn. Diese, Bestimmung blieb aber nur 

bis 1844 in Kraft, dann wurde sie mehrfach 

goandert durch Verlangerung der Arbeitszeil um 

eine Stundo. Im Jahre 1861 wurde jenes Dc- 

crct ganzlich aufgehoben und durch die Bestim

mung ersctzl, dic „allgemein iiblichc* Arbeitszeil 

der Privatwcrkstatten sollo auch fiir die Re- 

gierungsbetriebe mafsgebend sein. Dic Arbeiter 

striklcn, doch kam ein beide Theile befriedi- 

gender Verglcich nach cinwochentlicher Dauer 

des Strikcs zustande. Inzwischon hatten die 

Fiihrer der Arbeilerbcwegung in den sechsziger 

Jahren die Forderung des Sstiindigen Normal- 

arbeitstages erhoben und sie erreichlcn einen 

ansche inend  erheblichen Erfolg, indem durch 

G c s e tz  vom 25. Mai 1868 das Achtstundcn- 

syslem fiir alle Wcrkstiiltcn der Unionsregierung 

cingefiihrt wurde. Das Gcsetz bostimmte,

„dafs 8 Stunden fiir alle Tagelohner, Fa- 

brikarbeiter und Handwerker, welchc durch 

oder fiir die Regierung der Vcreinigten 

Staaten beschaftigl werden, einen legalen 

Arbcitstag bilden sollen."

Die erste Folgę dieses Gesetzes war, dafs 

die Bundesbeam ten  die Lohne a lle r Ar- 

be iter um  ein F un fte l des friihcren Be- 

Irages lie rabse tżten . Dieses erste Ergebnifś 

verloiht der Unions-Gesetzgcbung besonderes In- 

teresso; um dasselbe dreht sieli die fernere Enl- 

wicklung. Die .Lohnherabsetzung rief allerdings 

einen erbilterlen Widersland der Arbeiter hcrvor. 

Infolge desselben erklartc der Prasident G ra n t  

durch Verordnung vom 26. Mai 1869 jede 

solche Lohnherabsotzung fiir ungosetzlich und 

durch Gcsetz vom Jahre 1872 wurde sogar an

geordnet, dafs der bis zur Verordnung von 1869 

gekiirzle Lohnbetrag den Arbeitern aus der 

Staatskassc nachgczahlt wurde. Damit war die 

Sache aber keineswegs bccndigt.

Die Bestimmung des Gesetzes von 1868 war 

von Anfang an niemals slreng durchgcfiihrt; das 

bewciscn forldauernd den Congrefs beschaftigcnde 

Petitionen, welche dic Bundesbeamten anklagen, 

das Gesetz vćrletzt zu haben. Im Jahre 1876 

gelangte die Sache zur Entschcidung vor den 

Oher-Gerichlshof der Union. Diese Entschcidung 

besagtc, das Gongrefsgesetz von 1868 sei 

nur eine V orsch rift der Ver. S taaten an 

ihre  A gentcn , aber keineswegs ein Ver- 

trag m it den A rb e ite rn ; es stehe also den 

Beam ten f r e i ,  a u c h  T agcw crke  von 

la n g e re r  o d e r  k i ir z e r e r  D auer zu ver- 

e in b a re  n.

Die Arbeiter hatten also ein Gcsctz, welches 

dic 8stiindige Normalarbeitszeit fiir die Unions- 

workstatten feśtsetztc; Ihatsachlich aber war 

dasselbe durch dic Entschcidung des hochstcn 

Gerichtshofes annullirt; denn Rechte konnten sie 

aus dcmselben nicht herleilen.
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Denientsprechend erliels das Marinedeparte- 

ment 1878 ein Circular mit der Ankundjj|ung, 

dafs das Departcmcnl Arbeiter (Handwcrker, 

Ileizer, Werkfiihrcr und Tagelohner) zwar fiir 

eine Arbeitszcit von 8 Stunden annchnien, jedoch 

allen Arbeitern, welche sieli fiir zehnstiindigc 

Arbeitszcit verpfliehten, e in e  v e r h a ltn if s -  

m afs ige  lio h n e rh o h u n g  zu b ill ig e n  wiirde. 

Der Flottensckrelar befragtc den Attorney-General 

betreffs der Legalitat dieser Anordnung, ob dieses 

Circular mit dem Unionsgesetze von 1868 sich 

im Einkiang befindc. Der Befragtc antwortote, 

das U n ionsgese tz  no rm ire  die Dauer e iner 

T agesarbe it n u r  fiir den F a li ,  dafs ein 

anderw e itiges  A bkom m en  n ic h t ge tro ffen  

werde, verb ie te  aber n ic h t  V ertragc iiber 

F estse tzung  einer andern  A rbe itszc it.

Das Reprasentantenhaus hat sich inzwischen 

mehrfach, zuletzt 1880, mit Resolutionen und 

Antriigen seiner Mitglieder und Comites zu be- 

fassen geliabL, welche Durcbfiihrung des Acht- 

stundensystems und Verbot jeder Lohnherab- 

setzung fiir die Regierungs werkstatten bezweckten, 

es hat auch mehrfach dahingehende Beschlusse 

gefafst, die jedoch stets vom Senat abgewiesen, 

bezw. nicht beriicksichtigt worden sind.

Demnach steht in bezug auf die Unionsgesetz- 

gebung die Sache zur Zeit so, dafs das Acht- 

stundengeselz von 1868 zwar besteht, aber auf 

Grund obergerichtlicher Entscheidungen nicht 

ausgefiihrt wird, und dafs trotz der Klagen, dic 

von Zeit zu Zeit seitens der Arbeiter erhoben 

werden, dic Bundesbeamten an derNichtbeaclilung 

des fraglichen Gesetzes weder bchindert, noch 

wegen einer soichen bestraft werden konnen.

Aus den Erfahrungen der Unionsgesetzgebung, 

dic nicht einmal thatsachlich die Regelung der 

Arbeitszcit fiir dic Regierungswerksjtatten erreiclit 

hat, diirfte sich daher kauin etwas f i ir  die ge- 

setzliche Regelung der Arbeitszcit erwachsener 

Miinner anfiihren lassen.

Mil Riicksichl auf die Zweifel an der Mog- 

lichkeit der Durchfuhrung weist der Antragsleller 

selbst auf den Einwand hin, nach welchem sein 

Maximalarbeilstag ais eine „s ćTi a BI o n e n h a f  t e 

R e g u l i r u n g “ angcfochlen wird. Eine solche 

wiirde aber in der Thal statlfinden, wenn die 

gleiche Maximalgrenzę der Arbeitszcit fiir alle 

Arbeiter und fiir alle Arlen der Belricbe gezogen 

worden sollte.

Es wird in einem Bctriebe die Gesundbeit 

des Arbeiters gefahrdet, oder die Lcisluugsfahig- 

keil ais erschopft gedacht werden konnen bereits 

nach einer scchsstiindigen Arbeitszcit, wahrend 

beides in anderen Betrieben vielleicht noch nicht 

nach einer zwolfstiindigen Arbeitsleistung zu be- 

fiirchten ist. Es werden auch das Lebensaller 

—■ selbst bei erwachsenen Mannern — , Familien- 

verhaltnisse und andere, in der Person des ein

zelnen Arbeiters begriindete Umstiinde vom Stand-

punkte der Ilumanitat, der Sittlichkeit und des 

Familienlcbens beziiglich der Sache sehr ver- 

sebiedene Auffassungen zu lassen. Ferner mufs 

beachlnt werden, da(s jede Vei'anderung der 

Conjunctur, jede neue Erfindung andere Arbcits- 

verhaltnisse fiir dic Industrie schalTcn kann, 

welche sich fiir dieselben voriibergehend oder 

dauernd anders einriebten mufs.

Hinsichtlich der U e b e r s tu n d e n  wird die 

Macht der Thatsachen nicht durch die Bcmerkung 

des Anlragstellers entkraftet, dafs er zahlreiche 

Fabriken kenne, „die grundsatzlich nie iiber die 

Normalarbeitszeit hitiaus arbeiten lassen." Die 

iibergrofse Mehrzahl der industriellen Betriebe 

wird ohne zeitweise Ueberstunden nicht bestehen 

konnen.

Aus der grofsen Zalil der vielfacli Ycrschie- 

denen, dic Nothwendigkeit bedingenden Yerhalt

nisse nur einige Beispiele. Der Arbeitgcber mufs 

oft mit schwerer Sorge und grofsen eigenen 

Opfern Arbeit schaffen, nur um seinen Arbeitern 

das ganze Jahr iiber Lolin und Brod geben zu 

konnen; da sollte er wohl auch das Recht haben 

zu vei'langen, dafs, wenn die Arbeit drangl, 

wenn durch Uebernahme schnell auszufiihrender 

Auftrage voti den Opfern etwas einzuholcn, cin 

angemessener Gewinn zu erzielen ist, der Arbeiter 

etwas mehr ais gewohnlich leiste.

Dic Berechtigung der „S a ison- Indus lr ieen“ 

scheint der Antragsleller, nach der Art seiner 

Anftihrung, iiberhaupt nicht gellen zu lassen; 

dennoch giebt es eine grofse Anzahl von Be

trieben, die, ihrer Natur nach, wahrend langercr 

Perioden des Jahres nur schleppend in Gang 

erhalten werden konnen. Nur durcli vollc Aus- 

nutzung gewisser, verhaltnifsmafsig kurzer Zeil- 

abschnilte, in denen sich freilich Nachfrage und 

Arbeit und damit die Anspriiche an dic Leistungen 

der Arbeiter zu aufserordcntlicher Hohe steigern, 

konnen solche Industrieen beslelien und diese 

weiten Arbeitsgebiele den Arbeitern gesichert 

werden. Fast ausnalmislos gehen nuchtcrn und 

praktisch denkende, von socialdemokratischen 

Ideen noch nicht vergiftete Arbeiter auch gerne 

auf solche erholite Anforderungen ein; denn 

diese werden ja aucli, und haufig besser bezahlt, 

ais die Arbeiten wahrend der gewohnlichen 

Tagesslunden. Der Verdienst durch Ueberstunden 

bildet aber in den Etats der meisten Arbeiter- 

familicn einen stehenden unentbchrlichen Posten. 

W ird dem Arbeiter zur Erlangung desselben dic 

Fabrik verscblossen, so liegt die Gefalir vor, dafs 

er sich in der ais Freistunden gedacliten Zeit 

anderen, viellęiclit noch schwereren und unfrucht- 

bareren Bcschiiftigungen zuwendet.

Von den Yertheidigern des scbablonenhaftcn 

Maximalarbeitstages wird entgegnet, dafs jenen 

vielfachen Nothwendigkeiten durch Annahme 

weiterer Arbeilskriifte wohl begegnet werden 

konnte. Dabei werden aber die vorhandtnen
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Thatsachen und die praklischc Gestaltung der 

Verhaltnisse ganzlich iibcrsehen. Solche uber- 

zahlige, jeden Augenbliek disponible Arbeiter sind 

meistens nicht vorhanden, wenn abei', dann ge- 

wohnlich nur in ungeniigender Qualitat. Die 

Betriebsmittel — Riiume, Maschinen —- reiehen 

meistens nur fur die gewShnliche Arbeiterzahl 

aus; eine Erweiterung und Vermehrung der

selben ad lioc wiirde aber in den meisten Fallen 

entweder unrentabel sein, oder eine dauernde, 

zur Ueberproduction fuhrende Vergrofserung der 

Betriebe bedeuten. Endlich wiirde, da nacli 

A uf li dren der Nothwendigkeit die zur Aiishulfe 

angenommenen Rrafte wieder entlassen werden 

miifsten, eine mit grofsen wirthschaftlichen 

Nachtheilen, besonders fur die Arbeiter selbst, 

verbundene Unregelmafsigkeil der Beschaftigung 

in weite Kreise der Arbeiterbevolkerung getragen 

werden.

Der Antragsteller beliauptet nun freilich, dafs 

er ein gewisses Bedurfnifs, Ausnahmen zu 

maclien, „gerne anerkenne" und dafs demselben 

auf doppeltem Wege begegnet werden konne; 

„einmal, indem man der Aufsichtsbehorde das 

Becht des Dispens giebt,“ wic bei der betreffenden 

osteireieliischen und schweizerisclien Gesetzgebung. 

Die Aufstellung des schweizerisclien und oster- 

reichischen Gesetzes beziiglich Ilandliabung des 

Maximalarbeitstages ais fiir Deutschland nach- 

alnnenswertlies Beispiel wird ais ganzlich ver- 

fehlt erscbeinen mussen, wenn unsere Darlegungen 

der betreffenden Verhaltnisse ohne Voreingenom- 

menheit gepruft werden.

Ais zweiten Weg bezeichnet der Antragsteller 

die Festsetzung der Ausnahmen in dem Gesctze 

se lbs t, und er verweist ais Beispiel auf den 

yoii ihm eingebrachten Eventualantrag.

Wir erwalinten bereits, dafs der Anlrag- 

steller, im Falle der Ablehnung seines Ilaupt- 

antrages — Artikel 11 von Nr. 22 der Druck- 

sachen — einen Unterantrag — Nr. 23 der 

Drucksachen — eingebracht bat, durch weichen 

festgesetzt werden soli, dafs die A rbe ils ze it 

in T ex tilfab r ik en  die Dauer von elf Stunden 

taglich nicht iibcrschreilen darf.

Dieser Unterantrag enthalt in seinen 14 Pa- 

ragraphen nicht weniger ais 6 , welche die Aus

nahmen feststellen, in denen eine langere A r

beilszeit zuliissig sein soli. Eine Abweichung 

von der gesetzlichen Regelung soli stattfinden 

beziiglich der Hiilfsarbeiten; wenn Naturereignisse 

oder Ungliickslalle den Betrieb gestort haben: 

wenn freiwillig eine Zeit lang eine kiirzere, ais 

die elfstundige Arbeitszeit eingehalten wurde; 

wenn wegen flauen Geschaftsganges um zwei 

Stunden weniger gearheitet worden ist; in ein

zelnen Abtheilungen der Fabrik, wenn die nor- 

male Beschaftigung wenigstens der doppelten 

Anzahl von Arbeitern in anderen Abtheilungen 

derselben Fabrik davon abhiingig ist. Endlich

soli die Ortspolizeibehorde im ganzen fur C Tage, 

die hohere Verwaltungsbehorde fur 18 Tage je 

in einem Jahre Ueberarbcit bis zu zwei Stunden 
taglich geslatten diirfen.

Im allgemeinen bemerken wir zu diesem 

Unterantrage, dafs die Berichte der Fabrikinspec- 

toren eine solche Ausnalnnemafsregelung der 

Textilindustrie nicht rechtferligen wiirden. Auch 

sagte der Abgeordnele L o h re n  ganz richtig im 

Reichstage, dafs die Texlilfabuiken nicht nur 

Webereien und Spinnereien, sondern auch Far- 

bereien, Bleichereien, Druckereinn und Kammereieii 

umfassen, dafs es demgemafs keinem sachkun- 

digen Mannę ein fallen werde, „alle diese Fabriken 

iiber einen Lcisten schlagen zu wollen.“

Beziiglich der angefiihrten Ausnahmen ist 

besonders hervorzuheben, dafs in den meisten 

Fallen die Mafssliibe sowohl fiir die Yeran- 

lassungen, wie fiir die, auf Grund derselben zu 

gewahrenden Licenźen ganz willkiirlich gegriffen 

erscbeinen.

Den Unterantrag mit seinen Bestimmungen 

fur Ausnahmen betrachten wir aber ais einen 

von dem A n trags te lle r selbst beigc brach ten 

sch iitzbaren  Beweis fiir die UndurchfOhr- 

barke il eines M ax itnalarbe ilstages.

D urch die vorstehenden A usfiihrungen  

g lauben auch w ir die B erech tigung  der 

Zw e ife l an der M og lichke it der Durch* 

fuh rung  in erg ieb iger W eise darge lcgt 

zu haben.

Der Antragsteller wendet sich dann gegen 

die Behauptung der Gegner des Maximalarbeits- 

tages, dafs die mil Einfiihrung desselben ver- 

bundene Kiirzung der Arbeitszeit die P roduc tion  

und dam it die G o ncu rrenz fah igke it der 

In d u s tr ie  m inde rn , auch einen A us fa ll 

am A rbe itsverd ienst und som it eine Ver- 

sch lech te rung  der Lage der A rbe ite r her- 

be ifiihren wiirde.

Dafs sich Arbeitszeit und Arbeitsleistung 

nicht innner decken, kann fur Handarbeit zuge- 

geben werden, durchaus aber nicht fiir die Ar

beiten an der Maschine, welche die Regel in den 

Betrieben bilden, die von dem Maximalarbeitstag 

getroffen werden sollen. Denn die Maschine be- 

stimmt das Arbeitstempo,'und das Arbeitsąuanlum 

entspricht fast arithmetisch genau dem Mafs der 

Arbeitszeit. In England hat zur Zeit der Be- 

wegung fiir die starkę Einschrankung der Arbeits- 

stunden wohl eine Tauschung insofern obgewallet, 

ais gleichzeitig wesentliche, die Arbeitsleistung 

steigernde Verbesserungen der Maschinen sclmell 

einander folgten. Spater iiberzcugte man sich 

auch in England, wie die hier angefiihrten Ver- 

handlungen beweisen, dafs die kiirzere Arbeits

zeit bei der Maschinenarbeil auch unbedingt eine 

geringere Production zur Folgę habe.

Der Irrthum der Verlreter des Maximal- 

arbeilstages in dieser Beziehung ist am leichtesten
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zu erkennen bei einem 24 Stunden hindurch 

ohne Unterbrechung in zwolfslundigen Arbeits- 

sehichten fortgesetzten Betriebe. W ird hier, wie 

der Red ner der Socialdemokraten im Reichstage 

verlańgte, die Arbeilszeit auf S Stunden herab- 

gesetzt, so mufs an die Stelle der doppelten 

die dreifaclie Belegschaft treten, und da die Ma

schinen in den 24 Stunden nur die glciche Ar- 

beitsmenge liefern werden, so wird die bis dahin 

auf zwei Arbeiter entfallende Lohnquote auf drei 

vertlieilt werden miissen. Dieses Yerhaltnifs liegt 

fiir jeden wirklich Sach\rerstandigen so klar, dafs 

wir auf weitere Beweisfuhrung hier wohl ver- 

zichten konnen.

Die Annahme, dafs eine Kiirzung der Arbeils

zeit eine V erm inderung  des Arbeitsver- 

d ienstes n ic h t  herbe ifiih ren  w iirde , diirfte 

aus dem soeben Gesagten gleichfalls ais widerlegt 

erachtet werden konnen. Diese Annahme ist 

aber, wie die ganze, auf Einfiihrung eines Maxi- 

malarbeitslages gerichtete Bewegung, soeialde- 

m o kra tischen  U rsprunges , die Befiirworter 

des Maxhnalarbeitstages in anderen Parleien haben 

sich in dieser Beziehung lediglieh der Social- 

demokratie angesclilossen; daher sei es uns 

gestattet, diesen Punkt etwas eingehender zu 

erortern.

Die Fiihrer der Socialdemokraten brauehten 

den Normalarbeitstag ais Agitalionsinittel; sie 

versuchlen denselben ihren Anhangern werthvoll 

zu machen, indem sie die Sache so darstellten, 

dafs die gleiehe Arbeitszeit fur Alle, durch welche 

auch der gleiehe Lebensgenufs fiir Alle bewirkt 

werden sollte, nicht nur die E r h a l t u n g  des 

derzeitigen Lohnes, sondern eine E r h o h u n g  

desselben herbeifiihren wurde. Die dahei an- 

gewendeto Argumentation sollte beweisen, dafs 

durch Yerkurzung der Arbeitszeit zur Herstellung 

der gleichen Menge von Producten mehr Arbeiter 

beschaftigt werden mufsten, dafs dann das An- 

gebot von Arbeit sinken und die Nachfrage nach 

Arbeitern steigen werde, dafs somit die Minde- 

rung der Arbeitszeit eine Stcigerung der Lolme 

ergeben miisse.

Diese BeweisfCihrting widerspricht vollstandig 

der Behauptung des Antragstellers und seiner 

Genossen, dafs die Kiirzung der Arbeitszeit die 

Grofse der Production nicht beeinflusse.

Mit ihrer Beweisfuhrung setzt sich jedoch 

auch die Socialdemokratie in scharfen Gegensatz 

zu ihrem hauptsachlichsten Agitationsmittel, dem 

*chernen Lohngesetz«.

Die Beweisfuhrung der Socialdemokratie ist 

aber falsch. Wiirde beispielsweise die Arbeits

zeit von 12  auf 10 Stunden — letzteres bean- 

tragten die Socialdemokraten —  herabgesetzt, so 

wiirde dies eine Verkiiraung um l /e bedeuten. 

Wenn nun mit dem gleichen Arbeiterpersonal 

nicht '/s weniger producirt werden soli — wir 

sprechen selbstverstandlieh hier nur von Ma-

schinenarbeit — so miifste zur gleichen Her

stellung der gleichen Menge von Producten 

V5 Arbeiter mehr eingestellt werden. In letzterem 

Falle wiirde der Unternehmer bei gleicher Lohn- 

hohe 1lr, Mehr an Arbeitslohn fur die gleiehe 

Productionsmenge zu zalilen haben. Er wiirde 

demgemafs den Preis seiner Erzeugnisse um ‘/o 

des bisher darin enthaltenen Arbeitslohnes er- 

hohen, oder, wenn er dies nicht durchsetzen 

kann, den Lohn um 115 herabsetzen miissen.

Wo der auswartige Wettbewerb in Frage 

kommt, wird der Unternehiner aber sicher die 

Preissteigerung nicht durchsetzen konnen. Die 

in Frage kommende Preiserholumg wiirde dalier 

zunachst den Verlusl unseres Exportes bedeuten; 

aber auch auf dem inlandischen Markte wiirde 

der Unternehmer genau um so viel schlechter 

gegen die auslandische Concurrenz gestellt werden, 

ais sein im Preise enthaltener Antheil am Ar

beitslohn steigt.

Bei den vielfach bekannten ungeniigenden 

Ergebnissen unserer industriellen Betriebe bedarf 

es keines weiteren Beweises, dafs in Zeiten, in 

denen die Moglichkeit der Production und des 

Absatzes haufig genug vori Pfennigen ablningt, 

es nicht moglich ist, die Erhohung der Lohn- 

quote von dem Kapitał- oder Unlemehmergewinn 

abzuziehen. Der deutsche Arbeitgeber wiirde 

daher gezwungen sein, entweder der Concurrenz 

zu weichen und den Betrieb einzustellen, oder 

mehr Arbeitskrafle, aber gegen entsprechend 

geringeren  L o lin , einzustellen.

Beide Folgen der Einfiihrung des Maximal- 

arbeitstages wurden fur die Arbeiter gleich ver- 

h;ingnifsvoll sein.

Wollte der Unternehmer aber mit der gleichen 

Arbeiterzahl fortarbeiten und, der gekiirzten Ar

beitszeit gemafs, 1lr> weniger produciren, so wiirde 

keine vermehrte Nachfrage nach Arbeitskriiften 

entsteben. Es konnte nun zwar angenommen 

werden, dafs bei der verminderten Production 

und gleich bleibenden Nachfrage die Preise steigen 

wurden. Das liierin liegende Moment fiir eine 

Lolmerhohung wiirde aber Ausgleichung finden, 

einmal in dem Umstande, dafs der Arbeiter dann 

auch seine Dediirfnisse theurer bezahlen iniifsle, 

ferner aber in der grofseren Concurrenzfiihigkeit 

des Auslandes auf unseren und den fremden 

Markten. Dadurch wiirde unsere Production zu- 

riickgedriingt und demgemafs das Arbeitsquantum 

verkleinert, also ein Moment fiir Kiirzung des 

Lohnes geschaffen werden.

Diese Umstande machen also die Erwartung 

der Socialdemokratie, dafs die Kiirzung der Ar

beitszeit die Frage nach Arbeit m eh ren wiirde, 

ebenso hinfiillig, wie die Behauptung der sonstigen 

Freunde des Maximalarbeitstages, dafs ein Minder- 

verdienst nicht eintreten wiirde. Die humanitaren

I Absichten der Letzteren wiirden damit auch zu- 

| nichte werden; denn unzweifelhaft wurde das
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Sinken der Lohnsatze die wirthschaftliche Lage 

der Arbeiter versclilechtern, und der zugedachle 

Sc hu t z wiirde zur schweren B en ach  t h e i l  i- 
g u l ig  werden.

Im iibrigen miifste die in Rede stehende 

Mafsregel die Industrieen sehr verschieden treffen, 

je nachdem der Antheil grofser oder kleiner ist, 

den der Arbeitslohn in dem Verhaltnifs zu den 

sonstigen Herstellungskosten betragt. Die generelle 

Einfiihrung des Maximalarbeitstages wiirde dem- 

g^miifs in ihrer Wirkung auch ungerecht sein.

Der fiir Alle gleiche Maximalarbcitstag wiirde 

aber diejenigen Betriebe besonders schwer treffen, 

welche mit ihren Betriebsmitteln und sonstigen 

Einrichtungen nicht ganz auf der Hohe der Zeit 

stehen und ihre Concurręnzfahigkeit mit den 

besteingerichteten Anlagen nur mit Hiilfe einer 

etwas langeren Arbeitszeit erhalten konnen. Es 

konnte angefiihrt werden, dafs solche Betriebe 

iiberhaupt keine Existenzberechtigung haben. 

Die (loncentration der Industrie in verhaltnifs- 

mafsig wenigen durchaus kapitalkraftigen Hiinden, 

ein durch den Ruin der Schwacheren unaufhalt- 

samer Vorgang, wiirde jedoch wirthschaftliche 

und sociale Nachtheile im Gefolge haben, die 

weiter darzulegen hier nicht erforderlich sein 
diirfte.

Der Anlragsteller behauptet ferner, dafs der 

generell eingefiihrte Maximalarbeitstag die Ueber- 

p roduc tion  in wohlthatiger Weise einschranken 

wiirde, und er weist dabei auf die in yęrschie- 

denen Industrieen hervorgetretenen Bestrebungen 

hin, die Production zu mindern.

Wir erwidern, dafs nicht in allen Industrieen 

Ueberproduction stattfindet, und dafs auch, wo 

solche yorhanden ist, eine gesetzliche, durch 

Einfiihrung des Maximalarbeitstages erzwungene 

Minderproduction schwere Ungerechtigkeiten be- 

dingen wiirde. Denn wenn auch in einem In- 

dustriezweige zu viel producirt wird, so giebt es 

immer eine Reihe von Industriellen, die trotzdem 

die Erzeugnisse ihrer vollen Production leichter 

absetzen, ais ihre Concurrenten, weil sie entweder 

durch bessere Qualitat ihrer Fabricate, oder 

durch grofsere Riihrigkeit, Umsicht und Geschafts- 

kenntnifs einen Vorsprung gewinnen. Hierin 

liegt wohl der wesentlichste Grund fiir die Mifs- 

erfolge aller bisherigen industriellen Vereinigungen, 

welche sich die gleiuhmafsige Verminderung der 

Production ais Ziel steckten.

Ob der neuere Vorgang in der Kohlenindustrie 

des Ruhrgebiets, auf welchen. sich der Antrag- 

steller beruft, von Erfolg begleitet sein wird, 

lafst sich durchaus noch nicht iibersehen.

Wir wollen nicht in Abrede stellen, dafs 

auch Formen gefunden werden konnen, bei 

dereń Anwendung eine ais nothwendig erkannte 

Minderung der Production zu erreichen ist, ohne 

die freie Bewegung der Einzelnen in Ausnutzung 

ihrer besonderen Ghancen einzuengen. Die Ver- 

VI.j

folgung dieser Aufgabe wird jedoch immer 

Sache der vollkommen freien Vereinbarung sein 

und bleiben miissen,

Daher nehmen wir an, dafs es nicht die 

Aufgabe der Gesetzgebung sein kann, wenn auch 

nur indirect durch Einfiihrung des Maximal- 

arbeitstages, auf eine Minderung der Production 

einzuwirken; denn solche Einwirkung wiirde die 

Unternehmer ungleich und daher ungerecht 

treffen.

Der Anlragsteller geht aber noch weiter, 

indem er, nach Einfiihrung des Maximalarbeits- 

tages, die Berufsgenossenschaften  berech- 

tigen w ill, eine w eitere H erabsetzung  der 

A rbe itsze it zu beschliefsen. Der Abgeordnete 

Dr. B uh l will die Berufsgenossenschaften nur 

zur Mitwirkung bei Beseitigung der Mifsstiinde 

einladen, die sich nach den Berichten der Fabrik- 

inspectoren herausgestellt haben.

Viel weiter ging der Abgeordnete Lohren. 

Er, und wie er versichert, auch seine Parlei- 

genossen wollen die R ege lung  der P roduc 

t ion  durch die Berufsgenossenschaften, und sie 

legen einer solchen Funclion hervorragende Be

deutung bei, „weil auf diesem Wege mit der 

Zeit auch eines der grofsartigsten Probleme 

gelćist werden diirfte, die es iiberhaupt giebt: 

das P rob lem , den A rbe ite rn  eine G aran tie  

fur B esch iiftigung , eine S iche rhe it gegen 

ganz liche  Arbeits- und B rod lo s ig ke it, ein 

gewisses Mafs des Rechtes au f A rbe it zu 

gew iihren".

Es ist selbstverstandlich, dafs wir auf dieses 

durch die Berufsgenossenschaften zu losende 

„Problem* vor liaherer Darlegung desselben 

nicht eingehen konnen. Auch inwieweit diese 

Korperschaften sich dazu eignen oder nicht 

eignen, die von dem Antragsteller und dem 

Abgeordneten Dr. B uh l ihnen zugewiesenen 

speciellen Functionen zu erfullen, wollen wir 

hier nicht niiher erortern.

W ir  m iissen uns aber entschieden 

gegen jede E rw e ite rung  der Com petenzen 

der Berufsgenossenschaften iiber die 

G renzen der ihnen  durch  Gesetz zuge- 

w iesenen Befugnisse h inaus  aussprechen.

Zu dieser Zuriickweisung werden wir durch 

verschiedene Erwiigungen veranlafst. Es mogen 

die in diesen Korperschaften zusammengefafsten 

Berufsgenossen bezuglich der Unfallversicherung 

der Arbeiter durch dieselben Interessen vereinigl 

werden, in wesentlichen anderen Beziehungen 

ist diese Interessengemeinschaft nicht vorhanden. 

In Rheinland und Westfalen sind beispielsweise 

grofse Hochofenwerke, Giefsereien, Maschinen- 

fabriken und kleinste Schleifer, Messerschmiede 

und dergl. mit ein bis zwei Arbeitern, welche 

auf die Ausnutzung geringer Wasserkrafte ange- 

wiesen sind, in einer Berufsgenossenschaft \et- 

einigt. Die Interessen dieser Betriebe durften
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gerade beziiglich der vorerwahnten Aufgaben 

weil auseinandergehen und ein erzwungenes 

Zusammenwirken konnie nur mit Vergewaltigung 

des einen oder andern Theiles enden.

Ferner ist anzunehmen, dafs die Erweiterung 

ihrer Gompetcnzen die Berufsgenossenschaften 

an Erfiillung der ilinen gesetzlich obliegenden 

grofsen und bedeutungsvollen Verpflichtungen 

behindern wiirde.

Endlich ist, nach Mafsgabe des Unfallver- 

sicherungsgesetzes, die Verwaltung der Berufs

genossenschaften nicht in die Hiinde von Bc- 

amten, sondern in die der In d u s tr ie lle n  

se lbst gelegt. Sie erfiillen diese Verpflichtung, 

durch welche sie bereits jetzt aufserordentlich 

in Anspruch genommen werden, im E hrenam t, 

und dieses System hat sich ais richtig und ais 

segensreich fiir die Sache erwiesen. Sollten 

jedoch dic Berufsgenossenscliaften mit Obliegen- 

heiten iiber die jetzt ilinen zugewiesenen Ver- 

pflichlungen liińaus in Anspruch genommen 

werden, dann wiirde eine schematische Vcrwal- 

tung durch Beamte eingefiihrt werden miissen; 

die Mitwirkung der Industriellen selbst wiirde 

damit ausgeschlossen sein. Dann wurden es 

aber nicht mehr dieselben Korperschaften sein, 

dereń Befugnisse m an , gegen unsere Absicht 

und diejenigc der meisten Berufsgenossenschaften 

selbst, so wesentlich erweitern mochte.

Es darf nicht unerwahnt bleiben, dafs der 

Antragsteller bereits erklarte, sich mit dcm 

Masimalarbeitstag von 11 Stunden nicht begniigen 

zu wollen; er iuifserte, dafs mit der Nothwen- 

digkeitorganischcrEntwicklung dieser zu einer zehn- 

einhalb- bis zehnstiindigcn Arbeitszeit fiihren wiirde.

W ir haben bereits eingangs darauf liinge-

Die Erlioliung-

Das Driingen der Vertreter der Landwirth

schaft auf abermalige Erhohung der Getreidezolle 

und die, mit Riicksicht auf die Speculation etwas 

unvorsichtige, Versicherung des Regierungsver- 

treters, dafs dieses Verlangen bei der Regierung 

eine wohlwollende Aufnahme finden werde, hat 

die Eventualitat dieser Erhohung in den Vorder- 

grund der Betrachtung gedriingt, wenn auch einst- 

weilen aus taktischen oder geschaftsmafsigen Riick- 

sichten davon Abstand genommen ist, noch in 

dieser Session und neben der Branntweinsteuer 

diesen Gegenstand zur Vorlage zu bringen.

W ir haben seiner Zeit der Einfuhrung von 

Getreidezollen zugestimmt, weil wir den Sehutz 

der wiehtigsten Landesproduction fur eine PflichŁ

wiesen, dafs die Einfiilirung eines Maximalarbeits- 

tages den Streiligkeiten um die Dauer der 

Arbeitszeit nicht Einhalt thun , vielmehr den 

Socialdemokraten Veranlassung zu nur noch 

starkerer Anfachung dieser Kampfe geben wiirde. 

Der Antragsteller bewegt sich, wie man sieht, 

mit den Socialdemokraten auf demselben Boden. 

Dafs hier anscheinend eine Sehraube ohne Ende 

gegen die Industrie in Bewegung gesetzt werden 

soli, mufs weiter ais Grund gegen die Einfiilirung 

des Maximalarbęitstages gellen.

Gegen die Stimmen der extremen Parteien, 

jedoch mit der vollen Zustimmung und unter 

freudiger Mitwirkung der Arbeitgeber, ist bereits 

Grofses zur Forderung des Wohles der arbeiten- 

den Klassen geschehen. Damit ist der Weg 

vorgezeichnel, auf dem, wenn erforderlich, auch 

weiter zu gehen ist. W ir meinen aber, dafs es 

falsch ist, wesentlich um einer, wenn auch 

immerhin starken Stromung Rechnung zu tragen, 

jedoch unter Nichtachtung sehr bedeutender 

anderer Interessen und unter der augenschein- 

lichen Gefahr, den Arbeitern selbst am meisten 

zu schaden, sich einer Sache anzunehmen , die 

der Socialdemokratie ais vornehmstes Agilations- 

mittel gedient hat und selbst im Falle der Ge- 

wahrung fortdauernd dienen wird.

A u s  den  a n g e f u h r t e n  G r i i n d e n  

m u s s e n  w i r  u n s  d a h e r  gegen  j e d e  ge- 

s e t z l i c h e  B e s c h r a n k u n g  der Arbe i ts ze i t  

e r w a c h s e n e r  M a n n e r  a u s s p r e c h e n .  W i r  

t h u n  das in  der U e b e r z e u g u n g ,  dafs  es 

g c l i n g e n  w i r d ,  d ie an  s ic h  n i c h t  mehr 

z a h l r e i c h e n  M i f s s t a n d e  au f  d i e s e m  G e 

b i e t e  a u c h  in  a n d e r e r  W e i s e  zu b e - 

se i t i g en .  (Schlufs folgt.)

l* Getreidezolle.*

der Gesetzgebung lialten, der gegeniiber das Be

denken, ein wichtiges Nahrungsmittel im Preise 

zu steigern, bei genauerer Betrachtung zuriick- 

treten mufste. W ir haben auch spater der Ver- 

dreifachung des Zolles nicht widerstreben mogen, 

weil der Nothstand der Landwirthschaft immer 

grofsere Dimensionen angenommen hat und man 

sich von einem so bedeutenden, 18 bis 24 be- 

tragenden Zollscbulz eine zweifellose Wirkung 

auf den Preis des inlandisclien Getreides ver- 

sprach.

* Wir bringen diesen uns von geschiitzter Seite 
zugehenden Artikel, ohne uns jedoch mit allen in 
demselben gemachten Ausfuhrungen einverstanden zu 
erklaren. Dic Rcdocłion.
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Seitdem sind Jahre verstrichen, und es hat 

sich die vollstandige Wirkungslosigkeit auch dieses 

Zolles auf den Marktpreis herausgestellt, Wir. 

vermógen zur Zeit von einer weiteren Erbohung 

dieses Zolles ebęnsowenig preisschiitzende Wir- 

kung zu erwarten wie von dem jetzigen Satz 

und wir wurden eine Erbohung sogar fur einen 

doppelten FehlgrifT halten, weil eine solche der 

Regierung eine aufserordentliche Finanzcjuelle er- 

schliefsen wurde, die von vornherein nicht beab- 

sichtigt war, sich im Jahre 1880 bei 10 J i  

pro Tonne auf etwa 13 Millionen Mark belief, zur 

Zeit infolge der Verdreifachung des Zolles be

reits auf 30 Millionen gestiegen ist und sich 

offenbar bei weiterer Erhdliung des Zolles aber- 

raals entsprechend steigern wiirde. Wer aber 

die Natur und dic Zahigkeit preufsischer und 

deutscher Finanzmanner aueli nur oberOach- 

lich kennt, wird zugeben, dafs ein solcher ebenso- 

wenig wie die selige Danae geneigt sein wird, 

einen so reiehen, ihm plotzlich und ohne sein 

Zulhun von so unerwarteter Seite her zustromenden 

goldenen Regen ohne- Compensation wieder ver- 

schwinden zu machen. Ein solcher Yerzicht des 

Fiscus aber ist nothig, wenn der urspriinglich 

beabsiehtigte, durch zolltccbnische Unzulanglich- 

keiten verungluckteVersuch, einen Z o l l s c hu t z  fiir 

Getreide herzustellen, realisirt werden soli. Das 

Reichsschatzamt aber ist zur Zeit an der Auf- 

rechterhaltung der jetzigen Sachlage schon mit

30 Millionen im Jahr interessirt, es ist nicht 

richtig, dafs diejenigen, die eine Reform derselben 

wollen, dieses Interesse von 30 auf 50 oder 60 

Millionen Mark zu steigern beantragen! Man 

mufs sich aufserdem gegeniiber dieser derzeitigen 

Sachlage, bevor man mit dem Vorschlag einer 

abermaligen Zollerliohung vorgeht, doch zunaehst 

die Frage vorlegen: „ W i e  k o m m t  es d enn ,  

dafs  der Zo l l  b e i m  G e t r e i d e  b i s l a n g  

nicht p r o t e c t i o n i s t i s c h  w i r k t ,  der doch  

bei Te xt i l f  ab ri ca ten ,  E i s e n  waaren  etc. etc. 

se i ne sc l i i i t zende Wirk-ung n i c h t  ver- 

s ag t ? “ W ir finden dic Erklarung dieser sonder- 

baren Erscheinung lediglich in dem Umstande, 

dafs die Gesetzgebung resp. Yerwaltung in der 

Gewahrung von Zollriickvergiitung bei Ausfuhr 

von Mehl einen sehr folgenreichen Schritt zu 

weit gegangen ist.

Principiell bildet die Riickgewahrung des Ein- 

gangszolls auf Rohproducte oder Halbfabricate 

beim Export daraus gefertigter Fabricate fiir uns 

von jeher eine selbstverstandlielie Voraussetzung 

und Vorbedingung einer jeden gedeihliclien Schutz- 

zollpolitik, und wird, zolltechnisch richtig be- 

bandelt, die Wirkung des Zolls nicht beein- 
traehtigen.

Der Schritt, der hier zu weit gethan worden 

ist, besteht darin, dafs man bei Getreideimporten 

einer- und Mehlexporten andererseits den Nach- 

weis der Ident i t a t  g a n z l i c h  hat  f a l l e n

lassen und den Zoll zuriickgewahrt, so wie der 

Nachweis des Exporles einer entsprechenden Quan- 

titat Mehl erbracht wird, gleichviel, ob dasselbe 

wirklich aus importirtem oder aus einheimischem 

Getreide gemahlen war. Wurde der Nachweis 

der Identitiit festgehalten worden sein, so wurden 

die Mtlhlen nur fiir dasjenige ausliindische Ge

treide Zollbefreiung gehabt haben, welches sie 

wirklich fiir das Ausland gernahlen hatten; mit 

der Verzichtleistung auf die Identitat kommen 

neue Elemenle von sehr verscliiedener Wirkung 

hinzu.

Um gutes backfahiges Weizenmehl z. B. her- 

zustcllen, wird in den meisten Jahren dem liarten 

und geringwerthigeren deutschen Weizen der 

kleberreichere siidrussische, ungarische, ameri

kanische, indische etc. Weizen zugesetzt, Qualitat 

der Jahresernte und Preis bestiminen die Hohe 

des Proccntsatzes der Beimischung. In den letzten 

Jahren geniigte ein Fiinftel fremden Zusatzes zum 

deutschen Landweizen, um ein auf dem inter- 

nationalen Markte concurrenzfahiges Mehl herzu- 

stcllen. Ein Miihlcnetablissement nahe an der 

Zollgrenze fiihrt nun z. B. 1000 Sack (== 100 

Tonnen) fremden Wcizens mit Vorbehalt der 

Wiederausfuhr von Mehl ein, kauft 800 Sack 

einheimischen Weizens hinzu, mischt letztęren 

mit 200 Sack des importirten, fiihrt das daraus 

ermahlene Mehl gegen volle Steuerriickvergiitung 

(von beiliiufig 3000 J i)  ins Ausland und hat 

auf diese Weise die  noch vorh andenen  800 

Sack a u s l a n  d i s chen  Q u a l i t a t s w e i z e n  

z o l l f r e i  f i ir  d ie  V e r w e n d u n g  im  In l and .  

M i t  d ie sem  z o l l f r e i e n  W e i zen  d r i i ck t  es 

den P r e i s  des e i n h e i m i s c h e n  W e i z e n s  

b is  u n t e r  den i n t e r n a t i o n a l e n ,  indem es 

sagt: „dieser vorziiglichc Qualitatsweizen kostet 

mich 160 J i  pro Tonne, es kann mir nicht 

einfallen, hier fiir den geringwerthigeren Land- 

w-eizen mehr oder auch nur ebensoviel zu zahlen, 

ich gebe nur 150 J&*. Auf diese Weise steht 

der deutsche Weizen nicht nur trotz, sondern 

gerade wegen des Zollschutzes von 3 Jb  unter 

dem fremden, ja der jetzige hohere Zoll driickt im 

Gegentheil starker, ais es der geringere vor 1885 

vermochte, denn wenn bei einem Zollschutz von

10 cM  pro Tonne unter Anwendung obiger 

Manipulation der Speculant, der vier Fiinftel des 

auslandischen Getreides zollfrei im Lande behalt, 

seinem Goncurrenten im Binnenland, der (wegen 

der doppelten Fracht des Getreides von der 

Grenze und des Mehls nach derselben) jenes Ge- 

schaft nicht machen kann, um 8 J i  pro Tonne 

also S00 J i  pro 1000 Sack vor war^ so 

kommt derselbe jetzt bei Verdreifachung des Zolls 

auch um das Dreifache, also 2400 J i ,  vor. 

Deshalb freuen sich zur Zeit, wie wir aus guter 

Quelle wissen, die Muller an der Ostsee sehr 

uber die Agitation fur Erhohung der Getreide- 

’ zoile. Sie hoffen nach deren Einfuhrung mit ilirein
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Mehl „bis anden Rhein“ vordringen und den dortigen 

Miihlen „die Ziiline zeigen zu konnen“, denn es 

wird ja natiirlich von dem Punkt ab fiir die weiter 

landeinwarts gelegenen Muhlen das Geschaft un- 

ren tabel, wo die Hin- und Hcrfracht die Hohe 

des umgangenen Zollbetrages von 24 J t  pro 

Tonne, oder 240 d(> pro Doppellader, iiber- 

sleigt. Ein Doppellader Getreide oder Mehl 

fahrt fiir 240 M  rund 500 km weit, da Ge

treide ca. J/2 mai schwerer ist ais Mehl, wurde 

also eine Entfernung von 300 km von der See 

oder der Zollgrenze erst die aufserstęn Punkte 

resp. den Rayon bezeichncn, innerhalb dessen 

das Gcschtift sich noch machen lafst. Die in 

demselben gelegenen Miihlenetablissements machen 

nun mit ihrem billigen und guten Mehl den im 

lnnern des Landes liegenden Muhlen eine schwer 

zu iiberwindende Goncurrenz, benachtheiligen 

damit zunachst allerdings den Muller im Binnen- 

lande, aber sie driicken dadurch auch den Weizen- 

preis des Landes, denn es ist einleuchtend, dafs 

der Muller des Binnenlandes den Weizen nicht 

theuer bezalilen kann, wenn er iiberall billigen 

Meldpreisen begegnet.

> Unter diesen Umstiinden erscheint also eine 

Zollerhohung nicht rathsam. Nach unserer Auf- 

fassung wiirde die W i e d e r e i n  fiih  ru  ng des 

I d e n t i t a t s n a c h w e i s e s  s c h o n  ausrei-

c h e n , u m d ie  W  i r k u n g der  Getre ide-

s c h u t z z o l l e  h e r z u s t e l l e n .  Vielleicht aber 

. konnie es sieli empfelilen, damit gewisse

Einfuhrbeschriinkungen zu yerbinden, indem man 

dic Einfuhr entweder nur iiber bestimmle Routen, 

óder nur zu bestiminten Zeiten gestattele. Wenn 

wir z. B. naćh der langjahrigen Praxis der

Franzosen und nach dem letzten Vorgehen von 

Rufsland beziiglich der Eisenzólle, nach welchem 

es den deutschen Import ungiinstiger stelit ais 

den cnglischen, und in gleicher Beriicksichtigung 

unserer politischen und wirthschaftlichen Stellung 

zu Oesterreich und Italien dic Getreide- und 

Weineinfuhr, besonders die Weizeneinfuhr an der 

osterreicbischen Grenzc etwa auf der Donau oder 

Elbe zu Wasser eingehend, oder auch mit óster- 

reichischen resp. italienischen Ursprungserzeug-

nissen gunstiger stellten ais den Import iiber andere 

Grenzen, so wiirde sich dadurch fiir Oesterreich 

und Italien moglicherweise die Basis eines wcrtli- 

vollen Zollcartells und fiir Frankreich und Rufs

land ein handgreiflicher Beweis dafiir erbringen 

lassen, dafs wir weder franzosischen W  ein, noch, 

wie Hr. Katkoff irrig meint. russisches Getreide 

„nothig haben". In Oesterreich sind schon 

sehr beachtcnswerthe Stimmen laut geworden, 

die nach einem soichen Żollcartell rufen. Bi.

Inlandprcise und Auslandpreise.

In den Reichstagsverhandlungen vom 20. Mai 

bei Gelegenheit der Bewilligung von 36 Millionen 

fiir strategisch wichtige Bahnen, bat der Abge- 

ordnete Websky das gewifs bescheidene und 

leider nur zu berechtigte Amendement gestellt, 

es mijge in dem Gesetz „die Erwartung" aus- 

gesprochen werden, dafs die fiir die Eisenbahnen 

nothigen AnschafYungen an Sehienen, Wagen, 

Locomotiven u. s. w. „moglichst aus deutschem 

Materiał* hergestellt wurden.

Diese Erwartung ist bekanntlich bei allen 

civilisirten Volkern so selbstverstandlicb, dafs 

man sie gar nicht mehr aussprichl und auszu- 

sprechen braucht, nur der deutschen Volksver- 

tretung ist es nicht erspart geblieben, diesen fiir 

das nationale Ehrgefiibl ebenso wie fiir die 

nalionale Arbeit empiindlichen Punkt seit 10 Jahren 

in ihrem Schofse fortwiihrend kritischen Unter

suchungen unterworfen und mit haltlosen Griin- 

den aufs eifrigste bekampft zu sehen. „Kaufe, 

wie du, wenn du zahlst, wunścben wirst, gekauft 

zu haben“ ist ja einer der Fundamentalirrthiimer 

der Manchestertheorie! Ais ob der billigste Kauf*

zugleich der vorlheilhafteste oder der kiirzeste 

Weg der beste warel

Leider ist es nicht bei doctrinaren Discussionen 

geblieben, sondern die Praxis ist bei manchen 

Gelegenheiten von diesen Doclrinen beeinflufst 

worden. Das ist sehr traurig, noch viel trau- 

riger, ais dafs solche Ergiisse im Reicbstag 

iiberhaupt stattfinden konnen, ohne dafs ilinen 

sofort von sachkundiger Seite in der gehorigen 

Weise heimgeleuchtet wird. Die Industrie hat 

eben viel zu wenige, und manclie hochst wichtige 

Industriebranche sogar gar keine sachverstandigen 

Vertreter im Parlamente aufzuweisen. Dic Ab- 

\yehr, die Hr. Websky gegen die freihandlerischen 

Angriffe des Hrn. Schrader-Danzig versuchte, 

kann durchaus nicht ais gelungen betrachtet 

werden, denn wenn er seine „ Erwartung “ 

schliefslich dahin einschrankt, dafs die deutsche 

Regierung nur dann deutsche Arbeit nehmen 

soli, wenn die fremde nicht billiger offerirt wird, 

so hat dieselbe weder ideell noch materiell irgend 

welchen Werth. Jeder Fachmann weifs, und 

auch ein Parlamentarier wird es wissen, dafs
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das Ausland bei uns vielfach mit »Kriegs[)reisen« 

submittirt, zu denen cs selbst den Auftrag nur 

urigern und nur im aufsersten Nolhfalle iiber- 

nebmen wiirde, welclie vielmelir lediglich den 

Zweck haben, der h e im i s e h e n  I n d u s t r i e  

d ie  P r e i s e  im  In l and  zu v e r d e r b e n ,  um 

d a d u r c h  i h r e  C o n c u r r e n z k r a f t  a u f  

dem  W e l t m a r k t o  zu s c h m a l e r n !  Dic 

deutsche Regierung ist auch zu yerschiedenen 

Malcu auf diese Finto hereingcfalleu, Hr. Schrader 

will sie, wie es schcint, sogar dazu yerpflichten, 

da zu kaufen, wo sic am billigsten kauft, und 

Hr. Websky will ihr wenigstens die Moglichkeit 

lassen, die Inland|)reise mil den Auslandpreiscn 

zu driickcn oder vom Ausland zu kaufen.

Es ist eine sehr wenig lieblichc Bcschiiftigung, 

alle paar Jahre in usum delphinorum die so 

ungeheuer einfache und nur mit Anstrengung 

mifszuverstehende Lchre von Inland- und Aus- 

landpreisen zu wicderholcn. Es wiirde vielleicht 

gut sein, sie in Vcrse zu bringen, nach dem 

Vorbild von panis, piscis, crinis, finis, in der 

Hoffnung, dafs sie in dieser ja auch dem Min- 

derbegabten fafslichen Form leichter verdaut und 

behalten wird. Heute mussen wir uns darauf 

beschranken, einmal auseinander zu setzen, wie 

sich das Gewinn- und Verlustconto fiir den Eisen- 

bahnfiscus bei Vergebung von Arbeit ins Aus

land wirklich stellt, wenn man kaufmannisch 

rechnen und sich nicht blofs darauf beschranken 

w ill, eine Lection aus dem »kleinen Cobden« 

oder dem deutsch-freisinnigen Katechismus auf- 

zusigen.

Yor einigen Monaten vergab die preufsische 

Regierung eine Lieferung von Eisenbahnschienen 

nach Belgien, wenn wir uns recht erinnern, 

wegen einer Preisdifferenz von 4 J t  pro Tonne, 

um welche die Belgier die' deutsche Concurrenz 

unterhoten hatten, sie glaubte offenbar hierbei 

eine Frsparnifs von 4000 J t  gemacht zu haben. 

Versuc.hen wir die Rechnung richtig zu stellen.

Belgien liefert 1000 t a 101 J t  franco~Herbes- 
thal,

der Fiscus hat also zu zahlen . . 1 0 1  000 J t

dic deutsche Industrie verlangte

durchschnittlich.............................. 105 000 „

also mehr 4 000 J t

Zur Herstellung von 1000 t Schienen bedarf 

man aber das acht- bis zehnfaehe Gewichts- 

quantum an Erzen, Zuschlagen, Kohlen, Koks 

Halbfabricaten u. s. w ., die in Rheinland- 

Westfalcn ausschliefslich auf Staatsbahnen trans- 

portirt werden miissen. Mitten in Westfalens 

Industriegcgend stellt sich die genau controlirte 

Frachtausgabe fiir die Erfordernisse von 1000 t 

Schienen auf 15 000 J t ,  die den fiscalischen 

Bahnen ais Brutto-Einnahmen zu gute kommen, 

rechnen wir davon die Betriebs- und Venvaltungs- 

kosten hoch mit 60 ab, so bleiben 6000 J t

R c i n g e w i n n  fiir  d ie  Bal in i ib r ig ,  der 

angebliche Gewinn von 4000 J t  an der bel- 

gischen OlTerte v e r w a n d e 11 s i c h  a l s o  i n 

e i n e n  Y e r l u s t  von 2000 J(> b a a r ,  denn 

die Frachten des belgischen Werkes bekommt 

dic belgische Eisenbahn. Dic Vergebung der 

Schicnenlieferung ans Ausland wiirde also schon 

vom absolut geschaftlichen Standpunkt aus nicht 

bestehen konnen, sondern ais schwerer kauf- 

mannischer Irrthum bezeiclmet werden miissen, 

wenn sie von einem Privatmann oder einer 

Actiengesellschaft unter glcichcn Verbaltnissen 

erfolgt ware. Da im vorliegendcn Fallc die 

Eisenbahnvcrwaltung aber zuglcich Staatsverwal- 

tung ist, so tritt crschwcrcnd hinzU, dafs in 

Zeitcn von Arbeitsmangel eine lohnende Arbeits- 

gelegenheit dem einheimischen Bcdiirfnifs ent- 

zogen und an das Ausland gegeben ist, was dem 

Staat ais solehem doch auch nicht glcichgiiltig 

sein darf.

Denn zur Herstellung von 1000 l Schienen 

werden an Arbeitslóhnen bezahlt rund 37000 J t ,  
das ist der Jahresverdienst von 40 bis 45 Ar- 

beiterfamilien, den man jetzt an das Ausland ge- 

zahlt hat. Hatte man einem deutsehen Hiitten- 

werk den Zuschlag zum Preis von 105 J t  
ertheilt, so ware demselbcn drittens aufser der 

directen Bestellung von 1000 t noch die Mog

lichkeit gegeben worden, weiterc 1000 t billiger, 

etwa zu 101 . J i , nach Italien, Portugal oder 

sonst wohin zu liefern und dort die Concurrenz 

zu unterbieten. In den Augen der HH. Schrader, 

Bamberger und Genossen ware dadurch aller

dings die Ungeheuerlichkeit geschaffen, dafs „wir 

die Schienen theuer bezahlen mussen, damit die 

Italiener, Portugiesen u. s. w. sie billiger be- 

kommen konnen“. Nach unserer, wie wir

glauben, sachgemafseren Auflassung aber ware 

dadurch fiir abermals 45 Arbeiterfamilien ein 

Jahr lang ausreichender Erwerb gegeben und 

dem einheimischen Werk wiirde durch grofsere 

Vertheilung der Generalkosten und bessere Aus- 

nutzung seiner Lcistungsfahigkeit immerhin noch 

einiger Gewinn iibrig geblieben sein.

Es ist wirklich Zeit, dafs man auch bei uns 

rechnen lernt und anerkennt, was fiir Englander, 

Belgier, Franzoscn, Amerikaner selbstverstandlic.h 

ist: dafs d ie  na t i ona le  In dus t r ie  ein Recht  

au f  die na t iona le  Arbe i t  hat,  die sie be- 

wal t i gen  kann.

Dabei ist ganz ausdriicklich zuzugeben, dafs 

dieses Recht durch Ueberforderung mifsbraucht 

und im Einzelfall verscherzt werden kann. Aber 

um beurtheilen zu konnen, ob ein Fali von 

Ueberforderung vorliegt, ist etwas mehr nóthig, 

ais die Kriegspreise der ausliindischen Concurrenz 

oder auch die Auslandprcisc der einheimischen 

Industrie zu kennen. Dazu mufs man ein Ur- 

theil iiber den jewei l igen S tand der Markt- 

lagc und der Se lbstkosten  haben,  dic ja
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natiirlich je nach den Materialpreisen, Frachten, 

Lohnsiitzen und technischen Fortschritten sehr 

bedeutenden Sehwankungen unterliegen. Ein 

solches Urtheil sich zu verschaflen, ist nicht 

leicht, aber unmoglich ist es doch nicht, und 

ohne ein solchcs zu besitzen, sollte Nicmand sich 

berechtigt halten, von Uebertheuerung zu sprechen; 

in dem von uns oben beriibrten Fali lag eine 

solche ganz unzweifelhaft ni cii t vor, denn vier 

Wochen vorher, ani 8. Septenibcr, ist ebenfalls 

zu 105 und zwar auch an Cockerill, und drei 

Wochen spater, ani 19. October, zu 104,50 bis 

104,80 staatsbahnseitig abgeschlosscn worden.

Nach solchen Pracędenzen konnen Vorkotnm- 

nisse, wie dic neuesten mit den Pfalzischen 

Bahnen nur noch sehr theil weise (iberraschen. 

Da lag die Sache so: Zu einem strategisch wieli- 

tigen Bahnbau in der Pfalz verspricht das Reich 

90 Zuschufs und verlangt Kostenanschlag von 

der Direction der Pfalz. Bahn. In demselben 

figuriren 9425 t Schienen mit einem Yoranschlag 

von 127 oK> pro Tonne =  rund 1200 000 J ( .

Von der Lieferung wurden vergeben: 
an Cockerill 4500 t a l  10,90 J l  fr.

Ludwigshafen............................ rund 500 000 M
„ deutsche Werke 4925 la  110,00.11

fr. Ludwigshafen........................ , 540 000 »

Summa 1 040 000 J l  
Ersparnils gegen den genehmigteu

V orsch lag ................................. rund 100 000 ,,

Wie oben 1 200 000 J l  

Dieser Vorgang hat gerechte Erregung in 

allen betheiliglen Kreisen hervorgcrufen und man 

discutirt vielfach die Frage, zu wessen Gunsten 

diese nErsparnifs“ gegen den vom Rcichstag

doch gutgeheifsenen Voranschlag gemacht worden 

sei, ob zu Gunsten der Reichskasse oder zu 

Gunsten der Actionarc der Plalzer Eisenbahnen, 

oder endlicb ob sieli dieselben nach der Regel 

delri und dem Vcrhaltnifs von 1 : 10 in sie

theilen werden. Zu wessen Lasten diese Er- 

sparnifs durch Preisdruck mittelst auslandischcr 

Concurrenz gemacht worden ist, dariiber sind 

uns noch keine Zweifel und Discussioncn auf- 

gestofsen.

Repertorium yon Pateuten und Patent-Aiigclegenlieiten.

Nr. 38 928 vom 5. August 1886.

Gebr. Schm id t  in I-Iagen, Westfalen. 

Gezahntcr Walzdraht.

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. -1. Fig. 5. Fig. 6. Fig. 7. Fig.

Fig. 10.

In die seitlichen Rippcn i von Drahten der 
durch Fig. 1 bis 8 dargesteilten Querschnitte werden 
auf kaltem Wege durch Yerdriingen des Materials 
Zahne. eingewalzt bezw. gedruckt, Fig. 9 und 10, um 
dieselben hierauf ais Zaundraht oder zur Herstellung 
von Nageln zu benutzen.

Nr. 39 505 vom 10. November 1886.

Firma Staninie & Co. in Hannover.

Mcłasse mil Leinołzusals ais Bindcmitłcl fiir Briąucttcs 
aus Erzen, Kohlenklcin und Sagespiinen.

Aus Erz, Kohlenklcin, Kohlenstaub, Sagespiinen 
und dergl. werden Briąuettes in der Weise hergestellt, 
dafs das Materiał mit Melasse unter Zusatz von Leinó l

angefeuchtet. das Gemenge bei sehr bohem Druck 
geprefst wird und dann die erhaltenen Formstucke 
bei einer Temperatur von 200 bis 2500 C. gedarrl 
werden.

Nr. 39 164 vom 26. Mai 1886.

Moh n in Breslau.

Generator-Feuerung ohne Iiost mit verttndcrlichcr 
Schiittung.

Fig. 1.

Fig. 2. Fig. 3.

fe (4
Der Boden des Generators wird 

gebildet durch Lufterhitzer b, 
zwischen weichen ein Dampf- 
erhitzer angebracht ist, und dcm 
Herdeisen e. Die veranderliche 
Schuttung wird durch auswech- 

selbare Einsatze u oder v regulirt, wahrend die Luft- 
zufuhrung durch eine sclbstthatige Klappe erfolgt. 
Die in den bei o abgestochenen Schlacl<en enthaltene 
Warnie wird zur Bildung yon Dampf benutzt, welcher 
wiederum in den Generator eingefuhrt wird.
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Sta t is t isc l ie s .

Statistisclie Mittheilungen des Yereins deutscher Eisen- und Stalilindustrieller.

Production der deutschen Hochofenwerke.
"  .....  ........... .... •" ‘

Monat April 1887

6 r u p p o n - B e ż i r k.
Werke. Production.

Tonneń.

Nordwjestliche Gruppe.......................
(Westfalen, Rheitil., ohii£ Saarbezirk.)

32 64 577

P u d d e l -

R o h e i s e w

u n d

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

Mitteldeutschc Gruppe.......................
(Sachsen, Tliuringen.)

Norddeutsclie Gruppe .......................
(Prov. Sachsen, Brandenh., Hannover.)

12

1

26 232 

1 980

S p i e g e l -

e i m e n .

SiiddeutscJie G ru p p e .......................
(Bayern, Wurltemberg, Luxemburg,, 
Hessen, Nassau, Elsafs.)

Siidtcestdeutsche Gruppe..................
(Saarbezirk, Lothringen.)

8

8

21981 

44 847

Puddel-Roheisen Summa .
(im Marz 1887

G1
59

159 617 
161 189)

B e s s e n i e r -

Nordweslliclic Gruppe. . . . . .
Ostdeutsche G ru p p e .......................
Mitteldeutsche Gruppe.......................

9
1

33103 
2 080

J Ł o l i e i s e n . Suddeutsche G ru p p e ....................... 1 1 580

Bessemer-Rolieisen Summa .
(im Marz 1887

11
12

36 763 
36 762)

T l i o m a s -  

H o l i e i s e n .  .

Nordioestliche G r u p p e ...................
Ostdeutsche G ru p p e .......................
Norddeutsclie Gruppe .......................
SiiddeutscJie G rup p e .......................
Siidwestdeutsche Gruppe...................

10
2
1
2
2

37 232 
3 385 
7 526 

17 883 
14 041

Thomas-Roheisen Summa .
(im Marz 1887

17
16

80 067 
76 542)

O i e / s e i - o i -

l i o l i e i s c j i

und

O  i i  f s w a a r e n

Nordwestliche Gruppe . . . . .
Ostdeutsche G ru p p e .......................
Mitteldeutsclie Gruppe.......................
Norddeutsclie Gruppe .......................
Suddeutsche G ru p p e .........................
Sitdwestdeutschc Gruppe . . . . . .

11
6

2
6
3

13 153 
1477

2 742 
13 895 
6 907

I .  Schmelzung. Gicfserei-Roheisen Summa .
(im Miirz 1887

28
28

38 174 
41 220)

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

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

159 617 
36 763 
80 067 
38174

Production im April 1887 . . . . . . .
Production im April 1886 ...........................
Production im Miirz 1887 ...........................
Production rom 1. Januar bis 30. April 1887 
Production tom 1. Januar bis 30. April 1886

314 621 
291 221
315 713 

1 200439 
1 145 336



424 Nr. 6. „ STAHL UND E l SEN.* Juni 188?.

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

(Schlufs aus voriger Nummer.)*

Draht-, Nagel- und  Rohr fab r i c a t i on .

Dieser Abschnitt ist statistisch fast ganzlich un- 
geniefsbar. Der Statistiker klagt dabei ganz besonders 
dariiber, dals die Angaben grOfsten theils hiichst sum- 
marisch gemacht, andererseits aber auch vieirach auf 
ganz unsicheren Schatzungen beruhen. Bei einem 
Werke ist die Production grofser ais der Materialyer- 
brauch, und beim andern ist sie nur vom Statistiker 
geschatzt; es veriohnt sich deshalb eiń naheres Ein- 
treten auf die meisten Zahlen nur schlecht.

Die Drahtwerke von Hegenscheidt und die von 
Kern & Co., beide in Gleiwitz und inzwischen zu der 
Actiengesellschaft »Oberschlesische Drahtindustrie« 
vereinigt, besafsen im Jahre 1886 17 Dampfmaschinen 
von' zusammen 990 HP, 6 Nagelfeuer, 4 Scluniede- 
feuer, 22 Gluhofen, 383 Kettenfcuer, 1 Dampfhammer,
2 Walzdrahtstrecken, 400 Drahtzuge, 286 Nagel- 
maschinen, 5 Maschinen fur Sprungfedern und 1 
Masehine zur Entfernung des Gluhspanes. Sie beschaf- 
tigten 1503 mannliche und 14 weibliche Arbeiter, 
welche zusammen 771527,00 JL Lolm empfangen 
haben. Es berechnet sich hieraus ein Einzelverdienst 
im Jahr von 508,58 JL, um 13,35 JL weniger, ais im 
Yorjahre.

Das Róhrenwalzwerk von Huldschinsky & SOhne, 
ebenfalls in Gleiwitz, zum ersten Małe in diesem Ab- 
schnilte behandelt, hat dem Statistiker anscheinend zu 
ahnlichen Klagen Veranlassung gegeben wie die Draht
werke, denn auch seine Production ist nur geschatzt 
und zwar yermuthtich viel zu gering. Es beschaftigLe 
229 Arbeiter mit einem durchschnittlichen Jahrestohn 
von 724,19 JL. Die ubrigen Zahlen mOgen aus gleichen 
Grunden, wie die der Drahtwerke, unberucksichtigt 
bleiben.

Unter diesem Titel ware noch das friiher unter 
den Walzwerken mitbehandelte Paruschowitzer Werk 
nebst Gottertowitz einzustellen .gewesen, welches ais 
Geschirr-, Prefs- und Stanzwerk einen nicht unbe- 
deutenden Fabricationsbetrieb hat. Leider ist seitens 
der Paruschowitzer Verwaltung der zugesendete Frage- 
bogen ebensowenig beantwortet worden, ais dies 
seitens der Ornontowitzer Kettenfabrik geschah.

F i ufse isenfab r ica t ion .

Die letztjahrige Ausrustung der Stahl- bezw. Flufs- 
metall-Abtheilungen der drej Werke, welche in Ober- 
schlesien diesen Geschaftszweig betreiben — Borsig
werk: Martinbetrieb, Friedensliutte: Thomasbetrieb 
und KOnigshutte: Martin-, Thomas- und Bessemer- 
betrieb — bestand nach statistischer Angabe in: 4 
Martinofen, 2 Bessemer-Gonvertern, 4 Thomas-Con- 
yertern, 7 Cupolofen, 2 SpiegelSfen, 1 Dolomitofen 
und 16 Warmofen, 7 Dampfhammern, 2 Schienen- 
strecken, 1 Kesselblech-, 1 Feinblech-, 1 Bandagen- 
nnd 1 TJniyersalwalzwerk, alles betrieben durch 41 
Dampfmaschinen von zusammen 8054 HP.

Zur Formgebung fiir die Borsigwerker Martin- 
blOcke wird das dortige Eisenwalzwerk benutzt, wes- 
lialb hier eine Aufzahlung der Walzyorrichtungen zu 
entfallen hat. Zu Unrecht ist dem Borsigwerke auch

* Ber ich t i gung .  Heft 5, Seite 360, 2. Colonne, 
7, Zeile von unten lies Brinitzer anstalt Heinitzer 
Hochofen.

in diesem Jahre der Besitz eines basischen Conyerters 
in der Statistik nachgesagt, Dasselbe hat nie einen 
Converler besessen; unter den yorher angegebenen
4 Conyertern ist derselbe nicht enthalten.

Die Zahl der Dampfmaschinen isl diesjahrig um
11 Stuck, die Gesamnitstfirke um 134 IIP yermelirt 
angegeben gegen friiher; die Anzalil der Gluhofen wie 
auch der Schachtofen ist jo um 2 grOfser ais im 
Jahre yorher.

Gegen das Vorjahr hal sich dic Production von 
Ferligfabricaten um 9,4 % gehoben. Diese Vergrofse- 
rung enlstammt allein dem Thomaswerke der Friedens- 
hutle, dessen Production um 48,7 % die des Vorjahres 
uberragt, wahrend Borsigwerk um 38,2 % und Kiinigs- 
hutle um 9,7 % damit gegen 1885 zuruckblieb.

Die oberschlcsische Flufsmetallproduction betrug 
in den letzten funf Jahren:

Halbfabricat ium Ycrkauf Fcrtigfabricat Im ganzen

t t t

1882 15 31603 31 618
1883 1625 30 331 31 956
1884 134 23 719 23 853
1885 920 42 434 43 354
1886 1966 46 423 48 389

zu lelzleren Posten wurden noch 179 t Gufsstucke 
aus dem KOnigshutter Martinofen zu treten haben, die 
statistisch zur Eisengiefsereiproduclion gezogen worden 
sind, wenn nicht infolge eines Versehens dasselbe 
Quantum nochmals hier — also doppett — registrirt 
ist; wenigstens finden sich hier nochmals ebensoviel 
Gufsstucke, jedoch von zwei Werken angegeben.

Ais Halbfabricate sind bei der Production — 
freilich ais solche nicht wohl ilurchgehends richlig — 
yerzeichnet 883 t Thomasblocke, 179 t Gufsstiicke, 
535 t Abfalle, 369 t Kolben; ais Fertigfabricate 62 t 
Stahl in Staben, 8246 t Knuppel, Billets, 711 t Schwellen, 
1166 t Bandagen, 1260 t Profilwaaren, Laschen, 786 t 
Grubenschienen, 5095 t Bleehe, 665 t Blecheisen, 
890 t Handelsstahl, 2629 t Uniyersaleisen und 132 t 
Schmiedestucke. Der Wertli der Halbfabricate ist mit 
187 647,0 JL, der der Fertigfabricate mit 5 478 463,0 JL 
angegeben; der Tonnenwerth berechnet sich daraus 
auf 95,44 JL bezw. 118,01 JL gegen yorjiihrig 104,06 JL 
bezw. 133,30 JL.

Ais Sortenwerthe lassen sich aus einzelnen An
gaben berechnen: fur die Tonne Martingufsstiicke
300,00 JL, fiir ThomasblOcke 80,70 JL, fur Stahl- 
kolben 62,44 JL, fur Martinfertigfabricate 82,92 JL (???), 
fiir Thomasfertigfabricate 112,29 JL. Dafs der Werth 
der Martinproducte mit 82,92 JL der Thatsachlichkeit 
nicht entspricht, bedarf um so weniger der Ileryor- 
hebung, ais diejenigen Producte, welche das Materiał 
zur Berechnung desselben lieferten, aus Bandagen 
und Bleclien bestanden und sich der angegebene 
Werth der aus Bessemer-, Thomas- und Martinmetall 
bestehenden Production eines andern Węrkes auf 
125,44 JL berechnet; im Jahre yorher liefs sieli der 
Werth der Martinproducte jenes Werkes zu 221,60 JL 
aus seinen Angaben feststellen.

Die Vergr0fserung der Production bestand in 
der Hauptsache in Knuppeln (6643 t mehr ais 1885), 
yon denen 8098 t mehr ais im Vorjahre in fremde 
Hande ubergingen; an Balmschienen wurden dagegen
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1218 t weniger erzeugt, andererseits aber auch 3990 t 
mehr yerkauft ais 1885. Ueberhaupt uberslieg der 
letztjahrige Absatz den des yorhergehenden Jahres 
in Halbfabricaten um 1046 t, in Fertigfabricaten um
11 663 t und die diesjaiirige Production um 3426 t 
in Fertigfabricaten.

Dem an dieser Stolic im vorigen Jahre geiuifserten 
Wunsche, anstatt der Retriebswochen die Zahl der 
Chargen anzugeben, ist mit Ausnahme eines Betriebes 
fiberall bereitwilligst entsprochen worden, Friedens- 
hutte verblies 3633 basische Chargen, zu denen durch- 
schniltlich je 8.098 t Roheisen, 0,164 t Spiegeleisen,
0,050 t Ferromangen und 0,499 t Abfalle u. s. w., in 
Summa 8,812 t metallisehes Materiał venvendet wur
den. In Konigshiitte chargirte man 938 mai basisch 
und 2469 mai sauer und verfrischte im Martinofen 
noch 455 Chargen. Zu den verblasenen Chargen ver- 
wendete die Konigshiitte durchschnittlich je 9,378 t 
metallisehes Materiał, zu den Martinchargen dagegen 
selzle sie 9,373 t. Zur basischen Charge verbrauchte 
man durchschnittlich 0,090 t Spiegeleisen, 0,047 t 
Ferromangan und 0,032 t Ferrosilicium, zu Hem sauren
4,4 kg Spiegeleisen, 80,2 kg Ferromangan und 0,4 kg 
Ferrosilicium, zu den Martinchargen endlich kamen je
110 kg Ferromangan und 15,3 kg Ferrosilicium.

Fremdes Roheisen ist anscheinend bei der oher- 
sclilęsisclien Flufsmetallfabricalion nicht venvendet 
worden; im ganzen betrug der Verbrauch derselben 
18 640 l phosphorarmes Roheisen (zum sauren und zum 
Martiiibetrieb), 37 803 t Thomasroheisen, 721 t Spiegel
eisen , 505 t Ferromangan, 38 t Ferrosilicium und
12 781 t Abfalle u. s. w., in Summa 70 488 t inetalli- 
sches Materiał.

Aus vorstehenden Zahlen den Aufgang fur die 
Productionseinheit zu berechnen, unierlafst Referent 
mangels Kenntnifs der Menge der zur Weiterverar- 
beitung yerbliebenen Halbfabricate - Ingots u. s. w. 
Obwohl derselbe Umstand auch dic Bcrechnung der 
Arbeiterleistung einigermafsen unsicher macht, so sei 
doch behufs Yergleichung mit den fruheren Jahren, 
dereń Resultate gleiehartig beeinflufst waren, festge- 
stellt, dafs dieselbe in 1886 fur den Arbeiter 33,3 t 
betrug; in den Yorhergehenden beiden Jahren be- 
rechnete sich die Leistung auf 30,7 bezw. 28,5 t.

Der Aufgang an Brennmaterial zum Schmelzen 
belief sich auf 14 003 t Koks und Zunder und 15173 t 
Steinkohlen. Soweit durch die Statistik eine Ermitte' 
lung bezw. Berechnung er moglich L ist. bedurfte man 
zum Einschmelzcn des Materials fiir eine basische 
Charge 2,237 t Koks, zum Abfuliren einer Martin- 
charge 7,657 t Kohlen. Zum Verschmieden, Auswalzen 
der Ulotkę u. s. w. wurden 46 756 t Kohlen verstoeht; 
hierbei ist der fiir den gleichen Zweck in Borsigwerk 
erwachsene Brennmaterialaufwand, weil statistisch bei 
der Eisenfabrication declarirt, nicht berucksicKtigt. 
Yergleiclit man den Brenumaterialyerbrauch fur letztere 
Zwecke in den Jahren 1S85 und 1S86, so (indet man 
neuerlicli eine durchsćhnittliche Ersparung von 56 kg 
Kohlen bei Herstellung einer Tonne Fertigfabricąte. 
Der Minderverbrauch im Stahlwerke Konigshiitte be- 
Lragt 239 kg Kohlen fur die Tonne Fertigfabrieat — 
1885 =  0,946 t, 1886 =  0,707 t -  allgemein 1885
-  1,063 t, 1886 — 1,007 t.

Auch in diesem Jahre verlor einer der ober
schlesischen S talii werkśarbei ter durch Verunglucknng 
das Leben, wahrend 7 bezw. 72 auf langere bezw. 
kurzere Zeit arbeitsunfahig wurden. Die Helegschaft 
dieser Werke hat sich gegen das Yorjahr um 42 
KŚpfe vermehrt und bestand aus 1355 Mannern und 
99 Frauen mit einem Gesammt-Jahresverdienste von
984186,0 JL gegen 980 156,0 im Yorjahre. Behufs 
Yergleichung mit fruheren Jahren, wie in den Y o rh e r 

gehenden Referaten, Frauenlohn gleich halbemMannes- 
lolm angenommen, berechnet sich der EinzelYerdienst

V1.7

auf 700,73 M  gegen 719,40 in 1885, 789,80 in 1884 
und 873,43 Ą  in 1883.

Der Absatz an Fremde ist angegeben ais 1966 t 
Halbfabricate and 49 849 t Fertigfabricate umfassend, 
der ins Jahr 1887 iibergegangene Bestand mit 1694 t 
Halbfabricaten und 2706 t Fertigfabricaten.

Die Flufsmetallfabricalion Oberschlesiens hat im 
Gegenstandsjahre die Leiden der verwandten Eisen
fabrication im Yollen Mafse mit durchgemacht. Die 
Auflosnng des internationalen Scliienencartels beein- 
flufste die Preise hier nicht minder ais anderwarts im 
Reiche. Gegen Ende des Jahres erst hat sich eine 
Besserung eingestellt, die hoffentlich von Dauer 
bleibt.

Bemerkt mag noch werden, dafs in Borsigwerk 
ein Umbau der alten Stahlhiitte mit ihren Oefen 
kleiner Abmessung im Laufe des Jahres besehlosson 
wurde und dafs man die Ausfiihnuig dieses Umbaues 
in der zweiten Halfte des Jahres aufnahm. Die Martin- 
Ofen des Borsigwerkes sollen eine basische Zustellung 
erhalten, wie dies bei dem Ofen der Konigshiitte be
reits der Fali ist. Es lafst sich erwarten, dafs man 
dort den heutigen Anforderungen der Technik vollans 
gerecht werden und dafs man es daselbst kutiftig mit 
einem Martinwerke ersten Ranges zu Ihun haben wini. 
Mogę der Erfolg allen Erwartungen voll entsprechen.

Koksfabr ication.

Leider sind auch in diesem Jahre die statistischen 
Aufzeichnungen betreffs der Koksfabrication nicht voll- 
standig, da die Resitzer der beiden Gluckaufanstalten 
grundsatzlich Angaben nicht mehr machen. An- 
niihernd ist die Production dieser beiden umfang- 
reichen Anstalten nach den dem Referenten gewor- 
denen oberfliichlichen Angaben gleichgrofs gewesen 
wie im Vorjahre und diirfte 50 000 t erreicht haben.

Bei Antonienhutte wird im laufenden Jahre Koks
fabrication nicht mehr stattgefunden haben, die Appolt- 
ofen der Mathildengrube und die Coppeeofen der 
Heinitzgrube blieben auch iu diesem Jahre aufser 
Betrieb.

Die hier interessirenden Zahlen des Kap. X., »Koks- 
fabrication*, sind nach Ausscheidung derer, welche 
sich auf die Zunderbrennerei bei und fur Zinkhutten 
bezielien, und der nur geschatzten Zahlen fiir Reden' 
liutte, die folgenden:

V erb rau ch*: 1 048216 t Kohlen, wovon 2641G4 t 
ais Stuckkohlen und 130 289 t ais gewaschene Kohlen 
direct aufzurechnen sind. In den Colonnen fur ge
waschene Kohlen ver/.eicbnet die Statistik und sum- 
mirt sie mit diesen auf ferner 87 950 t ungewaschene, 
dereń Wasehverlust mit 7035 t zu kurzeń bleibt. Ais 
ungewaschen yerbraucht sind direct declarirt 579939 l 
Kleinkohlen und an sonstigen, ungewaschen verar- 
lieiteten Sorten 15 307 t.

Ausbr ingen:  586206 t Stuckkoks,
20738 t ICleinkoks,
38672 t Zunder.

Die Redenhutter Zahlen sind vom Statistiker geschiitzt 
wie folgt:

Verbrauch 60ODO t gewaschene Kohlen, Aus
bringen 34 000 t Stuckkoks und 1200 t Zunder.

Im grofsen Jahreadurchschnitt berechnet sich aus 
der Statistik — von Redenhutte abgesehen und unter 
Kurzung des vorher erwfdinten Wasciiyerlustes von 
7035 t — ein Ausbringen von Koks uud Zuuder von
62,06 % (1885 =  62,25 %).

Aus den Einzelangabcn lassen sich die nachstehen- 
den Einzelresultate feststellen:

* Die Einzelsununen 17 bis 20 gehen mit der 
Gesammtsumme 22 um 5669 t auseinander.

7
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a) Stehende  Kammern  (Appoltofen),
Dounersmarckhutte............................ .... ............................
Florentinegrube..................................................................

b) L i eg en de Kam 111 er n.
Fnedenshfltte, Syst. Wintzek (auf gewasch. Kohlen bezogen) 
Jutienhutte, „ „ u. Coppće (auf utigewaschene

Kohlen bezogen) . .........................................................
Orzesche, System Goppće, mit Oberfliichen-Stampfeu

der Ladung aus gewaschenen K oh len ........................
Poremba, Syst. Dr. Otto, Stampf\rerfahren nacli Quąglio 

e) Kuppelofen,
Erbreichsche Koksanstalt ..........................................
Siemianowitzer „ ................... , . . . .

cl) Schaum b urger ’ Oefen und  Mei ler.  
L a u ra h u tte ................................. .... ................................

Behandelt sind in der Statistik 14 Kokerei- 
etablissements — hierunter eins nur geschutzt — mit

31 Appoltofen mit 558 Kaminen,
26 Batterieen mit liegenden 1129 Kammern,

152 Kuppelofen,
43 Schaumhurger Oefen und 

104 Meilern.
Sie zahlt 1039 Arbeiter und 662 Arbeilerinnen mit 
einem Jahresverdienste von 807 757,00 Jt, woraus sich, 
Frauenlohn gleich halbem Manneslohn angenommen, 
ein Durchschnittslolm von 589,59 J l  gegen 554,60 J t  
im Vorjahro ergiebt, eine Steigerung, die sicher nicht 
thatsachlich ist.

Gegen das Yorjahr ergeben sich bei Berechnung 
des auf die Productionstonne entfallenden Arbeits- 
lohnes beim Betriebe der liegenden Kammern und der 
Kuppelofen recht auffallende, bis 50 % und dariiber 
betragende Unterschiede, deren Erkliirung Referent zu 
geben nicht vermag.

Pro Tonne ausgebrachLen Koks — Z und er aus- 
geschlossen — ergiebt sich an Arbeilslohn durch- 
schnittlich bei den

AppoltOfen........... 1,112 J t  — 1885 1,012 JL
liegenden Kammern*. . 1,239 „ — „ 0,828 „
Kuppelofen...................  1,520 „ — „ 1,181 „
Meilern und Schaumbur- 

ger Oefen . . . .  1,159 „ — „ 1,106 „

An Nebenproducten finden sich verzeichnet 
2236 t Theer und 5224 t Ammoniakwasser, wahrend 
die ganze Gewinnung von Nebenproducten bei den 
Koksanstalten zu Poremba und Gluckauf II, deren 
Ausbeute walirscheinlich erheblich grofser ais die 
sammtlicher Declaranten, fehlt.

Yon den Arbeitern der Kokereien vcrungluckte 
einer todtlich.

Eis enerzgewin nu ng.

Kennzeichnen mufste sich naturgemafs die mifs- 
liche Lage der oberschlesiscben Hoehofenindustrie 
am augenfalligsten in den Resultaten des Eisenerz- 
bergbaues des Reviers, und ist denn auch die Zahl 
der Forderungen, das Forderąuantum, der Werth der 
Forderung und die Arbeiterzahl gegen das Yorjahr 
nicht unerheblich zuruckgegangen,

Die Statistik verzeiclinet von 41 Eiseńerzforde- 
rungen eine Production von 604 158 t milden Braun- 
eisenerzen und 1333 t Thoneisensteincn bei einer Beleg- 
schaft mit 1790 mannlichen und 1279 weiblichen Ar
beitern gegen im Jahre vorher 51 Forderungen,

* In Julienhiitte 1885 =  0,492 J t  1886 =  0,494 J t
r Frieclenshutte „ ==; 0,978 „ „ =  1,295 „
„ Orzesche ' „ =  2,753 „ „ =  1,805 „
„ Poremba — =  — „ , — 2,359 „

Totalausbritigeu S liidkoks Tołalansbringen Sliickkoks Tolalausbringen

1886 1886 1885 1885 1884

67,34 % 
64,82 „

58,59 % 
55,38 „

66,53 % 
65,06 ,

57,24 % 
56,07 „

62,6 % 
61,07 ,

68,51 „ 58,67 „ 70,96 „ 64,91 „ 65,9 ,

62,87 „ 53,90 , 66,95 , 62,50 „ 58,4 „

48,67 „ 
66,97 „

40,46 „ 
58,10 ,

58,88 „ 
60,39 ,

45,62 „

7»
57,3 „

56,30 „ 50,03 , 57,74 „ 52,36 , 47,6 „

54,31 „ 51,20 „
59,19 ■„ 
54,77 „

51,92 „ 
51,80 ,

54,9 , 
51,90 „

697 472 t milde Brauneisenerze, 4152 t Thoneisensteine, 
2358 Arbeiter und 1510 Arbeilerinnen.

Die masehinelle Ausruslung dieser 41 Forderungen 
bestand in 3 Fordcr- und 4 Wasserhaltungsmaschinen 
mit 38 bezw. 40 HP gegen 6 und 7 mit 77 bezw. 
68 HP in 1865.

Der Geldwerth der znr Halde ?ebraehten Braun- 
eisenerzeist mit 1689 022,00 Jt, der derThoneisensteine 
mit 11996,00 J t  angegeben, wahrend dieselben im 
Vorjahre mit 2493590,00 JL bezw. 37 884 JL be- 
werthet waren.

Zu dem weiter oben angegebenen FOrderąuantmn 
der eigenllichen Eisenerzgrnben treten noch 53112 t 
Eisenerze,-welche beim Bergbau auf Blei- und Zink- 
erze aus auf diese ver!iehenen Gruben iiber die Hiinge- 
bank kamen; der Werth dieser Erze ist zu 139 638,00 
Mark declarirt.

Die GesaintnlfOrderung des oberschlesiscben Hut- 
tenreviers anEisenerzen summirtsich somit auf 658 603 t 
(1885 auf 756 404 t) im Werthe von 1 840 656,00 J l 
(1885 =  2799984,00 J l), woraus sich ein durehsehnitt- 
licher Tonnenwerlh yon 2,794 gegen 3,700 J t  im Vor- 
jahre ergiebt. Fur die einzelnen Sorten berechnet 
sich nacli den Angaben der Statistik ein Tonnenwerth 

fur die Brauneisenerze von . . . .  2,792 J l
, „ Thoneisensteine „ . . . . 8,999 „
„ „ Eisenerze aus Blei- und Zink-

erzgruben.............................  2,629 „

Die gesammle Eisenerzfordcrung ist gegen das 
Vorjahr um 12,93 %, — 97 8011 — der durchschnittliche 
Tonnenwerth um 0,91 J l — 24,6 % — und derGesammt- 
werth um 34,26 % — 959 328,00 J l  — zuruckgeblieben.

Die umfangreichste FOrderung ging um auf den 
Gruben des Grafen Hugo Henkel und den der Yer
einigten Konigs- und Laurahutte mit 241268 bezw. 
118003 t Braunerzen und 1333 t Tlioneisensteinen; 
der Absatz des ersteren erreichte 224566 t.

Der Gesammtabsatz — der der Blei- und^Zink- 
erzgruben eingeschlossen — beziffert sich auf 6452021 
Brauneisenerze und 1333 t Thoneisensteine; wahrend 
von letzterer Sorte ein Bestand ins neue Jahr nicht 
iiberging, erreichte der Bestand an Braunerzen die 
Hohe von 333 788 t, und wurde den Bedarf der Hoch
ofen, gleich grofs wie im Vorjahre gedacht, auf etwa 
5 Monate zu decken yermogen.

Gegen 1885 ging der Absatz an Brauneisenerżen 
um 6,58 %, der an Tlioneisensteinen urn 69,69 % 
zuruck. Bemerkt sei hierbei in bezug auf Thoneisen- 
stein, dafs in der Gegend von Kraitzburg, Lubljnitz 
u. s. w., die doch auch zu. Obersclilesien gehOren, 
Jahr um Jahr Thoneisensteine besserer Qualitat ge- 
wonnen und ins eigeńtliclie IIuttenrevier yersendet 
werden; die Berechnung dieser gar nicht unbedeu- 
tenden Forderungen und deren Einbezug in die 
Statistik mogę fur folgende Jahre empfohlen sein,
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um so mehr, ais wohl die Eigener derselben ausnahmslos 
Mitglieder des Vereins sein diirfteh.

Wahrend im Jahre vorher die Zahl der auf den 
Eisenforderungen anfahrenden Mannschaft noch ge- 
wachsen, ist sie, wie oben zahlenm&fsig festgeslellt, 
im laufenden ganz erheblich zusammengeschrnolzen; 
sie zahll um 568 mannliche und 231 weibliche Ar
beiter weniger ais in 1885, wobei aufserdem noch 
hervoi'gehoben werden mufs, dafs auf aehl der be- 
handelten 41 FOrderungen kurzere Zeit ais 6 Monate, 
auf funf derselben zwischen 7 und 9 Monate, auf 
fiinf anderen zwischen 10 und 11 Monate und nur 
auf dreiundzwanzig wahrend des ganzen Jahres gear- 
beitet wurde.

Der Durchschnitlsverdienst auf den Kopf wird in 
der »Uebersicht der Hauplergebnisse® u. s. w. vom 
Statistiker zu 310,17 J t  festgeslellt, wozu er sagt:

----Die Steigerung der Arbeitslohne (im Jahre
yorher entfiel auf den Kopf 305,92^) ist nur eine schein- 
bare, indem die Arbeitslohne auch bei denjenigen 
Giuben, welche nur einige Monate im Betriebc waren, 
auf das volle Jahr berechnet sind, was in fruheren Jahren 
nicht geschah, indessen fiir die gesammten Lolinver- 
hiUtnisse sehr viel richtigere (??) Resultate giebt. 
Der niedrige Lohnsatz cnlsprichl der grofsen Zalil der 
minder hoch bezahlten Arbeiter, welche beim Eisen- 
erzbergbau beschafligl wurden. Er entspricht ferner 
den allgemeinen Erwerbśyerhaltnissen der wenig dicht 
bevolkerten, melir land- und forslwirthschafllichen 
nordlichen oder Eraone des Industriegebietes, in 
welcher fast jeder Arbeiter einigen' landwirthschaft- 
lichen Nebenbetrieb hat, zu welckem ihm die kurze 
Arbeitszeit auf den Erzgruben vollig Zeit lafst. Aus 
der IlOlie des Durchschnitts-Jahreslohnes durch ein- 
fache Division die Hohe des Tagelohnes festzuslellen, 
wurde gleichfalls zu einem unrichtigen Ergebnifs 
fiihren, da die Eisenerzgruben namentlich zur Zeit 
der Feldarbeit schwacher belegt sind und ais durch
schnittliche Arbeiterzahl gewohnlich diejenige des 
Jahresscblusses angegeben wird.1* Nach diesem Vor- 
gange ist es nicht mehr moglich, mit Ansprueh auf 
Thatsachlichkeit aus der Statistik zu berechnen, 
welchen Theil vom Werthe der Forderung die Arbeits
lohne absorbiren, wie nach dieser Explicalion die 
Angaben uber Belegschaft und Lohnc bei der Eisen- 
erzgewinnung nur noch einen sehr problematischen 
Werth behallen.

Wie im Jahre 1885, so hat auch in 18S6 bei den 
Eisenerzfórderungen die Frauenarbeit wieder zuge- 
nomtnen; der Procentsalz der beschaftigten Fraueń 
slieg von 39 auf 42,3. Trolzdem ist auffallender- 
weise die Leistuug pro Kopf ganz erheblich, von 
181,36 l auf 214,53 t, also um 18,2 % gestiegen. 
Unter der wohl richtigen Annahme, dafs meist im 
Gedinge gef6rdert wird, deutet die nur verhaltnifs- 
mafsig kleine Steigerung des Durchschnittsverdienstes 
auf eine ansehnliche Herabselzung der Gedingsiitze

hin, die angeslienglere Arbeit zur Erreichung des 
Lohnes erheischle.

Die Zahl der Verungluckungen bei den Eisenerz
gruben ist, wie gewShnlich, nicht grofs, gleich wohl 
verlief der aclile Theil derselben — 3 — lodtlich.

K o h 1 e n v e r b r a u c h und A r b e i l e r.

In Yorstehendem behandelte Induslriezweige 
Oberschlesiens consumirlen im Berichtsjahre an Stein
kohlen:

die Eisenerzgruben . 2 414 t
„ Koksfabricatiou . 1 128 216 „
„ Kokshochofen . . 58 961 „
„ Giefsereien . . .  7 721 „
„ Walzwerke . . . 577 606 „
„ Flufseisenhulten . 61 929 „
„ Drahlwerke . . 33 640 „
„ Frischhutten . . 167 „

Summa 1 870 654 l (1885 =  2028 3901)

etwa 14,54 % (1885 =  15,94 %) der gesammteu ober
schlesischen Kohlenfórderung.

Unler Zugrundelegung der statislisch pro Kohlen- 
bergmann ausgewiesenen Arbeilsleistung in 1886 von 
317 t (1885 =  316,39 t) gab die Eisenindustrie in- 
direct Beschaftigung:

1’ersoncii mii Jaliremrtlimi 

JC

beim Kohlenbergbau . 5901 3 201 705,00 
und direct

bei der Koksfabrication 1701 807 757,00
00 57 000,00

„ den Kokshochofen. 3552 2 015 920,00
„ „ Holzkohlenhoch-

ófen . . .  16 3440,00
, „ Walzwerken . 8573 5 260 290,00
„ der Flufseisenfabri-

calion . . . 1454 984 186,00
„ den Drahtwerken . 1746 937 368,00
„ der Frischerei . . 16 7 295,00
„ „ Nebengewinnung

von Eisenerzen 208 88 566,00

Summa 24887 14151 961,00
gegen 29226 16199 478,00 in 1885.

Vorslehende Zahlen unler in fruheren Jahren ge- 
machtem Vorbehalt.

Mit der 1886 er Statistik ycrabschiedet sich der 
Verfasser von seinen Lesern, leider! Denn unter 
seiner Bearbeitung hat dieselbe eine weitaus cor- 
reclere Geslall angenommen, ais Yorher, und liefs die 
Feder eines SachversUindigen mehr erkennen, ais die 
ganze Serie der fruher erschienenen. Móchte der 
Nachfolger auf dem eingeschlagenen Wege verharren 
und allmahlich alle noch vorhandenen Mangel be- 
seitigen. Dr. Leo.
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Belgische Statistik fiir das Jahr 1886.

« Productionsmengen in 1886. 1885.

Henucgau Liitticli u.Nanuir Zusammen

Tonnen Tonnen Tonnen Tonnen

K o h le n ............................................... 12 800 212 4 443 932 17 253 144 17 437 603

Giefsereiroheisen.................................
Puddelroheisen......................................
Roheisen zur Stahlerzeugung . . .

9 750 
316 561

n

63 244 
169 521 
138 034

72 944 
486 082 
138 034

75 417 
509 137 
128 822

Insgesammt 326 311 370 700 607 110 713 376

Schienen und B le c h e ........................
Yerschiedenes Schweifseisen . . . .

40 420 
285 632

63 280 
71 690

112 700
357 322

103 087 
366 162

Insgesammt 335 052 134 070 470 022 461) 249

Stahlgufswaaren und Błocko u. s. w. 
Geschmiedetc Stahlstitcke, Schienen, 

Bleche u. s, w . .......................

4 962

0 052

134 253 

119 466

139215 

129 418

155 012 

125 461

Insgesammt 14 914 253 719 268 633 2S0 473

Ausfuhr
1886. 1885.

Tonoen Tonnen

Roheisen . . . .............................
( Draht .................................
I Schienen................... ....  .

Elsen Bleche.................................
’ Stab-, Winkel- u. s. w. . .
i B ło c k o ............................

Stahl % Schienen............................
V Stiibe, Bleche oder Draht

•

21 797 
2 277 

12161 
42 265 

226 958 
4 058 

38 463 
18 363

10 718 
2 098 

10 184 
32 061 

227 692 
866 

56 822 
10 917

Insgesammt 366 342 351358

Brennmaterialien j ‘ ‘ '
4 272 721 

907 621
4 338 330 

84S 726

Insgesammt 5 180 342 5 187 056

Bericlitę iiber Yersainmlmigen ferwantor Verein e.

Verein fiir Eisenbahnkunde zu Berlin.

S i t z a n g

am  12. Marz 1887.

Der V o r s i t z e n d e ,  lir. Goli. Obcr-Kcgierungs- 
ratli Strcckcrt, macbt Mitthcilung iiber dio Ergebnisse 
der bei den Beamtcn des aufseren Bctriebsdienstcs 
der Eisenbahnen Deutschlands (ausschl. Bayerns) 
angestellten Untersuchungen iiber das F a rb  en- 
erkennungsvcrmćtgei i .  Danach sind von den 
bis sfuin 1. Juli 1886 bei 70 Bahnverwaltungen 
utitersuehtcn 239726 Personen 1934 oder 0,81% 
ais farbenblind erkannt worden, ein Procentsatz, 
welcher sich auch boi den in der Zeit vom 1. April 
1882 bis zum 1. Juli 1886 rorgenommenen Untcr- 
śuehungen — 104 743 Personen und 850 Farben- 
blinde — ergeben hat. Yon den am 1. Juli v. J. 
vorhanden gowesenen angestellten 145456 Beamtcn 
und standigen Arbeitern waren 100 total und 441 
theilweise farbenbliiid oder im ganzen 541, d. i.
0,37% iłberhaupt farbenblind, gegen 0,28% nach

dem Stande vom 1. April 1882. Dieser Unterscliied 
wird weniger auf eine Zunąhme der Farbeńblindlieit 
iiberhaupt, ais vielmehr darauf zuriickgeftihrt, dalsi 
die in neuerer Zeit vorgcnommonen Uutorśucliungen 
auf Grund der gemachtcn Erfahrungen zutrcflcndcr 
gewesen sind.

Der Sehr i f t f i i l i r o r ,  Hr. Eisenb.-Bau- und 
Betriebsinspector Claus, lnacbte einige Mittheilungen 
iiber die En t s t ehung  und  E n tw i c k l u n g  der 

, . . 15. April a. St.
r u ss is chen  E isonbahnen .  Am ~ — ^iiriTiT Śtl

v. J. waren 50 Jahre seit dem Tagc verflossen, an 
welchem durch den regierenden Senat zur otTent- 
lichen Kenntnifs gebracht wnrdc, dafs Zar Niko-
laus I. zu dem Bau der e r s t e n  russischen
E i  s enb a h n , der 27 km langen Linie von St.Peters
burg nach Zarskbeselo und Pawlowsk, seine Ge- 
nehmigung ertheilt habe. Zur Erinncrung an jenen 
Tag wurde von der kais. russ. polytechmschen Gescll- 
schaft eine Feier *eranstaltet. In der zu dieser 
Feier yeroffentlichten Fescsciirift, welchc nebst emer 
zum Gedachtnifs des Ereiguisses geschlagenen Dcnk-
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miirize dem Yorstanac des Yereins zur Erinnerung 
iibersandt worden ist, sind dic Yortrage abgedruckfc, 
wclclic bei der Feier gclialtcn wurden. Dieselben 
behandeln vorzugswcisc dic Geschichte der Entstc- 
liung und Entwicklung des mśsischeń Eisenbalin- 
wesens. Die crste Anregung fflr amtlielien Eriirte 
rung der Eisenbalmfrage wurde fiir Rufsland durch 
den ostcrreichischcii Ingenieur Franz Anton llitter 
von Gcrstner gegeben, wclcher i. J. 1834 zur Be- 
gutachtung von Bcrgwcrksanlagen nach ltufsland 
berufen worden war. Gcrstner, welcher durch 
mehrfachen Aufenthalt in England mit dcm Eisen- 
balmwcscn bekannt geworden war, lcgte im Januar 
1835 dcm Żaren Ńikolaus I. einen Plan fiir die 
Anlage eines ausgcdehnten russischen Eiscnbahu- 
netzes vor. Gegen dic Ausfiihrung dieses 1’lanes, 
wie gegen den EisenhahnbaU iibcrhąupt, wurden 
aber in Rufsland, wic dies auch in yiclen anderen 
Landem der Fali war, vielfachc Bedenkcn iaut und 
zwar nicht nur bei der Regierung, sondern auch in 
der dfłcntlichęn Męinung. Man glaubte namentlich 
auch, dafs das russische Klima den Eisenbahiibetricb 
nnmoglich machcn werde. Es kam daher darauf 
an , dafs zuniiclist versuchsweisc eine Eisenbalin- 
strecke gebaut wiirde, und es gelang Gcrstner, dic 
Concession zum Ban ‘einer Eisehbahn von St. Peters
burg nach dem Ortc Zarskocselo, wo sich ein kaiser- 
liches Lustschlofs befindet, zu erhaltcn. Dic Coii- 
cession wurde vom Żaren am 21. Mai 1836 crthcilt 
und, dafs dies geschehen, wic bereits erwahnt, durch

den regicrenden Senat am Ul' 1836 zur
27. April

offentlichcn Kcnntnifs gcbracht, wcshalb dieser letz- 
tere Tag ais der Gcburtstag der russischen Eisen- 
bahneu angeschcn wird. Die Eroffnung des Betriebes 
der mit cincr Spurwcitc von 1,82 m ausgcfiihrten 
Zarskoeselocr Bahn erfolgte am 30. Ocfobcr 1837.

Dic zwcite Eiscnbahn, dereń Bau in Rufsland 
in Angriff genommen wurde, war die 649 km lange 
Linie von St. Petersburg nacli Moskau. Mit dcm 
Bau dieser unmittelbar vom Staatc mit einem Kostcn- 
aufwande von etwa 144 Mili. Rubel gebauten Bahn 
wurde 1842 begonnen, dic vollstandige Fcrtigstel- 
lung erfolgte i. J. 1851. Dic Spurwcitc dieser 
Bahn wurde auf den Ratli eines amerikanischen In- 
genieurs, Major Wlnstler, wclchcr bei dcm Bau ais 
>berathendcr Ingenieur* thatig war, auf 1,524 m 
festgestcllt, welches Mafs spater ais russische Nor- 
malspurweite beibehalten wurde. Ende 1855 hatte 
Rufsland cr5t 1045 km Eisenbalincn im Betriebe. 
Nach Beendigung des Krimkriegcs, wahrend dessen 
dic Nothwendigkeit cincs ausgcdclinten Eisęnbahn- 
netzes fiir Rufsland iiberzcugend zu Tage getreten 
war, wurde von Alcxandcr II. der Eiscnbahnhau 
cifrig gefordert.

Herr Obcringcnicur F i s che r-D ick  spracb 
unter Rezugnahmc auf ausgestelltc Modcllc und 
Zeichnungen im Anschlnfs an einen i. J. 1880 gelial- 
tencn Vortrag iiber d i e E n t w i c k 1 u n g d c s O b c r- 
baues  der  S t ra fsene is e i ib ahnen  in der Zei t  
von 1880 b is  1887. Dic Strafsenbalinen der Stiidte 
und der Verkchr auf denselben haben in neuerer 
Zeit sehr bedeutend an Ausdehmtng gewonnen. In 
D e u t s c h l a n d  waren 1879 in 24 Stadtcn 483 kin, 
Enttó 1886 in 55 Stadtcn 1050 km Strafsenbahn-Go- 
Icise im Betrieb. Yon letzterer Zahl wurden 7,5 km 
(Frankfurt a, M. — Offenbach) mit Elcktricitat be
trieben, bei den iibrigen wurden zusammen etwa
10 000 Pferde und 75 Locomotiven yerwendet. Befiir- 
dert wurden in Berlin 1879 auf 154 kmGeleise 39 641430 
Pcrsonen, in 1886 auf 263 km Geleise 96 854438 Per- 
sonen. Dic Einnahmc betrug fiir Berlin in 1879: 
5 524341 J l, in 1886: 12001433 J l. In ahnlicher 
Weise liat sich das Strafsenbalmwesen auch in an
deren Grofsstadten entwickelt. Infolge dieser Ent-

wicklung sind auch dic Anspriichc an den Obcrbau 
der Strafscnbałmcn in hohem Mafse gestiegen und 
es ist jetzt, besonders in Berlin, das friiher dabci 
yerwciidete Ilolz fast ganz ycrdriingt und durch 
Stahl und Eisen ersctzt worden. Wie stark die In- 
ansprnchnahrac des Oberbaues ist, gelit daraus her- 
vor, dafs bei den Pfcrdebahnen in Berlin dic Wagon 
durchscbnittlich auf den Geleisen sich in folgenden 
Zeitraumcn cinander folgen: in der Charlottcnstrafsc 
auf der Strecke von der Leipziger- bis zur Kroncn- 
strafse in je 56 Scennden, 111 der Leipziger Strafse 
auf der Strecke vom Spittclmarkt bis zur Jerusa- 
lemcr Strafse in jc 66 Secundcn, in der Charlottcn- 
strafsc auf der Strecke von der Kronen- zur Fran- 
zosischcn Strafse in je 69 Secundcn u. s. w. Auf 
einer kurzeń cingelcisigcn Strecke am Rathliausc 
folgen sich dic Wagen sogar in 38 Secundcn Zeit- 
untcrschicd. Besonders stark werden dic Gclcisc- 
krćuzungen in Anspruch genommen. Die Kreuzung 
der Leipziger- und Charlottcnstrafsc wird durch- 
selinittlicli alle 18 Secundcn von einem Wagen bc- 
fahren, die Kreuzung am Spittclmarkt alle 21 Se
cundcn. Aus dieser starken Inanspruclinahmc des 
Oberbaues durch die auf dcmselben lańfendcn Fahr- 
zeuge und der Kostspicligkcit der Reparaturarbeiten 
in den stark frci|ucntirten stadtischen Strafsen ist 
crsichtlicb, wclclic bedeutende Rolle derselbe in der 
Wirthśehaft der Pfcrdebahnen spiclt. Der Yortra- 
gendc besprach 111 ausfiihrlicher Weise eine Reihe 
von Constructionen, welche bis jetzt zur Anwendung 
gekommen. Am bestcu schcinc sich dic in neuerer 
Zeit yerwcndetc Haarmahnśchc *Sęhwcllenschienc« 
zu bcwahrcn, bei dereń Anwendung das Kilometer 
Geleise allerdings auch etwa 5000 J l  theurer zu 
stehen konimen werde, ais bei der seither yielfach 
Ycrwcudctcn Phonix-Schiene. —

Verein deutscher Fabriken feuerfester 
Producte.

Der Yerein hielt seine diesjahrige, dic VII. ordent- 
liche, General - Ycrsammlung am Mittwoch, den 23. 
Februar 1S87 im Archileklenhause zu Berlin unler 
dem Vbrsitz des Urn. Dr. A. Heintz-Saarau ab. Gegen 
das vergangene Jahr hat sich die Anzahl der Mit
glieder des Vereins um vier yermehrt, der bisherige 
Yorstand wurde durch Zurufen wiedergewahlt und 
bestcht somit aus den 11.11-:

Dr. Arnold Heinlz, Vorsitzender, Saarau,
Dr. G. Olto, stellv. Yorsilz., Daldiiausen a. d. Rulir, 
Rich. Kraft, „ „ Berlin,
Cominerzienratii Quistorp, Schalzmeisfcr, Slettin.

„ Marcli, Gharlotlenburg,
Fabrikbcsilzer Rud. Geith, Coburg,

, Herm. Lutgen.Eschweilcrb. Aachen. 
Aus dem Berichte uber die Vereinslh;itigkcit heben 
wir heryor, dafs dieselbe sich namentlich auf die Zoll- 
verhallnisse der feuerfesten Producte erstreckte. In 
Deutschland selbst sind zwar im vcrflossenen Jahre 
keine Yeranderungen eingetrelen, wohl aber sind solche 
seitens Bufslands und Oesterreich-Ungarns zu vcr- 
zeichnen. Nach einer Mittheilung des kaiseilichcn 
Consulates in St. Petersburg ergiebt sich aus den ein- 
schlagigen Bestimmungen des Zolltarifs unter Zu- 
hulfcnahme der bekannt gewordencn Zollauslegungcn 
folgendes: Es ist rober Tlion zollfrei; gemahlener Tlion 
kostet 3 Kopeken, Chamottemassc 3 Kopeken, feuer- 
feslc Steine kosten 3 Kopeken, Graphittiegel 26 Ko
peken, Thon- und Graphittiegel 26 Kopeken.

Yon grofser Tragweite fiir die deutschen Fabriken 
feuerfester Producte sind die neuen Oslerreich-un- 
garischen Zoile, welche mit der Erneuerung des zu
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Ende dieses Jahres ablaufenden Handelsyertrages 
zwischen Deutschland und Oesterreich-Ungarn in Kraft 
treten sollen und gemiils weichen die feuerfesten 
Steine mit dem doppelten bis vierfachen des deutschen 
Zollsatzęs belegt werden sollen. Da die Ausfuhr feuer
fester Steine von Deutschland nach Oesterreich-Ungarn 
iiber '/a der deutschen Gesammtausfuhr, und ariderer- 
seits die Einfuhr feuerfester Steine aus Oesterreich- 
Ungarn nach Deutschland bcinahe die Halfte der Ge- 
sąmmtausfuhr feuerfester Steine aus Oesterreich-Un
garn ausmacbt, so ist der Verein an mafsgebender 
Stelle yorstellig geworden, dafs die ósterreich-ungari- 
schen Zoile im Handelsverkehr mit Deutschland den 
deutschen Zóllen auf feuerfeste Steine und Ghamottc- 
speise (zollfrei) gleichgestellt, keinesfalls aber bober 
bemessen werden. —

Ferner kam zur Sprache, dafs die Gasófen in die 
hochste Gefabrenklasse der Ziegeleiberufsgenossen- 
schaft eingereiht worden seien. Es wurde auf die Unge- 
fahrlichkeit des Gasofenbetriebes mit Einstimmigkeit 
liingewiesen und die Hoffnung ausgesprochen, dafs diese 
technische Abnormitiit baldige Berichtigung finde. —

Zum techniscben Theil der Tagesordnung iiber- 
gehend, berichtete Hr. Schlickeysen-Berlin, dafs die 
Firma iMarlin & Pagenstecher in Mulheim a. Rhein 
seit drei Jahren von ihm gelieferte Ziegelstrangpressen 
mit Abschneidevorrichtung fur feuerfeste Ziegel Sn 
Gebrauch habe, welche 6000 Chamotteziegel in 10 
Arbeitsstunden liefern. Aehnliche Einricbtungen habe 
er auch fur die Kruppsche Ghamottefabrik und die 
Konigin-Marienhutte in Cainsdorf bei Zwickau zur 
Herstellung von Dinasziegeln hergestellt.

Hierauf liielt Hr. Ingenieur Mendheim-Muncben 
einen Yortrag uber die zum Brennen feuerfester Pro
ducte gebrauchlichen Oefen. Beziiglich desselben ver- 
weisen wir auf die fiir diese Zeitschrift vom Redner 
besonders angefertigte Bearbeitung in voriger Numiner.

Nach einigen Mittheilungen iiber Pelzers Ent- 
sliiubungsapparate und Cohrsche oder ahnlicheTrocken- 
eihnchtUngen fur feuerfeste Producte, legie Herr 
Dr. Heintz bei der Besprechung iiber Magnesia- und 
liauxit-Ziegel einen sudfranzdsischen Bauxilslein aus 
einer sehr renommirten Bezugsąuelle vor.

Diese Ziegel enlhalten nach einer Analyse:

33,7 % Kieselsaure,
60,4 „ Thonerde,
5,4 „ Eisen, ais Oxyd berechnet.

Die geflissentlich angestellte Prufung auf Titan- 
saure habe nur ‘/10 % ergeben. Letztere durfe bei 
gewissenhaften Analysen nicht yernaćhlassigt werden 
und komme besonders in Schieferthonen ais Titan- 
eisen vor, uber dessen Schadliclikeit vor einigen 
Jahren Hr. Professor Dr. Seger bereits Mittlieilungen 
gemacht habe. Die eine Halfte des Bauxitziegels sei 
einige Tage der Temperatur ausgesetzt gewesen, wel
cher Segers Pyroskope 17 bis 18 entsprechen, also 
1600 bis 1650°, und ist an ‘dem Stein zu erkennen, 
wie sehr er schon nach dieser kurzeń Zeit geschwun- 
den ist, namlich um melirere Procente; und doch 
war er anscheinend von Hause aus verhaltnifsmafsig 
scharf gebrannt. Dieser Stein dient somit ais Be- 
weismittel gegenuber oft ubermafsiger Yorliebe fur 
Bauxitziegel.

Hr. Max J. Sachs: Auf dem franzosischen Stahl- 
werk in Dombrowa in Russ.-Polen habe man aus 
franzosisehem Bauxit Ziegel fur den Martinofen her- 
zustellen versucht. Da dieselben aber im Gebrauch 
zu sehr gebrOckelt und zersprungen seien, sei man 
davon wieder abgekommen.

Hr. Lezius zeigte Proben der von ihm ohne 
Theerzusatz hergestelllen Magnesiaziegel vor, welche 
durch gleichmafsige Dichte und Gompactheit sich aus-

zeichnen, besprach das Brennen von Magnesia und 
Magnesiaśteinen im Mendheimschen Ofen, sowie im 
allgemeinen die Herstellung dieser Steine in Schlesien 
und dem Rheinland.

Hr. Dr. Heintz beschrieb noch unter Mittheilung 
von Analysen die in Steiermark gebrauchlicbslen 
Magnesiasteine, welche dort aus Magnesit mit Thon 
ais Bindemittel hergestellt werden und sich somit von 
Lezius-Magnesiaziegel u wesentlich unlerscheiden (wie 
etwa Thondinas- vou Kalkdinassleinen). —

Ueber »Erfahrungen mit Segers Pyroskopen oder 
sonstigen Apparaten zur Messung hochster Betriebs- 
temperaturen in der Praxis« berichtet Hr. Dr. Heintz, 
dafs in der Saarauer Fabrik die Segerschen Pyroskope 
ais fiufserst liandlich, einfach und zuyerlassig sieli be
wahrt haben.

„Auch zu Temperaturmcssungen in Feuerungsan- 
lageu der choriiischen Industrie, in Retortenófen 
u. s. w. sind dieselben benutzl worden. Ich habe dariiber 
im vorigen Jahr einiges veroffenllichl.* In den Ilanden 
der Betriebsbeamten und tuchtigen Feuerleule sind 
sie recht werlhvoll behufs olijeetiver- anschaulicher 
Warmemessung. Ob irgend eine bcsliminte damit 
ausgedruckte Belriebshitze gleich elwa 1600 oder 
1650° ist, das ist uns Praktikern wohl Nebensache; 
aber gesetzt, man will den Einflufs veranderter Quer- 
schnitte von Luft- und Gaskanalen oder Betriebshitzen 
voneinander enlfernter Oefen unabhangig yon sub- 
jectiver Auffassung und ohne grofse Kosten direct 
yergleichen, so giebt es nichts Einfacheres und Deut- 
licheres ais die Benutzung der Segerschen Pyroskope.1*

Hr. Professor Dr. Seger: Ueber die wissenschafl- 
liche Grundlage dieser Pyroskope habe ich mich im 
yorigen Jahr ausgelassen. Aehnliche Schmelzkegel, 
Sehmelzkorper, sind auch anderwarls schon seit 
langer Zeit ais praktisch erwiesen und benulzt.

Man hat nun meinen Pyroskopen yorgeworfen, 
dafs sie nicht ihrer numerirten Reihenfolge nach 
niederschmelzen. Diese Einwurfe stutzten sich indefs 
nur auf Yersucbe in so kleinen Oefchen, welche nicht 
im entferntesten die constante Temperaturgleichmiifsig- 
keit und Sicherheit der Beobachtungen bieten, wie 
sie die Feuerungsanlagen der Praxis, die wirklichen 
Brennofen, gewahren.

In letzteren habe nicht nur ich diese Schmelz- 
korper hinlanglich durchprobirt, sondern die kerami- 
sche Praxis hat sie in sehr vielen Betrieben gutge- 
heifsen. Seit Mai v. J. hat man von der keramischen 
Yersuchsstation uber 60000 Stuck derśelben bezogen ; 
von yielen Fabriken werden sie fortlaufend, regelm|fsig 
beim Brennproccls benutzt.

Man hat ferner getadelt, dafs die ursprunglich 
mit Nr. 20 abschliefsende Pyroskopenreihe nicht bis 
zur yolligen Platińschmelzhitze reiche. Dieses ist aber 
eine Temperatur, die bei den Brennprocessen der 
Praxis doch gerade nicht immer yerlangt wird.

Hr. Ingenieur Blafs in Essen a. d. Ruhr hat ais 
Yertreter der Wassergas-Industrie von mir Pyroskope 
hoherer Schmelzgrade gewunscht, und habe icii ana
log der Abstufung der ursprunglichen hochsten Num- 
mern durch Vennchrung des Kieselsaure- und Thon- 
erdegelialls noch 6 Nummern, also 21 bis 26 Hrn. 
Blafs geschickt. In der Hitze seines Wassergasfeuers 
hat er sie allerdings alle dunnflussig niedergeschmolzen.

Die vorgelegten Pyroskope zeigen, dafs sie unge- 
brannt jetzt nicht mehr so zerbrechlich wie die ersten 
sind.

Den Schluls der Verhandlungen bildete eine Mil- 
theilung von Ingenieur Queva uber Gontrol-Melde- und 
Zahlapparate.

* Yergl. »Slahl und Eisen« 1887, Seite 62.
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Rcferatc und kleinere Mittlieilungeu.

Die Bedentnng (los Thomas-Processes fiir die 
Tlcgelstahl-Erzeiigung,

In einor der letzten Monatshefte des Jalirgańgs 86 
dieser Zeitschrift findet sich ein werthroller Aufsatz 
iiber die Entwicklung des Bessemer-Processcs ans 
der Feder des bcriihmten Erfinders selbst, in weichem 
unter anderem erziihlt wird, dafs auf einem eng- 
lischen Werke bestcs schwedisehes Roheisen auf 
weiches Flufseisen erblasen und dieses dann aus 
dem Convertcr in Wasser gegosseu wurde, worauf 
die so gewonnenen Granalien mit Ilolzkohlenpulyer 
und Manganoxyd gemischt in Tiegeln auf besten 
Gufsstahl verschmolzen worden seien. Darin liegt 
ein sehr beachtenswertlier Wink fiir Tliomas-Werke, 
denn gelingt es diesen, mit wenig Unkosten ihre 
reinsten phosphorfreiesten Flufseisensorten sofort 
nach dem Fertigblasen in linsen- bis erbsengrofse 
Granalien zu yerwandeln, dic man noch miihelos 
zwisclien harten Walzen nachtraglich kalt etwas 
platt driicken konnte, dann ist fiir die Tiegelstahl- 
Erzeugung viel gewonnen durch ein Verfahren, 
welches der Yerfasser dieses den umgekelirten 
Uchatius-Procefs nennen mochte.

Vor etwa 6 Jahren wurde ich zur Betriebs- 
leitung einer ziemlich anselmlichen Gufsstahl- und 
Werkzeugfabrik berufen und fand bei mcinem Antritt 
eine grofse Menge nur linsengrofser, aber compacter 
Stiickchcn von gutem Eisen vor, welche von der 
Drahtstiften- und Schlofsfabrication herriihrten.

Der Werkbesitzer hatte dieselben einige Zeit 
vorhcr durch einen Gelegenheitskauf billig erworben, 
in der Meinung, sic leicht auf einen weichen Tiegel- 
Stahl versclnnelzen zu konnen; diese Voraussetzung 
erwies sich ais eine irrige, weil die kleinen schweren 
Korperehen zu dem Boden der Tiegel rollten, dort 
zu kaum zu verschmelzendcn Klumpen zusammen- 
schweifsend, wodurch viel ungarer Stahl entstand.

Da kam ich auf den Gedanken, diese kleinen 
Eiscnpartikelchen im Tiegel selbst in Holzkohlen- 
pulyer zu betten und so den Cementations- und 
Schmelzprocefs gleich in einer Manipulation durch- 
zufiihren.

Beim ersten Versuche crfolgte eine Ueberkohlung, 
das Product war zwar noch bei Vorsicht schmied- 
bar, aber schon einem sehr reinen weifsgn Roheisen 
ahnlich, und war zu Drahtzug-Eisen geeignet. In 
der Folgo erwies sich Holzkohlenzusatz ais zu roli 
wirkend. Nach mehreren Yersuchen gelang cs mir 
iibrigens diirch geeignete Zuschliige und dic richtige 
Ofenfiihrung beim Schmelzen, das Verfahren so aus- 
zubildcn, dafs es eine walire Freude war, durch 
Zusammenschmclzen kleiner Weicheisen-KGrperchen 
mit Zuschlagpulver den besten Tiegelgufsstahl lier- 
zustellcn, mit einer Sicherheit und Miihelosigkeit, 
welche iliresgleichcn suchen diirftcn; alle jene Un- 
zukonnnlichkeiten, welche dem praktischen Gufs- 
stahlhuttenmanne das Leben sauer maclien, waren 
iiberwunden. Die Eisengranalien mit ilirem Zuschlag- 
pulyer lagen ais compacte, die Warme trefflich 
leitende Masse im Tiegel, den Gasen keinerlci Zutritt 
gestattend, alle Tiegel hatten ihre haarscharf gleiche 
Einwage und so erfolgten stets lauter gleich harte, 
sclione, reine und dichte Blocke. "Es hatte auch 
ganz den Anschein, dafs durch dic innige Beriihrung 
des fein zertheilten Schmelzgutes mit den Zuschlagen 
ersteres noch eine naclitragliche Ileinigung crfuhr. 
Leider war keine Gelegenheit zum Analysiren vor- 
lianden, allein ein praktischer Yersuch schien diese

Ansicht kraftig zu bestatigen; ich ccmentirte von 
diesem Kleineisen eine Partie und schmolz sie dann 
erst ohne jeden Zusatz ais etwas neutrale Schlacke 
ein, es erfolgte ein viel geringwerthigerer Stahl ais 
beim directen Verfalircn, welches immer ein yor- 
zfigliches Product, wie es nur aus den besten und 
theuersten Rohstolfen herzustellen ist, ergab.

Nicht unerwiihnt soli bleiben, dafs auf diese 
Weise auch die vollendctsten Legirungen mit Chrom 
und Wolfram u. s. w. herzustellen sind, und dafs auch 
der Faęongufs in Beachtung gezogen werden mufs.

Diese wirklicli schone Erzeugungsweise konnte 
ich leider nur auf ein Quantum von etwa 120 m- 
Centner ausdehncn, dann waren diese kleinen Abfalle 
nicht mehr in geniigender Menge aufzutreiben, allein 
der Aufsatz in »Stahl und Eisen«, den ich am 
Beginne dieses. erwiihnte, hat in mir wieder die 
Erinnerung an jene Zeit wachgerufen, mul so ist 
Yielleicht ein Fingerzeig gegeben, das cdelstc aller 
Stahlmatcrialien, den reinen, compact gegossenen 
Kohlenstalil, erheblich billiger ais bisher herzustellen 
und ihm eine ausgedehntere Verwendung zu erijffnen.

O. S.

Ergiinznng der Bestimmungen iiber die zollfreie 
Zulassiing des zur Yerarbeitnug und Wiederaus- 

fulir bestiminlen Roli- und- Brucheiśeus*.

Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 
24. Februar d. J, beschlossen, die obersten Landes- 
finanzbehOrden zu ermachtigeii, dafs dieselben zu- 
verl;issigen Fabricanten die Begiinstigung der ZifTer 2 
des Schlufsprotokolls zum Zoliveroinignngsvertrage 
vom- 8. Juli 1807 ausnalunsweise auch unter den 
rtaclistehenden Bedingungen gewahren diirfen:

1. Die Fabrikverwaltung ist yerpflichtet, alles von 
ihr zu yerarbeitende Eisen, das auslandische 
sowohl wie das ihlandische, auf ihre Privat- 
niederlage zu nehmen und darin das inliin- 
dische Eisen getrennt voin auslandisehcn zu 
lagern. Dąs inlandisclie Eisen behiilt dabei trotz 
seiner Aufnahme in die Privatniederlagc seine 
Eigenschaft ais inlandisclie Waare. Die An- 
schreibung des auslandisehcn Eisens erfolgt auf 
Grund der zollamtlichen Abfertigungspapiere, 
die des inlandischen auf Grund einer von der 
Fabrikyerwaltung unter Bcifiigung der Facturcn 
und Frachtbriefe yorzulegenden Anmeldung. 
Insoweit dic Fabrik altes Brucheisen in kleineren 
Mengen ankauft, bedarf es einer Anmeldung 
erst dann, wenn das angekaufte Eisen eine be- 
stimmte Menge erreicht hat, wobei dann das 
Ankaufsbuch vorzulegen ist.

2. Yor jedem Gufsacte hat die Fabrikyerwaltung 
der Steuerbehorde das Gewicht des zur Yer- 
arbeitung gelangenden in- und auslandischen 
Eisens anzumclden. Die Gewichtsangaben wer
den, ehe das Eisen zum Schmelzofen gebracht wird, 
amtlich gepriift, worauf die abgemeldeten Mengen 
im Niederlageconto abgeschrieben werden.

Die zur Ausfuhr angemeldeten Waaren werden 
amtlich yerwogen.

3. Der am Schlufs eines jeden Vierteljahres vor- 
zunehmeuden Abrechnung ' wird die Annahme

* Aus dem »Centralblatt fiir das deutsche Reich*, 
Nr. 11, uiitgetheilt durch Dr. II. Rentzsch in Lief. 
Nr. 14 des Vereins deutscher Eisen- und Stahl- 
industrieller.
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zu Grunde gelcgt, dafs zu den im Laufo des 
Viertcljahrcs in das Ausland ausgefiihrton Fa- 
bricaten ein solelicr Procentsatz von ausliin- 
disehnm Eisen Yerwendung gefunden liabe, ais 
dem Yerhaltnifs des im Yorjahre im ganzen in 
der Fabrik verarbeiteten ausHindischen Eisens 
zu dem wahrend der riamlichen Zeit in derselben 
yerarbeiteten inlandischen Eisen entsprieht.

Der Procentsatz yon ausliindisebem Eisen wird 
auf Grund der abgegebencn Declarationen und 
der sonstigen zollamtlichen Anschreibungcn fest- 
gestellt.

4. Die llerstcllnng von besonderen, iiberwiegend 
aus iniiindisebem Eisen gefertigten Gufswaaren 
wird unter der Bedingung zugełassen, dals die 
betreflenden Gufsacte amtlich iiberwaebt und 

. die Fabricato idcntiiicirt .werden. Fiir diese 
Gegenstandc bat eine abgcsonderle Berechnung 
stattziifiimjen.

Materiał zu YFcllrohrcn*.

Die Kedaction der Zeitsclirift des Ycrbandes 
der I)ampfkcssel-Ucberwachungvereine vcroffęntlicht 
in ihrer Mainummcr folgende -Zuschrift d. d. Essen, 
den 10. April 1887:

Den Gang der Verhandlungen auf der Yerbands- 
versammlungderDampfkesscl-Ueberwachungsvercinc 
zu Frag liaben wir mit Aufmerksam lieit verfolgt und 
es interessirtc uns namentlich Punkt 12: Liegen
Erfahrungen vor, dafs hohe Festigkeit des Sehweifs- 
eisens die Giite des Materials bęeintrachtigt?11 Es 
wurde hierbei verschiedentlich der Wellrohre Er- 
wiihnung getban und erlauben wir uns ais dic 
Fabricanten derselben, die ergebenste Bitte an Sic 
zu richten, naelistehende DarlegHngen in Ihr ge- 
schatztes Błatt aufnelimen zu wollen.

Wir miissen die eingangs aufgeworfenc Frage 
nach unseren vieljabrigen und reichen Erfahrungen 
unbedingt dahin beantworten, dafs zu hohe Festig
keit, sei es bei Sehweifs- oder Flufseisen, die Giite 
des Materials beeintraehtigt und dessen Yerwend- 
barkeit, soweit Dampfkessel in Frage kommen, un- 
geeignet erscheinen liifst.

Ais wir Ende der siebenziger Jahre der Fabri- 
cation der gowellten Feuerrohre aus Sehweifseisen 
naher traten, waren wir uns klar dariiber, dafs 
hierzu nur Bleche von ausgezeichnctster Qualit;it, 
Diehtigkeit und Schweifsbarkcit zu yerwenden seien. r 
Bei dem Bestreben, hierfiir geeignetes Materiał her- 
zustellcn, haben wir manehes gelernt und es gelang 
uns auch im Jahre 1880, Bleche von iiber 40 kg 
Festigkeit bei etwa 25 % Dehnung zu erzeugen. 
Wir miissen gestehen, dafs wir damals auf diese 
Errungcnschaft nicht wenig stolz waren, haben jedoch 
bald eingeschen, dafs wir iiber das Ziel hin aus ge- 
schossen hatten.

Die hohe Festigkęit macht das Materiał, trotz 
grofser Dehnung, bart und sprode und wir konnen 
es nur der elastischen Form der Wellrohre zu- 
sehreiben, dafs wir im allgemeinen wenig Anstiinde 
damit hatten. Der von Hrn. Gyssling|* aus dcm 
Jahre 18S1 angefiihrte Fali ist einer von diesen 
wenigen, aufser demselben sind uns nur noch zwei 
bekannt geworden.

Bei dicken Bleehen, welche gekrempt werden. 
vornehmlich zu Eolirwandeh und Feuerbuchsen fiir 
Scliitlskesseł und aulseren Fcucrbiichsen zu Loco- 
motiven u. s. w. hat sieli Materiał mit hoher Festig
keit zurerlassig nicht bewiihrt und Kesselfabricanten 
sowohl, ais die Lieferanten der Bleche, haben in

* Vgl. Seite 378 dieser Nummer.
** Anmerkung: Bei der Yerbands-Yersaminlung 

in Prag 1886.

dieser Hinsicht manche traurige Erfahrung machen 
miissen.

Was uns vcranlafste, bei unseren Wellrołiren vou 
Sehweifseisen abzugehen und uns dem Flufseisen 
zuzuwenden, hatte seirien besonderen Grund in der 
Eigenartigkcit der Fabrioation dieser Kohre.

Das Flufseisen, ein geschmolzcnes, liomogenes 
Materiał, hat sich in der Tliat bei unseren Weil- 
rohren so gut bewiihrt, dafs wir fiir dieselben be- 
ruliigt die weitgohcndsten' Garantieen ubornehmen 
konnen.

Bei den yielen Tausenden yon Rohren, welche 
wir seit dcm Jahre 1882 aus diesem Materiał her- 
gestellt haben, sind uns nur ganz vercinzelto Klagen 
zu Ohren gekommen und zwar in solchen Fallen, 
wo wir gegen unsern Willen ein Materiał yon 
grofserer Festigkeit ais gewolmlich verwenden 
mufsten. Auch der von llrn. Betke** angezogene 
Fali gehort hierzu und es hat uns derselbe s. Z. 
viele Yerdriefsliclikeit bereitet. Wir verwenden zu 
unseren Wellrohren ein Materiał unter 38 kg Festig
keit bei 25 bis 30% Dehnung und wir haben zur 
Zeit, ais dic Verhandlungcn iiber die betreffenden 
Rohre schwebten, darauf hin ge wiosen, dafs wir ein 
Materiał yon boherer Festigkeit, auf Grund unserer 
Erfahrungen, nicht fiir geeignet hielfen. Nncli langem 
Yorgeblichen Striiuben haben wir uns endlich bereit 
erkliirt, auf den ausdriickliclien Wunsch der Kessel
fabricanten, bezw. der Kcsselempfanger, die Rohre 
aus einem Materiał von weit iiber 40 kg Festigkeit 
anzufertigen, — mit welchem Erfolge, haben dic 
Mittheilungen des Hrn. Betke ergeben.

Es sei uns noch gestattet, hieran folgende Bc- 
merkung zu kniipfcn: Die meisten Vorschriften, dic 
in bezug auf die Festigkeit und Dehnung bei Schweifs- 
oder Flufseisen gemacht werden, lauton gleich, mogon 
die Błecłie dicker oder diinnór, liinger oder breiter 
sein. Es ist dies nach unserer Ansicht nicht richtig 
und cs macht sieli bei den Resultaten der Zerreils- 
probc sehr benierklich, ob ein Blecli 1 m breit, 
G in ling und 5 mm dick oder ob dasselbe Blech 
1 m breit, 1,5 m Jang und 20 mm dick ausgcwalzt 
wurde. Bei Normirung der Festigkeits- und Deli- 
mingszahlen miiisten die Dimensionen der Bleche 
einigermafsen beriicksicłitigt werden. Wir konnen 
nocii hinzufiigen, dafs ein grofser Theil derjenigen 
Herren. die mit der Abnahmc von Blechmaterial auf 
unserm Werke betraut waren, diesem Umstando 
auch stets Rcclitiung getragen hat.

HoehaclitungSYOll 
Gewcrkschaft Schule Knaudt.

Doppelkiipllgo oder FiifsscUicncii i

In England sind, schreibt die »Iron and Coal 
Trades Revicw«, doppclkopfige Schienen, welche 
mit Hiilfe yon Keilen in gufseisernen Stiihlcn bc- 
festigt sind, in fast allgemeinem Gcbrauch, auszu- 
nclnuen sind nur dic wenigen Fiillc, in denen die 
sogenanntęn »bułb raiłs«, d. h. ebcnfalls in Stiihlen 
befestigte Schienen, welche oben einen, aber sehr stark 
bemessenen Kopf und unten nur einen Wulst, der 
besseren Verkcilung lialber, besitzen, benutzt wer
den. Auf dem europiiiscłien Festlande, in Amerika 
uud den Colonicen werden dagegen iiberall Fufs- 
scliienen bevorzugt. In den Bedingungen und Um- 
standeń, unter clenen hier und dort Eisenbahnen 
gebaut werden, ist offenbar kcin Unterschied, welcher 
eine Erklarung fiir diese auffałleudc Erscheinung 
geben konnte,' vorhanden, und ist es sehwierig, 
Griindo fiir dieselbe zu finden. England war der 
Geburtsplatz der Eisenbahnen. und die ersten <lor- 
tigen Eisenbalm-Unternehmer miissen ihre Griinde 
gehabt haben, welche bei der Aufnalnne der doppcl- 
kOpfigen Scłiiene mafsgebend gewesen sind. Diese
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Griinde waren zwei fach, namlich zuniichst spielte 
die leiehtere Fabrication dabei eine Kolie und 
zweitens die Absicht, dic Schienen zu wendett, wenn 
der eine Kopf abgeschlissen sei. Die Fortschrittc 
im Walzwerkbetriebc setzten aber bald die Fabri- 
canten in den Stand, dic Fufsschienen cbenso leicht 
herzustellen wie die doppelkopfigen, und sogar vicl 
leichter ais eine Reihe anderer Profile von zweifel- 
haftem Werthe, welclie nach und nach aufkamen. 
Was weiter das Wenden der Schienen anbetrifFt, so 
hat dic Erfahruńg gelebrt, dafs darauf gar nicht zu 
rechnen ist. Ehe dic Oberflache abgeschlissen ist, 
ist dic Schiene um so viel leichter geworden, dafs 
sie iiberhaupt ganz erneuert werden mufs. Aufser
dem wird die Schiene an den Stellen, wo sie in 
den Schienenstiihlen gelagert ist, mit der Zeit so 
stark eingedriickt, dafs sic nicht mehr umwendbar 
ist, Durch dic Aufnahme der bulb rails geben that- 
sachlich die betreffenden Eisenbahn-Ingenieurc die 
Richtigkeit dieser Betrachtung zu und stellen damit 
die Bereclitigung der Stuhlschienc in Frage. Wenn 
dem aber so ist, d. h. wenn man auf die Umwend- 
barkeit der Schienen verzichtet, und ferner die 
Fabrication keine Scliwierigkeiten mehr bereitet, so 
wird damit gleichzeitig zugestanden, dafs die Fufs- 
sehiene die beste ist. Der breite Fufs gewahrt dio 
grofste Festigkeit sowohl im vertiealen wie im 
horizontalen Sinne fiir dasselbe Gewicht im Profile, 
und giebt gleichzeitig dic grofste Auflageflache und 
Widerstandslabigkcit gegen Seitendruck. Aufserdem 
kann sie sehr gut ohne Bcnutzung von Stubien oder 
Untcrlagsplatten befestigt werden.

Englische Eisenbabn-Gesellschaften haben es fiir 
vortheilhaft befunden, von Jahr zu Jahr schwererc 
Profile zu nehmen. Die London and North Western 
Railway Company hat jetzt 90 lbs. per yard (44,6 kg 
p. m.) fiir ihre zweikopfige Schiene aufgenommen. 
Was fiir eine prachtige Fufsscliiene konnte gemaeht 
werden, wenn fiir sie ein solches Gewicht erlaubt 
ware! Im Verhaltnifs zu den in den Colonieen und 
dem Auslande gewohnlich angewendeten Schienen 
wiirde sie »fest wie Felsen* und »dauerliaft wie 
Berge« sein. W ir wagen in der That die Bc- 
liauptung aufzustellen, dafs die Fufsscliiene sowohl 
in Grofsbritannieti wie auswarts alle anderen Systeme 
verdrangen wird.

Ein anderer Grund spricht yielleieht noch starker 
ais die bis jetzt erwahnten zu Gunsten der Fufs- 
sehiene. Dieselben brauchen keine Scbienenstuhle. 
Trifft dies bei Holzschwetlen schon zu, so sind bei 
eisernen Schwellen ersc recht die Scbienenstuhle 
Yollstandig iiberfliissig und eine unniitze Compli- 
cation. Bei der Fabrication von Flufseisenschwclien 
bildet cs keine Schwierigkeit, bei jcdcm beliebigen 
Querschnitt die Theile, welche hauptsachlich dcm 
Yerschlcifs und der Yerrostung ausgesetzt sind, 
dicker ais die iibrigen Theile ził machen. Auch ist es 
bei dem Walzen und dem Abschneiden auf Lange 
ein Leiclites, an der oberen Seite Knaggen und Aus- 
sclmitte anzubringen, welche zur Befestigung der 
Schiene nothwendig sind. Die Form des Qucr-
schnittes der Fufsscliiene ist so giinstig, dafs man 
ihr ohne Miihe einen festen Halt und eine feste 
Grundlage geben kaun. Die Form der doppel- 
kopfigcn Schiene dagegen ist eine der schlechtesten, 
welche gewalilt werden konnte, um diese wicbtigcn 
Bedingungen zu crfullen. Bei der Wahl dieses
Profiles scheint man wirklich nur einfache Fabri
cation und die Moglichkeit, die Schienen zu wenden, 
im Auge geliabt zu haben.

Giebt inan zu, dafs mit der Erreicbung dieser 
beiden Eigenschaften heutzutage ein Yortheil nicht 
mehr verkniipft ist, so ist es klar, dafs die Yerwendung 
der doppelkopfigen Schiene niehts ais eine unnothige 
Complication und Yertlieuerung der Fabrication in

Y I.7

sieli schliefst. Es ist anzunelimen, dafs die mafs- 
gebenden englischen Eisenbahningenienre dies langst 
cingesehen haben, aber es ist ein Grund ganz anderer 
Art, welcher sio hindert, ihrer Ueberzeugung zu 
folgen. Es ist die Angst vor der Verwirrung und 
Unordnung, welclie mit der Einfiihrung eines neuen 
Profils nebst anderer Befestigungsweise Yerbunden 
sind und welche sich namentlich in der Zeit 
des Uebergangs von einem zum andern geltend 
machen. Und so schleppen sie sich noch mit einem 
veralteten und unterwerthigen System lierum, nach- 
dem alle anderen Staaten schon langst ein neues und 
besseres gcwahlt haben. Man denkt sogar daran, 
das doppelkopfige Schienen- und Schienenstuhl-System 
durch die Anwendung von Fiufseisenschwellen 
fernerhin zu sanctioniren, 111 welchen die Stiihle yoh 
unten cingepafst sind. Solche Schwellen konnen 
ohne Zweifel gemaeht werden. aber sie erfordern 
eine aufserordeiitliclie Dicke und ein ebensolclies 
Gewicht, kostspielige und complicirte Maschinen zur 
Herstellung und bedarf man zu ihrer Herstellung 
eines aufserordentlich weichen Materials, fails 
sie nicht leicht zu BrUchen neigen sollen. Naclidcm 
anderwarts Flufscisenschwellen mit grofsem Erfolg 
eingefiihrt sind, wurden wir es fiir sehr bedauerlich 
halten, wenn diese Gelegenheit nicht wahrgenommen 
wiirde, um die Stiihle zu beseitigen und die doppel
kopfigen Schienen durch Fufsschienen zu ersetzen. 
Frulier oder spater mufs dies doch geschchen und 
es hat sich in ahnlichen Fallen noch stets ais weise 
bewiihrt, das Unvermeidliehc friiherund nicht spater 
zu thun. _________

Erfahrungen tmd Versuclie iiber Yerwendung von 
Tcrzinkten Elsenroliren fiir Wasscrleit iingen.

Yon II. Bunte.

Auf der vorletzten Yersammlung des Deut- 
schcn Ye re i n s  von Gas- und  Wasser fa cb-  
m ii 11 n e r n war die Frage der Zulassigkeit rerzinkter, 
sogenannter »galvanisirter« Eisenrohre fiir Wasser- 
leitungen Gegenstand der Besprechung und zwar 
besonders beziiglich der Verwendbarkeit iu sani- 
t a r e r  Beziehung. Dieser Anregung lag ein Erlafs 
des osterreichischen Ministeriums zu Grunde, in 
welchem die verzinkten Rohre ais „ausgcschlossen 
von der allgemeinen Verweńdung bei Anlage von 
Trinkwasserleitungen" bezcichnct wurden. Der Yer
fasser hat nun in seiner Eigeuschaft ais General- 
seeretar im Auftrage des Vcreins Erhebungen an- 
estellt. Naeh dem erstatteten Gutachten des 
berbauraths Dr. v .E l im an ,  friiherem Leiter des 

W asse rversorgungsw esens in Wiirttemberg, stehen 
verzinkte Rohre aus Schmiedeiscn fiir Wasser- 
leitungen im Innern von Gebaudeu hinsichtlich Dauer 
und Widerstandsfahigkeit jedem sonstigen bis jetzt 
praktisch zu rerwendenden Rohmaterial voran. 
Audi diirften nach diesem Gutachten verzinkte 
Rohre bester Qualitat bei Hauswasserleitungen 
sanitiirc Bedenken nicht erregen.

Ein aufserordentlich reichhaltiges Materiał stellte 
weiter Prof. R i p l o y  Nichois in Boston dem Yer
fasser zur Yerfiigung. Dr. W. E. B o a r d m a n n  in 
Boston bat gleiehfalls diese Frage sehr griindlich 
studirt und yersichert mit Bestiinmtheit, dafs Zink- 
oxyd, so weit es im Wasser vorkommt, absolut 
unschadlich ist. Eigene Versuchc des Yerfassers 
ergeben, dafs neue Rohre an Wasser beim Durcb- 
flufs durch dieselben Zink abgebcn, dafs aber die 
gelosten Zinkmengen selbst nach sehr langer Zeit 
noch so gering sind, dafs sie ais yollstandig harm- 
los bezeichnet werden miissen.

Aus alledem geht hervor, dafs sanitiire Be
denken in keiner Weise der Yerwendung Yon Zink- 
roliren entgegenstehen. (Aus Schillings Journ. fiir 
Gasbel, u. Wasservers. durch Ohemiker-Ztg.)

8
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Marktbericlit.

Anfllndung eines Cliromcisenstcinlagers.

Bei Grocliau, Kr. Frankenstein, wurde von dem 
Bęrgingenieur A. Reitsch ein Lager von Chromeisen- 
stein in vorzflglicher, derber und cdlor Qualitiit, und 
gemiifs einer Analyse von Dr. Bernhard Kosmann in 
Breslau von einem Gehalt mit 58,22 % Chromoxyd 
erschlossen. Bei der Bedeutung, welche der Chrom
eisenstein fur die Ausfutterung von Flammofen zu 
gewinnen scheint, wird diese Nachricht von der Auf-

findung einer geeigneten Oualitat in Deutschland in 
unseren Huttenkreisen mit Freude begrufst werden.

Ferticale Bleclibiege-Maschinc.

Dic bcigcgebone Abbildung fiihrt uns eine Blecli- 
biegc-Masehine von ungewonnlicher Starkę vor 
Augen. Auf derselben konnen Bleche von 3 m 
Breite und 5 cm Dicke gebogcn werden. Sic ist

von Francis Berry 
and Sons in So- 
werby Bridge er- 
bant uiul kiirzlicli 
an dic Koniglichen 
Werke in Chatani 
geliefert worden.

Die Walzen sind 
aus Gufseisen,ihre 
Achsen aus Stalli. 
Die yordere Rolle 
hat 914 mm Durch
messer und die 
zwei hin teren je 
085 mm Durch
messer. Die yor
dere oder eigont- 
liche Biegerolle 
lafst sich von hin- 
ten aus einstellen, 
so dafs der Kaum 
vor der Maschine 
ganz frei ist. Bei 
den officiellenPro- 
ben der Maschine, 
deren Gewicht 851 
betragt, hat sich 
dieselbe auf das 
beste bewiihrt. 

(E)ujineering)

Dusseldorf, den 29. Mai 1887.

Die.Spannung der politischen YerhSllnisse dauerte 
auch in dem ablaufenden Monato fort und bat das 
Gesclilft im allgemeinen hochst ungunslig beeinflufst. 
Alle Anzeiehen lassen darauf schliefsen, dafs der Be- 
darf im Iniande wie im Auslande sehr bedeutend ist; 
die Kaufer halten aber mit ihren Auftragen zuriick, 
so lange es irgend gelit, oder bestehen auf so kurze 
Lieferfristen, dafs daran der Abschlufs der Geschiifte 
nicht seiten scheilert, da dio Werke im allgemeinen 
reichlich mit Arbeit yersehen sind. Das Gesehiifl in 
Amerika ist durch die Einfuhrung des Gesetzes vom
4. Februar 1887 belr. die Hegelung des Verkehrs, die 
sogenannte Interstate Gommerce Law, sehr gestort 
worden; ferner auch durch die BeffirchLung einer 
grOfseren Arbeitseinstellung im Bezirk von Pittsburg. 
Neuere Nachrichten lassen freilićh annelimen, dafs die 
Interstate Law bereits vielfach durchbrochen wird, 
wurde dies nicht der Fali sein, so wurde der Absatz 
des deutsehen Drahtes nach den westlichen Staaten 
grofsen Seliwierigkeitcn begegr.en, lm allgemeinen

liifst sich annehmen, dafs das Geschiift in Eisen- und 
Stahlartikeln sich recht befriedigend entwickeln wurde, 
wenn in bezug auf die politische Lage Beruhigung 
eintreten sollte.

Der Ko h le n m ark t  ist unvcriinderŁ. Koks 
sind augenblicklich gar nicht oder nur zu stark 
steigenden Preisen zu erhalten. Die \Tersehifl'ungen 
aus den Bheinhafen sind aufserordcntlich bedeutend.

Fur Erze ist ein Ruckgang der Preise zu ver- 
zeichnen, der sich infolge der niedrigen Seefrachten 
auch auf Somorrostro-Erze ausgedehnt bat.

Roheisen .  Fur O u al i tiits pud d el e i sen wur
den im Ruhrgebiete die Gonventionspreise unveran- 
dert aufrecht erhalten, wahrend im Siegerlande die 
flaue Stimmung anhiilt; infolgedessen sind dort er- 
neute Bestrebuugen liervorgetreten, die sich auf Bil
dung einer gemeinsamen Verkaufsstelle richten.

Obgleich der Yorrath an den Hochofen im April 
um rund 3000 t zugenommen hat, so betragt er doch 
kaum die Hiilfte einer Monatsproduction und mufs 
demgemafs ais aufserordentlich gering bezeiebnet 
werden.

8*
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Die von 26 Werken yorliegehde Statistik stellt 
sich wie folgt:

Yorrath an den Hochofen 

Ende Marz Ende April

Qualitatspuddeleisen, ein- 
schliefslich Spiegeleisen . 

Ordinares Puddeleisen . .
Bessemereisen...................
Thomaseisen ...................

t

21 996 
1 821 

28 572 
3194

t

26 234 
1 694 

26 874 
4 895

Summa 55 583 59 697

Der Markt fur G ie fse re i r ohe i sen  ist fest, 
die Specificationen geben schnell ein und es gestaltet 
sich damit der Absatz recht flott.

Die von 9 Werken eingegangene Statistik ergab 
folgendes Resultat:

der Vorrath an den Hochofen betrug 

Ende Marz Ende April 

t t
Nr. I ....................  8 602 8 973
, 11 ....................  6 497 5 524
, 111 ....................  6 569 6 464

Summa 21 668 20 961

Ultimo April waren auf Lieferungen fest abge- 
schlossen:

Nr. I ....................... 47 245 t
„ I I ...............................  9 203 „
„ I I I ......................  18 232 „

In Stabc isen  arbeiten die Werke theilweisę mit 
Anstrengung an den grofsen alten Abschliissen, tur
welche die Specificationen reichlich einlaufen. Neue
Auftrage kommen infolge der im Eingange geschil- 
derten Verhaltnisse etwas sparlicher ein, der Conven* 
tionspreis wird dabei ohne Mfihe aufrecbt erhalten.

Die von 20 Werken eingelaufene Statistik fur den 
Monat April stellt sich wie folgt:

Monatsproduction...................  25 712 t
Versand.................................  26 505,,
Neu eingegangene Bestellungen 18 249 ,,

Fur Bleche  hat die Nachfrage etwas zugenommen, 
so dafs einzelne Werke sogar sehr stark beschaftigt 
sind. Eine Generalversammlung der im Yerbande be- 
fmdlichen Werke hat im Mai nicht stattgefunden; der 
Umstand, dafs eine solche von keiner Seite beantragt 
wurde, lafst scbliefsen, dafs die Gonyentionspreise 
ohne Schwierigkeit bewilligt werden.

Fiir D ralit hat die Nachfrage fiir den Export augen- 
blicklich aufgehórt, obgleich in Amerika grofser Be- 
darf yorhanden ist. Der Grund hierfur ist in grofsen 
Speculationskaufen zu suchen, die s. Z. von London 
aus abgeschlossen wurden, dereń Weiterbegebung 
aber augenscheinlich noch nicht zum Abschlufs ge- 
langt ist.

Fur E i s e n b a h n m a t e r i a l  war die Nachfrage 
im Ausland — abgesehen von einem kleinen Posten 
Schienen ; der fur China an den Markt kam — nur 
schwach, im Inland zeigte sich jedoch bedeutender 
Bedarf, der zu erheblichen Yergebungen fubrte.

M asch in e n  fa b r ik  en und Giefserei.en sind 
im allgemeinen befriedigend beschaftigt.

Die Preise stellten sich wie folgt:

Kohlen und Koks:

Flammkohlen . . . .  
Kokskohleri, gewaschcn .

» ■ feingesiebtc 
Goke fur Hochofenwerke 

» » Bessemerbetrieb

JL 5,40-
> 3,80-

6,00
4,20

» 8,00— 8,40 
» 8,20- 8,60

Erze:

Rohspath................................. JL
Geriisteter Spatheisenslein . 
Somorrostro f. o. b. Rotterdam . 
SiegenerBrauneisenstein, phos-

p h o ra rm .............................
Nassauischer Rotheisenstein 

mit ca. 50 % Eisen . . .

10,90—11,50
12,40-12,60

Roheisen:

Giefsereieisen Nr. I. . . .

» » II. . . .

» III. . . .
Qualjtats-Puddeleisen . . .

» » Siegerliinder
Ordinares » . . . .
Bessemereisen, deutsch. Sieger-

lilnder, graues...................
Westfal. Bessemereisen . . .
Stahleisen, weilses, unter 0,1 % 

Pliosplior ab Sicgen . . .
Bessemereisen, engl.f.o.b.West-

k iis te .................................
Thomaseisen, deulsclies . . 
Spiegeleisen, 10—12% Mangan, 

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

franco Ruhrort . . . .  
Luxemburger, ab I,uxemburg .

» 55,00- 
» 52,00- 
» 50,00 
» 46,00- 
» -—

» 43,00-

» 46,00- 
» 48,00-

» 42,50-

sh. 41,00- 
JL 43,00

-56,00
-53,00

-48,00

-44,00

-46,50
•49,00

-44,50

-43,00

» 49,00—50,00

52,00 - 
34,00-

52,50
-36,00

Gewalztes Eisen:

Stabeisen,westfalisclies . . .
Winkel-, Faęon-u.Trager-Eisen 

zu ahnlichen Grundpreisen 
ais Stabeisen mit Auf- 
schliigen nach der Scala.

Bleche, Kessel- JL 145,00 —
» secunda » 135,00 —
» dunne . » 130,00—140,00

Stahldraht,5,3 mm
nettoabWerk » 104,00 

Draht aus Schweifs-

» 110,00 
(Grundpreis)

Grund-

f

jreis, 
achlage 

n a c h  d t . r 

Scala.

eisen, ge-
wóhnlicher » — —

besondere Qualitiiten — —

Die Bericlite uber die Lage der Eisen- und 
Stahlindustrie in G ro fsb r i t ann ie n  lauten im all
gemeinen giinstig. Aus dem Glevelander Bezirk wird 
mitgetheilt, dafs die Aussichten fur die Zukunft sich 
erfreulich gestalten. Besitzer von Middlesbrough 
Warrants konnten wesentlich hóhere Preise ais vor 
kurzem erzielen; fiir N. 3 wurden bis zu 34 sh. 8 d. 
bezahlt. Auf der Tees wurden voin 1.-bis 25. Mai 
64 280 t Roheisen yerscbifft, 5228 t mehr ais in der 
gleichen Periode yon 1886. Auch in Glasgow ist der 
Roheisenmarkt fester geworden. Die schottischen 
Stahlwerke, welche sehr gut beschaftigt sind , haben 
kurzlich grofse Quantitaten schottisches Hamatit- 
Roheisen gekauft. In der Schiffbau-Industrie ist je- 
doch eine Besserung noch nicht eingetreten.

In den Vere inigten S taa ten  ist der Ge- 
.schaftsgang augenblicklich flau. Wegen des Koks- 
strikes in Pennsylvanien sind gegenwartig 36 Hoch
ofen aufser Betrieb; man glaubt, dafs infoigedessen 
die Roheisenpreise fester werden; auch wird eine 
grofse Einfuhr von Roheisen erwartet, da die Yor
rathe klein sind und im Verbrauch eine Abnahme 
nicht einUitt. Die Schienenfabricanten haben fur die 
nachsten Monate yollauf zu thun; ihre Lage ist in 
jeder Beziehung eine gunstige.

II. A. Bueck.



Juni 1887. „STAHL UND E ISEN .“ Nr. 6. 437

Y ereins-Nacliricliten.

Nordwestliche Gruppe desVereins deutscher 

Eisen- und Stahl-lndustrieller,

Yorstnnds-Sitzung am Sonnnbcnd den 4. Jnni 1887, 
yormittags ll'/»  Ulir, in der Reśtfturation Thilr- 

nngel zu Diisseldorf.

Zu der heutigen Sitzung des Yorstandes waren 
die Mitglieder durch Scbreiben vom 1. Juni c. im Auf- 
trage des Vorsitzenden, Hrn. Director Servaes, ein- 
geladen worden.

Die Tagesordnung war wie folgt festgestellt:
1. Geschiiftliche Mittheilungen:
2. die Regelung des Yerhaltnisses der deutschen In

dustrie zur zollfreien Einfulir von Schiffsbau-
material.
Entscliuldigt hatten sich die HH. Jencke, 

Massenez, Wcyland, Boecking und der Geschaftsfiihrer 
des Hauptvereins Hr. Dr. Ilentzsch.

Der Vorsitzende. Hr. Director Servaes, eróffnet 
die Versammlung, indem er zu 1. der Tagesordnung 
zunaehst Bericht uber die. unter Zuziehung yon Mit- 
pliedern des Vorstandes der Gruppe stattgehabte 
Sitzung des Vorstandes des wirtlischaftlichen Yereins 
erstattet, in welcher uber die kunftige Besetzung der 
Stellung ais Geschaftsfiihrer verhandelt worden war, 
die der mit dem 1. October ausscheidende Hr. Bueck 
bisher bekleidet hatte.

Der Vorsfand erklart sich damit einverstanden, 
diese Angelegenheit, auch, oline dafs sie auf der Tages
ordnung gestanden hat, zu erledigen, indem der Vor- 
stand der Gruppe sich mit dem Beschlusse des 
Yorstandes des wirtlischaftlichen Vereins einver- 
standen erklart.

Der Geschaftsfiihrer bringt zur Sprache, dafs bei 
den Ausschreibungen der Beitrage einzelne Werke 
willkurlich die Zahl ihrer Einheiten herabgesetzt, 
auch die Zahlung ganz geweigert haben. Der Vor- 
stand erachtet dieses Verfabren, namentlich in bezug 
auf die letzte Ausschreibung, fur unzulassig, da die 
Zahlung der Beitrage an den IIauptverein auf Grund 
der bestelienden Einheitsfeststellung bereits erfolgt 
sei, und sollen in dieser Weise die Werke beśchieden 
werden.

Punkt 2 der Tagesordnung. Der Yorstand be- 
schliefst, dem Hauptverein die Frage zur Erwiigung 
zu unterbreiten, ob eine Aenderung der Bestimmun- 
gen, die freie Einfulir von Schiffbauinaterial betreffend, 
zu erstreben sei, und durch welche Mafsnahmen dabei 
die Interessen des deutschen Schiffbaucs gewahrt 
werden kSnnen.

In bezug auf die Tagesordnung der am 12. d. M. 
stattfindenden Sitzung des Hauptvorstandes wird zu 
Punkt 7, „Ausdehnung der Vereinsstatistik auf Stab
eisen und andere Producte der Walzwerke* von dem 
Vorstande eine solche Ausdelmung zur Zeit noch 
nicht fur angezeigt erachtet, da selbst in den 
einzelnen Gruppen diese Statistik noch nicht die ge- 
wunschte Ausbildung erlangt hat.

Zu Punkt 9 der Tagesordnung, Permanente In- 
dustrie-Ausstellungen in Buenos-Aires, Bukarest und 
Melbourne, erklart sich der Vorstand gegen die Be
schickung der betreffenden Ausstellungen.

Weiteres war zu der Tagesordnung des Hauptvor- 
standes nicht zu bemerken.

Der Vorstand beschliefst ferner in der Frage der 
zollfreien Einfulir von Schiffbaumaterialien den Hrn. 
Gommerzienrath H. Lueg von der Firma Haniel &

Lueg hierselbst ais Referent iiber die BeschlOsse des 
Yorstandes zu der am 12 d. M. in Hannover stalt- 
findenden Sitzung des Hauptvorstandes zu delegiren: 

Weiteres war nicht zu verbandeln und wurde 
die Sitzung damit geschlossen.

V ere in  d e u tsch e r  E is e n h iit te n le u te .

Anszng ans dem Protokoll der Yorstandssilzung 
am Sonnabcnd den 4. Juni 1S87, Nftclimittngs 3 Ulir, 

in der Rcstaurntion Tliiirnagel zu Diisseldorf,

Anwesend die Herren:
C. Lueg (Yorsitzender), Brauns, Schlink, Bueck, 
K. M. Daelen, Lurmann, Minssen, Thielen.

Entschuldigt die Herren:
Elbers, llaarmann, Krabler, Massenez, Offergeld, 
Osann, Schmidt, Sohultz, Servaes, Weyland.

Die Tagesordnung lautete:

1. Feststellung des Tages und der Tagesordnung 
der diesjahrigen Somnierversammlung.

2. Beschlufsfassung iiber einen Antrag auf Ab- 
anderung bezw. Erganziing des 
„Gutachtens der zur Revision der Classi- 
„ficationsbedingungen fur Eisen und Stahl 
„eingesetzten Gommission, redigirt nach den 
„Beschlussen der General-Versammlung vom 
,28. und 29. Mai 1884.“

3. Verscliiedenes.

Das Protokoll wurde durch den Geschaftsfiihrer 
E. Schrodter gefuhrt.

ad 1. Der ,Vorsitzende berichtete, dafs infolge 
Beschlusses des Executiv-Ausschusses vom 13. April 
d. J. einleitende Schrille geschehen seien, um die 
diesjahrige Sommeryersammlung in Trier in Yerbin
dung mit Ausfliigen nach Luxemburg und dem Saar- 
gebiet abzuhalten. Nachdem der Plan uberall das bereit- 
willigste Entgegenkomrnon gefunden hatte, hatte der 
Geschaftsfuhrer das Programm fiir die Versammlung 
und Fahrt ausgearbeitet (siehe folgende Seite). Dasselbe 
wurde in vollem Umfange von der Versammlung ge- 
nehmigt.

ad 2 wurde dic Frage, ob ein Bedurfnifs zu 
einer Umarbeitung der vom Yereine im Jahre 1881 
aufgestellten Glassification von Eisen und Stahl vof- 
liege, einstimmig bejaht, die in der Sache vom Exe- 
cutiv-Ausschufs und einer besonderen Commission, 
bestehend aus den H1I. Bocker, Brauns, Jacobi, 
Lueg, Massenez, Minssen, Offergeld, Schlink, Thielen, 
Vehling, bereits gefafsten Beschlusse genehmigt und 
diese Herren mit der weileren Ausfiihrung betraut.

ad 3 gab der Geschaftsfuhrer eine Uebersicht 
uber den Erfolg, welchen der im Februar vom Yor
stand erlassene Aufruf behufs Bildung eines Fonds 
zur Unterstutzung bedurftiger Schuler der rheinisch- 
westfalischen Huttenschule erzielt hat. Demgemafs 
hatten sich bis zum Tage der Yersammlung 60 Werke 
bis zur Gesammtsumme von 8093,40 M  jahrlich auf 
die Dauer von 5 Jahren veri>flichtet. Es wurde be- 
schlossen, noch weitere Sohritte zu thun, um die 
Werke, welche sich noch zuruckhalten, ebenfalls zur 
Betheiligung zu veranlassen.

Da Weiteres nicht zu verhandeln war, so erfolgle 
gegen 4'h Uhr der Schlufs der Sitzung.
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Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.

Blau, Siegfried, ehcmaliger Huttendirector, Karlsruhe
i. B., Hirschstrafse 15.

Bremme, Gustav, Ingenieur, Halle a. d Saalo, Bern- 
burgerstralse 15.

Tmpcratori, Luigi, Dusseldorf, Taubenstrafse 1.
Sorge, Kurt, Ingenieur, Goblenz, Friedrichsstrafse lla .

Ncue  M i t g l i e d e r :

Bansen, Julius, Betriebschef des Grafenberger Stahl- 
werks, Grafenberg bei Dusseldorf.

Bonieer, J., Ingenieur der Acl.-Ges. Phoenix, Laar 
b. Rubrort.

Brunon, Gab., Belricbs-Director bei Gebr. van der 
Zypen, Deutz.

Forschcpiepc, Aug., Ghemiker (Inbaber eines chemi
schen Laboraloriums), Wetzlar.

Lange, Richard, Fabricant in Haspe.

Rachel, W ilk., Ingenieur bei Heinr. Ehrliardt in 
Dusseldorf, Karlsstrafse 120.

Stahlsclunidt, Frd., Haspe.

V erstorben:

Dr uff cl, Joseph, Ingenieur der GuleholTnungslnilte, 
Oberhausen II.

Ausge t re ten :

Brandcs, J., Director der Goncordiabiitle, Icheribęrg 
b. Eschweiler.

Hierdurcli ersuche ich die Herren Mitglieder, 
welche mit der Zablung ilires Jaliresbeitrages noch 
ruckśujilidig sind, denselben spiilestens bis zum 1. Juli 
d. J. an unsern Kasserifuhrcr Herrn Ed. El bers in 
I-Iagen i. W, einzusenden, indem ich darauf aufmerk
sam mache, dafs nach Ablauf dieses Tcrmins alle bis 
dahin nicht eingezahlten Beitriige durch Postauftrag 
eingefordert werden.

Der Geschaftsfuhrer: E. Schrudtcr.

Die Sommerversammluiig des Yereins deutscher EisenMttenleute
findet

am 26., 27. und 28. Juni in Trier 
in Yerbindung mit Ausflugen nach Luxemburg und dem Saargebiet statt.

Program 111:
S o n u t a j ;  den J u n i ,  Nacljniiltags 3'/2 Uhr, General-Versammlung in den dem Vereine zur

Verfugung gestellten Riiumen des »Gasino« in Trier.

Tagesordnung der General-Versammlung:
Geschaftliche Mittheilungen.

Vortiage iiber den Erzbergbau und die Eisenindustrie in Luxemburg und im Saargebiete 
unter besonderer Beriicksichligimg der am 27. und 28. Juni zu besuchenden Werke.

Uin 51/:! Uhr gemeinschaftliclies Feslmahl daselbsl.
Uebernachten in T r i e r.*

M o u t a g ’ den ££'?'. .T u n i :  Abfahrt um 732 YormiLLags nach Stadt Luxemburg. Von dort Fahrt 
mittelst Sonderzugs zuerst nach Diidelingen zur Besicbtigung der Erzgruben (vorzugsweise Tagebau), 
der Hochofen und des Stahlwerks des Diidelinger Eisenhiittenvereins und dann nach Esch zum 

. Besuche der Erzgruben (Galleriebau) und Hochofen-Anlagen von Metz & Co. und der Luxembnrger 
Hochofen- Actien - Gesellschaft. Nach Einnahme eines gcmeinscliaftliclień Fruhstiicks Ruckfalut 
nach T r ie r ,  woseJbst die Ankunft gegen Abend erfolgt. Uebernachten daselbsl.*

D i e u ś t ó g :  den J u n i :  Abfahrt um 722 nach Burbach. Besichtigupg der Burbacher Hiitte.
Nach Einnahme eines gemeinscbaftlichen Fruhstiicks Woiterfahrl 11111 1212 nach Neunkirchen. Be- 
sichtigung des Neunkirchcr Eisenwerks. Abfahrt- um 54 nach Bingerbriick, woselbst die Ankunft 
um 8 ,r’ erfolgt. Auseinandergehen der Theilnehmer im Rheingau.
Zur Theilnahme ist vorherige Anmeldung bei dem Geschaftsfuhrer E. S c h r o d t e r  bis 

spatestens zum 18 . Jun i u n b e d i n g t  erforderlich. Es werden zweierlei Thciliiehnierkarlen** aus- 
gegeben, von denen

die Karle A  zum Preise von 25,— J l  zur Fahrt in II. Klasse von Koln durch die Eifel nach Tr i er  am 
Sonntagt** (845 ab Koln), 

zur Theilnahme ani Festessen am Sonntag,
zur Fahrt von Trier nach L uxem bu rg  bezw. Di ide l ingen  und Esch und ziiruck am 

Mon lag,
zur Fahrt nach Burbach ,  Neunk ir chen  und Bingcn am Dieriśtag, und 

die Kartę B zum Preise von 15,50 J l  zur Theilnahme am Festessen am Sonntag,
zur Fahrt von Trier nach Luxemb urg bezw. Dii del ingen und Esch und zurtick am Monlag,
zur Falirt nach Burbach und Neunk irchen  am Dienstag 

bereehligt; man wolle bei der Anmeldung gefalligst angeben, ob man die Theilnehmerkaite A  oder B
wunscht, utiler gleichzeitiger Uebersendung des entsprechenden Betrages.

Die Ausgabe bezw. Yersendung der Theilnehmerkarten erfolgt am 20. Juni.

* Die Besorgung und Yertheilung der Uebernachlnngsriiume hat der *Trierische Hof« (bei J. Becking) 
ubernommon. Man wolle sich daher nach der Ankunft gefalligst dorthin wenden.

** Es wird ausdrucklich darauf liingewiesen, dafs die Karlen nur fiir die vorgesehenen Ziige gultig sind,
*** Die aus dem rheinisch-westfalisclien Gebiete kommenden Mitglieder sammeln sich am Sonntage fiuh 

in Koln, um von dort um 845 die Fahrt gemeinsam anzutreten.
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Bucłilrscliau.

J . Brósius. llliustrirtes Worterbuch der Eisenbalin- 

Materialien fiir Obcrbau, WerksUitten, Bclricb 

und Telegraphie. 8°. Verlag von J. F. 

Bcrgmatin, Wiesbaden 1887. Preis 7 Jb , 

geb. 8 M .

Wenn wir dem vorliegenden Werke einige Worte 
widmen, so geschieht es weniger, um dasselbo dem 
Fachraann noch besonders zu empfehlen, ais viel- 
melir unserer Befriedigung dariiber Ausdritck zu 
geben, dafs es von so berufen® Seite unternommen 
wurde, dem Bediirfnifs nach einem bequemen und 
zurcrlassigen Nachschlagebueh iiber alles die teeh- 
nische Seite dci-Eisenbahn-Materialien Betreffende ali- 
żuhelfen. Die Erfahrungen einer vieijahrigen Praxis 
im Werkstatten- und Eisenbalmbetriebe, ais Ab- 
nalimebeamter und ais Mitglied von Abnahme-Com- 
missionen, hat der Verfasscr in diesem nicht nur 
fiir Eiscnbalmbcamte und Studirende teclmischer 
Lehranstalten, sondern auch fiir Lieferanten und 
Fabricanten gleich werthvóllen Handbuch nieder- 
gelegt. Die RohmŚterialien und Ilalbfabrioate, die 
zum unmittelbaren Gebrauch fertigen Ersatzstiicke, 
sowrie dic mittelbar den Eisenbahnzweckcn, namlich 
zu Untersuchungen, dicnenden Stoffe sind iii bezug 
auf Yorkommeh, Gewinnung und Herstellung, Eigen
schaften, Felilcr und Falschungen, Prufung und 
Abnahme, Gcwichte und Preise gcmcinfafslich be- 
handelt. Dabei hat es der Yerfasser verstanden, 
trotz des umfangreiclien Stoffcs, der Darstellung eine 
dankenswerthe sachliche Kurze zu geben. Die grofse 
Uebersiehtlichkcit in der Behandlung des Stoffes 
innerhalb der einzchien grófseren Kapitel, wie »IIo 1 z^, 
»Schienen«, »Steinkohlen«, *Gewebe«, »Farben«, 
»Leder« u. a., welche das Buch vor dem Uebel- 
stand der Zusammenhanglosigkeit bewahrt, dic den 
incibten technischen Worterbiichorn anhaftet, ver- 
dient besonders erwalmt zu werden, ebenso die 
aufserst sorgfaltig durchgefuhrten, durch Sperr- 
oder Fett-Druck im Text hcrvorgehobenen Ilinweise 
auf die Gefahren (und dereń Ycrmeidung), welche 
giftige, atzende, leicht cntziindliche oder explosive 
Stoffe in sich schlicfsen. Bcsondere Beachtung ver- 
dient dic im Vorwort zum Ausdruck gekommene, 
sehr riclitige Ansicht des Verfassers, dafs die Fiihig- 
kcit zur Abnahme von Materialien unmoglich aus 
Liefcrungsbedingnngcn erworben werden konne, dafs 
vielmehr Praxis und Erfahrung der Wissenschaft sehr 
zu Iliilfc kommen mussen. „Licferungsbedingungcn 
konnen kaum so genau gefafst sein, dafs Meinungs- 
vcrschicdenheitcn zwischen KSiifcr und Liefcrant 
ausgeschlosscn sind. — Der Abnahmebeamte kann eine 
fiir beide Thcile sehr niitzliche Stellung einnehmen, 
anderorseits ist nicht ausgeschlossen, dafs er, an den 
Buchstabcn der Lieferungsbedingungen sich klam- 
mernd, keinem Thcile gerccht und beiden mindestens 
lristig w’ird.“

Wir wollen nicht unterlassen, noch besonders 
hervorzuheben, dafs das Worterbuch von Brosius

auch fiir die Industrie insofern noch von praktiseher 
Niitzlichkeit ist, ais es fiir eine Mcnge industrieller 
Bedarfsmatcrialien ebenso brauchbare ais bcciueme 
Anhaltspunkte bietet, um bei den meisten Bo- 
schaffungcn fiir den eigenen Bedarf die Lieferungs- 
bedingungen saehgemiifs bestimmen und1 die Untcr- 
sucliung der gclicferten Waare yornehmen zu konnen.

Industrie und Eisenbah.nverwaltung haben also 
dem Vorfasscr fiir seine neue verdienstliche Arbeit 
Dank zu zollen. Der Werth derśelben wird durch 
die zahlreichen vorziiglichen Ilolzsclmitte, sowie 
durch die handliche Form und durch dic feino Aus- 
stattung erhoht, wrelche der Verlcger dem Buehe 
gegeben hat, und wir zweifeln nicht, dafs sich das
selbo zahlrciche Freundo gewinnen wird. II.

Etude sur les cubilols pour la fm ion de la fonie 

von M. A . Gotwy flis, e.ctraU des memoires 

dc la sociełe des ingćnieurs civils. Paris, 

Imprimerie Chaix, Rue Bergere 20. 18S7.

In der kleinen Broschiire wird die Aufgabe einer 
Uebersicht aller hauptsachlichsten Yerbesscrungen 
an Cupolofen in ihrer Zeitreihenfolgc in einer iiber- 
raschenden Vollkommenheit gelost.

Dor Stoff ist wie folgt eingethcilt:
1. Die altesten Einrichtungen zum Umschmel/.en 

des Roheisens.
2. Anwendung von heifsem Wind und Benutzung 

der Gichtgase.
3. Einflufs der Ofenform und Kiihlung der Waii- 

dungen.
4. Gleichmafsige Vcrtheihuig des Windes.
5. Cupolofen mit angesaugter Luft.
6. Yollstandige Yerbrennung des Kohlenoxydgases.
7. Cupolofen mit Anwendung von Generatorgas.
■8. Umiinderung der Zusammensetzung des Gufs-

eisens in den Cupolofen durch Zusiitzc.
Unter diesen 8 Abtheilungen sind 38 verschie- 

denc Cupolofensysteme beschrieben und durch 
43 Figuren auf 2 Tafeln crlautert.

Die Cupolofen, welche in dem Lcscrkreis yon 
»Stalli und Eisen* die grofste Aufmcrksamkcit er- 
regen, sind der von Ilcrbcrtz unter Abt.li. 5, Seite 15, 
und der von Greiner & Erpf unter Abth. 6, Seite 22, 
besprochene.

Geniafs der Acufserungcn in der Abthlg. 9, 
Seite 35 und 3G, ist der Yerfasser der Ansicht, 
dafs die Cupolofen mit vollkoinmcncr Yerbren
nung des Kohlenoxydgases ( Absclmitt 6) die 
besten Betriebsorgebnisse haben, walirend die An
wendung heifsen Windes, der Ersatz des geprefsten 
Windes durch Luft, welche durch Zug oder Dampf 
angesogen wird, dic Einfiilirung fremder Materialien 
durch die Formen oder auf anderem Wegc er- 
wahnenswertho Yortheile nicht geboten hatten.

Eine interessante vergleichende Uebersicht von 
Betriebsergebnissen 33 yerschicdcner Cupolofen geben 
wir auf Seite 434 dieser Nummer wieder.
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Das Eisen im Alterthum.
Culturgcscliichtlich-tcchnische Darstellung von G e o r g  M e h r t e n s ,  

Eisenbahn - Bau- und Betriebs - Inspector.

(Fortsetzung aus vorigcr Nummer.)

Es ist nach Vorstehendem erklarlich, warum uns 
dic altesten Bucher der Geschichte, wenn wir sie nach 
den ersten Entdeckern oder Bearbeitern des Eisens be- 
fragen, nur ungenugende Antwortcn ertheilen. Ihre aus 
Wahrhcit und Dichtung gewcbten Blatter geben uns nur 
die Gewifsheit, dafs alle alten Culturvólker ihre Kennł- 
nifs von dem Eisen durch unmittelbare Eingebung von 
einer Gottheit oder durch fabelhaftc Personen erhalten 
haben wollen, dafs demnach diese Kenntnifs alter ais 
die Geschichte ist. Die alteste Urkunde menschlicher 
Wissenśchaft, dic Genesis, ver\veist uns auf das Land 
Nod, jenseits des Paradieses, wo cin Nachkomme 
Noahs, Thubalkain, der vorsundfluthlichc „Meister in 
allerlei Erz und Eisenwerku sein Hańdwerk trieb, und 
nach den ruhmredigen Annalen des himmlischen Reichcs 
soli in einer ebenso fabelhaften Urzeit der Kaiser Fo-Hi 
bereits das Eisen entdeckt und bearbeitet haben.

Aber iiber dic Lage des Paradieses ist man ebenso 
im Ungewisscn, wie iiber dic Glaubwurdigkeit der 
chinesischen Berichte. Wunscht man das Dunkel, das 
sonach uber den altesten Statten der Eisengcwinnung 
lagert, zu lichten, so vertraue man sich der Fuhrung 
des Archaologen bei dessen Wanderung iiber den 
Erdball an. Er kann das „Mutterland des Eisens11 zwar 
auch nicht zeigen, weil sich ein solches nicht nach- 
weisen liifst und weil dic Annahme eines einheitlichen 
Ursprungs der Mctallbcrcitung und ihrer Yerbreitung 
von Land zu Land ebensowenig Hintergrund hat, wie 
der Glaube, dafs alle Vólker in den verschiedcnstcn 
Landern und ganz unabliangig, ohne Verkehr mitein- 
ander, zu einer und derselben Reihcnfolge in der Er- 
fmdung der Metalle gelangt scinsolltcn; dafur gewahrt 
die Wanderung mit ihm aber tiefe Blickc in die Ge
schichte der Metalle, insbesondere liifst sie die Uebcr- 
legenheit des Eisens ais Fórdcrmittel von Arbeit und 
Yerkehr gegenuber den anderen Metallen aufs klarste 
erkennen.

Blicken wir in dic Vergangenhcit zuruck, so sehen 
wir das Ende des Bronzealters zusammenfallen mit dem 
Niedergange der rómiscbcn Wclthcrrschaft und unter 
Fuhrung gcrmanischcr Volksstammc die Schwelle des 
eisernen Zeitalters uberschrciten. Christcnthum und frcie 
Arbeit wurden lortan Hebel der Cultur. Zum Eisen 
geseliten sich unter dem Drange der neuen Zeit der 
Dam p f  und dic Kohleund diese drei unzertrennlichen 
Genossen schlossen einen Bund zur Forderung der 
Arbeit, dem Verkchre zum Heile.

Auf Fliigeln des Verkehrs ist das Eisen bis in die 
femsten Erdcnwinkel gedrungen und die letzten Reste 
des Steinalters sind von der Erdc verschwunden. Mit 
ihm aber auch zahlreiche Geschlechter der Naturv6lker, 
dereń durch Jahrhunderte lange Gewdhnung und Yer-

erbung ausgcpragtcs Wesen auf naturlichem Wege 
ohne Sprung, dic Cultur des eisernen Zeitalters nicht 
mehr anzunehmen vermochtc. Darum mufste der Ab- 
grund, welcher das geistige Niveau jener Vólker von 
dcmjenigen der fremden Eindringlingc trennte, fiir 
erstere zum Grabę werden. Diese Thatsache ist eins der 
wenigen dunklen Blatter in der Geschichte des Eisens. —

II. An den Ufern des Nils.

Wir beginnen unsere Wanderung durch die alte 
Weit an den Ufern des Nils, denen bereits das Morgen- 
rotli der Cultur erglanzte, ais der Erdkreis noch im 
Finstern lag. Lauter ais alle Bucher der Geschichte 
preisen die gewaltigcn stcincrnen Ueberreste und die 
aus den Grabem an den Ufern des Nils zu Tage ge- 
'fórderten Erzcugnisse agyptischer Kunst das hohe Alter 
und dic erhabene Stufe der untergegangenen Cultur 
im Lande der Pharaonen. Vor etwa 6o Jahren lagen 
diese Ucbcrbleibsel eines grauen Alterthums noch yom 
Schutt der Jahrtausende bedeekt, bis cs, unter des 
Franzosen C h a m p o l l i o n  Fuhrung, gelang, das Ge- 
heimnifs der Hieroglyphen-Schrift zu ergrunden und 
die der Vergessenheit anheitn gegebene altagyptischc 
Weit im Geiste wieder erstehen zu lassen. Seit jener 
Zeit blieb der Boden Aegyptens die vornehmstc Fund- 
grube der Altcrthumsforscher. Kunstschatzc der sel- 
tensten und kostbarsten Art, allerlei Dinge des Luxus 
und des taglichcn Gebrauchs in den edelsten Metallen 
und von vollcndcter Ausfiihning wurden ausgegraben 
und den europaischen Museen einverleibt.

Yergebens suchtc aber der Archaologe nach einer 
Spur des gemeinsten aller Metalle, des Eisens. Und 
doch ersehnte die Wissenschaft einen solchen Fund 
fast mehr ais die Entdeckung goldcner Schatze, denn 
die gelehrte Weit stand bis in die ueueste Zeit der 
Frage, ob die Aegypter bereits in der fruhen Pcriode 
des a l ten Rei  cli es das Eisen gckannt haben, mit 
getlieilten Meinungen gegenuber. Wohl cntdcckten 
einige Forschcr kleinerc Gcgenstande aus Eisen, z. B. 
faud Porckorkc in Heliopolis Klammern, wie man sie 
zur Ycrbindung von Cluadcrn gebraucht, Bclzoni unter 
den Fufsen einer Sphinx zu Kamak eine eiserne Sicliel, 
auch entdeckte man eiserne Ringe, einige chirurgische 
Instrumente bei Mmnien, Pfeil- und Lanzenspitzen
u. s. w .; jedoch stammten alle diese Fundstucke nach- 
weislich aus der Periode des neuen Reiches,  also 
aus der Zeit nach der Yertreibung der arabischen 
Wanderhirten, der Hyksos (um 1700 v. Chr.). Das ein
zige Stiick Eisen, welches nach vorliegenden Zeugnissen*

* The prehistorie use ofiron and Steel by St. John 
V. Davy, London 1877, S. 32.
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unzweifelhaft aus der Periode des alten Reiches her- 
rubrt, ist das Bruchstuck eines grofseren Werkzeuges, 
das der Englander B i l l  ani 26. Mai 1837 beim Los- 
sprengen einiger Steinlagen von der grofsen Pyramide 
des Cheops in einer inneren Steinfuge derselben vor- 
fand. Das nierkwurdige Stuck, jetzt eine der grófsten 
Seltenbeiten der Sannnlungen des britiseben Museums, 
hatte sonach ein Alter von fast 5000 Jaiireu.

Die Gelehrten haben lange Zeit wegen des be- 
regten Mangeis an Eisenfunden und wegen fehlender 
Bestatigung in den Scliriften der Alten eine fruhe 
Bekanntschaft der Aegypter mit dem Eisen nicht zu- 
geben wollen. Dem Berichte des Ilerodot, in weichem 
von dem namhaften Verbraucb des Eisens zur Er
bauung der grofsen Pyramiden die Rede ist,* traute 
man nicht, obwohl es jetzt wohl zweifellos ist, dafs 
der »Vater der Gescliichte« bei weitem nicht jener 
»Vater der Liigen« war, zu welcliem man ihn ehedcm 
bat stenipeln wollen. Gerade die neueren archaologischen 
Forschungeu haben der Glaubwurdigkeit und Zuver- 
lassigkeit der Berichte Herodots in vielen Fallen ein 
glanzendes Zeugnifs ausgestellt. Eine gewaltige Stutze 
fur die Zweifler bildet der Inhalt der ersten 4 Bucher 
Mosis, soweit die Schicksale und Drangsale der Juden 
in Aegypten bis zum Zuge durch das rothe Meer in 
Frage kommen, denn nirgends wird ein Vorhanden- 
sein von Eisen in jener fruhen Periode der agyptiscben 
Geschichte darin angedeutet. Gold, Silber und Erz 
brachten die Juden aus Aegypten haufenweise mit; 
sie hatten auch gelernt, diese Metalle zu giefsen bezw. 
zu bearbeiten; das beweist der Bau der Stiltshuttc mit 
der Bundeslade und der Gufs des goldenen Kalbes. 
Moses vor Allen mufs den Aegyptern viel von ihren 
geheimen Kunsten abgeseben haben, denn er „nahm 
das Kalb, das sie gemacht hatten, und verbrannte es 
mit Feuer und zermalmte es zu Pulyer und staubte es 
aufs Wasser und gab es den Kindera Israels zu trinken V* 
ein schwieriges Verfahren, das selbst dann noch ohne 
bedeutende metallurgische Kenntnisse nicht wohl aus- 
gefilhrt werden konnte, wenn, wic man annimmt, das 
goldene Kalb nicht massiv, sondern mit einem Holz- 
kern ausgeluttert war. Nur eine einzige Stelle im 
Ey.odus, wo von dem Bau des Altars die Rede ist und 
gesagt wird: „Du sollst ihn nicht von gehauenen 
Steinen bauen, denn wo Du mit Deinem Messer dar- 
uber fahrst, wirst Dli ihn entweihen“, mochte an- 
deuten, dafs Moses aufser anderen Metallen auch Eiśen 
in Aegypten kennen gelernt hatte, denn es ist hier 
ein eisernes Messer genieint, was die Parallelstellen 
im 5. Buche und im Buche Josua ausdriicklich be- 
statigen.***

Alle Zwcifel an einer fruhen Bekanntschaft der 
Aegypter mit dem Eisen mussen aber schwinden, wenn 
man die wunderbaren Dcnkmalcr aus den drei Glanz- 
perioden ihres Reiches, unter den Regierungen der 
vierten, zwólften und achtzehnten Dynastie, insbesondere 
die darin gegebenen Aufschlusse iiber Einzelheiten ihrer 
gewcrblichen und technischen Kunstfertigkeiten an der 
Hand - der neuesten Aufdeckungen einer richtigen 
Wurdigung unterzicht. Ausfuhrliche lebenswahre Schil- 
derungen der- gesammten gewerblichen Thatigkeit der 
Aegypter bieten uns dic Wandtnalereien. "V\'ir sehen 
dort Landbau, Jagd, Fischfang, alle Arten Gewerbe: 
Glasblaser, Topfer, Flachsbereiter, Weber, Backer, 
Gerber, Gurtler, Schuster, Schlachter, Fleischer, Gold- 
schmiede u. s. w., ja selbst Akrobaten dargestellt. Es 
sollen nachfolgend nur die das Eisen betreffenden 
Darstellungen hervorgehoben werden.

In den thebanischen Montinientcn und den Grabern 
in der Nahe von Memphis, die uber 4000 Jahre alt

* Herodot, II., 125.
** 2. Mosis 32, V. 20.

*** 2. Mosis 20, V. 25. — 5. Mosis 27, V. 5 und
Buch Josua 8, V. 31.

sind, sicht man Schlachter abgebildet, welche ihre
Messer an einem runden MetaiisUick scharfen, das an 
ihrpr Schurze befestigt ist.* Das Metallstuck ist mit 
blauer Farbę dargestellt. Daraus darf man schliefsen, 
dafs es Eisen war, weil in allen anderen Darstellungen 
in den Grabern der 4 . und 5. Dynastie gewisse 
charakteristisclie Gegenstande, Werkzeuge, verscbiedene 
Waffeh und.Theilc von Kriegsgerathen, Schiffsbeschlage 
u. s. w. stets mit blauer Farbę gekennzeiclinet sind, 
wahrend bronzene Gegenstande spater, ■/.. B. in der 
Grabkammer des Kónigs Rainses 111,, immer durch 
rothe Farbę versinnlicht sind. Ueberdies bestatigen 
Ebers** und Lepsius,*** dafs bei der farbigen Behand- 
lung der die Metalle darstellcnden Hieroglypben fiir 
Eisen ebenfalls dic blaue Farbę gewahlt, wahrend dabei 
Kupfer durch Rotli und Bronze durch Grun dargestellt 
worden ist.

In den prachtigen Grabesgrotten von Beni-Hassan, 
die '111 der Glanzperiode des alten Rcichs unter den 
Kónigen der 12. Dynastie erbaut wurden, und an 
anderen Denkmalern finden wir zahireićlie Abbildungen 
uber allerlci Handleistungen der Steinhaucr, in denen 
das Zurichten der Quadern, das Zuhauen, Glatten und 
Poliren von Steinkolossen u. s. w. anschaulich vor die 
Augen gefiihrt wird. Sie leliren uns, dafs die Bau- 
kunst von den Aegyptern ais yornehmste Kunst cr- 
aclitet wurde. Namen vieler Meister dieser Kunst 
haben dic Denkmale erhalten, wahrend Namen von 
Bildbauern, Dicbtern, Musikern, selbst von Staats- 
mannern und Heeriuhrern seiten genannt werden. 
Besonders mit Bezug auf dic gcwaltigen, unerreichten 
Leistungen in der Baukunst durften die agyptischcn 
Priester, aus dereń Stande die Baukilnstlcr hcrvor- 
gingen, dem Solon, ais er ihre Heiligthumer besichtigte, 
die Worte zurufen: „Griechen, ilir seid nur Kinder 1“ 
Die Aegypter yerlugten daneben iiber ausgedebnte 
Steinbruclie mit vorzuglięhem Materiał und in den 
mannigf:dtigsten Farben, ais: Kalksteinc, Porpbyre,
Basalte, Granite und Syenite. Es ist bekannt, welche 
Riesenarbeiten dic grofsen Konige der 4 . Dynastie be
hufs Transport jener ungeheuren Massen von Kalkstein, 
welche die Pyramiden yerschlangen, ins Werk setztens 
Die Werkzeuge der Steinmetzen waren, nach den Ab
bildungen zu" urtheilen, Meifsel und Spitzhammer, aus 
einer schmalen mit Holzstiel yersehenen Metallspitze 
bestehend. Diese Spitzen konnen ihrer Form nach und 
in Anbetradit der aufserordentlicben Harte des be- 
arbeiteten Materials nur aus S talii hergestellt ge
wesen sein.

Lange Zeit hat man sich gestraubt, diese zur Zeit 
in berufenen Fachkreisen fur richtig gehaltene An- 
nalime gelten zu lassen. Man hat gemeint, dic Aepypter 
hatten yielleicht die geheime Kunst yerstanden, Bronze 
durch besondere Legirung wie Stahl zu harten, sei 
doch auch die Kunst, Bronzeklingen eine gewisse 
Elasticitat zu yerleihen, sowie, auch die kunstliche 
Erzeugung einer weichen Patina von dunklem oder 
lichtem Grun oder einer andern Farbę, welchc dic 
agyptische Bronze, obwohl sie Jabrtausende lang in 
der Erde lag, allen Einflussen des europaischen Klimas 
zum Trotz bis auf den heutigen Tag weich und glanzend 
erhalten hat, ebenso wie manche andere Erfindung, ein 
Geheimnifs des alten Nilyolkes gewesen. Man beriel 
sich dabei auch auf einen Bronzemeifsel, der in den 
Kalkfelsen der thebanischen Graber mitten unter abge- 
sprengten Felsstucken aufgefunden wurde. Der Kopf 
des Meifsels erschien wie von den Schlagen eines 
Hammers gebogen, wahrend die Spitze merkwiirdiger-

* Wilkinson: A popular Account of tlie ancient 
Egyptians. 18 71. II. S. 155 .

** Zeitschrift fur agyptische Sprache. 18 71. 19.
*** Die Metalle in den' agyptiscben Inschriften.

S. 102. Abhandlungen der Berliner Akademie der 
Wissenśćhaften.
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weise noch so uriversehrt erhalten .war, ais sei sie 
eben erst hergestellt worden.

Trotz aller Achtung vor der Findigkeit der alten 
Aegypter und der vorziighchen Gute ihrer Bronze, 
glauben wir aber heute nicht mehr an die Moglichkeit, 
diese ausreichend zu harten. Moglich ist es, dafs dic 
Aegypter, wie der englische Alterthumsforsclier Flin- 
ders Pet r i ""auf Grund seiner Untersuchungen an- 
nimmt, neben ihren Werkzeugen aus Stahl und Eisen 
auch noch Bohrer und Sagen benutzten, deren Schneiden 
und Zahnspitzen mit Edelsteinen besetzt Waren. Letztere 
Annahnie hat viel Wahrscheinlichkeit fur sich. „Nie- 
niand, der einmal versucht hat, einen agyptischen 
Granitblock anzubohren oder anzuschneiden,“ sagt 
W i l k i n so n ,  „wird mehr bezweifeln, dafs die Spitzen 
unserer besten Staliiwerkzeuge dabei in kurzer Zeit 
krumm werden.*

Unter den vielen Thatsachen, welche fiir die friihe 
Bekanntschaft der Altagypter mit Eisen und Stahl 
sprechen, darf auch nicht unerwahnt bleiben, dafs die 
alten Bcwohner des Nillandes nachweisbar in grauen 
Zeiten besonders die Gewinnung und Verarbeitung des 
Goldes und Kupfers bereits in ausgedehntem Mafse 
betrieben haben. Die Goldbergwerke an der Siid- 
grenze des Reichs in Nubien waren schon zur Zeit der
4 . Dynastie in Betrieb, wahrend der Betrieb der alten 
Kupferbergwerke auf der Sinaihalbinsel, um welche 
bereits 3700 v. Chr. Konig Snefru mit den Arabem 
kampfte, noch alter war. Wir sind daher wohl be- 
rechtigt, anzunehmen, dafs die alten Aegypter schon 
in der Periode der 4 . Dynastie auch mit dem einfachen 
Yorgange der Gewinnung und Yerarbcitung des Eisens 
bekannt gewesen sein mussen, und dafs die bewuu- 
derungswurdigc Vollendung ihrer Steinhauerarbeiten 
in dem lestesten Granit, Basalt oder Porphyr ohne An
wendung von stahlernen Werkzeugen nicht zu ermóg- 
lichen war.

Die Aegypter mussen es in jener Periode auch 
schon verstandcn haben, den Stahl vorzuglich zu harten. 
Ihre Werkzeuge standen in bezug auf ihre Hartę den 
unsrigen in Nichts nach; man denke nur an die grofse 
Muhe, die es den franzosischen Ingenieuren verursacht 
hat, in der theilweise bereits verwitterten Basis des 
Obelisken vou Luxor einen Einschnitt von etwa nur 
einem lialben Meter Tiefe zu machen. Diese Thatsache 
bezeugt zur Geniige, dafs wir es selbst heute noch 
mit Untcrstutzung unserer ausgezeichneten modernen 
Werkzeuge schwierig finden, das zu thun, was den 
alten Aegyptern anschcinend eine Kleinigkeit war.

Ein hervorragender Zweig der agyptischen Industrie 
ist die E i senge w i n n u n g nie gewesen. Wohl besafs das 
Nllland einst einen grofsen Reichthum an Gold und 
Kupfer, dagegen war es von jeher nicht allein arm an 
Brennmaterial (Holz), sondern auch an Eisen. Im 
eigentliclien Nilthal finden sieli gar keine Erzlager, 
wohl aber auf dem ostlichen Ufer des Nils im Berg- 
land, welches das Flufsthal voni Rothen Meere scheidet. 
Die Aegypter bezogen das Eisen daher meist vom 
Auslande, und zwar in iilterer Zeit ais fertige Waare 
aus Aethiopien. Spaterhin, ais sie mit den asiatischen 
Yólkern in Palastina, Syrien und Mesopotamien in 
feindliche oder friedliche Beruhrung traten, flofs ihnen 
aus der neuen Quelle, namentlich durch die Phónizier, 
neben der Bronze, Eisen in solcher Menge zu, dafs walir- 

' scheinlich dadurch die altc athiopische Bezcichnung 
fiir Ycrarbcitetes Eisen — 111 en — allmahlich yerloren 
ging, um einer neuen Benennung — tehaset — 
1’latz zu machen.**

Die Bezeichnung men erscheint erst in den In- 
schriften der jungeren Periode. Die altesteti Urkunden 
dieser Art sind wohl die Inschriften aus der Zeit des

* The Pyramids and Tenipels of Gizeh vergl. 
Centralblatt der Bauverwaltung. 1884. S. 24.

** Lepsius, a. a. O.

thatenreichen Kónigs Thotmosis 111. oder seines Solincs 
Amenophis II. und die Inschriften der Tempelwiuide 
in Luxor und Karnak,.in denen neben Gold, Silber und 
Gefangenen auch mit Eisen gefullte Gefafse ais Kriegs- 
beute aufgefuhrt werden.* Es heifst dort z. B. bei 
der Aufzahlung der Beute vonThotmosis III.: ,.100 ten 
Silber, 100 ten Gold, chesbet, mafek und Gerathe von 
men.? Nach Lepsius bezeichnet chesbet einen blauen 
Stein (Kupferlasur) und mafek einen grunen Edelstein, 
ten war das agyptische Einheitsgewicht (etwa 100 g). 
In den spateren Inschriften werden Thurschlósser, Thor- 
einfassungen, Beschlage u. s. w. von tehaset genannt, 
besonders in den Tempeln; dagegen finden Waffen 
aus tehaset keine Erwalinung. In der Inschrift von 
Dendera heifst es: „Der Konig bringt Dir das Land 
Bektot** versehen mit tehaset in seiner Natur aus den 
Minen Asiens, um anzufertigen die Schlósser der 
Thuren Deiner Wohnung, und um einzufassen die 
Schreine Deiner Behausung, darbringend das tehaset 
Deinem Hause.“ Nach den griindlichen Auseinander- 
setzungen von Lepsius darf an der Richtigkeit der An
nahme, dafs die Gruppen men und tehaset Eisen 
bedeuten, und zwar ersteres das Eisen aus Aethiopien, letz
teres das Eisen aus Asien, nicht mehr gezweifelt werden.

Dic heute noch in den eisenieichen Gegenden 
des oberen Aethiopien und von Darfur geubtc Dar- 
stellungsweise des Eisens stinimt nierkwiirdigerweise 
mit dem altagyptischen Verfahren, das in Abbildungen 
auf uns gekommen ist, uberein. Zwei Figuren eines 
in Florenz verwalirten Stcines zeigen solche Abbil
dungen.*** In einer Figur tritt ein jugendlicher Neger- 
sdave einen einfachen Blasebalg, aus welchem der 
Wind durch ein Bambusrohr einer flachen Grube zu- 
gefiihrt wird, in welcher die Abscheidung des Eiśen- 
erzes vor sich geht. In der zweiten Figur wird das 
Eisen auf einem Ambos, der aus einem flachen, runden, 
auf Holz liegenden Steine besteht, mit einem steinernen 
Hammer ausgeschmiedet.-|- Neliere Berichte der Afrika- 
Reisenden nielden uns, dafs die barbarischen Bewohner 
des Sudans noch heute wie vor 5000 Jahren jhr Eisen 
in der namlichen urwiichsigen Weise gewinnen. 
Wir kónnten danach Aethiopien ais die wahrscheinlich 
alteste Statte der Eisengewinnung betrachten, wenn 
wir zur Zeit nicht mehr in Zweifel daruber waren, ob 
diese Statte nicht auf dem Boden Asiens zu suchen ist. 
Auch bleibt ja immerhin noch die Moglichkeit, dafs die 
Aethiopier die Kunst der Eisenbereitung von dem 
alten Nilvolke ubernommen haben, obwohl fiir eine 
solche Uebertragung triftige Grunde nicht sprechen. 
Andree-J--["j- ist der Ansicht, dafs die Eisenbereitung 
ein durchaus ursprungliches Gewerbe der Neger ist, 
wobei er nicht unterlafst, die oberflachliche Behauptung 
des Hrn. Gabriel de Mortillet,§ der alle Eisenge- 
wTerbe von den Sehwarzen abzuleiten sucht, in ihrer 
Nichtigkeit blofs zu stellen.

Eine »B ronz ez eit« ist fiir Aegypten nicht nach- 
zuweisen, ebensowenig der Ursprung des Zinns, welches 
fiir die Mischung der thatsachlich yorhandenen alt- 
agyptischen Bronzen benutzt wurde. Da es fiir .7. i 1111 
auf den Denkmalern keine hieroglyphische Bezeichnung 
giebt und auch nichts daruber bekannt geworden ist, 
dafs das alte Nilland jemals eigene Zinnerze besessen 
hat, so gewinnt die Ansicht, nach welcher die iigyp- 
tische Bronze ursprunglich aus Asien stanimte, an 
Wahrscheinlichkeit. (Fortsetzung folgt.)

* Mittheilung von Ebers an die franzósische Aka
demie. Journal officiel vom 13 . Mai 1873.

** Eine Landschaft in Persien.
*** Nach Rossetini, il monumenti dell Rgitto.

-!- Dr. Ludwig Beck, dic Geschichte des Eisens. S. 97.
Russegger, Reise in Aegypten, Nubien und Ost- 

sudan. Stuttgart. II. 2. S. 286 ff. 
f-J-f Die Metalle bei den Naturvdlkerń. 1884. S,

§ Bulletins de la soc. d’Anthropol. 1883. S. 5Ć2.
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„STAHL UND E IS E N .” Mara 1887. .

strafse, Trio mil 600 Walzendurchmesser und i 

•1 Geriisten angewendet- und zwar mil Gylindem 

.yon 940 Durchmesser und 1250 Kolbenhub fiir 

90 Umdrehungcn bei 4 bis 5 Alm. Dampf- 

.spannung. Diese, durch die Kolnische Ma* 

scltinenbau - Aclien-Gesellschafl Bayenlhal ausge- 

fuhrte Masehine hal his heute durchaus be- 

.  friedigende Belriebsresultate ergeben; obgleich 

ein Cylinder zum Betriebe der Strafse geniigt, 

so ist bei gleichzeitigem Angriff Beider der Dampf- 

Verbraueh doch ein geringerer.

Spiiter finden wir das System mehrfach ais 

Betriebsmaschinen von Bandagenwalzen ange- 

bracht und gab die Ausfiihrung in Hoerde auch 

Veranlassung zur Einfiihrung desselben in Eng- 

land, indem nach deren Besichtigung Ilerr Eyans,  

damaliger Director der Rliymney Iron Works, Siid- 

wales, denUmbau einer grofsen yerlicalen Walzen- 

zugmascliirie vornehmen liefs, der in der Hinzufu- 

gung der horizonlalen zu der vorhandenen verticalen 

Masehine und der Umwandelung des stelig 

rotirenden Bctriebes in einen reversirenden bestand. 

Obgleich infolge dessen ein Musterbau nicht ent- 

śleiien konnie, • so mag doch das dem »:Engineer« 

Jabrg. 1883 enlhommeneBild (Fig. 1 u. 2 a. S.185)

liier einen Platz finden, weil dasselbe einen 

historisehen Werth besitzl und die conslruclive 

Aufgabe durch die HH. Tannet & Walker in 

Leeds eine gliicklicbe Losung fand, wie die gulen 

Betriebsergebnisse bewęisen, von welchen mieli 

personlich zu iiberzeugen ich im verflossenen 

Jahre Gelegenheit hatte. Friiher diente die ver- 

licale mit Schwungrad versehene Mascliine zum 

Betrieb der ganzen Schienenstrafseund wurde spiilei- 

eine Trennung der Vorwalze von 700 und der 

Fertigwalze von 600 mm Walzendurchinesser 

vorgenommen, um beide mit Reversirbetrieb 

zu verseben. Die Mascliine ist nun mit zwei 

Cylindern von 1520 Durehm. und 1220 Kolbenhub 

bei etwa 2s .t Alm. Danipfspannung und 80 bis 90 

Umdrehungen unzweifelhaft zu stark fiir den Be

trieb der Vorwalze, indessen wird nicht uber zu 

grofsen Dampfyerbrauch geklagt und bewalirt 

! sich auch liier wieder die Erfahrung, dafs durch 

i Anwendung grofser Kolbenllachen bei Reversir- 

t  maschinen eine Expansion durch Drosselung er

zielt wird, indem der Ueberdruck sich in Cle- 

schwindigkeit uinsetzt. Eine weitere Eigentlnim- 

I lichkeit dieser Mascliine besteht in der Anwendung 

i der Steuerung von Joy, welche in Fig. 3 und 4
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dargestellt ist und bei welcher die Bewegungdes 

Schiebers vermiltelst Lenjkerstangeh direct von der 

Plouelstangeausabgeleitet ist, die grofsen doppelten 

Excentrikscheiben und Biigel sowie die Goulisten 

also vermieden werden. Die Dampfverlheilung, 

welche durch dieselbe erzielt wird, ist eine durchaus 

giinstigo, wie aus den Diagrainmen Fig. 5 er- 

siclitlich ist. Die Umsteuerung erfolgt infolge

einer Drehung der Scheibe S, welche verinittelśt 

eines im Cylinder C gehenden Dampfkolbens be- 

wirkt wird. Diese Steuerung 'ist an englischen 

Reversir - Walzenzugmaschinen mehrfach ausge- 

fiihrt worden, und fand icli u. A. eine solche an 

der zum Betriebe' einer neuen Bleehwalzenstrafse 

in Barrow dienenden nacli dem Vięrcylinder- 

system gebauten Maschine (siehe »Stahl und Eisen« 

Nr. 11, 1886).

Aus dem Zwillingssystem ist dasjenige der 

Conipoundmaschine entstanden, indem man sich 

die Aufgabc stellte, die Vorziige des Ersteren mit 

demjenigen der WoolPschen Expansion zu ver- 

einigen und einen Cylinder zum Hoch-, den 

anderen zum Niederdruck zu benutzen. Wegen der 

Stellungder Kurbelnzueinander untef 90 0 kann der 

directe Uebertritt des Dampfes aus einem zum 

anderen Cylinder nicht erfolgen und niufsle daher 

ein Behalter eingeschaltet werden, in weichen der 

Hochdruck abblast und aus welchem der Nieder- 

druekeylinder vermittelst besonderer Steuerung 

gespeist wird; derśelbe hat den englischen 

Narnen Receiver erhalten. Die Beceiver-Com- 

poundmaschine hat sich in kurzer Zeit eine grofse 

Beliebtheit erworben und ist auch fiir den Walz- 

betrieb bereits Yielfach eingefulirt worden, woruber

u. A. Hr. E. K le in  in der Generalversammlung 

des Vereins deutscher Eisenhuttenleute vom 9. 

December 1883 berichtete (s. j>Stald und Eisen« 

Nr. 1, 1884). In vollem Mafse konunen die 

Yorziiglichen Eigenschaften dieser Construction 

wegen des zu verwendenden hohen Expansions- 

grades nur in Yerbindung mit liobem Dainpf-

druck und Condensation zur Geltung und weist 

so Klein mit Recht darauf hin, dafs in den 

Walzwerken oft Beides feldt und Letztere wegen 

Mangel geeigneten Wassers meistens schwer zu 

beschaffen ist. Die Vorziige einer stetigen hohen 

Spannung sind indessen unter allen Umstanden 

so bedeulend, dafs man die Anlagen zur Er- 

haltung derselben niemals scheuen sollte, welche 

in der Beschaffung von geniigend grofser Kessel- 

heizflache und okonornisch arbeitenden Dampf- 

niotoren besteht. Die guten Erfolge, welche in 

letzterer Zeit die verstarkte Heizung des Receiver- 

Dainpfes ergeben liat lassen erwarten, dafs auf 

diesem Wege die Aufgabe der Herstellung einer 

sehr okonomisch arbeitenden Compoundrnaschino 

ohne Condensation recht bald gelost werde, denn 

durch die Erhohung der Temperatur wird die 

Expansionslahigkeit gesteigert, die Kolbendache 

des Niederdrucks also vergrófsert und der Nacli- 

tlieil des Mangels des Vacuums vermindert. 

In der ersten Zeit dor Einfuhrung der Compound- 

maschinen begniigle man sich damit, den Beceiver 

mit einem schlecliten Warmeleiter zu umhiilten, 

spiiter gab man demselben doppelte Wandungen 

und fiillte den Zwischenraum init gespanntem 

Dainpf, und ist in letzterer Zeit infolge der 

hierdurch erzielten Vermehrung der Spannkraft 

des Receiver-Dampfes dazu iibergegangen, dic 

HeizUiiche durch Einziehen von Rohren oder 

Anbringen von Rippeu an den Wfinden be- 

deutend zu erhohen, sodafs die Menge des 

Dampfes, welcher durch die Heizung des Re- 

ceivers condensirt wird, bis zu 8 ?6 des Speise- 

wassers erreicht. Das Condensationswasscr 

wird mit sehr hoher Temperatur wieder in den 

Kessel gepumpt und somit fast nur die latente 

Warnie des Dampfes zum Heizen verwendet, so 

dafs auf diesem Wege nahezu die Leistung 

erzielt wird, mit welcher uberliaupt die Maschine 

imstande ist die aufgewendete Wiirme in Arbeit 

umzuselzen. Erwagt man dem gegenuber, dafs 

auch der Betrieb der Luftpumpe zur Conden

sation einen nicht unerheblichen Kraftaufwand 

erfordert und namentlich bei grofser Geschwindig- 

keit die Instandhaltung derselben eine schwierige 

und kostspielige ist, dafs ferner die Zu- und 

Ableitung des Kiihlwasscrs oft ausgedehnte An

lagen erfordert, so wird man fiir den Walzbelrieb 

fiir manche Verhiiltnisse die Conipoundmaschine 

ohne Condensation viel geeigneter finden und 

sich mit den immerhin erheblichen Vortheilen 

begniigen, welche sie vor der Eincylindrigen hat.

In dem Falle, welcher bei der Construction 

einer Walzenstrafse fiir die Verarbeitung von 

Roliblocken zu Kniippeln und vielleicht spiiter 

zu Schienen und dergleicben fiir die Sandviken 

Jernverks in Schweden vorlag, war Kiihlwasser 

in reichlicher Menge vorhanden und wurde. daher 

die Condensation beibehalten. Der oben be- 

schriebenen Yorziige wegen wahlte ich die Ver-
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bindung der stehenden und liegenden Maschine, 

und wurde die Kćilnische Masehinenbau-rActien- 

Gesellschaft mit der Conslruction und Ausfuhrung 

der auf Blatt VII dargestellten Maschine beauf- 

Iragl. Ein Rahmen v'on kraftigen Abmessungen 

Iragt den Hoclidruckcylinder von 900 und den 

auf zwei Standern slehenden Niederdruckcylinder 

von 1250 Durchmesser. Der gemeinschaftliche 

Hub betragt 1250, die Dampfspannung 5 Atm., 

die Maximalumdrehungszahl 90 in der Minuto; 

das Schwungrad hat ein Gewicht von 40 t und 

einen itufseren Durchmesser von 7 ni. Der 

kleine Cylinder isl mit einer Pracisionsyentil- 

sleuerung nach dcm Freifallsyslem versehen, der 

grofse hat einen doppeUeti Kolbenschieber mit 

von Hand verstellbarer Fiillung, dasVerbindungs- 

rohr bildet den Receiver und ist ebenso wie die 

Cylinder mil Dampfumhiillung versehen. Die 

Anordnung der slehenden Luftpumpe mit dem 

Antriebe durch einen Balancier isl gewahlt 

worden, weil dieselbe weniger Raum erfordert, 

ais eine an die Kolbenstange des liegenden 

Gylinders angekuppelle, und der Zu- und Ab- 

flnfs des Spritzwassers zum Condensator dadurch 

nach Moglichkeit geforderl wird, so dafs auch 

bei grofsler Geschwindigkeit ein vollkommen 

geriiuschloser Gang vorhanden isl.

Die Walzenstrafse hat zwei Geriiste mit

000 mm Walzendurchmessęr und ist auf die 

Anlage von dreien eingerichtel; bei dem Betriebe 

des Auswalzens von Bldcken von 600 kg zu 

Kniippeln wird die Geschwindigkeit von 60 Um- 

drehungen seiten uberschrillen und sind hlerbei 

die auf Blatt VII beigefiigten Diagramme ent- 

nommen, welche eine hochst vortheilhafte Dampf- 

vęrtheilung ergeben. Nach derselben enlwickelt 

die Maschine bei dem Leerlauf mit der Walzen

strafse 94 indicirte Pferdekrafte und wahrend 

des Walzens im vollen Belriebe 580, was einer 

Nutzleislung von „84 $  entspricht. Dio Ein- 

(stc)j,png der Fiillung des Hochdruckcylinders 

erfolgt durch den Regulator in exactester Weise.

Ware die Maschine nur zum Auswalzen von 

Kniippeln aus Flufseisen * bestimml, so hatten 

sich kleinere Abmessungen ergeben, es war aber 

>zu berficksichtigen, dafs in Sandviken auch Stahl 

von iiartester Qualiliit producirl wird und im 

allgemeinen in Schweden demselben eine nicht 

so hohe Temperatur zum Verarbeiten gegeben 

wird, ais in Deutschland. An Stelle der Warm

ii fen' sind in Sandviken Gjers’sche Ausgleichungs- 

gruben mit Heizung durch Feuerung vorhanden 

und in der Anlage ist die spiitere Herstellung 

von Schienen und Profileisen vorgesehen. Die 

Cylinderabmcssungon cntsprcchen denjenigen 

einer einfachen Maschine mit 1,25 cbm nutzbarern 

Cyiinderinhalt, deren Preis sich etwa 20 fó niedriger 

stellen diirfte ais derjenige der Compoundmaschine.

In den bisherigen Ausfuhrungen der mit

Schwungrad versehenen Zwillingsmaschinen nach 

dem beschriebenen System hat der Angriff der 

beiden Pleuelstangen an einem Kurbelzapfen 

keinerlei Veranlassung zu Bedenken ergeben, 

doch wiirde bei noch grofseren Abmessungen 

die Herstellung einer Gegenkurbel erfolgen miissen, 

welche imstande ist, die Hiilfte des Druckes auf das 

zweite im Maschineńrahmen liegendeLager zu iiber- 

tragen, wie dieses bei der in Fig. 1 und 2 dar- 

gestelllon Maschine durch die yerkropfle Welle 

geschieht, wodurch die Anwendung der Con

slruction bis zu den hochsten Anforderungen 

des Walzhetriebes crmoglicht wird, welche un

zweifelhaft fiir denselben die zweekmafsigsle 

Form der. Zwillings- und Compound - Dampf- 

maschine ergiebt.

Es gilt dieses auch fiir die Reversirdampf- 

maschinen, sofern nur Hochdruck in Belracht 

komint, wahrend die Anwendung des Nieder- 

drucks die Hinzufiigung je eines zweiten Cylinders 

hinter jedem Hochdruckcylinder crfordorlich 

macht, der nach dem sogen. Tandem-System 

den Dampf aus dem Receiver empfangt und mit 

einer besonderon Steuerung versehen isl. Hier- 

durch wiirde die stehende Maschine eine zu 

grofse Hohe erhalten* und sind daher sammt

liche Cylinder liegend anzuordnen, wenn dic 

Verhaltniśse eine solche Anordnung ais giinstig 

erscheinen lassen, was nur bei sehr hohen 

Dampfkosten und geniigendem Wasservorrath 

fiir die Condensation zutreffend sein diirfte.

Welchen hohen Werth die Amerikaner auf 

die Vertheilung des Dampfdruckes auf inehrere 

Kolben und Lager legen und wie beliebt dort 

das Receiver-Compoundsyslem ist, geht daraus 

hervor, dafs der Motor der neuen Trio-Schienen- 

strafse der Bcthleem Works aus drei horizontalcn 

Tandem-Gompoundniaschinen besleht, welche an 

einer dreifach gekropften Welle aus Formstahl- 

gufs angreifen. Die kleinen Cylinder, haben 

800, die grofsen 1400 Durchmesser. Der Hub 

betragt 1150 mm, die Dampfspannung 5 Atm., 

die Fiillung 3j4, die Umdrehungszahl 120 in 

der Minutę, die Kolbengesehwindigkeit 4600, 

die nominelle Starkę 6 - bis 8000 Pfde. Dic 

Maschine ist mit Condensation verschcn und 

nimmt etwa einen yiermal so grofsen Raum ein, 

ais eine gleich starkę nach dem System der 

stehenden und liegenden Cylinder, deren Be- 

triebssicherheil eine erheblich grofsere ist, weil 

fiir die Uebertragung der Kraft, zumal in Ver- 

bindung mit einem Schwungrade eine gestreckte 

Welle am giinstigsten ist.

* Obgleich auch dies schon ausgefiihrt wurde, 
iiulem dic erste Schicnenstrafse der Bethlcem Works, 
Nordamerika, eine stehende Maschine nach dcm 
Tamlem-Systcm besitzt: kleincr Cylinder 900, grofser 
Cylinder 1400 Durclnuesser, Hub 1200.


