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Ueber yerscliiedcne Metlioden żnm Giefsen kleiner 
FlufseisenblOcke.

(Hierzu Blatt XX.)

[eitdem es durch den basisclien Procefs 

gelungen ist, Flufseisen in sehweifs- 

barer Qualital und solcher Weichheit 

und Ziihigkeit zu erzeugen, dafs es 

keinem Anstande unterliegt, dieses Materiał fur 

alle Zwecke zu venvenden, fiir welche man 

bisher nur Schweifseisen zu nehmen pflegle und 

Flufseisen schon wegen des Mangels der Schweifs- 

barkeit ausschiiefsen mufste, war das Streben 

vieler Bessemerwerke darauf gerichtet, das weiclie 

Flufseisen in moglichst kleinen Querschnitten 

zu giefsen, um durch Ersparung des Herunler- 

walzens vom grofsed Querschnitte den Wett- 

bewerb mit den Producten aus dem Puddel- 

processe aufnehmen zu konnen.

Die unangenelnne Eigenschaft des weichen 

Flufseisens, beim Giefsen stark nachzusitzen, macht 

das Giefsen kleiner Blocke besonders auf ćister- 

reichischen Werken schwierig, weil diese ge- 

zwtmgen sind, das Materiał so weich zu hallen, 

dafs es dem durch seine grofse Weichheit und 

Yerlafslichkeit bekannlen steierischen Schweifs

eisen gleichkommt.

Das Teplitzcr Walzwerk erzeugt aus diesem 

Grunde ein Flufseisen von durchschnittlich

0,056 bis 0,07 % G 
0,16 bis 0,20 % Mn 
0,017 bis 0,03 % P

Solche BlScke liefsen sich nach der unter 

dem Namen »communicirender Gufs« bekannlen 

Metłiode, bei welcher man die Blocke von unten 

aufsteigend giefst, rationell nicht mehr herstellen, 

und mufste man trachlen, andere Wege einzu- 

scblagen. W ir wollen in Nachstehendem die ver-

V11.7

scliiedeneit Verfahrungsarten beschreiben, welche 

von den HH. Ada lbert  Ku rzw ern l i a r t  und 

E r n s t  B e r t r an d  erfunden und denselben in 

allen europaischen Landem durch Palenie ge- 
schfilzt ’ sind.

Biali XX fuhrt uns diese verschiedenen Me- 

thoden vor.

Die Figuren 1 und 2 versinnlichen das Princip, 

welches diesen Melhoden zur Grundlage diente.

Da bei dein Umstande, dafs bei dieser An- 

ordnung das Melall ziemlich direct vori oben in 

die kleinen Cocjuiilen lauft, und dafs die aus den 

kleinen Nebencoquillen entweicbenden Gase und 

das statt dereń in die kleinen Coąuillen neu ein- 

dringende Flufseisen sich gegenseitig sehr leicht 

ąusweichen konnen. die kleinen Blocke mit dichten 

Kopfen und vollkommen rein ausfallen, leuchtet 

sofort ein.

Es sei hier bemerkt, dafs mań in dem 

Teplitzer Walzwerke den Ober- oder Hauplingol 

»Gassamniler« zu nennen płlegt, weil demselben 

vorwaltend die Bolle zufallt, die von den Neben- 

ingots ausgeslofsenen Gase in sich auf/.unebmen 

und durch sich ins Freie entweichen zu lassen, 

ohne dafs liierbei Luft in die kleinen Ingots eintreten 

kann. W ir werden der Kurze lialber im weiteren 

Verlaufe des Textes diesen Ausdruck beibehalten.

Da jedoch das Abtrennen der nach Fig. 1 

gegossenen Blocke vom Hauplingol Schwierig- 

keiten verursachen wiirde, so mufsle hierfur 

ebenso ein Mittel gefunden werden, wie fur eine 

entsprechende Construction der Hauptcoąuille der 

Fig. 2, welche eben nur das Princip der Sache 

darzustellen bestimml ist.

r
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Der ersteren Anforderung wurde leicht ent- 

sprochen, indem man zwischen die untere Zellen- 

coquille, wie aus Fig. 3 ersichtlich, eine feuer- 

feste Zwischenplatte mit Gufslóchern einschaltete. 

Ilierduich gelang es, die kleinen Blocke sehr 

leicht vom Gassammler zu entfernen. Es ist 

hierzu keine gebrannte Platte nothwendig, son

dern genflgt es, wenn die Platte geslampl't und 

scharf getrocknet wird.

Auf die Construction des Gassammlers fiir 

das Ansetzen seitlicher Coąuillen kommen wir 

ani Schlusse dieses Aufsatzes zuruck.

So gute Resultate der Gufs nach Art der 

Fig. 3 gab, so hatte dieses Vorgehen doch den 

Uebelstand, dafs man einen sehr grofsen Procent- 

salz grofser Blocke brauchte, um ein entsprechen- 

des Quantum kleiner Blocke giefsen zu konnen.

Aus diesem Grunde gab man dem Gas- 

sanmiler im Bedarfsfalie kleinere Abmessungen 

und stellte ihn dafiir aus feuerfestem Materiał 

her, wie es die Fig. 4 und 5 zeigen, die ohne 

weiteres yerstandlich sind.

Da bei diesen letzteren Anordnungen der 

Inhalt des Gassammlers ais Abfall zu betrachten 

ist, so versuchte man, um denselben procen- 

tuarisch kleiner zu bekoinmen, die Blocke kleiner 

Querschnitte nach Art der Fig. G und 7 zu 

giefsen, welche es moglieh macht, die Blocke in 

recht grofser Lange zu halten, wodurch das von 

denselben dargestellte Gewicht yerhaltnifsmafsig 

zum Gassammler grofs wurde.

Dieses gab jedoch mannigfache Uebelstande.

Wenn man den Gassammler aus feuerfestem 

Materiał machte, wie in Fig. 7, so fielen wohl 

die Abialle auch bei Blocken von 80 mm qua- 

dratiseben Querschnittes befriedigend klein aus; 

allein, da man die Coquillen bei so langen Blocken 

getheilt machen mufste, so entstanden bei den 

Theilfugen der Coquillen manchmal Bartę, welche 

beim Verwalzen unangenehm waren; auch zeigen 

selbstverstandlich so lange Blocke etwas Neigung 
zum Reifsen.

Um daher auch beiin Gusse kurzer, kleiner 

Blocke einen procentuarisch kleinen Abfall zu 

bekommen, trachtete man dem Gassammler eine 

solche Form zu geben, dafs dessen Fassungsraum 

ein verhiiltnifsmafsig kleiner und giinstig geformter 

war,' und ging aufserdem darauf aus, den Gas

sammler nur durch so lange Zeit zu halten, ais 

man ihn beziiglich der ihm zugedachten Rolle 

brauchte. Die Erreichung dieses Zweckes wurde 

mit der Einrichtung nach Fig. 8 angeslrebt.

Es zeigte sich bald, dafs nur eine Reihe 

Blocke, wie in Fig. S, ein zu langes Yerweilen 

beim Giefsen dieser geringen Anzahl Blocke noth

wendig machte, und mufste man daher daran 

geben, Gruppen zósammenzustellen, wie es Fig. 9 

und 10 zeigen. Es wurden auf diese Art ge- 

wohnlich 12 Blocke von 160 mm ąuadratischen 

Querschnittes gegossen, welche bei 1 m Lange

zusammen 1800 kg wogen. Die Goquillen wurden 

zweckmSfsig ais 3zellige Goquillen angefertigt, 

dereń 4 heberieinander geslellt wurden, wie in 

Fig, 10 ersichtlich. Der Gassammler besteht hier 

aus einer Art Trichter, in weichem SSllel eiri- 

gebaut erscheinen.
Der gleichzeitige Gnfs von 12 Blocken von 

zusammen 1800 kg Gewicht gelang zwar in 

rationeller Weise auch mittelst der Einrichtung 

auf Fig. 11, wobei der Gassammler mit strahlen- 

formig angeordneten Armen hergestellt erscheint. 

Allein man machte die Erfahrung, dafs Blocke 

aus sehr weichem Flufseisen, welche gleiehzeitig 

in so grofser Anzahl gegossen werden, weil selbst 

beim scharfsten Giefsen das Vollwerden ziemlich 

lange dauerl, an der aufscren Oberfiache leichter 

unrein werden, weil die beim Gufs an dieSeiteu- 

wande der Goquillen spritzenden Metalltheilcheń 

nicht mehr gut versclnveifsen.

Der oben angefiihrle Gassammler mit ein- 

gebauten Satteln weicht nun sowohl diesem Uebel- 

slande ais auch dem bei der Einrichtung nach 

Fig. 8 erwahnten Uebelstande gleiehzeitig aus, 

weil der Gassammler mit eingebauten Satteln 

es ermoglicht, z. B. zuerst nur je 3 Blocke auf 

einmal volllaufen zu lassen, was sich sehr schnell 

yollzieht, und dann binlereinander die zunaehst 

daneben befindlichen je 3 Goquillen anzufiillen.

Da das unruhige Flufseisen bei raschem Gusse 

in der ersten Zeit elier aufkocht ais nachsitzt, 

so hat man die 4. Reihe d der 3 zelligen Go- 

quillen langst gefiillt, bevor die erste Reihe a 

naehzusitzen beginnt und ein Nachgicfsen yerlangt. 

Die obere Schneide der Sattel ermoglicht es, 

mit dem Gufsstrahle ungemein schnell von einer 

Reihe zur andern zu kommen, so dafs man 

nach Bedarf und so rasch, ais es die Umstande 

verlangen, in jede der einzelnen Abtheilungen 

giefsen kann, sowie es auch angeht, das Metali 

im Bedarfsfalie iiber den oberen Schneiden der 

Sattel stehen zu lassen, und so alle 12 Blocke 

beim Giefsen ais ein einziges Stilck zu behandeln.

Da dereń Gewicht zusammen 1800 kg betragt, 

so geht es auch an , sich bei einer solchen 

Gruppe so lange aufzuhalten, bis das Nachsitzen 

beendet ist.

Da die einzelnen Abtheilungen dieses Gas

sammlers sich nach unten conisch yerengen, so 

fallt der Abfall klein aus, indem der in diesen 

Abtheilungen zuletzt bleibende Rest keinen grofsen 

Raum einnimmt, da man den Metallspiegel zuletzt 

soweit sinken lassen kann, ais es nach der Er

fahrung geschehen darf, um die KSpfe der Blocke 

sieher nicht hohl zu bekommen.

Die Methoden, bei welchen die kleinen Blocke 

yerlical stehend gegossen werden, finden haupl- 

sachlich Anwendung fiir Querschnitte von 160 mm 

im Quadrat und daruber.

Fiir kleinere Querschnitte, namentlich fiir 

den Qnerschnitt yon 80 mm im Quadrat am
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dicken Bloekende, welcher Querschnill am Tep- 

litzer Walzwerk slark begehrl wird, spraelien 

viele Griindc dafur, eine stramenformige An

ordnung der Nebeningols nach dcm Yórbilde der 

Fig. 2 in Anwendung zu bringen, und handelte 

es sieli also hier um eine dementsprechende Con- 

struction des Gassammlers.

Eine solche Construclion wurde in der Ein- 

richlung nacli Fig. 12 und 13 gefunden.

Der Gassammler bildet liier die Verbindung 

einer feuerfeslen mit ciserner Goąuille. Von 

lelztcrer ist gewissermafsen nur mehr ein Gerippe 

da, welches jedoch aus Griiuden notbwendig ist, 

die bei naberer Beschreibung der Einrichtung 

sofort einleuchten.

Da die Einrichtung im ersten Momcnte etwas 

verwiekelt scheint, wird es gut sein, dieselbe 

etwas im einzelnen zu erlaulern, und kann dieses 

am besten unter glcichzeitiger Beschreibung des 

Vorgaugi:s bei der Ausfuliriing dieses Gufsvcr- 

fahrens gesebeben:

a in Fig. 12 ist eine Gruudplatte, welche 

ein fiir allemal in der Gufsgrube an entsprechen- 

der Stelle eingebaut ist.

b ist eine Bodenplatte, welche zum Gas

sammler gehort und auf ihrer Oberllache 8 Loclier 

besitzt, in w'elchc ein System von 8 Nadeln 

(siebe Fig. 12) eingelassen werden kann, die an

i lirem oberen Ende in einer gerneinschaftlichen 

Flansche d. Fig. 1, befestigt sind.

Die Anfertigung des Gassammlers gesebieht 

selbstverstandlich nicht in der Gufsgrube, sondern 

in jenem Arbeitsraum, wo auch die feuerfeslen 

Zwischenplatten fiir die anderen Gufssysteme

u. s. w. angefertigt werden.

Nachdem daselbsl das Nadelsystem in die 

Loclier der Grundplatte eingesteckl ist, wird um 

die Nadeln lierum ein gufseiserner Mantcl m, 

Fig. 12 und 18, angelegt, der aus einer oberen 

und unteren Halfte besteht, dereń jede wieder 

zweitheilig ist, so dafs derselbe mittelst der 

Flanschen f, Fig. 12, zusammengeschraubl wer

den kann.

Alsdann wird von oben ein besonders zugerich- 

teter und im vorliegenden Falle mit 48 Seiten- 

lóchern verseliener Dorn eingebracht und in das 

dazu bestimmte Loch der GrundplaUe eingelassen 

und so gedreht, dafs die Seilenlócher dieses Dornes 

den Seitenlochern im gufseisernen Mantel ent
sprechen.

Durch diese entsprechcnden Loclier werden 

nun 48 Sliick kleiner Seitendorne eingesteckt, 

alsdann wird von oben Ghamotte eingebracht 

und dieses Materiał fest eingeslampft.

Nach dem Herausziehen der kleinen Dornę 

und des grofsen Dornes, dessen Durchmesser so 

grofs gewahlt ist, ais der Gassammler werden 

soli, bleiben in dem nun aus feuerfestem Materiał 

gebildeten Korper die Eingufslocher fiir die Neben- 

coąuillen frei.

Dieser Mittelkorper sammt Mantel wird nim , 

in einer Trockenkammer scharf getrocknet.

Nach dem Trocknen wird derselbe auf oben- 

erwahnle Grundplatte in der Gufsgrube eingestellt 

und bernach der eiserne Mantel weggenomtnen.

Dic dic Coquillen vertretenden eisernen Nadeln 

bilden nun gut sehliefsende Anlageflacheti fiir 

dic seitlich einzustcllenden Nebencoąuillen.

Yon diesen Goąuillen, welche in Teplitz fiir 

einen Qucrschnitt von 80 mm am dicken Block- 

ende und 65 mm am diinncn Bloekende in Ver- 

wendung stehen, werden je 6 iibereinander zu 

einem Systeme zusammengegossen hergestellt.

Nacli dem Einstellen aller Nebencoąuillen zu 

einer sogenannten Radialgruppe werden dieselben 

durch Klammern k, Fig. 12, zu einem Ganzen 

vercinigt und an die Mittelcocjuille fest angedruckl.

Wiirde man nun sofort in einen Radialsatz 

hineingiefsen, so wurde das aus 48 Stiick Neben- 

ingots fast gleichzeitig entweicheńde Gas das 

Metali aus dem Gassammler hinausschleudern 

und das Giefsen nur dann moglich maehenj wenn 

man dasselbc in einetn langsamen Tempo vor- 

nehmen wiirde. Es ist jedoch im, Interesse der 

Schonheit der entslehcnden Blocke Bedingung. 

den Strahi aus der Gufspfanne so rasch laufen 

zu lassen, ais man es imstande ist.

Um nun bei diesem Vorgehen von den enl- 

weichenden Gascn nicht belastigt zu werden, 

setzt man auf den Radialsatz den Doppelconus C, 

Fig. 12, welcher einerseits durch Verbreiterung 

des Querschnittes die Gase leichter entweichen 

lafst, andererseits dadurch, dafs cr sich oben wieder 

zusammenzieht, das herumspritzende Flufseisen 

hindert, herauszuspritzen uud es zwingt, stets 

wieder in den Gassammler zuriickzufallen.

Das Giefsen fmdet auf diese Weise sehr rasch 

und ohne alle Belastigung statt. und verrath sich 

die heftigc Gasreaction nur durch ein dem Troni

ni ein ahniiches Gerausch.

Nach beendetem Gusse werden zuerst die 

beiden Theile des Doppelconus weggenomtnen, 

in welchem sieli meislens nur kleine Flufseisen- 

Kugeln befinden. Dann werden dic Klammern 

der Nebeningols geluftel, damit der Druck der

selben gegen die Nadeln beseitigt wird, und 

hierauf wird das an der erwalinten Flansche be- 

festigte Nadelsystem mittelst eines Blockkrahns 

herausgezogen.

Die Nebencoąuillen werden nun eine nach 

der andern mittelst der Blockkrahne aufgehoben, 

wobei die kleinen Ingots sich an den Stellen 

der Eingufszapfen vom Gassammler abreifsen,

Man hat den Gassammlerblock auf Spitz- 

bogen, Zaggeln u. s. w. ausgewalzt. Da jedoch 

demselben haufig Eingufszapfen anhaften und 

dessen Oberllache iiberhaupt nicht rein ist, so 

waren hierzu behufs Erzeugung eines guten Walz- 

productes 2 Hilzen nothwendig.

Um dieses zu vermeiden, ging man auch bei
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dieser Methode sehliefslieh darauf aus, den Gas

sammler ais solchen nur durch so langc Zeit zu 

erhalten, ais man ihn nothig hat, und dann das 

Metali desselben in einer andern Form zu ge- 

winnen.
Zu diesem Heimie wird das Metali im Gas

sammler mittelst einer Einrichtung, die in Fig. 13 

ersichtlich ist, nach beendelem Gusse abgezapft.

Zu dem Zwecke wird der Gassammler nicht 

auf die friiher erwiilmje Grundplatte gestellt, 

sondern auf eine mit einer Seitenoffnung vcr- 

sehene Untercoquille, und ist unten auch nicht 

mehr gesehlossen, sondern ollen, kann jedoch 

vei uńUelsi einer durch die Seitenoffnung der 

Untercoąuilk. eingebraehten, an einem Hebel be- 

fesligten, leuerlest ausgeschmierten Klappe s ver- 

sehlossen werden.

Nach beendelem Gusse wird diese Klappe 

heraitsgerissen. und das Metali ergiefsl sieli in 

die Unlereoąuille, daselbst einen sehr schonen 

und reinen Bloek ergebend.

Nach dem Abzapfen des Metalks im Gas

sammler bleibt in der Miltelcoquille nur eine 

eyiindrtsehe Haut stehen, daher der Abfall un- 

gemein klein ist.

Bei beifsgehenden Satzen kommt es auch vor, 

d.ifs im Gassammler gar kein Abfall zuruckhleibt, 

und dals sogar das gegen den Gassammler zu 

liegende Ende der ESnguEsapfen mil ausliiufl.

Das Heraustreiben von Metali aus den Go- 

qinllen kommt. aber selbst bei solchen Hitzen 

nie Tor, weil infolge der kuhlenden Wirkung der 

Goqttillenw5nde das Metali in denselben ziemlich 

rasch erstarrt.

Zum SepUe des Arbeilers fiir Torkommende 

etwaige Filie empfiehlt es sich nach Einbringung 

des ilebels mit der Klappe ein Bleeh <* b einzu- 

stdlen. welches unten auf dem Boden aufsitzt 

und nur fiir den Hebel einen entsprechenden 
ScIłlstŁ besitzt,

Eutu Einstampfen in die Gassaiumiercoąuiile 

wird nur Abfall-GhamoUe verweudet, wie sie in 

allen Staldwerken reichlich fallt.

Auch kann dieselbe tlieilweise mehrmals ver- 

weudel werden, so dafs der Aufwand an feuer- 

feslem Materiał versclnwindeud ist, sowie uber- 

tiaupt die Mehrkoslen der Herstellung solcher 

Blocke gegeniiber den Blocken ge.wóhnlicher 

?n>6fret QuersehniUe sehr klein sind. Gegen- 

uher tfer swgenańuten cotnimmieireuden Gufs- 

.nseihede jwbt dieses Yerfahren, abgesehen daron, 

Mafs asieli bel weichsteni Flufseisen die Blocke 

unawr gul atJsAifkn inussen, den Yortheil, dafs 

man dk- beim communieJremlen Gusse ndthigen. 

gefcrAnalen ‘euerfeslen Rohren er#part, sowie 

auch den A to l  in diesen Boh ren, und aufser- 

*&«>. tfals ser in der l-niereoąuilłc erhallene 

bksels. »ueh besserer QyalitSt isl ais jener, welchen 1

man bei der communicirenden Methode in dem 

feuerfesten Eingufstrichler erhalt.

Obwohl dieses Giefsen in Radialgruppen im 

ersten Momente den Eindruck der Gomplieirtheit 

macht, so geht die Arbeit doch ungemein schneli 

und unter Aufwand von sehr wenig Arbeitslolmen 

vor sich, sowie auch Reparaturen fast gar nicht 

Yorkommen.
Die Coquillen werden fast gar mcht heifs, 

weil sie sehr schneli wieder entleerl und an 

allen Seiten von Luft gekiihll werden.

Die Blocke dagegen kommen so heli gliiliend 

aus den Goquillen, dafs zu deren Auswalzung 

ungemein wenig BrennstoiT nothwendig ist. Sie 

fallen aufscrdem fast alle und zwar jede einzeln 

fiir sich aus den Coquillen heraus.

Die Ersparungen boi der Erzeugung von 

Blćicken so kleiner Querschnilte gegeniiber dem 

Herunterwalzen yon grofsen Blocken ist daher 

eine sehr namhafte; nicht blofs deshalb, weil 

die Herstellungskosten solcher Blocke gegeniiber 

dem Herunterwalzen viel geringer sind, sondern 

auch, weil fiir manche Werke, welche erst in 

der Einrichtung begriffen sind, in manchen Fallen 

die Ausgabe fiir ein Walzwerk entfallen kann.

Das Einstampfen eines Mitteleingusses ein- 

schliefslich Zusammenschraubens des Mantels er- 

fordert 2 Mann durch 1 Stunde, das Einstellen 

desselben in die Gufsgrube und das Zusammen- 

setzen sowie Zusammenklamtnern der ganzen 

Gruppe sammt Aufsetzen des Doppelconus erfordert 

l Mann und 3 Gehiilfen durch 35 Minuten.

Wenn die Blockkrahne hinreichend stark sind, 

kann ein Blockkrahn beim Herausnehmen der 

Gruppe aus der Gufsgrube stets 2 Goquillen mit 

12 Blocken fassen, so dafs, wenn 2 Kralme 

gleichzeitig arbeilen, jeder dieser Krahne nur 

4 Hube zu machen braucht, um die Blocke 

sammt Coquilien aus der Gufsgrube zu entfernen. 

Man liifst zweekmafsig die kleinen Blocke aus 

den Goquillen heraus sogleich auf einen auf der 

Hiiltensohle bereitstehenden Wagen fallen.

Da eine solche Radialgruppe fiir 48 Sliick 

Blocke einen Raum in der Breite yon 2,5 m 

erfordert, so mufs, wenn ganze Einsiitze nur auf 

solche Blocke vergossen werden sollen, fiir hin- 

reiehenden Raum in der Grube gesorgt werden, 

daher der Gufs solcher Gruppen am leichtesten 

in langgestreekten Gruben mittelst eines fahr- 

. baren Loconiotiv-Gufskrahnes gesehieht. W o dic 

| Gufsgrube nicht hinreichend Raum liietct, wie in 

i Teplitz, mufs man sich darauf beschranken, nur 

i einen Theil von jedem Einsatz auf solche Blocke 
zu yergiefsen.

Das Stahlwerk Kladno richtet sich gejen- 

wartig darauf ein, ganze Einsiitze solcher BI cke 

in dieser Weise zu vergiefsen,
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Ueber ein beachtenswerthes Yerlialten des Eisens und Stalils.
Von A. Ledebur.

Es ist bekannt, dafs die specifische Warnie 

des Eisens, ebenso wie die anderer Korper, mit 

der Temperatur steigt und bei 1000° G, an

nahernd doppelt so grofs ist ais bei Nuli Grad. 

Weniger allgemein bekannt ist es jedoch , dafs 

diese Zunahme der specifischen Warnie des 

Eisens beim Erhitzen nicht ganz gleichmiifsig 

mil der Temperatur Schrilt halt. Erwarmt man 

ein Eisen- oder Stahlstiick gleichmafsig, so tritt 

ein Zeitpunkt ein, wo dessen Temperatur lang- 

samer ais bisher steigt, bis bei fernerer Warme- 

zufuhr jener kritische Punkt uberschritten ist; 

iiifst man das starker erhitzte Eiscnstiick abkiihlen, 

so zeigt sich bei jener namlichen Temperatur 

ein Stillstand in der Teinperaturabnahme oder 

sogar eine plotzliche Wiedererwarmung. Es 

wird also bei der Erhitzung des Eisens innerhalb 

jener Temperatur offenbar Warnie verbraucht, 

um moleculare oder chemische oder beide Aen

derungen zugleich hervorzubriDgen; und die 

gleiche Warmemenge wird frei, wenn bei der 

Abkiihlung des starker erhitzten Eisens jener 

Punkt wieder erreicht ist.

Ueber diesen Vorgang sind in den letzten 

Jahren yon yerschiedenen Naturforschern Unter

suchungen angestellt worden, dereń Ergebnisse 

auch fiir den Eisenhiitlenmann nicht ohne In- 

teresse sein durften.

Schon im Jahre 1869 beobachtete Gore, 

dafs, wenn man einen hellgluheriden Eisendralit 

allmahlicher Abkiihlung tiberlafst, die mit der 

Abkiihlung verbundene Verkiirzung seiner Langen- 

abmessung nicht gleichmiifsig verlauft, sondern 

dafs seht bald nach dem Beginne der Abkiihlung 

eine plotzliche Wiederverlangerung eintritt. Pro

fessor Barrett erganzle 1873 durch fernere 

Untersuchungen diese Beobachtung dahin, dafs 

bei der Erhitzung eines kalten Drahtes eine 

plotzliche Verkiirzung desselben in der namlichen 

Temperatur wahrzunelnnen sei, wo bei der Ab- 

kiihlung-jene Yerliingerung eintritt; sowie ferner- 

hin, dafs jene Verlangertmg Hand in Hand gehe 

mit einer plotzliclien, selbstthatigen Wiedererhitzung 

des abkiihlęnden Drahtes, welche fiir das Auge 

durch das sliirkere Ergliihen des vorher nur 

noch dunkel rothgliihenden Drahtes besonders 

deutlich erkennbar werde, wenn man den Ver- 

such in einem dunklen Raume ausfiihre*.

Spater, im Jahre 1884, priifte J. A. Brinell 

diesen Yorgang, wie es scheint, ohne mit den

* Philosophical Magazine, series IV, vol. 46 
(1873), p. 472.

friiheren Arbeiten Gores und Barretts bekannt 

zu sein*. Er fąnd, dafs, wenn man einen 

Stahlstab an dem einen Ende erhltzt und 

dann allmahlich abkiihlen liifst, plotzlich auf 

der Grenże zwischen dem vorher nicht ęjrhitzt 

gewesenen und dem noch rolligltilicnden Theile 

ein hellerer Fleck ersćheint, welcher sich ver- 

grofsert und uber die ganze Oberflache des 

gliihenden Theiles ausdehnt, worauf dann die 

Abkiihlung in gewóhnlicher Weise verliiuft. Den 

Grund dieser Erscheinung glaubt Brinell in dem 

Freiwerden von Warme suchen zu mussen, 

welches die Folgę sei des Uebergangs der soge- 

nannten Hiirtungskohle in Gementkohle; und der 

Umstand, dafs die Erscheinung sich nicht zeigte, 

wenn er weiches Flufseisen in der namlichen 

Weise behandelte, spricht fiir die Richtigkeit 

seiner Anschauung. Auch Professor Barrett hebt 

in seiner oben erwiihnten Abhandlung hervor, 

dafs Stahldraht deutlicher ais weicher Eisendralit 

die plotzliche Verlangerung beim Abkuhlen er

kennen liefse, spricht aber bei der Beschreibung 

des Ergluhens allerdings nur von Eisendralit.

In sehr wissenschafllicher Weise untersuchte 

Pionchon im vorigen Jahre den Warmeverbrauch 

zur Erhitzung des Eisens auf bestimmte Tem

peraturen, indem er mit Hiilfe genauer Instru- 

mente die betreffenden Temperaturen und die 

bei denselben vom Eisen aufgenommenen Warme- 

mengen ermittelte**; und es ergiebt sich aus 

seinen Untersuchungen, dafs doch auch beim 

weichen, ja selbst beim chemisch reinen, durch 

Gliihen von Eisenoxydul im Wasserstoffstronie 

erzeugten Eisen in einer bestimmten Temperatur 

ein plotzlicher Mehrverbrauch von Warme beim 

Erhitzen — zweifellos also auch ein Freiwerden 

von Warme beim Abkiihlen aus hóherer Tem

peratur — zu bemerken ist. Er benutzte 

weiches Schmiedeisen, spater auch, wie erwiihnt, 

reinen Eisenschwamm, fiir seine Versuche. 

Wahrend in den Temperaturen zwischen Nuli 

bis 600° G. die Menge der vorn Eisen aufge

nommenen Warme gleichmafsig mit der Tempe

ratur stieg***, trat plotzlich innerhalb der Tem

peraturen von 660 bis 723° jener erhebliche

* Die betrefiende, zuerst in den Jernkontorets 
annaler veroffentlichte Abhandlung ist ihrem vollen 
Umfange nach in deutscher Uebersetzung in »Slahl 
und Eisen* 1885, Seite 611 wiedergegehen.

** Gomptes rendus, t. CII p. 1454.
*** Pionchon giebt fur die Berechnung der inner

halb der angegebenen Temperaturen aufgenommenen 
Warme die Formel;

q‘ = 0,11012t-f 0,0000253333312 + 0,0000000546666413,
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Mehrverbrauch an Warme ein, wie die am 

Fufse der Seite mitgetheilte Formel* erkennen 

lafst; bei Erhitzung iiber 723° hinaus bis zu 

1000° war der Warmehedarf wieder geringer 

ais innerhalb jener angegebenen Temperatur**. 

Bei der Behandlung von Kupfer in der nam- 

lichen Weise war eine derartige plotzliche Aen- 

derung des fiir bestimmte Temperatursteigerungen 

erforderlicben Warmeverbrauchs nicht zu ent- 

decken. Pionchon schliefst aus seinen Bc- 

obachtungen, dafs innerhalb jener kritischen 

Temperatur — 660 bis 723° — eine moleculare 

Aenderung eintrete, zu welcher Warme Yer

braucht werde.
Den schcinbaren Widerspruch in den An

gaben Brinells und Pionchons — ersterer be- 

obachtete, wie erwahnt, den Vorgang nur beim 

kohlenstoffreicheren schmiedbarcn Eisen und 

schrieb die Ursache einer Aenderung in der 

Form des Kohlenstotfgehalts zu —  veranlafste 

Osmond (dessen Untersuchungen uber die For

men des Kohlenstoffs im Stahle bereits im 

Yorigen Jalirgange von »Stahl und Eisen* 

Seite 374 besprochen wurden), dic Unter

suchungen mit Eisen- und Stahlsorten von ver- 

schiedener Zusammensetzung durch Gluhen und 

Erkaltenlassen in einer Stickstoffatmosphare 

unter genauer Messung der Temperaturen zu 

wiederholen***. Die von ihm erlangten Er

gebnisse sind im wesentlichen folgende:

Flufseisen mit 0,16 #  Kohle, auf 1200° 

erhitzt, liefs bei allmahlicher Abkuhlung eine 

dreimalige Vcrzogerimg der Tcmperaturabnahme 

erkennen: zuerst zwischen den Temperaturen 

von 863 Itis ,820° und zwar am deutlichsten 

zwischen 84-5 bis 839°; sodann bei 775 bis 

736° (am deutlichsten zwischen 763 und 749°); 

endlich, jcdocli nur mit Hiilfe eines Chrono- 

graphen deutlieh erkennbar, zwischen 693 bis 

669°. Osmond schreibt die ersten beiden Vcr- 

zogerungen den statlfmdenden molecularen Aen- 

derungen des Eisens zu und berechnet die hier- 

durch beim Abkiihlen frei werdende, beim Er- 

wiinnen Yerbrauchtc Warme zu 5,1 Wartne- 

einheiten (Pionchon fand 5,3 Warmeeinheiten), 

wahrend er die unhedeutende, zwischen 693 und 

669° eintrctendcYerzógerungder Abkuhlungauf die 

eintretende Umwandlung des Kohlenstoffs zuriick- 

fuhrt, dessen geringe Menge in dem Yorliegenden 

I'alle dic Undeutlichkeit der Erscheinung erklare.

Beim Abkuhlen von Stahl mit 0,57 % 

Kohlenstolf trat statt der beim weichen Flufs

eisen beobachteten ersten beiden Yerzógerungen 

erst in einer Temperatur von 736 bis 690° eine 

Yerzogerung der Abkuhlung ein; dann sank das

t * Formel:
q» — 0,57803 t -  0,001435987 t2 -f 0,00000119-5 t3.

** Formel : q‘ =  0,218 t — 39.

CIVC01 qq-CS ret!dUS’ 1‘ 0111 P' 743 und 1135>

Thermometer gleichmafsig auf 675°, stieg von 

hier aus plotzlich wieder auf 681° und setzte 

nunmehr gleichmafsig seine Bewegung nar,h 

unten fort. Dic erste Yerzogerung ist nach 

Osmońds Ansicht auch hier durch die moleculare 

Aenderung des Eisens, die zweite, weit deutlicher 

ais beim kohlenstofTarmen Flufseisen auftretende 

und in eine Wiedererwarmung sich umwandelnde 

Verzogerung durch die Aenderung des Kohlen- 

stoffs liervorgerufen. Wurde der Stahl, wahrend 

seine Temperatur bei der Abkuhlung bis auf 

jenes zwischen den beiden kritischen Punklen — 

736 und 675° — liegende Mafs gesunken war, 

plotzlich in kaltem Wasser abgeloscht, so ergab 

die chemische Untcrsuchung den Kohlenstoff in 

der Form der Ilartungskohle, obglcich der Stahl 

noch vollslandig gut feilbar war; ein Abloschen 

bei hoherer Temperatur ais 736° rief erst die 

eigentliche Stahlhartung hervor, und Osmond 

glaubt in diesem Umstande eine Bestatigung der 

von ihm in seiner fruheren Arbeit* bereits aus- 

gesprochcnen Ansicht zu finden, dafs die Har- 

tung des Stahles durch eine bcstitnmte Molecular- 

form des Eisens bedingt sei, welche, in hoherer 

Temperatur enlstehend, sich bei plotzlicher Ab

kiihlung nicht wieder vollstandig in die gewóhn- 

liche Form umwandele, sofern das Eisen kohlen- 

stofflialtig ist. Ein Abloschen des Stahls in 

niedrigerer Temperatur ais 675° blieb iiberhaupt 

ohne Erfolg.

Bei der Wiedercrhitzung des Stahls fielen 

dic beiden Vorgange zusammen und verriethen 

sich durch cinc Vcrzogerung in dem Steigen des 

Thcrmometers zwischen 719 und 747°.

Stahl mit 1,25 ^  KohlenstofT zeigte auch 

beim Abkuhlen beide Vorgange, dic moleculare 

Aenderung des Eisens und dic Umwandlung des 

Kohlenstoffs, Yereinigt, und zwar traten dieselben 

bei einer Temperatur von 694° ein, wo das 

fallende Thermometer plotzlich wieder auf 704° 

stieg. Bei der Erhitzung des Stahls liefs sieli 

eine Yerzogerung zwischen 723° und 743° 

wahrnehmen.

Osmond schliefst aus diesen Beobachtungen, 

dafs mit der Zunahrne des KohlenstofTgehalts 

im schmiedbaren Eisen die Temperatur, wo die 

Form des Kohlenstoffs sich andert, hoher, die 

Temperatur, wo die moleculare Aenderung des 

Eisens slattfindet, dagegen niedriger werde und 

dafs demgemiifs beide Temperaturen zusammen- 

fallen, sobald ein gewisses Mafs des Kohlen- 

stoffgehalts — nach den erwahnten Versuchen 

0,57 $  — erreicht sei**.

Beim plotzlichen Abloschen des gliihenden

* Vergl »Stahl und Eisen* 1886, S. 377.
** Diese Theorie steht jedocli nicht im Einklange

mit den oben mitgetheilten Beobachtungen Pionchons. 
Derselbefand — wieenv5hnt —auch im chemisch reinen 
Eisen schon in den Temperaturen von 660 bis 723° 
einen Mehrverbrauch an Warme beim Erhitzen.
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Stahls war keine Unterbrechung in dem Verlaufe 

der Abkuhlung zu bemerken; die Warme, welche 

bei langsamer Abkiihlung infolge der besprochenen 

Vorgange frei wird, verbleibt demnach im Stahle. 

Beim Anlassen nach dem Hiirten wurde diese 

latente Warnie allmahlich und nicht plotzlich, wie 

man yielleieht hiitte erwarten konnen, entlassen.

Um auch den Einflufs eines Mangangelialts 

auf den Verlauf der im Vorstehenden besprochenen 

Vorgiinge kennen zu lernen, wurden Stalilsorten 

mit verschieden bohem Mangangehalte den nam- 

lichen Versuchen unterzogen. Die hierbei er- 

langten Ergebnisse sind in folgender Tabelle 

zusammengeslellt.

S t a h l E i s e n m a n g a n

Kohlenstoffgehalt . . . 0,29 0,32 0,42 0,46 nicht hest. nicht best.
Siliciumgehalt . . . . 0,06 0,05 0,035 0,07
Mangangelialt . . . . 0,27 0,50 1,00 1,08 20,00 50,00
Anfangstemperatur bei der

Abkiihlung................... 1100° 1100° 1100° 1100° 900° 900°
Erste VerzSgerung der Ab

kiihlung, durch eine 
moleculare Aenderung
im Eisen hervórgerufen 800-715° 760-690° 725-648° 720-643° keine keine

Wiedererwannung . . . 685° 664° 648° 643° keine keine

Der Mangangelialt erniedrigt demnach sowohl 

diejenige Temperatur, bei welcher — nacli 

Osmond — moleculare Aenderung des Eisens 

ais diejenige, bei welcher eine Uinwandlung der 

Kohlenstoffform stattfindet; er yerhalt sich einem 

Kohlenstolfgehalte in ersterer Beziehung iiberein- 

stimmend, in zweiter Beziehung entgegengesetzt. 

Er begiinsligt offenbar das Verbleiben des

Kohlenstolfs im Zustande der Hartungskoble und 

ruft demnach die gleiche Wirkung hervor, ais 

eine raschere Abkuhlung bei einem ebenso 

kohlenstoffreichen, aber manganfreien Stahle,

ein Umstand, welcher durch das rnechanische 

Verhalten des Manganstahls seine Bestiitigung 

findet. Bei sehr grofsem Mangangehalte horen 

sogar jene Aenderungen auf ; das Eisen und der 

Kohlenstofl' verharren in allen Temperaturen in 

dem gleichen Zustande, wie das Verhalten der 

beiden Eisenmangane erkennen lafst.

Wolfram beeinflufste in derselben Weise,

aber noch kraftiger ais Mangan, das in Rede 

stehende Verhalten des Eisens. Ein ziemlich 

wolframreicher und zugleich manganhaltiger 

Stahl zeigte die Erscheinung der Wieder- 

erwarmung beim Abkiihlen von 1100° erst in 

der ausnalimsweise niedrigen Temperatur von 

540 bis 530°. Nach Osmonds Meinung hat 

hierbei die Anfangstemperatur jedenfalls einen 

grofsen Einllufs.

Eine Einwirkung eines Chromgehalts auf die 

moleculare Aenderung des Eisens bei der Ab

kuhlung liefs sich nicht wabrriehmen; uńver-

kennbar aber war ein Einllufs auf den zweiten, 

durch Wiedererwannung sich verrathenden Vor- 

gang. Chrom erhohte die Temperatur, bei 

welcher der Uebergang der Hartungskoble in 

Genientkohle stattfindet, und wirkte in dieser 

Hinsicht demnach umgekehrt ais Mangan und 
Wolfram.

Silicium scheint einen Einllufs auf die be

sprochenen Vorgiinge nicht zu besitzen. Ein 

Stahl mit 0,35 #  G, 0,55 % Si, 0,87 % Mn 

yerhielt sich ebenso ais ein siliciumfreier Stahl 

von tibrigens gleicher Zusammensetzung, Osmond 

welst hierbei auf die bekannte Thatsache hin, 

dafs Silicium nicht, wie Kobie, Mangan, W ol

fram, die Iliirtungsfahigkeit des Stahls erfioht.

Schwefel bindet gewissennafsen einen Theil 

des Mangangelialts und verhindert somil dessen 

Einwirkung. Ein Stahl mit 0,48 % C, 0,28 ^  S, 

0,51 Mn zeigte beim Abkiihlen die Erschei- 

nung der Wiedererwannung bei 696°, wahrend 

der in obenstehender Tabelle aufgefiihrte Stahl 

mit 0,50 % Mn, dessen Schwefelgebalt nicht 

iiber das geringe Mafs des gewohnlichen Stahls 

hinausging, bei einer um 32° tiefer liegenden 

Temperatur den Vorgang erkennen liefs. Der 

Unterschied im Kohlenstolfgehalte der beiden 

Stahle ist jedenfalls zu unbedeutend, um diese 

Abweichung zu erklaren.

Phosphor bleibt ohne Einflufs auf die be

sprochenen Vorgange. Seine nachtheilige Ein

wirkung auf das rnechanische Verhalten des 

Eisens mufs demnach anderen Ursachen zuge- 

schrieben werden; wie Osmond meint, der Bil - 

dung sproder Verbindungen, welche , indem sie 

in niedriger Temperatur schmelzen, die Bildung 

von Krystallen begiinstigen

Die mitgetheilten Ermittelungeri Osmonds 

liefern einen beachtenswerthen Beitrag zur Lehre 

von den Eisenkohlenstofflegirungen. Dariiber,

dafs bei der langsamen Erkaltung gliihenden 

Stahls dessen Kohlenstoffgehalt eine andere Form 

annimmt, ais wenn der Stahl durch Ablćischen 

in Wasser rasch abgekuhlt wird, sind wohl die 

Metallurgen einig, wenn auch iiber die eigent-
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liche Beschaffenheit jener Kohlcnstofffornien, ins- 

hesondęre der bei langsamer Erkaltung ent- 

stelienden sogenannten Cement- oder Glulikolile 

noch Meirmngsverschiedcnheiten obwalten, Einige 

halten sie fiir selbstandig aiisgeschiedenen Kohlen- 

stóff; Andere glauben hier eine beslimnitc 

chemische Verbindnng nach Atomverhaltnissen 

zwischen Eisen und KohlenstofT entdeckt zu 

haben; noch Andere — zu denen ich selbst 

gehore — sind der Meinung, dafs aus der im 

gluhenden Zustande gleichmiifsigen Legirung — 

gegenseifigen Losung — von Eisen und Kohlen- 

stoff bei allmahlicher Abkiihlung eine kohlenstoff- 

reiche Legirung, deren ([uantitative Zusammen- 

setzung aber nicht immer genau dieselbe zu 

sein ,brauclil, sich von der nunmehr den Grund- 

bestandtheil des langsam abgekiihlten Stahls 

bildenden kohlenstoffarmen Legirung sondere. 

Bisher war man allgemein der Ansicht, dafs der 

Harttingsprocefs, eine unmittelbare Folgę sei jener 

durch die plotzliche Abkiihlung bewirkten Be

li i uderung des Zerfallens der im hellgKihenden 

Zustande gleichartigen Eisenkohlenstofflegirung; 

Osmond bestreitet die Bichtigkeit dieser Anschau- 

ung und schreibt, wie oben erlautert, dem 

Kohlenstoffgehalte nur einen inittelbaren Einflufs 

beim HSrlen zu,

Jedenfalls bedarf es noch fernerer Aufkliirung, 

ehe der innere Yorgang beim Harten des Stahls 

uns vollstandig durchsichtig vor Augen liegt. 

Auch zwischen Osmonds und Pionchons Be- 

obachtungen bleibt noch, wie schon erwahnl, 

ein Widerspruch, bestehen. Einstweilen sei es 

gestattet. darauf hinzuweisen, dafs man ganz 

ahnliche Erscheinungen, wie sie von Osmond, 

Brinell und Anderen beim erkaltenden Stahle 

beobachtet wurden, bereits fi filier auch bei 

anderen Legirungen wahrgenomrnen bat, ein 

Umstand, welcher ais ein fernerer Beweis fur 

die von mir bereits vielfach vertretene Ansicht 

dienen kami, dafs das kohlenstoflhaltige Eisen 

keineswegs, wie man friiher gewohnlich anzu- 

nehmen geneigt war, ais ein seiner chemischen 

Beschaffenheit nach ganz absonderliches Erzeug- 

nifs dasteht, sondern nichts anderes isl ais eine 

Legirung der beiden Kiirper, deren ganzes Ver- 

halten sich volls!andig den Gesetzeu aupafst, 

welche fiir das Yerhallen der Legirungen im 

allgemeinen inafsgebend sind. Schon im Jahre 

184 7 machte Person auf einen derartigen Yor

gang aufmerksam, welcher beim Abkuhlen der 

d‘Arcetschen Legirung (aus 8 Theilen Wistnuth,

5 Theilen Blei, 3 Theilen Zinn beslebend uńd 

bei 9(i° C. erstarrend) bemerkbar wird*. Die 

betreffenden Mittheikmgen scheinen mir bedeutungs- 

voll genug zu sein, um hier im kurzeń Auszuge 
wiedergegeben zu werden.

* C. C. Person, Sur la chaleur specifląue anomale 
de certains altiages et sur leur r4chauffement spontanś 
apres la soltdification. Comptes rendus t. XXV p. 444.

Person henufzle fiir seine Versuche ein 

Glasflaschchcn (une ampoule), in welches das 

geschmolzene Metali eingegossen wurde; ein 

hineingeslecktes, in das Metali eintauchendes 

Thermometer diente zum Messen der Temperatur. 

Er beschreibt nun den Vorgang folgendermafsen : 

„Nehmen wir an , dafs das Flaschchen 150 g 

„der d’Arcetschen Legirung enthalt, so gebraucht 

„das Thermometer, \velches bei 130° (wahrend 

„die Legirung fliissig war) in 5 bis 6 Secunden 

„1° fiel, um von 96° auf 94° zu fallen, mehr 

„ais 400 Secunden, Offenbar wird innerhalb 

„dieses Abschnittes die gebundene Schmelzwarme 

„frei. Ist die Erstarrung beendet, so nimnit 

„das Thermometer seinen regelmafsigen Gang 

„wieder auf, indem es binnen 10 oder 12 Se- 

„cunden um 1° fiillt, bis es auf 57° angelangt 

„ist. Alsdann stcht es pliitzlicli slill und sleigt 

„sogar um 1 bis 2°; gleichzeitig wird das 

„Flaschchen durch eine betrachlliche Ausdehnung 

„der ganzen Masse zersprengt und diese Aus- 

„dehmmg bleibt auch nach dem Erka!ten be- 

„stehen, so dafs das yorher fest eingegossene 

„Thermometer vollstandig frei wird. Es findet 

„demnach in jener Temperatur von 50 bis 58° 

„eine Aenderung in der Gonstitution der Le- 

„girung unter Freiwerden von Warme statt.“ 

Durch besondere Messungen fand Person, 

dafs jene freiwerdende Warme 3 Warme- Einheiten 

betragt. Er erwahnt dann. bezfiglich der be- 

sprochenen Legirung noch foigendes:

„Wenn man tlie geschmolzene Legirung 

„pldtzlich durch Eintauchen in Wasser abkiihlt 

„und sie dann lierausniinmt, so erhitzt sie sieli 

„mitunter nach einigen Augenblieken in einem 

„Mafse, dafs sie nicht mehr mit den Fingern 

„sich anfassen lafst. Die plotzliche Abkiihlung 

„hatte hier jene Aenderung der Gonstitution 

■„yerhińdert; aber es tritt ein Zeitpunkt ein, wo 

„die Anordnung der Molecule sich nicht mehr 

„mit der niedrigen Temperatur vertragt. Eine 

„plotzliche Umlagerung tritt ein und eben der 

„rasche Yerlauf derselben erklart die starkę Er- 

„hitzung, welche die Temperatur der Legirung 

„bis auf 70° steigern kann.“

Liegt hier — insbesondere hinsichtlich des 

Verhaltens beim langsamen Abkiihlen — nicht 

eine deufliche Uebereinstimmung mit dem von 

Osmond und den genannten anderen Forschern 

beobachteten Erscheinungen beim langsamen Ab- 

kuhlen des Stahls vor? Es ist mir sehr wahr- 

scheinlich, dafs zahlreiche andere Legirungen — 

ich glaube sogar die meisten — bei genauer Be- 

obachtung mit Yorrichtungen , wie sie Osmond 

zur Yerfiigung standen, ein ahnliches Verbalten 

erkennen lassen wurden. Besonders lehrreicli 

durfte es sein, das Verhalten der Zinnbronzen, 

dieser dem Stahle in so mancher Beziehung 

ahnlichen Legirungen, einer solchen Priifung zu 
unterziehen.



STAHL UND EISEN“ Nr. 7, 1887

SchmttlF.

Sdmitt CD.

SchniUAB.

fonierttH dtiw. 'SfJuutt CM.

nertuitfifJith ó'(Juiiłl (IHScItiuiłjtE SdtrnmiiUht



Juli 1887. „STAHL UND E ISEN .8 Nr. 7. 451

Ein neues Uniyersal rWalż#rfaliren.
(Hierzu Biali XXI.)

Unter den Wcrkzeugen, welclie zur Verar- 

beitung der Metalle, nanienliieh des Eisens, im 

hiillenmannischen Betriebe dienen , nimmt das 

Walzwerk eine liervorragende Stellung ein. 

Daher hal sich die .Aufmerksamkeit der Tech- 

niker stets mit besonderer Yorliebe auf die Vei- 

besserung seiner Einrichlungen und die Verall- 

gemeinerung der Anwendung des Walzverfahrens 

zur Herstellung aller erdenkbaren, 'durch Lang- 

streckung erstellbaren Formen gerichtet. Das 

A uwal/.en von Erhohungen, Vertiefungen oder 

Verbreilerungen an den Stiiben, zum Zwecke 

einer stellenweisen Veranderung des Querschnittes, 

war dabei bis jetzt nur innerhalb gewisśer Gren

zen moglich und die Herstellung von Hohlkfirpern 

zu Róhren, Saulen, Radreifen, Torpedocylindern 

und Dampfkesselmanteln wurde ais eine besonders 

hohe Aufgabe fiir die Walzkunsl betrachtet. 

Die Gleichmafsigkeit der Streckung aller Theile 

eines zu streckenden Querschnittes war eine 

Anforderung, dereń Mifsachlung namentlich in 

der Bhithezeit des Schweifseisens mancher arme 

Siinder mit schwerem Lehrgeld hat biifsen 

mussen, und wenn auch in dieser Beziehung der 

iiingeren Generation der Hutterileute durch die 

Duldsamkeit des Flufseisens das Leben in einer 

fiuher nie geahnten Weise versufst wird und 

daher der Spielraum der Phantasie in der Er- 

zeugung aller moglichen und unmóglichen Profil- 

formen eine aufserordentliche Erweilerung ge- 

funden hat, so wiirde doch der Vorschlag, auch 

Kugeln und kugelahnliche Voll- und Hohlkiirper mil 

beliebigen Ansatzen undQuerschnittsveranderungen 

herziistellen, bis vor kurzem wohl vergeblich nach 

Glauben und Yertrauen gesuchl haben, obgleich 

ja ilie Veranlassung zu dem Gedariken nicht so 

fern lag, indem andere plastische Materialien, 

wie Stopffarbe und dergl., in der Iland eines 

Kindes durch Kneten und Frimeln die ver- 

scliicdenartigsle Gestaltung erhalten und schliefs-

1 i ch aucli das bei der Pillenfabricalion angewen- 

dele Yerfahren ais eine Art Walzung bezeichnet 

werden kann. Trotzdem derartige Jugend- 

erinnerungen wohl auch manchem Hutlentnann 

eigen waren, hat doch Keiner gewagt, dieselben 

zur Erzeugung des erlosenden Gedankens zu 

behulzen, und war der Grund dieser Zuriick- 

halltiiig wohl einzig und allein in dem zu fest 

siewurzellen Glauben an die Bedingung der 

Gleichmafsigkeit der Streckung zu suchen, 

welcher der bereits erwahnten Nachgiebigkeit 

des Fhifseisens gegeniiber langsl hatte abgeworfen 

werden konnen. Eine weitere Annahme von 

VII;

iibertriebener Aengsllichkeil und Beschranktheit 

ist die, dafs eine Verschiebung oder Verdrehung 

der Moleciile und Fasern eines Walzgutes auf 

das Gefiige schudlich wirken sollen, es kann im 

Gegentheil, scheint es, in dieser. Riehtung nie zu 

vie| geleistet werden, um ein frilher nie gealintes 

Mafs von Festigkeit zu erzielen und jede Neigung 

zu Spannungen und sonstigen Unarten des Flufs- 

materials griindlich zu beseitigen. Unzweifelhaft 

war dieses, so eifrig durchforschte Gebiet der 

Technik mit einem dichten Nebel bedeckt und

mufs es daher ais ein hohes Verdienst des 

Hrn. Dr. F. Kogel  in S las s fu r t  bezeichnet 

werden, denselben durch die Anfachung eines 

machtigen Sturmwindes zerstreut zu haben.

Wie uns von befreundeter Seite mitgetheilt 

wird, bildet das von genannter Seite entnommene

D. R.-P. Nr. 34617 die Grundlage zu dem 

neuen Verfahren des Walzens von Rohren von 

Hrn. Mannesmann  in Remsche id ,  welches 

die Aufmerksamkeit der belheiligten Teclmiker 

in ungewohnlich hohe® Mafse auf sich zieht. 

Mit Rucksicht auf dieses allgemeine Iriteresse 

theilen wir nachstehend den Wortlaut dieser 

umfangreicheu Patentschrift m i t , indem wir

glauben, dadurch Jedem die beste Gelegenheit 

zur Verschaffung eines Urtheils iiber die Be

deutung dieses neuen und Aufsehen erregenden 

Walzverfahrens zu bieten. -— -

Alle bisherigen Walzwerke erfordern zur

Herstellung diinner Dimensionen aus dickeren 

Stiicken oder Blocken die Anwendung vieler auf- 

einander folgenden Kaliber, welche bei Dreikanl-, 

Winkel-, |- und D o p p e lE i s e n  u. s. w, nur 

fiir eine ganz bestimmte Dirnension zu gebrauchen 

sind und nur bei Blechen und ordiniiren Sorten 

Quadrat- und Flacheisen successive die ganze 

Dimensionsveranderung zwischen denselben Walzen 

erreichen lassen, wozu dann aber oft erneuerles 

Durchgehen des Werksliickes und jedesmalige 

successive Anstellnng der Walzen nothig ist, Bei

der Drahtfabrication mufs der rolie Błock sogar, 

um bis zu einer dunńen Dirnension ausgestreckt 

zu werden, unter sehr haufigem Durchstecken 

eine Menge von Kalibern, Zieheisen und Gliih- 

processen durchmachen.

Der Umstand, dafs die erwahnten Metlioden 

noch im Gebrauch sind, ist ein Beweis datur, 

dafs es kein Eisen- und Stahlwalzwerk giebt, 

welches gestattel, in einem einzigen Durchgang 

zwischen zwei oder mehr festslehenden Walzen 

jede beliebige, noch so starkę Querschnittsver- 

minderung zu erreichen, beispielsweise aus einem

2
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dicken Błock in einem Durchgang Rund- oder 

Proftleisen, oder auf Wunsch runden oder pro- 

filirten Draht zu erzielen. Der Erfmder will ein 

Universalwalzwerk schaffen, auf welchem man 

zwischen zwei oder mehręren Walzen unter Aus- 

wechselung minimaler Theile zwisclien denselben 

Walzen verschiedene Dimensionen aller erdenk- 

lichen Arten yon Proftleisen u. s. w. oder aus 

massiven oder hohlen Blocken alle Sorten Riihren, 

Wellrohre, Schraubenrohre, Rohre mit Ileiz- 

rippen u. s. w. uud eine ganze Anzahl bisher 

iiberhaupt auf keine Weise zu walzender Quer- 

schnittsfonnen herstellen kann.

Um den genannten Zweck zu erreiehen, wendet 

der Erfinder acht Hulfsverfahren und dereń Com- 

binationen an.

Das erste Hiilfsverfahren besteht darin, unter 

periodischer Gompression dem Słabe beim Aus- 

und Eintrittsende eine so yerschiedene Rotation 

zu geben, dafs dadurch den Aufsenfasern eine 

seilartige Windung ertheilt wird. Man erreicht 

dadurch eine grofsere absolute Festigkeit des 

Walzproductes, starkęre Contraction beim Zer- 

reilsen und eine allseitige Gompression beim 

Auswalzen zwischen offenen Kalibern, vermoge 

welcher beim Sci i rag- oder Quenvalzen, ohne 

Zerbrockeln oder Hohlwerden des Materials, be- 

liebig starkę Querschnittsverminderungen vorge- 

nomtnen werden konnen. Zu dem Zwecke lafst 

man die Blocke oder Stiicke zwischen zwei Plan- 

scbeiben oder zwei oder mehreren conisch oder 

sonst entsprechend geformten Walzen rotiren und 

langsam sich fortbewegen. Bei dem so gebil- 

deten offenen Kaliber wird infolge verschiedener 

Rotationsgescbwindigkeit der Enden des Werk- 

stuckes eine drahtseilartige Drehung der Paser 

erzeugt, Die aufsen gelagerten Fasern setzen der 

hierbei entstehenden Liingung einen entsprechen- 

den Widerstand entgegen und erzeugen dadurch 

einen nach innen gerichteten allseitigen Druck, 

der das Werkstuck fast rund erhalt, die seitliche 

Breitung aufhebt und ein geschlossenes Kaliber 

unnothig macht, weil es auch beim stiirksten 

Streckcn einem Hohlwerden oder Zerbrockeln 

des Materials vorbeugt. Das Werkstuck durch- 

lauft nun successive stets eine engere Stelle 

zwischen den Scheiben bezw. Walzen und wird 

dadurch ohne Ueberanstrengung des Materials 

auf jede beliebige diinne Dimension gebracht. 

Sind die Enden der Walze, welche das Werk

stuck zuletzt passirl, profilirt, so erhalt das fertige 

Stiick das entsprechende Profil. Das Profiliren 

kann auch nach dem Vorwalzen durch besondere 

Walzen geschehen. Die Zugtestigkeit, die Deh

nung und Contraction des Eisens wird durch 

diese seilartige Faserlagerung wesentlich jerbolit, 

weil eine Zugkraft, entsprechend dem Zuge, die 

seilartig gewundenen Fasern aneinander prefst 

und dadurch eine Yergrofserung des Widerstan

des hervorbringt, welchen dieselben einem Yer-

schieben gegeneinander, also einem Zerreifsen, 

entgegensetzen. Aus dem gleichen Grunde wird 

durch diese erste Methode des Auswalzens die 

Contraction, die Dehnung und die Elasticitats- 

grenzefiir seitliche Durchbiegung erhoht. Wahrend 

man nach dem bisherigen Princip des Streckens 

bezw. Auswalzens von Vieleck-, Profil- und Faęon

eisen stets den Stab auf der ganzen Lange etwas 

yerdunnt, ehe der erste Theil einer weiteren 

theilweisen Verdiinnung unterzogen wird, und 

immer zwei gegeniiberliegende Langsseiten iiber 

den ganzen Stab in Angriff genommen werden, 

werden hier beim Walzen der gleichen Quer- 

schnittsforinen zunaehst gleichzeitig alle diejenigen 

Punkte des Werkstiickes in Angriff genommen, 

welche auf derselben Peripherie liegen und so- 

wolil in bezug auf den gewiinschten Inhalt des 

Querschnittes, ais auch in bezug auf die ge- 

wiinschte Form desselben fertig gewalzt, ehe 

man den rohen Błock weiter gehen lafst. Es 

liegen hierbei gleichsam sammtliche Yorkaliber 

und das Fertigkaliber unmittelbar nebeneinander 

bezw. fliefsen ineinander iiber. Man erspart 

dadurch das wiederholte Durchstecken des Werk- 

stiickes in die Walzen und vergrofsert die Pro

duction. Den Apparat, um mit zwei Plan- 

scheiben universal alle Dimensionen auszuwalzen, 

zeigt Fig. 1. ■ j

Das Walzen der gliihenden Metallblocke kann 

hier zwischen vollig ebenen Planscheiben statt-: 

linden, wogegen man bisher von der Ansiclit 

ausging, dafs nur durch Anwendung runder Ar- 

beitsfliichen beim Walzen wesentliche Streckung 

von Metali zu erreiehen sei. Diese Planscheiben; 

stehen, wie aus Fig. I ersichtlich ist, am besten ! 

mit horizontalen Achsen etwas geneigt gegen-' 

einander und die eine Achse hoher ais die an

dere. Die zwei Planscheibeńachsen liegen in f 

symmetrisch gebauten Standem, welche beide mit 

Pafsstiicken t und Schrauben mit einer festen 

Grundplatte solide verbunden sind. Durch Aen

derung der Pafsstiicke kann die gegenseitige Nei

gung der Achsen in der Horizontalen verandert 

werden, indem die Plansclieibenstander sieli 

hiuten in dem Rand der Grundplatte drehen und 

zwar um den Punkt, in welchem die Maschinen

kraft eingeleitet oder weitergeleitet wird. Man 

kann dadurch mehrere solcher Planscheiben, 

dicht hintereinander liegend, von derselben Ma- 

scliine treiben, ohne Rucksicht auf die gegen

seitige Neigung der Planscheibenachsen. Die 

Verschiedenheit in den Hohen beider Achsen 

•wird am einfachsten durch unlergelegte Platten

u. s. w. regulirt. Die Maschinenkraft wird nun 

bei E  eingefuhrt. Die Kammwalze K  ubertragt 

dieselbe zum Theil auf Kammwalze L  und auf 

die mit ihr durch Feder und Nuth verbundene 

Planscheibenachse M , zum Theil vermittelsl 

Kuppelstange E  F  auf Kammwalze O, welche 

letztere durch die zwischengeschallele Kamra-
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walze P  dic mit der zweiten Planscheibenachse 

durch Fcdern und Nuthen verbundenc Kainm- 

walze Q in der ersten Planscheibe entgegen- 

gesetzte Rotation bringt.

Das Materiał wird bei r  ein-, bei s ausge- 

fiihrt. Die Walzen drehen sich in der Richtung 

der Pfeile. Bei s ist die Peripheriegeschwindig- 

keit, entsprechend dem grofseren Radius, grofser 

wie bei r . Wie aus Figur 1 ersichtlich, erzeugen 

die beiden Scheiben a und b bei entgegengesetzter 

Rotation und bei gleicher Geschwindigkeit eine 

Rotation des Werkstuckes. Zwei horizontale 

Fiihrungsrollen oder Fiihrungsstreifen, welche senk- 

recht fiir jede Dimension einstellbar, aber nicht 

gezeichnet' sind, verhiudern das seitliche Weg- 

rutschen. Aufser der Rotation wird durch die 

Reibung der Scheiben dem Werkstiick noch cinc 

Vorwartsbewegung in der Richtung des Pfeiles 

erthcill, da, wie aus Fig. 1 ersichtlich, die an 

derselben Peripherie des Werkstuckes angreifen- 

den Punkte der Scheiben nicht senkreclit żur 

Richtung der Achse des Werkstuckes ausein- 

ander gehen, sondern sich beide gleichzeitig in 

der Richtung der Achse des Werkstuckes etwas 

voranbewegen, und zwar um so mehr, je mehr 

die Hóhenlagen der Planscheiben versc!iieden 

sind. Durch die Reibung an den Planscheiben 

wird das Werkstiick daher der jedesmaligen 

Slellung der Planscheiben und der Rotations- 

geschwindigkeit derselben entsprechend vorwarts 

und der engslen Stelle zwischen den Walzen 

entgegengefiihrt. Dieses Hereinziehen des Werk

stuckes ist in allen Punklen desselben gleich, 

wohingegen die Rotationsgesch wiudigkeit des Werk- 

stiickesnach dein Austrittsende liin constant grofser 

wird, umgekehrt sich der Durchmesser des Werk

stuckes nach dem Ausgaugspunkt hin stetig ver- 

kleinert und daher aus beiden Griinden eine sich 

verstarkende Faserdrehung eintritt. Dieser Win- 

dung setzt das Materiał einen grófseren Wider- 

stand aus dem Grunde entgegen, weil die aufser- 

sten Faserlagen stark auf Zug beansprucht werden. 

Hierdurch werden die inneren Partieen stark com- 

primirt und die seitliche Breitung, welche sonst 

zwischen den ebenen Scheiben eintreten wiirde, 

fast vollig aufgehoben, so dafs nur dic Streckung 

iibrig bleibt. Es ist nun moglich, durch Ya- 

riirung der Excentricitat der beiden Scheiben, so 

wollen wir kurz die Abweichungen der Plan- 

scheibenachsen in der verticalen Ebene gegen 

die Mittellage bezeichnen, und der Neigung gegen- 

einander jeden beliebig geringen Grad von jedes- 

maliger Formveranderung iu jedem Punkt der 

Scheiben zu erreichen, da mit abnehmender Ex- 

centricitat die Schraubenlinie, welche der einzelne 

Punkt des Werkstiickes zwischen den Scheiben 

beschreibt, immer enger wird, also die jedesmalige 

Formveranderung sich verringert. Ebenso wird, 

wenn die Mittelpunkte der Scheiben sich bei 

gleichbleibendem nachsten Peripherieabstand

genahert wrerden, der Gonus, welchen das Werk- 

stiick beim Uebergang von der dicken zu der 

gewiinschten dunneren Dimension durchlauft, ver- 

langert, die Streckung also allmahlicher in einer 

grofseren Anzahl von Rotationen stattfmden. Die 

Verstellung der Excentricitat und der Neigung 

der Scheiben gegeneinander wird in der ge- 

zeichneten Gonstruction wahrend des Stillstandes 

verniittelst Pafsstiicke bcwirkt, doch kann die

selbe durch bekannte Mittel wahrend des Betriebes 

verslellbar gemacht werden. Gerade wegen der 

Regulirbarkeil der jedesmaligen Formveranderung 

kann bei jedem Metali, cntsprechcnd seiner Dehn- 

barkeit bei der betreffeiiden Temperatur, die 

Dimension des fertigen Stabes beim Austritt be

liebig diiiin gemacht werden, ohne das Metali 

zu iiberaiislrengen. Man kann durch Yariirung 

des kleinsten Walzenabstandes, am einfachsten 

durch Vor- oder Zuriickschieben einer oder bcider 

Scheiben in der Richtung der Achse und ent- 

sprechender VerSnderung der Excentricitat, jede 

beliebige Dimension von Rundmctall auswalzpn. 

Diis Vor- und Riickwartsscliieben der Scheiben 

in der Richtung der Achse kann durch Zahn- 

rader paarscliliissig gemacht werden. Das Walz- 

werk ist also durch die Anwendung offener Ka

liber und doch “gleichzeitiger allseitiger Compres- 

sion auf einfache Weise zum Auswalzen von 

allen Dimensionen Rundmetall aus dicken Blócken 

sowohl ais Vor-, wie ais Fertigkaliber universal 

wirkend, und zwar findet das Fertigwalzen durch 

einmaliges Passiren der rohen Blockc oder vor- 

gewalzten Stiicke zwischen den Walzen unter 

Vermeidung des wiederholten Durchsteckens statt. 

Die schraubenformige Windung der Faser kann 

grofser und starker gemacht werden, je nachdem 

man das Werkstiick langsamer oder rascher 

durchgehen und nalier ani Mittelpunkte der Schei

ben oder mehr nach der Peripherie hin angreifen 

liifst, d. h. je mehr man die Neigung der Scheiben 

gegeneinander variirt. Moglichst stark macht 

man die seilartige Windung der Faser fiir Eisen, 

welches zur Fabrication von Schraubenmuttern, 

Dralit, fur Drahtseile, Bindedraht, Ketten, Stahl 

und Eisen zu Gcwehrlaufen u. s. w. und Rohren 

dienen soli, und fiir alle Zwecke, wo seilartige 

Faserlage die Eigenschaften des Productes vcr- 

bessert oder das Aussehen verschonert. Bei 

Schrauben und Schraubenmuttern, die aus der- 

artig gewalztem Eisen hergestellt sind, bei lelz- 

teren unter Anwendung einer cntsprechenden 

Mutterpresse, liegen die Fasern beinahe parallel 

den Gewindegangen, und dic Muttern haben eine 

weit grofsere Fesligkeit, konnen daher wesentlich 

dunner gemacht werden ais die bisherigen. ,

Das zweite Hu!fsverfahren beim Walzen ist 

das Walzen mit niomentan reversirbarer und 

stets yariabler Foi tbewegungsgeschwindigkeit des 

Werkstuckes, ohne Veranderung der Geschwin- 

digkeit oder Umkebrung der Bewegungsrichtung

l /  \ I  V  "• A
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der Walzen und ohne dafs das Werkstiick\die 

Walzen zu vcrlassen hraucht. Dies kann bei 

dem beschriebenen Planscheibenwalzwerk crreicht 

werden, indem die Hohenlagen der Schciben- 

achsen gegen die Mitlellage nach oben und unten 

fiir beide Achsen in stets entgegengesetzter Wcisc 

wahrend des Ganges variabel gemacht werden. 

Wird die Excentricitat der Walzenachsen gegen 

die Mitlellage immer mehr vermindcrt, so nimmt 

dic fortschreiteńde Bewegung des Werkstiickcs 

immer mehr ab, bis sie bei conaxialcr Stellung 

der Scheiben ganz aufhort. Stellt. man die Schei- 

beu nach der andern Seite excentriscli, so nimmt 

das Wcrkstiick eine riicklaufige Bewegung an, 

ohne dafs die Rotationsgeschwindigkeit oder dic 

Rolationsrichtung der Walzen oder des Werk- 

stuckes sich wesentlich iindert. Bei symmetrischer 

Form der Walzen arbeiten dieselben dann ebenso 

gut vor- wie riickwarts. Man kann durch mini- 

małe Vcrstellung der Achsen gegen den Millel- 

piinkt aufser der stets gleichen Rotation ein Hin- 

und Hcrgchen des Wcrkstuckes in der Achsen- 

richtung herbeifuhren und das Walzwerk ist daher 

auf einfachste Weise Universalwalzwerk mit stets 

gleicher Bewegungsrichtung sowohl der Maschine 

ais der Walzen.

Wird eine schmale, ringfórmige Erhohung auf 

den Scheiben angcbracht, so ist man vermoge 

des Bevcrsirens imstande, Slangen mit beliebigen 

Ansatzen, Faęonstiicke mit rundem Querschnitt 

und beliebiger Langsfonn u. s. w. zu walzen, 

und zwar alle móglichen Ditnensioneri mit einem 

Apparat, weil man in jodem Moment die Fort- 

bewegung des Wcrkstiickes beliebig verlangsainen 

und beschleuriigen kann und gleichzeitig durch 

die Druckschrauben den Durchmesser an den 

einzelnen Stellen willkurlich verandern kann. 

Auch liifst sich dasselbe Princip, anstatt mit 

ebenen, mit convexen und besser noch mit 

etwasconcaven oder flach becherfónnigen Scheiben- 

walzen erzielen, welch letztere giinstiger wirken 

ais Planscheiben, weil sie das Werkstflck selbst- 

thiilig in der Mitte lialten und seinem Hohl- 

werden vermóge der gesenkartigen Wirkung der 

becherfórmigen Flachen weniger Vorschub leisten. 

Besonders um dieke Blocke vorzuwalzen, em- 

pfiehlt sich daher die concave oder becherartige 

Form. Weit ungunstiger ais die ebenen oder 

becherfórmigen Walzen stellen sich in bezug auf 

die Moglichkeit, grofse Dimensionsverminderungen 

in einem Durchgang herbeizuftihren, cylindrische 

oder conische Walzen , weil bei zwei oylindri- 

. sehen oder kegelfórmigen Walzenflaehen die 

mittleren Partieen des Wcrkstuckes das Bestreben 

haben, sieli voneinander zu entferuen, also 

schon bei sehr geringer Dimensionsverminderung 

ein innerliches Zerrcifsen, Hohlwerden des Werk- 

stiickes eintreten kann , was die tecbnische Ver- 

wendbarkeit oline die Zuhulfenahme einer der 

hier beschriebenen neuen Walzmethodcn behufs

Vermeidung dieses Uebelstandes auf einzelne 

Śpecialfalle, z. B. Adjustirung gewohnlich gc- 

walzten Eisens in die exacte Kreisform, natur- 

gemafs beschrankt und ein Ausstrecken dicker 

Blocke aussehliefst.

Die dritte Walzmethode ist das Auswalzen 

dicker Blocke durch gleichzeitig an derselben. 

Peripherie der Blocke angreifendc Triowalzen 

oder Quadrupelwalzen, wie es Fig. 2 zeigt. Die 

mittleren Partieen der Blocke konnen sich hier 

nicht voncinander entfernen, und man kann 

daher, besonders in Verbindung mit den folgen

den Mclhoden, eine bedeutende Dimensionsver- 

minderung ohne Hohlwerden des Productcs 

erreichen. Selbstverstiindlich liifst sich auch 

dies Triowalzwerk durch Variabelmachung der 

Exccntricitiit, ganz alinlich wie das Scheiben- 

walzwerk, in ein Reversirwalzwcrk vcrwandeln.

Die vicrte neue Walzmethode zum Walzen 

von gluhendein Eisen und Stahl bestehl darin, 

das Werksliick, am besten durch die beschriebene 

Schriigwalze oder auf andere Weise, so energisch 

zu fassen und vorwiirts zu driickcn, dafs es sich 

in jede beliebige Form von Druckeisen hinein- 

prefst und in demselbcn die gewtinschte Form 

des Querschnitts erhalt. Bedingung fiir die 

praktische Ausfiihruijg ist, dafs das Druckeisen 

im wesentlichen nicht mehr die absolute Grofse 

des Querschnitts zu verkleinern, sondern nur 

das Wcrkstiick in eine andere Querschnitlsform 

zu bringen braucht. Das vorstehend beschriebene 

Schragwalzwerk eignet sich vorziiglićh zur Aus* 

fuhrung dieses Priucips, weil man einerseits das 

Wcrkstiick so energisch fafst, besonders bei der 

Conibination der sechsten Walzenmethode, dafs 

der Widerstand des Druckeisens iiberwunden 

werden kann, und weil man durch Variirung 

des engsten Walzenabstandes durch die Druck- 

schraube genau die richtigste Dimension des 

yorgewalzten Stabes bei dem Eintritt in das 

Druckeisen erreichen und dabei je nach der 

Temperatur und dem Verschleifs des Druckeisens 

die Dicke so einstellen kann, dafs die Ecken des 

Druckeisens noch geradc voll werden, ohne dafs 

das Materiał sich zu stauchen braucht. Je nach 

der Temperatur, bei welcher gewalzt w ird, und 

dem Kolilenstoffgehalt des Eisens odęr Stahles 

variirt diese vortheilhafte Grofse des vorgewąłzten 

0-Stabes, und die stele Anpassung desselben 

von Seiten des Walzmeisters, zu welcher das 

vorstehende Schragwalzwerk ohne Schwierigkeit 

die Moglichkeit bietet, ist daher wesentlich fiir 

die praktische Ausfiihrbarkeit dieser Methode.

Bei dcm Schragwalzwerk ist das Druckeisen 

Yorthcilhalt drehbar, am besten mit Halslagern, 

damit nicht die Faserlage durch das Druckeisen 

yerandert wird. Es konnen auf diese Weise 

eine ganze Beihe bisher iiberhaupt nicht zu 

walzender Dimensionen und Querschniltsformen 

in einem Durchgang aus rohen Blocken gewalzt
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worden, z. B. Zahmad- und Sperrradprofile 

u. s. 'w. Insbesondere auch unter Anwendung 

von ara Ausgangsehde profilirleti Walzeiły wo 

. dann dem Druekeisen hauplsachUcb nur die Ar- , 

beit des Adjuslirens zugewiesen wird. Fiir 

viele Pal Ic ist es praklischer, das Druekeisen 

behufs Verminderurig der Reibung nicht allseilig 

das Werkstuck umschliefsen zu lassen, damit 

bei kleinen Ungleiehheiten in der Malerialslarke 

des einlrotenden runden Werkstiickes das Materiał 

sich seitlieb wegdrucken kann, ohne sich strecken 

zu branchen. Der zweile Theil des Druckeisens 

glatlet dann die aufgclriebenen Theile. Eine 

etwas zu grofse oder zu geringe Dimension des 

eiiitretenden runden Slabes hat eine geringe 

Deformation des Products zur Folgę.

Die fiinfte Walzmethode, urn auf dem Schriig- 

walzwerk jede beliebig geformte, nicht rundę 

Quersehnittsform herzustellen, besteht darin, dic 

gewiinschle OuerscbniUsform mit kalten, moglichst 

harten, [am besten vorn coniscben Melallstucken 

zu derjenigen Form, welche sich am leichteslen 

v o rwa] z en lafst, also ineisl zu runden , zu 

erganzen. Diese Metallstiicke lafst man wahrend 

des Walzens sich in das gliihcnde Werkstuck 

eindriicken und. das Werkstuck durch den Druck 

der Walzen nach vorn bewegen. Dagegen bin

der! man .diese kalten Erganzungsstucke, man 

konnte sie Walznasen nennen, an der Yorwarts- 

bewegung, so dafs das Werkstuck sich gegen 

diese Walznasen mit gleitender Reibung ver- 

sebieben mufs. Die Walzen sind am besten 

rauh gemacht oder greifen mit passenden Er- 

bóhungen zahnrad- oder schraubcnformig in das 

Werkstuck ein, wahrend die kalten Erganzungs

stucke glatt sind und daher geringere Reibung 

am Werkstuck haben, insbesondere wenn die 

Walzen das Werkstuck vorher auf einer langen 

Flacho gepackt haben. Die Walznasen sind 

Yortheilhaft fur yiele Falle eoniscli anzuordnen, 

sie walzen sich, bei dem vorstehend beschriebenen 

Universalwalzwerk angebracht, bei jeder Um- 

drehung der Walzen tiefer in das gegen sie 

forlschreitende Werkstuck ein, z. B. wird halb- 

rund in der Weise gewalzt, dafs die Walznasen 

erst mit einem Conus, welcher immer breiter 

wird, in das Werkstuck eingewalzt werden. Der 

Querśchnitt des Werkstiickes wird daher in den 

hintereinander folgenden Augenblicken zwischen 

den Walzen sich yom vollen Kreis bis zum 

Halbkreis erstrecken.

Die Walznasen sind am besten etwas seit- 

licli bew'eglich gelagert, damit sie in den Zeiten,

- wo sie nicht oder nur theilweise von den 

Walzen gefafst sind, sich mit geringer Reibung 

an den Werkstucken verschieben. Lafst man 

beim Auswralzen eines Doppel-T-Tragers die 

Dimension des vorgewalzten Stabes in der Mitte 

dicker wie an beiden Seiten, indem man nach 

der Mitte des Stabes hin allmahlich den Abstand

der Walzen vergrofserl, so wird, da dic Dimen

sion der Walznasen dieselbe bleibt, dic Wand

starke des Tragers nach seiner Mitte hin in 

demselben Mafse zunehmen, wie die des vorge- 

walzten runden Stabes in der Mitte dicker 

gelassen war. Man kann also die Wandstarke 

eines Tragers an einzelnen Stellen verandern, 

insbesondere hat man die Moglichkeit, Trager 

auszuwalzen, boi welchen alle Theile der Lange 

nach gleichmafsig beansprucht werden. Wahrend 

man bisher ausnabmslos nur Trager walzen 

konnie, welche in allen Theilen ihrer Lange 

denselben Quersclmitt hatten, wahrend doch bc- 

kanntlich mit der Annahcrung an die beiden 

Auflagepunkte die Wandstarke abnehmen konnte, 

ist man nunmebr imstande, Trager auszuwalzen, 

deren Starkę nach der Mitte oder nach einer 

Seite hin parabclformig zunimmt.

Selbstverstandlich sind hierbei die einzelnen 

Walznasen so gegeneinander gelagerl, dafs die 

notbige seilliche Beweglichkeit, welche der 

grofslen gewiinsehten Dimensionsverstarkung in 

der Milte entspricht, herbeigefiihrt wird. Diese 

Methode der Formgebung mit Walznasen lafst 

sich yortheilhaft mit dein vorher beschriebenen 

Druekeisen combiniren, indem man durch dic 

Walznasen dem Werkstuck schon die annahernde 

Form des Qucrsclinitts geben liifst und dem 

Druekeisen nur dic Arbeit des genaueren Driickens 

auf Dimension liifst. Fiir viele complicirte

Formen, wie z. B. T, empCehlt es sich, durch 

die Walznasen die Form moglichst der Kreisform 

annahernd herzustellen (Anker) umWlurch das 

Druekeisen gewisse Theile aufzubTtsgen, wozu 

nur eine geringe Kraft gehort. Diese erwabnte 

Combinalion isl aueh besonders aus dem Grunde 

empfehlenswertb, weil die Walznasen genau die

selbe Conslruction des Walzwerkes bedingen wie 

das Druekeisen und ohne weiteres am Druck: 

eisen befestigt sein konnen. Es konnen viele

Profile, und zwar in jeder beliebigen Dimension 

mit diesen Walznasen hergestellt werden.

Die Walzen bleiben stels dieselben, und 

man braucht zur Erzielung einer andern Di

mension oder einer andern QuerschnitUform 

nur das kleine Druekeisen mil den entsprechen

den Walznasen auszuwechseln und den Abstand

der Walzen zu verstellen. Das Druekeisen ist 

rneist drehbar angebracht, so dafs es der Rota- 

tion des Werkstiickes nacbgiebt, sich jedoch 

nicht in der Langsrichtung der Walzenachsen 

yersebieben kann. Wird in dem Druekeisen 

ein gewundenes Profil angebracht, so wird das 

Werksliick gezwungen, ebenfalls eine gewundene 

Form anzunehmen, und ist es auf diese Weise 

moglich. fur viele Specialzwecke bisher unbe- 

kannte Walzformcn durch einmaliges Durchgehen 

durch die Walzen aus dicken Blocken herzu

stellen, z. B. Stangen mit gewundenen Zahnen, 

von welchen die Zahnrader ais Scheiben abge-
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stochen werden, kreisfórmige, spiralischc und 

sehlangenformig gebogene Korper u. s. w. Bei 

den sammtlicben auf dem Druckeisen hergestellten 

Querschnillsformen lafst sich die Windung der 

Faser erzielen, indem der Błock beim Vonvałzen 

aus dem dicken Błock in den gewiinschten 

Querschnitlsinhalt eine beliebige Faserdrehung 

rnitgetheill bekommt, welclie er dann nacłi dem 

Faęonniren durch das Druckeisen beibehall. 

Bcitn Auswalzen von schmiedeisernen Schienen' 

bietet die schraubenformige Windung der Faser 

den Yortlieil, dafs nicht melir wie bisher durch 

die Abnułzung sich dic einzelnen Faserlagen 

voneinander blatlerartig losschalen, weil zu 

einem solchen Losschalen nicht nur ausschliefs- 

lich wie bisher nur dic beim Schmiedeisen 

geringe Festigkeit der Querfaser ^berwunden 

werden mufs. Diese Lagerung der Faser quer 

zur Abnutzungskraft bietet aufser fiir Schienen 

noch fiir eine Reihe von Specialzwecken einen 

qualitativen Vortheil. Wirkt die Walznase, 

ąnśtatt aufsen am Werkstiick, ganz oder theilweise 

im Innem desselben, z. B. ais runder, gerade 

vor dem Mittelpunkt des Werkstuckes liegender 

Dorn, so lafst sich das Werkstiick aufweitcn, 

insbesondere aus massivem Eisen, Stahl und 

sonstigen Metallstucken in einem einzigen Durch- 

gang durch das Wal z werk eine Rohre erzielen, 

dereń innerer Durchmesser vom Dorn, dereń 

aufserer Durchmesser durch den engsten Abstand 

der Walzenperipherie bestitnml wird. Der Dorn 

kann im hinteren Theil oder ganz, anstalt 

massiv, ais Rolle ausgefiihrt sein, um die 

gleilende Reibung und die Abkuhlung zu ver- 

mindern. Er darf alsdann fuclil clrehbar sein 

und die Rollen miissen den wirkenden Fłachen 

der Walzen gerade gegeniiberliegen. Der Dorn 

kann auch auf seinem yorderen Conus ein 

Schraubengewinde tragen, wodurch er sich in 

das massive oder Yorgebohrte oder gewalzte, 

hohlgegossene oder sonstwie gelochte Materiał 

einschraubt. Er darf alsdann ebenfalls nicht die 

gleiche Drehbewegung haben wie das Werkstiick. 

Anstatt der massiven Blocke konnen selbstredend, 

obwohl dies der Vertheuerung halber in der 

Prasis seiten geschehen w ird, auch hohl vorge- 

walzle oder hohlgegossene oder Yorgebohrte oder 

hydrauliscb oder auf beliebige Weise gelochte 

Blocke angewendet werden, wobei dann der 

Dorn sich entweder nach dem Auslrittsende 

erweitert, gleich bleibt oder enger werden kann. 

Soli ein Erweitern des Rohres staltfinden, so 

werden die Walzen zweckmafsig mit Erhohungen 

versehen, welche mehr oder weniger parallel 

zur Achsenrichtung łaufen, und dieselben am 

besten so angeordnet, dafs die von der einen 

Walze in der Robrwand erzeugten Yertiefungen 

Yoii der folgenden gekreuzt werden. Durch 

diese Erhohungen wird fast ausschliefslich ein 

Breiten des Materials, also ein Yergrofsern des

Rohrdurchmessers, erzielt, und es konnen die

selben daher Breilwulste genannt werden. Diese 

Breitwulste kann man in verschiedener Form

auśfdhren, dreieckig, abgerundet u. s. w., und 

es werden dieselben gegen das Austrittsende der 

Rohren ani besten stets kleiner, bis sie zum 

Schlufs ganz verschwinden, um ein volIiges 

Glatlwerden des Rohres zu erreichen. Die

Breitwulste Yermindern den KraftYerbrauch.

Giebt man den Wulslen am Austrittsende 

der Walzen eine entsprechende Profilirung, so

lafst sich bei geeigneter Dimensionirung auf dem 

Rołir eine Randelung, Riffelung oder bestimmt 

geformle Erhohungen und Vertiefungen durch 

das Walzen erzielen, welche fiir viele Zwecke, 

B. Miihlcylinder fiir Frasestangen, Reibahlen, 

sowie andere schneidende und iihnlich wirkende 

Korper, sich Yerwerthen lafst. Giebt man allen 

Breitwulsten die gleiche Neigung gegen die

Achsenrichtung und giebt ihnen gegen das Aus

trittsende hin eine exacte Zahnform, so lassen 

sich Rohren und Rohre mit beliebigen Zahnen, 

z. B. Zahnradzahnen oder Frasezahnen oder 

aufseren beliebig geformten Heizrippen, erzielen. 

Ist der Dorn am Austrittsende der Walzen pro- 

filirt, z. B. mit Zahnen versehen, so erhalt das 

Bohr im lnnern die entsprechende Negativform. 

Es konnen auf diese Weise z. B. Rohre mil 

inneren Heizrippen u. s. w. hergestellt werden. 

Britigl man auf dem Dorn ein gewundenes Profil, 

z. B. gewuudene Frasezahne, ein Schrauben

gewinde u. s. w ., an, so wird im lnnern des 

Rohres das entsprechende Negativ erzeugt, z. B. 

ein inneres Gewinde oder innere gewundene 

Frasezahne u. s. w. Dieselben Mittel, welche 

yorhin beschrieben wurden, um ein Hohlwerden 

des Materials zu Yermeiden, in erster Linie die 

Faserdrehung, die Anwendung gleiehzeitig an- 

greifender Triowalzen, Streckenwulste u. s. w., 

konnen beim Auswalzen von Hohlblocken in 

Anwendung gebracht werden, um den Durch

messer des Rohres im Innem willkiirlich zu 

verkleinern. Maclit man den Dorn alsdann 

conisch und verstellbar, so wird der innere 

Durchmesser der fertigen Rohre von dem Durch

messer des conischen Dorncs an derjenigen 

Stelle bestimmt, welche inomentan dem End- 

rpunkt der wirksamen \Yalzenfłiichen gegeniiber 

liegl, und durch Verstellung des Dornes kann 

daher der innere Durchmesser des Rohres oder 

der Rohre willkiirlich vergrofsert oder verkleinert 

werden. Das Walzwerk ist, da auch die aufsere 

Dimension je nach dem Einstellen der Walzen 

beliebig Yariirt werden kann, fiir alle Dimensionen 

Rohren mit denselben Walzen und demselben 

Dorn uniYersal wirkend.

Da aufserdem die Yerstellung sowohl des 

inneren wie auch des. aufseren Durchmessers 

jeden Moment, also an jeder beliebigen Stelle 

desselben Werksttickes erfolgen kann, so ist
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man imstande, liohle Faęonstiicke mil beliebiger 

inneren oder aufserpn Geslalt, z. B. Rohren 

oder Rohre mil verslfirkten Enden oder mit 

verstiirkten Miltelstiicken oder beiden zuglęich, 

kegelformige, pipettenformige oder retortenformige 

oder coriische Hohlfcorper u. s. w. herzustellen, 

welclie bisher auf keine Weise zu walzen waren. 

Liifst man durch das in Fig. 2 gezeichnete 

Walzwerk, bei symmetrischer Form der Walzen, 

zunachst den masśiren Robrbloek zu einer dick- 

wandigen Rohre von dem grofsten Durchmesser 

der zu walzenden Faęonstiicke aufweiten, liifst 

man dieselben alsdann durch Umkehrung der 

Excentricitat der Walzen reversiren und verstellt 

die Walzen, sowie den Dorn, so lafst sich beim 

Riickgang in der eben beschriebencn Weise 

dieser hohl vorgewalz.te Błock zu beliebig hohlen 

Faęonkorpern jeder denkbaren Rotalionsforin 

auswalzen, und man ist daher imstande, massive, 

hohl vorge\valzte oder auf irgend welche Weise 

hohl gemacbte Stiicke durch einmaligen Hin- 

und Hergang durch das Universalwalzwerk in 

beliebig geformte holde Faęonkiirper jeder be

liebigen Rotationsform auszuwalzen. Beim Hin- 

gang wird der Dorn auf Druck, beim Riickgang 

auf Zug beansprucht. Auclr zur Herstellung 

von Rohren mit sehr geringem inneren Durch- 

inesser oder sehr grofser Lange liifst sich die

selbe Methode mil Vortheii verwenden. Es ist 

dadurcli moglich, Rohren mit moglichst diinner 

Wand von aufserordentlicher Liinge herzustellen. 

Auch hier lafst sich, in den friiher bescliriebe- 

nen Fallen atialogerweise, eine schraubenformige 

Windung der Faser erzielen, indem man das 

Yerhaltnifs des Durchniessers der Walzen und

des Werkstiickes am Eintrittsende und am Aus- 

trittspunkt ungleieh maeht,, oder indem man 

Stucke njit bereits seilartiger Windung der 

Faser verwendet. Es wird dadurch bei gleicher 

Wandstarke eine grofsere Festigkeit der Rohren 

bezw. fiir einen vorgeschriebenen Druck eine 

geringere Wandstarke erzielt. Besonders fiir 

schmiedeiserne sowie fiir Siederohren, Bouilleurs- 

kessel, Gewelirlaufe, Kanonenrohre u. s. w. ist 

eine solche seilartige Windung der Faser von 

Vortheil. W ill man die Rohren olme Faser-

drehung auswalzen, so mufs das Yerhaltnifs 

zwischen dem Uinfang der Walzen ^und dem 

Umfang der Werkstueke am Eintrittsende das- 

selbe sein wie am Austrittsende. Auch durch

Reversion und gleichmafsiges Vor- und Riiek-

warlsarbeiten wird die starkę Faserdrehung 

vermieden. Da Alles ausbalancirt ist, so kann 

die Walze eine grofse Geschwindigkeit erhalten 

und das Auswalzen findet in sehr kurzer Zeit 

statt. Weil hier kein Moment beim Walzen 

verloren geht, in welchem das Stiick sich ab

kiihlen kann, ohne bearbeitet zu werden, so 

wird durch die inechanische Arbeit des Walzens, 

welche sich auf einen yerhaltnifsmafsig kleinen

Rauin concentrirt, die Temperatur des Werk- 

stiickes bei geniigender Grofse der Kraft- 

maschine bis zu einer gewissen Grenze der 

.Diinnheit stets wiirmer.

Es ist daher moglich , weit diinnere Dimen- 

sionen wie bisher, und zwar in einer Hitze aus 

Blocken auszuwalzen. Fiir gleiche Druckfestig- 

kelt werden die Wandstiirken geringer. Diese 

neue Methode des Rohrwalzens liifst sich zur 

Herstellung sehr diinnwandiger Wasserleitungs-, 

Gas-, Wind- und Feuerrohren, zur Herstellung 

von Rohren ohne Naht, sowie von Rohren vori 

bisher unbekannter Liinge, von Gewebrliiufen 

u. s. w ., bei entsprechend starkem Apparat 

selbst zum Auswalzen von Kesseln ohne Liings- 

niete, Kanonenrohren mit gewundener Faser 

u. s. w. verwenden. Fur kurze, weite Rohr- 

stucke kann man mit einer aufseren Walze aus- 

kommen, wenn man die innere, ihr gegeniiber- 

liegende Rolle entsprechend fest lagert und 

nothigenfalls ebenfalls kuppelt. Bei Gombination 

mit einem Druckeisen mit entsprechender Innen- 

form und entsprechendem Dorn, welches gewisse 

Tlieile aufbiegert und andere eindrucken kann, 

lassen sich auch mit Schraubenrillen versehene 

und sonstige Querschnitte un<J beliebige Profil- 

rohre, z. B. hohle Zahnradrohre u. s. w ., und 

bei Gombination mit Walznasen und Druckeisen 

gezahnte Hohlstangen zur Zahnradfabrication, 

Rippenheizrohre mit inneren oder aufseren Rippen 

u. s. w. herstellen. Ist der Dorn, anstatt rund, 

von einem andern Querschnitt, so lassen sich 

Rohren mit unegalen Wandstarken herstellen. 

Durch das Druckeisen lafst sich dann erreichen, 

dafs diese oder auch Rohren von gleichtnafsiger 

Wandstarke in beliebige Formen gebogen werden, 

und man hat daher die Móglichkeit, auf diese 

Weise von Walzen complicirte Hohlkorper lier- 

zustellen, z. B. Hohlbalken jeder Form, hohle 

Schienen, hohle Schwellen, hohleZąhnrSder u. s. w:

Es kann bei dem beschriebenen Schragwalzen 

durch Wasserkuhlung des letzten Endes des von 

den Walzen beriihrten, ursprunglieh glilhenden 

Werkstiicktheiles oder durch eine besondere 

Operation ein Kaltwalzen runder Rohre, sowie; 

auch Yieler Faęon- bezw. Profilrohre Yorgenom- 

men werden. Es wird hierdurch den Rohren 

eine hohe Federkraft ertheilt und daher die 

technische Verwendung vieler Faęon- und Profil- 

rohre ermoglicht, dereń Zweck es ist, sich unter 

einem inneren oder aufseren Druck federnd aus- 

zudelmen. Walzt inan z. B. fiir Metalle, welche 

in heifsem Zustande gewalzt werden, z. B. Eisen 

und Stahl, Rohren oder Rohre mit sehr hohen 

Schraubenwellen und unterzieht dieselben dabei 

gleichzeitig oder spiiter einem gentigenden Kalt

walzen, so lassen sich Rohren mit aufserordent- 

licher Federkraft in der LSngsriehtung walzen, 

welche ais elastische oder stofesichere Trager 

zu Radspeichen u. s. w. verweudet werden
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konnen. Auch kann die dadurch erzielbare 

Elasticitat dazu benutzt werden, bei geeigneter 

Form der Rohren dieselbe durch den wechselnden 

Dampfdruck abwechselnd so stark aufzuweiteu 

oder zu comprimiren oder zu langen, dafs die 

Rohre und Kessel ohne Ver;inderung ihrer 

Textur dadurch selbstandig den Kesselstein ab- 

sprengen. Man bat also nach dieser Methode 

ein Mittel, Kesselsteinabsprengrohren der ver- 

schiedensten Form zu walzen. Bei diinnwandigen 

Rohren liegt in der Abkiihlung am Dorn und 

den Walzen die untcre Grenze der erzielbaren 

Wandstiirke. Fur Kupfer- u. s. w. Rohre, welche 

kall gewalzt werden konnen, fallt diese Grenze fort.

Durch periodisches Ausgliihen und Schrag-* 

walzen in kalteni Zustande lassen sich auch 

eiserne und stShlcrne Rohren von sehr diinner 

Wandstiirke herstellen.

Behufs Walzens sehr diinner Dimensionen 

in gluhendem Zustande arbeitet man zweck* 

mftfąig mit gliihendem oder mehr oder weniger 

warmem Dorn aus liarlem Materiał, um die 

zum Auswalzen nothige Kraft zu yerringern und 

das dunne Werkstiick durch die Warme des 

Dornes wami und geschmeidig zu erhalten.

Die sechste neue Walzmethode besteht darin, 

die Beschleunigung des Werkstuckes zwischen 

den Walzen, nicht, wie bei allen bisherigen 

Walzwerken, durch die Adhasion an den Walzen- 

oberflachen zu erreiehen, sondern diese Be

schleunigung quer zur Bewegung der Walzen- 

oberuSclien dadurch zu erreiehen, dafs man 

messerartige oder rundliche oder sonst beliebige 

Erhohungen mit am besten stets sich vergrofsern- 

dem Abstand, beispielsweise in einer schnecken- 

artigen oder stets steiler werdenden Schrauben- 

linie liegende Wulste, auf den Walzen anbringt, 

welche wellenartige oder korkzieherartige oder

andere Yertiefungen in dem Werkstiick verur-

sachen oder sich messerartig einschneiden und 

in ihrer Mehrzahl stets an der hinteren Seite 

der gebildeten Wełlenberge oder Ab- oder Ein- 

schnitte arbeiten und dadurch diese Wellen 

oder Erhohungen oder Einschnille, der steiler 

werdenden Steigung der Schrauben entsprechend, 

mit Beschleunigung vor sich her treiben. Sobald 

daher durcli irgend welche Kraft stets neues

Materiał zwischen die ersten Wulste gebracht 

wird, laufen wellenartige oder korkzieherartige 

oder sonstige Yerdtinnungen oder Einschnitte 

u. s. w. vom dickeren zum diinneren Ende des 

Werkstuckes. Die Streckwulste werden am

besten so gelegt, dafs stets die entsprechenden 

Wulste der zweiten Walze die durch die be- 

treftenden Wulste der ersten Walze gemachten 

Erhohungen vor sich her treiben. Es lafst sich 

bei passender Wahl der Steigungsverhaltnisse 

gegeiuiber dem jedesmaligen Walzenabstand in 

den einzelnen Punkten erreiehen. dafs das Werk- 

stiick geiade entsprechend seiner Dimensions-

Yerminderung beschleunigt nach vorn bewegt 

wird. Der Krałtverbrauch ist dann moglichst 

gering. Das Hineinziehcn des Materials am 

Eingang der Walze lafst man auch hier ■ am 

einfachsten durch eine geeignete Verdrehung der 

Achsen bewirken, man wendet daher am besten 

genau das beschriebene Rundwalzwerk nur mit 

der Modification an, dafs die Walzen die be- 

schriebenen Wulste, welche wir in folgendem 

Streckwulste nennen wollen, besilzeti. Gleich- 

zeitig wird hier der aufserordentliche Vortheil 

I erreicht, dafs die Rundung des arbeitenden 

Walzentheiles beliebig scharf gemacht werden

I kann, wahrend bei den jetzigen Walzen die 

Rundung bei Eisen- und Stahlwalzen aus Feslig-

I keitsrucksichten schon bei 200 bis 300 mm 

Durchmesser ihr Minimum erreicht haben. Ganz 

entsprechend dem kleinen Radius des arbeitenden 

Walzentheiles ist nun aber auch der.Kraftver- 

brauch beim Strecken des Werkstuckes geringe r 

ais bisher, so dafs zum Auswalzen mit diesen 

Streckwulsten nur ein kleinerer Theil der Kraft 

gehort, wie bisher bei allen bekannten Walz- 

methoden, gleiche Temperatur und gleiche Di

mension des Werkstuckes vorausgesetzt. Da 

die Streckwulste sich nach dem Ausgangsende 

der Walzen yoneinander entfernen, so ist es 

vortheilhaft, den hier entstehenden Zwischen- 

raum mit neuen Streckwulsten zu versehen oder 

die Streckwulste gegen das Ausgangsende hin 

zu erbreitern und abzuflachen, um ein glattes 

Walzproduct zu erzeugen. Auch bringen fur 

einzelne Specialfalle ringformig um die Walzen 

laufende Erhohungen gleichmafsige, mehr oder 

weniger steile Schraubengange, schrage Rillen 

u. s. w ., obgleich sehr unvolikommen und mit 

enormer Kraftverschwendung und meist Ueber- 

anstrengung des Materials, welche die technische 

Verwendung fiir fast alle Zwecke ausschliefst, 

eine ganz entfernte Anlelmung an das vorige 

Princip herbei. Eine auch nur entfernt ahnliche 

Dimensionsvermmderung in einem Durchgang 

wie bei den richtig construirteu Streckwulsten 

ist damit nicht iin enlferntesten zu erreiehen. 

Die Streckwulste konnen vo!lstandig messerartig 

ausgefiihrt sein und schneiden dann zunachst 

den dicken Błock korkzieherartig auseinander. 

Der weitere Theil der Walzen staucht oder 

streckt diesen so entstehenden KOrper gerade 

und rundet ihn wieder. Weiterhin angebrachte 

rundliche oder messerformige Wulste kann man 

nochmals zerkleinern, und so kann die Operation 

bis zu einer beliebigen Verdiinnung des Werk- 

stflckes fortgesetzt werden. Da die grofsten 

Formanderungen durch messerartige Wulste vor 

sich gehen, so verschieben sich die Fasern der 

Blocke fast ohne seitliche Breitung des Werk- 

stiickes und ohne inneren Druck, wie er 

beispielsweise beim gewohnlichen Walzen enl- 

steht. Zu dem Geradebiegen und Ueberfuhren
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von neuem in den runden Querschnitt gehort 

niehl sehr viel Kraft, und so ist es erkliirlieh, 

dafs zu diesfir Methode des Auswalzens 1. nur 

ein Bruchlheil des Kraftaufwundes gehort, wel- 

clicr dazu notbig ist, die gleiehe Querschnitls- 

verminderung nach der bisherigen Walzenmethode 

herbeizufiihren, 2. sich auch bei dieser Methode 

wegen des Wegfalls der seillichen Breitung, 

also der Gefahr des Zerhrockelns des Materials, 

jede beliebige , noch so grofse Querschnitts- 

verminllerung durch eintnaliges Durchgchen 

zwischen den Walzen erzielen lafst.

Eine Coinbinątion dieser Methode mit der 

vorigen des einfachen Yorwartslaufens von 

Wellenbergen ist das Zerschneiden in in der 

Mitte noch zusaminenhangenden Scheibcn oder 

spirallormigen Korpern und das Stauchen und 

Wiederzertheilen und Wiederstauchen der so 

gebildeten Scheibcn oder Korper durch weitere 

folgende Wulste. Selbstvcrstandlich miissen, 

ebenso wic bei der vorigen Methode, auch hier 

die Streckwulste sich der Verdiinnung des 

Werkstiiekes entsprechend beschleunigt vorwarts 

bewegen, d. h. sie miissen cinc entsprechend 

stets stiirker werdende Steigung besitzen.

Am wenigsten Kraft wird gebraucht, wenn 

die Wulste so kalibrirt werden, dafs sie stets 

fiir das zerschniltene oder gestauchte Materiał 

seitlich Platz lassen. Es lafst sich durch ge- 

eignete Form und Stellung der Streckwulste 

auf den einzelnen Walzen errcichen, dafs die 

Wulste der einen Walze das Materiał vorwiirls 

treiben, dagegen diejenigen der andern das

selbe zuriickstauchen oder die von der ersten 

gebildeten Wellenberge durchkreuzen und theil

weise platt driicken. Es wird dadurch cinc 

Vęrfilzung der Fasern erzeugt, und kann man, 

besonders wenn man aufserdem eine Drelmng 

der Faser nach einer der vorstehend beschrie

benen Methoden hęrbeifiihrt, durch das Aus- 

walzen von dickcn Blocken aus anfangs zu- 

sammengeschweifsten oder gegosscnen Stahl- 

und Eisenscliichten oder sonstigen Metallcombi- 

nationen , durch einfaches Auswalzen ohne 

jeden erneuten Schweifsprocefs cchte Datnas- 

cirung von beliebiger Feinheit erzielen, welche 

fiir die Anfertigung von blanken Waffen, Ge- 

wehrlaufen, Kanonenrohren, Messern und vielen 

Werkzeugen mit Vorthcil gebraucht werden 

kann. Das Muster des Damastes hangi von 

der Form der Streckwulste, der erzielten Witt* 

dung der Faser und der Art der verwendelen 

Blocke oder Schweifspakclc ab. Werden aus 

Stiiben oderDriihten, welche nach der beschriebenen 

Methode ausgcwalzl sind und also seilartig gewun- 

dene Faser besitzen, wiederum Pakete geschweifst 

und diese demselben Walzprocefs unterworfen, so 

erhalt man ein Eisen, welches in seiner Faserlage 

genau einem aus Litzen gedrehten Seil Shnelt.

Bei der Drchung und Biegung werden als- 

V I I . j

dann alle Theile des Querschnitts weit gleich- 

formiger beansprucht ais bei dcm bisherigen 

Eisen und daher eine noch liohcre Zugfestigkeit 

ais bei der einfachen Windung erzielt. Insbe- 

sondere zur Herstellung von Draht fiir Drahlseile 

ist ein solcher Draht vorziiglich geeignet, weil 

dann dic gewundene Lagerung der einzelnen 

Drabie des Drahtseiles auch in den Fasern des 

einzelnen Drahtes vorhanden isl. Werden die 

Strcckrillcn mil viel starkerer Steigung ausge- 

fiihrt, ais dem Hereinziehen des Blockes ent- 

spricht, so schiebt sieli das Materiał an der 

Peripherie iiber, ohne den Stab innen zu śtrecken, 

und erzeugt eine Bóiire, welche im hinteren 

Theil m&ssiv bleibt. Man kann also hierdureh 

Rohrstiieke an einem Ende massiv erzcugen und 

also bei Ahtrennung des massiven Endes aus 

massivcn Blocken ohne Dorn Rohren uud Bohr- 

sliicke herstellcn. Fiir gewisse Zwecke sind 

diese an einem Ende massiven Rohrslucke selbst 

Gegenstand der Fabricalion, z. B. bei Gliihtopfen 

Kapscln u. s. w., Geschossen u. dergl. Selbst- 

verstahdlich kann bei diesen Gegenstanden be- 

hufs Adjustirung oder exacler Dimensionirung 

ein entsprechend geformler Dorn wahrend des 

Auswalzens angewendet werden.

Die siebente Walzrnetbode besteht darin, 

das Werkstiick so zwischen Walzen zu fiihren, 

dafs exacle Kugeln oder Kugelabschnitte gewalzt 

werden. Dies wird dadurch erreicht, dafs durch 

Umwechselung der Zahnriider die seitliche Ver- 

stellung der Walzen gegeneinander so regulirt 

wird , dafs die erste Walze normal bleibt, 

wahrend die zweitc das Werkstiick vorwarls und 

die dritte dasselbe gleichzeitig aufser der Normal- 

rotation ruckwiirts bewegt.
Bei zwei Walzen oder Planscheiben liifst 

man dic eine Walze aufser der Normalrolation 

das Werkstiick vor-, dic andere das Werkstiick 

riickwarls bewegen und verhindert das letztere 

sowohl an der Vor- und Biickwarts-, ais an 

einer Scitenbcwegung. Das Walzwerk erhalt 

bei der Rotalion zwischen den Walzen aufser 

der Rotalion parallel zu der Botationsriclitung 

der normal stehenden Walze noch eine Rolation 

in geneigter Richtung. Dic Walzen begrenzen 

daher stels die grofslen Kreise einer Kugel und 

erzielen, sobald das Werkstiick nach vorn und 

hinten an einer Yerschiebung gehindert wird, 

je nacli der Grofse der Verslellung der Achsen 

gegeneinander entweder eine vollige Kugel oder 

eine Kugelflaehc. Es konnen daher sowohl 

vollstandige Kugeln ais auch Fa<;onsliicke mit 

Kugelfiachen gewalzt werden, z. B. Achsen und 

Zapfen mil Kugeldachen fiir alle Maschinen und 

Fahrzeuge. Werden aufsen hohle Triowalzen 

angewendet, so halten dieselben das Werkstiick 

in der Mitte und das Auswalzen von Kugeln 

kann zwischen drei Walzen ohne weitere Be- 

grenzung des Werkstiiekes stallfinden.

3
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Die achte Wapmethode besteht darin, Luppen 

von Scbweifseisen, Stahl u. s. w. nach einem 

der beschriebenen Verfahren auszuwalzen und 

gleichzeitig noch in der hochsten Ilitze so 

tchnęli von der eingeschlossenen Schlacke zu 

befrcien , dafs ein crneuter Schweifsproeefs fur 

nianche Zwecke iibcrflussig wird. Die Luppen 

werden dabei durch die Bewegung der Walzen 

zwischen dic rotirendcn gczeichneten Planwalzen 

oder conischen oder cylindrischen Walzen ge- 

prefst und dic Schlacke durch den allseitig 

weehselnden Druck vollig unter gleichzeitiger 

beliebiger Dimensionsverminderung entfernt. Ge- 

schieht diese Operatiori schnell gcnug, so 

schweifsen nach dem Schlackenausprcssen dic 

Fasern aneinander. Durch eine Faserdrehung 

wird das Auspressen noch gefordert, doch daif 

dieselbe wegen des losen Aneinanderhaftens der 

Kryslalle in den Luppen wahrend des Anfanges 

der Operation nicht zu stark sein.

Will man die beschriebenen acht Walz- 

methoden auf einem und demselben Apparat 

anwenden , so ergiebt sich ais vielseitigster 

Typus folgende Form des Schriigstreckwalz- 

werkes, Fig. 2.
Der Apparat besteht aus einem, zwei oder 

drei Standem, welche zwei oder drei bezw. je 

eine cylindrischc Ausbohrung haben. ln dieser 

cylindrischen Ausbohrung liegt seitlich, durch 

Frosche drehbar und in der Richtung der 

Schraubenlangsachse durch Schrauben verstell- 

bar, zwei bezw. drei Gylinder, welche zu beiden 

Seiten die Lagerschalen fur dic Walzenlager^ 

und in der Mitte eine Aussparung fiir die 

Walzenkórper tragen und seitlich eine Nuth 

besitzen, in welche ein steuerbarer Frosch bćliufs 

Regulirung der gegenseitigen Verdrelmng einragt. 

Sowohl die Frosche ais dic Druckschrauben 

sind untereinander durch Wellen und Zalinrader 

zwanglaufig behufs gleichtnafsigen Anstcllens 

vcrbunden, wie dies aus beiliegender Gonstruc- 

tionszeichnung, Fig. 2, crsichtlich ist. Die drei 

Walzen erhalten eine an den Arbeitsflachen ent- 

gegengesetzte Bewegung durch einen Zahnrad- 

stander beliebiger Construction, z. B. in der in 

Fig. 2 gezeichneten Form. Das Werkstuck 

wird bei x ein-. bei y ausgefuhrt. Wird die 

Welle uv  in der Richtung des Pfeiles gedreht, 

so verdrehen sich die Walzen sammtlieh nafih^ 

links, so dafs das Werkstuck aufser der rotiren- 

"(Ten gleichzeitig eine vorwarts schreitende Be

wegung erhalt. Wird die Welle in entgegen- 

gesetzter Richtung gedreht, so vermindert sich 

mit der Yerdrehung der Walzenacbsen gegen- 

einander auch die Fortbewegungsgeschwindigkeit 

des Werkstiickes, bis sie bei weiter fortschreiten- 

der Drehung der Welle sich bei gleichbleiben- 

der Rotation in eine riicklaufige uinsetzt. Man hat 

es also durch eine minimale Verdrehung der 

Achsę w  in der Hand, ohne irgend welche

Aenderung in der Geschwindigkeit . oder der 

Bewegungsrichtung der Kraftmaschine oder 

der Walzen, das Werkstuck reversiren zu lassen 

und durch Anstellen der Druckschrauben all- 

mahlich auf einen beliebigen Durchmesser zu 

bringen. Eine auf einer der Druckschrauben 

befestigte, mit schraubenfórmiger Scala versehene 

Mutter zeigt durch einen am Stander festge- 

schraubten Zeiger stets die momenlane Dicke 

des zwischen den Walzen befindlichen Werk- 

stiickes an. Hangt man zwei oder drei Rollen 

von passender Form ein, so kann man infolge 

der Reversirbarkeit Zapfen mil Ringen oder An- 

siitzen und sonstige Faęonstiicke jeder Art in 

der vorher beschriebenen Weise walzen. Hangt 

man Rollen von andenn Querschnitt ein, so 

lassen sich Bolzen mit ganz scliarfen Kopfen 

aus dicken Slangen auswalzen und auf die 

Lange abschneiden. Werden entsprechende 

Walzen eingehangl und die Zahnrader, welche 

die Frosche treiben, umgewechselt, so dafs die 

eine Rolle gar nicht, die zweite nach rechls, 

die dritte gleichzeitig nach links gedreht wird, 

so konnen Kugeln nnd Faęonstucke mit Kugel- 

flachen gewalzt werden, dereń Durchmesser je 

nach dem engsten Walzenabstand beliebig variirt 

werden kann. Wird hinlen bei y das rotirende 

Druekeisen mit den Walznasen eingehangl, so 

lassen sich je nacli der Wahl der letzteren alle 

massiven Querschnittsformen und Querschnitts- 

grofsen bei geeigneter Einstellung der zwei 

-oder drei Walzen erzeugen. Wird slatt der

(
\Yalznasen ein Dorn in ein am besten am Zahn- 

radslander angebrachtes Stutzlager eingehangl, 

so lassen sich aus massiven Blocken oder 

Stucken Rohren walzen oder hohl vorgewalzle 

oder sonstige kurze, diekwandige Hohlkórper in 

diinne Rohren in einem Durchgang auswalzen. 

Bei gleichzeitiger Anwendung eines geeignet ge

formten Druckeisens lassen sich mit oder ohne 

Anwendung von Walznasen dann alle Sorten 

der erwahnten Hohlkorper mit faęonnirlem 

Querschnitt, hohle Zahnradstangen u. s. w., 

auch Schlangenrobre u. s. w., Rohren mit 

Heizrippen u. s. w. erzielen, und zwar in einetn 

einzigen Durchgang aus rohen, massiven Blocken 

oder vorgewalzten Stucken. Werden Walzen 

mit Streckwulsten eingehangt und das rotirende 

Druekeisen nicht in der Mitte der drei, sondern 

an der engsten Stelle der beiden unteren Walzen 

angeseliraubt, so wird das Walzwerk zum Draht- 

walzwcrk, um beliebig diinnen Draht aus dicken 

Stucken oder Blocken gliihend auszuwalzen oder 

bei Anwendung faęonnirten Druckeisens solorl 

Faęondraht von beliebigem Querschnitt gliihend 

in einem Durchgang aus rohen Knuppeln zu 

walzen. Wird vor dem Eingang der Walzen 

eine Druckvorrichtung angebracht, welche eine 

gliihende Luppe zwischen die Walzen prefsl, 

so wird das Walzwerk im vorderen Theil zur
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Luppenquetsche, wahrend cs im hinteren Theil 

der ausgewalzten Luppe gleich die gewiinschte 

Querschnittsgrofse und Form giebt, d. h. also 

die rohe Luppe in einem einzigen Durchgang 

von Schlacken befreit und gleichzeitig in fertig 

gewalztes faęonnirtes Eisen vcnvandelt. Werden 

anstatt der drei runden Walzen bestimmt pro

fil irte bezw. polygone, z. B. mit Zahnen oder 

Riffeln verseliene Walzen eingehangt, so lassen 

sieli, eutsprecliend den friiher gesaglen Yielecks- 

formen, Zahnraderstangen mit beliebigen Zalin- 

forinen, welche ais Stangen benutzt oder von 

denen die Zabnrader ais Scheiben abgeschnitten 

werden, Reibahlen, Fraser, alle nach Wunsch 

mit geraden oder gewundenen Zahnen, und 

andere geriffelte oder gezahnte Gegenstande 

u. s. w. erzielen. Je nach der Dicke des ein- 

gefiihrten Rundstabes kann mit denselben Walzen 

jede beliebige Ziihnezahl hergestellt werden. 

Hiingt man Walzen ein, von denen die eine mit 

scharfen Rillen nach reehts, die zweite mit 

scharfen Rillen nach links und die dritte mit 

Rillen anderer Neigung versehen ist, so lassen 

sich in einem Durchgang aufsen auf das Werk- 

stiick schneidende oder je nach Wunsch geformte 

Erhohungen und Frasen u. s. w. und beliebige 

Werkzeuge mit Ziihnen walzen. Ferner lassen 

sich bei Anwendung des entsprechenden Dornes 

Roli ren und Rohre mit aufsen oder innen 

sclmeidenden Oberflachen erzielen, z. B. Miihl- 

cylinder u. s. w ., Rohre mit inneren oder 

aufseren Gewinden, liohle, inuen schneidende 

Friisen u. s. w.

Werden excentrische oder sonst entsprechende 

Walzen mit Winkelzahnen oder anderen Zahnen 

eingehangt, so lassen sich Scheiben zu Zahn- 

radern u. s. w. auswalzen, bei Anwendung eines 

Dornes oder innerer Walzen Binge oder Ban- 

dagen mil Zahnen versehen u. s. w. Man kann 

dies noch dahin modificiren, dafs man beliufs 

Erzielung exacter Rundung zwischen den Walzen 

einen kalten, innen mit entsprechenden Zahnen 

versehenen, eventuell seillich durćh zwei aufge- 

schrauble Scheiben geschlosseuen Ring rotiren 

lafst und durch eine starkę, mit grofser Kraft 

anstellbare Rolle den eingelegten gltihenden 

Reifen in das so gebildete Kaliber eindriicken 

lafst. SelbsUerstandlich kSnnen die seitlichen 

Scheiben auch an der Rolle angebracht sein. 

Werden schinale, unruńde oder abgellachte 

Walzen, am besten an der niedrigen Stelle zu- 

gleich schmaler gemaclite Walzen, eingehangt, 

so lassen sich Faęonstiicke mit Ansatzen oder 

Anlaufen, z. B. Zapfen u. s. w ., herślellen. 

Will man anstatt sammtlicher vorstehend erreich- 

baren Zwecke nur einen oder einige, z. B. blofs 

eine siarkę Dimensionsverminderung erreichen, 

so erhalt das Walzwerk, je nachdem man sich 

fur die eine oder andere der vorstehend be

schriebenen Walzmelhoden enlschliefst, eine ver- 

einfachte Form, welche sich nach dem Vor- 

stehenden fiir jeden Fachmann von selbst er- 

giebt und daher niclil weiter beschrieben zu 

werden braucht.

Selbstverstandlicli kann das Anstellen der 

Walzen durch beliebige hydraulische oder 

meclianische Mittel bewirkt werden, ebenso kann 

man beim Scheiben- bezw. Kopfendenwalzwerk 

die Achsen der Scheiben senkrecht stellen. Fur 

einige Zwecke geniigt es, nur zwei oder nur 

eine der arbeitenden Walzen mit der Maschine 

zu kuppeln.

Patent-Anspriiche:

1. Das Verfahren, durch combinirtes Quer- 

und Langswalzen, d. li. gleichzeitiges Aus- 

strecken in der Langs- wie in der Quer- 

riclitung unter Botiren zwischen entgegen- 

gesetzt bcwegten Walzenflaehen, Eisen, 

Stahl und sonstigen Metallen eine seilartige 

Windung der Fasern zu ertheilen oder 

Zahnrad- oder Frasezalme oder beliebige 

Einsatze oder Verdiiniiungen darauf aufzu- 

walzen, oder sie ohne Anwendung irgend 

eines Dornes u. s. w. aus dem massiven 

Zustand zu Rohren oder Ilohlkorpern aus- 

zuwalzen, oder sie auf beliebigem Quer- 

schnitt in einem Durchgang auszustrecken, 

oder sie aus beliebigen Hohlstucken mil 

kaltem oder gliihendem Dorn oder Innen- 

walzen zu glatten oder mit Heizrippen, 

Zahnen, oder sonstigen inneren oder aufseren 

Erhohungen versehenen Rohren oder sonsti

gen Hohlkorpern zu walzen.

2. An einem Walzwerk zur Ausfflhrung des 

unter 1. beschriebenen Verfahrens gleieh- 

zeitig:

a) die Anbringung von Riickstauch- oder 

Streckwulsten auf Walzen behufs Yer- 

langsamung oder Beschleunigung des 

Werkstiickes quer zur Walzenbewegungs- 

richtung;

b) die Verstellbarkeit oder Verdrehbarkeil 

der Walzen gegen die Mittellage behufs 

Erzielung des Reversirens ohne Umkeh- 

rung der Walzenbewegung;

c) die Combination des Walzwerkes mit am 

Austrittsende der Walze angebrachlem 

Druck- oder Zieheisen behufs Vervoll- 

kommnung oder Aenderung der Quer- 

schnittsform;

d) die Combination von Walzen mit zwischen 

den Walzen rotirenden, in das gliihende 

Werkśtiick sich eindriickenden kalten 

Erganzungsstiicken (Walznasen), welche 

den Querschnitt des Werkstiickes zu 

einem Kreise vervollstfindigen.
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Flufseisen im Dampfkesselbau.

Im Anschlusse an die gleichbelitelte Abliand- 

lung in voriger Nummer (Seite 377) verofl'ent- 

liclien wir nachstehend einige Ergebnisse aus 

einer grofsen Reihe von Untersuchungen ver- 

schiedenster Art, welche auf einem grofsen 

rheinischen Werke angestellt worden sind, um 

ein Bild davon zu erhalten. wie sich die Eigen- 

schaften der Bleehe aus g a n z  w e ic he m  bis 

zum h a rte s ten  F lu fsschm iede isen  andern. In 

umstehender Tabelle ist ein kleiner Theil der 

mit Kesselblechen gemachten Proben zusammen- 

geslellt. Die beziiglichen Streifen stammten von

4 Fhilseisenblechen und 2 geschweifsten Blechen, 

und zwar war gewaliłt
Durchsclin. Festigkeit

1. ein weieheś Flufsschmiedeisen-
blecli v o n ................................  37,6 ks

2. ein mittelweiches „ „ 39,0 „
3. ein liarteres „ „ 45,45 „
4. ein hiłrtestes „ „ 47,95 „
5. eine geschweifste Feuerplatte bester QurditiU
0. ein Mantelblech bester (jualitat.

Bei Auswahl der 4 Flufssehmiedeisenbleche ist 

ganz besonders darauf gesehen worden, dafs man 

auch mit Materiał zu tliun hat, welclies dieHarlungs- 

biegeprobe u n z w e i f e l h a f t  l a d e l l o s  aushalt. 

Dieselbe ist so ausgefiihrt, wie sie augenblicklich 

in fast allen Lieferbedingungen vorgeschrieben 

wird. Es wurden die Probestreifen gleichformig 

zu niedriger Kirschrothliitze erwarmt, in Wasser 

von 28° Gelsius abgekiihlt und dann um einen 

Radius gleieli der 1 łja fachen Dicke des Blecłies 

zu 180° geliogen. Die Ergebnisse sind in der 

Tabelle auf Seite 463 zusammengeslellt.

Neben der Hiirtungsbiegeprobe liaben alle 4 

Bleehe die warme Biegung von 180° langs und 

quer flach aufeinander gleich gut ausgehalten 

und in der Dehnung untersclieiden sie sieli aucli 

nicht derart, dafs man vom hartesten sagen 

konne, es hiitte eine schlechte Dehnung, obgleich 

sie selbstredend weit geringer ist ais beim 

weichsten. Es ist also nach Moglichkeit gleich- 

w e r t h i g e s  M a t e r i a ł  zu den Proben genom

men, welche die Yeriinderung der Eigenscłiaften 

des Materials in der kalten Biegung bei ver- 

scliiedenein Abkiililen zeigen sollen, was bei der 

Verarbeilung ja in der That in der Praxis vor- 

kommt. Neben der kalten Biegung ist dann noch 

die ganz gleich ausgefiihrte Biegung in der Blau- 

wSrme und die Fortsetzung dieser Biegung bis 

zum Bruch angegeben.

Die Biegung selbst ist um einen Dorn von 

26 mm Durchmesser geschehen, ist also keine 

besondere Anstrengung, und deshalb so gewahlt, 

damit man den Unterschied im Yerhalten desto 

deutlieher sieht. was nicht sein wiirde, wenn der

Durchmesser geringer gewahlt worden und somit 

der Bruch viel friiłier eingetreten ware.

SammllicłieBiegungen sind ferner mi t einer Biege- 

masćhine und nielil mit Hammern gemacht worden.

Die ersten beiden Rubriken geben die Biegung 

im »ungegluhten« und im »ausgcglóhten* Zu

stande an und sind diese Biegungen die gewiihn- 

licłi angeslellten Biegungen eineslheils in dem 

Zustand, wio das Blech von der Walze kommt, 

und andererseits, wie es vom Gliiłiofen erhalten 

wird, bei dem es wie iiblich auf den heifsen 

Bichtplatten vom Luftzuge gesclnitzt langsam ab- 

gekuhlt war. Die anderen 3 Rubriken geben 

die Biegung an, nachdem die Streifen zur Ilell- 

rolligluth erwarmt und entweder in »Asche« oder 

in »freiem Luftzuge® oder in »Wasser von ge- 

wohnlicher Temperatur« abgekiihlt waren. Dem 

Erwarmen zur Hellrothglutli ist ganz besondere 

Aufmerksamkeit gewidmet worden, so dafs es 

moglichst gleich bei allen Staben vor sich ging 

und auch bei mogliciist gleich bohem Warmegrad.

Betrachtet man die Tabelle, so sielit man 

auf den ersten Blick, dafs bei dem weiclien Flufs

eisen die erhaltene Biegungsziffer uberall 180° 

ist und uberall in der Rubrik » t a d e 11 o s« steht 

bis auf die zwei Ziffern der im Wasser abgeschreck- 

ten Stabe, und dafs auch diese noch aufserordentlich 

giinstig sind, ja sogar dafs die fortgcsetzte blau- 

warme Biegung ladellos ist.

Ferner sielit man sofort, dafs das miltelweiclie 

Blech in seinen Resultaten wohl von dem weiclien 

schon deutlich abweicht, aber dafs diese immer 

noch in der nachsten Rubrik neben tadellos zu 

finden sind, und selbst die fortgesetzte Biegung 

in der Blauwarme nur erst in der Querprobe 

empfindlich zu werden anfiingt.

Also diese beiden Bleehe zeigen fast gleiches 

vorziigliches Verhalten. Anders schon das niichst- 

folgende, das hiirtere. Schon die Querbiegung 

im ungegliiliten und ausgegliihten Zustand brieht 

bei 180° und wird selbst beim langsamsten Ab- 

kiihlen in Asche bei dieser Biegung schon rissig, 

brieht beim Abkiililen in freiem Luftzuge "wieder 

vollig| und versagl im im Wasser abgeschreckten 

Zustande bei 64° bezw. 92° ganz. Bei der blau- 

warmen Biegung halt sie allerdings noch wie bei 

beiden ersten Blechen, zeigt jedoch auch da griirsere 

Enipfindlichkeit bei der forlgesetzten Biegung.

Das harleste Blech aber zeigt durchweg noch 

schlechteres Yerhalten und hat nur noch die 3 

Biegungen in der Langsfaser mit den weiclien 

Blechen iiberein. Kein Wunder, dafs solch ein 

Blech beim Nachriehten mitunter Risse erhąlt, 

die ja auch von den Gegnern der Flufseisenbleehe 

schlechthin zu den »geheimiiifsvollen« Eigen-
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schaften geworfen werden und docli meistens so 

aufserordentlich cinfaeli zu erklaren sind, sobald 

man nur wirklich weifs, was mit dem Blech 

vorgenommen worden ist.

Wenn aus solchen einfachen kalten Biegungen 

sich schon Erkliirungen von geheimnifsvollen 

Eigenscliaften geben lassen, so erklaren sieli 

solche noch viel deutlicher und unantastlicher 

aus den Eigenscliaften, die man an dem Materiał 

wahrńimmt, wenn man die Biegungen mit Stali en 

yornimmt, die vor dem yerschiedenen Abktihlen 

zu noch hiiherer Temperatur erwarmt waren, 

und erst recht, wenn man gar noch andere 

Proben yornimmt, ais Zerreifsproben in ver- 

schiedenen Temperaturen der Stahe u. s. w. 

u. s. w., aber bei allen diesen Untersuchungen be- 

wahrheitet sich derYorzug des weichsten Materials.

Um nicht allein die Giite des weichen Flufs- 

eisenbleches und die Bereelitigung eines solchen 

Materials zum Kesselbau und den Unterscliied 

zwischen ihm und dcm harten Flufseisenblech zu 

zeigen, sondern auch beide Qualitaten mit ge- 

schweifstem Kesselblech zu vergleichen, sind die 

mit einer geschweifsten Feuerplatte bester Qualitat 

und einem Mantelblech bester Qualitat ange- 

stellten gleichen Biegeproben der Tabelle hinzu- 

gefiigt. Der Yergleich mit ihnen darf natiirlich 

kein directer sein, ist indefs so in die Augen 

fallend, dafs es nicht nothig ist, die Einzelheiten 

durchzugehen. —

Ferner ist zu der gleichen Frage der Redaction 

folgendes Schreiben zugegangen:

An die Redaction der Zeitsehrift »Stahl und Eisen®.

Die Nr. 6 unserer Zeitsehrift bringt zwei 

Aufsatze iiber Yerwendung von Flufseisen im 

Dampfkesselbau, die gewifs dazu beitragen werden, 

das noch fast ganz allgemein mifsaehtete Materiał 

in ein besseres Licht zu setzen. Wenn Sie mir 

giitigst gestatten, mochte ich anschliefsend an 

diese beiden Abhandlungen noch meine Ansichten 

und Erfahrungen zum Ausdruck bringen, die 

darin gipfeln, dafs hiesiges weiches Thomas-Flufs- 

eisen von einer Zusammensetzung: 

etwa 0,08 % G, 0,05 % 1J und 0,40 bis 0,45 % Mn 

bei Spuren von Si und nicht iiber

0,03 bis 0,04 % S.

—  Analyse nach den auf dem liiesigen Werke 

liblichen Bestimniungsmethoden — ganz unbe- 

d en k ii cli zu Kesselbauten ver\vendet werden 

kann und jedem L o w m o o r b l e c h  vollstandig 

ebenbiirtig ist. Die Hauptbedingung liegt in der 

richtigen Yerarbeitung der gewalzten Platten und 

namentlich ist das Ausscharfen oder Ausziehen 

der Ecken mit der nothigen Yorsicht zu machen, 

die darin besteht, das Materiał an diesen Stellen 

beim Anwarmen nicht so w e i t  z u e r h i t z e n ,  

dafs es &u b r ennen  an fang t .

W ir ersetzen schon seit mehreren Jahren 

hier auf dem Werke, woselbst stiindig 20 Sloch- 

kessel in scharfem Betriebe sind, sammtliche 

mangelhaft werdende Flammrolirbleche von 12 

bis 15 mm Blechstarke durch weiches Thomas- 

material olme irgend welche Anstande, und kann 

ich meiner Ueberzeugung nur dahin Raum geben, 

dafs die Flufseisenflammrohre iiber und hinter 

dem Feuer sieli besser bewahren ais die besten 

Lowmoorbleche. Ais fiir ganz selbstyerslandlich 

łialte icli die Benutzung von Tbomasblechen fiir 

Kopf- und Mantelplalten.

Bei Scliweifseisenblechen ist man gewołmt, 

dafs ein kleiner Rifs an der Kanie oder vom 

Nielloch nach der Kante nichts schadet, man 

bołirt ein solches Rifsclien ein fach ab oder setzt 

ein Kupfer- oder Eisenniet mit grofsem Kopf 

dariiber und keinem Mensclien wird es einfallen, 

wegen eines derartig ge r i n g  en Mangels irgend- 

wie sich zu beunruhigen. Der Kessel bleibt 

weiter betriebsfahig und wird ais solcher sowohl 

von den betreffenden Kesselschmieden und 

Meistern ais auch von den abnehmenden Herren 

Ingenieuren und Beamten angesehen.

Ganz auders ist es bei Flufseisenblech. 

Kommt dort der geringste Rifs vor, so ist die 

Notli gleich entsetzlicli grofs, das Materiał taugt 

in allererster Linie nicht und Niemand fragt 

sieli: ist denn yielleiclit die unrichtige Yerat- 

beitungsweise daran Schuld? Und da ist denn 

zu sagen, dafs aufscr dem eingangs erwahnten 

richtigen Wannmachen der Bleche, die weitere 

Yerarbeitung auf der Lochmaschine (es werden 

ja trotz aller Bedingungen und Vorschriften 

Kesselbleche wohl doch noch yielfach gelocht, 

statt gebohrt) nur mit genau  u nd  s a ub e r  

s c h l i e f s e n d e n  Matrizen und Stempeln erfolgen 

mufs. Ein solches Loch mufs glatt gestanzt sein 

und darf nicht durchgedriickt ausfallen, indem 

durch die dichte Aneinanderlagerung der einzelnen 

Flufseisenmolecule der obere Loclirand zu selir 

strapazirt wird und bei dem Auftreiben der 

Loclier mit dem Dorn und uachherigem Nieten 

des Kessels Risse entstehen, die eine Ursache zum 

weiteren Defectwerden einer Platte abgeben konnen.

Also beim Lochen von Blechen »grofs te 

Aufmerksamkeit bezw. gute Instandlialtung der 

Lochmascliinen« und der Erfolg wird nicht 

ausbleiben.

Wenn ich noch beziiglich Qualitatsvorschriften 

beim Tliomas-Flufseisen etwas sagen darf, so 

mochte ich hervorheben, dafs die chemische 

Analyse den allerrichtigsten Aufschlufs daruber 

giebt und dafs ein Materiał von der in der 

Tabelle sub II erwahnten Zusammensetzung allen 

Anforderungen, die an we iches  Flufseisen in 

bezug auf Zerreifsfestigkeit, Dehnung und Gon- 

traction gestellt werden, reichlich entspricht.

Tliomas-Flufseisen von einer Abweichung 

nach oben oder unten wie in Nr. I und III der
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Tabelle wiirde icli unbedingt verwerfen, wie auch 

keine grofseren Mengen von S und Si darin

geduldel werden diirfen.
O P Mn

Zu yerweffen: 1 0,10 % 0,07 % 0,50 %

r 0,08 „ 0,05 „ 0,40 „ bis 0,45 %
Noriual: II < Si s

{ 0,015 % 0,03 bis 0,04 %
C P Mn

Zu yerwerfen : III 0,06 % 0,03 % 0,35 %

Werden Maximal-Zerreifsfestigkeilen yerlangt, 

so diirften dieselben 42 kg pro Quadratmillimeler 

nicht Cibersteigen.

Feiner Walzwerk,

Feine, den 14. Juni 1887.

II. Wild,

Yolumetrische Metliode zur Bestimmung des Kohleiistoffs im 
JEiscn.

Von J. Wiborgh in Stockholm.

Das P r i n c i p  der Methode .  Das Eisen 

wird mil Kupfersulfat behandelt, danach das 

dabei gefallte Kupfer und das moglicherweise 

noch unzersętzte Eisen in einer Mischung von 

Schwefel-und Chromsaure gelost, welche Mischung 

gleichzeitig den Kohlenstoff zu Kohlensaure 

oxydirt. dic in eine Burette ubcrgefubrt wird, 

wo man dann ilu1 Yolumen bestimmt.

Die Principien fiir dic Verbrennung sind 

demnach dieselben, welche zuerst Berzelius, und 

nach ihiri, unter gewissen veranderlen Verhalt- 

nissen, Ullgren, Jiiptner, Sarnstrom u. A. zur 

Anwendung gebracht haben. Das in meiner 

Probirmcthode eigentlicli Neue ist auch nur die 

Bestimmung der Kohlensaure durch Messung 

anslatl durch Wagung; aber dadurch wird die 

Ausfuhrung einer Yerbrennungsprobe in bohem 

Grade vereinfacht und dic Methode auch fiir 

Hiittenlaboralorien praktisch anweudbar gemaeht, 

was die anderen Verbrennungsmethoden kaum 

sind, da fiir sie complicirte und zum Theil 

Iheure Apparale, dereń Handhabung grofse 

Uebung verlangt, sowie auch Gas und schliefs

lich eine sehr gute Waage und genaue Wagungen 

erforderlich sind.

Die yolumetrische Methode hat vor anderen 
Methoden aufserdem den Yortheil , dafs die 

Probirung in kiirzerer Zeit ausgefiihrt .werden 

kann, was darauf beruht, dafs zur Probe eine 

geringerc Menge Eisen erforderlich ist, da eine 

nur kleine Menge Kohlensaure sich mit Hiilfe 

einer geeigneten Burette mit grofseren Sicherheit 

messen ais wiegen lafst. Werden zur Probe 

z. I>. 0,2 g Eisen genommen, so entspricht 

1120 ccm Kohlensaure 0,014 $  Kohle, aber 

diese Kohlensaure wiegt nur 0,0001 g und die 

Menge der Kohlensaure ist in diesem Falle 

wohl mefsbar, aber kaum wiegbar.

Damit diese Methode richtige Resultate gebe, 

ist jedoch nothwendig, dafs der Kohlenstoff des

Eisens yollstandig zu Kohlensaure oxydirt wird, 

wozu erforderlich ist :

1. dafs bei der Bchandlung des Eisens mit 

Kupfersulfat Kohlenstoff nicht ais Kohlenwasser- 

stoff verloren gehl,

2. dafs ebenso boi der Behandlung des 

Eisens mit Chrom- und Schwefelsaure kein 

KohlenwasserslofT, sondern nur Kohlensaure ent- 

wickelt wird, und

3. dafs das Eisen sich in der Mischung von 

Schwefel- und Chromsaure yollstandig lost.

Bei der Auflosung des Eisens in Kupfersulfat, 

sogar wenn dieses vollstiindig neutral is t, wird 

stets etwas KohlenwasserslofT entwickelt, zuweilen 

sogar in solcher Menge, dafs diese Kohlen- 

wasserstoffentwicklung einen beachtenswerthen 

Vcrlust in der Analyse zur Folgę hat. Gliick- 

licberweise bildet der letztere Fali eine Aus- 

nahme, denn in der Regel gehen nur Spuren 

von Kohlenwasserstoff fort; auch sind es nur 

graues Roheisen und gliihend gemachter und 

ohne Bearbeitnng langsam abgekiihlter Stahl, 

welche sich in Kupfersulfat unter Entwicklung 

einer beachtenswerthen Menge derartiger Gase 

losen. Aus Ursachen, welche ich gleich nennen 

werde, braucht inzwischen bei dieser Probir- 

methode das Eisen nicht yollstandig vom Kupfer- 

salz zersetzt zu werden, daher es auch nicht 

langer ais nothwendig mit Suifalldsung zu be- 

handeln ist, ein Umstand, der eine um so 

grofsere Bedeutung erhalt, je grofser die Gas- 

menge mit dem leicht kenntlichen Kohlcnwassjr- 

sfoffgeruch ist, welche das Eisen bei seiner 

Auflosung entwickelt. Bei Beobachtung der ge- 

nannlen Vorsichl braucht man jedoch nicht zu 

befurchten, dafs bei der Behandlung des Eisens 

mit Kupfersulfat Kohlenstoff in beachtenswertlier 

Menge in der Form von Kohlenwasserstoff ver- 

loren geht.
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Die zweite Bedingung, dafs der KohlenslofT 

des Eisens bei der Losung desselben in Chrom- 

und SchwelelsSure vollstandig und ohne Kohlen- 

wasscrstofTbildung zu Kohlensaure oxydirt wird, 

ist leicht crfullt. Hierzu ist nąmlich nur er

forderlich, dafs das Losungsmittel aus einer ge- 

niigenden Menge in Schwefelsaure von passen- 

dern Goncentrationsgrad aufgeloster Chromsaure 

besteht, sowie dafs diese Losung auf das kohlen- 

stoffhaltige Eisen nicht direct, sondern ersl dann 

einwirken darf, wenn dasselbe, wenigstens bis 

zu einem gewissen Gradc, von dem Kupfersulfat 

zersetzt ist.

Wird das Eisen ohne vorhergegangeno Bc- 

handlung mit Kupfersulfat in Chromsaure und 

Schwefelsaure gelost, so entwickelt sich, mag 

der Goncentrationsgrad sein, welchcr er will, 

stets KohlenwasserstofT, und dieses Verhaltnifs 

beruht hinwiederum darauf, dafs dic Auflosung 

des Eisens heginnt, noch ehe die Losung eine 

solche Temperatur erhaltcn hat, dafs die Chrom

saure Kraft genug besitzt, den KohlenslofT und 

den Wasserstoff zu osydiren. Ist dabingegen 

das Eisen vollst;indig zersetzt, so wird der aus- 

geschiedene KohlenslofT nicht eher osydirt, ais 

bis die Fliissigkeit eine ziemlich hohe Tempe

ratur (nahe dem Siedepunkt) erhaltcn hat, auch 

ist die Oxydirung dann s l e l s  vollstandig. Auch 

das bei der Zcrsetzung des Eisens gcfalltc 

Kupfer wird nichl eher gelost, ais bis die 

Fliissigkeit eine ungefahr glcich hohe Temperatur 

erhalten hat, und infolgedessen erweist dic voll- 

slandige Zerselzung des Eisens in der Sulfat- 

losung sich nicht ais absolut nothwcndig, denn 

ist das Lager von Kupfer, welches auf die 

Eisenpartikeln gefallt worden, hinreichcnd dick, 

so wird das Eisen yon der sauren Losung nicht 

eher angegriftcn, ais bis es eine fiir die voll- 

standigc Verbrennung der Kohle geeignete Tcm- 

peratur erhalten hat.

Nach einer vorhergegangenen Behandlung 

des Eisens mit Kupfersulfat kann man den 

Kohlenstoff solchergestalt mit Chrom- und 

Schwefelsaure Yollstandig zu Kohlensaure oxydi- 

ren. Der sicherstc Bcweis hierfiir isl der, dafs 

sich bei dem Gas , welches sich bei der ge- 

nannlen Losung des Eisens in der Burette an- 

sammell, nie der geringste Geruch von Kohlen- 

wasserslofF wahrnehmen liifst.

Schliefslich ist es naturlichcrweise eine noth- 

wendige Bedingung, dafs alles Eisen zum Losen 

gebracbt wird.

In einer in dem Grade concentrirten 

Schwefelsaure, wie diejenigc, welche man 

zur Probe anzuwenden genothigt ist, zeigt 

das Eisen sich im allgemeinen schwer lóslich, 

weshalb dasselbe auch nicht in der Form von 

groben Bohrspanen oder Slticken zur Anwendung 

koinmen darf, sondern am besten ais Feilspiine, 

feine Rohrspane oder Korner von solcher Fein-

heit, dafs sie durch ein Sieb mit Lochern von

1,5 mm gehen. Ein so klein zertheiltes Eisen 

wird schncll vom Kupfersulfat zersetzt und bei 

der betreffenden Probirung s t e t s  vollstandig 

gelost. Doch ist cin weiches kohlenstoffarmes 

Eisen etwas schwerer in Losung zu bringen ais 

ein kohlensloffreicheres.

Dadurch, dafs man das Eisen auf geeignete 

Weise in einer Mischung von Schwefelsaure 

und Chromsaure lost, kann man also allen 

KohlenstofT desselben, sei es, dafs er ais Gra- 

phit oder gebunden vorkommt, zu Kohlensaure 

oxydiren, ohne dafs dabei ein anderer Verlust 

zu befiirchlen ist ais derjcnige, welcher dadurch 

entstcht, dafs bei der Behandlung des Eisens 

mit Kupfersulfat zuweilen Spuren von Kolilen- 

wasserstofT vcrlorcn gehen.

D er A p p a r a t .  Derselbe besteht, wie die 

Abbildung zeigt, aus einem Probecylinder, 

welcher eine Lange von 140 mm und einen 

inneren Durchmesser von 20 mm hat, und zur 

Auflosung des Eisens dient.

Der Probecylinder mufs aus ziemlich dickem 

Glase gefertigt und der obere Band desselben 

etwas nach aufsen gebogen sein, so dafs ein 

passender Kautschukpfropfen leicht luftdicht in 

ihn eingesetzt werden kann. Der Kautschuk

pfropfen ist mit zwei Lochern versehen, von
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denen das eine fur eine mit einem Hahn ver- 

sehene Trichterrohre und das andere fiir die 

Leitung bestimmt ist, durch welche der Probe- 

cylinder mit der Burette in Yęrbindung steht. 

Diese Leitung besteht aus zwei starken Glas- 

rohren, welche einen inneren Durchmesser von

2 mm haben und durch eine Kautschukligatur 

miteinander verbundeu sind. Die eine Glasrohre 

ist mit einem Halin versehen, so dafs die Ver- 

bindung zwischen dem Probcuylinder und der 

Burette nach Belieben geschlossen werden kann. 

Auch das obcre Ende der Burette wird mit 

einem Kautschukpfropfen geschlossen, in den 

sowohl die eben genannte Leitungsrohre wie 

auch ein Glastrichler, der mit einem Hahn ver- 

sehen ist, eingepafst werden.

Der Abstand zwischen dem Probecylinder 

und der Burette wird zu ungefahr 200 mm ge- 

nommen, und die in den Probecylinder ein- 

gesetzte Trichterrohre mufs 15 bis 20 mm 

unlerhalb des Kautschukpfropfens schliefsen, 

wohingegen die Leitungsrohre nur bis an die 

untere Flachę des Pfropfens reichen darf.

Die Burette fafst ungefahr CO ccm, und 

damit sie keine allzu bedeutende Liinge erhalt, 

unten aber, wo sie gradirt werden soli, gleich- 

woh| nicht zu weit ausfiillt, wird sie nach oben 

zu erweitert, so dafs sie in einer Lange von 

70 mm einen inneren Durchmesser von 16 mm 

hat; unlerhalb giebt man ihr eine birnenformige 

Erweiterung, die ungefahr 25 ccm fafst. Erst 

unter dieser Erweiterung beginnt der gradirte 

Theil der Burette mit einem inneren Durchmesser 

von nur 9 mm und dieser Theil ist in einer Lange 

von wenigstens 20 cm in 1/i0 bis, was noch 

besser ist, ł/ao ccm gradirt. Jeder Gubikcenti- 

meter erhalt eine Lange von annahernd 15 mm.

Die Burette ist nach unten mit einem Hahn 

versehen und steht mittelst eines Kautschuk- 

schlatiches init einer tubulirten Flasche in Ver- 

bindung, die einen Baum von 200 ccm hat.

Der ganze Apparat wird, wie Fig. 2 zeigt, 

durch ein Gestell festgehalten.

Der Probecylinder wird in eine Hulse von 

Messingtuch gesetzt und direct mittelst einer 

Gas- oder Spirituslampe erhitzt. Die Burette 

wird, damit das in ihr befindliche Gas bei einer 

gleichmafsigen Temperatur erhalten werden 

kann, in einer weiteren und mit Wasser ge- 

fiilllen Glasrohre eingebracht und Alles sodann 

in einem Querarm befestigt, der sich um eine 

horizontale Achse dreht, so dafs die Burette, nach 

Enlfernung des Probecylinders und Zugabe der 

Alkalilosung, zum Zwecke der Beforderung der 

Absorption der Kohlensaure hin und lier bewegt 

werden kann. Die Wasserflasche kann in eine 

bewegliche Blechhulse gestellt und auf diese 

Weise nach Belieben in passender Hohe einge- 
stellt werden.

A u s f u h r u n g  der Probe .  Das fiir die 

VII.7

Probe bestimmte Eisen mufs gefeilt oder gebohrt 

und so klein zertheilt sein, dafs es sich durch 

ein Sieb mit hochstens 1,5 mm grofsen Lochem 

sieben lafst. Von. der auf diese Weise zuberei- 

teten Probe werden von Schmiedeisen und Stahl

0,2 g, von Boheisen aber nur 0,1 g eingewogen 

und in den Probecylinder gobraclit, welchen 

man, um das Iliingenbleiben von Eiseutheilchen 

an seinen Wanden zu verhińdern, vorher erst 

mit einem leinenen Tuch sorgfiiltig austrocknen 

mufs. Die feinen Eisenpartikeln, welche detn- 

ungeachtet am Glase hangen bleiben sollten, 

werden mittelst eines Haarpinsels abgestofsen, 

so dafs alles Eisen auf den Boden des Probe

cylinders gelangt.

Hierauf giefst man yorsichtig 4 ccm von einer 

gesattigten Losung reinen k rys lal lisi i- Łc n Kupfer- 

sulfats zu und liifst dieselbe 10 Minuten lang 

wirken, ruhrt aber wahrend dieser Zeit das Eisen 

und die Sulfatlosung hin urid wieder mit einem 

feinen Glasstiibchen um. Auf diese Weise liist 

das feinzertheilte Eisen sich sehr scbncll und 

eine entsprechende Menge metallisćhen Kupfers 

wird niedergeschlagen.

Unterdessen wiegt man in einem kleinen 

Porzellantiegel 1,2 g krystallisirte Ghromsiiure 

ab und schiittet dieselbe, nachdem die Sulfat

losung 10 Minuten oder, wenn ein beachtens- 

werther Geruch von Kohlenwasserstoff sieli be- 

merkbar macht, nur 3 bis 4 Minuten gewirkt 

hat, in den Probecylinder, worauf man die 

Losung mit dem Glasstiibchen sorgfaltig umriihrt. 

Der Probecylinder wird sodann (in einem Becher- 

glase) in eine etwas geneigte Stellung gebracht, 

und das Glasstiibchen aus der Fliissigkeit empor- 

gehoben und mit einigen Tropfen Wasser (hoch

stens 1 ccm) abgespult, worauf man die Probe 

beliutsam schuttelt, um das Wasser einigermafsen 

mit der Losung zu vermischen. Dieses Schutteln 

ist jedoch mit Vorsicht auszufuhren, damit nicht 

etwa an derOberfliiche schwimmeńdeungelostePar- 

tikeln an der Wand der Glasrohre hangen bleiben.

Bei Zusatz von Chromsaure erhitzt sich die 

Losung, weshalb der Probecylinder einige Minuten 

in kaltes Wasser gehalten werden mufs, damit 

er sich etwas abkiihle.

Die mit der Burette verbundene Wasserflasche 

wird jetzt so hoch gestellt, dafs das Wasser in 

der Burette iiber die kugelfiirmige Erweiterung 

hinaus emporsteigt, worauf man durch die 

Trichterrohre der Burette so viel Wasser einlafst, 

dafs diese Rohre unterhalb des Krahnes ganz 

gefullt ist. Sowohl der Hahn der Leitung 

zwischen dem Probecylinder und der Burette 

wie auch der untere Halin der Burette selbst 

werden offen und nur der obere Hahn der 

Trichterrohre der Burette wird geschlossen ge- 

hallen. Nachdem der Probecylinder aus dem 

Wasser lierausgenommen worden, wird er aus- 

wendig uud da, wo der Kautschukpfropfen in

4
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ihn eingesetzt werden soli, auch inwendig abge- 

Irocknet, denn wenn hier etwas Chromsaure

harfgen bleibt und mit dem Pfropfen in Be- 

riibrung kommt, so wird derselbe von ihr

angegriffen und es kann sieli dann Kohlensaure 

entwickeln. In den Kau tsclm k p frop fen des 

Probeeylinders, in welchem Pfropfen die Tricbtcr- 

rolire sitzt, wird die kniegebogene Leitungsrohre 

eingesetzt, worauf man den Pfropfen fest in den 

Probecylinder seliiebt. Die Mcssinghiilsc wird

hierauf so angebracht, dafs der Probecylinder 

in ihr ruhen und seine bestimmte yerticale 

Stellung einuehmen kann. Wahrend man den 

Kautschukpfropfen einsetzt, ist der Hahn der 

Trichtórrohre o [Ten zu halten, doch wird dieser 

Hahn geschlossen, sobald der Probecylinder in 

die Iliilse gebracht ist, worauf die Wasserllasehe 

wieder tiefer gestellt werden mufs, so dafs der 

Druck im Apparat den Druck der Atmosphare 

■etwas untersteigt.

In die T riehternihre des Probeeylinders 

werden sodann 8 ccm Schwefelsaure von 1,70 

spec. Gewńcht (100 Vol. Schwefelsaure von 

1,8-3 spec. Gewicht und 20 Vol. Wasser) ge- 

bracht, und zwar liifst man dieselbe, indem man 

den Hahn nur sehr wenig offnet, tropfenweise 

in die Rohre hinabfliefscn.

Ist die Schwefelsaure so weit abgeflossen, 

dafs sie bis zum Hahn hinabgesunken ist, so 

wird dieser geschlossen. Dic Lampe wird jem  

mit ten unler den Probecylinder gebracht und so 

regulirt, dafs der Abstand zwischen ihr und der 

Metallhiilse GO mm betragt und die Flamme nur 

ungefahr 10 mm hoch ist. Eine grofsere 

Warme ist zur Probe nicht erforderlich.

Nach und nach wird jetzt die Losung bis 

zum Sieden erhitzt, welcher Procefs nicht nur 

sehr rubig eintritt, sondern auch sehr ruhig 

verlauft und bei welchem eine lebhafte Ent

wicklung von Gas stattfindet, besonders wenn 

der Kohlenstoflgebalt des Eisens ein hoher ist.

Wahrend des Osydirens entstehen zahlreiche 

feine Gasblaschen, die sich an der Oberflache 

iler Flussigkeit zu einem Schaum yereinigen, 

wohingegen man spater nur grofsere, durch das 

Kochen hervorgerufene Gasblasen sielit. Die 

Schwefelsaure ist ziemlich coneentrirt und infolge 

davon wird nur wenig Wasserdampf gebildet, 

derjenige aber, welcher gleichwohl entsteht, 

wird in dem oberen Theil des Probeeylinders 

zum grofsten Theile condensirt und rinnt wieder 

in die Flussigkeit hinab. Sauerstoffgas wird 

nicht entwickelt, wenigstens nicht eher, ais bis 

die Flussigkeit so lange gekocht hat, dafs die 

Schwefelsaure sehr concentrirt ist.

Je nachdem der Probecylinder erhitzt wird 

und die Losung ins Sieden gerath sowie Kohlen

saure und Wasserdampf gebildet werden, sinkt 

das Wasser in der Burette, und iufolgedessen 

inufs man die Wasserflasche tiefer stellen, so

dafs die Wasserflache derselben fortfahrend unter 

derjenigen der BureLte stelit und im Apparat 

nicht etwa ein unnóthig hoher Druck erzeugt 

w ird, was, falls die Pfropfen und Halinę nicht 

vollkommen dicht schliefsen, einen Verlust an 

Kohlensaure verursacben kann.

Nachdem die Flussigkeit zum Sieden gebracht 

worden und 10 Minuten gesiedet hat, kann man 

annehmen, dafs sammtliches Eisen gelost ist. 

Die Lampe wird jetzt ausgeloscht und der 

Probecylinder mit der Flussigkeit 15 Minuten 

abkuhlen gelassen.

Nach dieser Abkiihlung, wahrend welcher 

das Wasser wieder in den kugelformigen Theil 

der Burette liinaufsteigt, fulirt man die ganze 

Gasmenge in die Burette uber, was dadurch 

geschicht, dafs man die Trichterrohre des Probe- 

cylinders mit Wasser fiillt, den Hahn offnet 

und das Wasser in den Probecylinder liinab- 

tropfen liifst, bis sowohl dieser ais auch die 

Leitungsrohre gefullt ist, wo dann der Hahn der 

letzteren geschlossen, der Kautschukpfropfen des 

Probeeylinders hcrausgenommen und die Leitungs

rohre von ihm losgemacht wird. Die auf diese 

Weise yon dem Probecylinder geloste Burette 

enthalt nun nebst Luft all die Kohlensaure, 

welche bei der Oxydirung der Kohle gebildet 

worden ist.

Ein paar Minuten nach der Eintreibung des 

Gases in die Burette wird der Wasserstand in 

derselben abgelesen, wobei man die Wasser

flasche neben die Burette stelit, und zwar so, 

dafs die Wasserflache in ihr dasselbe Niyeau 

erhalt wie diejenige in der Burette. Hierauf 

wird die Wasserllasehe etwas tiefer gestellt, so 

dafs der Druck in der Burette eine Verminderung 

erfahrt, sodann der untere Hahn geschlossen 

und in die Trichterrohre einige Cubikcentimeter 

Kaliliisung (10 g Kalihydrat in 100 ccm Wasser 

gelost) gegossen, welche man durch vorsichtige 

Oeffnung des Hahnes tropfenweise in die Burette 

hinabfliefsen lafst. Ehe alle Kalilosung in die 

Burette hinabgeronnen ist, wird der Hahn ge

schlossen und die Burette 2 bis 3 mai geneigt, 

was hinreichend ist, um eine vollstiindige Ab- 

sorbirung der Kohlensaure zu erzielen. Der 

untere Hahn wird jetzt wieder geoffnet, und in 

dem Verhaltnifs, in welchem die Kohlensaure- 

menge grofs gewesen ist, steigt Wasser in die 

Burette. Nach ungefahr 5 Minuten, wo das 

Wasser nach dem Neigen wieder herabgeflossen 

und der Wasserstand in der Burette wieder 

constant geworden ist, wird der Wasserllasehe 

eine solche Stellung gegeben, dafs die Wasser- 

flachen in gleiche Hohe kommen, worauf man 

eine neue Ablesung yornimmt. Der Unterschiea 

zwischen der Ablesung vor und derjenigen nach 

der Behandlung mit Kalilosung giebt das Volumen 

der Kohlensaure an , welche aus dem im Eisen 

befindliclien Kohlenstoff gebildet worden ist.
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Es lafst sieli leiclil berpclinen, dafs, wenn

0,2 g Eisen zur Probe eingewogen werden, 

jeder Cubikcenlimeter Kohlensaure bei 18° G.

0,253 $  KolilenslolT entspricht. Um den 

Koblenstoffgchalt zu bestimmen, hatte man also 

die Anzahl der Cubikccnlimcter der gemessenen 

Kohlensaure mit dcm Factor 0,253 zu multi- 

pliciren. Wird aber, wie hier der Fali, Wasser 

ais SperrlKissigkcit angewandt, so absorbirt 

dieses etwas Kohlensauregas, und der Factor, 

mit welchem dic Vervielf;iltigung zu gcschehen 

hat, lSfst sieli, wenn man ein riehtiges Ergebnifs 

erhalten will, also nicht bercchnen , sondern cr 

mufs auf dem Vcrsuehswege ermittelt werden. 

Zu diesem Zwecke wurden, anslatt 0,2 g Eisen, 

verschiedene Mengen reines. wasserfreies Natrium- 

carbonat, gewissen bestimmten KohlenstofTgeliaUcn 

entsprechend, abgcwogen und damit nachher die 

Probe auf eine der beschriebenen ahnliche Weise 

ausgefiihrt, indem der Probecylinder, naclidcm 

das Natriumcarbonat in ihn gebracht worden, in 

den Apparat gesetzt und dann durch die 

Tricbterrohre 4 ccm Kupfersulfatlosung, 1,20 g 

in etwas Wasser geliistc Chromsaure und 

schliefslich 8 ccm Schwefelsaure von 1,70 spec. 

Gewicht zugegeben wurden. Das Ergebnifs 

einer Reihe solcher Versuche war, dafs anstalt

0,253 der Factor 0,28 anzuwenden ist, denn 

dieser zeigte sich selbst fur sehr versehiedene 

Mengen von Kohlensaure beinahe constant. 

Dafs dieser Factor beinahe yollstandig richtig 

ist, wurde auch durch rnehrere Bestimmungen 

des Kohlcnstoffes in verscliiedenen Eisensorten 

bestatigt, dereń Koblenstoffgehalt yoraus bekannt 

war; aus diesen letzteren Versuchen ging jedoch 

hervor, dafs fiir Eisen mit geringerein Kohlen- 

stoffgehalt der Factor sogar etwas hoher ge

nommen werden kann. Auf G r u n d  dessen be

ri i e n e ich  m i c h  f u r  S c h m i e d e i s e n u n d  

S t a h l  des F a c t o r s  0,29, fiir  R o h e i s e n  

des Fac tors  0,28. Ist zur Probe nur 0,1 g 

Eisen angewendel worden, nimmt man den 

Factor doppelt so grofs.

Die Yersuche zur Bestimmung dieser Fae- 

toren wurden bei ungefahr 18° G. ausgefiihrt; 

da aber das Yolumen des Gases sieli mit der 

Temperatur verandert, so miissen auch die 

Factoren auf derselben beruhend sein. Ein 

Ternperaturwcchsel von 2 bis 3° ist jedoch von

keiner so grofsen Wirkung, dafs der durch ihn 

Yerursachte Unterschied eine praktische Be- 

deutung erhalt; ist man aber genothigt, bei 

sehr verschiedenen Warmegraden zu arbeiten, 

so mufs mań eine Berichtigung vornehmen. Je 

naclidcm dic Temperatur 18° C. unter- oder 

iibersteigt, multiplicirt oder dividirt man dic 

Factoren mit (1 -j-0,00307 t)( wobei t den Tein- 

pcraturunterschied angiebt.

Nach jeder Probe sind die Bui'eUe, die 

Tricbterrohre u. s. w. von A łkali zu reinigen, 

was ani leichtesten dadurch geschicbt, dafs man 

den Kautschukpfropfen und dic Leitungśrohre 

sitzen lafst, dic Wasserflasche hoch stellt und 

in dieselbe mit etwas Salzsaure versetztcs 

Wasser giefst, welches dic Burette und die 

Leitungśrohre durchstromt und dieselben auf 

diese Weise ausspiilt.

Diese Kohlenstoffbcstimmungs - Methode ist 

einfach und auch von einem weniger geiibtcn 

Chemiker leicht einzustudiren, aufserdem erfordert 

sie nur kurze Zeit (ungefahr 45 Minuten) und 

liefert sehr befriedigende Resultate.

Dic folgende Tabelle enthalt nach dieser 

und anderen Verbrcnnungsmcthoden ausgefiihrtc 

Bestimmungen des KohlcnstofTs in verschicdenen 

Eisensorten.

=
- po  

j  ;  i>
—! «-i ,
22 S

c

KoblenstofT, beslimml von:

% %

Spiegeleisen . . 4,48 4,46 Tanmi, miUcIsl Ytrlirran. i. Sanenlofcas
Graues Roheisen 4,31 4,36 „ „
WeiCses Roheisen 4,28 4,28 „ „ , , ,
Manganstahl . . 1,75 1,70 Saruslrósn, nacli seiner MciMc
Gufsstalil . . . 1,34 L35 , „
Ghromstahl . . 1,32 1,40 ,  , „
Bessemerstahl . 1,20 1,20 „ „

1 12 1,15 „ „ *
1,05 1,00 Tarnin, Sarnstróm n. A.
0.83 0.80 Sarnstróm, nach seiner ilellioile

tlesgl.................... 0,71 0,70 „ „ ,
Eisen . . . . 0,126 0,1 o ,, „ „ „
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Ueber die Stalilerzeuguiig aus phospliorreichen Seeerzen zu 
WUrtsilii in Ęinnland.

Vorlrag des Bergingenieurs Tigerstedt im finnischen lechnischen Vereine zu Helsingfors,

iibertragen von Dr. Leo.

(llierzu die Zeichnungen auf Blatt XXII.)

Lange Zeit hindurch liefsen die grofsartigen 

Fortschritte, die wahrend der letzten Jahrzehnte 

auf dem Gebiete der Eisenindustrie im Auslande 

gemacht wurden, unser Land so ziemlich unbe- 

riihrt. Der letzte Fortschritt hierzulande bis in 

die jiingste Zeit war vor ein paar Jahren die 

Einfiihrung des Puddelprocesses — eines Pro- 

cesses, der sich in der That fiir Finnland be

sonders zu eignen scheint. Obwohl indessen 

dieser Procefs hier an vielen Stellen zu besonders 

hoher Vervollkommnung gebracht ist, die in 

Wahrheit unsere einheimischen Arbeiter ehrt, so 

ist es gleichwohl klar, dafs derselbe Langer ebenso- 

wenig hier, ais im Auslande, mit denjenigen den 

Wettbewerb auszuhalten vermag, die Eisen und 

Stahl im geschmolzenen Zustande oder soge- 

nanntes Flufsinetall herstellen. Aber zur Flufs- 

eisenerzeugung iiberzugehen, war nicht so leicht, 

ais dies aussehen konnte fiir den Theil der finni

schen Eisenindustrie, der auf die einheimischen 

Rohmaterialien beschrankt ist, die hierbei in Frage 

kommen. So lange man nur iiber saure Ma

terialien zur Ausfiitterung von Convertern und 

Oefen zu verfiigeri hatte, war nicht daran zu 

denkcn, denn nennenswerthe Quantitaten phos- 

phorfreier Seeerze standen nicht zur Verfiigung 

und das saure Futter stand der Bcseitigung des 

Phosphors im Wege, verursachte sogar, dafs der 

Phosphorgehalt im fertigen Producte procentual 

grofser war, ais im Rohmateriale. Ais man im 

Auslande die Converter mit basischem Materiale 

auszufiittern lcrnte, da schien ein neuer Tag an- 

. zubrechen fiir die finnische Eisenindustrie. Bald 

horte man jedoch Sachkenner behaupten, dafs 

fiir den basischen Bessemerprocefs der Phosphor

gehalt des finnischen Roheisens aus Seeerzen zu 

klein sei, da er seiten 1,5 % iibersteigt und der 

Thomasprocefs, bei dem gerade der Phosphor 

das Brennmaterial ausmacht, durch dessen Ver- 

brennung das Materiał flussig erhalten wird,

2,5 bis 3,0 davon erfordert.

Ware es nun auch einerseits nicht unmoglich, 

den Mangel an Phosphor durch eine grofsere

Zufuhr an Silicium wettzumachen, so stand der 

Einfiihrung des Converterbetriebes in Finnland

der Umstand hindernd im Wege, dafs derselbe

mit einer Wassererzeugung unzertrennbar ver- 

bunden ist. Zu derselben fehlen aber in Finn

land, wo man von den Seeerzen und Holzkohlen 

abbangig ist, die Grundlagen, indem beide um

das Doppelte und mehr vertheuert wurden, sobald 

die Production eine beslimmte Grenze iiber- 

schreitet.

Man sielit somit, dafs der einzige Procefs, 

der dem finnischen Hiittenmanne iibrig bleibt. 

nothwendigerweise der Martinprocefs ist. Der 

Nachbar Finnlands, Schweden, hal ihn be

reits lange adoptirt, und die Menge der Martin

ofen, die zur Zeit dort iin Feuer stehen, beweist 

sattsam, wie passend der Procefs fiir die ein- 

schlagigen Vcrhaltnisśe ist! Seine Yorziige sind: 

geringes Anlagekapital, Yerwendbarkeit jedweden 

Bremnnalerials —  alte Siigespane, Torf u. s. w.

— Regulirbarkeil des Processes nach Belieben 

wahrend des Arbeitsvevlaufs und Erreichbarkeit 

einer genaueren chemischen Zusammensetzung 

des Producles und einer besseren Qualilat, An- 

wendbarkeit der Abfalle an Schrott und Roheisen, 

wie iiberhaupt von Materialien von nahezu will- 

kiirlicher Beschaffenheit. Letzteres gilt jedoch 

nicht vom sauren Processe, bei dem nur absolut 

pliosphorfreie Materialien Yerwendung finden 

diirfen. Es war deshalb erst dann ein Procefs 

gefunden, der allen Anforderungen der auf Seeerze 

basirten finnischen Eisenindustrie Geniige leistete, 

ais es gegliickt war, in Frankreich, in Belgien 

und ganz besonders in Petersburg Martinofen mit 

basischen Materialien zuzustellen. Indessen be

steht annoch eine Schwierigkeit, die freilich nicht 

dem Matinprocesse selbst eigen, trotzdem aber 

doch von wesentlicher Natur ist: der Martin

procefs erfordert ais Materiał Schrott, um 

okonomisch betrieben werden zu konnen, nament

lich in Finnland, wo Bergerze fehlen, die sich 

zum sogenannten Erzprocesse eignen. Wo sollte 

man aber in diesem ausgedehnten Lande zu er- 

traglichen Preisen soviel Schrott ansammeln und 

anschaffen, dafs ein regularer Ofenbetrieb damit 

ermoglicht wiirde ?

In Rucksicht hierauf hat wohl seiten eiue 

Erfindung zu einem giinstigeren Zeilpunkte ge

macht werden konnen, ais die der Husgafvel- 

schen Stuckofen*, und mit berechtigtem Stolz 

kann der Finne conslatiren, dafs die Ehre, einen 

Procefs erfunden zu haben, der sich speciell fiir 

die finnischen Yerhaltnisse eignet, ganz und gar 

finnischen Mannern gehort. Es mag geslattet 

sein, hier vor dem technischen Forum des Landes

Vgl. D. R.-P. Nr. 37 178.
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die Namen zu nennen, dic allezeit neben dem 

combinirten basischen Sliickofen - Marlinofenpro- 

cesse genannt werden miissen. Nach zehnjpiriger 

Anstrengung gliickte es dem Werksbesilzer auf 

Porsaskoski, Hrn. Chr. Husgafyel, die allen Stiick- 

ofen so zu verandcrn, dafs sich ilire Production 

mehr ais verzehnfaehle und dementsprechend dic 

Selbstkosten des Products herabgingen. Dein Berg- 

ingenieur G. P. Solilander gebiihrt die Elire, zu- 

erst dic Bedeutung des Sliickofenprocesses fiir 

die Production des Materials fiir die Martinofen 

erkannt zu haben. Der Entsclilossenheit des 

Werksbesltźęrs Klas Arppes auf Wartsila ist es 

schliefslich zu verdanken, dafs das Unternehmen 

in Gang kam; mit unerschutterlichein Mulli und 

Vertrauen unter Widerwartigkeilen und in immer 

Iriiber sich gestaltender Zeit liat er den Procefs 

durehgefuhrl durch alle Lehrproben, bis er nun 

fertig dasteht in okonomischer wie in techniseher 

Beziehung. Das kann nur der geniigend wiir- 

digen, der dabei zugegen war.

In den Stiicken haben wir ein in unbegrenzler 

Menge herstcllbarcs Materiał von jeder belie- 

bigen Zusammenselzung, welches im Martinofen 

angewendet werden kann, sei es fiir sich allein, 

sei es im Gemenge mit Roheisen, mit Roheisen 

und Schmtt oder auch nur mit Śchrott allein. 

Sieht man ab von den iibrigen Materialien, die 

gelegentlich zur Anwendung kommen konnen, 

so kann das Verfahren zu Wartsila in zwei vollig 

getrenntc Theile zerlegt werden:

1. in die Darstellung des Rohmaterials und

2. in das Einschmelzen desselben im Martin- 

processe.

Der Stuckofenprocefs gehort zu den vielen sogc- 

nannten directen Processen, dic friiher zur directcn 

Darstellung von Schmiedeisen aus den Erzen, 

das heifst ohne Vermittelung von Roheisen, an

gewendet wurden. In seiner urspriinglichen Form 

ist er deshalb uralt in Finnland ; aber wie unvor- 

theilhaft er in dieser Form war, ersieht man 

daraus, dafs nach dem 1872 er Jahresbcrichte 

des Bergintendanten zur Herstellung eines Gentners 

Stangeneisen zu Anfang dieses Jahrhunderls 8 

bis 10 Gentner Seeerze, 24 t Holzkohlen und

10 Stunden Zeit erfordert wurden — das Erz 

zu 30 p,, die Tonne Kohlen zu 50 p. und der 

Arbeitslohn zu 1 M. 50 p., die niedrigst mog- 

lichen Satze, angenommen, giebt dies 16 Mark 

finn, fiir den Cenlner. Es ist ęinleuchtend, dafs 

sich ein solches Resultat ergeben mufs, wenn 

man die damalige Verfahrungsweise ins Auge 

lafst. Der Ofen hatte die kleinst inóglichen 

Dimensionen; er fafsle hochstens 12 t Kohlen ; 

er wurde mit Kohlen und Erz gefullt und her- 

abgeblasen, bis er leer war; hierauf schlug man 

die Brust ein und zog den Schmiedeisen- 

klumpen (Stuck, Wolf) heraus. Alsdann wurde 

die Brust wieder vermauert, der Ofen aufs neue 

gefullt und die Arbeit wieder fortgesetzt. Dafs
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die weitere Fortsetzung eines so unokonomischen 

Betriebes unmoglich, war klar, und so gliickte 

es denn nach zehn Jahre lang fortgesetzten Ex- 

perimenten, Anslrengungen und Verlusten fur den 

Werksbesitzer Husgafvel, aus den allen Stiickofen 

einen ganz neuen Ofen zu enlwickelri.

Der betrefTende Ofen auf Wartsila (Fig. 1 bis 3) 

fafst 250 Gubikfufs, ist 24 Fufs hoch und nahezu 

5 Fufs im Kohlensacke und 3 Fufs in der Giclil 

weil. Er isl ganzlich aus Eisen aufgefuhrl, aus- 

genommen eine 1 lU Zoll starkę feuerfeste Aus- 

kleidung im Innem auf 7 Fufs Hohe; der Rumpf 

ist aus Blech, Wagen und Rohrleitung aus Gufs- 

eisen. Im Principe ein volliger Schachtofen oder 

Ilochofcn, wird er, wic dieser, mit Erz und Kohle 

gefullt; die Schmelzmaterialien riicken niederwiirls, 

das Erz wird reducirt und das Product sammelt 

sich im Gestelle. Das Gestell, wie bei allen an

deren Schachtofen mit dem Ofen selbst fest ver- 

bunden, mit dickcn Wanden von feuerfeslein 

Materiał gegen Warmeausstrahlung und Abnulzung 

geschiitzt, besteht hier aus einem gufseisernen 

Wagen B, der, wenn er gefullt ist, Icicht abge- 

lost und gegen einen andern vorrathigen aus- 

gewechselt werden kann. Boden wie Wandę im 

Wagen sind lose und bestehen aus mehreren 

Theilen, so dafs, wenn einer derselben untauglich 

wird, derselbe durch einen andern lelclit ersetzt 

werden kann. Der Gebliisewind tiitt durch vier 

Oeffnungen in den Eisenwanden des Wagens ein, 

nachdem er vorerst spiralformig zwischen den 

doppelten Blech wanden, mit denen der Ofen ver- 

sehen, passirte. Diese ausgezeichnete Anordnung, 

wahrscheinlich die erste ihrer Art, gewShrt 

wescntliche Vortheile: grofse Brcnnmaterial-

okonomie — alle Wiirme, die von den Wanden 

ausstrahlt, wird ausgeriiilzt, der Wind bis iiber 

150° erwarmt — ; die innere Blechwand wird 

dadurch gekiihlt und geschiitzt, weshalb das 

Innere einer feuerfesten Auskleidung nur in be- 

schrankter, bereils erwahnter Weise bedarf; der 

Ofen gewinnl an Einfachiieit und Billigkeit. .End

lich ist dadurch ein krafliges Mittel zur Regu- 

lirung des Ofenganges gegeben. Wird derselbe 

zu heifs, in welchem Falle ein zu kohlenhaltiges 

Eisen oder gar Roheisen sich bilden w ill, so 

kann man durch Vergrofserung des Windąuan- 

tums den Ofen abkiihlen und dadurch ein kohler.- 

armeres Product erzielen. Aufserdem kann man 

den kalten W ind durch verschiedehe Einlafsven- 

tile t hoher oder tiefer in die Spirale n eintreten 

lassen und dadurch eine schnellere und kraftigere 

oder eine gleichmafsigere und geringere Ab- 

ktililung herbeifiihren. Auf der Gicht hefindet 

sich eine sinnreiche Beschickungsvorrichtung, die 

gleichzeitig eine Erzwaage isl (Fig. 4).

Eine klarere Vorstellung von diesem Ofen wird 

durch die Beschreibung seines Betriebes gewahrt 

werden.
Gleich einem Hochofen wird der Ofen mit
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leeren Gicbtcn und allmahlich steigenden Erz- 

salzcn gefiillt, bis man einen durch die Erfahrung 

festgestellten Gichtsatz erreicbt bat. Bei einem 

Erze mit elwa 3G % Eisen bestand der Satz 

z. B. aus einer Tonne © h ie n , zwcihundert 

Pfundcn Erz und manchmal fiinf Procent Kalk- 

stein.
Ungefabr 120 solcher Chargen konnen in 

24 Stunden durchgesetzt werden. Durch dic 

Windformen kann das Anwachsen des Stiickcs 

deutlich beobachtet und der Gang des Processes 

benrtbeilt werden. Sobald dic Schlacke uber 

dem Stiicke in die Hohe bis zur Formmiindung 

steigt, mufs sic abgelasscn werden, was durch 

fiinf iibercinander liegeride Oeffnungen l gcschieht, 

die gewobnlich mit Thon verschlossen gehaiten 

werden. Je nach dcm Aufwachsen des Stiickes 

wird dic hohere Óeffnung benutzt. Wie aus cfcr 

Zeichnung ersichtlich, ist auch der Wagen mit

2 Etagen FormoiTnungen vcrsehen; ist das Stiick 

bis zur ersten Rcihe in die Hohe gewachsen, so 

mussen die Diisen in die obere verlegt werden, 

was mit der aus der Zeichnung ersichtlichen 

Einrichtung leiebt erfolgt.

Ist der Wagen voll, in der Regel nach 40 

Gicbten, so mufs er weggenommen werden. In- 

zwischen ist cin anderer Wagen vorgerichtet, mit 

Kalkwasser ausgestrichen und mit Thon auf aus- 

gebrannten Stellen ausgebcssert, mit Holzkohlen 

gelroeknel und auf Schienen diebt bis zuin er- 

steren berangeschoben. Mittelst des Ilebels c if 

wird der gefiillte Wagen gesenkt und mittelst 

einer Windę zum Bocke a gezogen, wo er um- 

gestiirzt und entleert wird. Der Ersatzwagen 

riickt dicht nach und sobald er in die richtige 

Lage gckommen, wird er von dem ersteren los- 

gelost, die obere Kante wird mit Thon be- 

striclien und der ganze Wagen mittelst des Ilebels 

scharf an den Ofen selbst geprefst. Die ganze 

Auswechsclung verursacht eine Unterbrechung 

des Betriebes von nur 5 bis 7 Minuten, worauf 

derselbe wieder wie gewobnlich fortgeht, Man 

sieht, wie durch die Einfuhrung des beweglichen, 

auswcchselbaren Gestclles der Proecfs ein con- 

tinuirlicher geworden; dic unnothige Ycrschwen- 

dung der Kohle, welche jedes Niederblasen und 

Frischfflllen begleitete, hat aufgehort, dieProduetion 

wird vergrofscrt und kann besser regulirt wer

den. Fiir letztgenannten Zweck sind aufserdem 

noch eine Menge Locher angcbracht, durch dic 

man Proben zu nelunen vernmg aus den ver- 

schiedenen Theilen des Ofens, und Spahlocher 

zur Beobachtung der Temperatur der inneren 

Wand.

Die Besehaffenheil des Productes zu reguliren, 

liegt vollstandig in der Hand des Schmelzers: 

dic Stiickc konnen in allen beliebigen Hiirtcn 

gemacht werden vom fast kohlenfreien Eisen an 

bis zum Roheisen, Da gerade dies vielfach und 

von den hervorragendsten Metali urgen bezweifelt
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und stels der Einwand gemacht wird, dafs mit 

steigender Ofengrofse, um nicht zu sprechcn von 

einer Steigerung der Windtcmperatur, P»oheiscn 

das unvermeidlichc Product werden rniissc, mag 

gestattet sein, einige Worle zu sagen, die man 

die Thcoric des Processes nennen konnte.

In jedem Scliachtofcn, in welchem Erz und 

Kohle angewendet werden, sind der Factorcn, 

welche das Resultat bestimmen, drei: die relative 

Erz- und Kohlenquantit:it, die Temperatur des 

Geblasewindes und dessen Mengc bcz.Pressung. 

Da indessen gewobnlich der erstc Factor, sobald 

das richtige Yerhaltnifs gefunden, constant ge- 

halten wird, und die Temperatur des Gebliise- 

windes so hocli wic moglich zu treiben aus 

okonomischen Griinden erstrebcnswertb, libri- 

gens hier von den beiden anderen Factorcn 

ahhangig ist, so ist die Sache sehr vereinfacbt 

und an Stelle zweier veranderlicher, trilt nur noch 

ein Factor, die Windmenge, dercn Ver;inderung 

bez. Regulirung in gewobnlichcn Fiillen vollig 

geniigt, um das erwiinschte Resultat zu cr- 

rcichen.

Angenommen bcispielsweise, dafs ein Stiickofcn 

mit 200 Pfd. Erz auf 60 Pfd. Kohlen bcscliickt 

werde und dafs die Temperatur des Geblase

windes inzwischen auf 150 0 Gelsius gestiegen 

sei. Schon letzteres wurde auf Wartsila ais 

Zcicben bclraclitet, dafs der Ofen zu heifs gehe 

und man konnte bald darauf durch dic Form- 

óffnungen wahrnehmen, dafs nicht das beab- 

sichtigte weiche Eisen, sondern ein hochkoblen- 

haltiger Stahl sich bildete. Dic Windpressung 

wurde alsdann um einige Linien vcrstarkt, der 

Ofen empling mehr Wind, die Atmosphare wurde 

infolgedessen weniger reducirend, die Kobie brannte 

schneller au f , das Schmelżmaterial rucktc 

schneller herab, das Eisen erbielt nicht so vicle 

Zeit, um Kohle aufzunehmen, und wurde der 

Wind zu sehr verstarkt, so konnte man bald 

wahrnehmen, dafs sogar reines unreducirtcs Erz 

in den Gestellwagen eintrat. Angenommen an- 

dererseits: man will von weichem Eisen uber- 

gehen zu hartem Stahl. Das schnellst wirkende 

Mittel bierzu ist eine Verringerung der W ind

pressung. Die Hitze steigt rasch im Ofen und 

die Windtemperatur ęrhoht sich, was in seiner 

Art zur Erzcugung eines kolilenreicheren Products 

beitragt. Man findet also eine ganz bemerkens- 

werlhe Uebereinstimmung in den Wirkimgen. 

Yermehr te r  Gebl ascw ind  giebt kohlen- 

armeres  Eisen sowobl infolge des rascheren 

Gichtenwechsels, ais auch der stiirkeren Ab- 

kuhlung des Ofens, weil eine grofsere Menge 

kalten Windes durch die Spirale zwischen den 

Wanden streicht und auch zufolge seiner eigencn 

niedrigen Temperatur. Y e rm inder te r  W i n d  

giebt koh lenrc ieheres  Eisen und  end l i ch  

auch Roheisen infolge der langeren Zeit, die 

dem Eisen zur Kohleuaufnahme dadurch geboten



Juli 1887. „STAHL UND E ISEN ." Nr. 7. 473

wird, eine mehr reducirende Atmosphiire u. s. w., 

grofsere Hitze im Ofen, geringere Abkiihlung 

durch den Geblasewind und heifseren Wind; 

alles dies naliirlicli vorausgesetzt, dafs die beiden 

anderen Factoren, der Erz- und Kohlensatz und 

die daraus resullirende Windtemperatur nach der 

Erlahrung abgepafst sind.

Will man von der Production weichen Eisens 

zu einer dauernden Erzeugung von Stahl uber- 

gehen, so wiirde man auch, anslalt die Wind- 

pressung zu verringern, den Erzsatz fiir dieselbe 

Kohlengicht verkleinern konnen und dies sogar 

vortheilhafier finden, weil erfahrungsmafsig eine 

bestiminte Windpressung fiir die Kohlenverbren- 

nung die vortheilhaftestc ist. Einer Verkleinerung 

des Erzsatzes mufs sofort eine Steigerung der 

Windtemperatur folgen und somit jedesmal ein 

kohlereicheres Product bewirken. Man sieht 

also, dafs es moglich ist, in einem Schaclitofen 

und besonders in einem Stiickofcn durch Yeriin- 

derung der obengenannten Factoren immer ein 

Product mit beabsichligtem G - Gehalt zu er

blasen. Denen, welche bezweifeln, dafs man mit 

Stiickofen noch grofserer Abmessung ais zu 

Wartsilii oder mit arnlerm Brennmateriale, z. B. 

Koks, weiches Eisen erzeugen konne, ist einzu- 

wenden, dafs Hochofcn, die in jeder Beziehung 

unvortheilbaft coristruirt sind fiir diesen Zweck, 

oft durch Sorglosigkeit und Unkenntnifs ubersetzt 

werden. Darunter ist nichts anders zu verstehen, 

ais dafs ein so kohlearmes Eisen gebildet wird, 

dafs dasselbe nicht mehr fliissig erhalten werden 

kann. Vortragender hatte selbst Gelegenheit zu 

sehen, wie ein grofser Hochofcn allein dadurch, 

dafs er wahrend zu langer Zeit zu stark ge- 

prefsten Wind erhielt, in einen Stiickofen ver- 

wandelt wurde. Es hatte nur eines beweglichen 

Gestelles bedurft, so ware der Betrieb in selber 

Weise fortzuselzen gewesen, wie beim Stiickofen 

zu Wartsilii.

Wie die Kohle, ebenso verha1ten sich auch 

die iibrigen freńiden StolTe, welche infolge des 

Reductionsprocesses in das Eisen iibergehen. Je 

kohlearmer das Product, i n  so ariiier fiillt 

dasselbe aucli an Phosphor und Mangan. Kiesel 

und Schwefel wurden niemals im Stiickofeneisen 

gefunden und aucli Mangan fand sich darin bis

her nur in so kleinen Mengen, dafs auf dasselbe 

kein Gewicht zu legen war bei der darauf fol

genden Umschmelzung mit Roheisen. Der Phos

phor aber spielt mindestens eine ebenso wichtige 

Rolle, wie die Kohle.

Wie bekannt, wird aller Phosphor im Hoch

ofen ausreducirt; im Stiickofen dagegen wird 

davon um so weniger reducirt, je weiclier das 

Product und je weniger kraftig mithin die Re

duction ist. Die Erze, aus denen das Stiickofen- 

eisen und das Roheisen zu Wiirtsila fiillt, ent

halten im Mittel 0,5 f i Phosphor, danach mufste 

das Roheisen 1,5 f i halten. Die harten Slalil-

stiicke hielten 0,7 bis 0,8 f i und die weichsten

0,3 f i — ein grofser Theil davon gehiirt aber 

der beigemengten Schlacke an. Dafs dieser Uni

stami von grofsteih Gewicht ist fiir die Weiter- 

behandlung der Stiicke, soli weiterhin enlwickelt 

werden.

Wenn die weichsten Stiicke den geringsten 

Phosphorgehalt besitzen, so haben sie doch an

dere Fehler: sie enthalten grofse Mengen von 

Schlacken, Kohlen, ja sogar von geschmolzenen, 

unreducirten Erzen. eihgemengt und geben des- 

lialb spater beim Umschmelzen im Martinofen 

einen yerlust von etwa 30 f i .  Fiir alle Fiille 

isl es Yortheilhafter, etwas hartere Stiicke mit 

etwa 0,5 f i Kohle zu produciren, auch wenn 

daboi etwas mehr Phosphor ausreducirt wird. 

Keinesfalls darf man sich aber alle Stiicke ais 

durch und durch gleich vorstellen.

Obwohl allerdings der Stilćkofenbetrieb fort- 

schreiten kann und mit der Zeit eine immer 

grofsere Gleichmiifsigkeit im Producte zu erreichen 

sein wird, so bleiben die Stiicke docli stets ein 

im aufsersten Grade rohes Materiał, weil darin 

immer hartere,und weichcrc Partieen zu finden, 

Schlacken und Kohlen eingemengt sein werden. 

Dafs die Stiickofenschlacke in hohem Mufse von 

dem lliirtegrade des Productes abhSngig sein 

miisse, ist naliirlich. Je barter dies isl, deslo 

vollstaridiger wird das Eisen aus den Erzen aus

reducirt, deslo eiseniirmer wird die Schlacke sein. 

Wahrend bei der Roheisenerzeugung die Schlacke 

nur bis zu 1 f i Eisen enthalt, halt die beim 

Erblasen der weichsten Stiicke fallende 30 bis 

35 f i .  Zwischen diesen beiden Grenzen giebt 

es naturlich eine ganze Reihe von Eisengehalten 

enlspreehend dem Steigen der Hiirtegrade beim 

Eisen.

Isl bisher versuchl worden, in allgemeinen 

Ziigen ein moglichst deutliches Bild des Processes 

zu geben, so bleiben noch einige generelle Resul

tate aufzufuhren, zu denen man durch langere 

Erfahrung in Wartsilii gekommen ist.

Die Tagesproduction des Stiickofens betrug 

beim Verblasen von Seeerzen 125 bis 171 Pud*, 

und wenn 40 f i Puddelsclilacken mit vergichtet 

wurden, 134 bis 208 Pud. Hicrbei wurden im 

ersteren Falle zu 100 Pud Eisen 104 bis 119 

Pud Holzkohlen consumirt und 314 bis 417 Pud 

Erze, im letzteren 102 bis 133 Pud Holzkohlen 

und durchschnittlich 196 Pud Erze und 131 Pud 

Schlacken.

Die Kosten des Eisens, wie es aus den be

weglichen Herden kommt, d. h. gemengt mit 

Schlacke, stellen sich ungefahr gleich hoch oder 

etwas bober ais die des Roheisens, gefallen aus 

denselben Erzen beim Hochofen in Wartsilii, 

welcher 12 646 Cubikfufs fafst und 42 Fufs 

hoch ist. Dies ist sicherlich kein geringer Triumph

* 1 Pud =  16,38 kg.
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fiir einen so kleinen, billigen Geblaseofen von 

nur 250 Cubikfufs Rauminhalt und man darf 

nicht vergessen, dafs man im Stiickofeneisen zum 

ungefahrcn Roheisenpreise ein Product erhielt, 

das, so hiifslich dasselbe aufserlich ist, doch dem 

fertigen Stahl viel naher kommt ais Roheisen. 

Der Martinofen kann mit Recht von nun an ais 

vollig unabhangig vom Schrolt angesehen werden.

Zusatzlich soli noch bemerkt werden, dafs 

auch Koks ais Brennniaterial rersucht und dabei 

Stiickeisen erzielt wurde; doch war der Versuch 

nur von so kurzei' Dauer, dafs daruber nichts 

weiter beriehtet werden kann.

Gehen wir zum andern Theile iiber: zum 

Einschmelzen der Materialien und zur Entphos- 

phorung derselben im basischen Martinofen. 

Zum Zwecke des Betriebes mit Torfgas ist der

selbe versehen mit einem 21 Fufs hohen Gene

rator und eiriem Flachencondensator, dessen 

Construclion auch ziemlich neu ist. Obwohl 

nicht besonders grofs, condensirt derselbe doch 

kraftigst durch seine vielen Facher, ohne 

dafs dabei das Condensationswasser vergeudet 

wird. Dasselbe wird mit naturlichem Fali zuge- 

fiihrt und geniigt vollig fiir den Bedarf. Yom 

Gondensator gelit das Gas zum Ventilkasten, wo 

es noch Gelegenheit findet, einen Theil der un- 

condensirten Producte abzusetzen, und wo das 

Einlafsventil selbst sich befindet. Durch eine 

Rohrleitung tritt schliefslich das Gas zu den Um- 

steuerventilen selbst, deren Anordnung neu und 

einer besonderen Beschreibung werth ist. Sie 

bestehen aus zwei Tellerventilen, eins fur das 

Gas, das andere fiir den Yerbrennungswind, aber 

so miteinander verbunden, dafs das ersle Gas- 

und das erste Windventil e in Paar bilden, die 

zweiten ein anderes Paar, welches jedes fiir sich 

der Bewegung der Zugstange folgt. Mit einem 

einzigen Zuge werden somit Gas und Yerbren

nungswind umgesetzt. Der Abzug der Ver- 

brennungsproducte von den Regeneratoren fur 

Gas und Verbrennungswind ist vollig getrennt 

und durch besondere Klappen regułirbar, so dafs 

man nach Gutdiinken eińs oder das andere mehr 

iiberhitzen kann.

Nachdem Gas und Verbrennungswind in den 

Warmesammlern erhitzt, deren Grofse 283 Cubik

fufs ist, treten dieselben durch sechs Kanale, je 

drei fur jedes wechselweise angeordnet, in den 

Ofen. Da die Anzahl der Kanale 0 betragt, 

jeder 7 Zoll breit, und die ganze Breite des 

Ofens 7 Fufs ist, so bleibt wenig Raum fiir die 

Zwischenwande der Kanale und diese sind des- 

halb nur 6 Zoll stark. Obwohl diese Anordnung 

sicher die Oekonomie des Brennmaterialaufganges 

begiinstigt, weil die innige Yermisclrung von Gas 

und W ind eine vollstandigere Yerbrennung her- 

beifuhrt, sollte sie doch fiir den basischen Procefs 

einigermafsen modificirt werden. Die diinnen 

Zwischenwande werden besonders stark ange

griffen infolge der starken Hitze, die der basische 

Procefs erfordert, und man konnte oft schon nach 

wenigen Chargen walirnehmen, wie sich zuerst 

Langsrisse zeigten, alsdann allmahlich Stiicke 

abfielen, und endlich infolge hiervon, mogliclier- 

weise auch aus anderen Griinden, wie Abnutzung, 

Oxydation durch die basischen Schlacken u. s. w., 

die Zwischcnwiinde weiter und weiter zuriick- 

wichen. Wahrend alles dessen konnte die Decke 

vollig unberuhrt bleiben.

Wie gesagt, wurde der Ofen mit Geblitse- 

wind anstatt mit gewohnlichem Zug betrieben, 

eine Anordnung, die sicher empfehlenswerth ist. 

Die einzige Unannehmlichkeit dabei war, dafs 

man ein Roots - Geblase benutzte, das niemals 

einen gleichmafsigen Wind zu geben imstande 

war. Fiir solche Zwecke waren andere Geblase 

sicher besser. Indessen war der 56 Fufs hohe 

Schornstein vollig ausreichend zur Erreichung 

eines guten Zugs, ja so, dafs die Schornstein- 

klappen wahrend des Ofenbetriebs gewiihnlich 

nur einige Zoll offen gehalten wurden.

Das Ofengewolbe ist nach den neuesten Prin- 

cipien fiir das Zuriickstrahlen der Warme con- 

struirt. Es wurde zunachst aus Ziegeln der 

Lange nach, spater der Breite nach gefertigt; 

indessen mag es gleichgiiltig sein, welche An

ordnung dabei eingehalten wird.

Der Bau des Marlinofengebaudes selbst ist 

besonders schon, gerSumig und solid ausgeffihrt. 

Yor der Arbeitsseite des Ofens befindet sich eine 

Fliiche von 2300 Quadratfufs, auf der spater 

auch ein Raum fiir die Zubereitung der Doloinit- 

masse Platz finden soli. Vor der Abstichseite ist 

der Raum 5600 Quadratfufs grofs; nahezu in 

in der Mitte stcht ein Krahn, der sowohl 

zum Weiterfiihren der Pfanne bei den Gussen, 

ais auch zum Wegnehmen der Coquillen und 

Blocke dient. Dieser einzige Krahn, der aller

dings anfiinglieh infolge der Ungeiibtheit des Be- 

dienungspersonals viel Gufsabfall veranlafste, 

hat sich ais vollig ausreichend bewShrt. Das 

einzige, was man wohl iindern konnte, ware, ihn 

durch einen Dampfkrahn zu ersetzen, wodurch 

Alles schneller vor sich ginge und verschiedene 

Arbeiten erspart werden kiinnten. D a 3 Ł/2 Chargen 

in 24 Stunden gemacht werden, gelit es damit 

etwas zu langsam.

Die Abstichrinne vom Ofen ist fest und etwa 

11ls. Fufs lang. Die Pfanne wird durch einen 

schmalen Ausschnitt in der Plattform unter der

selben zu- und wieder abgefuhrt.

Die Coąuillen waren verschiedener Art, aber 

alle klein, 7 bis 8 Zoll im Quadrat, weil dem 

Walzwerk geniigende Kraft, grofsere Blocke durch- 

zuziehen, abging. In solchem Falle sind sicher 

diejenigen Coąuillen die besten, die in einem 

Stiicke gegossen sind, weil kleine Blocke sich 

davon am besten losen. Spater gofs man meisl 

sleigend, fiir den basischen Procefs und bei
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kleinen Blocken eine unbedingte Nothwendigkeit. 

In solchem Falle erscheinen offene Gócjuillen mit 

dem schwacheren Ende nach oben ais dic besten, 

sowie grofsere Coquillen in zwei Hiilften.

Wenn der Ofen fiir eine neue Campagne in 

Ordnung gestellt werden soli, so gilt es zuerst, 

bcvor Gewolbe und Wiindc aufgefiihrt werden, 

das basische Ofenfulter einzusetzen. Es mufs 

dazu ausreichend gut gebrannter Dolomit auf ein- 

mal zur Hand sein (in Wartsila bedurfte man 

davon 600 Pud), so dafs keine Vcrzógerung ent- 

steht, wodurch der Dolomit verdirbt. Er mufs 

vollig todtgebrannt sein bis zur Sinterung, an- 

dernfalls ist er unbrauchbar. Er wird auf heifsen 

Platten mit ausgckochtem (wasserfreiem) Stein- 

kohlentheer bis zur Plasticitat gemischt und als

dann mil gliihheifsen Stampfern aufgeramtnl. Auf 

die lnordnungsetzung des basischen Ofenfutters 

kann nie zu grofse Sorgfalt verwendet werden, 

denn davon hiingt zum grofsen Theil der ganze 

nachfolgende Ofengang ab. Ein gutes Futter halt 

fast ewig, ein schlechtes mufs nach jeder Charge 

repąrirt werden, und die Kosten fiir den zur 

Beparatur erforderlichen Dolomit sind bedeutend.

Die Dicke des Dolomitbodens wird 12 Zoll 

stark genommen. Gleich unterbalb der Kanale 

wird eine einige Zoll starkę Isolirschicht von 

Chromerz eingesetzt. Nachdem sodann Boden 

und Wando aufgestampft, werden zuerst die 

Wandę. von Dinasziegeln aufgefiihrt in Gewolbe- 

form; dchnt sich die Wand infolge der Tempe

ratur aus, so steigen diese Gewolbe, und eine 

schmale, nach aufsen sich auskeilende Luftschicht 

entsteht zwischen dem basischen und dem sauren 

Theile der Wand, eine allseitig vortreffliehe An

ordnung. Hierauf wird das Gewolbe aufgefiihrt, 

welches sich ganz und gar gegen die Vorder- 

und Hinterplatte rliitzen mufs und gegen die 

Seitenwande. Sobald Alles fertig ist, wird die 

basische Zustcllung mit Platten und Eisenbe- 

schwerungen bekleidet, damit die Massc gut zu- 

sammengehalten wird, wahrend der Theer aus- 

brcnnl, Hierauf wird der Ofen in gewohnlicher 

Weise erst mit Holz und dann mit Gas vorge- 

warmt, bis Alles zum Chargiren fertig ist.

Die Grofse der Chargen weehselt zwischen 

350 und 400 Pud. Die ganze Charge wird un- 

getheilt auf einmal eingetragen und so schnell 

ais moglieh eingeschmolzen. Das Einschmelzen 

nimmt gewohnlich drei Stunden in Anspruch, 

worauf das Kochen oder das Frisehen beginnt, 

Dies besteht bekanntlich im Fortosydiren aller 

mit dem Eisen legirten Metalloide. Der basische 

Procefs unterscheidet sich hauptsachlich und 

wesentlich dadurch von dem sauren, dafs die 

Oxydation oder Entkohlung in ersterem im Gegen

satze zum letzteren imrner bis zum Schlusse 

getrieben werden mufs, wo fast alle mit dem 

Eisen verbundenen Matalloide vcrschwunden sind 

und in der Hauptsache nur reines Eisen iibrig 

VII., ,

bleibt; im basischen Processe mufs also immer 

erst das weichstc Eisen dargestellt und darauf 

unter Zuhiilfenahme von Zusatzen von Roheisen 

und Spiegeleisen die erforderliehe Kohle, Man

gan u. s. w. wieder zugefiihrt werden, um harteres 

Eisen oder Stahl zu erzeugen. Der Grund davon 

ist, dafs der Phosplior nicht friiher vollstandig 

osydirt und entfernt wird, bevor alle anderen 

Stoffe grofstentheils versehwunden sind. Diese 

Oxydation geschieht hauptsiiclilichst durch den 

SauerstofTgehalt der Flamme, wird aber erleich- 

tert und geradezu ermoglicht durch Zusatze 

von basischen Stoffen, vorzugsweise Kalkstein. 

Da das Oxydalionsproduct des Phosphors nicht 

fliichtig wie das der Kohle ist, so mufs man immer 

einen Stoff zur Hand haben, der die Phosphor

saure bindet und verhindert, dafs der Phosphor 

derselbon in das Eisen zuriickoxydirt wird. Des

halb mufs man ein basisches Ofenfulter und 

basische Zuschlage anwenden. Man mufs ver- 

meiden, dafs mit den Schmelzmaterialien Kiesel

saure und Thonerde in den Ofen gelangen, denn 

in der hohen Hitze ersetzt jedes Aequivalent von 

diesen ein Aequivalenl Phosphorsaure in der 

Schlacke oder verhindert, dafs dieses unschadlich 

gemacht wird. Es ist aber klar, dafs ein ge

wisses Quantum von Kieselsaure und Thonerde 

immer vor den Schmelzmaterialien kommen mufs, 

und cs ist auch nothwendig, damit dic Schlacke 

fliissig wird. Die Durchschnittsanalyse der Wart- 

silaschlacke ergiebt etwa 16 Kieselsaure.

Es wurde mchrfach beobachtet, dafs, węnn 

der Zusatz weioher, schlackeuvoller Stucke in 

den Ghargen zu grofs war, die Entphosphorung 

schlechter von slatten ging; andererseits darf man 

nicht glauben, dafs colossale Kalksteinzusatze 

dazu erforderlich seien; abgesehen von der Ver- 

sehwendung des Kalksteins und dem darauf fol

genden Mclallverluste, geht auch die Entphos

phorung schlechter vor sich. Dic Schlacke bildet 

alsdann einen Teig auf der Oberfiache des Melall- 

bades, der ganz und gar nicht in der beabsich- 

tigten Bichtung wirkt.

Der Kalksteinzusatz ist abhangig vom Phos- 

phorgehalte des Bades, von seiner Schlacke und 

dem Gehalte an Kieselsaure und wird durch 

wenige Vcrsuchschargen ermitlelt. Im allgemeinen 

weehselt er von 2 bis 3 Pud fiir ein Procent 

Phosphor in der Charge; er wird gleiehzeitig 

mit der Charge eingetragen. Aufserdem wird 

nach Bedarf wahrend der Schlufsperiode des 

Kochens auch Kalkstein nachgeworfen, oder noch 

besser Ziegelsteine aus gebrannlem Kalk und 

Walzsinter; das Auskratzen der Schlacke erfolgt 

unausgesetzt und immer kurz nach dem Ein

schmelzen der nachgeworfenen Materialien.

Wenn auch der Phosphorgehalt vSllig erst 

gegen Schlufs der Charge yerschwindet, so gehen 

doch anselmlicbe Quantitaten —  bis zu 

50 $  des urspriinglic.hen Gehaltes —  bereits

5
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beim Einsclimelzen fort und cr sinkt sodann forl- 

wahrcnd und ziemlich gleichmafsig wahrend des 

ganzen Processes. In bezug auf Schwefel und 

Mangan fehleii bisher noch Erfahrungen. Dafs 

dagegen alles Silicium des Roheisens schnell ver- 

schwindet, ist constatirt; es wurde nic davon 

in einer gleich nach dem Einsclimelzen genom- 

nienen Probe eine Spur gefunden. Dies ist wohl 

der wichtigste Unterschied zwischen dem basi- 

schen und dcm sauren Metallc, und der Grund, 

weshalb erslcres nie den Grad von Ueberhilze 

annehmen kann wie daś letztere. Wahrend das 

saure Metali oft eine ZciUang yor dem Gusso in 

der Pfanne stehen kann, kann das basische nie 

heifs genug gegossen werden, wenn man Kappen

u. s. w. yenneiden will. Anfanglich, bei Be- 

nutzung gcwohnlicher Goąuillen, deren Kleinheit 

bis zu 24 Stiick nothig machte, ging der Gufs 

so langsam vor sich, dafs stets Pfannenschalen 

entstahden, obwohl die Hitze im Ofen bis aufs 

aufscrstc getrieben wurde. Spater wurde steigend 

gegossen mit einem Rolne bis zu i 1/* Quadratzoll; 

nicht einmal dies wollte gelingen, bevor man nicht 

die Gufsoffmmg der Pfanne auf 1 Zoli Durch- 

meśser erwcitert hatte. Erst ais dic steigend zu 

giefsenden 8 Coquillen sternfórrmg 11111 eine mitt- 

lereĘingufscoquille angeordnet waren und so der 

ganze Gnfs der Charge nur mit zwei Unlerbrcchun- 

gen erfolgen konnte, yerschwanden die grofsen 

Schalen ganzlich; eine miklere Hitze konnte im 

Ofen gelial ten, Wandę und Gewolbe gcschont werden.

Nachstchend ais Bcispiele einige Chargen ver- 

schicdcncr Zusammensetzung:
1.

Graues Roheisen .
W eifśes „

Roheisenschrolt .
Martinschrott . .
Eisensohrolt . .
Rohschienen . .
Stuckofenstucke .
RoheisenzusaU
Spiegeleisen . .
Ferromangan

Kalkslein 

Koiile 

PPP 0,06-0,08 

PP 0,08-0,12

P 0.10-0,150,4—0,5 
K 0,15-0.20 0,5 —0,6 

KK 0,20 -0,30 0,55-0,65 0.06-0,10 
KKK 0,30-0,45 0,6 —0,7 0,06-0,10 „

Aufserdem wird ein Extra-PP producirl mit

0,08 bis 0,13 Kohle, 0,25 bis 0,35 Mangan 

und 0,03 bis 0,04 Phosphor; ausgeschmiedet zu 

einem schwachen (3 X  (> mm) Zain, aufgebogen 

und bei Weifsgluth gehartet lafst dieses Metali 

sich doppelt zusammcnschiagen, ohne zu brechen.

Man siebt somit, dafs sowohl in bezug auf 

das Materiał, wie auch auf den Reinheitsgrad des-

I11 Nr. 1 ist. der Kalkśteirizusatz am grofsten, 

um die grofse Schlackentnenge zu siittigen, in 

Nr. 2 am kleinsten, weil die harten, kohlenreichen 

Stiickofenstuckc, die ausschliefslich verwendet 

werden mufsten, um das Kochen zu ermoglichen, 

ziemlich phosphorrcich sind. Aus Nr. 3 isl er- 

sichtlich, dafs Stiickofenproduct auch ausschlicfs- 

lich ais Schmelzmatcrial angewendet werden 

kann, indessen mufs dasselbe liart sein, mit 2 

bis 2,5 Kohlegehalt, um gutes Koclicn zu ermog- 

Hellen.

Obwohl im basischen Processc allerdings 

Chargen mit ganz bohem Phosphorgehall ge- 

schmolzen werden konnen, ist es gleichwoh! oko- 

nomiscli unvortheilhaft, wenn der Gelialt daran 

iiber 0,7 ^  stcigt, und es ist im allgemeinen 

um so besser, je kleiner er isl; denn im ent- 

gegengesetzten Falle bleibt nach dcm Kochen 

allezeit ein recht bedeutender Phosphorgehalt 

zuriick, und danach noch zu cntphosphoren ist 

sehr schwer. Jedweder, welcher sich mil dieser 

Sache bcschaftigt hat, weifs, wie schwer es ist, 

naclidcm das Kochen yoriiber, eine Stahhnasse 

von mehreren llunderlen Pud im Ofen fliissig zu 

erhalten. Gewolbe und Wandę leiden dabei ganz 

aufserordentlich und trotzdcm will der Stahl er

kalten. Man mufs deshalb danach streben, den 

Phosphorgehall so abzupassen, dafs er nahezu 

ycrschwunden ist bei Becndigung des Kochens. 

Selbstverstandlich bleibt e's> dafs natiirlich der 

Kohlegehalt der Charge wie beim sauren Pro- 

ccsse so hoch genommen werden mufs, dafs das 

Kochen gut von stalten geht; immer aber bleibt 

es sehr yortheilliaft, namentlich fiir die Entphos- 

phorung, nicht mit zu langcm Kochen zu ar

beiten. Indessen wurden zu Wartsila vcrsuchs-. 

weise Chargen aus nahezu ausschliefslich Roh

eisen abgefiihrt; mit Hiilfe der oben erwahnten 

Kalkziegel wurden dieselben in 12 Stunden 

bccndet und ergaben ein gutes Product.

Das Product wird in Wartsila in 6 Marken 

eingetheilt: PPP, PP, P und K, KK, KKK mit 

folgender Zusammensetzung:

sclben eine grofse Verschiedenhcit zulassig ist, 

immer abhangig von den okonomischen Verhalt- 

liissen des Orls, und dafs der basische Procefs 

vor dem sauren darin einen grofsen Vorzug hat.

Dagegen gah der basische Procefs nie eine 

so grofse Production von Blocken in Wartsila, 

wie anderwarts, weil die Blocke so klein und 

weil infolge der zahlreichen Schlackenabstiche

2. 3.
Pud Pud Pud

50 60 -

40 40 —
— 90 —

120 50 —
-  65 -

110 60 340
12 12 12
20 12 20
20 20 30

Summa 344,20 389.20 372,30 
................... 25 15 20

Mangan Phosphor

0,2 —0,3 0,04—0.06 weichstes entphosphortes Metali ohne andern Zusatz ais Ferromangan.
0 3 _o 4 0 06--0 10 S^wpfprobe, ausgeschmiedet und gehartet, yiermal doppell gebogen,
’ ’ ’ ’ ohne rissig zu werden.

0,06—0,10 desgl., doppell gebogen, bricht zuweilcji mit sehnigcm Bruch. 
0,06—0,10 , bricht grSfstenlheils, hat mehr kornigen Bruch.

„ bricht kurz ab, ha.lt ungehartet 5 Schlage mil dcm Schlagel aus.
de-gl., hall ungehartet I bis 2 Schlage mit dem Schlagel aus.
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immer ein Verlust an Metali entstand, auch die 

Chargen nie so ttberheifs getrieben werden 

konnten, dafs Pfannenschalen vermieden blieben.

Der Abbrand stellte sich in Wartsila schliefs- 

licli auf 8 bis 12 je nacli der Reinheit des 

Materials, an Blocken erhielt man dagegen nur 

80 Der Yerlusl deckte sich zum grofseren 

Theile wieder, weil das Verslreute zum Ein- 

schmelzen zuriick kommt. Moglicherweise wer

den andern Orts vortheilhaflere Resultate erreicht 

im basiscbcn Martinofen. Es sei hier nur auf 

zwei wesentliche Ursachen bingewiesen: auf den 

grofsen Schlackengehalt der gar zu weichen 

Stiickofenstueke, der allein 3 bis 5 $  des ganzen 

Abbrandes betragt und darauf, dafs die Entphos- 

phorung auf Wartsila seiten so leichl von statten 

ging, wie z. B. in Petersburg, was griifstentheils 

von dem starken Magnesiagehalte des benulzten 

Kalksteins herriibren mag. Die Folgę davon war, 

dafs die Entpbosphorung langer fortgesetzt wer

den mufste, ais anderwarts und wahrend der

selben der Verlust an Metali hanptsachlich durch 

das Auskratzen der Schlacke entstand.

Der Verlauf des Frischens wurde nach 

Schiipfproben beurtheilt, die in kleine Coquillen 

von 2 Zoll Durchmesser und 2 Zoll Hohe ge- 

gossen, unter dem Hammer zu Kuchen von 5 

bis G Zoll ausgeplatlet, gehartet und kalt |vier- 

fach zusammengebogen wurden. Zeigte die Probe 

im Bruche noch Zeichen yon Krystallen, so wurde 

die Entpbosphorung weiter fortgesetzt, bis der 

Bruch rein silberweifs und sehnig wurde. Roh

eisen, etwa 3 der Charge, wurde alsdann 

eingeworfen, theils um eine yorlaufige Aufkohlung 

zu bewirken, hauptsachlich aber um ein Nach- 

kochen, und dadurch eine innigere Mischung des 

Bades zu erreichcn. Sobald die Reaction beendet, 

Probe genommen u. s. w., wurde mit dem Zu- 

setzen von Spiegeleisen begonnen und wurden 

kurz vor dem Abstich gewohnlich 20 Pfund 

Ferromangan eingeworfen, um mogliche Resle 

von Rothbruch zu beseitigen.

Das Product wurde auf verschiedene Art 

probirl; weil Phosphor indessen immer der Haupt- 

feind isl, wurde besonderer Werth auf kaltes Biegen 

ais Probe gelegt, Ihm wurde Metali verschiedener 

Dimensionen unterworfen und dabei immer ge- 

fordert, dafs ausgewalztes Feineisen sich doppelt 

kalt biegen und zusammenschlagen liefs, ohne 

zu reifsen. Aber auch grobere Dimensionen der 

weiclieren Marken PP und PPP liefsen sich 

doppelt biegen. PP, welches am meisten pro- 

ducirt wurde, wurde zu Blechen ausgewalzt, 

davon vierseitige Stiicke geschnitten, die yierfach 

gebogen und zusammengeschlagen werden mufsten, 

ohne dadurch den geringsten Fehler zu erhalten. 

Die gleiehe Probe mufste auch die aus den oben- 

erwahnten kleinen Probeblockchen ausgeschmie- 

deten und darauf geharteten Kuchen ausbalten 

konnen. Solches Eisen pflegte 0,0G bis 0,12

Phosphor zu enthalten und die sogenannte Extra- 

qualitat 0,03 bis 0,04 % . Angenommen ein 

diirchschnit tlicher Phosphorgehalt der Materialien 

von 0,G (jó — in den meisten Fallen wahr- 

scheinlich zu gering — sę wird durch den 

basischen Procefs 85 % des gesammten Phos- 

phors beseitigt; gewohnlich geht aber iiber 90 $  

davon weg.

Wie aus der Natur des Processes erhellt, 

ist die Darstellung weichen Metalls weit leichter, 

ais die Erzeugung von hartem — der gerade 

Gegensatz vom sauren Processe. Soviel steht 

fest, dafs man keiner Schwierigkeit begegnet, 

auch wenn man das weichste Metali producirt. 

Dagegen scheint das Product, wenn ein C-Gehalt 

von mehr ais 0,5 verlangt wird, ganz un- 

sicher. Indessen scheint ein bestimmtes Urtheil 

in dieser Bichlung noch verfruht, da man sich 

darin in Wartsila nur seiten versuchte.

Betrachtet man den. Stiickofen-Martinprocefs 

im ganzen, so sind dabei eine Menge Combi- 

nationen denkbar: 1. Man kann nur Stiicke ais 

Materiał verwenden. In diesem Falle mufs man 

nur 2 bis 3 Stiickofen aufser dem Martinofen be- 

silzen; werden die Stiicke sehr bart geblasen, 

so kann man sogar etwas Schrolt zuselzen.

2. Man kann Stiicke und Roheisen gatliren; in 

diesein Falle ist naturlich auch ein Hochofen un- 

entbehrlich, wenn man nicht Roheisen kaufen will. 

Dafs man aber an Orten mit schwierigen Ver- 

kehrsverhaltnissen das Roheisen gąnż entbehren 

kann, ist gerade eine der schonsten Seiten des 

Processes, die auch das erforderliche Anlage- 

kapital ganz aufserordentlieh ermiifsigt. 3. Man 

kann mehr und mehr, ja sogar ausschliefslich 

Roheisen verwenden, und 4. Man kann sich die 

Lage des Martinwerkes in der Nahe grofser 

Sageanlagen und guter Verbindungen denken, wo 

der Sageabfall ais Brennmaterial umsonst, und 

wo der Absatz und die Ausfiihrung der Re- 

stellungen leicht sind, wahrend Stiickofen liberall 

angelegt werden konnen, wo Erz und Kohlen 

billig und von wo aus ein yortheilhafter Trans

port zur Martinhiitte erinoglicht ist. Dadurch, 

dafs das Materiał auf solche Weise aus einem 

grofseren Districte aufgesammell wird, wird es 

um so billiger und deshalb ersebeint gerade die 

letztere Vereinigung fiir finnische Verhaltnisse ais 

die beste.

Der Preis des Stiickofenproducls ist ungefahr 

der des Roheisens, das Einschmelzen beim basi

schen Processe stellt sieli gleich lioch wie beim 

sauren, ist im iibrigen aber naturlich abhiingig 

von den ortlichen YerhSlloissen, ganz besonders 

von der Moglichkeit der Beschaffung guten und 

billigen Dolomits und vom Preise der Materialien. 

Dąs basische Futter ist einerseits theurer ais 

das saure, andererseits aber sind die phosphor- 

haltigen Materialien um soviel billiger. Bezuglieh 

des Bessemerprocesses scheint man in Deutschland
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die Erfahrung gemacht zu haben, dafs das 

baslsche Metali sich um etwas billiger stellt.

Der basische Procefs ist indessen noch jung 

und es bleibt dabei noch vieles zu vcrbessern. 

Dies gilt ganz besonders von Wartsilii, wo er 

nur l/2 Jahr im Gange war. Vorstehendes ist 

deshalb nur ein Bericht iiber die Erfahrungen, 

die wahrend der kurzeń Zeit gesammelt wurden, 

wahrend welcher der dortige Stiickofen-Martin- 

procefs umging. Diese Zeit war indessen reich 

an Erfahrungen aller Art, die, wenn sie auch 

manches Lehrgeld kostete, doch das erwiiiisclile 

Resultat lieferte und zu weiteren Anstrengungen 

ermunterte. Es bleibt nur zu beklugen, dafs die 

schwierigen okonomischeu Yerhallnisse, welche

durch die russischen Zoile herbeigefiihrt werden, 

die vorlaufige Auflassung des Betriebes nach sich 

zogen; es ist zu liolfen, dafs eine Aenderung 

dieser Verhiiltnisse recht bald zur Wiederauf- 

nahnie des combinirten Stiickofen-Martinprocesses 

auf Wartsilii, wie auch zur Einfiilirung desselben 

an anderen Orten Finnlands veranlassen wird.*

* Unsere Leser, welche sich fur den Stuckofen- 
betrieh nach der Husgafvt>lschen Methode hesonders 
ińteressiren, machen wir auf den, von der Tigerstedt- 
schen Arbeit unabhftngigen Bericht aufmerksam, den 
der russische Bergingenieur W ass i l ew sk i  in S t. 
Petersburg  in Nr. 2 des russischen Bergjournals 
veri)ffentlicht hat. Neben anderen ergitnzenden Mit- 
theilungen finden sich daselbst eingehende Berecli- 
nungen der Selbstkosten. Die Red.

Schwellen und die Befestigung zwischen Schienen und 
Schwellen*.

Von J. W. Post, Ingenieur der Niederliindischen Staatsbahn - Gesellschaft iu Utrecht.

(Mit Zeiclmungen aut' Blatt XXIII.)

Obgleich die in den Fig. 1 und 2 auf Blatt XXIII 

dargestellten Flufseisenquerschwellcn (System VI) 

mit direct eingcwalzter Neigung und Verstarkung** 

fortfahren sich im Betrieb in jeder Beziehung 

vorztiglich zu bewahren, hat man sich dadurch 

nicht zuriickhalten lassen zu versuchen, die Form 

noch zu vervollkommnen, soweit dieses ohne 

bedeutende Mehrkosten moglich ist.

In diesem Sinne liefs die Niederlandische 

Staatsbahn 1885 bis 1887 drei verscliiedene 

Systeme VII, VIII und IX (Fig. 3, 4 und 5) 

anfeitigen und verlegen, dereń Grundrifs (Fig. C) 

eine Einschnurung oder Taille zeigt.

Bei musterliaft unterhaltener Strecke und 

gutem Ballast bietet die Schwelle VI jede Ga- 

rantie gegen das »Schaukeln« des Geleises; 

denn bei rationellem Stopfen, auf nur 40 bis 

50 cm zu beiden Seiten der Schienen, bleibt 

der Hauptwiderstand der Bettung in der Nahe 

der Schienensitze, wie es sein soli. Bei nach- 

liissigem Stopfen oder schlechtem Ballast dagegen 

kann es geschehen, dafs die Schwelle beim 

Einsinken in die Bettung in der Mitte Stiitze 

findet und dafs dadurch das Geleise beim Be- 
fahren schaukelt.

* Ais Ergiinzung unseres im Januarheft dieses 
Jahrganges erschienenen Artikels »Die Einfiihrung 
eiserner Querschwellen auf der Niederlandischen 
Staatsbahn* schickt uns Hr. Ingenieur Post vorstehende 
Mittlieilungen. Die Red.

** Beschrieben: »Organ f. d. F. d. E.« 1885, Heft I. 
*Sehweizerische Bauzeitung* Nr. 7 und 8, 1885; 
»StahI und Eisen«, Januar 1887.

Diese Moglichkeit nun wird erheblich ver- 

ringert durch die Abnahme der Breite in Grund- 

rifsmitte, walirend zugleich die Steifigkeit (Mo

ment mit horizontaler Achse) der Schwelle 

durch die Zunahme der Profilhohe bedeutend 

vermehrt wird, wie zum Ueherflufs durch ver- 

gleichende Belastungsproben im Hiirder Stahl- 

werk in Zalilen festgestellt wurde. Die Schwelle 

ist also in der eingeschniirten Form bedeutend 

widerstandsfiihiger gegen Deformationen, z. B. 

beim Hantiren, beim Stapeln im SchilT, und — 

bei schlechtem Ballast oder mangelhafter Unter- 

stopfung — in der Strecke.*

Die Taille der Schwelle VII,  welche keil- 

formig geschlossen ist, dringt am besten in die 

Bettung ein; leider ist ihre Herstellung compli- 

cirt. Die Sorte VIII dagegen und ihre Variante 

IX sind leicht zu fabriciren, und nach ihrem 

bisherigen Verhalten zu beurtheilen, werden diese 

Querscliwellen fiir die Strecke iiberraschende 

Restiltate ergeben.

Die im Januarheft von.»Stahl und Eisen* 

auf Blatt II dargestellte dritle Sorte Befestigung

* Da die grofsen Fabrications-Schwierigkeiten, um 
die Einschnurung im laufenden Betriebe genau und 
ohne Beeintrachtigung der Soliditat herzustellen, nun
mehr ganzlich uberwunden sind, betragt die Preis- 
ErhOhung durch die Einschnurung vielleiclit nur 
etwa 3 J l per Tunne; es ist nach bisheriger Be- 
obaclitung jeder Grund Yorhanden, um yorauszusetzen, 
dafs die F.inschnOrung fur die Strecke diese Mehr
kosten werth ist.



vo\\ 33,1,38 w iitl A-OXu\ ,|v vni
r̂ wias.

CjMCl\3Ml

01uil'fcjr
<& k W W I

l i
2550 -6«5650.

C<?v,)!:icV'l<M4 L’iMl33,V,?S u-luiAO -i<q

<^vjid/Ł<jvnA/n[ J ^ h

w  w
S&hi&Ą&rt vcn33.1, $8 -ityid. AO Jlg ąu >n 1 ŹsiźClUC' e1

{44tVX/i,!*tc-W.y
/Colta'.11111

-< 11,7 Sl> I3.5>-

ty c to n a .

ćpat iatufrus^w  cUł? ctcc^i-f;

e tia  -i. 3- : f

.ACH-

.STAHL UND EISEN“ Nr. 7, 1887.

Blatt XXIII.

Scfl/IW M&W 'Vl'Vt9 ćS ĵWtiCj/WWCj/.
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hat sich gut bewahrl; es riittelten aber hie und 

da, besonders kurz nacli dem Verlegen, einige 

Muttern los. Man hat diesen, allerdings unbe- 

deutenden, Ucbelstand in folgender Art beseitigt:

Die Qualit;'it der Sprungringe war in den 

letzlen Jahren durch den freien Wettbewerb 

ohne bestimmle Qualitats -Vorschriften derart 

herunlergegangen, dafs die Gesellschaft, vom 

Princip ausgeliend, dafs ein schlechter Sprung- 

ring schlimmer ist ais gar nichts, nach einer 

Reihe Yersuche die Elasticitats- und Hartę-Be- 

dingungen feststellte, denen diese genfigen sollen; 

es fiihrten diese Yorschriften zur Herstellung 

einer Extra-Qualitat, »Verona« getauft (Fig. 7).

Um nun vom Verlegen an sicher zu sein, 

dafs die Muttern nicht losrutteln, sind die untere 

Flachę der Mutter und die obere der Klenimplatte 

mit Rauhigkeiten versehen, wodurch das Beifsen 

der Sprungringe erleichtert wird. Die vortheil- 

hafteste Form dieser Rauhigkeiten ist fiir die 

Muttern (Fig. 8 und 9) und fiir die Klemm- 

platten, wenn sie geschmiedet oder aus Stahl 

gegossen werden (Fig. 10), die Zahnform; fiir 

gewalzte Klemmplatten sind Leisten (Fig. 8 und 11) 

am geeignetsten.

Da diese Rauhigkeiten keine Uhrmacher- 

genauigkeit zu haben brauehen, so vermehren 

sie den Preis nur unerheblich. Die in Fig. 8 bis 12 

dargestellte LSefestigung, 1884 bis 1887 von der 

Niederlandischen Staatsbahn - Gesellschaft auf 

Schwellen VI bis IX verlegt, kostet noch nicht

1 J t  pro Schwelle.

Auf allen ihren Linien in den Niederlanden, 

Deutschland und Belgien hat die Gesellschaft 

Flufseisenąuerschwellen mit variabelem Pro li! 

Typen VI, VII, VIII und IX liegen (rund 

100 000 Stiick). Sie betrachtet das Gewicht 

von 50 bis 55 kg, was in bezug auf Steifigkeit 

und Tragflaclie einem Gewicht von 57.1/* bis 

631ji kg fiir Schwellen constanten Profils ent

spricht, ais geniigend* auch fiir diejenigen Linien,

* Fik leichtere Schwellen, also solche mit dOnnerer 
Decke, empfiehlt sich das Auiwalzen einer L&ngsleiste 
(Fig. 13) nicht nur bei Keil-, sondern auch bei

welche (wie Ylissingen-Venlo) mit 75 km Regle- 

ment - Masimalgeschwindigkeit befahren werden 

von Maschinen mit 68 t Dienstgewicht.

Beim jetzigen niedrigen Stahlpreise aber hat 

man sich Rechenschaft geben wollen vom Ein

flufs einer Vermelmmg der Oberbau - Stabilitat 

auf das sanfte Fahren (Mail-Ziige nacli Vlissingen), 

auf die Unterhaltungskosten und auf die Be- 

sehaffungskosten fiir Erneuerung.

Diese Betrachtung fuhrte zur Gonstruction 

eines»Mustergeleises«, daseinstweilen zu theuer, um 

ais Kormalgeleise adoptirt zu werden, aber bei 

gegenwSrtigen Stahlpreisen vermuthlich rationell 

und iikonomisch fiir Strecken mit schwerem 

und schnellem Betrieb ist.*

Die Schienen von 40 kg per Meter** haben 

138,7 mm Hohe und 12 m Lange;  auf 12 m 

Geleise kommen 14 Schwellen VIII (Fig. 4) zu 

60,2 kg per Stiick; die Befestigung ist ent- 

sprechend schwerer ais die normale. Dieser 

Oberbau wiegt 159 kg per Meter, gegen 132 kg 

des normalen.

In 1886 wurde ein solches »Mustergeleise« 

zwischen Tilburg und Breda verlegt; farbige 

Pfahle neben der Strecke deuten Anfang und 

Ende an und gestattenReisendenbezw.Beamten das 

sanfte Fahren und letztere die Unterhaltungskosten 

zu vergleichen mit denjenigen auf den anstofsen- 

den Probegeleisen: auf normalen Schwellen VI, 

auf Zahnplatten*** und auf gewohnlichen Eichen- 

śchwellen.

Scliraubenbolzeu-Befestigung, damit die Loeher nicht 
mit der Zeit deformirt werden. Die Dicke e (Fig. 13) 
ebenso wie die Dicke e’ links und rechts von der 
Leiste kunnen der Lange nach mit Maximum unter 
dem Schięnenfufs wechseln.

* Vergl. den hOchst interessanten, griindlichen 
und ausfuhrlicheń Berjcht an den frauzOsischen Minister 
der OffenLlichen Arbeiten von Oheringenieur Bricka: 
„Rapport sur les voies imHalliąues a 1’etrauger 
(Allemagne, Suisse, Autriche, Hollande, Angleterre 
et Belgiąue); Paris; Imprimerie nationale".

** In 1887 kommen 20 km Geleise von 40 kg 
Schienen in Betrieb; in 1888 weitere 30 km.

*** Flufseiserne Unterlagsplatten mit aufgewalzten, 
in das Holz greifenden Zfdinen sind zuerst fur die 
Niederlandische Staatsbahn-Gesellschaft construirt im 
Juni 1885 und darauf im Juli auf ihren Linien ver- 
legl worden.
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Die innere Form der Hochofen.
Yon Fritz W. LUrniann, Hiitten-Ingenieur in Osnabrilck.

Im Marzheft d. J-* erlaubte ich mir einige Be- 

trachtungen iiber die inneren Formen der I-Ioch- 

iifen milzulheilen, welche nach meiner Ansicht 

am wenigsten den regelmafsigen Niedergang der 

Beschickung vcrhindern, und kam zu dem Schlufs: 

„dafs die fiiihcren Hochofen mit einem Rast- 

»winkel a yon 0 bis 45°** die richtigsten 

„der bis jetzt bekannten Formen halten, dafs 

„aber, wenn a —  90 B und dartiber, der Hoch- 

„ofen also rastlos, *** dieser noch grofsere 

„Yortheile bietet, wenn es sich um die Form 

„handelt, welche dem Niedergang der Be- 

„schickung die geringsten Widerstande ent- 

„gegenselzt."

Im Maiheft d. J . t  ist'nun das interessante 

Kapitel der g e s c h i c h l l i e h e n  Entwicklung 

der inneren Formen der Hochofen behandelt, 

und in Uebereinstimmung mit obigem Schlufs 

nachgewiesen, dafs die Form der alten Harzer 

Holzkohlen-Hochofeii,'*1' welche heute noch in 

Anwendung ist, d. h. eine Form mit einem Bast- 

winkel von 17 bis 20 °, also mit fast wage- 

rechter Rast, immer die besten Betriebsresultate 

gegeben hat."^

Diese guten Resultate der allen Form, aus- 

gefiihrl von den allen Hochofnern, ohne Kennlnifs 

der Emmgenschaften der Naturwissenschaften, 

wurden nach dem Maihelt dagegen minder 

gule, sobald der Rastwinkel grofser ais 20 °, d. h. 

die Rast steiler gemacht wurde. Es heifst dort: 

„einige, im Anfange des 18. Jahrhunderts am 

. 1 larze gemachten Versuche, eine sleilere Rast 

„einzuriehlen, hatten einen en t s ch iedenen  

„Mi fse r fo lg .‘

Wenn man die fast wagerechle Rast steiler 

mac.hen wollte, ohne die im Marzheft geschilderten 

Uebelstande zu veranlassen, so hatle man gleich 

bis zu der im Marzheft aufgestellten anderseitigen 

Grenze der Rastwinkel a  == 85 bis 90 °, d. li. 

bis zu der auch im Maiheft beschriebenen schlan- 

ken Form der schwedisehen und steierischen 

Hochofen§ geben miissen, welche erfahrungsmafsig 

ebenso wie die Hochofen mit Hast winkel n a =  0 

gute Resultate geben.

Wie im Maiheft ̂  richtig bemerkt, Findet in

* Seite 165.
** Blatt VI, Fig. 1.

*** Blatt VI, Fig. 0. 
t  Seite 310.

t t  Blatt XV, Fią. 1 und 3. 
tt+ Seite 812 uud 313.

S Blatt XV, Fig, 2.
Sj Seite 313, Zeile 33 von unten.

belreff des Rastwinkels das Sprueliwort von der 

goldenen Mittelstrafse ke ine  Bestatigung.

In Sleiermark sind die Hochofen noch heute, 

wie von Jars im Jahre 1777 beschrieben,* fast 

cylindrisch; dieselben werden, wie ein Ofen von 

P ro f a i a c l i  (siehe Fig. 1) und ein solcher yon 

H i e f l a u  (siehe Fig. 2) zeigt, zwar auch noch 

mit Rasten von 86 0 zugestellt, verlieren diese 

Rasten aber in kurzester Frist, und sind dann 

also r as l los .

Fig. i.

Ofen von Profaiacli.

Fig. 2. . 

Ofen von Hieflau.

1600--r

Der Ofen von P r o f a i a c h  hat etwa 50 cbm 

Inhalt und erzeugt 40 t Roheisen in 24 Stunden, 

was auf 1 t nur etwa 1,25 cbm Inhalt giebl.

Der Betriebsleiter in H i e f l a u ,  Hr. B e l a n i ,  

theilte mir in bezug auf die Dauer dieser ersten 

Fonn der steierischen Hochofen mit, dafs alle 

dortigen Hochofen nach kurzer Belriebszeit unten

* Seite 312: H5he 3-500, Weiten: oben 600, Mitte 
1000, unten 880 mm.
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die yollstandig cylindrische oder rastlose Form 

annehmen.

Dasselbe ist ja auch bei den grofsen Koks- 

hochófen der Fali. Leider werden nur die End- 

formen der aufser Betrieb gesetzlen Hochofen 

zu selten festgestellt, weil man sich bei der 

neuen Zustellung nicht nach der durch den Be

trieb, also nach der p rak tisch herausgebildeten 

Form, sondern nur nach irgend einer auf dem 

Papier stehenden theoretischen Form richtet.

Diese theoretische Form erhall sieli bekannt- 

lich nur wahrend der kurzeń Zeit der Inbetrieb- 

selzung, und wird durch den Betrieb sehr bald in 

eine mehr oder minder rastlose Form verwandelt.

Es ist deshałb durebaus nicht erforderlich, 

von vornherein einen auch a u f s e r l i c h  r a s t 

lo sen  Ofen* zu erbauen, wenn man einen flotten 

Gichtenwechsel und hohe Erzeugung haben will.

Es wird sich im Gegenlheil sogar cmpfchlen, 

diejenige Hochofenform zu walilen, welche schein- 

bar das aufscrste Mafs einer Rast, d. h. eine 

wagerechte Rast hat, und welche, obgleich der 

Rastwinkel a  =  0 °, trotzdem aucli ra s t  los, 

und zwar deshałb ist, weil auf einer soichen 

Rast dic daruber liegende Beschickung wirklich 

rastet, d. hi still stelit.

Es gelit also in d i ese r  Ofenform nur der 

Theil der Beschickung nieder, welcher der je- 

weiligen Weite des sogenannten Gestells entspricht.

Diese r a s t lo se  Form, mit einem Rastwinkel 

a  =  0 ?, hut vor der r a s t l o s e n  Form mit 

einem Rastwinkel a  =  90 0 und daruber den 

Vorlheil voraus, dafs sich in ihr fiir jede Ver- 

grofserung oder Vcrminderung der lichten Weite 

des sogenannten Gestells, sofort und von selbst 

die passende bewegliehe oder ruhende Be- 

schickungssaule herausbildet.

* Blatt VI, Fig. 6.

Uebersicliten der
Von G. Mehrtens, Eisenbahn

I.

Redewendungen wie „gut und billig wirth- 

schaflen“, „ein guter oder schlechler Wirthschafter 

sein“ sind heule gang und gabe und erscheinen 

so lange, ais es sich nur um die Beurtheilung 

der Lage einer freundnachbarlichen Einzel-Wirth- 

schaft handeit, deren Erfolg oder Mifserfolg man 

handgreiflich vor Augen sieht, Jedermann ge- 

laufig und verstandlicb.

So leichthin darf man aber nicht urtheilen, 

wenn man einer Gemeinde- oder Yolkswirthschaft 

gegenuber steht, denn das Wohl und Welie einer

Wenn aber der Rastwinkel a =  0 0 ist, 

dann steht der ra s  ten de Theil der Beschickung 

absolut still, hal also kein Bestreberi mit nieder- 

zugehen, hindert also den r a s t l o s e n  Theil der 

Beschickung auch nicht an sciucin Niedergang. 

Diese NicliIbehinderung des Niedergangs des rast

losen Theiles der Beschickung hat dic rastlose 

Form, bei welcher et =  0 °, mit der rastlosen

Form gemem, bei welcher «  =  90 0 ist, wie

im Miirzheft auseinandergesetzt. Ueber den Nieder

gang der Beschickung in verschieden geformlen 

Hocliofen stelit auch Brabant* Betrachtungen 

an, welche, wic diejenigen im Miirzheft dazu 

fuhren, dafs der Niedergang im Cylinder ein 

ganz regelmafsiger sein mufs. Ais man die 

alten Yorthcilhaften Hochoferiformen verliefs, in 

denen a. =  0 oder =  90 0 war, und schiefe

Ebenen ais Rasten in die Hochofen legtc, begann

auch der Kampf um den gleichzeitigen Nieder

gang des angeblich r a s t e n d e n  und des r a s t 

l o sen  Theiles der Beschickung, wie derselbe 

ais Folgę der Wirkungen der ścłriefen Ebene im 

Miirzheft von mir beschrieben ist und heute noch 

andauert.

Hoffentlicli wird dieser Kampf bald durch 

Wiedereinfuhrung der alten Hochofenformen be- 

endet, welche sieli wahrend Jahrliunderte bewahrt 

haben, und sich auch wohl den jetzigen Material- 

und Erzeugungs - Verhaltnisśen selbst mit den 

Winkeln a =  0 bis 20 0 oder a == 86 bis 90 0 

wieder anpassen lassen werden.**

ł  »Stah! und Eisen*, Juniheft, Seite 395.
** Der im Miirzheft initgelheilte Koli len verhrauch 

des rast lośen Musener Hochofens ist sehr hoch ge- 
fuuden. Wer sich uber die Verhaltnisse, welche fur 
den Betrieb dieses Ofens mafsgebend waren, genau 
unterrichtete, wurde dagegen, wie der Verfasser es 
thut, den Yerbrauch niedrig finden.

Wfltwirthschaffc.
iu- und Betriebs - Inspector.

derartigen grofseren Gemeinschaft hiingt heute 

nicht allein von den wirthsehaftlichen Erschei- 

nungen, Ereignissen und Mafsnahmen innerhalb 

der eigenen vier Pfiihle ab,- es steht vielmelir 

mit dem Geschicke und der Wohlfahrt anderer 

Yólker der Erde in melir oder weniger inniger 

Wechselbeziehung. Alle Lander der Erde sind 

gleichsam mit einem lebendigcn Netze ver- 

waclisen, das Arbe i t  und Verkehr,  im allge- 

meinen Sinne des Wortes, uber den Erdball 

ausspannen und dessen leiseste Regungen dort 

am fiihlbarslen werden, wo die Maschen des
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Gewebes sich verengen und vcrdichten, wo 

lausend und aber lausend Fadcn sich zu Knoten 

vereinigen und vcrschlingen. An diesen Punkten 

hauft sich das wirthschaftlicH.e Leben der Mensch- 

heit; dort gelangt es in seinen mannigfaltigen 

Erscheinungen am sprcchendsten zum Ausdruck; 

dort bilden sich Mittelpunkte der Wel twir th- 

schaft,  in denen es gilt, derselben, so zu sagen, 

den Puls zu fiihlen, um aus den gewonnenen 

Anzeichen ein Bild ihrer augenblicklichen Lage 

zu empfangen.

Diese Aufgabe geht iiber die Krafte eines 

Einzelnen hinaus: sic erfordert vielmehr eine 

weitgehende Arbcits-Theilung in der Beobachtung 

unter Milwirkung aller in Betracht kominenden 

Gemeinschaflen, mit anderen Worten: sic isl be- 

friedigend nur auf Grund einer umfassenden, 

intcrnationalen Statistik des Wellgetriebes zu 

losen. Das Bediirfnifs einer derartigen Statistik 

hat sich schon fiihlbar gemacht. Zur Zeit ist 

sie aber, ebenso wic dic Weltwiithschafl selber, 

erst in den Anfiingen vorhanden, ais welche 

man dic im Jahre 1885 von dem Londoner 

»Inslitut inlcrnational de Stalislique« ins Leben 

gerufenen, bezw. vorbereiteten VcrófTcntlichungen: 

das internationale Bulletin und ein stalistisches 

Jahrbuch bezeiclinen darf.

Wenn der beobachtcnde Volkswirlh die 

Ueberfiille des vielgestaltigen, statistischen Stoffes 

muhsam bewaltigt hat, so harrt seiner immer 

noch ein schwieriger Theil seiner Aufgabe. Er 

liat das gesammte grofsartige, vielglicdrige und 

verwickelte Getriebe der Wellwirthschafl zu 

durcbforschen, danach den Gang der wirthscliaft- 

lichen Weit-Ereignisse in den wesentlichslen 

Ziigen zu verzeichnen, ihre Einzel- und Massen- 

Erscheinungen planmafsig zu erfassen , ver- 

gleichend gegeneinander abzuwagen und dann 

erst zu priifen, ob die ihm naheliegenden Son- 

der- Wirllischaflen mit der allgemeinen in ge- 

sundem Zusammcnhange slehen , insbesondere 

ob der heimathlichcn Wirthsehaft derjenige Theil 

der altgemeinen Wohlfahrt zufliefst, den sie ihrer 

Lage und Bedeutung nach beanspruchen konnte. 

Dieser Theil seiner Aufgabe fiele ihm bedeulend 

Jeichter, wenn es bereits ein bestimmles aner- 

kanntes Mafs fur die Woh l f ah r t  eines Volkes 

gabe. Da das aber nicht der Fali ist, so hat 

er besondere Unterlagen fiir jene Wcrthbestim- 

mung zu suchen. Ais solche eignen sich neben

- dem Volksvermogen und Vo lkseinkommen.  

die er nach verschiedener Methode schatzen 

kann, vornehmlich die in gewissen Zeitraumen 

eintretenden Aenderungen der wirthschaftlichen 

Lage. Das sind in erster Linie: Aenderungen 

in der E rzeugung  und dcm Verbrauch  der 

Lebensgiiter, Lebhaftigkeil des Verkehrs und 

Umfang des Handels; in zweiter Linie: das 

Steigen und Fallen der Preise der Arbe i t  

und des Kap i ta l s ,  ais Giiterpreise, Arbeitsliihne,

Zinsfiifse und Gourse u. s. w. Nebenher hat 

er dic begleitenden, socialen Erscheinungen, ais 

Arbei ter-Fn l l assungen,  Str ikes ,  Ein- und  

Auswandc ru  ng, He ir a lhen ,  Gebur len ,  

Sterbefa l le ,  Se lbstmorde  u. dgl. m., ais 

allgemeine Symptome der wirlhschaftlichen Lage 

nicht aus dem Auge zu verlieren. Aus der 

Gesammtheil dieser Veranderungen und Erschei

nungen hat er endlich seinen Schlufs zu ziehen.

Die geschilderte Aufgabe erscheint in hcrvor- 

ragender Weise gelost in den seit einer Beihc 

von Jahren von Neumann-Spa l la r t  in Wien 

herausgegebenen »Ue bersie h ten der Wcll- 

w i r t h s c h a f U , von denen der 5. Jahrgang, 

die vergleichcnde Statistik der Jahre 1883 bis 

1885 cnthaltcnd, in diesem Jahre erschienon 

ist. Ehe wir an der Hand dieser Uebersichten 

auf Einzelheiten der wirthschaftlichen Welllage 

eingehen, sei ein kur zer gcschichtlicher Riickblick 

gestatlet. W ir kniipfen dabei an das eingangs 

gebrauchle Bild von den in einem lebendigen 

Netze belegenen Mittelpunkten der Wellwirthschafl.

Wenn man den Gedanken dieses Bildes 

nach mechanischcn Grundsatzen weiter ausfuhrt, 

so ist es einleuchtcnd , dafs der ' Gesarnmt- 

Śchwerpunkt der Weltwirllischaft in steter 

Wanderung begriITcn sein mufs, weil sich die 

Lage und Masse seiner Mittelpunkte infolge der 

ununtcrbrochenen Uingeslaltuog des Netzes von 

Arbeit und Verkehr stetig andern. Bcdeulsame 

culturgeschichtliche Wandlungen konnen sogar 

eine auffalligc Verschiebung des Schwerpunktes 

herbeifiihren. Man denke z. B. an das wirth

schaftliche Leben des Altertliums zuruck, das in 

seiner Bliithezeit an den Gestaden des miltcl- 

liindischen Meeres sich haufte. Die Phonizier, 

welche durch ihren ausgepragten kaufmannischen 

Sinn und infolge ihrer unvergleichlich giinstigen 

geographischen Lage an einem Kreuzwege, wo 

dic Volker dreier Erdthcile sich die I-Iande 

reichen mufsten, den Handel der damaligen Weit 

beherrschteu, waren lange das einzigsle Volk, 

das bei seinen kiihnen Seefahrlen es wagte, iiber 

die Siiulen des Herkules hinaus zu schiffen, um 

sich den Wogen des Oceans anzuvertrauen. 

Auch ais das romische Beich in Triimmer sank, 

blieb das mittellandische Meer der Mittelpunkt 

der Weit und auf dem mit den Ueberrcsten 

klassischer Cultur gediingten Boden seiner Kiisten- 

lander mufste dic Weltwirllischaft naturgemafs 

zu neuem Leben erwachen. Erst durch dic 

Enldeckung Amerikas und der neuen Seewege 

iibertrug sich allmahlich der Mittelpunkt der 

Weltwirllischaft von den Uferrandcrn des mitlel- 

landischen Meeres auf die Kiistenlander des 

Oceans, der gleichmafsig die alle und die neue 

Weil umspiilt. Er wanderte von Italien, dem 

erstreifen Lande Europas iiber Portugal, Spanicn 

und die Niederlande allgemach nach England, 

das wegen seiner einzig giinstigen Lage allen
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Handelskiisten der Weit gegeniiber und unter- 

stiitzt durch den Gewerbfleifs seiner klugen, stels 

auf ihren Vortheil bedachlun Bewohner, „die 

Phonizier der Neuzeit", zur Weltherrschaft be

rufen erschien.

Nach dem Untergange der utiiiberwindlichen 

Flotte Philipps von Spanien, beim Ausgange des 

16. und beim Beginn des 17. Jahrbunderts, 

legte England die ersten Grundsteine fiir das 

aufsteigende Gebaude seiner Maclit. Das waren 

die Schaffung der tiberseeischen Co lon ieen  und 

Erweiterung des auswartigen Handels durch 

Griindung der Os t i nd ischen  Gompagn ie  und 

Erwerbung von Virginien in Nordamerika. Unter 

unablassigen schweren Kriegen mit seinen Neben- 

buhlern errang, wahrte und befestigte das Insel- 

reich seine die Seewege und den Handel be- 

berrschende Stellung. Durch Milfjarden von 

Schulden*, die ihm die Kriege aufbiirdelen, slieg 

es unentwegt zum Gipfel seiner Freiheit und 

Grofse empor, wahrend dagegen das im Golde 

und Silber seiner Colonieen watende, aber ehrliche 

Arbeit ganzlich verachtende Spanien wirthschafl- 

lich zu Grunde ging.

Die industriellen Krafte des meerbeherrschen- 

den Insellandes regten sich um die Mitte des

18. Jahrhunderts, ais zu den materiellen Grund- 

lagen seiner Macht, den C o lo n ieen ,  Kani i len 

und K o h le n ,  die geistigen Errungenschaften 

seiner bedeutenden Manner sich gesellten. Adam 

S m i t h ,  der grofse Volkswirtb, begriindele (1776) 

durch sein beriihmtes Werk »Wealth of nation« 

eine neue Epoche in der Staats-Wirthschaftslehre, 

indem er die freie Entwicklung und Bewegung 

der Menscbenkriifte ais die Hauptquelle der 

Wohlfahrt einer Nation hinstellte. Durch die 

Erfindungen von Newcomen, Savery und Watt, 

Arkwright u. A. war es gelungen, die Dampf- 

k r a f t  beim Bergbau (1712), im Hiittenwesen 

(1769), bei der Baumwollen - Spinnerei (1783) 

und der Seefahrt (1783 bis 1788) in Fesseln 

zu schlagen. Solchergestalt legie England am 

Ausgange des vorigen und im Beginne des 

gegenwartigen Jahrhunderts die Grundsteine der 

Technik fiir kommende Jahrhunderle in seinen 

von langer Hand dazu vorbereiteten Boden, 

wahrend es nach aufsen von der Lofsreifsung 

Amerikas an bis auf die Karopfe mit dem grofsen 

Korsen wiederum gewallige und kostspielige 

Kriege zu fuhren hatte. Treffend sagt S t u a r t  

in seiner Geschichte der Dampfmaschine: „Die 

englischen Siege iiber Napoleon I. hat die Dampf

maschine geschlagen.“

Und doch stand England in jener denkwurdigen 

Zeit erst am Anfange seiner industriellen Sieges-

* Die 4 franz. Kriege hatten 145 Millionen Lstrl. 
Schulden verursacht. Smith schatzt die Schulden 
Englands zu seiner Zeit (1776) auf 200 Millionen 
Lstrl. »Wealth of Nation«. Deutsch von Lowenthal.
1, Seite 358. —

VII.,

laufbahn; noch hatte die Geburtsslunde der 

E i s e n b a h n e n  nicht geschlagen, noch hatte die 

eiserne Bahn jene Gestall nicht angenommen, 

welche ihr Stephenson endlich verlieh und in 

welcher ihr heute vertrauensvoll die ganze Weit 

entgegenkommt. Eisen, Kohle und Datnpf, die 

unzertrennlichen, gewaltigen Bundesgenossen, 

schlossen dies letzte Glied in der Kette der Ver- 

kehrsmittel. Durch die Eisenbahnen verdichlele 

sich der Wellverkehr zu jenem lebendigen Nelze, 

in welchem die Mitlelpunkte der Arbeit feste 

Knoten schlingen, welche dem Verkehre forl- 

dauernd neue Nahrung geben, so dafs sein Ge- 

spinnst, allen naturlichen Hindernissen zum Trotz, 

bald die ganze Erde urnspannte. A r b e i t  s- 

t h e i l u n g ,  M a s s e n e r z e u g u n g  und d^s 

Fallen der den Verkehr hindernden Schranken 

wurden Zeichen der neuen und neuesten Zeit, 

welche wir mit Recht das Zeitalter des Dampfes, 

des Eisens oder der Eisenbahnen nennen. —

Neumann - Spallart weist in seinen Ueber- 

sichten darauf hin, wie England in der zweiten 

Halfte unseres Jahrbunderts mit dem Beispiele 

einer weltwirthschaftlichen Polilik voran ging 

und grundsatzlich alle S c h u t z z ó l l e  beseitigte 

und wie die continnntalen Staaten mehr oder 

weniger seinem Beispiele gefolgt sind. Es enl- 

stand danach in den Jahren 1860 bis 1868 

eine ganze Reihe von internationalen Handels-, 

Zoll- und Schiflahrtsvertragen und auch auf dera 

Gebiete des Weltverkehrs fielen hemmende 

Schranken. Der im Jahre 1874 begrundete, in 

den Jahren 1879 und 1885 weiter ausgebaule 

W e l t p o s t v e r e i n ,  welcher zur Zeit ein Gebiet 

von mehr ais 82 Mili. Quadratkilomeler mit mehr 

ais 840 Millionen Menschen umfafst, sowie der 

1865 angeregte, seit 1880 fest begriindetc 

internationale T e l eg r ap h en-Ver b a n d  sind 

hierher zu rechnen. Aehnliche internationale 

Vereinigungen auf dem Gebiete des Eisenbahn- 

wesens sind nur eine Frage der Zeit.

Die durch die internationale Meter-Convention 

vom Jahre 1875 festgestellte Einheit von Mafs 

u n d  G e w i c h t ;  die gemeinsame Ordnung des 

Geld- u n d  - W a h r u n g s w e s e n s  innerhalb 

grofserer Staatengruppen; die Atibahnung einer 

internationalen R e c h t s b i l d u n g ,  sowie inler- 

uationaler Schutzmafsregeln fur' die Ausnutzung 

von K a p i t a l i e n  u n d  C r e d i t e n  sind ais 

weitere wichtige Ausfliisse der Bestrebungen zur 

wirthschaftlichen Vereinigung aller Culturstaaten 

zu nennen. So haben fortdauernd die mannig- 

fachsten Factoren zusammengewirkt, um die 

einzelnen Vo!kswirthschaften, unbeschadet ihrer 

bisherigen Selbstiindigkeit, zu einer Weltwirth- 

schaft zu vereinigen, dereń unbezwingbarer weit- 

reichenden Macht sich keine Einzel - Wirlhschaft 

auf die Dauer ohne Schaden enlziehen kann.

Die Einverleibung neuer grofser Landerstriche 

in das allgemeine wirthschaftliche Netz hat auch

6
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cińe weitere Verschiebung des Seliwerpunktes 

der Weltwirthschaft zur Folgę gehabt. Amerika 

war das erste Land, welches sich England in 

der Industrie selbsliindig gegeniiber stellen 

konnic. Im Dampfśchiffbau hatte es ihui gleich 

anfangs den Rang abgelaufen und Locomotiven 

bezog es schon seit dem Jahre 1838 nur aus- 

nahmsweise noch vom Mutterlande; auch auf 

dem Felde des Eisenhiittemvesens wurde es 

fiiilie ein machtiger Nebenbuhler. Das Insel- 

kónigreich mufste daher danach trachten, diese 

Einbufse an seiner’ industriellen Alleinherrschaft 

durch Yergrófserungseines Handels-Uebergewichtes 

wieder wett zu machen, um so mehr, ais auch 

dic conlinentalen Staaten ihre Industrieen allmah- 

lich selbsliindig festigten. Neumann - Spallart 

meint, dafs infolge der angedeuteten Aenderung 

in der Weltstellung Grofsbritanniens Europa 

einen Theil seiner Culturmacht an die iibrige 

W eil, besonders an Nordamcrika abgeben mufs, 

dafs ferner die Aeufserungen der kiinftigen Well- 

handelsmacht an den vom atlantischen Ocean 

beherrschten Erdraumen des nordwestlichen 

Europas und des ostlichen Amerikas zu suclien 

sein werden und dafs endlich die fernere Ge- 

staltung der Dinge in Europa von dem Lauf 

der wirlhschaftlichen Ereignisse im fernslcn 

Oslen Asiens wesentlich beeinflufst werden wird. 

Die Yólkerinassen, w'elche Ostasien bewohnen, 

sind mehr ais elfmal so grofs wie diejenigen, 

welche in den Vereinigten Staaten und Canada 

leben. Eine ganz geringfiigige Steigerung der 

Bediirfnisse und demzufolge des Durchschnitts- 

Verbrauchs der 745 Millionen Einwohner von 

Britisch-Ostindien, China, Japan und der Inseln 

des indischen und stillen Oceans wiirde schon 

einschneidende Riickaufserungen in den euio- 

paischcn Erzeugungs- und Absalz - Verhaltriissen 

bewirken. Die Handelsbewegung der genannten 

Liinder ist innerhalb der Jahre 1871 bis 1883 

von 3795 Millionen auf etwa 5250 Millionen 

Mark, also um 37 J6 gestiegen, wahrend der 

Aufsenhandel der nordamerikanischen Union sich 

in derselben Zeit nur um 25 $  hob. Endlich 

bietet der Umstand, dafs in Ostasien das Ver- 

kehrsleben noch einer grofsen Entwicklung fiihig 

und vielfach der Uebergang von der Natural- 

zur Geldwirthschaft erst zu bewerkstelligen ist, 

dic Gewahr noch bevorstehender machtiger An- 

triebe auf das europaische Wirthschaftsleben. —

II.

Der geeignetste Gradmesser fiir die in ge

wissen Zeitabschnitten eintretendcn oder wieder- 

kehrenden Aenderungen der wirthschafUichen 

Lage wOrden die Werthziffern des W e l t h an d e l s  

bilden, wenn sich solche einigermafsen sieher 

bestimmen liefsen. Neumann-Spallarl giebt den 

Werlh der gesammten Handelsumsatze fiir das 

Jahr 1863 zu 32 Milliarden Mark an, berechnet

fiir die Jahre 1882 und 1883 eine Steigerung 

bis zu 67 Milliarden und eine Abnahme bis auf 

61 Milliarden Mark im Jalue 1885. Aus diesen 

Zahlen erkennt man zwar im allgemeinen den 

grofsartigen Aufschwung des Welthandels inner

halb der lelztcn Jahrzehnte und seinen Nieder

gang vom Jahre 1883 ab, will man aber ein 

genaueres Bild der gewaltigen wirlhschaftlichen 

und socialen Fluthungen einpfangen , welchen 

die civilisirte Weit in der ZeitSpanhe von 1870 

bis 1885, in einem Grade wie nie zuvor, aus- 

gesetzt gewesen ist, so kann man dies aus den 

Schwankungen in der Erzeugung und dem 

Yerbrauch der nothwendigsten Giiter des Lebens, 

ais welche wir G e t re ide ,  Baum wo l l e ,  Kob ie  

und Eisen ansehen, entnehmen, denn die nolh- 

wendigslen Lebensgiiter werden infolge ihres 

Massen-Verbiauchs zugleich die wichtigsten Well- 

handelsgiiter sein.

Unter diesen Giilern spielt das Getreide 

insofern die Hauplrolle, ais der Geldwerth seines 

jiihrlichen Verbrauchs denjenigen von Eisen, 

Kohle und Baumwolle bedeutend iibersteigt. Der 

jahrliche Umsatz an Getreide beziffert sich zur 

Zeit auf etwa 6 Milliarden Mark, wahrend der 

wirkliche Werth der Welt-Ernten von 187^ bis

1884 durchschnittlich zwischen 27 bezw. 22 

M i l l i a r d e n  Mark jahrlich schwankt. Da der 

Handels-Umsatz in roher Baumwolle, welcher 

fruher in erster Linie stand, heute nicht ganz 

den Jahreswerth von 2 Milliarden Mark erreicht 

und der Gesammtwerth des Kohlen- und Eisen- 

Verbrauchs der Erde auf etwa 2,6 bezw. 3 

Milliarden Mark geschalzt w ird , so hat der 

Kornhandel alle iibrigen Handelszweige im Giiter- 

Austausch der Weit heute weit iiberflugelt. Aus- 

tausch, Verarbeitung und Verwendung von Ge

treide und Baumwolle, in den ungeheuren 

Massen, wie sie heute die Weit braucht, ware 

aber ohne Kohle und Eisen einfach unmoglich. 

Kohle und Eisen bilden detnnach die materie! len 

Grundlagen aller Cultur; aus diesen Stoffen 

schaffl menschliche Arbeit iiberdies Werthe, 

gegen welche die Milliarden des Korn- und 

Baumwollen-Handels nicht ins Gewicht fallen.

Die Krisen der Weltwirtłischaft werden 

danach in den Zahlen, welche die jahrlich 

erzeugten und verbrauchten Massen von Kohle 

und Eisen andeuten, besonders anschaulich zum 

Ausdruck gelangen miissen. Der allgemeine 

Gang der wirthschaftlichen Ereignisse ware, nach 

der in Fig. 1 und 2 gegebenen bildlichen Dar

stellung der Erzeugung von Kohle und Eisen in 

dem Zeitraum von 1870 bis 1885 zu urtheilen, 

der folgende gewesen: Mit dem Jahre 1870 be- 

ginnt in den mafsgebenden Culturstaalen eine 

aufsergewóhnliche Besserung der Lage, die Krise 

des Jahres 1873 bemerkt einen Ruckschlag, der 

in allen Mittelpunkten von Arbeit und Verkebr 

lebhaft fuhlbar wird. Wic bekannt, waren
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sinkender Wohlstand, Verminderung der Erwerbs- 

Gelegenheiten; Verluste, die nach Milliarden 

zahleu, Sinken des Vertrauens und der Unterneh- 

mungslust ihre begleitenden Erscheinungen. Im 

Jalire 1879 tritt eine Wendung zum Bessern

8,0 ein, deren Antrieb, von Amerika ausgehend, sich 

iiber Grofsbritannien nach dem Gontinente fort- 

pflanzt und bis zum Jahre 1883 in allen 

Cullurlandern, besonders in Amerika, eine er- 

staunliche Steigerung der Erzeugungs-Thatigkeit
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auf allen wirlhsebaftlichen Gebieten im Gefolge 

hatte. Von diesem Hóhepunkte ab sieht man 

die allgemeine wirthschaftlicheLage sich zusehends 

verschlechtern, ohne dafs sie jedoch bis jetzt 

nur annahernd auf den ungunstigen Standpunkt 

vom Jahre 1873 żuruckgesunken ware.

In der That entsprach der wirkliche Gang 

der Weltwirtlischaft in dem belrachteten Zeit- 

raume im allgemeinen dem geschilderten Ver- 

laufe.

Die plotzliche Vermehrjng der geforderten 

Kohlen- und Eisenmengen von 1872 bis 1873 

war auflalligerweise auch von einer namhaften 

Preiserhohung begleitet, yornehmlich weil Grofs

britannien in jenen Jahren unter aufsergewohn- 

lichen Arbeiter-Strikes und Lohn-Erhohungen zu 

leiden hatte. Die Anzahl der Strikes vermehrte 

sich von 30 im Jahre 1870 auf 365 im Jahre 

1873. Eine grofsere Anzahl von Strikes ist 

bislang in England nicht wieder vorgekommen ; 

sie bekundet bei aufscrordentlicher Nachfrage 

nach Arbeit die ubertriebenen Anforderungen der 

Arbeiter und begrundet die nothgedrungenen 

Lolm-Erhóhungen.

Auch in Amerika fallt der Hiihepunkt der 

Strikes in die Jahre gesleigerter Thatigkeit 

daselbst, d. h. in die Jalire 1871 bis 72. 1871

fanden die Arbeitseinstellungen in den grofsen 

Anthracit-Kohlenwerken von Pennsylvanien stalt. 

In New-York kampflen 1872 etwa 40000 Ar- 

beiler durch Arbeits-Einstellung um Verkiirzung 

der Arbeitszeit. 1876 bis 1877 fuhrten Ent- 

lassungen und Lohn-Herabsetzungen bei den 

Arbeitern in Pennsyhanien zu offenem Aufruhr, 

Mord und Brandlegung. Dann folgte der Slrike der 

Eisenbahn-Arbeiter der Baltimore- und Ohio-Bahn, 

der ebenfalls erschreckende Ausdehnung gewann.

Nach der Krise des Jahres 1873, die 

yornehmlich geschraubten Preis - Yerhaltnissen 

und ungesunden Griindungen ihr Entstehen ver- 

dankt, trat die entgegengesetzte Bewegung ein. 

In der zweiten Halfte des Jahres 1874 begann 

in England ein starkes Sinken der Kohlen- und 

Eisenpreise, welches sich von dort aus allgemach 

auf den Gontinent und Amerika ubertrug. In 

Deutschland betrug im Jahre 1873 der Preis 

einer Tonne ab Werk fur Kohle 10,94 JC , fiir 

westfalisches Spiegeleisen 234 J i ,  ein Preis, wie 

er so hoch seit Jahrzelmten nicht mehr erreicht 

worden war. Dagegen sank der Preis im Jahre 

1875 auf 7,62 d i bezw. 92 d i herab; im 

Jahre 1879 stand der Kohlenpreis mit 4,5 d i 

am niedrigsten, wahrend der Roheisenpreis erst 

heute mit 40 bis 50 d i auf seinen tiefsten 

Stand angelangt ist.

Die Besserung der Verhaltnisse im Jahre

1879 ist zum Theil dem Einflusse zuzuschreiben, 

welchen niedrige Preise uberhaupt auf den Yer

kauf der Massen-Yerbrauchsgegenstande zu aufsern 

pflegen; yorzugsweise stand sie aber in ursach-

lichem Zusammenhange mit den ersłaunlich 

reiehen Ernten, deren sich die Ver. Staaten von 

Amerika in den Jahren 1878 bis 1880 zu er- 

freuen lialten.

Die Union yermehrle darauf i n n e r h a l b  

zweier J a h r e  von 1880 bis 1882 die Lange 

ihreś Eisenbahnnetzes um nahezu 43 000 km, 

d. h. also um eine Lange, welche diejenige der 

gesammten Eisenbahnen Deutschlands noch liber- 

steigt. Die hierfiir benothigten ungeheuren 

Massen von Eisen und Stalil konnten innerhalb 

des Landes nicht schnell genug erzeugt wrerden; 

das Ausland mufste aushelfen. Die Preise von 

Roheisen, Sehienen und Stahl zogen aus diesem 

Grunde an und yeranlafsten eine Zunahme des 

Hochofen - Betriebes auf der ganzen Erde. Die 

durchschnittliche Leistung eines amerikanischen 

Hochofens stieg von 6346 t im Jahre 1873 auf

14 870 im Jahre 1885; in Deulschland von 

6691 t im Jahre 1875 bis auf 13 783 t im 

Jahre 1884; in Oesterreich-Ungarn von 2890 t 

im Jahre 1875 auf 7195 t im Jahre 1885.

Da aber die wirthschaftliche Lage die Folgen 

der vorhergehenden Krise noch nicht iiberwunden 

halte und grofse Yorrathe aufgestapelt lagen, so 

war die steigende Bewegung der Preise, welche
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sich mehr oder weniger auf alle Lebensgiiter aus- 

delinte, nur von kurzer Dauer. Die Unterneh- 

mungslust der Culturstaaten hielt mit der ge- 

steigerlen Massen-Erzeugung auch nicht gleichen 

Schritt; so kam es, dafs bereits Ende 1880 und 

deutlicher 1881 und 1882, obwohl man in dieser 

Zeit schon mit so niedrigen Preisen arbeitete, 

wic in keiner fruheren Periode seit 1856 bis 60, 

ein in Amerika beginnender, weitgreifender 

Preissturz eintrat, der unaufhaltsam bis zur 

Gegenwart angedauert hat. Ob dieser Biickgang 

der Preise durch namhafte Erniedrigung der 

Erzeugungs-Kosten, oder durch ein starkes Mifs- 

yerhaltnifs zwischen Angebot und Nachfrage, 

oder endlich durch eine yon allgemeinen Ur- 

sachen herriihrende Erhohung des Geldwerthes 

herbeigefiihrt worden ist, bleibe dahingestellt. —  

Werfen wir schliefslich einen kurzeń Blick 

auf die V e r a r b e i t u n g  und den V e rb rauch  

des Bohe isens .  Nach der bildlichen Dar- 

stellung in Fig. 3 erreichte die Erzeugung von

Roheisen im Jahre 1883 mit 21,5 Millionen 

Tonnen ihren Hohepuukt. In diesem Jahre 

betrug die Menge des in allen Landem der 

Erde dargestellten Schwei f se isens  etwa

9,0 Millionen Tonnen, diejenige des F luf se isens 

und Stahls 6,5 Millionen Tonnen. Im Jahre 

1885 stellten sich diese Mengen bei einer 

Gesammt-Roheisenerzeugung von 19,5 Millionen 

Tonnen, fiir Schweifseisen auf etwa 7,25 und 

fiir Flufseisen auf etwa 6 Millionen Tonnen. 

Der grofste Theil des erzeugten Flufseisens wird 

zu Sch ienen  verarbeitet; im Jahre 1883 etwa 

4,25 Millionen, im Jahre 1885 etwa 2,75 Mili. 

Tonnen. Die Schienen - Erzeugung der Gegen

wart ist demnach auf den Stand vom Jahre 

1871, wo 2,8 Millionen Tonnen yerbraucht 

wurden, zuruckgesunken.

Der Verbrauch an Roheisen betrug in den 

Jahren 1880 bis 1884 fiir jeden Einwohner 

der Erde jahrlich etwa 14 kg. Weitere Zahlen 

enthalt die folgende Tabelle.

Name des Landes

Y e r b r a u c h  a n E i s e n  

in Millionen Tonnen, in (len Jahren

Verbraucli an 
Eisen auf den 

Kopf der 
BeyOlkerung 

in kg1880 1881 1882 1883 1884 dirdudniltlich
1880-1884

Grofsbritannien................... 4.190 4,400 4,368 4,476 3,949 4,275 121,0
Ver. Staaten von Amerika . 4.054 5,003 5,042 4,912 4,297 4,074 88,0
Belgien................................. 0,500 0,460 0,480 0,053 0,566 0,532 94,0
Deutsclies Reich.................. 2,663 2,835 3,409 3.418 3,584 3,182 70.4
Frankreich.......................... 1,840 2,166 2,404 2,403 2 ,noo 2,164 58,0
Oesterreich-Ungani............... 0,478 0,652 0,775 0,920 0,907 0,746 20,0

Wenn man die Abstufungen im Yerbrauch be- 

trachtet, welche z. B. zwischen 121 kg fiir den 

Einwohner in Grofsbritannien, 12 kg in Rufsland 

und nahezu 1 kg in Britisch -Ostindien schwan- 

ken, so wird man einerseits belehrt, wie an- 

wendbar die Verbrauchs - Ziffer von Eisen ais 

Mafs  s l a b  fiir den Stand der Wirthschaft eines 

Volkes ist, andererseits entnimint man daraus 

die bemhigende Gewifsheit, welcher gewaltigen 

Ausdehnung der Vcrbrauch von Eisen in manchen 

Staaten noch fahig ist. Wenn z. B. der yer

brauch in den Ver. Staaten von Amerika, 

Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien, Oester- 

reich-Ungarn, Bufsland und Schweden den 

Durchschnittssatz eines Einwohners yon Grofs

britannien mit 121 kg erreiehen sollte, so wiirde 

das die Nothwendigkeit einer um etwa 41 Mil i .

T o n n e n  yermehrlen Erzeugung bedeuten. Da 

ein weiterer Fortschritt in den genannten Landem 

nicht auf sich warten lassen w ird, so darf die 

sletige Zunahme der Eisenerzeugung ais gesichert 

betrachtet werden, abgesehen von der voraus- 

sichtlięhen Steigerung des Bedarfs im ubrigen 

Europa und in den ostasiatischen, miltel- und 

sudamerikanischen Gebieten, wo die Entwicklung 

des Eisenbahn-Netzes und der Industrie noch im 

Werden begriflen ist. —

Wir schliefsen mit dem Wunsche, dafs die 

mehr und mehr sich ausbreitende Kenntnifs von 

den Ursachen der unausbleiblichen Krisen der 

Weltwirlhschaft Mittel und Wege finden lassen 

mogę, um die zerstorenden Wirkungen derselben 

kiinftig auf das mindeste Mafs zuruckzufiihren. —
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Zur Gesetzgebung betreffend den Sclmtz der Arbeiter.
(Sclilufs aus vorigor Numiner.)

Die Beschaftigung der Arbeiterinnen in 
Fabriken.

Beziiglich der Beschaftigung von Arbe i te 

r innen in Fabr i ken  liegen die Antrage der 

Abgeordneten Lohren  und Hi tze  vor.

Lohren beantragt, dafs Arbeiterinnen weder 

an Sorin- und Festtagen noch zur Nachtzeit — 

zwischen 8J/a Uhr Abends und 51/2 Uhr Morgens

—  noch am Sonnabend Nachmittags nach 5^2 

Uhr beschaftigt werden.

Der Abgeordnete Hitze geht in seinen An- 

tragen wesentlich weiter. Zuniichst bezeichnet 

er grofse Betriebe, in denen die Beschaftigung 

von Arbeiterinnen ganzlich untersagt werden soli.*

Beziiglich der Sonntags- und Nachtarbeit deckt 

sich sein Antrag mit dem des Abgeordneten 

Lohren.

Yerheirathete Arbe i ter innen sollen in 

Fabriken nicht langer ais sechs S tunden  be

schaftigt werden.

Fiir Wóchnerinnen Yerlangt Hi tze im ganzen 

fiir acht  W ochen  den Ausschlufs von der 

Arbeit. Die Neuaufnahme derśelben soli jedoch von 

dem Nachweis abhangen, dafs wenigstens sechs 

W ochen  seit der Niederkunft verflossen sind.

Zur Reinigung im Gange befindlicher Motoren, 

Transmissionen und Gefahr drohender Maschinen 

sollen Arbeiterinnen nicht verwendet werden.

Der Abgeordnete Yerlangt ferner moglichste 

Trennung der Geschlechter und die Einrichtung 

abgesonderter Ankleide- und Waschraume.

Der Antragsteller will den Bundesrath zum 

Erlafs von Ausnahmen nur in der Riehtung ge- 

wisser Verschiirfungen ermachtigen.

Yon allen politischen und wirthschaftlichen 

Parteien, —  auch von Yertretern des Manchester- 

tbums —  wird anerkannt, dafs fur Kinder, 

jugendliche Personen und erwachsene Arbeiterinnen 

beziiglich der Art der Beschaftigung in Fabrik- 

betrieben gesetzliche schiitzende Bestimmungen 

nicht nur zulassig, sondern nothwendig sind. 

Solche Schutzgesetze sind demgemafs mit grofserer 

oder geringerer Wirkung in Deutschland, Eng

land, Oesterreich, Frankreich und in der Schweiz, 

theilweise auch in den Vereinigten Staaten, er- 

lassen worden.

Ueber das Mafs des den Arbeiterinnen zu 

gewiihrenden Schutzes sind die Ansichten stets 

weit auseinander gegangen. In der Yersammlung 

des Vereins fiir Socialpolitik zu Eisenach 1872 

bezeichnete ein Dr. Koller aus Berlin ais zu 

erstrebendes Ziel das unbedingte Verbot der 

Fabrikarbeit fiir Frauen.

Der Fiihrer der Gewerkvereine, Dr. Max 

Hirsch, behauptete, es sei eine „wissenscbaftliche 

Ueberzeugung", dafs die lOstiindige Arbcitszeit 

das Maximum sei, was iiberhaupt der Mensch, 

zumal die Frau, Yertragen konne. Dagegen ver- 

langten die Professoren v. Holtzendorff und 

Roscber, der Erstere, dafs die lOstiindige Arbeitś- 

zeit nur fiir verheirathete Arbeiterinnen und fiir 

Madchen bis zu 18 Jahren, der Letztere, fiir 

Frauen und minderjiihrige Madchen* festgesetzt 

werde, dafs aber Yolljahrige Madchen 4 und 

W ittwen, oder Personen, die diesen gleichzu- 

stellen sind, in der freien Yerwendung ’ ihrer 

Arbeitskraft zur Erwerbung des Lebensunterhaltes 

fiir sich und ihre Angehorigen nicht beśchrankt 

werden durfen.

Die Socialdemokraten Fr i t zsche,  Bebel und 

Genossen beantragten 1877 —  Nr. 92 der Druck- 

sachen — abgesehen von dem 9stiindigen Normal- 

arbeitstage, fiir Arbeiterinnen den Erlafs besonderer 

schiitzender Bestimmungen. Dieselben sollten, 

ausschliefslich der Pausen, nicht langer ais 8 

Stunden, Schwangere gar nicht wahrend der 

letzten drei Wochen vor und sechs Wochen nach 

der Entbindung, arbeiten durfen. Im iibrigen 

sollten Arbeiterinnen unter der Erde und bei 

Hochbauten sowie zur Reinigung im Gange be

findlicher Motoren u. s. w. nicht verwendet werden.

Nachtarbeit fiir Arbeiterinnen wurde ganz 

l ich  untersagt.

Es ist besonders hervorzuheben, dafs da- 

mals eine unte rsch ied l ich  e Behand lu ng  

der verheiratheten und unverhe iratheten 

Arbe i ter innen  von den Soc ia ldemokra ten  

n i ch t  beant ragt  wurde.  Dieses Yerlangen 

stellten dieselben erst mit ihrem in der Session 

des Reichstages von 1885/86 von Aue r  und 

Genossen — Nr. 10 der Drucksachen —  ei.ń- 

gebrachten Antrage. Abgesehen von dem nun

mehr auf 10 Stunden, fiir die Sonnabende auf

8 Stunden festgesetzten allgemeinen Normalarbeits- 

tage, sollte fiir „Yerheirathete Frauen (bezw. 

Wittwen)“ an Sonnabenden der Schlufs der 

Arbeit um 12 Uhr Mittags eintreten.

Die Socialdemokraten wurden aber von der 

Parteides jetzigen Antragstellers H i t ze  iiberholt.

Das C en t r um  hatte sich in der Session von 

18S4/85 noch darauf beśchrankt, in einem, von 

dem Abgeordneten v. H e r t l i n g  und Genossen 

eingebrachten Antrage — Nr. 19 der Druck

sachen — die verbiindelen Regierungen aufzu- 

fordern, einen Gesetzentwurf, betreffend die weitere 

Ausbildung der Arbeiterschutzgesetzgebung, ein- 

zubringen, durch weichen die Sonntagsarbeit,
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die Kinder- und Frauenarbcit und dic Maximal- 

arbcitszeit ciwaclisener mannlicher Arbeiter ge- 

rcgell werden sollte.

In der Session 1885/86 brachte das Cen trum 

einen formlichen Gesęlzentwurf durch Dr. Lieber 

und Genossen — Nr. 29 der Drucksaclien— 

ein. Im. allgemeinen wurde der llstiindige 

Masimalarbeitstag verlangt, verheirathete 

A rbe i te r i nn cn  sollten aber in Fabriken n i cht  

langer  ais 6 Stunden  tag l ich beschi i f t ig t  

werden konnen.  Die N a c h l a r b e i t  wurde 

fur A rbei ter inn en ganz l i ch  aus ges cli los sen. 

In diesen Punkten, wie bezuglich der weitei'en 

Bestimmungen, deckt sich dieser Antrag mit dem 

nunmehr vorliegenden Antrag H i tze ,  hinsichtlich 

des unbedingten Ausschlusses der Nachlarbeit 

auch mit dem Antrage Loli ren.

In der Session von 1884/85 war noch, in 

Erweiterung des Antrages Loh ren ,  von Dr. 

Kropatscheck  — Nr. 94 der Drucksaclien

— beantragt worden, dafs „ verheirathetc Frauen“ 

mindestens 1/2 Stunde vor dem Eintritt der 

Mittagspause zu entlassen seien, so dafs diese 

Pause fiir sie wenigstens l 1̂  Stunden betrage. 

An Sonnabenden und den Vorabenden der Fesl- 

tage sollten „ verheiralhele Frauen” 3 Stunden 

vor Schlufs der Arbeitszeit, spiitestens aber um 

5^2 Uhr Abends, entlassen werden.

Unsere Stellung zu diesen Antragen haben wir 

in der summarischenAufstellung der Beschliisse des 

Centrakerbandes vom 22. Marz d. J. bereits vorge- 

legt; es eriibrigt uns hier die Begriindung derselben.

Zunachst erachtcn wrir die u n te rsch ied-  

l i c h e  B ehand  1 ung der  A r b e i t s z e i t  ver- 

h e i r a t h e te r  u nd  u n v e r h c i r a t h e t e r  Ar- 

b e i t e r i n n e n  m i t  R i i c k s i c h t  a u f  dic in- 

d u s t r i e l l e n  Be t r i ebe ,  g anz  besonders  

aber  im  I n t e re sse  der  A rb e i t e r  selbst ,  

f u r  u n g e m e i n  s c h a d l i c h  u nd  d a h e r  f i ir 

u n a n n e h 111 b a r.

Da wir gewiirtig sein mussen, auch wieder 

einen Antrag K r o p a t s c h e c k  cingebracht zu 

sehen, so wollen wir uns zunachst mit. diesem 

beschaftigen.

Eine gesetzliche Bestimmung, dafs verheirathete 

Arbeiterinnen — Frauen — ohne Ausnahme 

und unter allen Umstanden eine lialbe Stunde 

vor Beginn der Mittagspause aus der Arbeit zu 

entlassen sind, wiirde unzulraglich und in den 

meislen Fallen unnothig sein. Auf Frauen, die 

ein in der Nahe der Fabrik gelegenes Hauswesen 

zu besorgen haben, wird, auch ohne eine solche 

gesetzliche Bestimmung, von den ineisten Arbeit- 

gebern durch fruhere Entlassung Riicksicht ge- 

nommen, w o eś eben mit dem Gang der Betriebe 

vcreinbar ist. Dies bestiiligen auch dic Berichte 

der Fabrikinspeetorrn. W o dies nicht angangig 

ist, wurde es schon um deswegen unzweckmafsig 

sein, die Betriebe durch den in Rede stehenden 

generelleu Zwang zu stóren, weil fiir eine sehr

grofse Zahl der arbeitenden Frauen die in Rede 

stehende Beriicksichtigung nicht nothwendig ist.

Wer den Verhiiltnissen in der That nahe 

steht und wirklich sachverstandig ist, weifs, wie 

die Mittagsmahlzeit in den Arbeiterfamilien, wenn 

die Frauen in den Fabriken arbeiten, bereitet 

wird. Ist keine Hiilfc zu Hause, so wird das 

Mittagessen Morgens bei der Zubereitung des 

Friihsliicks so weit vorbereitet, dafs Mittags die 

Fertigstellung nur kurze Zeit in Anspruch nimmt, 

und die gewohnlichc Mittagspause gcniigt. I11 
den meisten Fallen aber ist Hiilfc zu Hause, ein 

“ schon soweit herangewachsenes Kind, oder ein 

bereits zur Fabrikarbeit unfahiges Fainilienglied, 

welches sich durch Wahrnehmung der Haus- 

haltungsgeschafte noch niitzlich macht und da

durch dem Arbeiterpaar die Ausiibung beispiels- 

weise pietatvoller Kindcspllicht erleichtert. Dieses 

Vcrhaltnifs findet, wenn die Frau auf Arbeit geht, 

regelmafsig in den weiter von der Fabrik abge- 

legenen Haushaltungen statt. W o weiterc Wege 

bis zur Fabrik zuruckzulegen sind und das 

Mittagessen, wenn es nicht Morgens mitgenommen 

wird, „nachgelragen“ werden mufs, da nnus 

Hiilfc zur Herstellung der Mahlzeit vorhanden sein. 

Bei weiteren Entfernungen wurde aber auch die 

halbe Stunde fruhere Entlassung der Frau zu 

nichts lielfen und demgemafs ganz uberfliissig sein.

In vielen Fabriken, deren Arbeiter entfernt 

wohnen, ist ubrigens fiir dieselben durch Lieferung 

einer guten und krafligen Mahlzeit zu gewohnlich 

sehr billigem Herstellungspreise gesorgt.

Fiir Einfuhrung der ersten von Dr. Kropat- 

scheck beantragten Mafsrcgel liegt demgemafs 

ein Bediirfnifs nicht vor.

Weiter verlangte der genannte Abgeordnete, 

dafs Frauen an Sonnabenden und Vorabenden 

der Festtage drei Stunden vor Schlufs der Arbeit, 

spiitestens 5 '/a Uhr, entlassen werden.

Bei llstiindiger, um 7 Uhr Abends endender 

Arbeitszeit wurden die Frauen also um 4 Uhr 

entlassen werden mussen; bei einer bis 71/2 

bezw. 8 Uhr dauernden 12stiindigen Arbeitszeit 

wurden, nachdem die Frauen um 4 1/2 oder 5 

Uhr ausgetreten sind, die jugendlichen Personen 

(im Alter von 14 bis 16 Jahren) um 6 */a bezw.

7 Uhr ausscheiden. Mit den Uebrigen wiirde 

der, durch die Entlassung der Frauen bereits 

gestorte Betrieb in irgend rationeller Weise nicht 

fortzufuhren sein. W ir behaupten sogar und 

diirfen wohl auf die Zustimmung aller wirklichcn 

Sachkenner zahlen, dafs bei der engen Yerbindung, 

welchc namentlich in der Textilinduslrie, jedoch 

auch in vielen anderen Betrieben, zwischen den 

Arbeiten besteht, an denen Frauen und Manncr 

betheiligt sind, der Aus tr i t t  der Frauen 

i iber l iaupt  den Sch lu fs  der Arbe i t  he- 

d ingen wiirde. Tritt derselbe nach dem An

trage Kropa tscheck verhaltnifsmafsig ftiih ein, 

so wurden die in England herrschenden Zustande
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sich auch auf Deutschland iibertragen. In den 

dortigen Fabrikstiidten aber sind dic Nacbmittags- 

stunden der Sonnabende die Zeit wiister Be- 

lustigungen, der Yollerei und Trunkcnheit, die 

sich in abschreckendster Weise leider zu haufig 

auch auf die Frauen ubertriigt. Wer die eng

lischen Zustande kennt, wird dies bestatigen 

miissen.
Wenn wir uns somit gegen die weitgehenden 

Antrage des Abgeordneten Dr. Kropatscheck 

aussprechen miissen, so erkennen wir doch das 

Bediirfnifs an , den Arbeiterirmen am Wochen- 

schlufs einige freie Zeit fur hausliche Yerrichtungen 

zu gewahren. W ir  treten daher dem An

trage des Abgeordneten Lohren,  nach 

welchem Arbei ter innen am Sonnabend  

nach 5%  Uhr in Fabr iken n icht  beschaf- 

tigt werden di irfen, n i cht  entgegen.

Mit um so grofserer Entschjedenheit wenden 

wir uns aber gegen den Antrag des Abgeordneten 

Hitze,  welcher die Arbei t  der Frauen in 

Fabr iken au f  6 S tunden  tag l ich be- 

schranken wi l l .  Die Redner der Partei des 

Antragstellers haben bereits bei fruheren Gelegen- 

heiten kein Hehl aus ihrer Absicht gemaeht, 

durch ihren Antrag, in voller Uebereinstimmung 

mit den Socialdemokralen, die verheiratheten 

Arbeiterinnen yollstandig von der Fabrikarbeit 

auszuschliefsen. Dieses Ziel wiirde sicher er

reicht werden.

Die Durchfuhrung der beantragten Mafsregel 

wiirde nur denkbar sein bei Einrichtung von 

zwei, mit Frauen zu besetzenden Schichten, die 

Mittags wecliseln; dem treten aber Schwierig- 

keiten im technischen Betriebe entgegen. Es ist 

beispielsweise durchaus unthunlich, gewisse 

Maschinen zu yerschiedenen Tageszeiten mit ver- 

schiedenen Personen zu besetzen, einmal, weil 

die Feststellung der Verantwortung fur die Aus- 

fiihrung der Arbeit dann zu schwierig oder un- 

moglich sein wiirde, ferner auch, weil aus diesem 

Grunde und bei dem durehweg eingefiihrten 

Stiicklohnsystem die eine Person schwerlich be- 

reit sein wiirde, die Arbeit der andern wechsel- 

weise zu ubernehmen.

Wenn solche Schwierigkeiten auftreten, wird 

der Arbeitgeber gezwungen sein von Beschaftigung 

der Frauen abzusehen und dereń Stellen durch 

unverheirathete Arbeiterinnen zu ersetzen. Dies 

wi irde aber ein sehwerer Schlag fur die 

iibergrofse Mehrzah l  der Arbe i ter fami l ien 

sein; denn hier treten die thatsachlichen Ver- 

haltnisse, nicht die humanitaren Ideen, in Kraft. 

Es mag sehr schon ais normales Verhaltnifs 

gedacht werden, dafs nicht nur die Frauen, 

sondern auch die Madchen, ais Glieder der 

Familie, von dem Oberhaupt derselben, dem 

Mannę, erńąbrt werden. In den meisten Fallen 

aber ist ohne Mitwirkung der Frau bezw. der 

Tochter, trotz der Hauptthatigkeit des Mannes,

die Familie iiberhaupt nicht zu ernahren ; 

mindestens wiirde sie, und diese Fiille wurden 

iiberaus zahlreich sein, ohne den Miterwerb der 

Frau in ihrer Lebenslialturig tief herabgedruckt, 

yielleieht sogar nothlcidend werden. Es giebt 

aber auch zahlreiche Yerbaltnisse, in denen 

Frauen und Madchen dahin gedrangt werden, 

selbst ais Haupt der Familie und ais Ernahrerin 

aufzutreten. Durch dio beantragten Beschran- 

kungen kann diesen das Mittel geraubt werden, 

ihre Pflicht in der besten und wirksamsten 

Weise zu erfiillen; dann werden durch die Ge- 

setze des Staates Hiilfsbediirftige geschaften.

Man sagi, die Frau miisse dem Hause ange- 

horen, und man will diesen Zustand erzwingen. 

Es wird iiberhaupt beklagt, dafs die Zahl der 

Arbeiterinnen zugenommen hat, und damit gene- 

rell die Fabrikarbeit weiblicher Personen ais nicht 

wiinschenswerth bezeichnet; daher werden auch 

generelle einschrankende Mafsregeln beantragt. 

Yiele Verhaltnissę wurden durch dieselben in 

unverantwortlicher Weise getroffen werden. Es 

giebt zahlreiche Arbeiterfamilien mit emachsenen 

Toehtern, oder kinderlose Ehepaare, Mann und 

Frau gesund und arbeitskraftig. ln solcheti 

Fallen wiirde die Frau oder die Tochter zum 

Miifsiggang verurtheilt sein; denn der Haushalt 

des Arbeiters nimmt Kraft und Zeit nur in ge- 

ringem Mafse in Anspruch. Dabei ist die Arbeit 

in Fabriken fiir weibliche Personen des Arbeiter- 

standes weitaus die am meisten lohnende.

Demgemafs konnte man, den Klagen iiber 

zunehmende Verwendung von Arbeiterinnen in 

der deutschen Grofsindustrie gegeniiber, es mit 

Beręchtigung ais eine Wohlthat bezeichtien, dafs 

durch die Fabrikarbeit eine so grofse Zahl weib

licher Personen in den Stand gesetzt wird, in 

redl icl ier Weise ihr  gutes Brod zu ver- 

dienen,  bezw. die Lebensha l t ung  der 

ganzen Fam i l ie  zu er hohen.  Eine, wenn 

auch durch Arbeit erkaufte, yerhaltnifSmafsig 

gute, sorgenfreie Existenz wird auch die ideellen, 

humanen Zwecke mehr fórdern, ais die Be

freiung der Frau von jeder Arbeit und mehr 

Feierstunden fiir den Mann, wenn diese mit Elend 

und Sorge ausgefiillt sind.

Noth aber kennt kein Gebot; wenn der Ver- 

dienst des Mannes nicht ausreicht, wird die 

Frau doch arbeiten. In dieser Beziehung macht 

der Gewerberath fiir E r fu r t  mit Reclit auf 

die Gefahr aufmerksam, welche eintritt, wenn 

Familiennuitter in Fabriken nicht beschaftigt 

werden sollten. Die Frau wird sich Arbeit im 

Hause zu schaffen sucheti, und dann werden die 

Kinder in der friihesten Jugend zu andauernder 

Arbeit in schlechten Raumen herangezogen 

werden. Es diirfte in dieser Weise iiberhaupt 

die Herausbildung einer Hausindustrie gefordert 

werden, die kaum zu beaufsichtigen ware.

Ferner ist wohl anzunehmen, dafs der ver-
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hśiltnifsmafsig hohe Lohn, den die Arbeiterinnen 

in den Fabriken verdienen, sie, wenn Frauen von 

dieser Arbeit ausgeschlossen sind, abhalten wird, 

in die Ehe zu Ireten; dadurch  wi irde das 

unerlaubte Zusam men leben ,  also die Un- 

s i t t l ichkei t ,  gefordert  werden.

Aus diesen Griinden, die wir durchaus nicht 

erschopfend behandell haben, erkltiren wir 

uns entsch iedcn gegen die di fferent iel le 

Behand lung der unverheira lheten und ver- 

heiratheten Arbe i le r innen  in bezug auf  

die Bemessung der zu lass igen Arbeitszeit .

W ir werden hierbei in sehr ger ingem 

Mafse durch das Interesse der Industr ie  

bes l immt .  Bei der starken Zunahme der Be- 

volkerung, bei dem mafsigen Verdienst, den das 

arbeitende Volk bei den meisten anderen Be- 

schaftigungen, besonders bei dem ausgebreitetsten 

Gewerbe, der Landwirthschaft, findet, wie iiber- 

haupt bei der ganzen gegenwartigen Gestaltung 

der Arbeiterverhiiltnisse in Deutschland, wird es 

der Industrie an Arbeitern nicht fehlen, auch 

nicht, wenn ihr gewisse Kategorieen derselben 

entzogen werden. W ir  protest iren v ie lmehr 

gegen die \veitgelienden Antrage des An- 

tragstel lers und seiner Parte i ,  weil sich 

die Spi tze dieser Antrage  gegen die A r 

beiter selbst r ichtet ;  wir  wol len dieselben 

vor so wei tgehender Schad igung  bewahren.

Die vorliegenden Antrage bezwecken ferner, 

die Bescha f t igung  der Arbe i te r innen in 

den Nach ts tunden  zu beseitigen.

Auch wir betracliten die regel ma fs ige , 

lediglich zur Vermehrung der Production dienende, 

also gewissermafsen p r in c i p ie l l e  Nachtarbeit 

der Frauen und Madchen in Fabriken fiir ver- 

werfl ich. W ir konnlen sonach dem vorbe- 

zeichneten Antrage freu.dig zustimmen, wenn 

derselbe nicht durch gleiehe Behandlung aller Ver- 

haltnisse, demgemafs durch den ganzlichen Aus- 

schlufs jeder Ausnahme, iiber das nothwendige Ziel 

hinausginge. Unsere so vielseitig entwickelte In

dustrie arbeitet eben unter so vielfach verschieden- 

artigen Bedingungen, dafs ein radicales, jeder 

Rflcksiclitnabme bares Vorgehen nicht nur der 

gewerblichen Thatigkeit des Yolkes, sondern auch 

dem verfolgten Zwecke schadet.

Gewisse Verh;'iltnisse bei einzelnen Industrieen 

scheinen zur Zeit noch nicht den bedingungslosen 

Ausschlufs der Nachtarbeit fiir Arbeiterinnen zu 

gestatten. So mufs beispielsweise bei der Roh- 

zuckererzeugung die ganze Arbeit des Jahres 

in der kurzeń Campagne von Oetober bis Januar 

beendet sein; denn mit jedem Tage langerer 

Aufbewahrung wird der Zuekergehalt der Riibe 

und der Ertrag der Arbeit geringer. Die meist 

auf dem Lande gelegenen Rohzuckerfabriken, 

deren Betrieb aus technischen Griinden conlinuir- 

lich sein mufs, sind genothigt, fiir diese kurze 

Zeit Hunderte von Arbeitern in Bewegung zu

VII.,

setzen, Das isl nicht moglich, wenn nur Manner 

beschafligt werden sollten; daher werden auch 

in erheblichem Umfange Arbeiterinnen eingestellt. 

Diese miiśśen aber, wie die Manner, auch in 

zwei Schichten, einer Nacht- und einer Tages- 

schicht, arbeiten; denn man kann nicht aufser- 

dem noch Manner in Bereitschaft haben, um die 

Arbeiterinnen wahrend der Nachtschicht zu 

ersetzen.

In den Berichten der Fabrikinspectoren (1885) 

wird die Beschaftigung der Arbeiterinnen bei der 

Zuckerfabrication, abgesehen von einigen be

sonderen Hantierungen, ais gut bezahlt und leiclit 

bezeichnet. Es ist auch sonst von Behorden 

hervorgehoben worden, dafs in diesem Industrie- 

zweige die Arbeit in grofsen, gut ventilirten und 

erleuchteten Raumen und unter slrenger Aufsicht 

Stattfindet. Dabei handell es sich meist um Ar

beilerinnen , die wahrend des grofseren Theiles 

des Jahres mit anderen gesunden Arbeiten, 

namentlich in der Landwirthschaft, beschaftigt 

sind. Das Verbot der Nachtarbeit wiirde den 

Ausschlufs der Arbeiterinnen aus den Rohzucker

fabriken bedeuten und dieser, sonst schon be- 

drangten Industrie, unuberwindliche Schwierig- 

keiten bereiten.

In Schlesien werden bei den Hocli- und  

Koksofen,  in der E i s e n i n d u s t r i e ,  b e i m  

Koh len-  u n d  E r z b e r g b a u ,  bei letzteren Be- 

trieben selbslverstandltch nur iiber Tage, Ar

beiterinnen in grofser Zahl in Tag- und Nacht

schicht beschafligt. So befindet sich beispielsweise 

bei den Zechen die ganze Separation der Kohlen 

in den Hiinden der Arbeilerinnen. Es wird be- 

hauplet, dafs Arbeiter in ausreichender Zahl 

nicht aufgetrieben werden konnen, dafs anderer

seits fiir Arbeiterinnen andere Arbeitsgebietc nicht 

vorhanden sind. Man befiirchtet, dafs nicht nur 

durch das Verbot der Nachtarbeit, sondern auch 

durch den von dem Abgeordneten H i t z e  bean- 

tragten Auschlufs der Arbeiterinnen von diesen 

Betrieben, die schlesische Montanindustrie in 

grofse, den Bestand gefahrdende Schwierigkeiten 

versetzt werden miifste.

Ferner kommt Nachtarbeit yor bei der ver- 

hallnifsmafsig leichten Arbeit in d e n Z e i t u n g s -  

d r u c k e r e i e n , P ap i e r-  u n d  Pappen-  

f a b r i k e n .

Der leider nicht in geringem Umfange in 

der T e x t i l i n d u s t r i e  vorkommenden Beschaf- 

ligung der Arbeiterinnen zur Nachtzeit I r e t e n  

w i r  m i t  E n t s c h i e d e n h e i t  e n t g e g e n .  Es 

wird freilich einzelnen Zweigen, wie beispielsweise 

der S t r e i c h g a r n s p i n  n e r e i ,  durch die un- 

beschrankte Ausnutzung der Kinder und Frauen 

in Belgien schwere Goncurrenz bereitet; dennoch 

vermogen wir nicht die Nothwendigkeit der 

Nachtarbeit in Textilfabriken anzuerkennen und 

wiinschen, dafs derselben Einhalt gethan werde. 

Es kann aber wohl durch Ungliicksfalle oder

• 7
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Naturereignisse selbst in diesen Betrieben vor- 

iibergehende Nachtarbeit, aucli fiir Arbeiterinnen, 

geboten erscheinen, nicht nur im Interesse des 

Unternebmens, sondern aus humanen Riicksicliten 

auf die sonst zur Unthatigkeit verurtheilten 

Arbeiter.
Die in den Antragen bezeichnete Zeit fur die 

zuliissige Beschaftigung der Arbeiterinnen wird 

gegenwiirtig wolil am haufigsten uberschritten 

durch die sogenannten U e b e r s t u n d e n  in den 

bereits besprochctien Sa isonindustr ieen.  Die 

Berichle der Fabrikinspectoren (1885) besagen, 

dafs solclie Ueberstunden, des hóheren Verdienstes 

wegen, bei den Arbeiterinnen sehr beliebt sind, 

aber insofern Bedenken erregen, ais sie zuweilen 

bis tief in die Nacht ausgedelmt werden.

Diese VerMltnisse liaben wir ais Beispiele 

angefuhrt, um zu zeigen, dafs sehr bedeutende 

Interessen, nicht nur der Industrie, sondern, wie 

in allen diesen Fallen, auch der Arbeiter ernst 

bedroht erscheinen.

Wir machen uns durchaus nicht zum Anwalt 

aller dieser Yerhaltnisse, aber wir erkennen an 

ihnen die Nothwendigkeit sacngemafser Priifung 

und der Beriicksichtigung im gegebenen Falle. 

Diese Erkenntnifs hińdert uns, trotzdem wir die 

móglichste Beseitigung der Nachtarbeit ftirMiulchen 

und Frauen wiinschen, den in Rede stehenden 

Antragen zuzustimmen, da sie in ihrer radicalen 

Art keine Ausnahmen zulassen, und demgemafs 

jedes Anpassen selbst an zwingende Verbaltnisse 

absolut verhindern wurden.

Die »Nordd. Allgem. Zeitung« sprach s. Z. 

am Schlusse einer Reihe von Artikeln iiber die 

Antrage auf Erweiterung des Arbeiterschutzes die 

Ansicht aus, dafs, wenn es sich um Mafsregeln 

des Arbeiterschutzes handelt, kaum irgend Jemand 

pr in c ip ie l le  Einwendungen gegen solche Be- 

strebungen erheben wiirde. In allen diesen 

Punkten diirfte Streit iiber das Ob? nicht ent- 

brennen, desto heftiger aber wahrscheinlich iiber 

das Wie?  und besonders iiber das W ie  wei t?  

Sie fahrt dann fort: „Beziiglich des Wie weit? 

aller dieser Dinge wird aber Eines nie aus dem 

Auge verloren werden diirfen, namtich der Um

stand, dafs ein etwa aus humanitaren Impulsen 

erfolgendes, aber, weil die interriationale Concur- 

renz unserer gewerblichen Thatigkeit in Frage 

stellendes, und deshałb zu weit gehendes Regle- 

mentiren und Einschranken dieser Dinge gerade 

den Arbeitern, die man sebiitzen wonie, die 

empfindlichsten Naclitheile bereiten konnte. Des- 

h a l b  di i rfte v ie 11 e i c h t  eher  ge r a th en  

se i n ,  die f a c u l t a t i v e n  B e f u g n i s s e  des 

V e r o r d u u n g s w e g e s  in d ie sem  P u n k t e  

z u er w ei te rn ,  a i s  d ie se lben  i u Gesetzes- 
fo rm  zu fa ssen . “

W ir lialten dafiir, dafs hier der Weg bezeich- 

net ist, auf welchem die Schwierigkeiten zu be- 

seitigen waren, die gegenwiirtig durcli zu weit-

gehende radicale Bestrebungen einer, in manchen 

Beziehungen wiin.schenswerlhen Ausdehnung des 

Schutzes der Arbeiter entgegenslehen.

Die Beschaftigung von Kindern im Alter von 
12 bis 14 Jahren.

Nach dem Antrage des Abgeordneten H i tze

— Nr. 22 der Drucksachen der gegenwartigen 

Legislaturperiode — sol len K inder  un te r  

14- Jahren in Fabr iken n i c h t  b e s c h a f t i g t  

werden.
Durch Beschlufs des Bundesraths sollen jedoch 

fiir bestimmte Fabricationszweige und unter be- 

stimmten Bedingungen Ausnahmen fiir die Be

schaftigung von Kindern von 12 bis 14 Jahren 

zugelassen werden. Eine solche Beschaftigung 

von Kindern unter 14 Jahren soli die Dauer von 

seclis Stunden taglich nicht iiberschreiten diirfen.

Solche vom Bundesrath getroffene Bestim- 

mungen sollen der Bestatigung des nachstfolgenden 

Reichstages bediirfen und sind aufser Kraft z u 

setzen, wenn der Reichstag dies verlangt.

Die bereits erwahnten Antrage von Kropa t-  

scl ieck yon 1884/85 u n d L i e b e r  von 1885/86 

decken sich beziiglich ihrer, die Kinderarbeit be- 

trelfenden Forderungen mit dem Antrag H i t z e

Die Antrage der Socialdemokraten von 1877 

und 1885/86 unterscheiden sich von den Antragen 

der eonservativen Partei und des Centrums, in

dem sie den Ausschlufs der Beschaftigung von 

Kindern unter 14 Jahren ohne Zulassung von 

Ausnahmen Yerlangen.

In dieser Weise ist die Fabrikarbeit der 

Kinder unter 14 Jahren in der S c h w e i z  aus- 

geschlossen. In O e s t e r r e i c h  diirfen Kinder 

vor volIendetem 14. Jahre zu regelmafsigen ge

werblichen Beschaftigungen in f a b r i k m a j s i g  

b e t r i e b e n e n  G e we r b s u n ter n eh m un ge n 

und Kinder vor Yollendetem 12. Jahre zur regel

mafsigen g e w e r b l i c h e n  B e s c h a f t i g u n g  

nicht verwendet werden. Im letzteren Falle ist 

unter gewissen Bedingungen die Beschaftigung 

fiir die Dauer von 8 Stunden zulassig.

Die iibrigen e u r o p a i s c h e n  S t a a t e n  lassen 

sammtlich noch die Kinderarbeit — unter 14 

Jahren — zu, haben jedoch, aufser B e l g i e n ,  

beziiglich derselben gesetzliche Schutzbestim- 

mungen, freilich in sehr verschiedenem Grade.

Das Yerlangen, Kinder vor dem vollendeteu 

14. Lebensjahre von der Fabrikarbeit atiszu- 

schliefsen, ist bereils friiher in Deutschland mehr

fach hervorgetreten. Der Arbeiter-Bildungs-Verein 

zu Leipzig hatte bereils 1867 diese Forderung 

bei der siichsischen Regierung erhoben. Die 

Badische 1. Kamtner hatte im Jahre 1869 den 

Antrag auf Ausschliefsung aller Kinder unter 14 

Jahren von jeglicher Fabrikarbeit zum Beschlufs 

erhoben; die Ausfiihrurig scheiterte jedoch an

i dem Widerstand der 2. Kannner. Der 2. Yer-
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bandstag der deutschen Gewerkyereine fafste im 

Jahre 1873 einstimmig eine dahin zielendc 

Resolution, Der Verein fur Socialpolitik hat sich 

yielfach mit dieser Frage beschaftigt. Professor 

Br en tan  o beantragte bei den ersten Verhand- 

lungen 1872 ais Referent die H e r a b s e t z u n g  

der A l t e r s g r e n z c  a u f  10 Jahre .  Ais 

Grund fiihrte er an, dafs die in England gemachten 

Erfahrungen bei den Kindern, die in Fabriken 

arbeiten, daneben aber in Halbtags- oder Fabrik- 

schulen unterrichtet werden, ein grofseres Auf- 

fassungsvermogen, iiberhaupt eine grofsere Lern- 

fahigkeit constatirt haben. B ren  ta no blieb in 

seinem Kreise mit der geiiufserlen Ansicht allein.

In der S e h w e i z  ging dem ganzlichen Aus- 

schlufs der Kinderarbeit ein lebhafter Meinungs- 

austausch yoran; selbst in den Arbeiterkreisen 

herrschten abweichende Meinungen. Das Central- 

comitć des Gr«tlivereins beantragte Kinder aus- 

zuschlicfsen, „so lange sic obligatorische Primar- 

schulen besuchen". Die Delegirlenversammlung 

von Arbeitern des Cantons Appenzell wollte das 

13. Lebensjahr ais Minimalgrenze festsetzen. 

Die Fabrikarbeiter von Zug verlangten das 14., der 

schweizerische Arbeiterbund das 15. Lebensjahr.

Beziiglich der Bewegung in Deutschland kann 

man im allgemeinen annehmen, dafs der Aus- 

schlufs der Kinderarbeit ganz besonders befiir- 

w-ortet wurde von denjenigen theoretisch und 

wissenschaftlich gebildeten Miinnern, welche ihre 

Forschungen hauptsachlich auf die wirthschaft

lichen und socialen Zustande richteten. Ihnen 

standen zur Seite die Arbeilerverbindungen, dann 

bemachtigten sich die bereits erwahnten Parteien 

im Reichstage der Frage.

Auf Grund einer am 30. April 1873 vom 

Reichstage gefafsten Resolution beschlofs auf 

Antrag des Reichskanzlers der Bundesralh am

19. Februar 1875 die Anstellung von Ermitte- 

lungen iiber die Lage der Arbciterverhaltnisse in 

den Handwerksgewerbcn und im Fabrikwęsen.

Diese Erhebungen haben im Jahre 1870 

stattgcfunden; die Resultate derselben haben im 

allgemeinen wenig befricdigt, da Plan und Aus- 

fuhrung ais ungenugend bezeichnet wurden.

In dieser Bewegung hat es aber auch nicht 

an Stimmen gefehlt, die, von zahlreichen in der 

Prasis des wirthschaftlichen Lebens stehenden 

Kreisen ausgehend, eine Verscharfung der be- 

stehenden deutschen Gesetzgebung beziiglich der 

Kinderarbeit, besonders die beantragte Vorriickung 

der Altersgrenzc, entschieden hekampften.

Die 1876 angestcllten Ermittelungen hatten 

ergeben, dafs die Textilindustrie in dieser Frage 

am meislen interessirt ist, daher entstammen 

die Meinungsaufserungen aus Fabricantenkreisen 

auch meistens den Angehorigen dieses hcrvor- 

ragenden Industriezweiges.

Uns liegt zunachst eine Eingabe der Handels- 

kamnicr M.-Gladbach vom 31. Januar 1874 vor;

dieselbe spricht ihr volles Einverstandnifs mit 

den bestehenden gesetzlichen Vorschriftcn aus. 

Beziiglich der Kinder von 12 bis 14 Jahren wird 

jedoch ein viel grofserer Einflufs ais den be

stehenden Gesetzen, dcm Schulzwangc zuge- 

schrieben, dein es wesentlich zu verdanken isl, 

dafs die von der Fabrikarbeit ausgeschlossenen 

Kinder weniger in der, keinen gesetzlichen Be- 

schrankungen unterworfeneu Hausindustrie rnifs- 

brauchlich ausgcnutzt werden.

Die Denkschrift beschaftigt sich ausfiihrlich 

mit den schadlichen Wirkungen der Hausindustrie, 

welche bei der unter gesejtliche Aufsicht ge- 

stellten Fabrikindustrie nicht vorkommen. Sie 

weist auf dic hellen, geraumigen, meisl gut ven- 

tilirlen, mit einer veuhaltnifsmafsig geringen 

Arbeitcrzahl besetzten Fabrikraumc h in , stellt 

densclben die engen, oft fcuchten, selten geliifteten 

und iiberv6lkerten Wohnungen gegeniiber, in 

denen sich dic Hausarbeit vollzieht, und nimmt 

wohl mil vollem Recht an, dafs der Aufenthalt 

und die Beschaftigung in den Fabriken der Ge- 

sundheit viel zulriiglicher isl.

Ueber das Verbot der Fabrikarbeit fiir Kinder 

unter 14 Jahren spricht sich die Handelskammer 

nicht specicll aus, sie beschaftigt sich mehr mit 

der Arbeitszeit fiir jugendliche Arbeiter. Ihre 

Slellung zu einer Aenderung der Gesetzgebung 

im Sinnc der Beschliisse des Vereins fiir Social

politik legt die Handelskammer jedoch deutlich 

im folgenden Satzc dar:

„W ir glaubcn uns eines naheren Eingehens 

auf die in Eisenach vorgeschlagenen Experimente 

yorlauTig enthehen zu diirfcn; bei den meisten 

bezweifeln wir, dafs sie praktisch durclifiihrbar 

sind, und bei der Gefahrlichkeit solcher Versuchc 

hoffen wir, dafs densclben an mafsgcbender Stelle 

nur mit der grofsten Yorsicht werde niiher ge- 

treten werden."

Die Handelskammer befiirwortel dann dringend 

dic Ans te l l u ng  e ingehender E rm i t te lu ngen  

vor dem Erlafs irgend welcher Aenderungen der 

gesetzlichen Bestimmungen.

Da die Biicksieht auf das korperliche Gedeihen 

der Kinder im Yordergrunde der Erwagung steht, 

so wurde auch von anderen Seiten auf dic 

giinstigen Bedingungen hingewiesen, unter denen, 

wie auch dic Gladbacher Denkschrift darlegte, in 

den meisten Texlilfabriken gearbeitet wird. Her- 

vorgehobcn wird noch, dafs die meistens in Be- 

dienung und Beaufsichtigung der Maschinen 

bestehende Arbeit keine Kraftanstrengung, dagegen 

freie Bewegung des Krirpers erfordert, also nicht 

einseitige und daher gesundheitsschadliche Be

wegung oder Haltung des Komers bedingt.

Eines. der liauptsachlichsten Bcdenken gegen 

weitere Einschrankuug der Kinderarbeit ist von 

jeher und auch jetzt dic R i i cks i ch tnahme  

auf die E l t e rn ;  diese konnen bei grofserer An

zahl der Familienglieder den Yerdienst der Kinder
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nicht entbehrcn. Einigermafsen aufmerksame 

Beobachturig lelirt, dafs Arbeiterfamilien mit dem 

zunehmenden Kindersegen in Knappheit, wohl 

auch in Noth gerathcn; sie beginnen sich erst 

wieder zu erholen, wenn der ersehnte Zeitpunkt 

des arbeitsfahigen Alters fiir dic altesten Kinder 

herangekommęn ist. Ein Gesetz, welches dic 

Arbeit der Kinder im schu lp f l ic h t i gen  Alter 

ganz verbiclet, wiirde demgemafs Sorge und Noth 

yieler Arbeiterfamilien verlangern und die Lebens- 

haltuug verschlechlern. Unter diesen Vcrhiiltnissen 

wiirden auch die geschutzten Kinder leiden, in 

ihrer korperlichen Entwicklung durch ungeniigende 

Nahrung mehr, ais durch die Fabrikarbeit.

Der Einwand, dafs infolge des Ausschlusses 

der Kinderarbeit der Lohn der Erwachsenen ent

sprechend steigen werde, ist niebt stichhaltig. 

Diese Voraussetzung wiirde zunaehst in denjenigen 

Familien nicht zutreffen, dereń erwaehsene Glieder 

in anderen Industrieen beschaftigt sind. Es wurde 

auch die erhofflc Lohnerhóhung fiir die Er- 

wachsenen keinen Ersatz fiir Familien bieten, 

welche mehr ais ein Kind zur Arbeit stellen. 

Es ist daher nicht anzunehmen, dafs die cr- 

wachsenen Familienglieder nach Aussclilufs der 

Kinderarbeit soviel verdiencn werden, ais sie zu

sammen mit den Kindern zu verdienen imstande 

sind. Die an sich fragliche Lohnerhohung fur 

die Erwachsencn konnte schon um dcswillen 

nicht erheblich sein, weil dieselben nicht allein 

die Concurrenz der Arbeitskraftc der eigenen 

Industrie zu bestehen haben wiirden, sondern weil 

auch Arbeiter aus anderen Arbeitsgebicten, durch 

die Lohnsteigcrung angelockt, zur Ausfiillung 

der entstandenen Liicke herbeistromen wurden.

Der Entwurf einer, voin Preufsischen Mini- 

sterium beziiglich Aenderung der Gesetzgebung 

ausgearbeiteten Denkschrift wurde s. Z. den In

dustriellen in Oberelsafs zur Begutachtung unter- 

breitet. Der Riicksicht auf den Erwerb der 

Familie wurde auch von dieser Seite aufser- 

ordentliche Bedeutung beigelegt. Es wurde der 

Gesiclitspunkt unterbreitet, ob nicht auch Kinder 

unter dem gesetzlichen Alter, jedoch nicht unter

I I  Jahren, zcitweise zur Arbeit zugelassen 

werden solltcn, wenn sich die Nahrungs- 

yerha l tn isse der Fam i l ie  durch ger ingeren 

Y e r d i c n s t  oder  T h e u e r u n g  der Lebens- 

m i t t e l  ve rsch lech tc rn .

In sehr ernster Weise mufs die Lage ins 

Auge gefafst werden, in welche die Industrie bei 

weiterer Beschrankung der Kinderarbeit hinsicht- 

lich ihrer Coucurrenzfahigkeit zu den Industrieen 

derjenigen Lander gerathcn wurde, die von den 

Gesetzen ihres Landes nicht in gleicher Weise 

besclininkt werden. In dieser Beziehung verweisen 

wir besonders auf B e l g i e n ,  E n g l a n d  und 
F r a n k  reich .

Eine sehr beachtcnswerthe Thatsache hat 

s. Z. der Abgeordnete Loli ren heryorgehoben.

Ankniipfend an den Umstand, dafs der englischen 

Baumwollenspinnerei die Kinder im Alter von

10 bis 14 Jahren —  in Deutschland nur von

12 bis 14 Jahren — zur Verfiigung stehen, weist 

er an der Zunalime des Umfanges der Bautn- 

wollenindustrie in England und der Zusammen

setzung der Arbeiter nach Geschlecht und Alter 

nach, dafs mit der Vergrofserung der Industrie 

die Beschaftigung der Manner in starkem Verhalt- 

nifs abgenommen, die der Kinder aber in geome- 

trischer Proportion zugenommen habe, dafs aber 

im ganzen die englisclie Baumwollenindustric 

hauptsachlich auf der Arbeit von jungen Personen, 

von Frauen und Kindern, berulit.

Lohren  zieht aus diesem Umstandc folgende 

Schlufsfolgerungen. England mit 40 Millionen 

Bauniwollenspindeln (1877) producirt das Fiinf- 

fache des eigenen Bedarfs, ist also mit der Pro

duction von 30 Millionen Spindeln auf den Export 

angewiesen. Jedes den Absatz und Handel in 

irgend einem Theile der Welt storende Ereignifs 

ruft daher gewaltige Schwankungen in den Ar- 

beitsverhaltnisscn desjenigen Bezirkes (Lancashire) 

hervor, in welchen die englische Baumwollenin- 

dustrie hauptsachlich concentrirt ist. Slillsland 

von 10 bis 20 Millionen Spindeln oder Ein- 

schrankungen der Arbeitszeit um 10 bis 20 $  sind 

in kurzeń Intervallcn sich w'iederholende Con- 

juncturen. Dadurch wiirde jedesmal eine ent- 

sprechcnde Anzahl yon Familien erwerblos, oder 

in ihrem Erwerb fast um die Hiilfte gekiirzt 

werden; 1/i  bedeute aber 120 000 Arbeiter.

Lohren stellt nun die Frage: Wie war es 

einzurichten, dafs von den 40 Millionen Spindeln 

bald 4, bald 20 Millionen stille stehen, oder dafs 

fiir Alle die Arbeitszeit, je nach den Umstanden, 

mehr oder weniger gekiirzt werden konnte, ohne 

dafs dic Arbeiter verhungcrn oder auswandern?

Da der Unterhalt der Familie dem Mannę, 

seiten der Frau, niemals den Kindern obliegt, 

so gelangt Lohren aus der Logik der inlerna- 

tionalcn Concurrenz zu folgendem Arbeitsgesetz 

fiir die E x p o r t i n d  u s t r i e :

a) Man beschiiftige so viel Kinder ais moglieh, 

weil dieselben bei Geschaftsslockungen aus 

der Arbeit entlassen werden konnen, ohne 

dic Exislenz der Familie zu geftihrden.

b) Man wahle den Rest der Arbeiter aus dem 

Stande der jungen Personen, welche eben

falls bei schlechten Zeiten im Elternhause 

ihr Brod fmden.

c) Man beschaftige so wenig erwaehsene Manner 

oder Familienvater wie moglieh, jedenfalls 

nicht mehr, ais mit Sicherheit in den 

schwersten Krisen Arbeit behalten, damit 

die rechtmiifsigen Ernahrer der Familie 

niemals ohne Verdienst sind.

Dieses Gesetz ist in England befolgt worden. 

Im Jahre 1850, bei 20 Millionen Spindeln, be- 

schaltigte es 91960 Manner iiber 18 Jahren,
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1875, bei 37 Millionen Spindeln, nicht mehr 

ais 115 391 Manner. Anders sieht es mit der 

Zahl der jugendlichen Arbeiler. Die Zahl der 

besehafligten Kinder ist mil der waehsenden 

Gefahr der Handelsstockungen von 14 993 in 

1850 auf 66 900 in 1875 gestiegen.

Aehnlich soli es sich in England mit der expor- 

lirenden Flaćhs- und Kammgarnindustrie verhallen.

Lohren  fragt liun, was gcschehen wiire, 

wenn England die Kinderarbeil verboten und die 

Arbeitszeit der jugendlichen Personen — wie es 

jetzt in Deutschland dic Socialdemokraten erstreben

— wesentlich beśchrankt haben wiirde, und 

antwortet:

Es ha t t en  in der Baumwo l len in- 

dus lrie  a l le in  190 000 jugend l i c he  Ar- 

bciter durch  se lbst i indige Manner und 

Frauen ersetzt  werden mussen und bei 

der  ersten  sch we ren K r i s i s  w u rd e  

d ie  g rS f s t e  I n d u s t r i e  der  W e i t  in 

Tr ii inmer  g e f a l l e n  sein.

L o h r e n  versichert, dafs Niemand mehr wic 

er dieses Resultat (die unifangreiche Beschaftigung 

von Kindern und Frauen) bedauere, „da a b e r  

H u n g e r  und  B e t t e l e i  e in  l i a r t e re s  Loos 

a i s  A r b e i t  u n d  O r d n u n g  se i ,  es a be r  

n i c h t  in m c n s c h l i c h e r  M a c h t  l i e g e ,  

A r m u t h und  E 1 e n d aus  der  W e i t  z u 

s c h a f f e n ,  so m i i sse  m a n  die Ki ndcr-  

u n d F i^au e n a r  bei  t m i t  dem A ug e  des 

N a l i o n a l o k o n o m e n  ans  o hen,  so rni isse 

m a n die G e s a m m t i n t e r e s s e n des V o 1k c s 

a b w a g e n ,  wenn m a n  u n t e r s u c h e n  w i l l ,  

wie E n g l a n d  dazu  g e k o m m e n s e i ,  se ine 

ge wal t ige B au  niwo l len- I n d u s  t r i e  diesen 

s c h w a c h e n  H a n d c n a n z u v e r t r a u e n. “

L o h r e n  bezeichnete denn auch, mit Riick- 

siclit auf die auslimdische Concurrenz und die 

damals von Deutschland verfolgte Zoll- und 

Handelspolilik , schon die bestehenden Be- 

schrankungen ais zu weitgehend, und eine Forl- 

entwicklung der Gewerbeordnung in dem bis 

dahiri verfolgten, lediglich von Humanitatsriick- 

sichten vorgezeichnclen Wegc ais eine, den Untcr- 

gang der deutschen Industrie, mindestens der Tex- 

tilinduslrie notliwendig herbcifiihrende Mafsregel.

S o w e i t g e b e n  w i r  i n u n s e r e n  Be- 

f u r c h t u n g e n  u n d  A n f o r d e r u n g e n  n i c h t ;  

wir wissen aucli, dafs der Abgeordnete L o h r e n ,  

namentlich mil Riicksicht auf die im Deutschen 

Reich gęanderle Wirlhschaflspolitik, seine da- 

inaligen Aiisjchten und Urtbeile wesentlich modi- 

ficirt hat. Aber wir verweisen darauf, dafs bis

her noch  n i c h t  der  V c r s u c h  g e m a c h t  

w o rd e n  is t ,  den  N a c h w e i s z u f u h r e n ,  

dafs  d ie  gegeń  w a r t i g e  G e s e t z g e b u n g  

in der v o r 1 i e g ę n d e n S a ch e  u n z u - 

r e i c h e n d  s e i , ode r  ga r  sc ha dl ich wirke.  

Wir sind vielmehr, nach manchen neueren Er- 

lahrungen, iiberzeugt, dafs eine Aenderupg im

Sinne des Antragstellers zu m  Nach  t he i l  f i ir

die zu s c h u t z e n d e n  P e r s o n e n ,  wie f i i r

die A rbe i  t c r b c v 6 l k e r u n g  im a l l g e 

m e in  e n a u s s c h 1 a g e n w ii r d e.

Zunachst constatiren wir, dafs die Beschaf

tigung von Kindern in Deutschland verhaltnifs- 

mafsig gering ist; dieselbe betrug nach den Be- 

richlen der FabrikinSpećtoren

1882 rund 14 600

1883 „ 18 400

1S84 „ 18 895

Der Bericht pro 1885 enthalt diese Statistik nicht.

Die Gesamtnlzahl der jugendlichen Arbeiter ein- 

schliefslich der Kinder stclll sich pro 1883 wie folgi: 

143 805 
1882 123 543 

1883 mehr 20 262 

Die Zunahme pro 1883 isl nur scheinbar. 

Zur Erklarung wird in dem Jahresberichl pro

1883 Seite 693 gesagt:

„Nach den aus den einzelnen Bezirkeri er- 

sichtlichen Angaben ist diese erhebliche Zunahme 

(aller jugendlichen Arbeiter um rund 20 000 

gegen das Vorjahr) n i c h t  lediglich auf eine 

thatsachliche Vermehrung der jugendlichen Ar

beitskrafte, so n d e rn  v i e lm e h r  u n d  iiber- 

w iegend  d a r a u f  z u rf ick zu fu li r e n , dafs  

die fiir 1883  d ieserha lb  bew i rk ten  

st at i s t ischen  E rhebungen  mi l  grofster 

Zuver la ss igke i t  und  Vo l l s t i in d igke i t  haben 

vo rgenommen  werden konnen .”

Yon den in Deutschland 1884 in Fabriken 

arbeilenden Kindern wurden iu dem industric- 

reichen Sachsen allein 8666, in der Textilin- 

duslrie dieses Landes 4651, in derjenigen ganz 

Deulschlands 6906 beschaftigt. Hieraus ist er- 

sichtlich, dafs eine plotzliche Bcseitigung der 

Kinderarbeil ungemcin schwer in die bestehenden 

Verhaltnisse eingreifen wiirde.

Aucli fiir die Zweifel, welche der Zweck- 

mafsigkeit des allgemeinen Ausschlusses der 

Kinderarbeit enlgegengehalten werden, sprechen 

neuere Thatsachen. Gefahren liegen namentlich 

in Bezirkcn vor, in denen sich Gelegenheit zur 

Beschaftigung der Kinder in der Hausindustrie 

bietet. So berichtet der Gewerberalh im Reg.- 

Bez. D u s s e l d o r f :

„Die ungcsetzliche Kinderbeschaftigung in den 

Fabriken ist nahezu beseitigt. In der Hausindustrie, 

auf welche sieli dic Arbeilsbeslimmungen der 

Gewerbeordnung nicht erstrecken, findet dagegen 

ein Mifsbrauch der Kinder zu gewerblichen Ar

beiten in ausgedehnlem Mafse statt und es ware 

der ernsten Erwagung werth, ob demselben nicht 

gesetzgebcrisch entgegenzutreten ist, da es klar 

zu Tage liegt, dafs der Schulzwang und die den

selben regelnden Bestimmungen nicht ausreichen, 

um die Kinder vor Ueberarbeitung und Sichtpuoi 

zu schiitzen. Gleiches gili fiir die in der Hausin

dustrie besehaftigten jungen Leute und Madchen."
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Wie bereits hier hervorgehoben, liegt die 

Gefabr auch in den schlechten Raumen, in denen 

sich dic Hąusindustrie gewShnlich vollzieht. So 

berichtet der Fabrikinspeclor des Furstenthums 

Ileufs j i i ngcre  Linie;
„Ich sah mich veranlafst, gegen dic Beschaf

tigung von Kindern in den Wohnungen der 

Yorarbeiter einiger Hannonika-Fabriken einzu- 

schreiten; in ungeniigcnd grofsen und sehlecht 

ventilirten Raumen arbeiteten bis zu 14 Knaben 

und Madchen im Alter von 9 bis 14 Jahren.*

Das polizeiliche Einsehreilen war moglich, 

da der Betrieb ais ein fabrikmafsiger im Sinne der 

Gewerbeordnung angesehen werden konnte.

F iir die erseb recken de und  hochst  

bedauerl iche Ausn i i t zung  der K inder  in 

der Hąus i ndus t r i e ,  zu welcher der ganzliche 

Ausschlufs der Kinder aus den Fabriken in der 

Sćliw e iz gefuhrt hat, liegen unanzweifclbare 

Keweise vor. Die Beweise erstrecken sich gleich- 

zeitig auf die Thatsache, dafs die Einfuhrung des 

Maxi malarbei ts tagcs  zur Ausdehnung der 

Hąusindustrie gefuhrt hat. Die neueste vie 1 - 

ger i ihm te Schu tzgese tzgebung  in der 

Schwe iz  hat also Ycrhiiltnisse begiinstigt, die 

allgemein ais schadlieh fiir die Arbeiter erachtet 

werden und bez i ig l ich der Erspriefsl ich- 

ke i t  und D u rch fuhrbarke i t  dorart iger 

generel ler  Bes t immungen  zu ernsten 

Zwei fe ln  Yeran lassung  geben.

Die in der Anmerkung gegebcnen Thatsachen 

weisen auch auf dic Unzulraglichkeitcn hin, welche 

fiir Kinder eintreten, die aus den Fabriken aus- 

geschlossen sind, aber von der Schule nicht 

mehr bescliaftigt werden. In B aye rn  besteht 

der Schulzwang nur bis zum 13. Lebensjahre 

und es ist bekannt, dafs im Jahre 18S6 ein 

Beschlufs der dortigen Abgeordnetenkammer, die 

Schulpflicht noch um ein Jahr herabzusetzen, 

nur durch den Reichsrath in Uebereinstimmung 

mit der Regierung vereitelt wurde. Auch in 

anderen deutsehen Staaten werden nieht alle 

Kinder genau bis zum Beginn der jetzt ge- 

wiinschten Altersgrenze fiir die Zuliissigkeit der 

Fabrikarbeit von der Schule festgehalten. Unter 

diesen Umstanden erscheint es doch vernunfliger, 

die Kinder angemessene Arbeiten verrichtcn und 

verdienen zu lassen, ais sie dem Miifsiggang und 

der Yerwilderung oder der Hąusindustrie preis- 

zugeben. Wir wollen nicht Vermuthungen daruber 

aussprechen, was sich wohl der Socialdemokrat 

H a r m s  gedacht haben mag, ais er im Reiclis- 

tage verlangte, dafs Kinder, richtiger wohl jungę 

Lcute, bis zum 15. Lebensjahre nicht bescliaftigt 
werden sollten.

Fiir die in Bayern mit dem 13. Jahre aus 

der Schule entlassenen Kinder besteht nicht mehr 

die Yerpflichlung, sic in sogenannten Fabrik- 

schulen drei Stunden taglich unterrichten zu 

lassen. Nicbtsdestoweniger haben sich dort einige

Fabricanten bemuht, auch diese Kinder zur Theil- 

nahme an jenem Unterricht in den gul geleiteten 

und nicht iiberfiilltcn Schulen anzuhalten. Die 

Erfahrung hat gelehrt, dafs aus diesen Kindern 

die besten Arbeiter hervorgegangen sind.

Aus allen diesen Griinden sind wir zu der 

festen Ansicht geiangt, dafs dic gegenwarlige 

Gesetzgebung, auch in bezug auf die Arbeit der 

Kinder in Fabriken, allen berechtigten Anforde- 

rungen der Ilumanitat geniigt und in bezug auf 

die Interessen der Industrie und auf die Wohl- 

faftrt der Arbeilcrbev6lkerung die Grenze bildet, 

welche nicht uberschritten werden darf. *

Die Beschaftigung jugendlicher Arbeiter vom 
14. bis 16. Lebensjahre.

Beziiglich der Bestimmungen fiir die Bcschaf- 

t igung  j ugend l ic he r  A rbe i t e r  geben uns die 

dem Reichstage vorlicgenden Anlriigc zu Be- 

merkungen keine Veranlassung, da sie eine 

Aenderung des gegenwartigen Zustandes nicht 

hezwecken. Auch der 1885/86 von dem Abge- 

ordueten L i e b e r  gestellte Antrag hatte Aende- 

rungen auf diesem Gebiete nicht in Aussicht 

genommen.

Dagegen beantragten die Socialdemokraten 

1877 die Altersgrenze fiir jugendliehe Arbeiter 

bis zum 18. Jahre hinauszuschiebcn und die 

tiigliche Arbeitszeit auf 8 Stunden zu beschranken. 

Der 1885/86 von dem Socialdemokraten Auer 

eingebrachtc Antrag begniigte sich mit der gegen

wartigen gcsctzlichen Altersgrenze, hielt aber an 

der 8stiindigen Arbeitszeit fest und wollte auch 

die Befugnifs des Bundcsrathcs zur Gewalirung 

von Ausnahmen beseitigen.

W ir erachten unsere bislierigen Ausfuhrungen 

ais geniigend auch fiir die Zuriickweisung dieser 

extremen Forderungcn der Socialdemokraten; 

mit den anderen Partcien befmden wir uns in 

voller Uebereinstimmung beziiglich der Zweck- 

mafsigkeit und Erhaltung der gegenwartigen ge- 

setzlichen Bestimmungen fiir die Beschaftigung 

jugendlicher Arbeiter.

Im iibrigen diirfen wir Tadel wohl nicht 

furchten, wenn wir auf die gegen die Grofsin- 

dustrie gerichteten S c h m a h u n g e n  und Ver- 

d ii c h t i g u n gen nicht eingehen , welche aucli 

bei den Yerhandlungen vom 16. Marz d. J. von 

der Trihiine des Reichstages ertonten.

Fur solches Gebahren und die Beweggriinde 

gewisser, nicht nur der Partei der Socialdemo

kraten angehorenden Politiker finden wir in der 

»Neuen Zflricher Zeitung* eine durchaus treffende 

Gharaktcristik.

Das Blatt bespricht dic mit Einfuhrung des 

Maximalarbeitstages gemachtcn schlechten Er- 

fahrungen und fragt, wieso das Gesetz beispiels- 

weise dic Arbciterinnen und Lehrtochter, welche 

bei Sehneiderinnen und Modistinnen arbeiten, 

nicht schiitze und weshalb das Glciche nicht
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fiir die Frauen und Kinder geschehe, welche in 

der Hausindustrie, speciell der Stickerci bęscbaftigt 

sind. Die Zeitung weist auf den weitverbreiteten 

Stand der Kellner und Kellnerinnen hin, die von

9 Uhr friih bis tief in die Nacht in Raumen 

mit denkbar schlechtester Luft bis zur Erśchopfung

15 bis 17 Stunden arbeiten miissen. Das Blatt 

fragt, wieso hier von keinem Normalarbeitstage 

die Rede sei, und fahrt dann fort:

„Dieses Zuriickhalten der Gesetzgehung im 

einen und uberfliissige Strenge derselben im andern 

Falle — man denke z. R. nur an die Strangulirung 

der Seidenzwirnerei durch den Ausschlufs der 

Kinderarbeit — hat freilich noch einen tieferen 

Grund, der sich wie ein rotlier Faden durch 

unsere ganze Gesetzgehung zieht: es ist dies der 

Gegensatz zwischen dem grofsen Arbeitgeber und 

dem iibrigen Theil der Bevolkerung oder — in 

den demokratisch-politischen Jargon iibersetzt — 

zwischen »Ge ldsaek« und Volk.  Der Fabrik- 

besitzer gehort nach den Anschauungen einer 

grofsen Partei nicht zum »Volk«, wahrend die 

Modistin, der Bierwirth und gar der Einzelsticker 

ein Stiick » Volk« darstellen. Was man den 

Ersteren zumuthet, darf gegen die Letzteren nicht 

prakticirt werden; ihre Arbeiter erhalten keinen 

Schulz. Merke: Gehort  der Arbe i tgeber

n ich t  zum »Volk« ,  so ist der Arbe i ter  

»Volk«; gehort  dagegen der A rbe i t geber  

z um  »Volk«,  so isl o f fenbar  der Arbe i ter  

nu r  noćl i  Volk zweiter Klasse und mag 

deshalb  warten.*

Dem wollen wir mit Bezug auf jene von der 

Tribiine des Reichstages erhobenen Schmahungen 

nichts weiter hinzusetzen.

Die Arbeit an Sonn- und Festtagen.

W ir diirfen wohl annehmen, dafs ein gesetz- 

geberischer Akt von den dazu berechtiglen 

Korperschaften beziiglich der Arbe i t  an Sonn- 

und Fest tagen nicht in Angriff genommen 

werden w ird, bevor die Ergebnissc der vom 

Bundesrath in dieser Sache veranstalteten Enąuete 

vorliegen werden.

W ir versagen es uns daher, jetzt naher auf 

diese Materie einzugehen, behalten uns vor, dies 

zu thun, wenn, nach Bekanntwerden der vorbe- 

zeichnelen Ergebnisse, Veranlassung dazu gegeben 

werden sollte. W ir beschriinken uns hier auf 

die in der Anlage Nr. II abgedruckten Beschliisse 

zu verweisen, die der Central yerband' in Saclien 

der Arbeit an Sonn- und Festtagen gefafst bat.

Die Fabrik- und Arbeitsordnung.

In dem socialdemokratischen Antrag Auer 

und Genossen — Nr. 10 der Drucksąchen pro 

1885/86 — war u. A. Folgendes enthalten.

a§ 110. Ein Unternehmer, der mit Unter- 

stutzung von Arbeitern und Hulfspersonen ein
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slehendes Gewerbe betreibt, ist zum Erlafs einer 

Arbeitsordnung verpflichtet.“

„Die Arbeitsordnung ist, nachdem sie dcm 

Arbeiter- und Iliilfspersonal zur Meinungs- 

au f se ru ng  vorgelegt und durch Vermittelung 

des Arbeitsamts von der Arbeitskammer ge- 

n chm ig t  worden ist, an einer, dem Arbeits- 

persorial leicht zuganglichen und in die Augen 

fallenden Stelle in der Betriebsstatte auszuhiingen.” 

§ 111 bezeichnet zunaehst diejenigen Punkte, 

welche in der Arbeitsordnung enthalten sein 

miissen; dann heifst es wortlich weiter:

„Strafgelder diirfen nicht erhoben werden." 

„Beschwerden gegen die Arbeitsordnung oder 

dereń Handhabung sind bei dem Arbeitsamt an- 

zubringen oder durch die Arbeitskammer zu 

entscheiden.”

„Von der A rbe i t sk ammer  n i c h t  ge- 

nch m ig le  A rbe i t so rdnungen  haben fiir 

das Arbeits- und  I l i i l f spersona l  keine 

ver bin dl i che Kraf t . ”

Das Princip fiir die Bildung und Zusammen

setzung der Arbeitsamter, sowie der Arbeits- 

kammern beruhte, nach dem socialdemokratischen 

Antrage, auf vollslandiger Gleichberechtigung der 

Unternehmer wie der Arbeiter.

Die Antrage der Socialdemokraten fanden 

keine Zustimmung iu der betrefTenden Commission 

des Reichstages. W ir wiirden auf dieselben nicht 

znriickgekommen sein, wenn nicht der Abge

ordnete Hi tze in der Sitzung des Reichstages 

vom 16. Marz d. J. Bemerkungen gemaeht hatte, 

die sich in dem ldecngange des socialdeniokra- 

tischen Antrages bewegten.

Der Antragsteller meinte, dafs die Frage des 

Erlasses „der Fabrik- und A rbe i t s o rdnung” , 

besonders in bezug au f  das Zustande- 

komm en  und die H a n d h a b u n g  derselben, 

der Rege lung  bediirfe. In dieser Richtung 

Antrage zu stellen behielt sich der Abgeordnete 

vor; seine diesbeziiglichen Ausfiihrungen schlofs 

er mit den W orten: „So vie 1 is t s icher :  der 

w i l l k i i r l ic hen  e insei t igen Fes tse tzung  der 

Arbe i tgeber  mu fs  ges leuert  werden,  die 

Fab r i k o r d n u n g  mufs eine gewisse Gegen- 

se i t igkei t  der Vere inbarung  b ie leń ,  oder 

es miissen wenigstens Garantieen gescbaffen 

werden, dafs die Fabrikordnung nicht in allzu 

schroffer Weise dem Mifsbrauch Vorschub leistel."

Einer derartigen Auffassung miissen wir, a is  

d e m V e r h ii 11 n i f s z w i s c h e n  Unter- 

n e h m e r u n d  A r b e i t e r  n i c h t  e n t 

s p r e c h e n d ,  e n t s ch ieden  en tgegen treten .  

Der Arbeiter ist nicht der gleichberechtigte 

T h e i l h a b e r  des Arbeitgebers und kann dies 

nach Lage der ganzen Verhaltnisse nicht sein, 

sondern er ist dessen U n t e r g e b e n e r ,  dem 

er Gehorsam schuldig ist und dessen Anordnungen 

er sieli zu fiigen hat, so lange er in Lohn und 

Brot desselben steht. Die bestehende Gesellschafts-
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ordnung, mit der wir zu reclinen haben, erkennt 

bis in die obersten Schichten der Gesellschaft 

das Verhaltnifs von Uch e r o r d n u n g und 

Un te r  o r d n u n g  an, und der Arbeiter hat kein 

Recht, in dieser Beziehung eine Ausnahme fiir 

sich zu beanspruchen.

Eine G.enehm i g u n g  bezw. Begut- 

a c h l u n g der Arbeitsordnung durch die Arbeiter, 

wie iiberhaupt d ie  Z w i s c h e n s c h i e b u n g  

e in e r  r e g e l m a f s i g e n  I n s t a n z  zw i schen  

A r b e i t g e b e r  und  A r b e i t e r  ist nicht zu- 

liissig, sie ware auch hochst unpraktiscb, da 

ke in  Rech t  der W e i t  dem  A r b e i t g e b e r  

das R e ch t  der E n t l a s s u n g  des A r b e i t e r s  

w i r d  s t r e i t i g  m a c h e n  k onne n .

Wir wollen, ais in dieser Beziehung durch

aus zutreffend, einige Bemerkungen des Referenten 

in unserer Delegirten-Versammlung vom 18. 

September 1882 zu Niirnberg anfiiliren.

Es handel te sich inn eine Bestimmung in 

dem Entwurf zu dem Gesetze betreffend die Un- 

fallversicherung der Arbeiter. In derselben wurde 

dem Arbeitgeber zugemuthet, die YerliSngung 

einer Ordnungsstrafe wegen Uebertretung der 

Yorschriften zum Schulze der Arbeiter gegen 

Gefahren fiir Gesundheit und Leben erst bei der 

Ortspolizeibehorde zu beantragen, gegen deren 

Entscheidung dem Arbeiter auch noch ein Recht 

auf Berufung zustchen sollle.

Der Referent glaubte annehmen zu diirfcn, 

dafs die Arbeitgeber sich einer solchen polizei- 

lichen Entscheidung bezw. dem Berufungsver- 

fabren nicht aussetzen wurden, dafs sie vielmehr 

entweder die Vernaehlassigung jener Schulzmafs- 

regeln geschehen lassen, oder den unfolgsamen 

Arbeiter lieber geben lassen wurden. Der Refe

rent fiihrte dann weiter aus:

Ich bin iiberzeugt, dafs das in neuerer Zeit 

hervortretende Streben, dem Arbeiter im offent- 

lichcn Leben immer grofsere Recbte einzuraumen 

und ihn gegen Uebergriffe der Arbeitgeber zu 

schiitzen, aus aufrichtigen, humanen Absichten 

bervorgeht. Ich glaube aber, dafs man bei diesen 

Bestrebungen yielfach von falschen Vorausselzungen 

ausgeht und infolgedessen auch zu falschen Zieleń 

gelangt. Wenn jeder Mensch den gleichen Grad 

sittlicher Erkenntnifs, der Selbstbeherrschung, 

des Gefiihles der Selbslveranlwortung und des 

Rechtsgefiihls, mit einem W ort, den gleichen 

Grad der allgemeinen Bildung haben wiirde, den 

sich doch nur die verhaltnifsmafsig geringe Zahl 

der besser Siluirten aneignen kann, dann ware 

ein gesellschaftlicher Zustand gegeben, welcher 

Gleichberechtigung nach allen Richtungen und 

auf allen Gebieten ais gerechtfertigt erscheinen 

liefsę, dann ware ein Ideał verwirklicht. Leider 

geht man bei Beurtheilung des Verhaltnisses 

zwischen Arbeitgeber und Arbeiter haufig von 

diesem Ideał aus, man verlangt yollstandige 

Gleichberechtigung. Auf politischem und recht-

lichem Gebiete besteht diese Gleichberechtigung 

zwischen Arbeitgeber und Arbeiter. Sie haben 

beide das gleiehe politische Recht, vor dem Ge- 

selze ist jeder Deutsche gleich. Diese Gleich

berechtigung aber auf das gesellschaftliche und 

wirthschaftlichc Gebiet iibertragen zu wollen, ist 

einUnding; denn man mogę mit ehernen Letlern 

solche Gleichberechtigung in die Gesetzbiicher 

eintragen, so wird der Gebildete, der Intelligente, 

der Besitzende thatsachlich immer einen grofseren 

Einflufs und eine grofsere Macht ausiihen. Das 

liegt in der Natur der Dinge. Was ist denn 

bei unserer bewunderungswurdigen Armee der 

grofste und allgemein anerkannte Yorzug? Dafs 

eine stramme Disciplin und Zucht alle Klassen 

beherrscht. Unsere grofsen Feldherren wurden 

es sicher nicht gerne sehen, wenn man in die 

Kasernen geben und Gleichberechtigung zwischen 

dem gewohnlichen Soldaten und dem Obersten 

predigen wollte. Aber in die Werkstatten geht 

man und predigt selbst von sehr bervorragenden 

Stellen diese Gleichberechtigung, und hier ist 

dieselbe ganz ebenso verwerflich, wie in der 

Armee. Beide, die Werkstatt und die Armee, 

stehen in dieser Beziehung gleich, bis auf einen 

Punkt. Wahrend die Armee, Gotl sei Dank, nur 

seiten dazu kommt, im Ernst auszufiihren, worauf 

sie vorbereitet w ird, ist es in den Werkstatten 

taglich bitterer Ernst. Zweck und Aufgabe wurden 

verfehlt werden, wenn dieser Ernst nicht obwaltet, 

und die Arbeit kann nur gedeihen, sowohl in 

der Stube des Handwerkers, wie im grofsen 

Hiittenwerke, wenn Jeder, vom Obersten bis zum 

Letzten, bis zur anscheinend unbedeutendsten 

Stelle, unentwegt seine Pfiicht erfiillt. Dazu aber 

ist Autoritat, ist Zucht, ist Disciplin nothig ; denn 

wenn Krupp mit seinen 19 000 Arbeitern diese 

Disciplin nicht ebenso aufrecht erhalt, wie ein 

General in seinem Anneecorps, geht die Arbeiter- 

schaar auseinander und das Werk kann niemals 

gedeihen. —

Diesen Ausfiihrungen schliefsen wir uns an 

und erklaren uns bereits jetzt gegen Antrage, 

w e l c h e  der  A b g e o r d n e t e  I l i t z e ,  o d e r  

i r gend  e i n A n d e r e r ,  in  dera von i h m b e -  

z e i c h n e t e n  S i n n e  e i n b r i n g e n  s o l l l e .

Die Denkschrifl schliefst dann mit folgenden 

Worten:

In der Einleitung haben wir unser Verhalten 

zu der Arbeiterfrage im allgemeinen und in den 

vorliegenden Ausfuhrungen unsere Stellung zu 

den Antragen dargelegt, welche, auf die Erweiterung 

des Schutzes der Arbeiter gerichtet, seit einer 

Reihe von Jahren wiederkehrend den Reichstag 

beschaftigen.

Indem wir unsere Wiinsche in bezug auf 

diese Gesetzgebung unumwunden ausgesprochen 

haben, sind wir uns bewufst, dafs unsere Forde

rungen den Bedurfnissen der Industrie entsprechen 

und dafs sie, im Gegensatz zu den Bestrebungen,



Juli 1887. „STAHL UND EI.SEN." Nr. 7. 499

die wir bekiimpfen, d u r c h  aus im I n t e r e s s e  

der A rbe i  t e r s c h a f  t l iegen.

W ir bitten nochmals um eingehende und 

vorurtheilsfreie Priifung unserer Darlegungen.

Aber wir haben noch Weiteres zu erbitten. 

Obgleich wir das allgemeine Gedeihen der wirth

schaftlichen Zustande unseres Vaterlandes freudig 

aneikennen, so empfinden wir doch genugsam 

die grofsen Schwierigkeiten, welche aus der ganzen 

Gestaltung der inneren und internationalen Zeit- 

yerhaltnisse fur die gewerbliche Thatigkeil hervor- 

gehen. Wir bitten, da f s  d ie I n d u s t r i e ,  

welche nur gedeihen kann bei bei dem Vertrauen 

auf die Dauer gewisser, sehr mafsgebender Grund- 

lagen, n i c h t  j a B r l i c h  w i e d e r k e h r e n d  be- 

un r u h i g t und  i n i h r e n  D i s p o s i t i o n e n 

u n s ich er g e m a c h t  we rd e  d u r c h  A n t r a g e  

a u f  t he i lw e i s e  A e n d e r u n  g j e n e r  Grund- 

l agen ,  de reń  D u r c h f i i h r u n g  und  Zweck- 

m a f s i g k e i t  von vo.rnli ere i  n a i s  zweifel- 

h a f t  e r s c b e i n e n  mufs.

Fiir den Fali aber, dafs die gesetzgebenden 

Korperschaflen, ungeachtet unserer Darlegungen, 

es dennoch fur nothwendig erachten sollten, 

ernstlich an die Erweiterung der Arbeiterschutz- 

geselze haranzutreten, b i t t e n  w i r  vor der 

B e s c h l u f s f a s s u n g  e ine  e i n g e h e n d e  Prii- 

fung  der  b e t r e f f e n d e n  V e r h S l  t n i s s e  

e i n t r e t e n  z u l a s sen .

Wir bitten bei solcher Priifung besonders 

A rb e i t e r  und A rb e i  ter in  nen zu hiiren, 

namentlich solche, denen die  S o r g e  fi ir e in  

H aus  we sen obliegt. Auch mussen die zu 

Bęfrągenden sich nicht im Banne der Socialde- 

mokratie befiriden, i i b e r h a u p t  in A b g a b e  

ih re s  U r t h e i l s  y o l l k o m m e n  unbee in-  

f l u fs t  sein.

Bei solcheni Verfaliren werden die Ermitte- 

lungen, wir sind dessen sicher, ein ganz andere? 

Bild von den Verhaltnissen ergeben, ais es von 

den berufsmiifsigen Agitatoren darzustellen ver- 

sucht wird. Die Verhaltnisse werden sich im 

allgemeinen auch ais viel besser herausstellen, 

ais die Wohl woli enden meinen, welche in ihrem 

humanen Streben die bessernde Iland an Ver- 

haltnisse legen woli en, denen sie doch im ganzen 

ferne stehen.

Die vorslehende Denksclirift des Central-Ver- 

bands wUrde abgefafst uiid yersendet, bevor die 

Beschliisse und der Bericht der VII. Commission 

des Reichstags bekannt geworden waren. Nach

dem dieses geschehen, sah sich das Directorium des 

Central-Verbandes veranlafst, seine Ansichten beziig- 

lich der Conunissionsbeschlusse in einem Nachtrag 

zu der Denkschrift den Mitgliedern des Reichstags 

darzulegen. Dieser Nachtrag lautetim wesentlichen: 

Inwieweit die in dem Bericht wiedergegebenen 

GrundsStze vom Standpunkte der im Centralver- 

bande vertre!enen Interessen der A r b e i t g e b e r

VII 7

Bedenkcn hervorrufen, wird in folgeudem speciell 

hervorgehoben werden. Hier sei an erster Stelle 

bemerkt, dafs dieselben vorzugsweise nachtheilig 

in das Erwerbsleben der A r b e i t e r  eingreifęn.

I. Die Kinder.

Fiir die Interessen der Arbeitgeber erscheint 

es im allgemeinen von geringerer Bedeutung, ob 

die Kinder mit 12, 18 oder 14: Jahren zur Ar

beit in den Fabriken zugelassen werden. Der 

Beginn der Kinderarbeit in Fabriken in moglichst 

frflhern Alter entspricht in der Hauptsache dem 

BedOrfnisse der Arbeiter selbst, welche ihre Kinder 

zum Verdienste mit heranziehen wollen.

Zu bemerken ist aber, dafs der Nachweis 

uber die Unzulanglichkeit der beslehonden Vor- 

schriften beziiglich Beschaftigung der Kinder in 

Fabriken in dem Commissionsbericht n i c h t  er- 

bracłit worden ist. Der Berichterslatter sagi 

zwar — St. 3 — dafs die Gelahren, welche die 

Beschaftigung in der Fabrik und die Trennung 

von der Familie fur dic korperliclie und sittliche 

Enlwicklung der Kinder mit sich bringt, wie der 

nachtheilige Einflufs der unvermeidlichen An- 

spannung der Korper- und Geisteskrafte durch 

die Fabrikarbeit auf die Forlschrittc und Leistungen 

des Kindes, „auf  der  H a n d  l i e ge n " .  Diese 

Bemerkung- kann aber um so weniger ais Be- 

weis angesehen werden, da in vollkotmnenem 

Gegensatz zu derselben die in der Commission 

mit 13 gegen 4 Stimmen erfolgte Ablehnung 

eines Antrages, nach welchem Kinder unter 12 

Jahren, sowie schulpflichtige Kinder unter 14 

Jahren, gegen Lohn nicht beschaftigt werden 

sollen, u. A. — St. 5 — wie folgt begriindet w ird: 

„Korperliclie Arbeit, wenn nur Mafs und 

richtige Auswahl dabei beobachtet wird, thut 

der Schule keinen Abbrucli, wirkt anregend 

und crfrischend auf Korper und Geist des 

Kindes und fordert sein Vorwartskommen in 

dem kunftigen Beruf. Viele, insbesondere

kinderreiche, Arbeiterfainilien konnen, wie nun 

einmal die Verhaltnisse liegen, den Miterwerb 

der Kinder nicht oder nur mit empfindlichen, 

nicht sellen gerade die Kinder zuerst trelfenden 

Entbehrungen missen.*

D i e s e  A r g u m e n t e  s i n d  z u t r e f f e n d .

Der Ausschlufs der Kinder aus den Fabriken 

wurde dieselben der Hausindustrie zutreiben, von 

der es in dem nachsten Satze des Berichles 

heifst, dafs die Eltern die Arbeitskraft der Kinder 

nicht selten „au f  das s c h o n u n g s l o s e s t e  

a u s b e u t e n " .

Mit Annahme des Antrages H i l z e  wiirde man, 

wie der Berichterslatter —  Seite 6 — sagt, ferner 

„zu geradezu anstofsigen Ungleichheiten gelangen", 

die auch wir fiir durchaus unzulassig erachten. 

Der Beschlufs der Commission,

„das volIendele 13. Lebensjahr ais Altersgrenze 

feslzuselzen und zugleicli die vorgangi|% Er-

8
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fallung der Scluilpfticlit zur Bedingung zu 

maclien, somit dic Kinder unter 13 Jahren 

schlecliterdings und diejenigen zwischen 13 

und 14 Jahren, sofern sic ihrer landesgesetz- 

licheń Schulpflicht nicht geniigt haben, aus den 

Fabriken auszuschliefscn, “ 

entspricht aber, bei der Verschiedenartigkeit der 

landesgesetzlichen Bestimmungen iiber Beginn 

und Dauer der Schulpflicht, nicht der ausge- 

sproehenen Absicht der Commission, die Ungleich- 

lieit zu beseitigen.

Mit dem Yerbot, Kinder am Sonnabend und 

an den Yorabenden vor Festtagen langer ais bis

0 Uhr Nachmittags zu bescliaftigen, und mit dem 

Verbot der Besehiiftigung vor. Kindern unter 

Tage, ist der Centralverband einverstanden.

W ir  e r aeh ten  j e d o c h  d ie bes tehende  

G e s e t z g e b u n g  i iber die B e s c h a f t i g u n g  

der K i n d e r  in F a b r i k e n  fiir a u s r e i c h e n d  

u n d  l i a l t e n  e ine we i ter e E i n s c h r ii n k u n g 

der K i n d e r a r b e i t ,  a is e in en  em p f in d -  

l i c h e n  E i n g r i f f  in das E r w e r b s l e b e n  

der  A r b e i t e r ,  f iir  b e d enk l i c h .

II. Arbeiterinnen.

Der Centralverband ist ćinverstanden

1. damit, dafs Wochnerinncn wahrend 4 Wochen 

nach der Niederkunft nicht beschaftigt werden 

diirfen. Fiir die Fabriken ist diese Be

stimmung ohne praktische Tragweite; dem 

Wunsche der Arbeiter diirfte sie n i c h t  

entspreclien;

2. mit dem Bcstreben, dic Nachtarbeit der 

Arbeiterinnen einzustellen; dafs dies nicht 

ausnalimslos durchzufiihren ist, wird unten 

bemerkt werden;

3. mit dem Yerbot, Arbeiterinnen am Sonn

abend und an den Yorabenden vor Festtagen 

nicht langer ais bis 6 Uhr Nachmittags zu 

beschiiftigen, wenngleich auch diese Be

stimmung nicht allgemein durchzufiihren 

sein wird;

4. mit dem Verbot der Beschaftigung von Ar

beiterinnen unter Tage;

5. mit moglichster Trennung der Geschlechter 

bei der Arbeit und mit Einrichtung abge- 

sonderter Ankleide- und Waschraume fiir 

mannlićhe und weibliclie Arbeiter; w o er

forderlich, Yerfahrt diePraxis bereits hiernach.

Dagegen  erreichten wir

a. das in § 136 a ausgesprochene generelle 

Yerbot der Beschaftigung von Arbeiterinnen in 

gewissen Betrieben in der vorliegenden Fassung 

fiir zu weitgehend. In der Bergwerks- und 

lliittenindustrie Oberschlesiens z. B. wurden 1886 

beschaftigt 68 662 oder 85,7 $  Arbeiter und

11 463 oder 14,3 $  Arbeiterinnen. Ein Ersatz 

der letzteren durch mannlićhe Arbeiter ist eben

so unmiiglich, wie anderweitig ausreichende Be

schaftigung fiir die Arbeiterinnen zu finden.

Zwar „e r lau te r t*  der Bericht den Beschlufs

in bezug auf Hiitten-, Walz- und Hammerwerke 

dahin, dafs durch den Zusatz „in den Betrieben“ 

das Verbot
„auf denjenigen Umfang, in welchem es schon 

nach der Bekanntmachung vom 23. April 1879 

bestehe, beschrankt und insoweit gesetzlich 

festgestellt werden soll.“

ln der angezogenen, auf Beschlufs des Bundes- 

ralhs gemafs § 139 a erlassenen Bekanntmachung 

heifst es aber: „Arbeiterinnen diirfen bei dem 

u n m i t t e l b a r e n  Betriebe der Werke nicht be

schaftigt werden." Durch den Fortfall des Worles 

„ u n m i t t e l b a r e n "  ist unseres Erachtens der 

Ausschlufs aus den gesammten Betrieben, also 

auch von den Nebenbeschaftigungen, ausge- 

sprochen, die sich durchaus fiir Arbeiterinnen 

eignen. In soichen Bescluiftigungen werden aber 

auch Arbeiterinnen auf den Gruben und Aufbe- 

reitungsanstalten, wie beispielsweise bei der Sor- 

tierung, verweńdet; auf diese bezieht sich die 

„Erlauterung“ des Berichtes aber nicht.

Die Bestimmung des Gesetzentwurfes wiirde 

demgemafs in gewissen Bezirken Umgestaltungen 

hedingen, deren Vollzug sich, wenn iiberhaupt, 

nur mit grofsen Schwierigkeiten und Opfern fiir 

die A r b e i t g e b e r  und mit schwerer Schiidigung 

der A r b e i t e r  in ihrer Erwerbsthiitigkeit durch- 

fiihren lassen wiirde. Auch in dieser Beziehung 

erscheint demgemafs eine generalisirende gesetz- 

liche Bestimmung unzulassig.

b. Die Beschrankung der Zuliissigkeit der 

N a c h t a r b e i t  der A r b e i t e r i n n e n  auf die 

Falle aufsergewohnlicher Hiiufung der Arbeit und 

auf die Zeit bis 11 Uhr Abends eraehten wir 

nicht fiir zutreflend. In der Riibenzucker-Induslrie 

(cfr. Dcnkschrift S. 29 letzter Absatz) beispiels

weise wiirde Ersatz der Arbeiterinnen durch Ar

beiter fiir die N a c h t s c h i c h t  sehr schwierig 

sein, auch den Ausschlufs der Arbeiterinnen von 

dem grofsten Theil der Tagarbeit bedeuten, dem

gemafs zu einer wesentlichen Yertheuerung der 

Production fiihren und rOckwirkend nachtheilig den 

Riibenpreis und die Landwirtbsehaft beeinflussen.

Auch andere Betriebe, wie Zeitungsdruckereien, 

in denen Arbeiterinnen zur Nachtzeit mit sehr 

leichten Arbeiten beschaftigt werden, wurden die 

Frauenarbeit des Nachts nur ungern entbehren.

Fiir die Saison-Industrieen ist die Beschrankung 

der Nachtarbeit auf die Zeit bis Abends 11 Uhr 

auch unzulassig. So sind beispielsweise die 

Z e u g d r u c k e r e i e n ,  wenn sie nicht sehwere 

Yerluste erleiden sollen, in der Saison gezwungen, 

zeitweise vollstiindige Nachtschicbten einzurichten.

In Nothfallen, bei Betriebsstorungen durch 

hohere Gewalt, kann Nachtarbeit fur Arbeiterinnen 

in Betrieben, in denen sie sonst grundśatzlich 

auszuschliefsen ist, im Interesse der Arbeiter 

selbst zeitweise dringend geboten sein.

c. Die Bestimmung, dafs Arbeiterinnen, 

„we lche  ein H a u s w c s e n  zu besorgen

| h a b e n /  in Fabriken nicht langer ais 10 Stunden
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taglich beschaftigt werden diirfen, ist unanńehm- 

bar. Das Kriterium, dic Verpflichtung einer 

Arbeiterin zur Besorgung eines Hauswesens, kann 

nur von dieser selbst, bezw. ihrem Ehcmanne, 

aber nicht von dem Arbeitgeber, festgcstellt 

werden, was mit Riicksicht auf die StrafTiilligkeit 

des Arbeitgebers bei Verletzung einer solchen 

gesetzlichen Bestimmung wohl zu bedenken ist. 

Die hierin liegende Gefahr fiir den Arbeitgeber 

wird durch den Umstand noch verscharft, dafs 

das mafsgebendc, der Bestimmung zu Grunde 

liegende Verhaltnifs von Tage zu Tage wechseln 

kann, je nachdem die Frau zur Besorgung des 

Hauswesens angemessene Hiilfe hat oder nicht.

Diese Bestimmung wurde aber gerade fiir 

diejenigen Betriebe, in denen Frauen die ange- 

messenste und lohnendste Beschiiftigung finden, 

den Zwang herbeifuhren, die Tagesarbeit iiber- 

haupt mit dem Austritt der Frauen, also nach

10 Stunden, zu beendeh, oder d ie  b e t r e f f e n 

den F rauen  g an z  von der A r b e i t  auszu- 

s ch l i e f s e n .  Da Ersteres wegen des Ausfalles 

der Production nicht moglieh sein wird, so wiirde 

,der zweite Fali die Regel bilden, dann aber eine 

weitere tief eingreifende Beschriinkung der Er- 

werbsthatigkeit der Arbeiterbevolkerung mit ihren 

sehr ernsten Folgen gegeben sein.

Diese Bestimmung des Gesetzenlwurfes bewegt 

sich in der Bichtung des Antrages H i t z e ,  ver- 

heiratheten Arbciterinnen die Beschiiftigung in 

Fabriken nur wahrend 6 Stunden zu gestatten. 

Derselbe bezweckte, ausgesprochcncr Mafsen, den 

ganzlichen Ausschlufs der Frauen von der Fabrik- 

arbeit. W ir wollen hierbei nicht unerwahnt 

lassen, dafs nach der s. Z. von inafsgebender 

Stelle gemachlen Mittheilung in der Grofsindustrie 

in Preufsen allein 400 000 Frauen jahrlich be

schaftigt werden. Bei der sicher zu niedrigen

Annahme eines Arbeitslohnes von nur 1 Mark 

pro Tag wiirde demgemafs durch den Ausschlufs 

der Frauen aus Fabriken den Arbeiterfamilien 

ein Verdienst von j a h r l i c h  1 2 0  M i l l i o n e n  

M a rk  verloren gehen. Zur Begriindung dieses 

Antrages H i t z e  wurde in der Commission den- 

noch laut Bericht — S. 12 —  u. A. gesagt: 

„Die Voraussetzung, dafs der Arbeitsver- 

dienst der Frau im Ilaushalt der Familie nicht 

entbehrt werden konne, beruhe auf Irrthum; 

die Beschninkung der Frauenarbeit werde leicht- 

sinnige Heirathen verhindern.“

Augenfallig wird die im ersten Satze ausge- 

sprochene Behauptung d u r c h  den  z w e i t e n  

S a t z  a i s  u n r i c h t i g  d a r g e s t e l l t ;  den 

zweiten Satz aber halten wir fiir durchaus richtig, 

folgern aber weiter, da fs  h i e r i n  e i n e F o r d e -  

r u n g  des uner l aub ten  Zu s a m m e n  1 eb ens , 

a l s o  der U n s i t t l i c h k e i t ,  zu  erb l i cken  ist.

Die Nothwendigkeit, beziiglich der hier in 

Bede stehenden thatsachlichen Verhiiltnisse durch 

eingehende Erhebungen grofsere Klarheit z u 

schafTen, kann wohl nicht 'nachdrucklicher ais 

durch die aus dem Berichte der Commission an - 

gefuhrten Arguinente erwiesen werden.

Mit den von der VII. Commission vorge- 

schlagenen Resolutionen I und II tet der Cęńtral- 

verband einverstanden. Wenn indessen derRcso- 

lution II Folgę gegeben werden sollte, halt der

selbe dafiir, dafs die anzustellcnde Enąuete sich 

auch auf die, den Inhalt des Gesetzentwurfes der 

Commission bilden den Fragen der Kinder- und 

Frauenarbeit mit erstrecken sollte.

Bis zu dem Zeitpunkte, zu weichem das Er- 

gebnifs dieser Erhebungen vorliegen wird, rei ch i 

w o h l  in  a l l e n  w e s e n l l i c h c n  P u n k t e n  

d ie  d e m  B u n d e s r a t h  d u r c h  § 139 a er- 

t h e i l t e  V o 11 m a  elit a‘us. B.

Mters- und Invaliden-Yersicheruug’ der Arbeiter.

Dem Vorsland des Vereins zur Wahrung der 

wirthschaftlichen Interessen von Handel und 

Gewerbe in Berlin ist eine Denkschrift uber Alters- 

und Invaliden-Versicherung der Arbeiter zuge- 

gangen, welche er den Mitglicdern mit der Bitte 

iibersandte, ihm ihre kritischen Bemerkungen 

dazu, behufs weiterer Verhandlung iiber diese fiir 

weite Kreise wichtige Frage, baldmoglichst zu- 
kommen zu lassen.

Die Denkschrift lautet:

Beitrag zur Alters- und lnvaliden-Versicherung 
der Arbeiter.

Nach im Reichstage abgegebenen Erkliirungcn 

der Reichsregierung steht vielleicht schon fiir den i 

kommenden Herbst eine GesetzesvorIage, betrefTcnd |

die Invaliden- und Altersversicherung der Arbeiter> 

zu erwarten. Dieser Vorlage wird von allen 

Klassen der Beyolkefling mit lebhafter Syiripathie 

entgegcngeschen, aber diese Sympathie ist nicht 

iiberall frei von einer gewissen Besorgnifs be- 

ziiglich der Hohe der Mittel, welche zur Erreichung 

des angestrebten Zieles erforderlich sein werden. 

Ob und wieweit solche Besorgnifs begriindel ist, 

dafiir wird entscheidend sein die Form und der 

Umfang, in weichem die Yersicherung in Aus

sicht genommen wird. Dic dem Gesetze iiber 

die Unfallyersigherung der Arbeiter żu Grunde 

liegende Form ist in der Hauptsache diejenige 

der Bentenversicherung, nur nebensachlich die 

der Kapitalabfindung. Ob und in weichem Um- 

fange diese Form auch fiir die Invaliden- und
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Altersvcrsicherung beibclialtcii werden kann, 

dariiber sollen die nachstchenden Ausfuhrungen 

einiges Lieht verbreitcn. Es ist fiir dieselben 

ein in den Grundzugcn formulirter Gesetzentwurf 

gewahlt, um gleich moglichst greifbar erkennen 

zu lassen, was durchfiihrbar und zweckmafsig 

erscheint; die Bcgriindung soli nur diejenigen 

Gesichtspunkte hervorhcben, welche fiir dic Frage 

von Wichtigkeit sind, das Ganze soli eine An- 

regung fiir weitere Kreise sein, die Frage in 

concreterer Weise zu prufen, ais es bisher durch- 

weg gcschehen ist.

GrundzUge der Arbeiter-Wittwen- und Waisen-, 
lnvaliden- und Alters-Versicherung.

1. Es wird eine Reichs-Arbeiter-Versicherungs- 

Anstalt errichtet. Zweck derśelben ist, den- 

jenigen Personen, welche nach Mafsgabe 

des Reichsgesetzes, betreffend die Kranken- 

versicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1883, 

einer Krankenkasse angehóren, Gelegenheit 

zur Yersicherung von Kapitalien und Renten 

behufs Wittwen-, Invaliden- und Altersver- 

siclierung zu geben.

2. Rechnungsgrundlagen der Anstalt sind dic 

dem Gesetze beigegebene Sjterblichkeits- und 

Invaliditatśtafcl und der Zinsfufs von 31[g fó ■

Die Kosten der Yerwaltung tragt das Reich.

3. Die Grundlage der Versicherung resp. der 

Berechnung der Hohe des Beitrags ist die 

Kapitalvorsicherung.

Dic Versicherung wird jedoch gewahrt in 

der Weise, dafs

a) wenn der Vcrsicherte, ohne vorher invalide 

erklart zu sein, ein im voraus bestimmtes 

Alter errcicht oder vor diesem Alter stirbt, 

das versicherte Kapitał im ersten Falle 

an ihn selbst, im andern Falle an seine 

rechtmafsigen Erben gezahlt wird;

b) wenn der Vcrsicherte vor Erreichung jenes 

im voraus bestimmten Alters invalide 

wird, alsdann an ihn bis zu seinem Tode 

eine jahrliche Invalidenrente in Hohe von 

einem Zehntel des Ycrsichcrtcn Kapitals 
gezahlt wird;

c) wenn der Yersicherte im Genufs der In- 

walidenrente getniifs b) innerhalb der ersten 

zchn Jahre des Genusses der Invalidenrente 

stirbt, an seine Hinterbliebenen das ver- 

sicherte Kapitał abziiglich der von dem 

Yersicherten selbst schon bezogencn Renten- 

betrage gezahlt wird.

4. Dic Beitrage fiir die Yersicherung sind nach 

vcrsicherungstechnischen Grundsatzcn abge- 

stuft nach dcm Beitrittsaltcr der Yersicherten 

zu berechnen.

5. Die Aufnahme in die Anstalt erfolgt auf 

Grund eines glaubhaften Altersnachwcises 

und einer arztlichen Bescheinigung, dafs der 

zu Yersichernde gesund und arbeitsfahig ist.

6. Ein fallig gewordenes Yersicherungskapilal 

kann auf Antrag des Empfangsberechtigten 

in eine Rente nach don Rechnungsgrund

lagen der Anstalt umgewandelt werden.

7. Dic Versicherung gilt nur zu Gunsten der 

natiirJichen Erben (Blutsverwandte auf- und 

absteigender Linie); sind bei Fśilligkeit eines 

Sterbekapitals (siehe 3. a und c) natiirliehe 

Erbeh nicht yorhanden, so zahlt dic Anstalt 

an den Inhaber des Versicherungsscheines 

nur den Betrag des nach ihren Rechnungs

grundlagen auf die Versicherung treffenden 

Deckungskapitals.

8. Die Bestimmung des Lebensalters, bei welchem 

spatestens das versicherte Kapitał fallig sein 

soli, riditet sich nach dem Grade, in welchem 

dic Arbeit des zu Versichernden mit be- 

sonderen Nachtheilen fiir Leben oder Gesund- 

heit yerbunden ist. Der Yorstand der Anstalt 

trifft hieriiber Bestimmungen in Ueberein- 

stimmung mit dem Bundesrathe.

9. Tod und Invaliditat durch Unfall sind von 

der Versichcrung ausgeschlossen.

10. Alle fiinf Jahre ist eine technische Unter-. 

suchung dariiber anzustellen, inwieweit die 

wirklicli eingetretenen Invaliditats- und Sterbe- 

falle mit den Rechnungsgnindlagen in Ueber- 

cinstinmiung geblieben sind.

Ergiebt die Untersuchung die Nothwendig- 

keit liohcrer Deckungsmittel und in Ueber- 

einstimmung damit einen Fehlbetrag in dem 

bis dahin angesammelten Deckungskapital, 

so wird dieser Fehlbetrag durcłi das Reich 

crsctzt, der voraussichtliche zukiinftige Mehr- 

betrag aber durcłi Erhohung der zu zahlenden 

Beitrage gedeekt. Ergiebt die Untersuchung 

einen Ueberschufs, so kann derselbe auf 

Beschlufs des Vorstandes der Anstalt in 

Uebereinstimmung mit dcm Bundesrathe zur 

zeilweisen Ermafsigung der Beitrage ver- 

wendet werden. Eine dauernde Herabsetzung 

der Beitrage, beziehentlich eine Aenderung 

der Rechnungsgrundlagen, kann nur durch 

Gesetz erfolgen.

11. Die Bcitriige sind bis 'zur Hohe von 4 % 

des Normal-Arbcitslohns (§ 8 des Gesctzes, 

betreffend dic Krankenvcrsicherung der Ar

beiter, vom 15. Juni 1883) -zur Halfte 

durch den Arbeiter und zur Halfte durch 

den Arbeitgeber zu leisten; versichert der 

Arbeiter ein Kapitał, welches einen hóheren 

Beitrag ais 4 % des Normal -Arbeitslohns 

erfordert, so łiat er den 4 % des Lohnes 

iibersteigenden Theil des Beitrags allein zu 

leisten; die Zahlung des ganzen Beitrags 

erfolgt durch den Arbeitgeber, welcher den 

von dem Arbeiter zu leistenden Beitrag durch 

Lołinkiirzung einzuhalten berechtigl ist.

12. Der Arbeitgeber kann seine sammtliclien 

Arbeiter zur Yersicherung anhałten bis zur
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Beitragshohe zu Lasten des Arbciters von

2 $  des Normal-Arbeitslolines. In solchem 

Falle kann der Yorstand der Ąnstalt bc- 

stimmen, dafs vonder iirztlichenBescheinigung 

(siche Nr. 5) ganz oder zum Theil abgeschen 

wird, auch auf Antrag des Arbcitgebers sich 

damit eiriverslanden erklaren, dafs der Bci- 

trag des Arbeitgebcrs nicht fiir jeden einzelnen 

Arbeiter nach Yorschrift von Nr. 11, sondern 

in Beriicksichtigung der Altersunterschiede 

zur Ermoglichung einer gleichmafsigen Ver- 

sicherungssummc fiir alle Arbeiter gemeinsam 

zur Vcrwendung kommt.

Begrrilndung.

1. Fiir die wirthschaftliclie Stellung des Ar- 

bciterstandcs ist die Wittwen- und Waisenver- 

sorgung wichtiger ais die Invaliden- und Alters- 

versorgung.

Es wird davon ausgegangen, dafs es sieli bei 

der vom Reiche beabsichtigten Invaliden- und 

Altersversorgung immer um eine Fursorge im 

Wege der V e r s i c h e r u n g  handle. Zweck dieser 

Versiclierung ist, die Zahl der der Armenp f l cgc  

zur Last fallenden Personen moglichst zu ver- 

mindern. Arbeiterversicherung aber kann nur 

heifsen, dafs den Arbcitern gegen bestimmte 

Leistungen, mogen diese ganz oder nur zum 

Theil von ihnen getragen werden, bestimmte 

Gegenleistungen zugesichert werden. Fiir die 

Beurtheilung der wirlhschaftlichen Bedeutung 

dieser Art der Fiirsorge kommen daher nur die- 

jenigen Arbeiter in Betracht, Welche bis zur 

Fiilligkeit der ihnen zugesićlierten Gegcnleistung 

in der Lage bleiben, auch die von ilmen bedungene 

Leistung zu erfiillen. Was hierzu dauernd nicht 

imstande isl, kommt nicht fiir die Versicherung 

in Betracht, sondern nur fiir die Armenpflege. 

Diejenigen Arbeiter aber, welche hiernacb fiir 

irgend welche Form der Yersicherung iiberliaupt 

in Betracht kommen konnen, das sind die guten 

und ordentlichen Arbeiter, finden, auch wenn ihre 

Krafte nachlassen, immer noch leichte Arbeit, 

und so wiinschenswerth es sein mag, dafs ihnen 

eine zweckmafsige und moglichst billige Gelcgen- 

heit geboten werde, auch im Wege der Yersiche

rung fiir ihr Al ter zu sorgen, so unzweifelhaft ist, 

dafs die Zahl der aus diesem Theile des Ar- 

beilerstandes der Armenpflege zur Last fallenden 

Personen eine sehr geringe ist. Was aus dcm 

Arbeiterslande der Armenpflege anheiłnfallt, das 

sind — abgeschen von den arbcitsschcucn und 

unsoliden Elementen, welche fiir keine Form 

der Yersicherung in Frage kommen konnen — 

von den Arbeitern selbst nur diejenigen, dereń 

Arbeilskraft wegen angeborener Schwachlichkeit 

oder durch schwere Krankheitsfalle friihzcitig ab- 

genutzt wird. Die Zahl dieser aber ist, nach- 

dem durch das Gesetz iiber die Krankenversiche- 

rung der Arbeiter der Yerarmung durch Krank-

heitsfalle in weitgehendem Mafse vorgebeugt und 

fiir die durch Unfall enverbsunfahig werdenden 

Arbeiter durch das Gesetz iiber dic Unfallversichc- 

rung der Arbeiter gesorgt ist, eine relaliv sehr 

kleine, verschwindend kleine gegen die Zahl der

jenigen Personen, welche der Armenpflege zur 

Last fallen, weil dic Frau ihren Gatten, die 

Kinder ihren Ernahrer friihzeitig verloren hatten 

und die Wittwe weder die Krafte noch die Mittel 

hatte, sich und die Kinder zu crniihren, ge- 

schweigc dic Kinder zu niitzlichen Glicdern der 

menschlichcn Gesellschaft grofszuzichen. Man 

wird yielleieht einwenden, dafs diese Erwagungen 

zwar dic Nothwendigkeit der Waisenversicherung, 

nicht aber zugleicli diejenige der Wittwenver- 

sichcrung begriinden, insofern die kinderlosc 

Wittwe nicht anders dasteht, ais jede ledige Ar- 

beiterin, welche nur fiir sich zu sorgen hat. 

Aber abgesehcn davon, dafs fiir die Waiscnver- 

sicherung allein ohne Wittwenversicherung einiger- 

mafsen zuycrliissige Rcchnungsgrundlagen schwer 

zu bcschaffen sein diirften, und dafs bei Fortfall 

der Wittwenversichcrung die Waiscnversicherung 

in erhohtem Mafse eintreten mufste, so wiirde 

der Einwand, soweit er iiberhaupt berechtigl ist, 

dies nur sein, wrcnn cs sich bei der ganzen Frage 

um eine a u s r e i c h e n d e  Yersorgung handelt; 

cr wird aber ganz hinfallig, sobald man sich klar 

geworden ist, dafs daran gar nicht zu denken 

ist, dafs es sich vielmehr immer nur um eine 

Fursorge handeln kann, welche nicht weiter 

reicht, ais der Wittwe iiber dic erste schwere 

Zeit nach dem Tode ihres Mannes hinwegzuhclfen, 

es ihr moglich zu machen, dafs sie ihre Ein- 

richtung behillt und, mag sie nun mit Kindern 

gesegnet oder kinderlos sein, wenigslens ohne 

Schulden an die immerhin schwere Aufgabe, nun 

wieder ganz auf eigenen Ftifsen zu stehen, her- 

antritt. Der Einwand rechtfertigt aber die Liickc, 

welche die vorgeschlagene Art der Fiirsorge 

allerdings gerade in der Fiirsorge fiir die Wittwe 

dadurch liifst, dafs im Falle des Ablebens eines 

schon invalide erklarten Yersichcrtcn das ver- 

sicherte Kapitał nur zum Theil, bezw. wenn der 

Yersicherte schon 10 Jahre lang Rente bezogen 

hatte, gar nicht mehr gezahlt wird. Da es sich 

hier bei der Invaliditat nur um solche Personen 

handelt, welche durch die natiirliclie Abnutzung 

ihrer Krafte — nicht durch Unfall — invalide 

werden, kann der Fali, dafs nach dem Ableben 

eines Invalidcn, der bereits 10 Jahre lang im 

Rentengenusse war, noch unversorgte Kinder 

vorhanden sind, kaum in Betracht kommen.

2. Eine auch nur cinigermafsen ausreichende 

Wittwen-, Invaliden- und Altcrsversorgung im 

Wege der Ren ten  y e r s i c h e r u n g  wiirde die 

Industrie mit Opfern belasten, welche ihre Con- 

currenzfahigkeit im Welthandel in Frage stellen 

wiirde.
Die finanzielle Tragweite der ganzen Frage
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Yermętel unbedingt jedes Umlageverfahren, d. h. 

jcde Ueberwalzung von Verbindlichkeiten von der 

Gegen wart auf dic Zukunft. Das ganze schulden- 

frcic Verm6gen der preufsischen Knappschafts- 

yereinc betrug Ende 1885 nicht ganz 26 Millionen 

Mark. An hwalidenrenten liefen iii rundem Be- 

trage 6 Millionen, Wittwenrenten 3 Millionen, 

Waisenrenten 2 Millionen Mark.

Sehatzt man sehr niedrig den Kapitalwerth 

der Invalidenrenten auf das Achtfache, der 

Wittwenrenten auf d;is Zwolffache und der 

Waisenrenten wieder auf das Achtfache des 

Bcntenbctragcs, so war der Kapitalwerth der 

schon laufenden Rentcn 48 -}- 36 -f- 16 —  100 

Millionen Mark.

Dic Differenz zwischen 100 und 26 Millionen, 

also 74 Millionen, isl der Betrag, welcher bis 

Ende 1885 an Beilragen zu wenig erhoben war 

und womit die Zukunft belastet war bei etwa 

180 000 standigen Kassenmitgliedern! Ein der- 

artiger Zustand darf nicht moglich sein, wenn 

es sich um 7 Millionen Arbeiter handelt. Man 

wird also, um sich die finanzielle Tragweite der 

Frage klar zu machen, nur mit dcm Beharrungs

zustande rechnen diirfen oder vielmehr, da es 

einen solchen niemals gegeben hat und auch 

niemals geben wird, nur mit Kosten rechnen 

dfirjen, wie sie das Deckurigsverfahren nach ver- 

sicherungstechnischen Grundsatzen fordert. Nach 

solchen berechnete Gerkrath'  (»Ueber die Hohe 

der Beitriige fiir die Arbeitcrversichcrung«, Berlin 

1881, Verlag von Gustav Hcmpel) ais erforder- 

lich fiir das mittlere Beitrittsalter von 35 Jahren 

und fiir die Versicherung

a) einer spatestens mit dem 65. Lebens- 
jalir beginnenden Invalidenrente (also 
invaliden- und Altersrente combinirt)
in HiShe von 360 J l jahrlich . . . J l 66,24

b) einer Wittwenrente von 360 J l und \ 
einer Waisenrente von 120 J l  / »

zusammen J l 181,76

das giibe einen Jahresbedarf

fur 3 Millionen Arbeiter von 545 Millionen Mark,
« ‘ » » n 1272 „ „

Nimmt man dic Wittwcn- und Waisenrente 

nur mit der Halfte der obigen Rente, also mit 

180 resp. 60 d i, so bleibt immer noch erforder- 

lich fiir jeden Arbeiter d ( 66,24 d i 57,76 
=  124 d i oder

fur 3 Millionen Arbeiter 372 Millionen Mark,
» 7 „ 868

Es mogen auch hier dic Verhaltnissc und 

Erfahrungen der Knappschaftsvereine herange- 

zogen werden, um daraus Anhalt zu gewinncn 

zur Beurtheilung, ob und inwieweit nach diesen

die vorstehenden Zahlcn berechtigt oder iiber-
trieben erscheinen.

Bei den Knappschaftsvereinen Prcufsens 

wurden 1885 gezahlt (»Zcitschrift fiir das Berg-, 

Hiitten- und Salinenwcsen im preufsischen Staate«,

herausgegeben im Ministerium der offenllichen 

Arbeiten)

an 24691 Invaliden J l  5 830 319 =  232 J l  pro Kopf,
„ 28 357 Wiltwen „ 3 243 502 =  113 „ „
„ 48 422 Waisen , 2 096 006 — 43 „ „ „

zusammen J l 11 169 827 auf rund 180 000
standige Mitglieder oder 62 J l auf jedes beitrag- 
zahlende Mitglied.

Um die oben vorausgeselzten Lcistungen von 

360 d i fiir die Invalidenrentc, 180 d i fiir die 

Wittwenrente und 60 d i fur dic Waisenrente 

zahlcn zu konnen, waren erforderlich gewesen :

24691 X  360 J l  — 8888 760 J l
28375 X  180 „ =  5107 500 „
4S422 X  60 , =  2 905 320 ,

zusammen 17 001580 J l,
oder 94 J l auf jedes standige Mitglied.

Bei den preufsischen Knappschaftsvereinen ist 

aber von einem Beharrungszustande noch nicht 

dic Rcde. Es kamen auf je 1000 Mitglieder 

1877 113,94 Invaliden, 118,41 Wiltwen u. 245,46Waisen,
1880 119,46 „ 144,27 „ „ 251,56 „
1884 128,2-4 , 155,57 „ „ 261,74 ,
1885 138,26 „ 161,68 „ „ 279,96 „

also iibcrall eine anhallende Zunahmc trotz an- 

haltcnder Zunahmc der acliven Mitglieder. Bleibt 

die Zahl der activen Mitglieder einige Jahre stehen 

oder sollte sie gar zuriickgehcn, so untcrliegt 

keinern Zweifel, dafs ein Bedarf von 124 d i auf 

jedes sliindige Mitglied erreicht, wenn nicht iiher- 

schritten wird, wie er in einigen alteren Knapp- 

schaftsvereinćn in der Tliat schon fiir die bis

herigen geringeren Lcistungen uberscliritten ist.

Zuvcrl;issigeren Anhalt geben die Knappschafts- 

kassen des sachsischen Erzbcrgbaucs. Nach dem 

»Jahrbuch fuj das Berg- und Huttenwesen im 

Konigreich Sachsen auf das Jahr 1886« kommen 

hier auf je 1000 beitragzahlende Mitglieder

Ende 1877 211 Invaliden, 408 Wittwen und 182 Waisen, 
„ 1878 220 „ 421 „ n 176 „
„ 1884 186 „ 432 „ 167 „

Die Statistik des sachsischen Erzbergbaues 

ist die alteste und insofern dic zuverlassigste, 

ais sie durch Yerandcrungen im Bestande der 

Mitglieder am wenigsten beeinflufst ist, und man 

wird, soweit iiberhaupt von einem Beharrungszu

stande geredet werden kann, hier noch mit dem 

grofsten Mafs von Berechligung einen Beharrungs* 

zustand annehmen konnen.

Nimmt man im Beharrungszustande auf je 

1000 active Arbeiter 200 Invaliden, 400 Wiltwen 

und 170 Waisen, so erfordert die Invalidenrente 

von 360 d i, die Wittwenrente von 180 und 

die Waisenrente von 60 d i auf je 1000 Ar

beiter jahrlich:

200 X  360 J l  =  72 000 J l
400 X  180 „ =  72000 „
170 X  60 „ =  10 200 .

zusammen 154200 J t  oder
154 auf jeden actiyen Arbeiter.

Diese Zahl liifst im Vcrgleich zu der nach 

versicherungstechnischen G rundsatzen ermittelten

D EISEN .” Juli 1887.
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von 124 J i  nocli Raum fiir die Erwagung, dafs 

im Bergbau vielleicht die VerhaUnis.se weniger 

giinstig liegen ais in anderen Ińduslriezweigen. 

Die Berechnung derselben berulit auf der Statislik 

des Beamtenpersonals der Bahnen des Vereins 

Deutscher Eisenbahnverwaltungen. Dabei sind 

allerdings diejenigen Invalidita.tsfa.lle nicht ausge- 

schieden, welche durch Verungliickung herbeige- 

fiihrl und nach Nr. 9 der Grundziige auszu- 

sclieidęn sind; doch beeinflufst das das Resullat 

sehr wenig. Von je 110 000 Eiśenbalmbeamten 

wurden iiberhaupt invalide in den Jahren 1884/85 

123 resp. 144, davon unter 60 Jahre alt 90 

resp. 106; durch Unfall wurden ińyalide iiber- 

haupt 10,39 resp. 8,79. Bei den Knappschafts- 

vereinen wurden in den gleichen Jahren invalide 

von ca. 290 000 stiindigen und nichtstandigen 

Mitgliedern iiberhaupt und zwar schon im Durch- 

schnittsalter von nicht ganz 49 Jahren 3243 

resp. 4293, davon durch Unfall 223 resp. 198. 

Auch 1886, also unter der Herrschaft des Ge

setzes uber dic Unfallversicherung der Arbeiter, 

bat sich das Verhallnifs nicht wesentlich geanderl; 

von 348 205 Mitgliedern der Knappschaftsberufs- 

genossenschaft fiir das Deutsche Reich wurden 

durch Unfall vollig erwerbsunfahig 290. Das 

Ausschciden der durch Unfall invalide gewordenen 

Personen wiirde daniach den Beitrag fiir die 

combinirte Invaliditats- und Altersrente um 

hochstens 3 bis 4 ermąfsigen, eine Ermiifsi- 

gung, welche mehr ais ausgcglichen wird dadurch, 

dafs bei einer staatliclien Altersversicherung die 

Neigung, friihzeitig die Invalidisirung anzustreben, 

unzweifelhaft erheblich zunehmen w ird, und 

ferner ein Moment wegfallt, welches bisher iiber

all da, wo Pensionskassen der Arbeiter bestehen, 

in bohem Grade die Hohe der Beitriige beeinflufst 

bat, d. i. der Wechsel der Kassenmitglieder. 

Das Yorurtbeil, welches in bezug auf die Zweck- 

niiifsigkeit und Durcbfiihrbarkeit der Rentenver- 

sicherung noch vielfach besteht, findet seinen 

Halt hauptsSchlich in der Beriicksichtigung dieses 

Weclisels der Kassenmitglieder; dieser Factor 

tntt aber bei allgemeiner staatlicher Altersver- 

sicherung aufser Wirksamkeit.

Man kann die grofsen Yerdienste, welche sich 

die Knappschaflskassen auf dem Gebiete der Ar- 

beiterfiirsorge erworben haben, riickhaltslos an- 

erkennen, man kann auch die Yorliebe und 

Zahigkeit, mit welcher alle diesen Kassen nahe- 

stehenden Personen an der von diesen Kassen 

gewahlten Art der Fiirsorge, der Fiirsorge in 

Rentenform, festhalten, voll begreifen; aber die 

unbefangene Priifung mufs zur Erkenntnifs fiihren, 

dafs sie nicht durchfiihrbar ist, auch mit Hulfe 

des Reiches nicht durchfiihrbar ist, sicher nicht 

m einem Umfange, wie bei einer allgemeinen 

staatliclien Arbeiterversicherung in Aussicht ge- 

nomnien werden mufste.

3. Eine nicht ausreichende Invaliden-, Alters-

und Wittwenversorgung wird das Gegentheil von 

dem bezwecken, was beabsichtigt w ird; sie wird 

die Unzufriedenheit der Arbeiter, wo sie schon 

Yorhanderi ist, nur noch vermehren, und wo sie 

noch nicht vorhanden ist, neu hervorrulen.

An und fiir sich werden die Arbeiter zu 

einer Fiirsorge im Wege der Rentenvcrsicherung, 

wenn sie selbst Beitriige zalilen sollen', nur 

durch Zwang, niemals aber freiwillig zu haben 

sein. Die Griinde sind die gleichen, welche auch 

die besser situirten Klassen von der Rentenver- 

sicherung abbalten, nur dafs sie beim Arbeiter 

noch starker wirken. Der Arbeiter reclmet mit 

den ungiinstigen Fallen; „ich zahle", so urtheilt 

er, „30 oder 40 Jahre lang meine Beitrage, 

dann stirbt meine Frau vor mir und dann isl 

schon vergebens ausgegeben, was auf die Witlwen- 

versorgung fiillt; und ich selbst werde auch nicht 

65 Jahre alt, im giinsligsten Falle beziehe ich 

die Rente ein paar Jahre lang; sicher isl nur, 

dafs ich mein ganzes Leben hindurch zalilen soll.“ 

Durch den Hinweis auf das Wesen der Ver- 

sicherung liifst sich dagegen nichts erreichen. 

Die Ausubung des Zwanges aber wird bei ihm 

zur Folgę haben, dafs er, wenn die ihm ver- 

sprochene Gegenleistung fiillig wird, sie selbst- 

verstandlich ais fiir seine nothwendigsten Bediirf

nisse ausreichend vorausselzt. Nun setze man 

das Mafs der Fiirsorge einmal lierab auf den 

dritten Theil dessen, was unter Nr. 2 allenfalls 

ausreichend angenommen wird, also die Invaliden- 

rente auf 120 J(>, die Wittwenrente auf 120 JC  

und die Waisenrente auf 40 t/ii, so • erfordert das 

immer noch einen jahrlichen Kostenaufwand nach 

Gerkrath von 60 Jk  59 ę j , nach der Statistik 

des sachsischen Erzbergbaues von 78 J t  80 ę5 

fiir jeden Arbeiter, also auf 7 Millionen Arbeiter 

424 resp. 550 Millionen Mark. Man konnte ja 

auch diesen Betrag noch herabdriicken durch 

Bestimmungen, dafs der Arbeiter iiberhaupt erst 

renlenbereclitigt wird, wenn er 10 Jahre lang 

begesteuert hat und dafs aucli dann die Renten 

nicht gleich mit dem vollen Betrage beginnen — 

aber wie will man von 120 J t  noch weiter her- 

untergehen, wenn nicht die ganze Versicherung 

ihren Zweck verfehlen soli ? Gewifs ist auch 

die kleinste Rente immer noch mehr ais gar 

nichts; aber wird sich dafiir der Arbeiter zwangs- 

weise den Lolin kiirzen lassen und dabei zufrieden 

bleiben ? Ganz sicher nicht; und wenn ihm gleich 

die volle Rente von 120 J i  gewShrt wird, so 

wird er immer mit der Erkliirung kommen: 

„mit 33 Pfennig pro Tag kann ich nicht leben“, 

und dafs er leben konne, das wird, sobald er 

erst zum Reichsrentner gemacht ist, fiir ihn das 

Mindesle sein, was er zu fordern sich berechtigt 

halten wird. So wird er unzufrieden sein uber 

den Zwang, der gegen ihn geiibt wird, und wird 

unzufrieden sein iiber das Ungeniigende der ihm 

gewahrten Gegenleistung.
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4. Durch die K a p i t a ł v e r s i c h e r u n g  ist 

dadurch, dafs sie sich allen Eventualitalen anzu- 

passen vermag, mit geringeren Mitteln Grofseres 

und Zwęckmafsigeres zu erreiehen, und zwar 

nach allen bisherigen Erfahrungen auch schon 

ohne Zwang.
Ein Kapitał kann jederzeit in eine Rente ver- 

wandelt werden, nicht umgekehrt eine Rente in 

ein Kapitał. Bei der Kapitalversieherung ist dem 

Arbeiter die yon Yornłierein bedungene Gegen- 

leistung in allen Fiillen sicher, mag er friili 

sterben oder ein hohes Aller erreiehen. Die 

Kapitalversicherung kann auf zuverlassigen sta- 

tistisclien Grundlagen gewahrt werden mit zuver- 

lassiger Berechnung der dąfiir erforderlidien 

Mittel und ohne Befiirclitung, dafs der Industrie 

durch dieselbe zu irgend einer Zeit unerschwing- 

liche Lasten auferlegt werden. Die angeliangte 

Tabelle giebt die Beitrage an, welche nach den 

daselbst angegebenen Grundlagen erforderlicli sind, 

um 1000 JL  in der unter Nr. 3 des Entwurfs 

angegebenen Weise zu versichern; damach sind 

fiir das miltlere Lebensalter von 35 Jahren nicht 

ganz 36 J t  erforderlich. Bei 900 J t  Lohn 

wurden ais mil 4 % des Lolmes schon uber 

1000 J l ,  spatestens beim 65. Lebensjahre zahl- 

bar, versichert werden konnen. Dieser Belrag 

stelit sich hoher fiir den jiingeren, niedriger fiir 

den alteren Arbeiter; die Bestimmung unler Nr.

12 der Grundziige wiirde fiir die Uebergangszeit,

d. h. bis dahin, dafs jeder Arbeiter gleich von 

seinem 25. Lebensjahre ab versicbert ist, die 

Mogłichkeit eines Ausgleiclis geben zwischen den 

jetzt vorhandenen alteren und jiingeren Arbeitern; 

mit dem allmahlichen Ausscheiden der alteren 

wiirde dann ein hiiheres Kapitał versicliert werden 

konnen, fiir das Beitrittsalter von 25 Jahren schon 

ein Kapitał von 1500 J t . Ein Kapitał von 1000 

J t  in eine Rente umgewandelt giebt allerdings 

fiir den Invałiden auch nur 100 J t  und fur den- 

jenigen, der das 65. Jahr erlebt und das Kapitał 

in eine Rente umwandeln will, nur 130 J t  

AHersrente; aber der grofsere Werth des Kap i lais 

liegt darin, dafs es fiir eine sehr grofse Zahl 

von Fallen eine vollstandige und geniigende Ver- 

sorgung moglich maclit. Es ermógliclit den An- 

kauf irgend eines Anwesens, irgend eines schon 

bestehenden Geschaftes oder die Einrichtung eines 

neuen Geschaftes, welchem auch der Inyalide 

noch vorstelien kann, — es giebt iiberall die 

mannigfachsten Yerhaltnisse, in welchen ein Kapitał 

von Nutzen sein kann, die Rente aber nicht. 

Noch mehr ist das der Fali fiir die Wittwe des 

Arbeiters; in vielen Fallen wird das Kapitał die 

Griindung eines neuen Hausstandes ermog- 

lichen, in welchem sie ihre nalurgemafse Yer- 

sorgung und zugleich den naturgemSfsen Wirkungs- 

kreis wiederfindet; in allen Fallen hilfl es iiber 

die erste und schwerste Zeit hinweg, bis sie 

einen neuen Wirkungskreis gefunden hat. Gewifs

kann das Kapitał auch ohne bleibenden Nutzen 

vergeudet werden; das wird aber nicht mehr 

ais auch bei den besser situirten Klassen der 

Fali sein und dies Bedenken ist noch niemals 

Grund gewesen, deshałb die allgemeine Niitzlich- 

keit und Zweckmafsigkeit der Kapitalversichenmg 

zu hestreiten.

Die Erfahrungen, welche in der Privatinduslrie 

bis jetzt in der Arbeiterversicherung gemacht 

wurden, lassen ganz aufser Zweifel, dafs, wo 

dem Arbeiter die Kap ital vers i cli e r un g zu niedrigen 

Beitrittssatzen unter Mitwirkung des Arbeitgebers 

angeboten wurde, die freiwillige Betheiligung eine 

iiber Erwarten ausgedehnte war und selbst der 

Beitrittszwang auf keinen Widerstand geslofsen ist.

Zu beriicksichtigen ist auch, dafs es nicht 

ohne Gefahr ist, in einem so grofsen Theil der 

Beviilkerung den Gedanken an eine Existenz ais 

Rentner liineinzutragen. Es ist gut, wenn der 

Menscli arbeitet in dem Gedanken, so viel zu 

erwerben und zu ersparen, dafs er ais Rentner 

seine alten Tage sorglos yerleben kann; etwas 

Anderes aber ist es, wenn ihm dieses Ziel vor 

Augen gestellt wird ais etwas, was ihm von 

selbst zufallen mufs oder was gar durch Tausclnmg 

erschlichen werden kann. Ein Kapitał, wie es 

die Kapitalversicherung in Aussicht stelit, ist ihm 

dagegen immer nur das Mittel, eine neue leichtere 

Existenz zu griinden oder seine bisherige zu 

erleichtern; er bleibt sich bewufst, dafs er aucli 

dann noch weiter tliatig zu sein hat.

5. Dic Errichtung einer Reichsanstalt ist be- 

dingt durch die Bestimmung unter Nr. 11, Bei- 

t r a g s p f l i c h t  des Arheitsgebers, und unter Nr.

12, Mogliclikeit der Y e r s i c h e r u n g s p f l i c l i t  

des Arbeiters.

6. In der Theorie ware das Richtige, den 

Arbeitslolm so zu gestalten, dafs in demselben 

die Yersicherungspramie enthalten ist, und dann 

dem Arbeiter zu fiberlassen, die Yersichęrung zu 

nehmen, wie und wo sie ihm nach seinen An- 

schauungen und Bediirfnissen am besten geboten 

wird. Unter der Herrscliaft dieser Theorie stelien 

wir aber thatsachlich, ohne dafs sich die Ver- 

haltnisse bis jetzt befriedigend gestaltet haben. 

Wo der fiir die Lebensbediirfnisse erforderliche 

Lohn aufhori und die Yersicherungspramie beginnt, 

das wird stets streitig bleiben; immer wird von 

der einen Seite behauptet werden, der Lohn ist 

so hoch, dafs die Yersicherungspramie darin ent

halten ist, und yon der andern Seite, dafs er 

nicht einmal fiir die laufenden Bediirfnisse aus- 

reicht. Zuzugeben wird sein, dafs in schwierigen 

Zeiten die Tendenz, den Lohn auf das fiir die 

laufenden Bediirfnisse Erforderliche zu be- 

schranken, wirksamer sein wird, ais die entgęgen- 

gesetzte. Eine obligatorische Mitwirkung der Ar- 

beitgeber bei der Yersichcrung diirfte daher nicht 

yon der Iląnd zu weisen sein.

Die Lebensversicherungs-Pramie liat die
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Doppclnatur: sic dient zum Theil zur Deckung 

des eigęntlichen Risikos, zum Theil zur Kapital- 

bildung; es mag darauf aufmcrksam gemacht 

werden, dafs, wenn der Arbeitgeber die Halfte 

der Priimie zahlt, mit dieser Halfte die eigentliche 

Versicherungs-Pramie gedeekt ist, der Arbeiter 

selbst also nur noch denjenigen Theil der Pramie 

zahlt, der zur Kapitalbildung verwendet wird. 

Wird aber der Arbeitgeber gesetzlich zur Mit

wirkung gezwungen, dann wird auch sein Wunsch 

berechtigt sein, dafs das, was durch die Yer

sicherung beabsichtigt ist, fur alle seine Arbeiter 

wirksam werde. In allen Fiillen, in weichen 

Arbeiter oder dereń Hinterbliebene unterstutzungs- 

bediirftig werden, tritt an den Arbeitgeber die 

Forderung einer Unterstiitzung oft unabweisbar 

heran; soli dem durch die Versicherung yorge- 

beugt werden, so mufs sein Wunsch sein, dafs 

es dann auch durchweg geschehe. Daraus durfte 

auch die Bestimmung von Nr. 12 der Grundziige 

berechtigt erscheinen.

7. Die Bestimmungen iiber die Art der Ein- 

ziehung der Bcitriige, die Anlage und Verwaltung 

des Deckungskapitals sind rein formcller Natur 

und deshalb in den Grundziigen unberiihrt gc- 

blieben; desgleichen die Bestimmungen, wami 

und in welcher Hohe Stundung der Beitrage 

bei voriibergehender Erwerbslosigkeit zulassig 

ist, wie gestundete Beitrage liachzuzahlen sind, 

ob und in weichen Fiillen Vorauszahlungen aus 

dcm Versicherungsverlrage zulassig sein sollen 

etc. etc., Bedingungen, welche in den Yersiclie- 

rungsvertrag gehoren und bei der Kapitalver- 

sicherung nach versicherungsteehnischen Grund- 

satzen keinerlei Schwierigkeit verursachen.

8. Die Frage ist wichtig geniig, zunachst 

einen Yersuch zu machen, wenn durch diesen 

Yersuch in keinem Falle etwas verdorben wird.

Ein Zeitraum von 5 Jahren wird, wenn die 

Behórden den ihnen tiberall moglichen person- 

lichen Einflufs bei Arbeitgebern wie Arbeitern 

geniigend geltend machen, wenn besonders in 

den grofsen Industriewerkstatten durch sachver- 

standige Belehrung das Wesen der yorgesclilagenen 

Yersicherung klargelegt w ird, vollstandig aus- 

reichen, erkennen zu lassen, dafs der vorge- 

schlagene Versuch wirklich den Wiinschen und 

Bcdiirfnissen der Arbeiter selbst entspricht. Der 

Yersuch bedingt fiir den Arbeiter in keinem Falle 

eine Belastung, welche nicht aus seiner freien 

Enlschliefsung hervorgeht, denn auch der in Nr.

der Grundziige vorgesehene Zwang wird

nicht moglich sein, wenn die Arbeiter in der 

Mehrzahl dagegen sind, und er bedingt keina 

Belastung ohne eine bestimmte Gegenleistung. 

Die Belastung des Arbeitgebers ist eine begrenzte, 

mit welcher er rechnen kann, und auch die Be

lastung des Reichcs wird nicht grofs sein. Von 

den Verwaltungskosten abgesehen, kann iiberhaupt 

von einer Belastung des Reiches nur die Rede 

sein, soweit sich solche aus den noch unsicheren 

Grundlagen fiir die Berechnung der Invaliditats- 

wahrscheinlichkeit ergeben kann; diese aber ist 

an und fiir sich nebensachlich und zudem durch 

einen Zeitraum von je 5 Jahren begrenzt.

Bleiben dennoch Zweifel an der Zweckmiifsig- 

keit des Versuchs, nun, so mogę noch die Be

stimmung getroffen werden, dafs durch besonderes 

Gesetz die Licjuidation der Anstalt beschlossen 

werden kann und in diesem Falle das volle 

Deckungskapital an die yersicherten Arbeiter zu- 

riickgezahll werde, d. h. so ziemlich der volle 

Betrag der yon ihnen selbst gazahlten Beitrage. 

Reich und Arbeitgeber haben dann die Kosten 

des Versuchs getragen und die werden wohl 

dariiber hinwegkommen.

Fiinf Jahre ist fiir eine so tief einschneidende 

Frage ein kurzer Zeitraum; man wird sehen, 

dafs eine Licjuidation nicht nothig wird, yichnehr 

in der That reicher Segen und eine wesentliche 

Beschwichtigung der Sorgen des Arbeiterstandes 

daraus folgen wird.

Jahrlich zu entrichtende Beitrage fUr eine yer
sicherung von 1000 Mark gemafs Nr. 3 der 

Grundziige.

Beitritls-

aller.
E n d a 11 e r.

55 Jahre. 60 Jahre. 65 Jahre.

20 22 516 20 667 19 790
25 27 375 24 687 23 2S6
30 34 785 30 646 28 546
35 46 029 39 171 35 834
40 64148 51 537 45 826
45
50

71 329 60 409 
83 608

Rechnungsgrund lagen :  Sterblichkeits- und

Invaliditiitśtafeln (mit 3 '/a fo Discont) hergeleitet 

aus der »Statistik des Beamtenpersonals der 

Bahnen des Vereins Deutscher Eisenbalmver- 

waltung;en von 1868 bis incl. 1884 von Dr. H. 

Zimmermann, Berlin 1886. Verlag von Putt- 

kammer & Miihlbrecht.*
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Nr. 39 308 voin 23. Mai 18S6.

A n t o i n ę  I m b e r t  mul A l f r e d  L ć g e r  in Lyon, 
Frankreich.

reducirt ist, hinreicht, ein zugefuhrtes Wasserdampf- 
quantum zu zersetzen, so wird das Eisenoxyd conti- 
nuirlich regenerirt werden.

Nr. 39 063 votn 22. Juli 1886. 

Car l  Be is se l  in Ehrenfeld. 

Gebldseform fiir Sehmiedefeuer.

drchbar gelagerten Welle R  bewegt werden, oder 
irgend eine andere gleichwerthige hebelartige, pneu- 
matische oder hydraulische Vorrichlung in Anwendung 
gebracht wird.

Nr. 38904 vom 9. Marz 1886.

M. B a ue r  in Berlin.

Terfahrtn zur Darstellung von Wasśirgas.

Zur Erzielung eines an Wasserstoff reichen 
~ Wassergases wird ein glOhendes Gemisch von Kohle 

uńd Eisenoxyden mit Wasserdampf behandelt. Beim 
Beginne des Processes wendet man statt des Eisen- 
oxydes metallisches Eisen an. Es vollziehen sich 
dann mehrere Piocesse. Einerseits entsteht aus 
Kohle und Eisenoxyd -Kohlensaure (auch Kohlenoxyd) 
und Eisen. Aus Kohle und Wasserdampf entsteht 
Kohlerioxyd und Wasserstoff, aus Wasserdampf und 
Eisen  ̂ entsteht Eisenoxyd und Wasserstoff, ebenso 
aus Koblenosyd und Wasserdampf Kohlensaure und 
Wasserstoff. Wenn man nun die Kohle mit soviel 
Eisenoxyd mischt, dafs dieses, nachdem es durch jene

Das regulirende Ventil ist zum Schutze gegen 
die Einwirkung des Feuers in dem Innern des Ge- 
hauses a angeordnet. Der Ventilkegel selbst ist 
einerseits mit dem Versclilufskopfe f  fur die Wind- 
ausstrómung und andererseits mit einem hohlen 
Schafte b versehen, der aufser zur Fuhrung des 
Kegels auch zur Entfernung der in das Gehause a 
fallenden Schlacken- und Kohlentheile dient, also 
neben seiner sonstigen Bestimmung zugleich Schlacken- 
schieber ist.

Nr. 39340 vom 1. September 1886. 

Georg Bauke in Berlin. 

Glilhofen mit dojipeltcm Tlerde.

Fig- i- Nach diesem Ver-
fahren werden die ge- 
gossenen Kettenglieder 
sofort aus der Gufs- 
fortn herausgenommen, 
sobald di r letzteTropfen 
des fluśsigen Metalls in 
den Giefskopf gelangt 
ist. Die ubereinarider 
liegenden Formhillften 
C und C\ an welche 
sich der Giefskopf M  

anschliefst, kónnen 
durch mechanische Vor- 
richtuńgen sehr schnell 
voneinander abgehoben 
werden, indem entweder 
die mit C und C1 ver- 
bundenen Schubstangen 
T durch Escenter K  der

Fig. 2.
An dem Gluh- oder Temperofen ist eine ge- 

scblossene Schuttfeuerung s f  mit den Herden I  und
I I  Ycrbunden, welche Gbereinander liegen, und bei 
denen die Sohle des unteren Herdes I  aus feuerfesten 
Boststaben a besteht, wahrend die Sohle des oberen 
Herdes I I  zugleich das Gewolbe b des unteren Herdes
I  bildet. h ist ein am Ende der Zuge des Ofens an- 
gebrachfer Zugregulator.

Vcrfalircn und Apparatc -iii' Herstellung eon Kelten 
ohne Naht aus Gufs- oder Flufseisen.
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Nr. 38 775 vom 14. Mai 1886.

C a r l  A d o l p h  H e r i n g  in Berlin.

Yerfahren und Apparat zum Niederschlagen von in 
Gasen suspendirten Theilen.

Die mit Flugslaub, Metalloxyden, Rufs u. s. w. 
geschwilngerten Gase (Hiiltenrauch, Heizgase oder 
dergleichen), welche von diesen festen Substanzen 
gereinij>t werden sollen, werden durch den Kanał a 
in den Yorrauni l der Kammer gefuhrt und aus diesem

durch einen der geOffneten Parallelkanale m zur Esse c 
abgesaugt. Der Gasslrom mufs nun infolge der weclisel- 
weise auf- und niedersteigenden Quenvande i bezw. h 
in einer Schlangenlinie durch den Apparat gelien. 
Bei jedem Niedergang des Gasstromes kommt derselbe 
mit der in den einzelnen Abtheilungen unten belind- 
lichen ruhenden Gasscbicht in Reibung, so dals die 
tiefer scbwebenden festen Substanzen leicht zum 
Niederfallen veranlafst werden.

Um die letzten Reste der in dem Slrom'yorhan- 
denen festen Stoffe sich absetzen zu lassen, soli der

in den Kanał ein- 
gesaugte Gasstrom 

durch plótzliches 
Schliefsen des Ka- 

lials mittelst der 
Klappe f  zum Still- 

slatid gebracht 
Werden. Bei I zwei 

ParallelkanSlen 
wiirde die Klappe des 
einen Parallelkanals 
so lange geschlossen 

Fig. 2. bleiben, ais der Gas-
stroni Zeit erfordert, 
um in dem andern 
Kanał vom Eintritt 
bis zum Auslrilt zu 
gelangen.

Sobald dic Klappe 
f  sich Offnet, wird 
der eingeschlossen 
gewesene und sonach 
gereinigte Theil des 
Gasstromes durch die 
Esse abgesaugt, wo
bei er einen andern 
zu reinigenden Gas- 
stromtheil nach sich 
zieht.

Nr. 39054 vom 29. Juni 1886.

Pe te r  K i r k  in Workington, Grafschaft Cumberland, 
England.

Stabeisemcalzwerk.

Der Anlrieb der Walzen geschieht yermittelst 
eines in einem geschlossenen Cylinder sich hin- und 
herbewegenden Kolbens von yariablęm H u b , mit 
weichem eine geradliriig gefiihrte, auf den Rollen t 
gleilende Zahnstange k (Fig. 1) yerbunden ist. Diese 
yerursacht durch ihr Eingreifen in die an den An- 
triebswellen g und h der Walzen angebrachten Zalin- 
rader i  bezw. j  je nach ihrer Vor- oder Ruckwarts- 
bewegung eine Vor- oder Ruckwiirtsdrehung der 
Walzen. Zum Einbringen des zu bearbeitenden 
Materials zwischen die Walzen konnen selbstthatige 
Transportwagen o benutzt werden, auf welchen die 
Platten etc. durch Kleinmhebel, welche mittelst 
Griffes x niederdruekbar sind, festgehalten werden. 
Jeder dieser Wageti steht mittelst eines Gelenkes p  
mit einem Hebelarm r  in Yerbindung, der an einer 
gemeinschaftlichen drehbaren Welle s festsitzt. Eine

Fig. i.

Zugstange yerbindet den am aufsersten Ende dieser 
Welle s befestigten Hebel mit einem Excenter v, 
welches auf dem yęrlSngerten Zapfen der letzten

2.

Unterwalze aufgekeilt ist und je nacli der Drehungs- 
richtung der Walzen eine Vor- oder Ruckuartsbe- 
wegung der Wagen yeranlafst, wodnrch der zu wal- 
zende Gegenstand entweder den Walzen zugefahrt 
oder aus denselben entfernt wird.
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Nr. 39 061 vom  26. Jun i 1886.

W i l l i a m  A r n o l d  in Barnsley, York, Eng land .

Walzwerk zur Bildung ton fafs- oder tonnenfOrmigen 
Schiissen fiir Dampfkessel.

A n  dem  W alzw erk  ist die Y e rb in d u n g  folgender 
T h e ile  m iteinander patentirt:

1. D ie  L age ru n g  der se itlich  zur M a sch ine  liegen- 
den W alzen  I I IV  fiir die B ild u n g  der F lan tschen  in 
einem  drehbaren A rm  h , w elcher v on  einem  Ihu r- 
artig aufklappbaren Suppo rt  C getragen w ird, zu dem  
Zw ecke, die aufgebogenen R oh re n d e n  du rch  die ge- 
nannten, vertical gegen letztere anarbeitenden W alzen 

Fig. i.

wahrend der B ild u n g  der T o n n e n fo rm  a llm iih lic h  un d  
Yollstandig umzubiegen.

2. D ie  A n o rd n u n g  eines se.hrag lau fenden  L a g e rs  
c (Fig. 2) au f dem sch w in gb a re n  Su p p o rt  C, um  das 
L age r vo r  dem  A u sse h w in ge n  des S u p p o rts  du rch  
H andhebe l c1 unter dem W a lzenach senend e  vorz iehen  

zu konnen.
3. D ie  A n o rd n u n g  von  vertica l im  W alzenw erk - 

gestell ve rsch iebbaren  R a h n ie n  G m it den ube r dem  
auszubiegenden R o h r  liegenden P re is -  und  F f ih ru n g s-  
walzen F I I  F , w elche ltahm en  d u rch  R ie m en - und  
Kege lrade rlr ieb  schne ll in  oder aufser A rb e itsste l- 
lu n g  gebracht w erden kOnnen.

le ite t, von  denen jeder um  Zapfen a d rehba r ist 
u n d  du rch  ein Gegengew icht so  lange  in  der richtigen  
H o h e  gelialten w ird ,  b is die du rch  die Schle ifen- 
b ild u n g  yerursachte grofsere B e la stu n g  des Fu h ru n g s-  
bogens eine S en ku n g  des lelzteren ani vorderen Ende  
und  dadurch  das Austreten  der Schleife au s der

baren  gabe lform igen Hebel o  und  H an d h e b e l c, von  
denen a die m it A u sd re h u n g  fur den  K a lib r iru n g s r in g  
versehene B u ch se  d um fafst, w e lche  eine sichere  
F O łm in g  den von  den W alzen B d u rch  dieselbe h in- 
durch  zu schiebenden R o h re n  schafft. In d ie B O c h s e d is t  
der le icht ausw echse lbare  K a lib r iru n g s r in g  e eingesetzt.

Fig. 2.

Fuh ru n gsrO h re  bew irkt, so  dafs d ie fernere freie 
Sch le itenb ildung ungeh inde rt stattlinden kann.

Nr. 3 90 20  vom  1. Septem ber 1886.

H. Y e t t e r  in  Du sse ldorf-O berb ilk . 
Kalibrirungsmechanismus fiir Itijhrenwalzwerke. 

D e r inne rha lb  der W alzenstiinde r au fk lappbar 
befestigte M echan ism us besteht aus dem  u m  b dreh-

Nr. 3 8886  vom  19. Jun i 

K n i p p  &  T h i e l e n  in  Dusse ldorf. 

Umstechrorrichtung fur Draht- und Schndlzugwalzen.

D as D rahtende  w ird  bei D ra h t  und  Schnellzug- 
walzen von  dem einen W alzenpaąr nach  dem andern 
se lbsttha lig  durch  Fu b ru n g sb og e n  A bezw. B  v on  den 
durch  Fig. 2  b is  5 dargestellten Q ue rschn itlen  ge-

Fig. i.

Fig. 4. 

in n

U
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Statistische Mittheilungen des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

Production der deutsehen Hochofenwerke.

M o n a t  M a i  1887

G r u p p e  n - B c z i r k .
W erke. Production .

Tonnen.

Nordwestliche Gruppe.......................
(W estfalen, Rhe in l., o hne  Saarbezirk.)

31 G7 950

P u d d e l -

R o h e i s o n

u n d

Ostdeutsche G ru p p e .......................
(Sch le sien .) 

Mitteldeutschc Gruppe. . . . . .  
(Sach sen , ThO rin geń .)

Norddeutsche Gruppe.......................
(P ro v .  Sach sen , B randenb., H annove r.)

11

1

25  931

540

S p i e g ę l -

o i s i e n .

Suddeutsche G ru p p e .......................
(Baye rn , W iirttem be rg , Luxem hurjj, 
I-Iessen, N assau , Elsafs.) 

Siidwestdeutsche Gruppe . . . . . 
(Saarbezirk, L o th r in g e n .)

8

8

23  146 

41 730

P u d d e l-R o h e ise n  S u m m a  .
(im  A p r il 1887

59
01

159 297 
159 617)

B e s s e m e r  -  

R o h e i s e n .

Nordwestliche Gruppe.......................
Ostdeutsche G ru p p e .......................
Mitteldeutschc Gruppe.......................
Suddeutsche G ru p p e .......................

9
1
1
1

32 837 
3 402  
1 440  
1 610

B e s se m e r-R o h e ise n  S u m m a  .
(im  A p r il 1887

12
11

39 289  
36  763)

T l i o n i n s -

I Ł o h e i s e n .

Nordwestliche G r u p p e ...................
Ostdeutsche G ru p p e .......................
Norddeutsche Gruppe .......................
Suddeutsche G rup p e .......................
Siidicesldeutsche Gruppe...................

10
2
1
2
2

37 559 
4  485  
9 575 

18 393 
16 348

T h o m a s -R o h e ise n  S u m m a  .
(im  A p r il 1887

17
17

86 360 
80  067)

G i e f s c r e i -

R o ł i e i i s e n

u n d

G u f s w a  a r e n

Nordwestliche G r u p p e ...................
Ostdeutsche G ru p p e .......................
Mitteldeutschc Gruppe.- ...................
Norddeutsche Gruppe.......................
Suddeutsche G ru p p e .......................
Sudwestdeutsche Gruppe..................

12
6
1
2
G
3

16 806  
1 4 2 9  

36 
2 510 

15 298 
6 257

I .  S c lim e lz i in g . G ie fse re i- R o h e ise n  S u m m a  .
(im  A p r il  1887

30
28

42  336 
38 174)

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

P u d d e l-R o h e ise n  und  Sp iege łe isen  . .
B e s s e m e r - R o h e i s e n ............................
T h o m a s - R o h e i s e n ................................
G ie f s e r e i-R o h e is e n ................................

159 297 
39 289 
86 360 
42  336

Production im Mai 1887 ................................
Production im Mai 1880................................
Production im April 1 8 8 7 ............................
Production tom 1. Januar his 31. Mai 1887 
Production tom 1. Januar bis 31. Mai 1886

327  282 
2 82  236  
3 14  621 

1 527 721 
1 427  572
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Berichte iiber Tersammlimgen yerwaldter Yereine.

Verein fiir Eisenbahnkunde zu Berlin.
S i t z u i l "

a m  12. M a i  1887.

D e r  V o r s i I z e n d e ,  H r. Geli. O bcr-Reg ie rungs- 
la lh  Streckert, m acht nach  e iner an den Vere in  
gelangten Zuschrift M ilth e ilu n g  ube r eine in  L o n d o n  
geplante und  theilweise schon  im  B a u  begriffene 
neue unterird ischc E isenba lm , welche zur Y e rb in d u n g  
der C ity m it dem S iiden  von  L o n d o n  dienen soli. 
D ie  neue B a h n  soli aus 2 eingeleisigen Tu n n e ln  bestehen, 
welche unter den Strafsen  in  so lche r Tiefe verlegt 
werden, dafs die in  denselben liegenden Kanale, 
W asse r- und  GasrOhren u. s. w. n ich t beruhrt werden. 
Z u r  Y e rb in d u n g  der Stationen dieser U nte rg rund bab n  
m it den Strafsen  werden T reppenan lagen  und  hyd rau - 
lische  Hebevorrichtungen  dienen. D ie  H erste llung  
des Tu n n e ls  erfolgt in  der W e ise , dafs anstatt des 
GewOlbes eine gufseiserne, au s einzelnen 1 Fu fs  7 Zo ll 
langen R in gen  bestehende R S h r e  nach  un d  nach  vor- 
getrieben w ird. D e r H o h lra u m  zw ischen der aufseren 
ROhrenoberflaclie und  dem um gebenden E rd re ich  
W ird m it hyd rau lischem  MOrtel ausgefullt, w elcher 
durch  Ln ftd ruck  v on  der Innense ite  des T u n n e ls  ber 
eingeprefst w ird. F u r  den Betrieb  w ird  ein Kabel 
vcrwendet werden. D ie  geplante B a h n  ist im  ganzen
3 engl. M eilen lang, davon  s in d  l '/«  M e ilen  seit 1886 
im  Bau.

D e r D irector der W e st in gh o u se -R ra ke -C om p a n y , 
H r .  K a p t e y n ,  h ie lt unter Bezugnahm e au f ausge- 
stellte Zeichnungen  und  Modelle  den angekund igten  
V o rtrag  uber V e r b e s s e r u n g e n  a n  d e n  L u f t -  
d r u c k b r e m s e n .  Z u r  V e rb in d u n g  der an den einzel
nen, einen E isenb ahnzug  zusam m ensetzenden, Fa h r- 
zeugen angebrachten Luftle itungen w erden zur Zeit 
G um m isch lSuche  yerwendet. D iese G um m isch lauche  
platzen aber leicht, w odurch  dann der Z u g  unbeab- 
sicbtigterweise zum  Stillstehen gebracbt w ird ; 90  % 
aller bei Lu fd ruckbrem scn  eintretenden Retriebs- 
stO rungen s ind  auf dieses Platzen der V e rb indungs- 
schl.luche zurQckzufuhren. E s  s ind  deshalb auch  
schon  yielfach Verstiche gem acht w orden, m e ta t -  
l i s c h e  R o h rve rb in d u n g  herzustellen. D ie s hat in 
dessen besondere Scliw ie rigke iten , da  die Gelenkver- 
b indungen  so  angeordnet se in  in u s se n , dafs sie bei 
grofser Rew eglichkeit m 6glichst geringe R e ib u n g  und  
unbedingte Luftd ichtigkeit haben. E s  ist dem  V o r -  i 

tragenden gelungen, eine Construction zu ftnden, 
w elche den zu stehenden A n fo rde rungen  entspricht 
und  bei praktischeu Ye rsuchen  sich  bew ahrt liat. 
D iese m etallische Kupp e lung  ist im  w esentlichen auf 
das P rinc ip  des bei der W e st in ghou seLu ftd ruckb rem se  
in  A n w e n d u n g  befindlichen Kupp e iungs - Versch lusses 
gegrundet und  ist letzterer nu r insow eit abgeandert 
w orden, a is dies durch  das E rfo rde rn ifs einer grOfseren 
se itlichen Rew eglichke it bedingt wurde. D iese grSfsere 
seitliche Rew eglichke it ist dadurch  erzielt worden, 
dafs an Stelle des bei dem gew ohn lichen  W esting- 
h o u se -Y e rsc h lu fs  angebrachten V o rsp ru n g s,  w elcher 
s ich  in  einer A u sh ó h lu n g  bewegt, 2  Rolzen angeordnet 
wurden, deren D rehpunkte  so  nahe w ie m oglich  an 
der M itte der Y e rb ind ung  liegen. Z u r  V e rrin ge rung  
der R e ib u n g  w urde zw ischen die G um m iringe  ein 
A n tifr ic t ion sr in g  au s W eifsm etall e in ge leg l Der 
Yortragende  besprach  h iernach die R rem sfrage  im 
allgem einen und  den S tand  dieser Frage  bei den 
p reufsischen Staatsbahnen insbesondere. E r  giebt 
seiner A n s ic h t  dah in  Ausd ruck. dafs die bei den letz

teren zur E in f iih ru n g  gclangte Carpenter-R rem se  n ich t  
genugend schne ll wrirke  und  verbessert w erden m iisse, 
dam it dieselbe a is eine gute G efahrb re in se  angesehen  
w erden konne. D ie  b ishe r in  V o rsc h la g  gebrachten 
Mittel, eine schne lle re  W irk u n g  der Carpenter-R rem se  
herbeizufiihren, ha lt der V o rtragend e  n ich t  fiir zw eck- 
n iafsig. E r  hat deshalb  se lbst zu diesem  Zw ecke  ein 
Au sla fsven til con stru irt, w e lches e inerse its m it dem 
B rem scy lind e r eines jeden F a lirze u gs  u n d  anderer
seits m it der H au p tle ilu n g  in  V e rb in d u n g  steht. Nacli 
der A n o rd n u n g  des V e n tils  b rau cb t n u r  etwa der 
vierte T h e il des L u ft in h a lts  der H a u p tle ilu n g  abge- 
la ssen  zu werden, um  die B re m sen  vo ll zu r W ir k u n g  
zu bringen.

D e r  S c h r i  f Łf  u h  r er, H r. C laus, theilt m it B ezug  
a u f eine be i einer fruheren  S itzu n g  im  F ragekasten  
v o rge fu n d e n e , die Y e rw e n d u n g  des T e le p h o n s  im  
E isenbahnd ien st  betreffende F ra ge  mit, dafs nach  E r -  
m itte lungen, w elche  das R e ic h s -E is e n b a h n -  A m l  im  
Jah re  1885 angestellt u n d  b ekann t gegeben hat, die 
bei deutschen E ise n b a h n e n  in  grOfserem  U m fa n ge  
staltgehabten V e rsuche  gunstige  E rfo lge  sow o h l im  
inneren, a is  auch  im  iiufseren Betriebsd ienste  ergeben 
haben. N a c h  der dam aligen  L age  der A n ge le ge n h e it  
k onnte  indefs ein sicheres U rthe il d a riib e r, ob die 
M o rse -A p pa ra le  au f H au p tb a h n e n  in  e inze lnen Fa llen , 
w o  die R e triebssicherhe it in  F ra ge  k om m t, o hne  G e
fah r du rch  Te lephone  ersetzt w erden  kO nnen , noch  
n ich t ausgesprochen  werden. In  Ita lien  h a l  s ich  eine 
V e rsa m m lu n g  hO herer E ise n b a lm -T e c h n ik e r ,  w elche  
im  A p r il 1886 in  M a ila n d  tagte, dah in  ausgesp rochen, 
dafs die V e rw e n d u n g  des T e le p h o n s  zur Ve rm itte lung  
von  M itthe ilungen  zw ischen den A p p a ra tb u d e n  der 
Centralw eichen- und  S ig n a l - S ic lie ru n g san la ge n  e iner
seits u n d  Stationen  andererse its zu r E rh o h u n g  der 
S ic lie rhe it und  der Pu n kt lich ke it  des Betriebes bei- 
trage und  de sha lb  fu r d iese u n d  a h n lich e  Zw ecke zu 
em pfehlen sei. D ie  K g l.  R aye r ische  R e g ie ru n g  liat 
fiir  den Betrieb  v o n  B a h n e n  untergeordneter B ed e u 
tung  die V e rw en d u n g  des F e rn sp reche rs  angeordnet 
u n d  eine bezugliclie  In s tru c t io n  erlassen, d u rch  w elche 
be sonders auch  der dem  Fe rn sp re ch e r y ie lfach  zum  
V o rw u r f  gem achte M a n ge l beseitigt w ird , dafs es u n - 
m Oglich se i,  bei etw aigen in fo lge  von  M itthe ilungen  
erfolgten U n fa llen  den S ch u ld ige n  zu erm itteln. N ach  
d ieser In stru c t io n  m ussen  nam lich  be sonders w ichtige  
M itthe ilungen , w ie  z. R. uber Y e r le gu n g  e iner Zugs- 
k reuzung  an  die Em pfangssta tion , stets unte r Contro le  
einer dritten Station  flberm ittel| werden. A i s  Con- 
tro lstation  so li dabei, w o  d ies t h u r i l ic h , im m e r eine 
ruckw arts  v on  der Em pfang ssta tion  gelegene Station  
aufgerufen werden. H r. Geh. O b e r-R e g ie ru n g sra th  
Ben sen  m acht M itthe ilungen  flber die T e le p h o n -E in 
richtungen  der K e rk e n b a c h -B a h n  u n d  der E ise n b a lm  
F len sb u rg -Kappe ln , w e lche  s ich  da se lbst se h r  gu t be- 
w ahren. H r, O be ringen ieu r F r isc h e n  w eist da rau f 
h in , dafs das Te lephon  w egen se ine r g ro fsen  Em pfind - 
lichke it in  hezug a u f  N ebengerausche  doch  n ich t  so 
a llgem ein  ve rw endb ar se in  w erde, a is der M o rse - 
Apparat. W e n n  die Y e rw e n d u n g  auch  keinen 
Scliw ierigke iten  unterliege, w enn  n u r  2 S tationen  m it- 
e inander ve rbunden  s i n d , so  sei dasse lbe  doch  n icht 
der F a li bei der te lephon ischen  Y e rb in d u n g  einer 
grofseren Z a h l v o n  Stationen. M a n  kO nne die Neben- 
einflusse dadu rch  b e se it ig e n , dafs m an  fu r die 
le lephon ische  V e rb in d u n g  2 Le itungen  m it  A u ssc h lu fs  
der E rd e  ano rdne  und  einen n ich t  rnagnetisch  wer- 
d e n d e n D rah tan w e n d e ,ke in e n E ise n d rah t,so n d e rn  D ra h t  
aus S ilic iu m - oder Ph o sp h o r-B ron ze , oder Kup fe rd rah l.
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Referate und kleinere Mittlieilungeii.

Ajiimoiiiak-Eiifwicklung bei der Eisenbcarbeifuug.

V o n  Dr. H . W e d d i i i g  in  Berlin .

D e r e igen lhum liche  Geruch nach  A m m o n ia k  in 
M a sch inenw erksta tten , da  w o  E ise n  au f D re li-  und  
Hobelbanken bearbeitet w i r d , durfte  sch o n  jedem  
Besueher so lche r An sta lten  ab und  zu aufgefallen 
sein. M e ines W is se n s  ist ind essen  b ish e r  h ie rau f 
noch w en ig  geaclitet w orden. In le re ssa n t  ersche in t 
daher eine M itthe ilung  des H rn . G. W . G o e t z ,  
Ingen ieurs der O tis  Ir o n  and  Steel Co. zu C leve land  
(Ohio), w onacli der G eruch  nach  A m m o n ia k  be im  
frischen B ru c h  e iner G ufsstah lw alze  so  sta rk  war, 
dafs er den A rb e ite rn  la st ig  war. D e r  g le iche  Geruch 
findet s ich ,  w enn  v o n  e iner gro fse ren  gegossenen 
Flufse isenw alze  der ye rlo rene  K o p f  abgesch lagen  w ird, 
zumal wenn sieb  au f dem  B ru c b e  eine grOfsere 
H ó h lu n g  befindet, doch  auc li ohne  sich tba re  B la sen - 
raum e zeigt er sich. B e im  N ah e rn  e iner Sch a le  m it 
Salzsaure entw icke ln  s ich  dann  deutliche weifse 
Nebel von  C h lo ra m m on iu in . D ie  G asen tw ick lung  ist 
n u r an  grofsen  Stiicken  w ah rn e h m b ar u n d  zeigte 
s ich  besonders sta rk  boi e iner Zu sam m ense tzung des 
F lufse isens m it 0,30 % K oh len sto ff, 0,2 b is 0,3 % 
S ilic ium  u n d  0,9 b is  1,0 % M angan.

Yergleicliendc Yersuche iiber dic llcizkraft und 
andere in teclmischer lieziehiing wichtige Eigen-

schaften yerschiedener Stcinkohlensorten.

D ie  Resu ltate  der v on  der kaiserl. W e rft  zu 
W ilhe lm sh aye n  vom  Jahre  1874 b is  zum  1. Oct. 1880 
ausgefuhrten  V e rsuche  s in d  in  2 Tabe llen  w 'iederge- 
geben, von  denen die erste eine Z u sam m enste llung  
der Resu ltate  a lle r K o h le n ve rsu ch e , d ie zweite die 
Re ihenfo lge  a ller versuchten  K o h le n  nach  ih re r Heiz- 
kraft giebt. IIe rvo rg e h o b e n  w ird , dafs in den letzten 
Jahren ein nennen sw e rlhe r Z u w a ch s  an  K o h le n  guter 
Qualitat constatirt w u rd e , und  dafs nam entlich  die 
im A u fsch w u n g  befind liche  P re fskoh le n  - F ab rica t ion  
beachtenswerthe Fo rtschritte  zeigt.

Unte rsuch t s in d  in  erster L in ie  d e u t s c h e  
K oh len  und  zw ar zunachst d ie w e s t f a l i s c h e n  
Kohlen. D ie  G a s  k o h l e  ze ichnct s ich  v o r  den 
iibrigen w estfa lischen  K o h le n so rte n  du rc li g ro fse  
Hartę und  Festigke it aus. S ie  ist  le icht entzund lich  
und ve rb rennt se h r  lebhaft m it la nge r F lam m e  unter 
starker R au ch e n tw ick lu n g , au s  w e lchem  G run de  sie 
sich w eniger fu r D am pfke sse l, be sonde rs n ich t  fu r 
solche m it engen Feue rroh re n  eignet. D ie  westfali- 
seben F e t t k o h l e n  s in d  le icht entzund lich  und  
yerbrennen m it lange r he lle r F la m m e  u n d  m e ist ge- 
unge r R auchentw ick lung. S ie  backen  au f dem  R o s t  
m ehr oder w en iger s ta rk  un d  geben m eist hoh e n  
Heizeffect. D ie  w estfa lischen E f s k o l i l e n  b ilden den 
Uebergang v on  Fe ttkoh len  zu m ageren  K o h le n  
lo inter- u n d  Sandkoh len ). S ie  s in d  le icht entzund- 
ucfi und  b rennen  m it  he ller F la m m e , backen  aber 
mclit in g leicher W e ise , son d e rn  s in te rn  nur, w elche 
Łigenschalt s ich  beim  U ebergange  in  die ganz  m agere 
h.ohle verliert. W estfa lische  A n t h r a c i t k o h l e  ist 
schwer entzund lich  und  g iebt gro fse  G lu th  m it kurzer 
nam m e. —  Gem enge von  B a ck - u n d  m ageren K o h le n  
geuen m  der R ege l einen g rdfse ren  Heizeffect a is das 
berechnete Mittel.

D ie o b e r s c h l e s i s c h e n  K o h le n  ye rb rennen  
sehr schne il m it lange r F lam m e, geben  sch n e ll Dam pf, 
aoer m ehr R a u c h  und  e inen ge ringe ren  Heizeffect a is 

ic westfalischen Fettkoh len, stehen  iib erhaup t den

w estfalischen G a sko h len  ode r N ew castle -K oh len  nahe. 
—  D ic  n i e d e r s c h l e s i s e h e n  K o h le n  nah e rn  s ich  
in ih ren  E igenscha ften  theils den Gas-, the ils  den 
Fettkoh len, ye rb rennen  m it la nge r F lam m e  u n d  
z ie in lich  starker R au ch e n tw ick lu n g . E in ig e  dieser 
K o h len so rten  backen, andere  nicht.

A u c li e in ige englische, japan isohe, austra liSche  
u n d  am erikan ische  K o h le n  w u rd en  untersucht. D ie  
Tabe lle  I I  en lha lt  d ie  R e ihen fo lge  v on  107 un le r- 
suchten  gesiebten S tu ckkob le n  u n d  P re fskoh len  nach  
ih rem  Heizw erthe. D a s  g rSfste  Verdam pf'ungsver- 
m Sgon  w urde  erm ittelt zu 9.277 (w estfa lische  Fett- 
koh le  v on  Zeche  V ictor), das k le iuste V e rd a m p fungs- 
ye rm ógen  zu 4,474  (am erikan ische  K oh le , Pu n ta  
A renas). (Ztschr. f. Berg-, H u lte n - u. Sa linenw . 
1887. 35, 109 du rch  Ghem.-Ztg.)

Torpcdoschutznctze.

D ie  A n fe rt igu n g  von  Torpedoschutznetzen sch e in ' 
au f den D rah tse il- und  D rahtnetzw erken  von  B u lliv a n  
&  Go. in  M illw a ll,  E . , nach  e iner M itthe ilung  des. 
»Eng inee ring«  vom  5. Marz, w e lcher eine B e sch re ib u n g  
d ieser W e rk e  entlia.lt, der G egenstand  e iner n ich t 
unbedeutenden Spec ia lfab rication  zu  sein.

W a h re n d  m an  ube r die A n w e n d u n g  d ieser Netzc 
in  der deutschen M a rin ę  b ishe r noch  w enig ode r gai 
n ich ts  ye rn om m e n  hat, s in d  die E rfah rungen , welchc 
in  der eng lischen  u n d  franzSsischen  M a rinę  m it den 
se lhen  gem acht w orden  sind, bekannt gew orden. D ie  
Netze s in d  au s  R in g e n  v on  etwa 16 cm  D u rchm esse r 
zu sam m engese tzt, d ic  d u rch  kle ine  S tah lr in ge  m it- 
e inander ye rbunden  sind. B e i dem  Interesse, welches 
som it  d ie H e rste llung  der Torpedoschutznetze  fu r 
die E ise n in d u str ie  ge w in n t, diirfte eine B e sch re ib u n g  
derse lben n ich t  un in te re ssan t sein. A is  Q ue lle  bedienen 
w ir  un s  h ie rbe i des »Oesterreich. H and e ls-Jou rnaW  
vom  13. M a rz  d. J.

D ie  franzosischen  Torpedoschutznetze , nach  dem  
E rfind e r F ile ls  B u lliv a n t  genannt, s in d  an den iiufseren 
E n d e n  von  7 m  langen, u m  eine A c h se  bew eglichen 
Sp ie ren  angeb racht; die A r t  der Be festigung  dieser 
S p ie ren  gestattet, d iese lben an  die Sch iffsw and  anzu- 
le g e n , sob a ld  die Netze n ich t im  W a sse r  s i n d , zu 
w elchem  Zw ecke die Sp ie ren  du rch  zwei seitliche 
A rm o  u n d  ein  T o p p w a n t  gehalten w erden , w ah rend  
die D rehach se  s ich  an  de r Sch iffsw a nd  befindet. D ie  
M a sc h en  dieser Netze bestehen au s R in g e n  von  etwa 
16 cm  D u rc h m e sse r,  d ie w ieder du rch  kle ine  S ta h l
r inge  m ite inander ye rbunden  sind.

D ie  R in g e  se lbst s in d  au s  7 zusam m engedrehten  
S tah ld rah ten  v on  1,5 m m  S ta rkę  gebildet. D io  Netze 
re ichen  in  e iner En tfe rn u n g  y o n  6  m  vom  K ie l um  
das ganze S ch iff h e rum  und  tauchen iibera ll 0 m tief 
ein. D ie  R a m m e  des Scbiffes w ird  n ich t  du rc li das 
Netz geschutzt u n d  liegt frei; der eiserne V o rh a n g  
re icht n u r  b is zur R ic h tu n g  der A n ke rk lu se n , da die 
scharfen  F o rm e n  des B u ge s  in  d ieser R e g io n  des 
SchifTes jeden Schutz  zw ecklos m achen. D a s  Zuw asser- 
la ssen  des Netzes gesch ieht in  fo lgender W e ise : A u f 
das C o m m a n d o : K reuzt d ie Sp ie re n ! stelit sich  die 
M a n n sch a ft  an  den T a u e n  v o r  den Sp ie ren  au f und  
b r in g t  dieselben in  senkrechter S te llung  zu Schiffe  
a u f  das C o m m a n d o : Kreuzt! D ie  Netze s in d  b is  dah in  
noch  aufgero llt und  w erden a u f  ein  Com m ando  fallen 
gelassen. D ie  Arbeit, das S c h if f  m it d ieser schutzenden 
C rin o lin e  zu  um geben, erfordert n u r  10 M inuten.

E s  ist  se lbstverstandlich, dafs d ie Schutznetze ih re  
g ro fsen  Y o rz iige  un d  Nachtbe ile  haben. In  erster
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L in ie  liegt die F rage  der So lid ita t se h r  nahe. D am it 
eine un ru h ige  See die Netze n ich t fortre ifst, w erden 
die se itlichen T a u o  durch  starkę, au s  E ise n d ra h t  ge- 
bildete e rse tzt, welche dem  Ganzen eine betriichtliche 
W ide rstand sfah igke it  geben und  einem  Panzerschiffe  
ge sta tten , se lbst dann  n och  se ine  Netze zu fuhren, 
w enn ein To rped ob oo t bereits gezw ungen w ird, wegen 
zu  schw ere r See  seine Lanc ie rroh re  zu schliefsen. 
E in e  zweite w ichtige  F rage  betrifTl d ie G e schw ind ig 
keit. D ie  V ersuche  haben  n am lich  ergeben, dafs die 
Netze 5 b is 6 K n o le n  an  F a h rt  absorb iren, und  m a n  
d a rf  n ich t g lauben, dafs ein Sch iff noch  etwa G ebrauch  
v o n  se iner ilirn b le ibenden G eschw ind igke it m achen 
u n d  sich  mit, sagen  w ir 8  Knoten  fortbew egen konno.

D ie  E rfa b ru n g  hat ebenfalls gezeigt, dafs boi einer 
Fahrt von  uber 4 K no ten  die Netze des Achtersch iffe s 
eine m ehr horizonta le  a is verticale Lage  einnehm en, 
urid eino ebenso interessante E rsch e in u n g  tritt au  den 
Seiten ein. D ie  M aschen  deform iren  s ich  und  schieben 
sich ubereinander, so  dafs das Sch iff h ier n u r  unn iUzen 
B a lla st  sch leppt, w e lcher n ichts zu se inem  Schutze  
und  zu se iner Ve rthe id igung  beitragt. D ie se  E rsch e i
n u n g  tritl je nach der jeweiligen G eschw ind igke it 
starker oder ge ringer au f, und  es s ind  4  Kno ten  die 
iM axim algeschw ind igke it, bei w elcher d ie  Netze nocli 
annahernd  ih re  verticale L age  heibchalten. D iese  
V e rsch ieb ung  der Netze hat natiirlich  auch eino Ver- 
ku rzung  zu r Folgę, so  dafs a lso  ein To rpedo, w elcher 
a u f  5 in oder 5,5 m  Tiefe  regu lirt ist, h in re ichend  Ge- 
legenhe it haben w urde, das Sch iff zu treffen, indem  
er unter die Netze h indurch taucht. E s  ist zw ar n icht 
leicht, unter diesen B e d in g u n g e n , au s re in  h yd rody- 
natnischen G ru n d e n , einen W hiteheadtorpedo  abzu- 
sęh iefsen; andererse its w urde  aber eine grofsere  Tiefe 
der Netze das G ew icht bedeutend Yerm ehren u n d  das 
M a n 6ve r m it dem selben seh r sch w ie rig  m achen.

Da es dem  Schiffe  a lso  n ich l m dg lich  i s t , beim  
G ebrauch der Schutznetze seine G eschw ind igke it iib e r
4 K n o le n  zu ste ig e rn , so  fragt es sich  , ob  es unter 
d iesen U m standen  noch  m andve rirfah ig  ist. N ach  den 
in  F ra n k re ic h  vo rgenom m enen  Y e rsu c h e n  m it dem 
»R iche lieu«  k ann  m an  dies eigentlich n icht behaupten. 
Im  ub rigen  aber m ufs m an  bedenken, w ie schw ie rig  
es an B o rd  der k le inen Torpedoboote  ist,  d ie Ge
schw ind igke it, D istanz u n d  R ic h tu n g  des G egners zu 
schatzen; es s ind  dies A lle s  se h r  w ichtige  Elem ente  
fu r den C o m m a n d a n te n , welche er genau  kennen  
mufs, um  seinen T o rped o  zu sch leudern. S e h r  viel 
hangt hierbei vom  Zufa ll u n d  dem  A u g e  des Offiziers 
ab. D ie  vom  Gegner erzeugte B ugw elle  u n d  ein  W in ke l- 
m esser s ind  Yielleieht die e inzigen A nha ltspunk te  fur 
ihn. A n d e rs  gestaltet sich  die Sache  bei verankerten  
Scltiffen.

W a h re n d  h ie r  das T o rped ob oot ein festes und  
s iche rcs Z ie l h a t, kom m en  d ie  Schutznetze anderer- 
seits zu r  Yollen Geltung. D ie s hab en  die Y e rsuche  
bei T o u lo n  und  die kurzlich  m it dem Panzersch iffe  
*Re sistance«  Yo rgeno inm enen  Vers*iche  zu r Ev id enz  
bewiesen. In  F ran k re ich  liefs m an  62  k g  Sch iffsbaum - 
wolle explodiren, o hne  dafs eine der Haltespieren 
lirach  u n d  im  Netz eine Oeffnung entstand, w elche 
einen To rped o  s iche r h in d u rch  ge lassen hatte. B e i 
den englischen Y e r su c h e n , d ie aufserdem  w ichtigen  
A u fach lu fs  uber d ie  uom itte lbare  W irk u n g  des Torpe- 
do s au f den Schiffskflrper geliefert haben, w urden  die 
M a schen  des Schutznetzes zw ar in  der unm itte lbaren 
N ah e  der E xp lo s io n  zerrissen  un d  eine Sp ie re  aus 
ih re r  bew eglichen A ch se  gehoben, das Sch iff litt aber 
n icht den geringsten  Schaden. Beriicksich tigt m an 
ferner, dafs d ie  h ierbe i verw andte L a d u n g  das Doppelte  
de r geb rauch lichen  F isch to rp ed o s  b e t ru g , so  k ann  
m an  w oh l b e h a u p te n , dafs ein y o r  A n k e r  liegendes, 
m it  Torpedoschutznetzen um gebenes Sch iff  v o r  den 
A ngriffen  fe ind licher Torpedoboote  s iche r ist.

Englische und deutsche Torpedoboote.

K iirz lich  n a h m e n  w ir  (Bon n e r Ztg.) Ge logenhe it 
einige n ichts w eniger a is  zweifelhafte B em o rku n g en  żu 
erw ahnen, welche die hochconse rvative  »St. .James Ga- 
zelte* dem Zustande  des kurzlich  von  e in e rK re u zto u r im 
K a n a ł zuruckgekehrten  e n g l i s c h e n  T o r p o d o b o o t -  
G e s c h  w a d  e r s  w idmet. A u c h  die »T im cs«  kOnnen 
n ich t unterlassen, d ie Sch icksale, w elche da s Ge- 
schw ade r a u f  seinem  Au sflu ge  erlitten, zu reg istriren  
und  m it R a n d g lo sse n  zu versehen. In  der N u m m e r 
dieses B lattes vom  27. M a i heifst es:

„D ie  F lotte  von  To rped ob ooten  erster K lasse, 
sow ie  das To rpedo  - K an o n e n b o o t  »Rattlesnakc«  s in d  
jetzt nach  Po rtsm outh  zuruckgekehrt u n d  w erden nun  
nach  B co n d igu n g  ih re r ziem lich  traurigen  U eb ungs- 
fahrt, die sie  soeben unter dem Befeb l des Capitan 
L o n g  gemaeht, furs erste aufser D ien st gestellt w erden. 
D ie  n ich t gebrauchten V o rra the  w erden jedoch  einst- 
weilen an  B o rd  blciben, b is d io lange  L istę  v on  
Schad en  gu t gem aeht u n d  sie dann  e inen interessanten 
T h e il der kom m enden  M a rin e -R e vu e  gebildet haben.

V o n  den  im  ganzen 24 Booten, w elche das Ge- 
sc liw ader bildeten, s in d  n ich t w en iger a is  11 m e h r  
oder w en iger du rch  das W ette r oder du rch  innere  
Jlangel, w obei natiir lich  Beschad igungen  du rch  Ge- 
schiitzfeuer, w e lchem  sie doch in  einem  Gefecht aus- 
gesetzt se in  wflrden, ausgesch lo ssen  sind, d ienstun- 
tauglich  gem aeht w orden. Im  Boote  Nr. 47  ereignete 
s ich  ein yerderb licher Ung liicksfa ll, der ve rm uth lich  
v on  einer falschen C onstruc tion  der Kesse l herruhrte, 
w ahrend  Boo t Nr. 57 au s e iner ahn licb en  U rsa ch e  
be inahe zu G ra ndo  ging. D ie  Boo te  Nr. 43  un d  66 
co llid ir len  bereits ganz zu A n fa n g  der U e b u n g sfa h rl 
und  m ufsten deshalb  nach  Po rtsm ou th  zuruekkehren. 
Nr. 45  ve rlo r  einen F liige l der Schraube, w ahrend  
die Boo te  Nr. 27, 41, 42, 44, 50 u n d  5-5 zeitweise 
d u rch  Schad en  an  den M a sch inen  aufser D ie n st  ge
b rach t wurden.

M it  A u sn a h m e  von  N r. 66, w elches Y on  der F irm a  
Y a r ro w  gebaut wurde, s in d  die anderen  erw ahnten  
Boote  von  T h o rn yc ro ft  constru irt, y o n  denen 16 im  
G eschw ader w aren, neben 4  Yon Y a rro w  u n d  4  von  
W h ite . D a  das W ette r w ahrend  der ganzen Zeit 
schlecht, u n d  viele der Offiziere u n d  M ann scha ften  
m it der A rb e it  unve rtrau t waren, so  m Sgen  diese 
U m stande  eine E rk la ru n g  dafur geben, dafs in  so lche r 
kurzen  Zeit so  viele U n la llc  Yorkamen, E s  sche in t 
aber angen om m en  w erden zu durfen, dafs d ie  Z u 
sam m ensetzung eines so  zah lre ichen G eschw aders eine 
gefahrliche  und  unpraktisehe  war, un d  dafs ve r- 
sch iedene der vorgenom m enen  E vo lu t io n e n  in  ga r 
ke inem  Zusam m en  hang  stehen m it der speciellen 
Aufgabe. w elche einem  T o rped ob oot im  K riege  gestellt 
werden kann. M a n  m ufste natiirlich  die S ign a le  uben, 
d ie  R e Y o lve rka nonen  erproben, m it dem  e lektrischen 
L ich te  experim entiren  und  die versch iedenenSystem e von 
Boo ten  (von denen 3 im  G eschw ader Yo rliand en  w aren) 
au f ih re  Seetuchtigkeit, M an3vr irfah igke it  und  G eschw in 
digkeit priifen. A b e r  der Zweck, der da rin  liegt, diese 
em pfind lichen Fah rzeuge  in  D iv is io n e n  be i Yoller G e
schw ind ig ke it  m anSY riren  zu ' lassen, is l  u n s  unklar, 
da in  einem  Gefecht jedes B o o t  e inzeln zu ag iren  und  
se ine  C hancen  zum  A n g rif f  se lbst zu suchen  haben  
wurde. D a fs  bei der forcirten W ettfah rt nach  P o rts 
m outh  be inahe  das halbe  G eschw ader h o rs  de com bat 
gesetzt w urde, beweist, dafs sow o h l d ie  Sch iffsrum pfe  
a is auch die M a sch in e n  vie l zu le ich t gebaut w urden 
fu r  d ie schw ere  Arbe it, welche s ie  zu verrichten  
haben, und  dafs es n icht u n w ah rsch e in lich  ist, dafs 
d ie V ib ra tion , w elche eintritt, gerade im  Augenb lick , 
w o  das B o o t  in s  Gefecht geht, die M a sch ine  un taug lich  
m achen  w ird .”

H ie rzu  w ird  dem  »Ham b, Co rresp .* au s fach- 
m ann ischen  K re isen  geschrieben:
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„Ebenso  unve rstiind lich  w ie bedauerlich  ist es, 
wenn m an im m er noch  der A n s ic h t  huld igt, dafs der 
e n g l i s c h e  S ch iltba u  dem  d e u t s c h e n  Oberlegen 
sei. D ie se  A n s ic h t  ist m ihdeśtens m it B ezug  au f die 
Torpedoboote v S l lig  un rich lig . D ie  T h atsachen  ver- 
mOgen e3 zu beweisen,

Torpedoboote  der deutschen M arino , w elche  von  
der F irm a  F. Sch ich a u  in  E l b i n g  gebaut w urden, 
sin il weit kriiftiger con stru irt  a is d ie englischen  und 
eignen sich  daher viel besser fu r  d ie h ohe  See, se lbst 
bei ganz schw erem  W eite r. H ie rfiir  ist der Bew eis 
geliefert dadurch, dafs 9 fu r  d ie ru ss ische  R e g ie ru n g  
gebaule Torpedoboote  unter eigenem  D a m p f von  
E lb in g  nach N ikolajew  fuhren, 5 fu r die T iirk e i ge- 
baute v on  E lb in g  nach  Konstantinope l, 2 fu r  Oester- 
reich gebaute von  E lb in g  nach  Pola, 14 fu r  Ita lien  
gebaute von  E lb in g  nach  Spezia  un d  1 fiir C h in a  ge- 
hautes von  E lb in g  nach  Fu tscheu  dam pften. B e i allen 
diesen Re isen  gab  es w eder bei den Boo ten  selbst, 
noch bei dereń M a sc h in e n  irgend welche StO rungen, 
und alle kam en, trotz der schw eren Sttirme, w elche 
sie auf ihren R e isen  zu bestelien hatten, w oh lbeha lten  
an ihrein Z iele an. D ie  englischen  Zeitungen  sagen, 
dafs d ie G eschw ind igke it der Boo te  bei der W ettfahrt 
nach Portsm outh  ca. 17 Kno ten  betrug; m ehrere der 
Sch ichauschen  Boo te  haben  die F a h rt  v o n  E lb in g  
b is K ie l m it e iner D u rch schn ittsge schw in d igke it von  
ca. 20 Kno ten  gem acht, und  das oben e rw ahn le  
ch inesische B o o t  erreichte w ahrend  e iner e in stiind igen 
F a h r l au f offener See  m it K o h le n  fiir eine R e ise  von  
1000 Seem eilen an  B o rd  die G eschw ind igke it von  
24,23 Knoten. D ie  Sch iffsm asch inen  der S ch icha u schen  
Construction  ze ichnen s ich  noch  dadurch  aus, dafs 
bei ilinen  eine ganz bedeutende E rsp a ru n g  von  
Feuerungsm a leria l eintritt.“

Das neueste Eisenbalinprojcct.

R isu m  teneatis, a tn ic i! —  D a ls  es bei der colonia- 
len Bew egung  in  u n se rm  deutschen V a te r la n d e , die 
in dieser Ze itschrift  m it R e ch t ste ls a is  eine seh r 
erfreuliche bezeichnet und  m it regem  In le re sse  in 
ihrem  weiteren Ve rlau fe  verfo lgt w orden  ist, an  Ver- 
suchen n ich t  fehlen w u rd e , denen m an  m it dem 
A usd rucke  sabenteuerlich«  eine noch  seh r gelinde 
Bezeichnung zutheil w erden lafst, da rau f ist m ehrfach  
in »Stah l und  E is e m  h ingew iesen  w orden. D a fs  m an  
aber so  p lum pe  Y e rsu ch e  au f den Geldbeutel des 
deutschen P u b lik u m s  m achen  w iird e , w ie dies in  
einem uns eben zu H an d e n  kom m enden  Prospect der 
r J a k o b a - H a n d e l s e x p e d i t i o n «  geschieht, das h a t
ten w ir, offen gestanden, n ich t  erwartet. D a s  unter 
dem Yorstehendcn  N am en zu A lg ie r  etablirte Com itć 
erlafst n am lich  an  deutsche H atide lshause r ein Sch re i- 
ben, in  w elchem  letztere gebeten werden, das Unter-

nehm en m it E n tn a h m e  von  A n the ilsc lie inen , dereń 
B etrag  au f 25  Fr. lautet, zu unterstutzen. E s  hande lt 
sich, wie im  P ro sp ect ve rsiche rt w ird, um  eine Exp lo i- 
t irung  des Gebietes, w elches in  A fr ik a  zw ischen  dem  
8. und 12. G rad  nOrdl. B re ite  un d  dem  24. und  
28. G rad  Osll. L an ge  von  F e rro  liegt u n d  welches 
yom  N ige r und  B en ue  e ingesch lossen  ist. E s  ist das 
1500 b is 8000 F u fs  hohe  P la leau  von Jakoba  oder 
Bautschi. N achdem  der P ro spect d a ra u f h ingew iesen, 
dafs das L a n d  von  p a ik iih n lich e r  SchO nhc it  und  
aufse rordentlicher F ru ch tbarke it sei, dafs alle P roducte  
der gem iifsigten und  trop ischen Z one  do rt gew onnen  
w erden kdnnten, dafs der H ande l dort alle Co lon ia l-  
p roducte in  ungeheuren M engen  und  zugle ich einen 
im m ensen, se h r  lucrativen M a rk t  fur europ&ische In -  
dustrieartikel yo rfinden  w iirde, dafs a lle in  an E lfenbe in  
M illio nen  zu yerd ienen wiiren, w ird  m itgethe ilt, dafs 
d ie beabsichtigte Exped ition  im  Septem ber 1888 m it 
einem  D am pfboot, einer k le inen  L o c o m o t iv e , einer 
entsprechenden A n za h l v o n  E ise n b ah n w age n  und 
Sch ienen  von  1000 m Gesam m tlange an  den O rt  der 
B e st im m ung  abgehcn  wflrden. D an n  heifst es w 5rl- 
iich weiter:

„Begleitet yori In gen ieu ren  und  tachtigen  Fach leu- 
len, w elche die A rbe iten  der Neger leiten und  flber- 
wachen, w ird  die E xped ition  an  O rt  und  Stelle  s o f o r t  
d a ra n ge h e n , a u s  d e n  E i s e n e r z e n  d e s  L a n d e s  
S c h i e n e n  z u  y e r f e r t i g e n ,  w ahrend  a u f  da s M acht- 
gebot (sic !; des Su lta n s dessen U n te rthanen  und 
Sk la ye n  den Bab nkO rp e r herstellen. A u f  diese W e ise  
konn ie  m an  in  8 b is  9 M onaten  f a s t  k o s t e n f r e i  
eine etwa 4  km  lange , w enn  auch  ganz prim itive  
E iso tibahn  v o n  Jakoba  nach  dem Ben ue  aniegen, au f 
w elcher Ulgi ich e inige Dutzend T o n n e n  befOrderl 
w erden kSnnten .* —

M a n  w eifs n ich t,  w as m an  m ehr bew undern  
s o l i , die G esch ick lichke it und  T u ch tigke it  der Inge - 
n ieure  un d  Fach leu te , die au s den E isenerzen  des 
Land es sofort die schOnsten Sch ienen  w alzen k5nnen, 
die Geduld  und  Fo lg sa m ke it  der U nte rthanen  des 
Su lta n s, d ie au f e in  M achtgebot des letzteren h in  
einen BahnkO rpe r an iegen, oder die E in fachh e it  der 
Rechnungsm ethode  der Ja ko b a -E xp e d it io n su n te rn e h - 
m er, welche au f diese W e ise  eine fast kostenfreie 
E ise n b a h n  herstellen zu konnen  yersichern. D em - 
gegenuber w ill der U m stand  w en ig  ye rscb lagen , dafs 
das v on  der Jakoba-Exped ition  bezeiclinele Gebiet im  
Bere iche  des W irku n g sk re ise s  der eng lischen  National 
A fric an  C om p an y  liegt, w elche die Zugangsgeb iete  
zum  N ige r und  B en ue  bereits seit langerer Zeit in 
Besitz  genom m en u n d  s. Z. auch den A frikare isend en  
Flege l an der D u rc h f iil iru n g  se iner P ia n e  ye rh inde rl 
hat. D a fs  nach  den Le istungen  des ob igen  Prospectes 
sich  die Jakoba-Leute  an  so lchen  K le in igke iten  n icht 
stofsen, sond ern  den E n g la n de rn  in  jeder Bez iehung  
„uber“ sein werden, bedarf w oh l n ich t erst der Y e r
sicherung. Dr. B.

Marktbericht.

Dilsse ldorf, den 30. Jun i 1887.
Obgle ich  die P re ise  der W a rran ts  in  G la sgow  

ihre fiuhere  Bed eu tung  fu r den deutschen E ise n m ark l 
bereits lange yerlo ren  haben, so  liifst s ich  doch n icht 
le u gn en , dafs d ieselben im  a llgem einen die au f dem  
gesammten E ise n m ark t herrschende  S t im m u n g  w ieder- 
spiegeln. A n  sletes S c liw anken  dei N o tirungen  fiir 
W arrants ist m an  freilich gew óhnt, und  w enn  daher 
auch in  den letzten T a ge n  w ieder eine kle ine  A b -

V II.;

schw ach u n g  eingetreten ist, so w a r  die Tendenz, n a 
m entlich  in der zweiten Halfte  des M onats, eine seh r 
feste, die P re ise  der W a rra n ts  stiegen und  dam it 
kennzeichnete sich  das V e rtra u e n , m it  w elchem  die 
Lage  des eng lischen  E isenm arkte s belrachtet w ird. 
A b e r  n icht in  E n g la n d  a lle in , sond e rn  auch  au f den 
anderen  m afsgebenden M arkten, geiangte d ie  allgem eine 
S lim m u n g  zum  A u sd ruck, dafs ein lebhafteres Geschaft 
zu erw arten sei. Specie ll au f dem deutschen M arkte

10
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sp rich t dafiir d ie Thatsache, dafs d ie yo llbeschaftigten 
W a lzw e rke  den Gonsum enten und  H a n d le m  kein Ent- 
gegenkom m en zeigen k iin n e n ; denn diese m Schten  
ge rnc  noch  abw arlen  und  dem gem afs nu r das N Sth ig ste  
m it k iirzesten Lie ferfristen  bestellen, die W e rke  aber 
m ussen  so lche  Auftriige  ab lehnen, da  sie  w egen der 
starken  Besch iiftigung recht lange  L ieferfristen  in  
A n sp ru c h  nebtnen m ussen. D ie s  trifft nam entlich  fiir 
T ra g e r  zu, w elche iu  ganz aufse rordentlichen  M engen  
d ringend  yerlangt werden. A b e r  auch  fiir Stabe isen  
haben  die A b n e h m e r ih re  P ra x is  aufgeben m iissen, 
denn w ie  die weiter unten yerflllentlichtc Statistik  
zeigt, haben  sich  bereits im  M a i d ie Au ftrage  w ieder 
wesentlicli gem ehrt,

Y o n  m afsgebender B ed eu tung  fiir die L a g e  des 
gesam m ten E isengescha ftes ist d ie am  25. d. M. er- 
folgte endgtiltige Y e re in igu n g  der rhein isch-w estfa li- 
schen  Stane isenfabricanten behufs E rr ich tu n g  einer 
g e m e i n s a m e n  V e r k a u f ś s t e l l e .  B ekann tlich  ist 
O bersch le sien  m it d ieser M afsrege l yo rangegangen  un d  
m it S p a n n u n g  yerfolgte m an  die im  h iesigen  Bez irk  
śtaU findenden Verhand lungen , da  hier, w egen der 
griSfseren Z a h l der unter den yerschiedensten Ver- 
h iiltn issen  arbe itenden W erke  und des ganz anders, 
a is  in  O hersch lesien  gearteten Geschafts, v ie l grofsere 
Schw ie rigke iten  zu  iibe rw inden  waren. D a  es aber 
in  diesem  Fa lle  ge lungen  ist, der besseren E in s ic h t  
iiber ansche inend  sch a rf  gegenfd ierstehende In te ressen  
zum  Siege  zu yerhelfen und  end lich  eine a llse itig  be- 
friedigende feste V e re in b a ru n g  zustande zu bringen, 
so  ist der H o fln u n g  weiter R a u m  gegeben, dafs auch 
in denjenigen Zw e igen  der E isen - u n d  S tah l-Industrie , 
in  denen m an  noch  n icht zur E in ig u n g  gelangen 
konnte, der Pe ss im ism u s ba ld  den B od en  yerlieren 
w ird. D e n u  das Beisp ie l der Stabe isenw erke  zeigt das 
unw idersteh liche  Fortschre iten  der E rkenntn ifs, dafs 
A rb e it  m it entsprechendem  Nutzen in der E isen - und  
Stah l-Indu str ie  n u r  fur solche B ran c h e n  m Oglich ist, 
die s ich  in b indender Fo rm  geein igt haben. A is  solche 
F o rm  ist die der V e r k a u f s - S y n d i c a t e  jetzt aner- 
kannt, ilenn  d u rch  dieselbe w ird  end lich  auch  das 
Prob lem  der w irksam en P rod u c lio n se in sch ra n ku n g  
se ine  b ishe r vergebens yersuchte LO su n g  finden.

F iir  die deutsche Stabe iseńfahrication  ist der am  
25  ,d.M. in D iisse ld o rf gefafste B e sch lu ls  von  besonderer 
Bedeutung, da die m itte ldeutschen W e rk e  u n d  d ie 
jenigen an  der Sa a r  n u r  da rau f gew arlet haben, dafs 
die in  R h e in la n d  und  W estfalen yorliegenden grofsen  
Schw ie rigke iten  fiberw unden w e rd e n , um  sich  in  
g le iche r W e ise  zu festen Synd icaten  zusam m en zu 
schliefsen. D ie  d a nn  bestelienden v i e r  G r u p p e n  
werden le icht zu der bereits yorbereiteten Yerstiind i- 
gu n g  ge langen und  dann  in  der L age  se in , den 
M a rk t  in sow e it zu be lie rrschen, a is  es no thw end ig  
ist, um  e n d lic h , nach  langjahrige r ye rlu stb ringender 
Arbeit, den von  dem  R e iche  gew ahrten Schutz  auch 
ausnutzen u n d  dadurch  die lange  enlbehrte  R e n ie  
end lich  w ieder erzielen zu kónnen. D a ls  dadurch  
die Lage  derjenigen W e rk e  ganz besonders gun stig  
bee influfst w erden w ird ,  w elche den Schw e rp unkt 
ih re r  Fabrication  in  H ande lse isen  gelegt haben, liegt 
au f der Ila n d . M it  w eichem  festen Ye rtrauen  die 
W e rke  ubrigens au f die gesch lossene  Y e rb in d u n g  bauen, 
geht au s  dem  U m stande  heryor, da fs sie jetzt schon, 
vo r  E riiffnung  der gem einsam en Yerkaufsstelle, den 
G run d p re is  um  2 J l  —  yo n  110 au f 112 J l  —  
e rhoh t haben.

D e r  K o h l e n m a r k t  hat s ich  w esentlich  hefestigt. 
E in e  se h r  e rheb liche  P re isste ige rung ist fu r K o k s -  
koh len  eingetreten und  K o k s  s in d  se h r  gesucht, jedoch 
sch w e r  zu erhalten. D ie  Yersch iffungen  au s  den 
R h e in h a fe n  s in d  bedeutend.

E rz e .  F i ir  in land isc lie  E isenerze  ist, bei der L a ge  
des R ohe isenm arktes, eine A e n d e ru n g  zum  Besseren

n ich t e ingetreten, der P re is  fu r  Som o rro stro  - Erze  
h a t  dagegen etwas angezogen,

R o h e i s e n  U nte r dem  von  den S iegerlander 
P roducenten  ausgeilbten D rucke  w aren die rhe in isch - 
w estfa lischen H iitten  gezw ungen , den P re is  f i i r Q u a -  
l i t i i t s - P u d d e l e i s e n  e rheb lich  — um  4 ‘ .'2 J l — 
herabzusetzen. W e n n  au f irgend  einem  G eb ie te , so  
zeigen s ich  h ie r  d ie traurigen  Fo lgen  m ange lnde r 
E in s ic h t  u n d  ungenugend e r E in igung . W a h re n d  die 
rhein isch -w estfa lischen  Hutten  jeden T a g  bere il waren, 
ihre  Producte  e iner gem einsam en Yerkaufsste lle  zu 
u b e rge b e n , haben  d ic S iege rlande r HochOfenbesitzer 
noch  zu keiner V e rstand igung  ge langen kon n e n ; ohne 
so lche  ist aber ein gesch lossenes V o rgehen  der rhe in isch - 
w estfSlischen P roducenten  unthun lic li. D a fs  de rse lb st- 
m orderische  Concurrenzkam pf, w elchen unte r so lchen  
U m stSnden  die beiden Bezirke  gegene inander fuhren, 
von  den A b n e h m e rn  w e id lich  ausgenntzt w ird, ist 
se lb sty e rsta n d lic h ; m an  kauft eben n u r  d a s  NOtliigste 
un d  info lgedessen tnehren s ich  die L a ge r  an ilen 
H o cho fen  und  werden, w enn  d ieser Zustand  lange 
andauert, weiter a u f  die P re ise  drucken. Unter- 
dessen ru h en  die Bestrebungen  e iusichtiger M a n n e r 
im  S iegcr land e  n ic h t ; w ie w ir  hO ren , ist das Statut 
fu r  die, das ganze S iege rland  um fassende gem einsam e 
Yerkaufsste lle  au sgearbe ite t, und  eine V e rsa m m lu n g  
so li in den  nachsten  T a gen  d a rub e r beschliefsen. 
Uebt da s in  D u sse ld o rf  von  den Staheisenfabricanten 
gegebene Be isp ie l seine W irku n g , so  w iirde  m it  einem  
Sch lage  der westdeutschen H oeho fen industrie  an  Stelle 
der sebw eren V e rlu ste , w elche eine R e ih e  von B i- 
lanzen aufweisen, eine R e n ie  gesichert sein. ohne  dafs 
es e rfo rderlich  sein w iirde, die W a lzw e rke  zu  schw e r 
zu belasten.

D ie  von  25 Hutten  fiir den M onat M a i aufge- 
gebene Statistik  ergab fo lgendes R e su lta t:

Y o rra th  an  den H o ch O fe n :
Ende  A p ril.  E n d e  Mai.

Toimcn Tonnen
Qualit;tts-Puddele isen e inschliefs- 

lich  Spiege le isen  . . . .  26 471 32  128
O rd ina re s  Pudde le isen  . . . .  933 1 188
B e s se m e re ise n ...........................  28  074  27 673
T h o m a s e i s e n ..................   5 245______ 5 548

S u m m a  60  723  66 5.‘57
D e r M a rk t fu r  G i e f s e r e i r o h e i s e n  hat sich 

etwas besser behauptet, denn die P re ise  du rflen  n u r  
um  eine M a rk ,e rm a fs ig t  w erdeu, auch  haben d ie V o r -  
rathe n u r  u ne rh eb lich  zugenom m en.

D ie  v on  10 H ocho fenw erken  p. M a i aufgegebeue 
Statistik  stellte sich  in ih rem  G esam m tresultat w ie folgt: 

D e r Y o rra th  an den IlochO fen  betrug:
E n d e  A p ril.  E n d e  Mai.

Tonnen Tonnen
No. 1............................................ 8 973 10 034

* I I .........................................  5 335 5 562
» I I I ......................................... .......... 6 653 0 925

Su n u n a  20  961 22 521
U ltim o  M a i waren auf L ie ferungen fest abge

sch lo ssen  :
No. 1..................  48  176 l

» I I ..................  7 787 t
» I I I ..................  18 098 t

D a s  S t a b c i s e n g e s c h i i f t  hat in sofern  einen 
recht befriedigenden Verlauf, a is die W e rke  gezw ungen 
sind, m it  vo lle r K ra ft zu  arbeiten, un d  so lche  T h a tig - 
keit noch  a u f  M onate  gesichert ist. T ro tzdem  die 
A b n e h m e r  durch  die U nsiche rhe it iiber den Y e r la u f 
der Ye rhand lungen , w elche zw ischen den rhe in isch - 
w estfalischen Wrerken beziig lich  B ild u n g  des Synd ieats 
schw ebten, so  v ie l a is  irgend  ang&bglicli Z u rO ckha ltung  
ubten, hat doch  bereits im  M on a t M a i der E in la u f  
de r B e sle llungen  w ieder die aufsteigende R ic h tu n g  
e ingeschlagen, denn es s in d  u be r 5000 t B esle llungen  
m e h r  a is im  A p r il e ingegangen un d  auch  1000 t
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m ehr re rsand t w orden. Unter d iesen U m sliind en  
konn ie  der Conven tion sp re is  ohne  Schw ie rigke it  er- 
re ich l werden und  m an  is l iihe rzeugt, dafs ein 
Gleiches der Fa li se in  w ird, nachdem  am  1. Ju li der 
Aufsch lag m it 2 J l  G e llu ng  erlangt haben wird.

D ie  von 21 W erken  gegebene S la l is l ik  s le llle  sich  
wie fo lg i:

M o n a t sp ro d u c t io n ..................  27 395 1
Ye rsandt . . . . . . . .  27 531 t
Neu e ingegangene Be sle llungen  23  484  l

F u r  B l e c h e  b a l die N achfrage  zugenom m en und 
es is l die M oglichke it n ich t  ausgesch lossen, dafs von 
der in den ersten T a gcn  des Ju li slattfindendcn General- 
ve rsam m hm g des Ve rhandes rh e in isch -w e stfa lische r 
Blecbwatewerke eine E rh o h u n g  des G rundpre ise s aus- 
gesprochen w erden w ird.

F u r  l ) r a h t  w ird  der effectiv im  A u sla n d e  vor- 
handone B ed a rf von  den grofsen  H and e lshau se rn  
kunstlich zuriickgehalten, ein Żusland, dem die lia lur- 
liche E n tw ick lu n g  der Y e rha ltn issc  bald ein Ende  be- 
reilen diirfte. E in e  lebhaftere N achfrage  hat sich  in 
lelztcr Zeit fu r  gezogenen D rah t eingestellt.

In  E i s e n b a h n m a t e r i a l  ist volle A rb e it  frei- 
lich fur Monate noch  gesichert, die P re ise  sind  jedoch, 
infolge der au sland ischen  Concurrenz, unbefriedigend. 
Dafs die belreffende belgische F irm a  die W idcrstands- 
k ra ll der deutschen W e rk e  aber so  ge ring  angesch lagen 
hat; um die Zeit fur gekom m en zu erachten, ihnen  
in der Presso  e inen W e g  anzudeuten, a u f  w elchem  
sio sich  von  derlastigen  Concu rrenz  loskaufen  kSnn len , 
und  dafs diese A nge legenhe it v on  der deutschen 
Presse  m il vollem  E rn s t  behande ll wurde, h a l freilich 
das E rs launen , aber auch  dic He iterke il der betreffenden 
deutschen Ind u slrie llen  in  erheb lichem  M afse  her- 
vorgerufen.

D ie  Bescha ftigung der M a s c h i n c n f a b  r i  c a n  l  e n  
und E i s e n g i e f s e r e i e n  hat s ich  etwas gebessert, 
ist aber in bezug au f die e inzelnen W e rke  seh r ver- 
schieden; viele W e rke  s in d  m itA u ft ra g e n  fur langere 
Zeit gu l v e rse h e n , e in ige haben gute Beschaftigung, 
jedoch n u r  fur kurze Dauer, vereinzelt findet aber 
Mangel an  A rb e it  statt und  dahe r ble iben die Pre ise  
gedruckt.

D ie P re ise  stc llleu  s ich  w ie fo lg i:

Koh len  und  K o k s :

F l a i n m k o h l e n ..................  J l  5 ,60—  6,20
Kokskoh len , gew aseben . . . »  4.30—  4,60 

» feingesiebte —
Coke fu r H ocho fenw erke  . » 8 ,00—  8,40

» Bessem erbetrieb . . *  8 ,20—  8,60
Er/.e:

K o h s p a l h ................................» —  —
Gerósteler Spathe isensle in  . ■ 10,50 —  11,00
Som orro stro f.o .b . Rotterdam  . » 12,80— 13,00
S iegene rB raune isen sle in .pho s-

p h o r a r m .......................—  —
Nassau ischer R o lhe isen s le iu  

m it ca. 50 % E ise n  . . .  * 6 ,00—  6,50

44,00

» 4 0 ,0 0 -4 1 ,0 0

» 45,00 —
» 48,00 —

R o h e ise n :

C iefsereieisen Nr. I. . . . J l  54 ,00— 55,00
» » II.  . . . '  *  51,00— 52,00
» » I I I .  . . . » 48,00

Q ualitats-Puddele isen  . . . »  43 ,50 - 
» ». S iegerliinder » —

O rd ina re s » . . . .
Bessem ereisen, deu lśch .S ieger-

lander, g r a u e s ..................
Westfal. Bessem ereisen . . .
Stah le isen, weifses, unter 0,1 %

P h o sp h o r  ab S iegen  40,00— 42,00
Bessem ereisen, engl.f.o.h.W esl-

k i ł s t o ................................sh. 43.6 — 45,00
Thom ase isen, deulsches . . J l  42,00 —
Spiegeleisen, 10— 1 2 %  M a n g a n , 

je nach  Uage der W e rke  . » 49,00— 50,00
E n g l. G ie fsere irohe isen  Nr. I I I  

franco  B u h ro r t  . . . .  » 53,00 —
| juxem burgcr, ab L u xu m bu rg  . ■■» 33 ,00— 35,00 

Gęwalztes E ise n :

Stabe isen.w eslfiilisches . . . »  110,00 —
W inke l-, Faęon- u .T rage r-E ise n  (G rundpre is) 

zu a h n lich e n  G rundpre isen  
a is Stabe isen  m it A u f- 
sch lagen  nach  der Scala.

Bleche, Ke sse l- J i  145,00 —
» secuuda  » 135,00 —
» dunne  . » 130,00— 140,00

S tah l draht, 5,3 mm
n e tto a b W e rk  > 101,00— 106,00 

D ra h t  au s Schw eifs-

Gruud- 
preis, 

AufschlUge 
nach der 

Scala.

eisen, ge-
w 5hn liche r » —  —

besondere  Q ua lita len  —  —

D ie  Berichte  aus E n g l a n d  iauten im  wesentlichen 
g iin slig . A u s  M id d le sb rough  w ird  dem  »Econom isl«  
geschrieben, dafs d ie P re ise  anha llend  in  die I I3 h e  
gehen, und  dafs n u r  der A n sto fs  daz.u von  Specu lations- 
kaufen ausgegangen  ist, R ohe isen  Nr. 3 w urde zu 35 sh. 
nolirt, un d  Nr. 3 W a rra n ts  zu 35 sh. 3 d. h is 35 sh. 
6 d. A u c h  die Stah lw erke  s in d  fiir  die nachste Zeit 
gut beschaftigt. besonders in E ise n b a h n -M a te r ia ł.  
B o lckow , Y a u g h a n  &  Cie. haben  einen A u ftrag  auf 
6000 t Sch ienen  fiir C h in a  erlangt. In fo lge  von  B e 
sle llungen  au s den Ye re in ig len  Staaten und  C anada hat 
s ich  der R ohe isenm arkt in G lasgow  und  dem W esten
v on  Sch o lt lan d  erfreulięh gcslaltet, und  es w ird all-
gem ein eine B e sse rung  der Gescbaftslage constatirt. 
O bw oh l d ie Nachfrage  fu r fertiges E ise n  ge r in g  i s t , 
so  m acht s ich  auch  au f diesem  Gebiet eine bessere 
S t im m u n g  in bezug au f die Z ukun ft  geltend.

In  den V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  rechnet in an  
fu r Spatsom m er au f ein lebhaftes Geschaft D ie  
P re ise  haben eine sle igende Tendenz, und  es besteht 
die A n s ic h t,  dafs d ie Lage  der E isen - und  Stah l- 
In d u slr ie  in  der zweilen H a lfte  des Jahres ebenso 
gOnstig, w ie im  ersten Halb jahr, w erden w ird.

II. A. Bueck.
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Yereins-Nacliricliteii.

Nordwestliche Gruppe desVereins deutscher 
Eisen- und Stahl-lndustrieller.

Yorstnnds-Sitzung des Yereins deutscher Eisen- und 
Stahl-lndnstricller in Hannorcr am 12. Juni 1887.

A n w e s e n d  die H e rre n : G ene ra ld irec lor R i c l i L e r ,
Geh. Com m erzienrath  B a a r e ,  D ire c to r  B l a u e l ,  
H e r m .  B l o l i m ,  R u d .  B o ć k i  n g ,  General- 
director B r a u n s ,  G enera ld irec lor E h r h a r d t ,  
Justizrath  Dr. G o o s e ,  D irecto r G r u n d ,  C om m e r
z ienrath  L u e g ,  Com m erzienrath  G. L . M e y e r -  
H annove r, A. M i n s s e n ,  Generaldir. S e e b o h m ,  
G pnera ld irec lor S e r  v a  e s ,  D irecto r S l a h l ,
10. W e i s e ,  G enera lsecre lar B u e c k ,  H aup tm ann  
S o h i r n n i e l f e n n i g ,  Dr. R e n t z s c h .  

E n t s c h u l d i g t  f e h l e n d  die H e rre n : G enera lconsu l 
R u s s e l l ,  O be r-B e rgra th  v o n  A m m o  n , General- 
d irector B ą r n e w i t z ,  G u s t .  H a r t m a n n ,  Geh. 
F inanzrath  J e n c k e ,  G enera ld irec lor L u e g ,  
v o i i  M a f f e i ,  G ene ra ld irec lor M a s s e n e z ,  F. 
S c h i e l e ,  Geh. Com m erzienrath  S c h w a r l z -  
k o p f f ,  Geh. Com m erzienrath  S t u n im ,  v o n  
T u r c k h e i m ,  J. F. W e s s e l s ,  D irector D i t t -  
i n a r ,  Secretar W . H e n k e l .

D ie  (bereits am  10. M a i feslgestellte) T a g e s -  
o r d n u n g  la u te t:

1. Geschaftliche  M itthe ilungen.
2. D ie  E rh o h u n g  der ru ss ischen  E isenzolie.
3. In va lideuve rsiche rung.
4. A rbe ilerschutzgesetzgebung.
5. E rh o h u n g  der landw irthschaftlichen  Zoile.
6. Der B e r ich t  des R e ic lisam ls  des In n e m  uber die 

Sonntagsarbe it.
7. A u sd e h n u n g  der Ve re in sstatist ik  au f S lab e isen  

und  andere Producte  der W alzw erke.
8. Jah re sb crich t  iiber Z a h l der A rb e ite r,  Lohnsa tze  

un d  B ilanzen  der A c t ie n - Gesellschaften in 1886.
0. Pe rm anente  In d u st r ie -A u ss le l lu n g e n  in  B uenos- 

A yre s, B uka re st  und  M elbourne.
10. H e rau sgabe  der a lphabetisch  geordneten E isen - 

und  M asch inenzG lIe  a ller L&nder.

D e r Yo rsitzendc H r. G enera ld irector R i c h t e r  
eroffnel die S itzung  in  K a stens H ote l N achm ittags 
6 U h r.

1. Geschaftliche Mittheilungen.

1. M u s t e r b u c l i  f u r  E i s e n c o n s t r u c t i o n e n .  
D e r  G eschaftsfuhrer des V e re in s  theilt d ie B esch lu sse  
der an dem selben T age  staltgefundenen C om m iss ion s- 
sitzting mit. M ehrse it ig  w ird  d e rW u n sc h  ausgesprochen, 
dafs die se h r  un lieb sam en V e rzogerungen  in  dem  E r-  
sche inen  des M u ste rbuch s n u n m e h r  aufliOren mochten.

2. D ie  trau rigen  E rfa h ru n ge n , w elche bei dem 
letzten Erdbeben  in  Ita lien  m it dem B a u  der H au se r 
au s  Ste inen  u n d  H o lz  gem acht w orden  s in d ,  hat die 
A u fm crk sam ke it  au f den B a u  v o r z u g s w e i s e  a u s  
E i s e n  c o n s t r u i r t e r  H a u s e r  und  deren- grófsere  
W ide rstand sfah igke it bei entsprechender C on stru c lio n  
ge lenkt und  is l  der Ye re in  ben iuht gew esen, nach  
dieser R ic h lu n g  h in  e inen stiirkeren V e rb rau ch  des 
E ise n s  anzuregen, A u s  der M itte  der Y e rsa m m lu n g  
w ird  b e m e rk t , dafs so lche  E isen lie fe rungen  nach 
It a l ie n , w elche fur derartige  Zw ecke bestim m t zu 
se in  sche inen, in  der letzten Zeit erheb lich  zugenom - 
m en  und  dafs ein  w eiterer Y e rb ra u ch  von  E isen-

M ateria l nach  der gedachten R ic h lu n g  h in  zu erwarten 
sei. D e r V o rstan d  erk la rt s ich  deshalb  dam it ein- 
ve rsta u d e n , dafs diese Ange legenhe it seitens des 
Ve re in s weiter verfo lgt werde.

3. S e r b i e n  e r h e b l f u r  u n g a r i s c h e s  E i s e n  
n u r  d i e  I I  a l f  t e  d e s  Z o l l s ,  d e r  b e i  d e r  E in -  
f  u  h  r  n a c h  S e r b i e n  f u r  d e u  t s  c l i  e s E i s e n  z u 
z a h l  e n  i s t ,  obgle ich D eutsch land  m it Serb ien  einen 
M e is lb eg u n st igu n g s-Y e rlra g  abgesch lo ssen  hat. Se itens 
e in iger W erke  ist das P rS s id iu m  ersucht w orden, fur 
Bese it igung  dieses Uebelstandes die e rforderlichen 
Sc lir ilte  zu thun. D iese  B e m u h u n g e n  s in d  indessen 
b is jetzt da ran  gescheitert, dafs fiir gew isse  A rtike l 
des G renzve rkeh rs m it U n g a rn  E rle ich te rungen  im 
Zo llve rke h r zugestanden w orden  sind, w elche fur die 
m it anderen L a n d e m  abgesch lossenen  IIande lsve rtrage  
Serb łen s n ich t  rnafsgebend sind.

4. V o n  seh r beachtensw erther Seite w urde mit- 
gethe ilt, dafs m an  in  N o r d - A m e r i k a  lebhaft 
dafur agilire, den Z o l l  f u r  S t a h l d r a h t  Nr. 6 von  
45 % des W e rt lis  (etwa 11 Doli. p ro  T on n e ) au f 
l '/2 Cis. p ro  P fund  (etw a 15 Doli.) z u  e r  h o l i  en.  
Unsere  A n fra ge n  in  N o rd -A m e r ik a  haben  diese Be- 
fu rch tung  schw inden  oder doch  ve rr in ge rn  lassen. 
A n d e re  M itthe ilungen  lieben h e rvo r,  dafs eine Zo ll- 
e rh o h u n g  zwar. n ich t fiir S tah ld rah t, sond e rn  fur 
K n u p p e l  zu besorgen se i,  be sonde rs nachdem  be
m erkt w orden  sei, dafs, um  einen n iedrige ren  Zo ll 
zahlen zu k on n e n , m ehrfach  K nup p e l Nr. 6 (die m it 
45 % des W e rth s  zu verzollen sind ) a is K n u p p e l 
Nr. 5 (dic n u r  0,6 C is. p ro  P fund  zahlen) angem elde l 
w o rden  sind. A u s  d ieser T a u sc h u n g  der Zollbeam ten 
sei auch  n u r  der U m s la n d  zu e rk la re n , w arum  bei 
der E in fu h r  in  N o rd -A m e r ik a  gew isse aufscrdeutsche  
F irm e n  fu r K n u p p e l e rstaunlich  n iedrige  P re ise  zu 
stellen verm ocht haben.

5. Se it  der letzten V o rstan d ss itzu n g  s ind  an alle 
M itg lieder v on  Y e r e i n s d r u c k s a c h e n  die Liefe- 
rungen  Nr. 6 b is  20 versendet w orden. A u fse r  der 
M onats-R ohc isen sta t ist ik  s ind  darunter h e rvo rzu h e b en :

a) E in -  und  A u s fu l ir  v on  E isenw aa ren  u n d  M a sc h i
nen in  D e u tsch la n d , O este rre ich , F rankre ieh ,
G ro fsbritann ien, Be lg ien  u. s. w. (Lief. 12.)-

b) D e r  A n lh e il D eu tsch land s an der E in fu h r  in
B u iga r ie n  und  O strum elien.’ (Lief. 17.)

c) Z o llb e b an d lu u g  v o n  W a lz d ra h l in  der Schw eiz.
(Lief. 18.)

d) A b sa tz  von  E ise n w aa re n  in  Ch ina. (Lief. 15.)
e) D eu tsch land s E isenp roduction  in  1886. (Lief. 11.)
f) B ed arf fur B a h n e n  und  M a rinę  in  Italien. (Lief. 20.)
g) D ie  E ise n b ah n e n  der Erde. (Lief. 16.)

6. E ingegangen  s in d  eine A n za h l E xem p la re  der 
v on  H rn. S te inm ann  - B u ch e r  lierausgegebenen neuen 
Z e ilsc h r if t : » D i e  I n d u s t r i e ,  z u g l e i c h  d e u t s c h e  
C o n s u l a t s z e i l u n g * .  D ie  Exe inp la re  w erden  ver- 
theilt. D e r H e rr  Yorsitzende n im m t V e ran la ssung, 
au f diese beachtensw erthe  Ze itseh rift, w elche  den 
berechtig len  Interessen  der In d u strie  zu dienen ver- 
sp r ich t,  au fm erksam  zu m achen  und  dieselbe zu 
w irk sam er U nterstutzung zu empfehlen.

11. Russische EisenzifIle.

D ie  B e ra th u n g  w ird  vertagt.

III. lnvaliden-Versichorung.

A ilse it ig  w ird  die N o thw end igke it  e r k a n n l, zu 
dieser se h r  w iclitigen  F rage  rechtze ilig  S te llung  zu 
nehm en und, w enn  auch  b is  zu de fin itiren  E rk la ru n -
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gen und  Sch ritlen  des Y e re in s  die in  A u ss ie h t  zu 
nehm enden V o rsch lage  der R e g ie ru n g  abzuw arten 
se ien , soviel a is m Sg lich  doc li sch o n  dem nachst U n - 
terlagen fur die B e a n tw o rlu n g  dieser F rage  zu satn- 
m eln, s ich  uber die A n sic h te n  der M itg lieder zu 
unterrichten und  die G ruppen  zu e rsuchen , m itte lst 
Fragebogen das entsprechende M ateria ł zu sam rneln 
und sodam i dem H aup tve re in  zu ubersenden. D ie 
nordwestliche G ruppe ubern im m t, e inen h ie rau f be- 
zuglichen Fragebogen, dessen Bea rbe itung e ines ih re r  
M itglieder zugesagt h a t , festzustellen u n d  sod ann  
dem P ra s id iu m , eventuell der nachsten  V o rs la n d s-  
sitzung, vorzulegen.

IV. Arbciterschutzgcsetzgebung.

Im  S in n e  der v om  C e n lra lve rb and  deutscher In - 
dustrieller h ie ruber bearbeiteten D enksch r ift  haben 
Besprechungen m it m afsgebenden M itg liedern  der 
BehSrden  und  e influfsre ichen M itg liedern  des B e ich s-  
tags stattgefunden, n ich t m inde r hat s ich  der Ve re in  
m it der P resse  in V e rb in d u n g  gesetzt. D ie  dritte 
Le sung  des Com in iss ion sb e rich ts  hat im  Re ich stage  
noch n icht stattgefunden. F a lls  auch  diese ungun st ig  
ausfallen sollte, w ird  dem  P ra s id iu m  anheim gegeben, 
die R e ich sreg ie rung n ochm a ls  a u f  die Gefahren  auf- 
m erksam  zu m achen, die eine in ih ren  An fo rde rungen  
zu w e il gehende A rbe ile rschutzgesetzgebung.—  w en iger 
noch fur d ie Industrie , a is  y ie lm eh r fiir die A rbe ite r 
selbst —  zur F o lg ę  haben  mufste.

V. Erhifhung der landwirłhschaftlichen ZBIIe.

Im  A n fa n g  des vo rigen  M o n a ts,  a is die heutige 
Tage sordnung  aufgestellt w urde , w ar das E rsche inen  
einer Y o rla ge  fu r E rh o h u n g  der landw irth schaftlichen  
ZOlle n ich t un w ah rsch e in lich  und  sch ien  os daher 
angezeigt, dem V o rstan d  Gelegenhcit zu geben , s ich  
daruber ąuszusp rechen und  uber die etwa noth ig  
w erdenden S c h r i lle  zu berathen. E in e  so lche  V o r Ia gc  
ist indessen  b is  heute n ich t  ersch ienen und  w ird  
auch, w ie nu n m e h r s iche r feststeht, in  dieser Session  
n icht erscheinen. A u s  diesem  G run de  konnte  die 
Berathung vertagt und  abgew artet w e rd e n , ob au f 
diese Frage  spiiter zu ruckzukom m cn  sein w ird.

VI. Bericht Uber Sonnlagsarbeit.

D er h ie ruber im  R e ich sam t des In n e rn  von  
einer besonderen C o m m iss ion  zusam m engestellte  B e 
richt w urde bere ils M itte  M a i erwarlct. Derse lbe  ist 
jedoch b is heute noch  n ich t ersch ienen  und  w urde  
deshalb auch dieser Berathungsgegenstand  Yertagt.

VII. Statistik Uber dio monatliche Production von Stab
eisen und anderen Walzwerksproducten.

Nachdem  die Statistik  uber die m onatliche  P r o 
duction von  B o h e ise n  trotz m ancherle i Schw ie rig - 
keiten doch in  le id lich  befried igender W e ise  durchge- 
fuhrt w orden  ist und  dercn Fo rtbc stand  a is gesichert 
zu betrachten sein durfte, erachtet der Y o rs ta n d  au f 
Vo rsch lag  des P r iis id iu m s fu r angezeigt, d ie Statistik  
auch au f die m onatliche  P ro d u c tio n  v o n  Stabeisen 
und anderen P roducten  der W alzw erke  auszudehnen 
und w ird  der G eschaftsfuhrer beauftragt, s ich  h ieruber 
zunachst m it den  G ruppen  und  dereń Seeretaren in 
Ye rb indung zu setzen. M a n  sp r ich t  dabei d ie E r -  
w artung au s, dafs d ie einzelnen W e rke  s ich  zu r Be- 
antw ortung der m onatlichen  Fragebogen  bereit 
erklaren werden, zum al da  au s den Zusam m enste llun - 
gen die P roduction  des e inze lnen W e rke s n ich t 
herauszulesen se in  w ird. Z u  .diesem  Zw ecke so li 
freigestellt b le ib e n , dafs vereinzelte W e rke  einer 
Gruppe m it den W e rke n  e iner and e rn  G ruppe 
zusainmengefafst werden.

VIII. Bericht Uber die Zahl der Arbeiter, LShno und Bi- 
lanzen der Actien-Gesellschaftcn.

D e r a is  C o rrecturabzug im  D ruck  vorliegende 
B e r ich t  des G eschaftsfuhrers ube r die Z a h l der A r 
beiter und  dereń L S h n e  a iif 233  W e rken  der deut
schen  E isen ind ustrie  und  des M a sch inenbaue s in  
1886 sow ie  ube r die B ilanzen von  94  Actien-G ese ll- 
schaften derśelben B ran c h e n  in  1886 bez. 1885/86 
w ird  von  der V e rsa m m lu n g  m il e in igen  w enigen 
redactionellen A band e rungen  genehm igt.

IX. Industrie-Ausstellungen.

1. D e r P la n ,  eine deu lsche  p e r  m a n  e n  te  I n -  
d u s t r i e - A u s s t e l l u n g  i n  B u e n o s - A y r e s  fur 
A r t i k e l  der E isen ind u str ie  und  des Masc.hinenbaus 
zu e rr ich te n , hat b is  jetzt die entsprechende B e 
the iligung  n ich t  ge funden, da a u f  A n ira ge  sich  n u r
3 M asch inenbauansta lten  bereit e rk la rt h a b e n , sich  
an  einer deshalb  nach  Be rlin  zu beru fenden  Be- 
sp rechung  zu belheiligen.

D e r  G eschaftsfuhrer legt gleichzeitig ein von  
beachtensw erther Seite m itgetheiltes Verze ichn ifs 
so lche r G egensliinde vor, w e lche  sich fu r den A b sa tz  
in A rg e n lin ie n  u n d  den angrenzenden sudam erika - 
n ischen  Lan d ern  eignen so llen  u n d  fu r  die projectirle 
M a sch inenausste llung  in B u e n o s -A y re s  in  erster L in ie  
in A u ss ie h t  genom m en waren. M it  R flck s ich t darauf, 
dafs die K enn tn ifsn ah m e  d ieser A rt ike l fur m anche 
unserer exportirenden W e rk e  v o n  Interesse se in  
durfte, sow ie  fu r  den im m e rh in  m oglichen Fa li, dafs 
s ich  doch  n och  grafsere  B e the ilig ung  fu r d ie frag- 
liche  A u ss te llu n g  finden kOnnte, soli d ieses .Ve r- 
ze ichnifs dem Pro toko ll be igedruckl werden.

2. D e r Centra lverband  deutscher In d u slr ie lle r  
fragt bei dem  Vere in  an , ob und  w io w eit derselbe 
s ich  fiir die E r r i c h t u n g  d e u t s c h e r  M u s l e r l a g e r  
i n  R u m a n i e n  interessire.

O bgle ich  der E j  port deutscher E isenw aa ren  und 
M a sch inen  nach  R u m a n ie n  s ich  in  erfreulic.her W e ite  
gehoben hat, so  glaubt der Vere in  v o n  e iner directen 
M itw irk u n g  se inerse its s ich  doch  keine grofsen  E rfo lge  
yersp rechen  zu kO nnen, w ill aber n ich t unterlassen, 
die M itg lieder des Y e re in s  au f .diese Bestrebungen  
aufm erksam  zu m achen.

3. D ie  H H .  Jacob i &  Greli in  H a m b u rg  theilen 
m it, dafs vo in  1. A u g u st  1888 b is  zum  31. Janua r 
1889 in  M e l b o u r n e  eine i n t e r n a t i o n a l e  I n d u -  
s t r i e - A u s s t e l l u n g  slattfinden werde, und  erklaren 
sich, gestutzt au f ih re  V e rb ind ungen  m it A ustra lien , 
bereit, die h ierbe i n o th ig  w erdenden Yerm ittlungen  
im  Interesse  deutscher A u sste lle r zu ubernelunen. 
D e r V o rstan d  beschliefst, den M itg liedern  des V e re in s  
du rch  das P ro toko ll h ie rvon  K enn tn ifs  zu geben.

X. Herausgabe der alphabetisch geordnoten Eisen- und 
MaschinenzBlle aller Lander.

Der Geschaftsfuhrer bat dic Bea rbe itung eines 
a lphabetisch  geordneten Zo llta rifs  a lle r L a n d e r  fur 
E isenw aa ren  u n d 'M a sc h in e n , berechnet au f deu lsches 
G ew icht u n d  deulsches G e ld , sch o n  seit e in iger Zeit 
in A n g r if f  genom m en  und tragt s ich  m it der Hoffnung, 
ungeachtet der grofsen  Schw ierigke iten  diese A rb e it  
zu einem  w en igstens le id lich  befriedigenden A b sch lu fs  
zu bringen. D e r Y o rstan d  erk la rt s ich  m it dem  yor- 
gelegten P la n  e inve rsland en , auch  damit, dafs seiner 
Zeit au f V c re in sko sten  jedem  M itg lied  des Vere ins 
ein  E xe m p la r gratis zugestelll werde.

Sch lu fs  der S ilzu n g  A b e n d s  10 Uhr.

Richter. Dr. U. Iłentzscli.

\
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Die Sommerversammlung
des

Vereins deutscher Eisenhiittenleute

n ah m  unter unerw artet zab lrc iche r B e th e ilig u n g  der 
M itg lieder einen g lanzenden, du rch  ke inen  M ifs lo n  
ge lr iib len  Yerluuf.

ludem  iv ir dem a u sfiih r lich en  Berich te , der in 
n&chster N um n ie r yerOffentlicht w erden s o l i ,  m il 
e iner yó rlau figen, unseren  an der T h e iln a h m e  ver- 
h inderten  M itg liede rn  v ie lle ic lit w illkom m enen  Notiz  
yorause ilen, theilen w ir  mit, da ls  s ich  zur G e  n e r a  1- 
y c r s a m m l i i n g  a m  S o n n t a g  d e n  26. J u n i  in 
den R a u m e n  des »Casino«  in T r i e r  175 M ilg liud e r 
u n d  e inige G as te cirigefundcn hatlen.

N achdem  der V o rsilzend e  H r. G. L u e g - O b e r -  
l i a n s e n  die Eh renga ste  begru lst und  in  iib licbe r 
W e ise  den Gesehiiftsbericht uber das lelzlverflossene 
H a lb jah r erstattel hatte, e rhob  s ich  H r. Regferungs- 
p ra s id e n l N a s s e ,  u m  fiir die B eg riifsu n g  zu danken 
und  die T h e iln a h m e  der K 6nigl. R e g ie ru n g  an  den 
B c s lre h u n g e n  des Ve re in s zu versichern. H ie rau f 
ergrifT H r. Hutteiibesitzer L e o n  M e t z  au s E sc b  das 
W o rt  zu einem  Vortrage, in welchem  er in gedriing le r 
an schau liche r D a rste llu n g  das E i s e n e r z v o r k o i n -  
i i ie n  in  L u x e m b u r g  u nd  die d o r t i g e  E i s e n 
i n d u s t r i e  behandeite und  so  die T h e iln e h m e r fiir 
den am  fo lgenden Tage  śtattfiridenden A u sflu g  vor- 
bereitete. E s  folgte sod a n n  H r, In ge n ie u r H . S a c k  
a u s  D u i s b u r g  m it einem  V o rtrage  ube r das 
von  ihm  erfundeiie  U n i  v e r s a l  - W a l z w e r k  fiir 
D o y p e  1 T -  und  K r e u z e i s e n ,  den er d u rch  Vo r- 
fO h rung eines M ode lle s und W a lzu n g  e in iger Profile  
au s  B le i erlauterte.

B e i dem  fo lgenden Festinab le  im  gro fsen  Saa le  des 
G aśino  h ie it H r. O be rbu rge rm e isle r d e  N y s  unter 
begeisterler Z u st im m u n g  den Kaisertoast, H r. General- 
secretiir B u e c k  feierle den Fursten  B ism a rck  a is den 
M ann , dem, riaehsl Sr. Majestat dem  Kaiser, die E ise n 
industrie  zu ineistem  D an ke  verpflichte l sei H r. L  n e g  
trank au f das W o h l  der Gaste un d  der gastfre ien 
S tad t Trier, w ahrend  H r. F r a n z  P e t e r s - D o r t m u n d  
au f das W a ch sen  des M ose lw e in s ein ziindendes 
I lo c h  ausbrachtc. Hr. F i s c h e r  aus  R u h r o r l  ge- 
dachte der F rauen  u n d  Jungfrauen  der Yere in sm it- 
g lieder und  der S tad t T rier. In  hóc list  frdhl ichcr 
S t in iin u u g ,  zu  w elcher die yo rzug lichen  W e ine  der 
Casino -G ese llschaft n ich t w en ig beigetragen liatten, 
g in g  die V c rsa m m lu n g  erst in Yorgeruckter Abend - 
stunde  auseinander.

D ie  am  fo lgenden und  zweitfo lgenden T a ge  sta ll- 
habenden  A u s f l u g e ,  an  w elchen s ich  etwa 140 
M itg lieder betheiligten, w aren  vom  schOnsten W e ite r  
begunstigt uud  nahm en  dank  dem  En tgegenkom m en  
der K ón ig l.  E ise n b ah n  - D ire c lio n  (linksrh .) trotz der 
Lśinge der F a h rten  e inen w oh lgeordncten  und  be- 
quem en Y e r la u f ; die aufse ro rdentliche  G aslfreund- 
schaft der besuchten W e rke  un d  die L ieben sw iird igke it  
ih re r  Besitzer bezw. Le ite r und  zalilre ichen  Beam ten 
drfick len  den Ausflugen  den S te m p e l 'e in e r  ununter- 
brochenen  Fe s lfah rt  auf. P rogram m gem afs w urden  am  
ersten T a ge  die neue H ocho fenan lage  und  da s S tah lw erk  
zu D i i d e l i n g e n ,  die H ocho fenan lage  von  M e t z  &  Go. 
u nd  der L  u x e  m  b u r g e r  I I  o c h i i f e n - A  c t i e n g e -  
s e l l s c h a f t  in E s c h ,  sow ie  die angrenzenden Erz- 
abbaue b e su c h t , am  zweiten T age  zunachst die 
B u r b a c h e r  H u t  t e  und  dann  die H ocho fenan lage  
und  die S tah l- und  W alzw erke  von  G e b r .  S t u m m  
in N e u n k i r c h e n  einer B e s ich tigu n g  unterzogen. 
D ie  m eisten T h e iin e lim e r fuhren  an i D ien stag  A b e n d

nach  B in g e n ,  um  am  andern  T a ge  dem N iederw ald - 
denkm al noch  einen B e su ch  abzustatten oder die 
H e im fah rt  m ittelst D am pfe r anzutręten.

A u f  den aufseren  E rfo lg  d ieses ersten S ch ritts  in 
d ie  W eite  seit se iner N e u b ild u n g  d a rf  der V  e r  e i u 
d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n l e u t e  m it  R e ch t  slo lz  
se in ;  es ist w oh l n ich t  zu bezweifeln, dafs ihm  auch 
der inne re  E rfo lg  n ich t  1'ehlen w ird ,  son d e rn  die 
w oh lge lungene  F a h r l  dazu be ilragen  w i r d , die 
zw ischen  den deutschen E ise n h u tlen leu len  bestehen- 
den Beziehungen  fester zu schurzen  u n d  die einzelnen 
Krafte so  in  den S tan d  zu setzen, in 'gem e in sam er 
A rb e it  die T e c h n ik  der E isenw erke  ih re s Vaterlandes 
und  des zo llpolitisch  dam it ve rbundenen  L u x e m b u rg s  
au f die hochste  Stufe zu bringen.

Protokoll der Vorstandssitzung am 26. Juni 1887.

A nw esend  die H e r r e n : G. Ltieg  (Vorsilzender), Sch link , 
E lbe rs, Bueck, B . M. Daelen, Ln rm a n n , K rab le r, 
M in ssen  , O ffe rge ld , T h ie le n , Sch rod te r a is  P ro - 
toko llluhrer.

D e r  Vorsitzende theilL mit ,  dafs in fo lge  verśin- 
derter Zusam m ense tzung des G u ra to rium s der r h e i -  
n i s c h -  w  e s  t f i i i  i s c h  e n  H u t t e n s c h  u l e  in B o 
c h u m  die Z u w a h l eines wciteren M itg lied s fiir das
selbe seitens des Ye re in s erforderlich  gew orden sei. 
D ie  W a h l fa lll e in stim m ig  au f H rn . Geh. F in a n zra th  
J e n c k e  in E sse n  un d  w ird  der G eschaflsfuhrer be- 
auftragt das W eitere zu yeranlassen.

Verein deutscher E isenh iitten leute .

Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.

Fischer, M. F., Ingen ieur, M agdeburg, Ka ise rstr. 56 B.
Huntbeek, Fr., Bętriebsle ltcr des-S iegen -So linge r Gufs- 

stah l-Actien -Vere ins, M angenberg  bei So lingen .

Neue M it g l ie de r :

Bagge*ai, .Ka iserl. M asch. - In gen ieu r a. D . , M a le ria l-  
p riifungs-W erkstatten, H a m b u rg -H o h e n fe ld e , Neu- 
strafse  50.

Berninghaus, Caspar, Ingen ieu r, D u isb u rg .
Ehrensberger, Ingen ieur, G ufsstah lfabrik, Essen.
Grau, In ge n ie u r der H iitte  Phoen ix, La a r  bei R u h ro r l.
Harkort, Johan ii Caspar, H a rko rten  bei Haspe.
łlinsberg, R ., Betriebschef der O etlinger H iille, 

Oettingen in  L o lh r.
Huffelmann, Wilk., Betriebs-lngen ieur, G ern iau iahu lte  

bei G revenbrflck.
Jung, jun. Gustar, Meuhutte bei S trassebersbach.
Latinis, K, D ire c to r der B oe lschen  W e rk e ,  L a  Lou - 

viere, Belgien.
Metz, Lhn , Htittenbesilzer, Esch.
Pfeiffer, Jacob, in  F irm a  Gebr. Pfeiffer, M a śc h in e n - 

fab rik  und  E iseng iefserei, Ka iserslautern.
Setek, Hugo, In gen ieu r der D u isb u rge r M a sch inenhau - 

Actien-Gesellschaft, D u isb u rg .
Salomon, Dr., G ufsstah lfabrik, Essen.
Schneider, Ferdinand, Ingen ieur, F ried r ich shu tte  bei 

H e rd o rf  (Deutz-G iefsener B a h n ).

V e r s l o r b e n :

Hiby, in F irm a  M a lm ed ie  &  H ib y ,  Dusse ldorf.

A u s g e t r e t e n :

Klocke, Paul, In ge n ie u r bei S ch u lz ,  K n a u d t  &  C o , 
E ssen .
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Bttclierschau.

Die Berechnungen fiir Enttourf wid Betrieb von 
Eiseńfwchofen vou Dr. H e r m a n n  Wed- 

d i n g ,  Konigl. Preufsiscliem Geh. Bergratli. 

Erganzungsband zu der Bearbeitung der 

zweiten, den Ilochofenprocefs umfassenden 

Abtheilung des ausfiilirlichen Handbuehes 

der Eisenhuttenkunde von John Percy. Mit 

zahlreichen Tabellen, Holzsticlien und Tafeln. 

Braunschweig, Druck und Verlag vonFriedrich 

Vieweg & Solin, 1887. Erste Lieferung.

A is  Zw eck des zweiten E rga riżungsbandcs der 
E ise iih iittenkunde bezeichnet der Ye rfa sse r „die A n - 
le ilung zur A u sf iih ru n g  derjenigen Berechnungen, 
welche vo r der A n la g e  und  dem  Betriebe eines 
tlochofenwerkes erforderlicli sind. D e r  e r s t e  T h e i l  
umfafst die hehu fs E n tw u rfe s, A n lage  und  Inbetrieb- 
se tzung, der z w e i t e  die be i der Betriebsle itung 
nothwencligen Rechnungen . D ie  G rund lagen  beider 
A l ton von  Rechnungen  s ind  dem  Zw ecke entsprechend 
wesentlich verschieden. Im  ersten T h e il w ird  ge- 
lehct, E rgebn isse  zu finden, welche fiir alle Fa lle  des 
zukiinfligen Betriebes ausre ichende S iche rhe it gew iihr- 
le isten ; im  zweiten The ile  h ingcgen  w ird  zum  thun- 
lichst genauen Naciiw eise  ube r den V e rb le ib  der 
einzelnen StolTe und  Krafte, w elche beim  Betriebe 
V c nvend ung  finden, angeleitet w erden ."

Dem ersten jetzt vorliegenden Th e ile  so li nach  
A n k iin d igu n g  der V e rla g sb u ch h a n d lu n g  der zweite 
noch im  Laufe  dieses Jahres folgen.

D e r erstę/Abschnitt befafst s ich  m it  G attirung  und  
M ó l lm in g , und  triebt d ie  G rund lagen  fur d ie dabei 
Yorkom m euden B e re ch n u n g e n , w eiche an  Beispielen, 
wobei die Verhfdtnisse der KOnigl. H iitte zu .Gleiwitz 
benutzt s in d , erliiutert w erden. W ir  kflńnen diese, 
im ganzen B u ch e  d u rchge ffih rte . Leh rw e ise  nur 
loben, denn die w irk liche in  Betriebe eutnom m enen 
Zahlen verle ihen der D arste llung  ein viel anschau- 
iiiiheres, Yerstand licheres Geprftge a is w illk iirliche  
Anna innen  un d  gestatteu aufserdem  stets d ic P r iifu n g  
der Rechnungen  an  der H an d  tliatsachlicher Erfah- 
rungen. D ie  B e rechnung  des Ka lkzu sch lage s ist in 
der au f den m eisten H u lle n  ub lichen  W e ise  ange- 
s te lit , die T h on e rd e  jedoch stets voll a is B a se  e inge
setzt, w ahrend an vielen Ste llen  dies n icht geschiebt.

A u f  der F r ie d r ich  - W ilhe lm shutte  zu M u lhe im  
a. d. R u h r  betrachtete m an  friiher die T h one rde  ais 
neu tra l, rechnet jedoch gegenw Srtig  ein Drittel des 
Sauerstoffes derselben zu den B a s e n , zwei D rilte l 
dagegen zu den S ilu  ren, erzielt a lso  fu r G iefsere iroh- 
eisen eine Sch lacke  unte r S in gu lo s ilica t, die so  kalk- 
reich ist, dafs sie glcicli beim  E rka lten  zerfallt.

D e r zweite A b sch n itt  —  B rennm ate ria lve rb rauch  —  
behandelt die W ilrm estatik  des H ochofens und zeigt 
dem H iittenm ann  zah lenm alsig, w’e lcheThe ile  des H och - 
ofenprocesses hauptsiich lich  dabei in  Betracht kom m en.

D ie  im  dritten u n d  y ierten  A b sch n ilte :  Grofse 
des H ocho fens u n d  G ichtenwechsel, H 5 h e  und  W eite 
des H ochofens angefuh rlen  Beisp ie le  durften w ohl 
heute n icht m e h r  alle gflltig sein. U n te r 29 und
30 sind w ahrsche in lich  die Oefen der llseder Hntte 
verze ichne l, deren grOfster Ofen heute uber 165 t 
tiiglich erzeugen soli. O fen 35 liefert gegenw iirtig 
nicht w ie fruhe r taglich nur 57 t G iefsereiroheisen, 
sondern 95 bis 100 t und m ariehm al noch  mehr. 
Die 1’roductionen s in d  uberall gestiegen ohne  grofse 
Aenderungen in  den Raum verh;iU n issen. W e n n  w ir 
Wflnsche aussprechen  d iirfen , so ware u n s  ein Ver-

gleicb zw ischen am erikan ischen . deutschen u n d  eng- 
lischen  H ochofen  der Neuzeit w illko inm en  gewesen, 
sow ie  auch  e in ige Andeu tungen  Ober den E in flu fs  
der D u rchgangsze it der G ichten au f die BeschafTenlieiL 
des Rohe isens. D ie  A b m essungsfrage  der H ochofen  
bielet noch m anches U iiaufgekliirte.

D e r, ein D ritte l der ganzen L ie fe ru n g  e inneh- 
mende, von  H rn . In ge n ie u r B re lo w  bearbeilete fflnfle 
A b sch n itt  iiber G ichtenaufzuge erscheint u n s  viel zu 
weitlaufig. W a s  so li der H iit te n m a n n , fiir den das 
B u c h  bestin im t ist, aus diesen 'um fangrc ichen  B e re ch 
nungen  e iner e iiu igen  H fd fsm asch ine  des Hochofen- 
betriebes sch o p fe n y  E in  L a ic  m ufs g la u h e n , dafs 
der G ichtenaufzug die w ichtigste M a sch ine  des ganzen 
H ochofenw erkes ist. S iche rlich  so li in Le h rb ilch e rn  
die A n w e n d u n g  der Th eo rie  a u f  die l*rax is nachge- 
wiesen werden, aber n icht in iiberlriebener A u sfiib r- 
lichke it bei Nebendingen.

Im  seebsten A b schn itt  »das Geblase« werden 
die fur e inen H ochofen  erforderlichen Lu ftinengen 
erm ittelt, die praktischen  Rege ln  darfiber bezuglicli 
ih re r  Zuverliissigke it gepruft, F o rm e n ,  W in d le itu n g  
und einzelne A bm e ssu n ge n  der G eblasem asch ineu 
heliandelt. D ie  dem Fe h land schen  Ka lend e r eul-
nom m ene  F o rm e l: W in dm e n ge  in  Cub ikm ete r in der 
M inuto =  5 M a i —  bei diebten Le itungen  4  Mai —  
K oksye rb ra uch  in T o n n e n  in 24 S tunden  ist die, a u f  
franzosisches M a fs u n d  G ew icht u m ge rechne te , alte
• B a u e rn re g e l* , w onach  1 P fund  K o k s  125 G ub ikfufs 
W in d  bedarf. D iese  Rege l e rg ie b t, w ie auch  der 
Verfasse r feslstellt, viel zu grofse W in d m e n g e n , hat 
aber den V o rzug , dafs, w enn m an  bei Yo rsch liigen  
uber A n la g e  Y o n  Geldasen sich  derselben bedient, 
m a n  n iem als zu k n ap p  greift, im  Gegenlfie il einen 
W in d u b e rsch u fs  e rh u lt , der in  den m eisten Fa llen  
spater n ich t w illkom m en  ist.

A u f  etwa 70 Seiten in  fun f A b schn itten  w erden 
W inderh itzungsapparate , A n o rd n u n g  zweier H ochS fen  
m it G ichtenaufzug und  W inderh itzungsapparaten , 
W asse rve rso rgu tig  und A n o rd n u n g  vou  Geld iisehaus, 
der Pum penau lage , Da inp fke sse l und anderer H u lfs- 
apparate b c sp ro c h e n , w ahrend  dom  G ichtenaufzug 
a lle in  95  Seiten gew idm et sind. Das dunkt un s  ein 
M ilsverhfdtn ifs, w ir  halten ferner eine eingeliendere Er- 
urte rung des T ran spo iLw esens au f der H iitte  und  der 
A n fu h r  der Rohstoffe  fur w unschensw erth.

Be i Beu rthe ilung  teclm ischer Le h r-  und  H and - 
bucher drobt dem  Berichterstatter stets d ie Gefahr, 
dafs er n u r  se ine  eigenen Bed iirfn isse  berOcksicbtigt, 
die A n d e re r aber ubersieht. D e r  alte Praktiker, dem  
ein gro fse r T h e il se iner Thatigke it  zum  b lo lsen  
H andw crke  g e w o rd e n , kann  kaum  beg re ifen , dafs 
daruber B iic lie r  und  A b h a u d lu n g e n  geschrieben werden, 
er sucht au snahm sw e ise  v ie lle icht e inm al A u fk liirung , 
sofern ih m  in  se inem  Betriebe etwas Rathse lha ftes 
begegnet, u n d  iirgert sieli, w enn er diese n ich t g leich 
findet. F u r  so lche  Leute  w erden H aud b iiche r n icht vcr- 
fafst, Y ie lm ehr haupts3.chlich fiir  den j iinge ren  Nacii- 
wuchs, un d  Y o n  diesem  G esich tspunkle  au s s ind  
literarische E rsch e in u n ge n  w ie die vorliegende zu 
beurtheilen. W ir  k onnen  das B u c h  allen L e rn -  
begierigen warm  em pfehlen u n d  b rg ru fsen  es a is 
einen ge lungenen V e rsu ch  der Y e n n it t lu n g  zw ischen 
Th eo rie  und  P ra x is ,  welche der Verfasse r sich zur 
Lebensaufgabe  gem acht und  w orin  er hóch st D anken s- 
w erthes geleistet hat.

Sch lie fslich  m ochten w ir  noch  bem erken , dafs 
der E rganzun gsband  auch  N ichtbesitzern  des Haupt- 
w erkes gute D ienste  leisten w ird. ./. ScJiliak.
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D e r  b egab te  fr iihe re  G e sch a ftsfiih re r  des » V e rc in s  
d e r  In d u st r ie lle n  de s R e g io ru n g sb e z ir k s  K o ln « ,  H r.  
A .  S t e i n m a n n - B u c l i e r ,  h at d ie  in  ilirem  V I .  J a l ir -  
g a n g  ersehe inende  »D en tsc lie  C o n su la tsz e itu n g *  zu  
e ine r Z e itse h rift  erw e ite rt, w elclie  o b ig e n  T ito l  triigt. 
D e r  G ed a nke , w e lch e r  ih n  z u r  H e ra u sg a b e  ve ra n - 
lafste, k a n n  ń u r  a is  ein d u rc lia u s  g e su n d e r  bezeiehnet 
w erden . M it  R e c h t  is t  er de r A n s ic h t ,  d a fs  de r 
S c h n t z z o l l  den in te rn a t io n a le n  W e ttb e w e rb , den 
K a m p f  zw isch en  den d u rc h  ilirc  n a tu rlichen  Le b e n s-  
b e d in g u n g e n  b eg iin st ig te n  u n d  den w e n ig e r  beg iin - 
s t ig ten  V i> lke rn  z w a r  n ich t gem ildert, a b e r  zu  einem  
gerechten  gem acht, <lafs e r d ie  in d u strie lle  U eber- 
legenheit. des b r it isc h e n  In se lre ich e s  geb roch e n  h a t  
und  d a fs  eiue g ro fse re  G le ic h m iifs ig ke it  do i' gew e rb - 
lichen A u s r i is t u n g  der e inze lnen L a u d e r  s ich  n ich t  
leugnen  liifst. W a h re n d  ab e r de r S c h u tz z » ll d ie 
F a h ig k e it  h a t,  ein  in te rn a t io n a le s  w irth sch a ft lic h e s  
C h a o s  zu  y e rh in d e rn  u n d  d ic  Y o lk c r  d e r E rd e  in 
n a t i o n a l e  G ru p p e n  g lie d e rt  m it e inem  theils 
g lc ic h m a fs ig  entw icke lten , theils d ie se r  G le ichm iifs ig - 
k e it  s ich  nahe rnden  W irth sc h a ft s le b e n ,  is t  e r n ich t  
be fiih ig t, in n e rh a lb  d e r  e inze lnen Z o llge b ie te  O rd 
n u n g  in  d a s  C h a o s  zn  b ringen . H ie r  m ufs ein  
Z w e ite s  h in z u tre te n , und  d a s  is t  f iir  d a s  G ro fs -  
g e w e rb e  d ie  C  a  r  t e 11 b e w  e g  u n  g. D ie s e r  m it  A u f -  
m e rk sa m ke it  zu  fo lgen, d ie  E ro r t e ru n g  d e r  B i ld u n g  
d e r  P re is e  un d  d e r  M itte l,  d ie se lben  lohnend  u n d  
ge re ch t  zu  ge sta lten , is t  d a s  Z ie l, w e lche s d ie  neue 
Z e itse h rift  v e rfo lg t ,  um  d a n n  w e ite rh in  n ich t  in ind e r 
den alten  A u fg a b e n  d e r » C o n su la tsze itu n g «  treu  zu  
b le iben  u n d  d ie  In te re sse n  d e r  deutsehen In d u s t r ie  
am  A u sfu h rh a n d e l und  in  der C o lo n ia lp o lit ik  zu  
ve rtre ten . U n s  liegen  d ie  be iden e rsten  N u m m e rn  
d e r  neuen Z e itse h rift  v o r,  u n d  w ir  m u ssen  gestehen, 
da fs  d ie se lben  m it  g ro fsem  V e r s ta n d n if s  re d ig ir t  
s in d  u n d  M a n n ig fa lt ig k e it  m it  w u n sc h e n sw e rth e r  
G e d ie ge n h e it  ve re in igen . W i r  ve rfeh len  d a h e r  n icht, 
d ie  L e se r  v o n  » S ta h l u n d  E is e n « a u s  beste r U eb er- 
z e u g u n g  a u f  d a s  neue  U nte rnehm en  a u fm e rk sa m  zu  
m achen. Dr. W. lieumer.

Die qualitative und cjuantitatwe Bestimmung des 

Hólzschlijfes im Papier. Eine chernisch- 

technische Studie von Dr. Albrech t  

Mdl ler ,  Ghemiker nnd Papierfabrieant. 

Berlin, Ver1ag von Julius Springer, 18S7. 

Preis 3 J t.
D e r s ich  im m e r m e h r  fu h lb a r m achende  M ange l 

an e iner quantitativen  Bestinnnungsm ethode  fur 
Ho lzschlilT  in  P a p ie r  bew og den  V e r fa s se r , uber 
diesen Gegenstand e ingehendere  S tud ien  zu m achen. 
N ach  A n ste llu n g  se h r  zah lre icher U n te rsuchungen  ist 
es ih m  denn aucli gelungen, ein Verfahren  ausfind ig  
zu m a c h e n , w elches brauchbare  und  zuverlilssige 
Hesultate bei der quantitativcn  H o lzseh liffbestim m ung 
lieferl. D ie  L fisung  dieses P ro b lem ś von  anderer 
Seite ist b isher vergeb liches B en u iheu  geblieben, und 
m ufs es a is  ein  ganz hesonderes Y e rd ien st  des Yer- 
fassers angesehen w e rd e n , eine M ethode zu r ąuanti- 
tativen H o lzsch liffbestim m ung in s  Leben  gerufen zu

h a b e n ; ob s ich  dieselbe in der P ra x is  bew iihren 
w ird , ble ibt freilich ' noch  abzuwarten.

In  dem  kleinen, recht nett ausgestatteten W erk- 
chen geht d e r , den w e ilau s grOfsten T h e il des 
B u ch e s  e iunehm enden  quantitativen H o lzsch liffbeslim - 
m u n g ,  die qua litative  E rm ittlung  des HolzschlifTes 
und  zwar sow oh l au f chem ischcm  w ie au f physika li- 
sc liem  W ege  yoraus.

D a s  P r in c ip  der qua litativen  E rm ill lu n g  auf 
chem ischem  W e ge  is t:  B eh and e ln  des Pap ie rs m it 
Chem icalien, welche n u r  m it ye rholzlen  Pflanzenzellen, 
n ich t  aber m it  Le inen - oder F lach sfa se rn  oder 
chem isch  ganz re inem  Zellstoff Fa rbreactionen  Keben. 
Ve rfa sse r fuh rt  eine grofse  A n za h l so lche r C hem i
calien an, unterlafst es auch  nicht, gestutzt au f eigene 
E rfa h ru n g  a u f  die m e h r oder m indere  Zuve rla ss igke il 
d ieser chem ischen  Fa rbem ethodo  hinzuw eisen.

D ie  qualitative  E rm itt lu n g  des H o lzsch liffes auf 
phy sika lischem  W ege, w elche m ittelst des M ik ro skop es 
ausgcfiih rt w ird , ist die w ichtigste V o rp r iifu n g  fur 
die quantitative Ho lzsch liffliestim m ung. Rech t k la r  
un d  deutlich beschre ibt Verfasse r die m ik ro skop ischen  
B ild e r  der yerschiedenen bei der Papierfabrication  
yerw endeten Ilo lza rten , u n d  giebt sod a n n  eine aus- 
fuh rlicho  u n d  w erthyo lle  A n le itu n g  zu r m ik ro sko p i
schen  U n le rsu c h u n g  des Pap ie rs  selbst. Nach  diesen 
beiden qualitatiyen V o rp rfifungsine thoden  la fsl der 
Ve rfasse r die quantitative B e st im m u u g  des Uulz- 
scliliffes in  Pap ie r folgen.

D iese M ethode  grundet sich a u f  die m ehr oder 
m in d e r rasche  Au flO sung  der Ce llu lose  in Kupfer- 
o xydam m on ium , und  zwar w ird  chem isch  reine Ce llu 
lose in kurzerer Zeit gel6st, a is so lche , welche 
du rch  H a rz  oder In c ru ste rien  yersetzt ist. I n  einem  
H o lz sch iiff  enthaltenden Pap ie r entsp richt die Hadern-, 
N a tro n - oder Su lf it -C e llu lo se  der chem isch  reineren, 
die Holzsch liffe  der w en iger re inen  Cellulose. —  Z u r  
P ru fu n g  der ye rsch iedenen  Lo slich ke it  d ieser beiden 
Ce llu losearten  m ufsten  eine grofse  A n za h l Unter- 
suchungspap ie re  m it ganz bestimm ter, genau  bekannter 
Zu sam m ense tzung  angefertigt werden, w elche Verfasser 
in  5 verscliiedene G ruppen  eintlieilte. D ad u rch  
tritt der G an g  der M ethode ube rs ich llich  hervor. 
Zu  w e lcher G ruppe  ein Pap ie r gehOrt, erhe llt au s  der 
yo rangegangenen  qualitativen A na lyse . F u r  jede 
G ruppe giebt der Y e rfasse r einen U n te rsuehungsgang  
m it erlauternden Beisp ie len  an , sp r ich t sod an n  ein- 
gehender ube r das P r in c ip  der Untersuchungsm ethode, 
sow ie  fiber die B e st im m u n g  des specie llen Yerlustes. 
N achdem  Ober Handgriffe  und  A u sfu h ru n g  der U n le r- 
su chungsm ethod e , sow ie  fiber die G enau igke it der
se lben das NO th ige  m itgetheilt w orden, la fst der Y e r 
fasser zum  Sch iu sse  eine tahe lla rische  Zu sam m en- 
ste llung e in iger Resu ltate  folgen.

E rw e isen  sich  die A n gab e n  des V e rfa sse rs  a is 
zutrefTend, so  haben  w ir  es ohne  Zweife l m il e inem  
g ro lsen  Fo rtschritte  au f dem  Gebiete der Unter- 
su chungschem ie  zu thun, der eine em pfind liche  Lu cke  
ausfilllt. li.

Adressen - Verzeichnifs nebst Jahres - Ber icht der 

»Hiitten, Yerein von Studirenden der Konigl. 

Technischen Ilochschule und der Bergakademie 

zu Berlin, iiber das 41. Yereinsjahr 1886j87.

D ieses jetzt im  2. Jahre  v on  der »Hutte« 
yeranstaltete U nte rnehm en  giebt Kennze ichen  v on  
dem  frischen Leben  unserer stud irenden  Jugend  in 
Berlin . D a s  B u ch le iu  enthalt den Jahresbericbt 
1886/87, in  w elchem  die Besoh re ibung  des 40. in 
W ern igerode  gefeierten Stiftungsfesles d ie hervor- 
ragendste Ste lle  e inn im m t, ferner ein sow o h l a lpha- 
betisch w ie nach  den Aufentha ltso rten  zusam m en- 
gestelltes Ye rze ichn ifs der A lten  H e rre n  de r »H iitte*.
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Neues vom Congo.
CvJJVD

D a r f  m an dies vom  D ichter in bezug auf die Pe rson  
des grofsen  W allenste in  gesprochene W o rt  auf eine 
Sache iibertragen, so  durfte es recht eigentlicli vom  
Congounternehm en gelten, das b isher zum eist entweder 
von  uberschw anglichem  O ptim ism us durchgluhte V e r- 
theidiger oder leidenschattlich erregte Angre ifer ge- 
iunden hat. Seinen Hóhepunkt fand dieser Gegensatz 
der M e inungen  in  dem persónlichen Streite der H H . 
Stanley und Pechue l-Lósche, ein Streit von  dem Hr.

S c h l i n k  in  >>Stahl und  E isen« eine vortreffliche 
arstellung gegeben hat,* nachdem  er schon  fruher * *  

darauf h ingew iesen, dafs zw ar weder C o n g o  noch  
Congostaat in unmittelbaren Beziehungen zur E isen - und 
Stahlindustrie stehen, dafs aber die beiden in der Zeit- 
schrift uStahl und E iscn«  vertretenen Ve re ine  sich 
w iederholt m it der Co lon ia lfrage  beschaftigt und dereń 
W ichtigke it fur den deutschen Handel und Gewerbeileifs 
hervorgehoben haben, w esha lb  denn auch die Besprechung 
der C ongofrage  m it Recht in  dieser Zeitschrift eine 
Stelle beanspiuchen konnte. D e r  freundlichen A u f- 
forderung der Redaction, diese Besprechung m it Bezug- 
nahrne auf die neuesten Forschungen  fortzufuhren, ent- 
sprach der Unterzeichnete um  so  lieber, a is er es m it 
F ieuden begrufst, dafs an die Stelle des gehassigen  
Streites m ehr und m ehr die ruhige, objective, w issen- 
schaftliclie Erórterung der Frage  getreten und damit 
letztere in ein Stad ium  geruckt ist, in w elchem  ihr 
der unbefangene Leser am  liebsten folgt.

D iesen  W e g  betreten zu haben, ist das Verdienst 
eines ebenso grundlichen ais m uth igen Forschers, des 
Hrn. Prof. D r. C h a v a n n e  aus W ien , den ein vierzehn- 
monatlicher, der topographischen A u fnahm e  des unteren 
C ongo strom es, sow ie  der E rfo rsch ung  des Landes in 
cultureller H insicht gew idm eter Aufenthalt in der weiten 
Thorha lle  des ausgedehnten Zukunftstaates in den Stand 
setzte, ein klares, ubersichtliches B ild  der einschlagigen 
Yerhaltn isse  zu zeichnen und m it seinen »Reisen und 
Forschungen im  alten und neuen Congostaate« ein 
W e r k * * *  zu schaffen, das z. Z. a is die w erthvollste  
Bereicherung der heute in m ehr a is einer Beziehung 
unendlich w ichtigen  Congo literatur bezeichnet zu w er
den verdient.

W ir  konnen  hier dem  m uth igen und um sichtigen 
Forscher nicht au f seiner ganzen Reise folgen, m ussen

*  Siehe »Stahl und E isen« 1886, N r. 2 (Februar- 
heft), S. 117 fT.

* *  Siehe »Stahl und E isenn 1885, Nr. 12 (Decem ber- 
heft), S. 804 ff.

* * *  Re isen  und Forschungen  im  alten und neuen 
Congostaate von  D r.  J o s e f  C h a v a n n e .  M it  zah l- 
reichen O rig ina lho lzschn itten  nach Aufnahm e  des V e r -  
fassers und zw e i Karten. Jena, H. Costenoble, 1887. 
Pre is 24 ~łC:

VU.j

Von der Parteien Gunst und Hafs vcrw»rrt,
Schwankt sein Charakterbiid in der Geschiehte.

uns v ie lm ehr darauf beschranken, die Resultate der 
Chavanneschen Exped it;on kurz zu skizziren, indem  w ir  
zunaehst die den E isenhuttenm ann in  erster L in ie  inter- 
essirende Frage  nach dem  M ineralre ichthum  des Landes, 
weiterhin die A cd im atisationsfah igkeit des Europaers am  
C o n g o  und endlich die Handelsverha ltn isse  im  C o n g o 
staate bezw. die Bed ingungen  eines gedeihlichen A u f- 
schw unges der letzteren zu behandeln suchen. Y o rh e r  
sei es noch  gestattet, kurz die Reiseroute Chavannes 
anzugeben. V o n  W ie n .f iłh r t  den Fo rscher sein W e g  
iiber L issab o n  nach St. V in c e n te * und  von  da nach 
den B issago s in se ln ; er besucht Sierra Leone, Freetown, 
die K rukuste , die Loangab a i und kom m t dann von

* W e n n  Hr. Chavanne  auf St. V incente ubrigens 
nur z w e i  Koh lendepóts e n g l i s c h e r  G rofshand ler er- 
w ahnt iS. 18), so  befindet er sich in  einem  doppelten 
Irrthum. E s  befinden sich zur Zeit in Po rto  G randę 
St. V incente v i e r Koh lendepóts, w elche sich in  nach- 
stehender Re ihenfo lge  etablirten. Zunaehst liefsen sich 
dort die H H . M ille rs  nephew  &  Cie. nieder, dann die 
H H . C o ry  Brothers &  Cie. D arau f folgte das erste 
d e u t s c h e  Koh lendepót, errichtet duren den Haupt- 
vertreter des W estfalischen Kohlenausluhrvere ins, H rn. 
C arl Breuer aus Bochum , auf dem  ais H u lk  verankerten 
am erikanischen Holzschiffe »D ona ld  M a cka y * m it einer 
Beladungsfahigkeit v on  3600 t. Ferner w urde dort 
das Koh lendepót v o n  W ils o n  S o n s  &  Cie. errichtet. 
M ille rs  nephew  &  Cie. laden m it ihren Lichterschiffen 
unm ittelbar aus ihrem, den Koh lenbrucken  gegenuber- 
liegenden Depót. C o ry  Brothers &  Cie. sind dagegen 
an der Ste lle, w o  sie die Landungsbrucke  errichtet 
haben, an  w elcher sie K o h le n  em pfangen und abgeben, 
durch r in gsum  befindliche Gebaude im  Raum e so beengt, 
dafs sie zu dem um standlichen und  kostsp ieligen Mittel 
einer D rahtse ilbahn greifen m ufsten, um  Ve rb indung  
m it ih rem  m ehr landeinwarts gelegenen Koh lenp latze  
zu schaffen. W ils o n  S o n s  &  Cie. ló schen  und laden 
direct an ihrer Brucke, w ie  M ille rs  nephew  &  Cie. D ie  
F irm a  Breuer &  Cie. hat aufser ihrem  Platz fur Ballast- 
ge w in n u n g  und -Ye rsch iffung  keine weiteren E in rich 
tungen am Lande, sondern  em pfangt die K o h le n  und 
giebt sie w ieder an- die aufkohlenden Schiffe aus ihrem  
schw im m enden  H u lk  verm ittelst Schlepper und  Lichter- 
schiffe ab. S ie  halt bestandiges L a ge r  von  west
falischen Fettkohlen, der Oualitat der Card iffkoh le  ent
sprechend, und  von  Prefskohlen (Briąuettes Patent fuel). 
D ie  Herren Capitane, w elche bei Breuer &  Cie. aui- 
kohlen, h issen  in  S icht v on  Po rto  G randę  eine R -F lagge, 
E s  steht zu erwarten, dafs Hr. D r. Chavanne  im  Interesse 
der Vollstand igke it ebensow ohl a is der deutschen In 
dustrie v on  Vorstehendem  in einer etwaigen zweiten 
Auflage, die w ir  seinem  bedeutsamen W erke  v o n  Herzen 
w unschen, N o liz  nehm en werde. Dr. B.

11
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Banana nach M ’Bom a. N ach  m annigfachen Excu rsionen  
in  der U m ge b u n g  v on  M ’B om a  und Fertigste llung topo- 
grapbisclier A rbeiten am  unteren C o n g o  zieht er weiter 
bis zur T sc h i lo a n g o -M u n d u n g ,  kehrt nach M ’B om a  
zuruck, um  von  da nach V iv i  zu geben, dann die 
A rth ingtonfa lle  des M ’Brische aufzusucnen, von  da nach 
N o kk i zuruckzum arsclnren und  nach einem  Besuche 
des Ń K im b a d o rfe s  K igand ua sm esi nach Europa zuruck- 
zukehren.

D ie  w issenschaftlichen E rg c b n is scd ie se r  Exped ition  
sind mit grofser K larhe it dargelegt und die persón- 
lichen E rlebn isse  m it grofsem  G esch ick  in  die Dar- 
legung  verfłochten, so  dafs sich das W e rk  sehr an- 
genehm  liest, w ie  denn hier und da auch ein hum ori- 
stischer T o n  gliicklich zum  D urchb rucb  kom m t.*

D ie  Frage, ob nutzbare M inera lien  und Edelsteine 
im  G ebirgslande des C o n g o  vo rkom m e n , bezeichnet 
Chavanne  a is  eine zur Zeit noch offene. Aufse r den 
sehr beschrankten M alachitfunden und  z iem lich  a llge 
m einen von  sehr m inderw erth igem  Brauneisenstein sind 
bei M a n yan ga  kleine Lage r v on  Magneteisetistein ent- 
deckt w orden. Im  G lim m erschiefer bei M ’Bon ia  w urden 
Granaten und ein unreiner Graphit gefunden, w elche 
beide der Au sb eu tung  unw erth  sind. Im  T h a lc  des 
Lue sch i bei S an  Sa lvad o r fand C havanne  in  den A llu -  
v ioneu  des F lu sse s mehrere Stucke eines hellen Berg- 
krysta lls und am  H uge l v on  T scb inkakassa  bei M ’Bom a 
schonen  Rauchąuarz. A m  linken Ufer des K a la m u  
findet sich auf dem  Terra in  der Associationsfactorei 
vorzQglicher Pfeifenthon, der s ich  gut m odelliren  und 
schneiden lafst, und seines grofsen Fettgehaltes w egen 
auch von  einigen E ingeborenen gegessen  w ird. In  der 
N ahe  v o n  Issangh ila  w urden Antim onerze  gefunden. 
Praktische Bedeutung und thatsachliche Y e rw end ung

* Ic h  kann es m ir nicht versagen, zum  Bew eise 
des Letzteren ein paar Satze aus der Sch ilderung des 
Besuches bei D o m  Pedro V., K o n ig  v o n  C o n g o  in 
San  Salvador, dem  alten A n iba si, m itzutheilen. E s  heifst 
da: „ W e n n  Kórperfu lle  ein Anrecht auf den T h ro n  
geben konnte, so  ist D o m  Ped ro  V .  der legitim ste 
Herrscher der Gegenw art, und in  jedem Corpu lenz- 
wettstreit w iirde  ih m  gcw ifs die S iegespalm e zuerkannt 
w erden; denn sein E igengew icht durlte jedenfalls an 
200 k g  betragen! Im  vollen  Bewufstsein der W e ihe  
des M om ents bemiilite sich der K ó n ig ,  auch in  seiner 
H a ltung  die Herrscherw urde z u zeigen; leider g in g  dies 
auf die D auer nicht a n : das Gesetz der Schw ere  erw ies 
sich  m achtiger a is sein W ille , und die enorm e M a sse  
bedurfte der Stiitze der Rucklehne  des Th rones. E ine  
gew isse  Intelligenz w ar dem breiten fettgepolsterten 
Gesicht nicht abzusprechen, und dafs sein G eh irn  un - 
erm udlicli arbeitete, bew ies der prufende und nachdenk- 
liche Blick, den er vcrstoh lcn  uber uns schw eifen liefs, 
w ahrend sich in  seinen m assigen  G esichtszugen Gut- 
m uth igkeit aussprach. D as rothlich graue Haupt ent- 
bldfst —  D o m  Pedro  zahlt bereits uber 6o  Jahre —  
die dunkelhautigen Fufse  in  buntgestickten Sam m ęt- 
pantoffeln, den K o rp e r in einen bordeauxrothcn, m it 
geprefsten M ustern  vcrzierten Sam m etunterrock und in 
einen einer prahistorischen D am enm ode  entlehnten 
grauen, silberdurchw irkten Paletot gehullt, so  reprasen- 
tirte sich das Ve rgang liche  an dem  N achkom m en  des 
glorreichsten K o n ig s  der Dynastie, D o m  A lfo n so  I. . . .  
D o m  Pedro  V .  ist C h rist  und ein der katholischen 
M is s io n  sehr gew ogener M a n n ;  er beobachtet, w ie  m ir 
P. Barroso  erzahhe, z iem lich  gew issenhaft die Vo r- 
schriften der katholischen R e lig io n  b is au f eine —  die 
M o n o gam ic .  Jeder V e rsuch , selbst des so  einflufs- 
reichen P. B a rro so , an der v o n  seinen Vorfah ren  er- 
erbten und  landesublichen Institution der Po lygam ie  
zu rutteln, hatte nur zur A u sw e isu n g  der M is s io n  
gefuhrt. D ie  Po lygam ie  gestattet naturlich dem  K o n ig e  
die vollste  Freiheit, und D o m  Pedro ist auch in  dieser 
H insicht G ourm and  . . . .

haben bisher nur die im  Zw ischengliede  zw ischen den 
krysta llin ischen Schiefern und den rothen Sandsteinen 
m it Thonsch ie fe r w echse llagem den Kalkste ine gefunden, 
welche in der N ah e  von  San  Sa lvad or bei dem  Dorfe  
Manete gebrochen und zur Ka lkerzeugung verwendet 
werden. Bem erkensw erth ist das V o rko m m e n  von  
T o r f  und L ign iten  und von  A sp ha lt  im  Vo rland e  und 
auf der Kustenterrasse. A n  den Steilabstiirzen der sud- 
lichen C ongoku ste  truteń bei K in fua  und im  N orden  
des C o n g o ,  in der N ah e  der Kab inda-Bai, b itum inóse 
Schichten im  Laterit, sow ie  in  den Ka lkthonen  auf, 
und es findet sich daselbst reiner A spha lt in geringen 
M engen. In  einiger En tfe rnung von  K in sa o  so li sogar 
ein um fangreicher Asphaltsee liegen, die E ingeborenen 
w ollen  jedoch keinem  W eifsen  gestatten, ihn iu  be- 
suchen. N ach  den ubereinstim m enden A u ssagen  von  
W a lfa n ge rn  und portugiesischen Scccapitanen endlich, 
welche v on  S. T h o m ć  nach S. Pau lo  de L o an d a  fahren, 
so li etwa 4 Langeng rade  genau w estlich der C o n g o -  
m u n d u n g  Petro leum  in  bedeutender M e n ge  aufquellen 
und w eith in  das M eer bedecken.

E in  endgultiges U rthe il uber den M ineralre ichthum  
des Landes lafst sich, w ie  C havanne  an einer spateren 
Stelle seines Buches ausfuhrt, z. Z. nicht abgeben, w eil 
noch zu w e n ig  fur die D u rch fo rschung  des Landes 
gethan ist. B is  jetzt lafst sich nur nacliw eisen, dafs 
Erze  und Edelsteine gegenw artig  n i c h t  a is H ande ls- 
óder Tauschartike l in Betracht kom m en. D ie  w en igen  
durch Tagebau  ausgebeuteten E isenerz- und Kupfererz- 
(M a lach it-)Lage r w erden ernstlich geheim  geha lten* 
und liefern kaum  die zur Herste llung der W affen  fur 
d ie E ingeborenen  nóth igen  Mengen. D a s  einzige grofsere 
Malachitlager v on  Bem be in  der portugiesischen C o lon ie  
A n g o la  liegt bereits seit Jahren brach, o b w o h l es nach 
den Untersuchungen M on te iro s reich an vorzug lichen  
E rzen  sein soli. D ic  b isherigen von  anglo-portugie- 
sischen Gesellschaften angestellten Ausbeutungsversuche 
derselben w aren indefs von  keinem  E rfo lge  begleitet 
und endeten m it der A u ila ssu n g  des Lagers.

W a s  nun  die Acclim atisationsfahigkeit des Europaers 
am  C o n g o  anbclangt, so  m eint Chavanne, dafs, so  
verschieden auch die Ansichten  uber die Zukunft und 
iiber die Entw ick lungsfah igke it des Congogebietes in 
landw irthschaftlicher und com m erzieller Bez iehung sein 
m óge, uber die Insalubritiit des K lim a s  und  die aus- 
gesch iossene vollkom m ene  Acclim atisationsfaliigkeit der 
kaukasischen R asse  im  Lande  die U rtheile gew issen- 
hafter und objectiv prufender Forscher ubereinstinim cnd 
sein duriten. H. Stan ley nenne a llerd ings dic nacli- 
gew iesene Insalubritat A ltw eibergeschw atz und D o n -  
quixoterie, Em anationcn  furchtsamer Gem uther, inter- 
essirter Handler, selbstsuchtiger Pulilizisten, engherziger 
Kaufleute oder entlassencr A gcn ten ; doch werde mit 
soicher Ph rase  der w ahre  Sachverhalt nicht geandert. 
V o r  A lle m  ist zu constatiren, dafs es im  ganzen C o n go - 
gebiete keinen nialariafreien O rt  giebt und dafs %’on  
dem  Malariafieber buchstablich au snahm slo s bei langerem  
Aufenthalt jeder Europ iier befallen w ird. In  S a n  Salvador,

*  A m  Fufse des H óhenzuges von  K id ilo  und 
von  Lend i stiefs C havanne  auf vcrlasscne  Schm elzó len  
der E ingeborenen, in  weichen, nach den um herliegen- 
den Schlacken zu urtheilen, E ise n  aeschm olzen war. 
D ie se  Sch lacken w erden von  den feingeborenen ais 
Projectile fur ihre Feuersteingewehre verwendet. D ie se r 
Fu n d  rechtlertigte auch die V erm uthung, dafs sich in 
der U m ge b u n g  L age r von  Brauneisenstein finden tnufsten, 
und thatsachlich brachte der Dorfalteste von  K id ilo  dem  
D r. C havanne  bei T a se sg rau e n  einen kleinen Sack  mit 
Brauneisenerzen, svollte aber selbst gegen h ohe  Be- 
lo h n u n g  den Fundort nicht naher bezeichnen, da dies 
»K issila«, d. h. v on  den Fetischen verboten sei; er ver- 
m ied es daher, selbst bei der Uebergabe der m it- 
gebrachten Proben  von  D orfin sassen  in  K in ga n ga  ge
sehen zu werden.
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das $62 m uber dem  M eere liegt, herrscht das Malaria- 
fieber ebenso w ie  zu Banana an der K iiste  und in den 
Stationen im  C anon  des C o n g o  zw ischen V iv i  und Stanley- 
pool ebenso w ie  auf dem 960 m  hohen Zomboplateau, w o  
auch die einer relativen Im m un ila t sich crfreuenden 
E ingeborenen nicht ganzlich davon  verschont bleiben. 
Der Unterschied zw ischen diesen einzelnen Gebieten 
hestcht darin. dafs z. B. auf dem Plateau von  San  Sal- 
vador und in noch hóhcrem  Grade au f dem Z om b o
plateau die Intensitat des Malariagiftes abgeschw acht ist 
und die schw eren F o rm e n  des Fiebers seiten zur E n t 
w ick lung  gelangen, w ahrend an anderen O rten sich alle 
der intensiven E n tw ick lu n g  des Malariagiftes punstigen 
Bed ingungen vereint finden. Chavanne  meint demnach, 
von  einer Acclim atisation des Europaers am C o n g o  
konne in absehbarer Zeit (und yielleicht n iem als) die 
R ede  sein. Europaer von  gesunder kriiftiger C onsti- 
tition, in der Vo llkraft des Mannesalters zw ischen  25 
und' 40 Jahren, kónnten den Gefahreri des K lim a s  unter 
Befolgung  aller hyg ien ischen  Vorsichtsm afsrege ln  fur 
die D aue r eines ununtcrbrochenen ajahrigen Aufent- 
haltes am C o n g o  w o h l gew achsen se in ; cs empfehle 
sich dann aber, m indestens einen 4 bis óm onatliclien  
K lim aw echse l und E rh o lu n g  eintreten zu lassen, nach 
dereń A b lau f der Europaer weitere 2 bis 3 Jahre unter 
gunstigen Ausp icien  im  Lande  w erde zubringen konnen, 
selbstverstandlicli nur in B e ru fszw e igen , welche keine 
uberniafsige kórpcrlichc Kraftanstrengung bei langerem  
regelm alsigem  Aufenthalte im Freien erhcischcn. A be r 
selbst in diesem gunstigen Falle werde sich bei dcm  
Europaer eine allm ahlich  sich steigernde A n am ie  geltend 
machen, die ihn  endlich nóth igen w erde, dem Lande  
fur im m er den Ruckcn  zu kehren. D ie s  U rtheil Chavannes 
stim m t v ó llig  m it dem  des jungst nach Europa  zuruck- 
gekebrten A frikaforscbers D r. L e n z  uberein, welcher 
w órtlich  sagt: „D as ganze Congobecken, w ie  iiberhaupt 
das ganze tropischc A frika ist und bleibt einm al ein 
fur Europaer ungesundes und gcfahrliches Lan d , m an 
m ag  das zu beschónigen suchen, w ic  m an w ill, es 
nutzt A lle s  nicbts. Ich  halte jeden Versuch, auch nur 
ein W o rt  zu gunsten des K lim a s  zu sagen, fur ge- 
w issen lo s und yerbrecherisch, nur geeignet, unerfahrene 
Leute hierher zu locken, w o  s ie  neben Enttauschungen 
aller A rt auch noch Leben und Gesundheit aufs Spiel 
setzen. E s  ist ganz g le ichgu ltig, ob das L an d  am 
M eere liegt oder im  In n e m , ob der Platz hoch  oder 
tief gelegen ist, es ist und bleibt ein ungesundes K lim a, 
Und jeder, der m it heiler Haut diese Lander vcrlafsf, 
kann von  G luck sagen.“

W a s  die H andels- und  Verkehrsvcrha ltn issc  im  
Congogebiete betrifTt, so  w ill C bayannc weder in 'den 
Fehler derer yerfallen, w elche bei der N e n n u n g  einiger 
T o n n e n  exportirten Elfenbeins sich den kuhnsten Illu - 
s ionen uber die Productionsfahigkeit des Congogebietes 
h ingeben, noch derer, die in absehbarer Zeit dem 
Handel in diesem Gebiete einen gedcih lichen A u f- 
schw ung  absp rechen, sondern er w ill y ie lm ehr in 
knappem Rahm en die actuellen Handelsverhaltnisse und 
ihre Entw ick lungsfah igkeit crórtern. Zu diesem Zwecke 
stellt er vo r  A lle m  die G renze des Handelsgebietes im  
Congobecken  fest, sow eit dieses nach den Hafen des 
Freihandelsgebietes im  engeren S inne  des Congostaates 
g rav itirt; denn dafs das im  Artikel I (alinea 1 b is 3) 
der Berliner Generalacte begrenzte Freihandelsgebiet, 
n a h e z u  e i n  F  u n  f t  e 1 d e r  G e  s a m  m t f l a c h c  
A f r i k a s ,  nicht ais ein einheitliches Handelsgebiet auf- 
gcfafst werden kann, ebensow enig w ie  der m it vagen 
Grenzlin ien abgesteckte Congostaat, bedarf keiner naheren 
Begrundung. A is  actuelles Handelsgebiet im  Bereiche 
des durch die Berliner Generalacte declariiten F re i
handelsgebietes ist der Raum  zu bezeichnen, der durch 
eine L in ie  tpi O sten  begrenzt w ird, die v on  der Quelle  
des N yangaflu sse s 2ur O gow eąue lle  und v on  h ier zur 
M iin d u n g  des M ob a ng i am reebten, von  der M u n d u n g  
des L o g e  zur Residenz am  K ia m vo s  am  Q.uango unii

von  hier zur M o ba n g im u n d u n g  am linken U fer des 
C ongo strom es verlauft. H ierbei ist nicht zu vergessen, 
dafs der Handel aus den ostlichen Partieen dieses I.ander- 
raum es sieli ausschliefslich auf ein einziges Product, 
au f EKenbein, bcschrankt. G egenw artig  ist a lso  von  
dem ganzen iiber 2tlt M ili. Q uadratkilom eter Flachę 
bedeckenden Congostaate kaum  '/io dem Tauschhande l 
eroffnet. A lle  gegentheiligen Darste llungen und Bulletins 
uber dic Handelsbezichungen der K iiste  mit dem lnnern 
Centralafrikas sind hóchstens geeignet, Fernstchende in 
Stauncn zu yersetzen, diirften aber w o h l niem als ais 
B asis com nierzie llcr Speculstionen dicnen.

In  Su m m a  bestehen derzeit im  Freihandelsgebiete 
an 83 O rten 158 Factorcien. A u f  dic einzelnen handel?' 
treibenden National it,:it6n  entfallcn 55 Factorcien an 
50 yerschiedenen Platzen auf H o lla n d , 33 Factorcien 
an 25 Platzen auf E n g la n d  und die Ver. Staaten N o rd - 
amerikas, 20 Factoreien an ebenso viclen Platzen auf 
Frankreich, 41 Factoreien an 31 Platzen auf Portugal, 
2 Factoreien an ebenso y ie len Platzen auf Spanien, 
6 Factoreien an 6 Platzen auf Deutsch land und 1 Factorci 
au f Brasilien. D a s  gesam m te im  Freihandelsgebiet der 
C ongok iiste  zu Handelszw ecken inyestirtc Kapitał lafst 
sich auf 55 bis 60 M illio nen  F rancs schatzen. D e r  ge- 
sam m te Handel ist noch prim itiver T auschhande l, in 
w eichem  die E ingeborenen  die Naturproductc des Landes 
in den Factoreien gegen europaische Industrieartikel und 
Genufsm ittel um tauschen. D e r  Tauschhande l ani C o n g o  
geschieht fast ausschliefslich in den Factorcien und 
zw a r baar gegen baar; das in Obcrguinea, am  Kam eru n - 
flusse und ani Gabun cingefuhrte T rucksystem  hat am 
C o n g o  keine Geltung. D ie  nach den europaischen 
Handclsfactorcien v o n  den E ingeborenen  zu Markte 
gebrachten Tauschobjecte s ind  hauptsachlich Natur- 
producte aus dcm  T h ie r-  und  Pfianzenreich; m inera- 
lische Producte w erden nur im S iiden  des C o n g o  in 
nennenswerthen M engen zu Markte gebracht. W a s  mm 
zunaehst den E l  fen  b e i n re ichthum  des Congogebietes 
anlangt, uber den bekanntlich Stanley und dic A gcnten  
der A ssoc ia tion  verblu(Fende Bu lletins in die Wrelt 
sandten, so  m acht Chavanne  darauf aufm erksam , dafs 
es nur eines fluchtigen B lickcs in die Exportliste  der 
im  Freihandelsgebiet ansassigen Handelshauser bedarf, 
um  sich des Gegentheils zu versichern. D ie  viel ge- 
hetzten Elepbantcn w cichen von  Jahr zu Jahr im m er 
m ehr weiter nach den undurchdringlichen W alddistricten 
des sudlichcn  Congobeckens und  des M ayóm belandeś 
zuruck. so  dafs am  C o n g o  der Elephant erst óstlich des 
M ’pozollusses und auf der W assersche ide  zw ischen K u ilu  
und dem Congobecken  angetroflen w ird. A u ch  im  
lnnern, am  Mittellaufe des C on go . giebt cs keine auf- 
gcspeichertcn Elfenbeinschatzc. W a s  vorhanden ist; 
w ird  nur m it W iderstrcbcn  dem drangenden Zw ischen- 
hand lcr an der K iiste  uberlassen. V o n  10 aus dem 
Innem  kom m enden Karaw ancn  haben 7 b is 8 sicherlićh 
nie einen einzigen Elfenbeinzabn bei sich. T ro tz  aller An^ 
strengungen der A ssoc ia tion  vcrm ochtc diese aus dem 
ganzen ilir h is zum heutigen T a ge  zuganglichcn  G e 
biete des Congobeckens im  Laufe von  6 jahren keine 
50 t Elfenbein hcrauszuschaflen, obw oh l zu Lcopoldv ille , 
am  Aequator., in V iv i  und M ’Bom a I-Iandelsagenten 
speciell damit beauftragt w aren , Jagd nach diesem 
Product zu machen.

D e r  Schw erpunkt des Hande ls im  Congogebiete  
liegt in  den vegetabilischen Handelsproductcn, und 
unter diesen ist es vorzuglich  die O e lpa lm c (ElaTs 
G uinccnsis). au f deren Erzeugn issen, P a lm o l und  Palni- 
kerne, in Gem einschaft m it der Erdnufs (A rach is  liypo - 
gaea) die B a siś  und die M og lichke it erfolgreichen 
Tauschhande is beruht. Der A u fsc h w u n g  des Handels 
w ird  einzig und allein v on  der Ste igerungsfiih igkeit der 
M asscnp roduction  dieser A rtikel abhangen. O lin c  Ucbcr- 
treibung darf hier der Ange lpunkt fur jeden gedeihlichen 
Fortschritt im  Congogebiete gesucht werden. D ie  Zu- 
kunft des Handels im  Congogebiete ist uberliaupt eng
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an die Bew irthschaftung des Bodens gebunden. Andere  
Producte, w elche  nocli ste igerungsfahig genannt w er
den m ussen , sind Se sa ru , R ic in u s,  Fa rbhp lzer und 
Farbefłechte (O rse ille).

A is  ein dem Elfenbe in  an W e rth  zunachst stehen- 
des, aber vegetabilisches Product bildet im  C o n g o - 
gebiet der Kau tschuk  einen hervorragenden A rtikel des 
Tauschhande ls m it den E ingeborenen. D a  dic das 
Product spendende Pflanze kein Baum  w ie  in Sud< 
amerika, sondern  eine L ia n c  (Lando lp h ia  sp.) ist, so 
bleibt ih r V o rko m m e n  an die v on  W ald rie sen  gebildeten 
G a lle ricw aldcr der grofsen Nebenflusse des C o n g o  und 
an das uppige W a ld lan d  M a yóm b e  gebunden. Im  
Lateritgebiete des Congounterlaufes und der ganzen 
Kataraktregion bis Stan leypool w ird  kein Kautschuk 
gew onnen. Bei dem von  den E ingeborenen  befolgten 
schonungslo sen  Raubsystem  in  der G e w in n u n g  des 
Kau tschuk, w elche  sich nicht darauf beśchrankt, den 
klebrigen, m ilch igen  Saft der L ianę  durch E inschnitte  
zu  gew innen, sondern  die L ian ę  zerstórt, und  bei dcm  
Um stande, dafs reines Product sehr seiten ist, da der 
Neger sehr bald die Vorthe ile  der V c ru n re in igu n g  und 
Ye rfa lschung  erfafst hat, droht der jetzt schon  gering- 
ffigige E rtrag  noch  zu sinken, w enn  es dem  Europaer 
n icht gelingt, eine rationelle G e w in n u n gsw e isc  bei den 
E ingeborenen  einzufuhren. F u r  die nachste Zeit er- 
achtct C havanne  auch dies w erthvo lle  Product nicht ais 
m óg liche  B a sis  com m erzieller Untem ehm ungen,

E in  anderes, b isher noch  sehr w e n ig  verwerthetes 
Product sind die in der Textil- und Papicrindustrie ver- 
werthbaren Pfknzenfasern, v on  denen nur die Bastfaser 
der Baobabrinde (Ad an son ia  digitata) in  den Factorcien 
der sud lichcn  Freihandelskuste gesam m elt w ird, w ahrend 
die F a se m  der A sd e p ia ,  A n an a s,  Ph oen ix  sp inosa
u. s. w, noch  ganzlich unbcachtet bleiben.

V o n  tropischen N ah rsto flcn  w ird  nur im  S iiden  
Kaffee (coffea liberica) in nennenswerthen M engen  ge 
w on n en  , w ahrend  im  iibrigen G ebiete, b is zur Stunde 
kein einziger Ve rsuch  m it dem  A nbau  dieser Pflanze 
gem acht wurde. D e r  w ilde  Baum w ollstrauch  (G o sy -  
p ium  arboreum ) liefert geringwerthiges, fiir den Tausch - 
handel ga r nicht in Betracht kommendes. Materiał. W e rk -  
hó lzer und Bauho lz sind so  gering im  Lande  vertretcn, dafs 
das zum  Bau  europaischer Factorcien nothw end igc  H o lz  
v on  A m erika  oder Eu ropa  eingefuhrt w ird ! D a fs  aber 
W e rkho lze r im  ganzen Congogeb ie t uberhaupt nicht vo r- 
kom m en, w ill C havanne  aus vorstehendem  G runde  nicht 
behaupten, wei! b is heute n ichts fur die Durchforschung 
des Landes geschchen ist. D a fs  sich aus dem selben 
G runde  auch uber den M inera lre ichthum  des Landes 
ein U rthe il z. Z. nicht abgeben, dafs sich  bis jetzt vie l- 
m ehr nur nachweisen lafst, dafs Erze und Edelsteine 
gegenw artig  bei den E ingeborenen  n i c h t  a is H ande ls- 
oder Tauschartike l in  Betracht kom m en , haben w ir  
bereits oben bemerkt.

D ie ser fur ein Tropengeb iet nicht allzu grofsen 
Zahl v o n  Naturproducten stchen nun ais e u r o p a i -  
s c h e  E i n f u h r w a a r e n  50 bis 60 A rtike l gegenuber, 
unter denen F e u e r s t e i n g e w e h r e , S c h i e l s p u l v e r ,  
K a t t u n  und  B r a n n t w e i n  einen Massenabsatz er- 
zieleu. A lte  Gęw ehre verschiedener M ode lle  m it Feuer- 
ste in sch lóssem  versehen und umgearbcitct, in neuerer 
Zeit Percussionsgew ehre  (Vorderlader), liefern haupt- 
sachlich Luttich in Belg ien  und T u lle  in Frankreich. 
Nahezu ,/o der gesam m ten E in fuh r europaischer T a u sc h 
artikel bildet das Pu lver, w elches vor\v iegend deutscher 
Proven ienz aus H am b u rg  nach dem Freihandelsgebiet 
importirt w ird  und hier in Fa lschen  zu 3, 4, 6 und 7 
cngl. Pfund  in  den Handel kom m t. D e r grofse C o n su m  
an Pu lve r (der Qualitat nach schlechte Ausschufsw aare) 
erklart sich aus der im  ganzen Congogeb iet verbreiteten 
Landes- und  Vo lkssitte , alle aufsergew óhnlichen E r-  
e ignisse, Geburt und T o d  resp. Begrabn ils  durch G e- 
w ehrsa lyen  zu feiern, dereń Zahl v o n  der W u rd e  und 
dem  R a n gę  des verstorbenen Ind iv id uum s abhangt. D ie

Kattunc spielen ais W ertheinheiten die crste Rollc. In  
enorm en Q.uantitaten w ird  der unter dem  N am en  W h ite - 
bast bekanntc, weifse, ungebleichte Kattun consum irt, 
ein w ahres Sp inngew cbe, das nur durch seine Starke- 
im pragn irung  die A u ge n  des N egcrs  zu tauschen vermag. 
S eh r stark begehrt in einzelnen Land strichcn- ist auch 
ein sehr roher, fadenscheiniger, blauer und  rother Flanell. 
Dunke lb laucr Kattun  ist ais Trauergew and und M it- 
gabe fur d ie Verstorbenen beliebt; ebenso begehrt 
sind grofsm usterige, buntfarbige Sacktucher und bunt- 
bemusterte baum w ollene  Bettdeckcn. Bei den Stam m en 
des Innern  sind  ordinare Halbsam m ete ais Heirathsgabe 
bezw. Kaufpreis einer Frau  sehr gesucht. M e h r  ais 
65 %  aller in das Freihandelsgebiet eingefuhrtcn M anu- 
facturwaaren sind b is jetzt englischer Provenicnz. 
W e ite re  20 % des G esam m tin iports im  Fre ihandels
gebiet nehm en die verschicdenen So rte n  v o n  Sp ir i- 
tuosen ein, sam m tlich von  allerbedenklichster Oualitat 
und  Ve rdunnung . D ie se n  4 Hauptartikeln des In iports 
schliefsen sich an G lasw aaren (in erster L in ie  Perlen), 
M e ssin gd rah t und M essingw aaren , Kupferdraht, E ise n 
w aaren, Quinca ille rieartike i, echte C o ra llen  u. s. w „  
endlich Steinsalz. V o n  E isenw aa ren  sind  die g a n g -  
barsten A rtike l Machetes, 5 bis 6 cni brcite, oben ge - 
schweifte Messer, zum  Ausroden , T ischm esser, Beile, 

ufseiserne Tópfe, eiserne Pfannen, Blechlóffel billigster 
orte (das Dutzend  50 C entim es loco  Kuste), B lecli- 

pfannen, A n ge ln ,  Nadeln, Scheeren, endlich ais V e r -  
z ierungen der P rinzen- und K ón igsstabe  gelbe Tapezie r- 
nagel. V o n  son stigen  M eta liw aarcn  sind  noch  zu 
erw ahnen  Z innteller, M e ssin g schu sse ln  und  M e ss in g -  
platten. Sp ie lsachen, Sp iege lchen, M undharm on ikas, 
Sche llen  u. s. w . finden stets guten Absatz. Dasse lbe  
g ilt v on  R e ge n - und schreiend gem usterten Son n e n - 
s c h irm e n , F ilz liu ten ,. Strohhutcn  und endlich aiten 
L iv reen  jeder Kategorie . Steinsalz w ird  in grofsen  
M e n ge n  eingetauscht, da dem  Land e  selbst Sa lz  fehlt 
und das in  e in igen  Gegenden aus salzhaltigen Sum p f- 
pflanzen durch A u slaugen  gew on n e n e  Product quanti- 
tativ und qualitativ kaum  nennensw erth  ist. S o  sehr 
nun  die actuellen H andelsverhahnisse  im  Fre ihandels- 
gebiete zu einer raum lichen E rw e ite ru n g  des A u s -  
beutungsgebietcs d rangen , so  zahlreich sind auch die 
H indem isse, die sich derśelben entgegenstellen. V o n  einer 
Benutzung des b illigen  W asse rw e ge s  ist angesichts der 
240 km  in der Luftlin ie  breiten Kataraktreg ion  des 
C o n g o  keine R e d e ; ais e inzig uberbleibendes Auskunfts- 
m ittel, diese H ind em isse  zu besiegen, ergab s id i der 
Bau  einer Eisenbalin lin ie, w elche S tan le ypoo l m it dem 
fur Segelschiffe fahrbaren U nterlau f des Strom es ver- 
binden sollte. N ach  dem  Stande der E isenbahntechn ik 
unserer T a g e  sind  die Schw ie rigke iten  des Terra in s 
zw eife lsohne zu besiegen, und zw ar ohne  aufserordent- 
lid ie  technische Prob lem e lósen zu m ussen. Dafs in 
dessen die fertig gestellte Bahnlin ie  nu r au f G rund lage  
einer intensiveren  Bew irthschaftung des Bod en s rentabel 
sein w iirde, isr an der H and  der z. Z. esportirten und 
im portirten  M e n ge n  un schw er nachzuweisen. D afs 
Bodencultur die Basis jedes gedeihlichen A u fsc liw unge s 
des Handels im  C ongogeb ie te  ist, dafur liefert das 
beredetste Zeugn ifs die dem Freihandelsgebiete be- 
nachbarte portugiesische C o lo n ie  A n g o la ,  dereń Au f- 
sch w u n g  auf das inn igste  nnt dem  B eg inne  der Kaffee-, 
Zuckerrohr-, M a is -  und Re iscu ltu r verkniipft ist. A u f 
gabe, und zw a r die dringendste, des neuen Staats- 
w esens am  C o n g o  ist es daher, die E rfo rsch u n g  des 
Landes in dieser R ieh tung  zu fo rdem  und jedes Unter- 
nehm en zu stutzen, das au f G rund lage  der Resultate der 
F o rsc h u n g  an  die culturelle E ro b e ru n g  des Land es geht.

S o m it  ergeben die Chavanneschen  Fo rsc liungen  
ein nach zwei Seiten h in  w ichtiges Resultat. E rsten s 
ze igen  sie, dafs, w ie  in  allen iib rigen  uud weit besser 
situirten, durch geo lo g ischen  Bau, k lim atische Verhalt- 
n isse , Bevó lkerungsd ichtigkeit und ho liere  Culturstufe 
der E in gebo renen  bcvorzugteren  Tropengeb ie ten, der



Juli 1887. . S T A H L  U N D  E ISE N ." Nr. 7. 527

Handel auch ara C o n g o  nur au f G rund lage  e iner inten- 
siveren Bew irthschaftung des Bod cns eines w irklichen 
Au fsch w u n gcs  fahig ist, dafs also die Re ichthum er 
Centralafrikas c inzig  und allein in den Errungenschaften  
einer rationeilen Bodencultur liegen, dafs som it dic 
Darste llung jener C ongo -En thusia sten , dic im  C o n g o -  
becken unerschópfliche, m uhelos zu gew innenden  R e ich - 
thflmer und V o rra th c  kostbarer Naturproducte zu finden 
glauben, trotz der grofsen  En tfe rnung  des Gebietes 
v on  den grofsen Pu lsadern des W e ltverkehrs und trotz 
des Schleiers, den m an dariiber zu breiten bem uht war, 
fernerhin keinen fruchtbaren Boden m ehr finden durfte, 
w ozu  allein der H in w e is  auf die Gcschichte des Handels in 
dem weit gesegneteren N iederland isch -Ind ien  und in 
dem westindischen Colonialbesitz Spaniens, E n g la n d s  
und Frankre ichs genugt. Zweitens aber ruft die C h a - 
vannesche D a r le g n n g  den Skcptikern, w elche dem 
Congogeb ie t  jede Zukunft abzusprechen gene igt sind, 
m it Recht in dic E r in n e ru n g ,  w as m ensch liche  That-

kraft und die richtige  E rkcnn tn ifs der En tw ick lu n g s- 
bed ingungen  eines Landes zu leisten verm ógen. Zur 
Stunde, w o  N iem and  dem  C ongogeb ie tc  die U n tau g - 
lichkeit zur Bodencultur nachw eisen kann, da dasselbc 
kaum  in  den durltigsten L in ie n  erforscht und auch 
noch  n irgends der V e rsuch  m it dem  A nbau  tropischer 
Nahrstoffe  und Genufsm ittel gem aeht wurde, mufste 
jedes anticipirte U rtheil ein irriges sein.

D ie s  au f G run d  c ingehendster F o rsc h u n g  dar
ge legt zu haben, bleibt das Y c rd ien st  des C havanne - 
schen W erke s, das kein kunftigcr C o n go fo rsch e r uber- 
schen  darf, noch  w ird. Se iner Bedeutung entspricht 
die reiche Ausstattung, die G enau igke it des beigegebenen 
kartograph ischen Materials und die Sauberkcit der inter- 
essanten, nach Aufna lm ien  C havanne s hergestellten 
O rig ina lho lzschn itte. E in e r  besonderen E m pfeh lung  
bedarf h iernach das bedeutsame W e rk  nicht m ehr.

W itte n  a. d R., i. Juni.
Dr. Wilhelm Btumtr.

Das Eisen im Alterthum.
Culturgeschichtlich-technische Darstellung von G e o r g  M c h r t e n s ,  

E isenbahn - Bau- und Betriebs - Inspector,

(Fo rtsc tzung  aus v o r ig c r  N um nier.)

O S łO

I I I .  V o m  s t i l l e n  O c e a n  b i s  z u m  i n d o -  
p e r s i s c h e n  G r e n z g e b i r g c .

D a s  durch hohe  G eb irge , nnw irth liche  W usten  
und  die m e ilen langc chinesische M a u er vom  V e rke h r 
m it anderen N ationen  abgeschlossene h im m lische  Re ich  
hat zur Ve rb re itung  irgend einer K un st  v o n  jeher 
w e n ig  be igetragen, obw oh l die Ch inesen bekanntlich 
in  vielen K un sten  fruher he im isch  w aren  ais w ir. D ie  
Herste llung kunstlerischcr Thongefa fse  ist z. B. so  alt 
w ie  die G cschichte C h in a s; bronzene M unzen  w aren  
dort schon  im  8. Jahrhundert v. Chr. gebrauchlich. 
Papier aus Lun ipen  zu fertigen, verstand m an  in 
C h in a  schon seit 150 v. Chr.; die Buchdruckerei und 
Ho lzschne idekunst bluhte bereits im  10. Jahrhundert 
unserer Z e itrechnung, also uber 300 Jahre fruher ais 
bei u n s ; das Pu lver w urde  dort m ehrere  Jahrhunderte 
v o r  Berthold Schw arz  crfunden, und eiserne Ketten- 
brucken besafs m an  dort um  fast 150 Jahre fruher ais 
E n g la n d , *  im  13. Jahrhundert erhielten die grofsartigcn, 
Kana le  der Ch inesen  schon  m aclitige Y o rr ich tu n ge n  
zum  Heben beladener Schiffe. U n te r vielen anderen 
D in g e n  hat E u ropa  auch das Th cctrinkcn , die Sp ic l-  
karten, S te inkoh lenhe izung und das Porze llangew erbe  
von  den Ch inesen  ubernom m en.

M a n  sieht aus diesen Beisp ie len, w ie  find ig dic 
C h ine sen , obw o lil der Ackerbau stets ihre  Haupt- 
beschaftigung bildete, sehr fruhe schon  in  technischen 
und gew erbhchen Kunsten  w aren. Bergbau- und M etall- 
ge w in n u n g  kannten sic seit grauen  Zeiten; zahlreiche 
uralte chinesische Metallarbeilen zieren unsere M useen  
und  belehren uns, dafs m an im  Re iche  der Mitte, w ic  
iu so  vielen anderen D in ge n , auch in  den Kunsten  der 
M etallbereitung bis zum  v o r ig e n  Jahrhundert dem 
Abcndlande m indestens ebenburtig, zu  Zeiten aber iiber- 
legen gew esen  ist. D ie  Ch inesen  trieben Bergbau  auf 
Lisen, Silber, Kupfer, Z inn, B ic i und Zink. Letzteres 
w urde metallisch w e it fruher in C h ina  ais in  E u ro p a  
ge w o n n e n  und gegen  E n d e  des 16. Jahrhunderts von  
dort zu uns e ingefuhrt.” '

* Batissier. A rt  m onum ental, S . 35. 
”  Andrec, a. a. O . S. 107.

D ie  ersten 200 H ie ro g lyp h e n  der chinesischen 
Schrift  enthalten kein Zeichen fur Metali. D a rau s 
fo lgert man, dafs jene »hundert Fam ilien« zur Zeit ais 
sie ihre U rsitze  auf den H ohenzu gen  des K u e n -L u n  ver- 
lasscn  liatten und den G run d  zum  Schriftsystem  der 
C h ine sen  legten, noch  im  Steinzeitalter lebten. D a 
gegen  besafsen d ic v o n  ihnen verdriingten U rb c w o h n e r  
v on  Tibet, die M ia o -T se u , nach der A u ssage  ihrer Be- 
sieger, zur selben Zeit schon  eiserne Beile und S ch w e r-  
ter, w elche  sie selbst schmiedeten. * V o n  den V ó lk e r-  
schaften des M ia o -T se u -S tam m e s erhielt, w ie  das erste 
Buch  des S ch u -K in g ,  die gro fse  G esch ichtschron ik  der 
Chinesen, erzahlt, der K a ise r  Y u  um  etwa 2000 v. Chr. 
T ribu t v on  w eichem  nnd hartem  E ise n  (E ise n  und 
Stahl). E tw a  um  dieselbe Zeit soli S c h in -N o n g  den 
P flu g  erfunden haben; ob derselbe aber bereits eine 
eiserne S cha r besafs, w ird  nicht gesagt. A is  sehr alte 
E rf in d u n g , w elche  nicht ohne Kenn tn ifs  v o n  E ise n  
und Stah l m og lich  war, sehen die C h ine sen  ferner die 
Benutzung der M a g n e t n a d e l  an, w e lche  bei ihnen 
nicht zuerst fur Seefahrten, sondern  bei Land re isen  
ihres K a isc rs  in A n w e n d u n g  k am .**

W e n n  sich eine E rz a h lu n g  des englischen C on su ls  
M a rk h a m ***  bewahrheitete, 50 durfte m an  so g a r  an- 
nehm en, dafs die Ch ine sen  bereits v o r  nahezu 4000 
Jah ren  G ufse isen gekannt und in  gro fsen  Stucken fur 
Hochbauten verw endet hatten. M a rkh a m  sah nam lich 
bei einem  Besuche der Stadt T -a i-n g a n -fu  in der 
P ro v in z  C han tung  eine 1 j  m  hohe  gufse iserne Pagode, 
anscheinend aus einem  einzigen Stucke gefertigt, dereń 
Errichtung, w ie  die Ch inesen ihm  angaben, im  Jahre 
2074 v. Chr. zu E h re n  der Ka ise rin  M i n , Gattin des 
K a ise rs  Se a n g  (2146 v. Chr.). durch den K a ise r  Sh ao - 
kang  erfo lgt sein soli. D a fs  diese Pagode  w irk lich  
v o n  G ufse isen und aus einem  Stuck gego ssen  w ar, ist 
nicht glaubbar; w ahrscheinlich besteht sie aus einzelnen

* Lenorm ant, a. a. O . I, S. 62.
** Mailla, H isto ire  gćnćrale  de la C h in e ; vol. X I I I ,

S. 296. D r. Beck, a. a. O . S. 293.
* * *  J. M arkham , N o te s on  a jou rney  th rough  Shan - 

tung. Journ. R. G eogr. Soc. vol. 40, S. 217  ( 1880). 
Andree, a. a O., S. 107.
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m iteinander yerbundenen Schm iedelsenstucken. A b e r  
'auch  eine solche Bauart der P a go d e  w iirde  ais eine 
erstaunliche Le istung ' der a ltchincsischen Schm iedekunst 
zu betrachten sein.

, N eben  der uralten E isen industrie  C h inas ist die 
chincsische Bronzetechriik, w elche schon  in sehr fruher 
Zeit die 'e rs te re : auf Jahrhandertc 111 den H in te rgrund  
driingte, hervorzuheben. D ie  kunstlerische Behand
lu n g  der B ronzegerathe  hat ein s o  hohes A lter, dafs 
cinzelnc Fo rscher gene igt sind, ih r fur C h ina  gegen - 
iiber dem  E isen  die Prioritat zuzusprechen. „D ie  alte 
B ronzeindustrie '1, sagt v. R ichthófen,* „bluhte besonders 
w ahrend  zw eier Pcrioden, nam lich in den ersten Jahr- 
hunderten der S h a n g -  und unter den ersten Ka ise rn  
der T sch ó u -D yn a stie  (1766 bis t'496 und 1100  bis 900 
v. Chr.),u D ie  chinesischeń Brotizegeratlie siftd die 
kostbarsteń Ueberble ibsel des h o hen  A lterthum s und 
unter diesen besonders die T in g , U rn e n  m it drei Fiifsen 
und zw e i Henkeln. Bem erkensw erth  ist, dafs keines der 
yerschiedenen M ischu iig sverha ltn isse  der chinesischen 
B ronze  m it der Zusam m ensetzung der B ronze leg irungen  
V o rde ra sien s und des Abendlandes ubereinstimmt. A lle in  
aus diesem  U m stande, abgesehen von  der natiirlichen 
Abgesch lossenhe it des Landes, erhellt die Selbstandig- 
keit der chinesischen Metallurgie.

T ro tz  seiner A bgesch lossenhe it hat C h ina  von  
A lte rs he r die ihm  eigentlium lichen Erzeugn isse , Seide 
und Seidenw aaren, dann Pelze und Felle, w elche v o n  
den ndrd lid ie ren  N achbarn  kamen, durch Verm itte lung  
der zw ischen liegenden w ilden  G renzvólker, uber seine 
G renzen h inaus abzusetzen verstanden. Zu Sa lom os 
Zeiten erhielten die Phón iz ie r durch Zw ischenhandel 
der Serer, d. h. der Seidenhiindler, w ahrsche in lich  R 0I1- 
seide aus C h in a  uber Babylon. Beim  Propheten jesaias 
(800 y, C lir.) erscheint das óstliche H and e lsvo lk  der 
S in , das waren, w ie  m an meint, die Ch inesen  unter 
den Vó lke rn , welche B aby lon  ais Kaufleute besuchen. 
K n d l id i finden w ir  in  dem  alten ind ischen E p o s  M a - 
habarata, dessen letzte Bearbe itung aus dem  3. Jahr- 
hundert v. Chr. hen iih rt, unter den Y ó lke rn  und Kón igen, 
w elche  dem  Judistira Geschenke b rin gen , auch nor- 
d ische (ch incsische) Yó lkerscha ften  m it aufgefuhrt. **  
D ie se  bringen  au f dem  W e g e  uber Khótan , das obere 
G ebiet des Jaxartes und  Baktrien, Seide und seidene 
Zeuge, E isenw aaren, G o ld  und Edelsteine, dann Pferde, 
E se l und Felle  v o n  yerschiedenen Th ieren. U n te r den 
E iscm yaaren  w erden  besonders scharfe Schw erter, 
Speere und verschiedene A rten  v o n  Beilen genannt. 
D ie  Bekannschaft der Ch inesen  m it dem  Kasp ischen  
M eere  und  dem  rom ischen  Re iche  iallt erst in  das 
erste Jahrhundert vorchrist!ichcr Zeitrechnung. * * *

Inw iew e it  danach etwa eine Bee in flu ssung der 
ind ischen M eta llu rg ie  durch das Nachbarrc ich  C h in a  
stattgefunden hat, ist zur Zeit noch  unaufgeklart.

D e r  N am e  Ind ien  und Ind ien  selbst w urde den 
Ch inesen  zum  ersten M a łe  im  Jahre 122 v, Chr. unter 
dem  K a ise r  W u t i der H an -D yn a stie  bekannt. f  D am als  
w a r  im  Abendiande der N am e  China, w elcher ind ischen 
U rsp ru n g s  ist und erst in  spaterer Zeit v o n  Ind ien 
aus verbreitet w urde, noch  nicht bekannt. D ic  A lten  
kannten nur S e r i  k a  —  das Seidenland —  und i n d ie n .  
Ih r  Serika  umfalste etw a die kleine Bucharei und einen 
T h e il des nordw estlichen China, und unter Ind ien  be- 
griffeii sie das ganze  g ro fse , im  N o rd en  und W esten  
v o n  G ebirgsketten, im  O sten  und  S iiden  vom  M eere 
e ingesch lossene Landergebiet, also das heu t 'ge  Ind ien  
m itsam m t C h in a  und japan.

D a s  scrischc  E ise n , w elches nach P lin iu s  „unter 
allen E isensorten  den Pre is behauptet* und den R om ern  
,,von den Sere rn  nebst ihren Zeugen und Fellen zu-

* C h ina  I, S . 569.
* *  Lassen, Ind. A lterthum er, I I,  S. 495.

* **  La ssen  a. a. O., I I,  S. 622. 
t  Daselbst, S. 573 und 610.

gesch ickt" wurde, kónnte  also sehr w o h l chinesisches 
E ise n  gew esen  sein, o b w o h l die Gelehrten sich m ehr 
der An sićh t  zune igen, dafs es das seit der Zeit des 
gro lsen  A le san d e r  im  Abend land  beriihm te i n d i s ć h e  
E i s e n  gew esen  sei.

D ie  alten Schriltsteller des Abendlandes geben  uns 
liiic B ezu g  auf die indische M eta llurg ie  n u r  w en ige  
F ingerze ige. D e r  G rieche K t e s i a s ,  Le iba rżt des
1’e rse rkón ig s  Artaxerxes, schrieb um  400 v. Chr. das 
erste B uch  uber Indien. E r  erzuhlt v o n  den ind ischen 
Schw ertern , dafs sie, in  die E rd e  gepflanzt, G ew ólk. 
Ila g e l und Blitzstrahlen abwendeten. E r  habe zweim al 
den K o n ig  dies yerrichten sehen und selbst zw ei 
Schw e rte r besesśen, Geschenke des K o n ig s  und seiner 
Mutter. S ie  seien aus E ise n  ge m ach t, w elches aus 
der T iefe  eines B runnens geschópft w erde, der sich 
jedes Jah r m it flussigem  G o lde  fiille. D ie se  poetische 
D arste llung  ist w ahrsche in lich  eine A u ssch m u c ku n g  der 
Thatsache, dafs die Indor es yerstanden, G o ld  und 
E ise n  durch  Schm elzen  aus den E rze n  zu gew innen. 
V ie lle ich i hatten auch die Inder bereits den V e rkeh r 
zw ischen B litzen und M etallen entdeckt und das E isen  
zu m agnetisiren yerstanden. *

D ie  Berichte der hochgebildeten griechischen 
Schriftsteller aus deni Hoflager des u iacedonischen 
K o n ig s  lauten zw ar w eniger w underbar ais des K te s ia s  
Darste llungcn, entbehren aber brauchbarer Angaben  
uber die tcclinischcn Kunstfertigkeiten-der Ind ier dam aliger 
Zeit. N u r N c a r c h o s  und K 1 e i t a r c h o s  ęrw alm en 
nebenbei, dafs die Ind e r Gefiifse aus geschm olzcnem , 
nicht getrieflm ent Kupfer gebrauchten und  aus diesem  
Sto ff T ische, Sessel, Bcclier und W assergefafse ver- 
fertigten, w elche m it eingefugten E d e lste inen , w ie  
Sm aragden, Beryllen  und Karfunkeln, geschm uckt w u r- ' 
den. D agegen  riefen dic farbenreichen Sch ilderungen 
der Hellenen nach ihrem  Bekanntw erdeń im  A bcn d - 
lande ubertriebene Yo rste llungen  tiber den Re ichthum  
Ind ien ś an edlen M etallen hervor. Hatte doch schon
I-Ierodot im  fernsten O sten  das L a n d  der G luckseligkeit 
ge such t! M a n  sah Ind ien  a is das Land  der W u n d e r  
und der goldenen und silbem en Schatze an, in W irk -  
lichkeit w a r  es aber v on  jeher an edlen und auch an 
anderen M etallen arm. D ie  goldenen und silbem en 
Berge im  ind ischen O c e a n , y o n  denen m an trauinte, 
w eil m an sich anders das V o rhandense in  so  ungeheurer 
M a ssen  von Cvllen Metallen, w ie  sic alljahrlich in deil 
Schatz des Pe rserkon igs D are ios flossen, oder w ie sic 
A lcxandcr nach beendetem Siegeszuge  au f der B u rg  zu 
Ekbatana anhaufte, nicht yorstellen konnte, w aren nichts 
Ande res ais das G o ld  und S ilber des Abendlandes, das 
durch die Zaubermittel Ind iens, das w aren  Gew urze, 
W oh lge ruchc, Edelsteine, Pcrlen und Kora lleń, auf dem 
W e ge  des Handels v ón  allen E nden  und Ecken  der 
W e it  in  die Schatzkam m em  der ind ischen Grofsen 
strdmte.

O b w o h l der Karaw anenhandet** der Ind e r und 
ilire Seefahrten au f dem  ind ischen O cean  uralt sind. 
so  stam m en doch bestim m tere Nachrichten iiber die 
A r t  der ind ischen A u sfuh r-E rzeu gn isse  erst aus der Zeit 
der H iram -Sa lom on ischen  Ophirfalirten. D ie  p h o n i-  
zischen Schiffe hoh e n  von  O p h ir  indische W aaren , alr- 
Baum w olle, A lg ilaho lz, Sandelholz, Edelsteine, Elfenbein, 
A ffen  und Pfauen. A u ch  G old, S ilber und Z inn  so lleu  
sie aus O p h ir  m itgebracht haben, v on  E ise n  ist n irgends 
die ltede. D ie  E rw a h n u n g  von  G o ld  und  S ilber ist 
w en ige r f iberraschcnd, ais die N e n n u n g  v o n  Zinn.

*  Lassen , a. a. O., II, S. 564 und 571. Hum bo ldts 
K o sm o s  II, S. 4 17 , N o tc  16.

**  D a s  alteste bcgSaubigte Zeugn ifs des ind ischćli 
K araw anenhande ls findet sich in der Geschichte Josephs, 
dessen B riid e r ihn  an eine K a ra w a n ę  M id ianitischer 
Kaufleute yerkauften, w elche  aus Gilead am  Jordan 
W o h lg e ru c h e ,  G u m m i und Ba lsam  nach Aegyp ten  
fiihrten. -
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D ie  Frage, ob Z inn  in alter Zeit v on  Ind ien  ausgeluhrt 
oder nach dorthin  cingefiihrt wurde, ist von  so cin- 
schneidender Bcdeutung fur die Behebung vieler Zweifcl, 
w elche in betreff der F o lg ę  der M eta ll-Ze itaher heute 
nocli schweben, dafs w ir  au f eine nahere E ró rte ru n g  
derselben nicht verzichtcn konnen.

A u s  der zweifellosen Thatsache, dafs die Bezcich- 
nungen  fur Z inn : K a s s i t e r o s  beim  H om er, K a s  t i r  
im  Aram aisćhen, K a s d i r  im  A rab ischen  und K a s  t i r  a 
im  Sanskrit, in engster Beziehung zu einander stehen, 
hat m an e inm al nachzuw eisen gesucht, dafs das Zinn, 
welches fruhzeitig im  Abendlande gebraucht wurde, 
aus Ind ien  stanime*, ein anderm al aber auch umgekehrt, 
dafs das Z inn  des Abendlandes nach Ind ien  gew andert 
seił *. D a s  letztere ist am  w ahrschcinlichsten. D aS  
Z inń  der M ittelm eerlander stam m te im. A lterthum  nur 
aus dem  phónizischen Handel, w elcher au f dem  R c ich - 
thum  der britischen und iberischen Z inngruben  be- 
griindet war. A lle rd ings ist die E rf in d u n g  der Bronze  
alter ais der genannte phónizische Z innhandel, w o rau s  
das V o rhandense in  einer entsprechend belegenen alteren 
Z innquelle  gefo lgert w erden  mufs. D ie se  Q ue lle  kann 
aber Ind ien  nicht gew esen sein. D a s  Culturland V o rde r- 
ind ien w ar v o n  jeher v o n  Z inn  fast entblófst und die 
e rg ieb igen  Z inngruben  H interind iens, z. B. auf der 
Ila lb inse l M a lakka , konnen in so  friiher Zeit noch 
nicht ausgebeutet w orden  sein, sonst hatten die Inder 
nicht, w ie  P l i n i u s * * *  erzahlt, phónizisches Z inn  gegen  
Edelsteine und Perlen einzutauschen brauchen.

D e r  verm eintliche Z innre ichthum  der alten Inder 
hat W o r s a a e " * * ,  einen Hauptvcrtreter der D re i-  
perioden-The ilung, dahin gefuhrt,Indien ais dasM utterland 
der B ronze  hinzusteljen und dies M eta li v o n  h ier aus iiber 
A s ie n  und Eu ro pa  w andern  zu lassen, eine Annahm e, 
die nicht haltbar ist, im m erh in  aber w en ige r 
kuhn  erscheint ais eine leicht w iderlegbare  Behauptungt 
aus anderm  M u n d e , nach w elcher »die Cu ltu r der 
Bronzezeit ihrem  ersten U rsp ru n g e  nach au f G ro fs 
britannien zuruck fiihrta.

l 'u r  V o rde rind ien  ist eine Bronzezeit, nam entlich 
eine solche, w elche der Eisenze it vo rau f g ing , aus den 
archaologischen Funden nicht nachzuweisen. In  H inter- 
indien verarbeitete m an bereits in  jener Zeit, ais dort 
noch polirte Ste ingerathe benutzt w urden, Kupfe r und- 
Bronze. D a s  beweisen die im  Jahre  1879 im  K ó n ig -  
rcich Kam bodja unter Muschelhaufen in Gem einschaft 
m it polirten Ste ingerathen aufgefundenen B ronze- 
sa ch e n ff.  D a s  A lte r  dieser hinterindischen B ronzen  
ist unbekannt; ih re  D arste llung  stand vielleicht unter 
dem E in flu sse  des benachbarten China.

D ie  Frage, ob in Ind ien  Kup fe r oder E ise n  fruher 
benutzt w orde n  ist, diirfte in  H insicht au f dic in der 
E in le itung  erórtcrten a llgem einen G runde  zu G unsten  
des E isen s zu entscheiden sein. D ic  heute heim ische 
Kupfer- und E ise n g e w in n u n g  der Inder, sow ie  auch 
die archaologischen Fundę geben daruber unzureichende 
Autschlusse; selbst bew iihrte Sprachforscher haben sich 
uber diesen Punkt noch  nicht g e e in ig t .ftt

G lucklicherw eisc herrscht iiber die F ra ge  der E n t 
w ick lung  der E ise n g e w in n u n g  der Inder, zu deren 
Bcurthe ilung m an fast allein auf das Stud ium  ihrer alten 
Schriftcn angew iesen ist, grofsere Uebere instim m ung. 
M a n  n im m t ziem lich allgem ein an , dafs das W o rt  
a y a s  im  Sanskrit  ausschliefslich E i s e n  bedeutet,

*  Lassen, a. o. O . I. S. 259.
* *  M ove rs, Phónizier, II.  Bd. I I I .  7 , 63.

* * *  Hist. nat. X X X I V .  48.
* * * *  Y o rge sch ich tc  des N ord en s. S. 48. A rc h iv  f. 

Anthropol. X I I .  S . '5 i 8.
t  D r. F. W ibe l, D ie  Cu ltu r der B ronzezeit N o rd -  

und Mitteleuropas.
t t  Andree, a. a. O . S. 98. 

t t t  O . Schrader, Sp rac live rg le ichung und U rg e -  
schichte, 208.

besonders nachdem  M a s  M i i  l l e r  seine fruhere V e r -  
m uthung, ayas konne ursp riing lich  M etali ( =  K upfe r) 
und erst spater E ise n  bedeutet haben*, selbst nicht 
bestatigt gefunden hat.

.W e il ferner das W o rt ,  aya s, w elches m it dem  
goth ischen  a i s und dem  lateinischcn a e s iibereinstimmt, 
ilie W u rze l fur die nam liebe Beze ichnung in allen: 
indogerm an ischen  Sprachen  b ildet**, so  da rf m an 
daraus schliefsen, dafs unseren Yorfahren, den A rie rn , 
in ihren U rsitzen  auf den H o h e n  des Ilim a laya  das 
E ise n  bereits bekannt w a r, ehe die T re n n u n g  der 
arischen Fam ilie  v o r  sich g ing .

D e n  G esangcn  der R igved a  —  den ind ischen 
P sa lm en  —  die zu einer Zeit verfafst w urden, ais die 
A r ie r  noch im  Funfstrom land  w oh n te n  und noch  nicht 
in das G angesthal h inabgestiegen w aren  (jedenfalls v o r  
1500 v. Chr.),, entnehm en w ir, dafs das E ise n  bei den 
A r ie rn  das Hauptm etall fur die Bew affnung war.

Ind ras D on ne rke il und sein Speer, die Tw asch tar 
(Hephastos), der K iin stle r des H im m e ls, schmiedete, 
sind v on  E isen. D ic ,  w ie  die trojanischen Helden, 
auf W a g e n  kam pfenden F iih re r  tragen eiserne Panzer 
und die Pfeile der K r ie g c r  haben eiserne Spitzen.

W ah re n d  in den G csan ge n  der R igved a  ein ge - 
sunder, kraftiger H auch  aus den G lanztagen der alten 
A r ie r  weht, spricht aus den phantastischen E rzah lungcn  
der beriihm ten Heldengedichte Mahabarata und R a m a -  
jdna*** deutlich die- ge istige  und kórperliche W an d lu n g , 
w elcher das jugendkraftige, V o lk  der A r ie r  bei seinctii 
w eiteren V o rd r in ge n  in dem  erschlaffenden K lim a  des 
G angesthales und der sudlicheren R e g io n e n  unterw orfen 
gew esen  ist. W ie  es scheint, hat w ahrend  dieser 
W a n d lu n g  des arischen Yo lkscharakters in d ieduldsam e- 
Beschauiichkeit der spateren Inder auch die arische 
Kunstfertigke it in der Behand lung y o n  Stah l und 
E ise n  Schaden gelitten. W i r  haben vielfache Bew eise 
dafiir, dafs die K u n st  der E isenbere itung in Ind ien  einst 
au f einer wrcit hoheren  Stufe stand ais heute.

E in  w underbares D enkm a l aus jener B lutheperiode 
> der E isentechn ik  ist der Lah t v o n  D e lh i —  der Pfeiler 
'  v on  D e lh i —  eine m assiye schm iedeisernc Saule, die 
schon  seit uralter Zeit von  den In d e rn  ais he ilig  ve r- 
ehrt w ird  und an w e lchc sich u. A .  die Sage  kniipft, 
sie sei so  tief in  den G ru n d  getrieben, dafs sie das 
Haupt des Vasaki, des Sch langenkón igs, der die E rd e  
tragt, erreidie. A u s  dem  Urnstande, dafs den Ind iern  
dic E rin n e ru n g  an die Zeit der E n tstehung  dieses un- 
gew óhn lichen  E rzeugn issc s  ih re r Schm iedekuust ganz
lich geschw unden  ist, da rf m an w oh l au f ein hohes 
A lte r  der Sau le  schliefsen. D ie  genauc Be st im m ung  
desselben ist b is lang  nicht ge lungen, obgle ich Gelehrte 
aller L iindcr bem uht gew esen  sind, m it Hulfe  der au f 
der Sau le  e ingegrabenen Sanskritinschrift Auskunft 
daruber zu erlangen. Rathselhafter aber noch  ais ilir 
A lte r  bleibt die H erste llungsw eise  der Saule, denn die 
alten Ind ier stelltcn, sovie l w ir  w issen, ih r  E ise n  nur 
m it H iilfc  der einfachsten V o rrich tungen  dar und das 
Schw e ifsen  und Schm ieden  eines so  gew altigen  B locks 
(v o n  etw a 16 m  L a n g e  und 0,5 m  D u rchm esse r) w iirde 
selbst in  Eu ro p a  heute, w o  D am p fha m m er und Schw e ifs- 
ofen v on  bedeutenden Abm essungen  zu Gebote stehen, 
im m er noch  gro fse  Schw ierigke iten  bereiten und ais 
eine aufserordentlichc Le istu n g  bew undert werden.

Selbst zu baulichcn Zw ccken  haben die Ind ie r das 
E ise n  schon  sehr friihc benutzt, das entnehm en w ir 
zunachst aus der w undersam en E rzah lung  von  den 
Prachtbauten des singhalesischen K ó n ig s  D u sh tag im an i,

ł  V o r le su n g cn  iiber die W isscnschaft der Sprache,

I, S. 220.
* *  z. B. g o th isc h : eisarn; althochdeutsch: isa rn ; 

altsachsisch: ise n , isern; hollandisch: iser; cng lisch : 
iron ;  altnordisch: iam , jam ; schw edisch: jam ; danisch: 
jern; u. s. w . vergl. D r. Beck a. a. O . S . '20Ó,

*** D ie  Ram ajana stam m t aus der Zeit nach 500 v. Chr,
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der v on  161 bis 137 v, Ch. regierte. E in s  jcner G e - 
baude, der L o h ap ra sJda , trug  auf 1600 steinernen 
Sau len  neun S tockw erke  m it je hundert Priesterzellen 
und bekam  seinen N am e n  von  den e i s e r n e n  D a c h 
s t e i n  e n ,  m it denen er eingedeckt w ar.* E in  nicht 
m inder grofsa rtiges G ebaude,. der M ah łstupa, barg in  
seinem  In n e m  eine ganz aus Edelste inen zusam m en- 
gesetzte Re liquien-Zelle  und in seinen Fundam enten 
m ehrere  L a g e n  von  eisernen Platten, die m it anderen 
L a g e n  aus K rysta ll, S ilber und von  m it rotliem  A rse n ik  
gem ischten Se sam u m -O e l abw ed ise lten  und w o h l den 
Z w eck  hatten, das E in d r in g e n  der Erdfeuchtigkeit zu 
verhuten.ł *  Fe rne r bezeugt Jam es Fe rgu sson  in 
seinen B ildern  der alten A rch itektur von  H ind ostan ***, 
dafs in dem  1236 bis 1241 erbauten Tem p e l von  
K anaruk, »der schw arzeń  Pagode« in der Prasidentschaft 
M adra s und in  ahnlicher W e ise  auch in anderen ind ischen 
Tem p e in  m ehrere eiserne T ragba lken  v o n  etwa 20 cm 
1111 Q uad ra t  Starkę  zur Unterstutzung eines Thorstu rze s 
v o n  6 m  W e ite  in  A n w e n d u n g  gekom m en  sind. D a s  
V o rko m m e n  so  gew a ltige r  Schm iedestucke, w ie  der 
De lh i-I.Aht und die Tem pe l-T ragba lken, w e ist der K u n st- 
fertigkeit der alten Inder au f dem Gebiete der Schm iede- 
technik eine hohe  S tu ic  an. N o c h  hohe r stehen.aber 
die I.e istungen der Ind e r in der S t a h l b e r e i t u n g .

D ie  unubertroffene G ute  des ind ischen Stahls 
w urde von  jeher anerkannt. A rchao lo g ische  Fundę, 
Spatel und W erkzeuge von  Stahl, die aus der Zeit um  
1500 v. Chr. stammen, beweisen sein hohes Alter.***.*' 
W ie  sehr die Ind ie r selbst den W e rth  ihres Stahls 
bereits um  die Zeit 400 v. Chr. schatzten, geht aus dem 
Berichte des Q u in tu s  Curtius hervor, nach w elchem  der 
besiegte P o ru s  dem  A lexander einen Barren ind ischen 
Stah les im  G ew ic lue  von  etwa 1 5 kg  ais Geschenk 
verehrte. A u c h  w urden gute Schw ertk lingen  in den 
Schatzkam m ern ind ischer Fursten  w ie  die grofsten K o st -  
barkeiten aufbewahrt. A u s  diesem Stah l w urden die 
im  A lten h u m e  w egen ihrer aufserordentliehen Elasticitiit 
und  Schne id igke it so  hochberuhm ten W aflen gefertigt. 
Ueber seine Darste llungsw eise, sow ie  uber die Bereituug 
des ind ischen E ise n s  uberhaupt geben uns die alten 
Schriften nu r ungenugende Andeutungen. D e r erwahnte 
Bericht des K tesias k lingt etwas w underbar und  A  ri s to- 
te les-J *  beschreibt uns zwar, w ie  die C h a lyb e r,  das 
V o lk  der Schm iede, w ie  es Herodot nennt, aber nicht 
w ie  die Ind ie r selbst das »indische E isen«  bereiten.

*  L o h a  bedeutet E isen  und p rasida  Tem pe l oder 
kón ig licher Pallast. Lassen , Ind ische  Alterthiim er.
II. S. 418 .

* *  Dase lbst S. 524.
* * *  L o n d o n  1848. S. 28. Tafel 3.

» * * *  g jne Zusam m enstc llung der archiio logischen E isen. 
fundę lndiens. V g l.  Andree, a, a. O .  S. 66. u. ff.

-j- Meteorologica. IV .  6.

E s  ist aber anzunehm en, dafs der indische Stah l das
selbe Materiał ist, das w ir  heute unter dem  N am e n  
»W ootzK  kennen und schatzen.

T ro tz  ihrer vorziiglichen Gute spielten E ise n  und 
Stahl neben den bereits erwahnten kostbaren Ausfuhr- 
E rzeugn issen  lnd ien s nur eine untergeordnete Rolle , 
Seit der Zeit, w o  w ir  die Handelsgeschichte lndiens 
klarer ubersehen, w issen  w ir ,  dafs Ind ien fast m ehr 
E ise n  erhielt, ais es gab. D a s  ind ische E ise n  wurde 
w o h l nur in rohem  Zustande und kleinen M engen aus- 
gefuhrt; die Phdn iz ie r und spater auch die Araoer ver- 
atbeiteten es zu allerlei WafTen und  W erkzeugen ; 
letztere fertigten daraus dabeim  oder zu D am asku s und 
an anderen O rten die beruhm ten D am ascener-K lingen. 
Ja nach P e s c h e l  sollen  eiserne W affen, w elche  von  
den A ra bem  zugle ich m it dem  G o lde  v on  ihren ost- 
afrikanischen C o lon ieen  geliolt w urden, lange Zeit einen 
w ichtigen  E in fuhrposten  in  Ind ien  gebildet haben. 
A uch  K u p f e r  und Z i n n  bezogen die Inde r von  
phónizisch-arabischen Handelsleuten, so  dafs die A n 
nahm e einer Bronzeperiode vo r der E isenperiode in 
Ind ien, w ie  auch vorh in  schon  naher ausgefiihrt wurde, 
nicht w oh l denkbar ist.

D ie  Kenntn ifs v on  Silber, B ronze  und Kupfe r ist 
von  Ind ien  aus auf die ostasiatischen In se ln  ubertragen 
w orden, w eil diese Metalle dort m it Sanskritnam en 
bezeichnet werden, w ahrend die Beze ichnungen fur 
G old, E isen  und Z inn  einheim ischen, m alayischen U r -  
sp rungs sind. »D ie  E in fuh rung  jener Metalle darf in 
die Zeit gesetzt werden, a is von  Ind ien  aus der B rah - 
m an ism us nach Java vord rang  und  dort seine riesigen 
Tem p e l errichtete, in deren R u inen  m an w oh l Gótzen- 
bilder, Opferschalen u. dgl. v on  Bronze, aber keinerlei 
schncidende W erkzeuge und Gerathe aus dieser L e g iru n g  
fand, w eil letztere w o h l bereits aus dem  heim ischen 
E isen  v on  den E ingeborenen verfertigt w orden  w aren *.*

W e n n  man;von der spateren E in fuh rung der ind ischen 
E ise n gew in n u n g  nach Eu ropa  durch die Z i g e u n e r ,  
die aus Ind ien  stam m en und sich v o n  dort aus im  
B eg inn  des 15 . Jahrhunderts zuerst iiber W estasien, 
spater iiber ganz E u ropa  und Nordafrika ausbreiteten, 
absieht, so  darf m an  danach sagen, dafs Ind ien  (so w o h l 
ais auch Ch ina) durch ihre Handelsverb indungen  zur 
Yerbreitung der K un st  der E ise n g e w in n u n g  nur w e n ig  
beigetragen haben. D ie  Natur hat beide Lander unter 
sich und gegen  ihre w estlichen Nachbarn  abgeschlossen 
und von  dem geschichtliclien D ram a, das sich jenseits 
des indo-persischen G renzgeb irges unter den grofsen 
M onarch ien  der Babylonier, A ssyrer, M eder und Perser 
abspielte, ist C h in a  gar nicht und Ind ien durch seine 
geringen Beziehungen zum  Reiche der A cham en iden  
nu r vorubergehend beriilirt worden.

(Fortsetzung folgt.)

*  Andree  a. a. O . S. 85.
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