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Alfred Krupp f.

Bis in die entlegensten Winkel unseres Welttlieils ist die erschutternde 

Kunde gedrungen, dafs der Geheime Commerzienrath Alfred Krupp am 

14. Juli 1887 auf seinem Landsitze Hugel unfern der Stadt Essen sein 

Leben beschlossen hat.

Tiefgebeugt standen an der Bahre sein einziger Solin, seine ihn hocli- 

verehrenden Beamten, die Tausende seiner ihm in Liebe ergebenen Arbeiter, 

Kónigliche Sendboten und zahllose Freunde und Verehrer; mit ihnen trauert 

Alldeutschland, zu dessen ruhmreiclisten Thaten der Yerstorbene die Waffen 

in des Wortes eigenster Bedeutung geschmiedet hat.

Yon tiefwehmiithigem Gefiihl durclidrungen umringt das frische Grab 

die eisenhiittenmiinnische Welt, die in dem Dahingeschiedenen sich ihres vor- 

nclimsten Angehórigen beraubt sielit, denn seit Jahrzehnten war sie gewohnt, 

zu A l f r e d  K ru p p ,  der sich aus ihrer Mitte vennoge eigenster Kraft zu 

so gl&nzender Stellung emporgescliwungen und einen in allen Erdtheilen 

Achtung gebietenden Namen verscliafft liatte, ais dem hellleuchtenden Vor- 

bilde ihrer Berufsthatigkeit aufzublicken.

A l f r e d  K ru p p  ist geboren am 26. April 1812 in Essen. Sein Vater 

Fr ied r ich  K r u p p  hatte daselbst zwei Jahre vorher eine Fabrik erriehtet, 

um darin ais erster in Deutschland die Bereitung des Gufsstahls zu betreiben. 

Ehe es demselben aber gegónnt war, aus seiner Thatigkeit Fruchte zu ziehen, 

wurde er im Alter von 39 Jahren am 26. October 1826 durch den Tod 

dahingerafft, seiner hinterbliebenen Wittwe und drei Sdhnen nichts an Yer- 

mogen, nur eine zuriickgchende Fabrik mit zweifelhaftem Ertriignifs hinter- 

lassend. Yierzehn Jahre alt, wurde A l f r e d  K r u p p  durch diesen Todesfall
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vom Tertianer des Gymnasiums zum Leiter einer Fabrik erhoben, ihm damit 

aber zugleich die schwere Yerpflichtung aufgeburdet, fur Mutter und Ge- 

schwister den Lebensunterhalt zu erwerben. In barter Arbeit, mit Hiilfe nur 

weniger fremder Hiinde, dereń Zahl im Jahre 1832 erst zehn betrug, gelang 

dem Jungling, dem das Bcwufstsein ernster Pflichterfiillung, welches ihn im 

reifen Mannesalter in ausgepriigter Weise ausgezeichnet hat, schon damals 

das liochste Ziel gewesen zu sein scheint, nicht nur diese schwere Aufgabe, 

langsam gluckte es ihm auch, die auf dem vaterlichen Erbe lastenden 

Schulden abzutragen.

Bei dem Tode ihres Begriinders waren, wie ein damals von der Wittwe 

erlassenes Rundsclireiben besagt, die in der Fabrik verfertigten Waaren: 

Miinzstempel, Stangen, Spindeln, Tuchscherbliitter, Walzen, Werkzeuge und 

dergl. Mit ziiher Willenskraft, mit nie ermiidender Thatigkeit, ais Meister, 

Giefser, Dreher, Sclnnied, Ingenieur und Kaufmann in einer Person, vervoll- 

kommnete A l f r e d  K r u p p  die von seinem Yater begonnene Fabrication, 

sie gleichzeitig auf immer weitere Gebiete ausdehnend. Nachdem er die 

Anfertigung von Walzen fiir Goldarbeiter, Miinzen und dergl. bis zu bisher 

nicht gekannter Genauigkeit und Yollendung getrieben hatte, scliritt er zur 

Herstellung von Eisenbahnmaterial. Zun&ćhst sclnniedete er aus seinem vor- 

ztiglichen Materiale Achsen fiir Locomotiven und Wagen, ferner Federn und 

Anfang der 50er Jahre gelang seinem schopferischen Erfindungsgeiste die 

Herstellung der Radreifen in einem Stucke ohne Schweifsung.

Am 24. Februar 1848 ubernahm er die Fabrik in alleinigen Besitz. 

Schon Anfangs der 40er Jahre hatte er seine Yersuche mit der Herstellung 

eines fur die Fabrication von Geschutzen geeigneten Gufsstahls begonnen, 

dessen hohe Ueberlegenheit vor allen anderen, fiir diesen Zweck gebrauch- 

lichen Materialien er mit genialem Blick erkannt hatte, und welche ihm 

auch im vollen Mafse nachzuweisen gelang, nachdem er zur Yerwendung 

gezogener Rohre iibergegangen war. Die ungeheuern Schwierigkeiten, welche 

der Erfinder der Gufsstahlgesehutze zunachst bei ihrer Herstellung selbst, 

dann auch bei ihrer Einfiilirung zu iiberwinden hatte, werden der Welt wohl 

fur immer verborgen bleiben; sie weifs nur von dem Rufę und von der 

hohen Bliitlie, zu welcher das Werk durch dic Aufnahme dieser Fabrication 

gelangt ist.

Im Jahre 1847 wurde in Berlin eins seiner Geschiitze, unter sehr guten 

Ergebnissen gepruft; im Laufe der 50er Jahre gingen gleiche Yersuche in 

Bayern, OesteiTeich und Braunschweig vor sich, wobei namentlich letztge- 

nannter Staat ein hochst giinstiges Urtheil uber die neuen Geschiitze fallte. 

Grofsere Bestellungen ertheilte merkwrurdigerweise Aegypten zuerst, einen Auf- 

schwung aber nahm die Geschutzabtheilung erst, nachdem im Jahre 1859 die 

Einfiilirung der Kruppschen Kanonen bei der Feldartillerie der preufsischen 

Armee beschlossen wurde. Andere Staaten folgten nach und giebt es heute 

unter den europaischen Landern, abgesehen von Frankreich und England, 

nicht eins, das nicht grofsere oder kleinere Partieen Kruppscher Geschiitze 

bei sich eingefuhrt hat. Ihr Erfinder arbeitete unermudlich an ihrer Yer-



vollkomnmung, dic auch solclic Fortschritte machte, dafs die deutsche Heeres- 

verwaltung nach dem deutsch-franzosischen Kriego sich veranlafst sali, ihre 

bewegliche Artillerio vollstandig mit neuen Geschutzcn auszurusten. Die 

KruppŚchcn Systeme sind sammtlich auf Hinterladung basirt; ilire Eigen- 

arfc bestelit theils in der Darstellung des Metalls, theils in der Oonstruction 

des Gcschutzes, bcides zusammen vcrleiht ihnen neben grofser Dauerhaftig- 

keit dic bedeutende Wirksamkeit und zwcifcllose Ueberlcgenbeit vor anderen 

Systemem. Die Gesamintzahl der bis heute gelieferten Kanonen ist uber 23000.

Der Anfertigung der leichtercn Gcsehiitze folgte der Bau schwerer und 

schwerster Festungs- und Marinegesehiitzo bald nach, dio, sich in den Ab- 

messungen immer stoigernd, gegenwartig in schier unglaublicher Grofse und 

Wirksamkeit hergestellt werden. W ir orwiilinen unter denselben vor Allem 

die im italienischen Kriegshafen Spozia aufges tell ten Kanonen, deren Rohr- 

gewicht bei 14 m Lange 120000 kg betragt. Hand in Hand mit dieser Fabrication 

ging dic Herstellung der grofsen Gufsstahlbloeke und dio Erbauung der zu ihrer 

Bcarbeitung nothigen Werkzeugmaschincn. Bekannt unter denselben sind 

dio grofsen Dampfhammer, allen voran dor 1000 Contncr-Hammer, dessen 

Ausfuhrung der Fabrikherr entgegon den gcwichtigoń Bedenken zablrcicher 

Fachleute durchgesetzt und bei welchem er seine hervorragcnde Begabung 

ais Constructeur aufs neue bewieson hat. Denn ausdrucklich sei hervorgo- 

hoben, dafs gerade die Erfindungen, welchen das Werk seine Bluthe verdankt, 

dcm personlichon Talente von A. K ru p p  zuzuschreiben sind.

Es ware aber verkelirt zu glauben, dafs der grofste Theil der aus der 

Gufsstahlfabrik in Essen stammenden Fabricate Kriegszwecken gewidmet sei, 

der weit uberwiegondo Thoil ist fur Zwecke des Friedens bestimmt. Zu An

fang der 60er Jahre fuhrte K r u p p  zucrst den Bcssemer-Procefs in Deutsch

land ein und legte den Grund zu einem Stahlschienen-Walzwerk, welches so 

leistungsfahig wurde, dafs seine Fabricate auf dem Weltmarkte sich einen 

boi dem ausliindischen Wettbewerb gefiirchteteń Stand erobert haben. Auch 

in der Blechfabrication leistete das Werk Grofses; bekannt ist, dafs unter den 

schweren Hammern aufser Kanonenrohren auch schwere Stablstucke fur alle 

moglichen anderen Zwecke, besonders fiir schwere Schiffswellen und sonstigc 

Marinezwecke geschmiedet werden. An Stahl und Eisen wurden im Jahre 1851 

erst 11000 Centner, 1881 aber bereits 260000 t erzeugt.

Um sich im Bezuge der Rohmaterialien vom Wechsel der Geschafts- 

lage unabhangig zu machen, erwarb er umfangreichen Bcsitz an Kolilen- 

und Erzgruben, legte an auswartigen Platzen Hochofen an und wurde sogar 

Boeder mit einer stattlichen Seedampferflottille, um die Erze aus seinen 

spanischen Gruben nach Deutschland iiberzufuhren.

Von hohem Interesse ist es, das Wachsthum der Fabrik zu verfolgen. 

Weiter oben ist bereits erwilhnt, dafs A l f r e d  K r u p p  im Jahre_ 1832 mit 

10 Arbeitern in einer Reihe stand, 18-45 zabite er 122, dagegen 1848 wieder- 

um weniger, namlicli 72 Kopfe. In 1851, dem Jahre der ersten Londoner 

Wcltausstcllung, arbeitete das Werk mit 250 Arbeitern, dreifsig Jahre spater 

waren auf der Gufsstahlfabrik 11211. auf den dazu gehorigen Hutten und
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Bergwerken 8 894, im ganzen 19605 Arbeiter beschaftigt, so dafs im ganzen 

nicht weniger ais 65881 Personen der Firma Fr ied. Krupp  ihren Lebens- 

unterhalt zu verdanken haben.

Fur das Wohl seines Arbeiterheeres hat A l f r e d  K r u p p  in wahrhaft 

grofsartiger, in jeder Beziehung mustergultiger Weiso gesorgt; beredte Zeugen 

hierfur sind die 3000 Familienwohnungen, die vielen Krankenhauser, Con- 

sumanstalten, Bader, Menagen, Kranken- und Pensionskassen, u. a. Ueber 

sein Yerhiiltnifs zu seinem Arbeiter geben am besten jene Worte Aufschlufs, 

die er im Miirz 1877, ais die socialdemokratische Agitation auch seinem Werk 

nicht fern blieb, in einem Aufrufe an seine Arbeiter richtete. „Es ist bekannt,11 

sagte er dort, „dafs im Jahre 1826 die verfallene Gufsstahlfabrik ohne Vcr- 

mogen mir zur Fiihrung anvertraut wurde. Mit wenigen Leuten fing ich an, 

sie verdienten mehr und lebten besser ais ich; so ging es fast 25 Jahre fort 

mit Sorgen und muhevoller Arbeit, und ais ich dann eine grofsere Zahl von 

Leuten beschiiftigte, war dennoch mein Yermogen geringer, ais was heute 

mancher Arbeiter der Gufsstahlfabrik besitzt. Es waren Alle sehr brave 

Leute, mit denen ich die Arbeiten begonnen und durchgcfuhrt habe. Allen, 

von denen viele bereits in die Ewigkeit hinubergegangen sind, habe ich 

meinen vollen Dank fur ihre Treue bewahrt. Jene aber, die ich von der 

Heerde, vom Pflug, ais tiichtige Handwerker, ais Arbeitslose von allen Pro- 

fessionen, oder ais Kinder von Wittwen angenommen liabe, traten bereit- 

willig bei mir ein, weil sie ihr Loos verbesserten, und sie haben in den 

meisten Fallen auch dafur ihren Dank gern aUsgedruckt. Mancher von 

ihnen ist ein wohlhabender Mann geworden.11

Mit Vertrauen blicken die in musterhafter Organisation stehenden Be- 

amten und Arbeiter zu dem einzigen Sohne, dem Nachfolger im Besitze und 

der Leitung des grofsen Werks, auf. Mogę der vaterliche Segen auf dem

selben ruhen, unserer Industrie und dem Vaterland zum Heile. —

In den Herzen der Mitwelt wird das Andenken an A l f r e d  K r u p p  

fortleben, fur die Nachwelt ist seinem Namen in der metallurgischen und 

artilleristischen Wissenschaft eine uiwergangliche Erinnerung gesicliert, in 

ehernen Lettcrn, umkranzt von Lorbeer, prangt er auf den Ruhmesblattern 

seines dankbaren Yaterlandes.

E r  r u h e  i n  F r i e d e n .
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Sommer-Yersammlung des Yereins deutscher Eisenhiittenleute
am  26., 27. und 28. Juni 1887

in Trier in Yerbindung mit Ausflttgcn nach Luxemburg 
und dcm Saargebiet.

( Ilie rzu  B la tt X X IV . )

crstc Beschlufs, dic diesjahrige Sommer-Versammlung in Trier in Yerbindung m il 

grófseren Falirten zur Besiclitigung von Eisenwcrken in Luxeinburg und an der Saar 

F J lK & c*  abzuliallen, wurde im Vorstande, wie der Beriehtcrstalter einleitend nicht zu versch\veigen 

vcrmag, mit einiger Verzagtheit gefafst, da eine ahnliche Yeranstaltung der Verein bisher 

noch nicht unternommen hatte, und somit ein Anhalt zur Beurlhcilung des Beifalls, den der 

Vorschlag unter den Mitgliedern finden wiirde, nicłit vorlag. Um so crfreuliclier war es daher, 

ais die im Anfang des Monats Juni rundgesandte Einladung in allen Kreisen des Vereins lebhaflen 

Anklang fand, und die 8 Tage vor Statlfinden der Versammlung gedruckte Theilnełifnerlisle dic 

staltliclie Zahl von 137 Mitgliedern aufwies, eine Zahl, welche durch die sich spater anschliefsenden 

Mitglieder und Tagesgaste in Trier auf 170 stieg.

Angesichts der Zeitbeanspruchung, welche fiir die meisten Theilnehmer 5 Tage betrug,

der Lange der Eisenbahnfahrt, dic fiir die Theilnehmer im Durclischnilt sich auf etwa 800 km 

belief, und der damit verbundenen Strapazen mufs eine so starke, ein Viertel (24,3 Jó) der

Zahl der Vereinsmitglieder umfassende Belheiligung ais ein hochst erfreulićbes Zeichen fur die 

warm pulsirendc Lebenskraft und die Zukunft unseres verhaltnifsmafsig jungen Vereins be- 

zeiclmet werden.

I. T a g-.

Der Vormittag dieses Tages wurde von den meisten Fesllbcijnehmern zur Beisc bezw. zur Vollen- 

dung der Reise nach Trier benutzt. Die aus dem rheinisch-westfalischen Gebiete herbeieilenden Theil

nehmer batlen sich Friih-Morgens in Koln getroffen, um gemcinsam mit dem 8*5 von dort abgehenden 

Zuge die Fahrt durch die Eifel anzulreten. Dank der Zuvorkommenheit der Konigl. Eisenbahn-Direction 

(linksrh.), welche dem Vereine einige Salonwagen zur Verfiigung geslellt hatte, verlief die bis gegen

2 Uhr dauernde Fahrt auf das angenehmste; nicht wenig trug zu ihrer Kflrzung ein lustiges

Stucklein, »Dic Hansiade* * benamset, bei, welches von einem, um das Literałurwesen des Vereins 

hochverdientcn Mitgliede verfafst und fiir diese Gelegenheit in Druck gelegt worden war.

Gegen 3 Uhr fand man sich im Garlen des durch giitigc Ycrmittlung des in Trier ansassigen 

Hiittenbesitzers, Hrn. von  B e u l w i t z ,  dem Yereine gastlich eroffnelen »Casino« ein, bcgrufsle 

sich und begab sich dann zum oberen Saale, um der General-Yersammlung beizuwohnen.

S te n o g r a p h i s c h e s  P ro to k o l l
der

General -Yersammlung
dea

Vereins deutscher EJiseiiliiitteiileute

<K>' zu T rie r  
im grofsen Saalc des »Casino« am 26. Juni 1887.

Der Yorsitzende des Vereins, Hr. Director C. Lueg.Oberhausen, eroffnet die Versammlung 

gegen 31/* Uhr mit folgender Ansprachc:

M. H .l Ich eroffne die heulige General-Vcrsammlung, indem ich Sic Alle namens des 
Vorstandes freundlich begrufse.

In erster Linie ist es mir eine angenehme Pflicht, namens des Vereins unsere Dankbarkeit 

dafiir auszusprechen, dafs an unserer heutigen Yersammlung mehrere Giiste theilnehmen, unter

*  \ o n  dem  B uch le in  » D i e  H a n s i a d e * ,  E rleb n isse  eines deutschen H iillenm annes, s ind  noch e inige 
Ł se inp la re  vorhandcn, welche zum  Pre ise  von  je 2  J l  du rch  die G eschaftsfuhrung  zu beziehen sind.
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Anderen der Herr Regierungśprasident, der Herr Oberbiirgermeister der Stadt und der Herr Landrath 

des Krcises Trier. leli glaube, wir diirfen es nicht unterlassen, diesen Herren fiir das Interesse 

an tmserin Vercin, das sie durcli ihr Erscheinen an unserer Versammlung bekunden, den warmśten 

Dank auszusprcchen. (Bravo!)

Ehe ich zu den eigentliclien g e s c h a f t l i c h e n  M i t t h e i l u n g e n  unserer. Tagesordnung 

iibergehe, gestatte ich mir, veranlafsl durcli einige Vorkommnisse, darauf aufmerksam żu machen, 

dafs in manchen Kreisen die Ansicht veri.re.ten isl, dafs unser Verein nur eine ortliche Bedeutung 

besitze. Diese Anschauung ist jedoch nicht richtig; unser Verein ist vielmehr verpflichtet — sein Name: 

»Verein deutscher Eisenhuttenleute« bekundet das schon — seine Thatigkeit auf das ganze Gebiel 

des deutschen Eisenhiillenwesens auszudehnen. Der § 1 unserer Statuten sagt ja auch, da fs  der  

Vere in  sich die p r a k t i s e he  Aus bil d u n g des E i sen - und  S t a h l h i i t t e n w e s e n s ,  d ic  V e r- 

t retu  ng u nd  W a h r n e h m i i n g  der I n t e r e s s e n  d ieser  I ndu  st r iez w e ig e ,  d i e F o r d e r u n g  

des V e r b r a u c h s  v o n  E i s e n  u n d  S t a h l  in a l l e n  F o r n i e n  ais Aufgabe gestellt hat, und 

diesen Yerpilichtungen nach allen Seiten gereclit zu werden, ist der Verein ernstlich beslrebt 

gewesen. Die Zahl seiner Mitglieder, welche gegenwiirtig iiber 700 betragt, sowie deren Verbrcitung 

iiber alle Gaue des deutschen Valerlandes, in denen Eisen erzeugt wird; das Ansehen, welches die 

Vercins-Zeitschrift »Stahl und Eisen« geniefst, von der augenblicklich 1515 gedruckt und versandt 

werden, und welche nicht allein in ganz Deutschland, sondern auch in allen Culturlandern ver- 

breitet ist — Alles dies giebt Zeugnifs dafiir, dafs der Verein trotz seines verhallnifsmafsig kurzeń 

Bestehens auf dem besten Wege ist, sein Zicl zu erreiehen. (Beifall.)

Es ist ja naltirlich, dafs der Schwerpunkt des Vercins in R hei ni a n d - W  es I fa l en liegt, da 

der Yerein seinen Sitz in D u s s e l d o r f  hat; aber nichtsdestoweniger ist es der lebhafle Wunsch 

llires Vorstandcs, dafs a l le Mitglieder des Yereins, welche iiber fast sammlliche deutsche Gaue verlheill 

wohnen, immer reger und eifriger theilnehmen mochten an den Arbeiten und Bestrebungen des Yereins.

Indem ich nunmehr zu den geschaftlichen Mittheilungen iibergehe, habe ich zu bemerken, 

dafs unserc Mitgliederzalil gegenwiirtig 702 betragt. Leider haben wir im vergangcnen Jalire 

durch den Tod Ycrloren die HH. D r u f f e l ,  Hi  by und W i l l  m a n n .  Ich bitte Sie, das An- 

denken dieser Manner, welche uns liebe Mitglieder waren, durch Erheben von den Sitzen 

zu eliren. (Geschieht.)

Trotz der Erhohung des Abonnementsbetrages, welche am 1. Januar d. J. eingetreten ist, hat 

der Versandt unserer Zeitschrift gegeniiber dem Vorjahre wiederum einen ćrfreulichen Fortschritt 

aufzuweisen. Derselbe betragt, wie ich schon vorhin bemerkte, zur Zeit 1515 Exemplare.

Von den G u t a c h  ten , welche der Verein im letzten Halbjahre er.stattet hat, hebe ich ais 

von besonderer Tragweite dasjenige iiber die B e s c h l u s s c  d e r w es t fal  i s c li en Berggewerk-  

s c h a f t s k a s s e  von B o c h u m ,  betreffend die Einschrankung der Kohlenforderung, hervor, um 

welches uns der Handelsininister F u r s t  B i s m a r c k  ersucht hat. In einer gemeinschaftlichen 

Sitzung mit dem Vorstande der n o r d w e s t l i c h e n  G r u p p e  des Vere ins  d e u t s ch e r  Eisen- 

u n d  S la h 1 in d u str i el 1 er haben wir diese Frage, welche fiir die rheinisch-westfalische Eisen

industrie von einschneidender Bedeutung werden kann. einer reiflichen Erwagung unterzogen. W ir 

sind dabei zu dem Sehlusse gekommen, dafs bei den vielen Interessengemeinschaftćn, welche 

zwischen Kohlen- und Eisenindustrie bestehen, eine generelle Befiirwortung der bei dem Herrn 

Minister der offentlichen Arbeiten eingereichten Vorschlage der Berggewerkschaftskasse angebracht 

sei, und haben daher dieselben in der begriindeten Voraussetzung empfohlen, dafs die Mitglieder der 

genannten Kasse die der letzteren ertheilten Befugnisse nicht dazu benutzen werden, dic Kohlen

forderung in einer, andere Interessen schiidigenden Weise einzuschranken.

Yon anderen eingegangenen Sehreiben erwahne ich noch eines iiber die Z o 11 be ha nd 1 u n g 

von E i senw aa ren  an der italienischen Grenze, eines iiber Masch  i n en ab sa t z  in A rgen t i n ie n  

und eines iiber W e i f s b l e c h  fab r i c a t i o n , weich’ sammtliche Sehreiben den betreffenden Inter- 

essenten zur Kenntnifs gebracht worden sind.

Die Commission, welche vereinsseitig eingesetzt ist, um die auf der Berliner Koniglichen 

Yersuchsanstalt im Gange befindlichen Untersuchungen zur Feststellung des V e r h a l t e n s  von 

E i s e n b a h n m a t e r i a l ,  das s i c h  im  Be t r i ebe  t he i l s  gu t ,  t h e i l s  s c h l e c h t  b e w a h r t  

h a t ,  zu liberwachen, ist mehrere Małe zusammengetreten, doch sind die Arbeiten noch nicht so 

weit gedielien, dafs sich iiber dieselben berichten liifst.

Vor einigen Wochen endlich ist bei dem Yereirie ein Antrag eingegangen auf eine zeitgemafsc 

Umarbeitung bezw. Erganzung der C lass i  f icat i o n von Eisen u n d  S t a h l ,  welche in unserer 

General-Yersamtnlung vom 28. und 29. Mai 1881 aufgestellt worden war. In dem betr. Sehreiben 

sagt der Anlragstcller, dafs diese Classiiication recht segensreich gewirkt habe, dafs sic aber heute, 

nach Verlauf von 6 Jahren, einer theilweisen Umarbeitung bezw. Erganzung bediirfc, um ihrem 

Zwecke, einerseits die berechtigten Anspriiche. der Consumcntcn feslzuslellen und andererseits fur
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den Producenten erfiillbare Bedingungen zu schaffen, gerecht zu werden. Zunachst hat der Executiv- 

Ausschufs den Antrag gepriift, ihn fur zeit- und zweckgemafs liefunden und gleichzeitig eine Com- 

mission, hestehend aus den HU. B o c k e r ,  B r a u n s ,  J a c o b i ,  L u e g  (Vorsitzender), Massenez ,  

M inssen ,  O f f e r g e l d ,  S c h l i n k ,  T h ie l o n  und Veh l i ng ,  mit einer vorlaufigen Berathung 

betraut. Dieselbe fand unter fast vollzahliger Anwesenheit aller Commissionsmitglieder am 21. Mai 

in Dusseldorf statt; man setzte daselbst die Haupteintheilung fest und vertheilte die einzelnen Unter- 

ahtheilungen zur vorlaufigen Bearbeitung an Untercommissionen bezw. einzelne Mitglieder. In seiner 

Sitzung vom 4. Juni genehmigte der Vorstand die bisher geschehenen Schritte und beschlofs ein- 

stimmig die beabsichtigte Neugestaltung der Glassificationsbedingungen in der von erstgenannler 

Gommission vorgeschlagenen Weise zu unternehmen und das Ergebnifs in einer nachsten General- 

Versammlung des Vereins zur Vorlage zu bringen.

Inzwischen hat die Gommission aber nopli eine recht m(ihevolle Arbeit vor sich ; zweifellos 

wird es derselben erwiinscht sein, wenn vorhandene Wiinsche beziiglich der neuen Aufstellung ihr 

durch den Herrn Geschaftsfiihrer des Vereins flbęrmittelt werden. Von den friiheren Glassifications

bedingungen sind bei demselben noch Exemplare erhaltlich.

Ehe wir in unsere eigentliche Tagesordnung. eintreten, ertheile ich Hrn. Begierungsprasident 
Nasse  das Wort.

Hr. Begierungsprasident Nasse: Hochgeehrte Herren! Gestatten Sie, dafs ich Ihnen fiir Ihre 

freundliche Einladung und ehrenvolle Begriifsung meinen verbindlichsten Dank sage und Sie 

nam en s der hiesigen Koniglichen Begierung willkonnnen heifse. Wenn auch die Verwaltungs- 

behorden des Begierungsbezirks Trier ihr Interesse vorwiegend dem Ackerbau, der Forstwirthschaft 

und dem Weinbau zuzuwenden haben, da diese Erwerbszweige hier vornehmlich vertreten sind, so 

sind wir doch auch stolz auf unsere Eisenwerke. Die grofsen Werke, die Sie in den nachsten 

Tagen besuchen werden, besitzen einen Weltruf.

Auch die noch bestehenden kleineren, in alter Zeit angelegten Hiitten, die urspriinglich auf 

IIolzkohlenverbrauch basirt waren, haben sich wegen der besonderen Vorzuglichkeit ihrer Production 

und der Tuchtigkeit ihrer Leiter gehalten und haben einen treffiiclien Namen im ganzen deutsehen 

Vaterlande und weit daruber hinaus. — M. H . ! Sie kommen in einer gliieklichen Zeit hierher, in 

der schćinen Zeit, wo die Bosen bliihen und wo der Wein bliiht, und wir mussen gestehen, dafs 

uns Moselanern das Gedeihen des Weines sehr am Herzen liegt; aber ebenso warm wie die

Wiinsche fiir den Erfolg unseres Weinbaues sind die Wiinsche, dafs der Aufschwung, den die 

" Eisenindustrie in den letzlen Monaten genommen hat, ein andauernder und nachhaltiger sein und 

in immer grofserem Mafse eintreten moge. (Bravo!)

Wenn ich Ihren Verhandlungen nicht bis zum Schlusse folgen kann, so bitte ich um Ent- 

schuldigung. Heute und morgen tagt namlich in Saarbrucken der Ausschufs des Vereins fiir die

innere Mission. An dessen Verhandlungen nimmt auch der verdiente Pastor von Bodelschwingh

theil, und kommt die Bekampfung der Trunksucht, der Bettelei und des Vagabundenwesens zur 

Erórterung, Fragen, fiir die ich in meiner Eigenschaft ais Begierungsprasident ein besonderes 

Interesse habe. Es ist meine Pflicht, mich an diesen Yerhandlungen zu belheiligen. Nicht der

Mangel an Interesse fiir Ihre Arbeiten, sondern die Pflicht fiihrt mich also von Ihnen fort. 

(Lebhafter Beifall.)
Vorsitzender Hr. Lue g : Ich halte mich fiir verpflichtet, auf die freundlichen Worte, die wir 

soeben gehort haben, kurz zu erwidern. Die Eisenhuttenleute sind es von jeher gewohnt, im 

Saar- und Moselgebiet immer freundliche Aufnahme zu finden, und dieser alte Brauch bestatigt sich 

auch heute wieder. Doppelt erfreulich aber ist es fiir uns, dafs auch die Koniglichen und Gemeinde- 

behorden diese Liebenswurdigkeit in gleicher Weise ausiiben, dafs die Herren, welche so vielfach 

mit anderen Geschaften iiberladen sind, es ermoglicht haben, sich heute, trotz des Sonntags, von 

ihren Penaten zu trennen und uns  du rch  ihre Anwesenheit zu erfreuen. M. H .l Ihr eben geaufsertes

i Bravo hat schon Ihre Zustimmung zu meinen Worten zu erkennen gegeben, ich glaube daher in 

Ihrem Sinne zu reden, wenn ich Sie bitte, Ihre Dankbarkeit fur die Liebenswurdigkeit unserer 

Ehrengaste dadurch zu bekunden, dafs Sie sich von Ihren Sitzen erheben. (Lebhafter Beifall. Die

Versammlung erhebt sich.)
W ir treten nunmehr in die Tagesordnung ein. Es stehen auf derselben Y o r t r a g e  uber  

den E r z b e r g b a u  und  d ie E i s e n i n d u s t r i e  in L u x e m b u r g  u nd  im S a a r g e b i e t e  unter 

besonderer Beriicksichtigung der am 27. und 28. Juni zu besuchenden Werke.

Es ist leider dem Hr. General-Director Seeb ohm ,  der es ubernommen halle, uns iiber die 

Werke im Saargebiet einen Vortrag zu halten, nicht moglich gewesen, sich fiir heute frei zu 

machen, daher mufs der das Saargebiet betreffende Vortrag ausfallen. Ais Ersatz fur denselben 

wollen Sie die Mittheilungen betrachten, welche Hr. Sack  aus D u is bu rg  uns uber ein neues 

U n i ver sal - W  a 1 z we r k machen wird.
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Zunachst ertheile ich dem Hrn. Metz  das Wort zu seinem Vortrage:

Ueber den Erzbergbau und dic Kohlenindustrie in Luxemburg.
Hr. Leon Metz, Hiittenbesitzer aus Escli bei Lusemburg:

M. H .! Der Yorstand unseres Vereins liat den Wunsch ausgesprochen, es mochte Ihnen 

von einem Vertreter der L u  xeni bu r gi s ch en E i s e n i n d u s l r i e  bei Gelegenheit der heutigen 

Versammlung eine kurze Uebersicht uber das Vorkommen und den Abbau der Eisenerze, sowie uber 

den Hochofenbetrieb im Luxemburgischen gegeben werden. Diesem Wunsche nachkommend, bechre 

ich mieli Ihnen Folgendes ergebenst zu unterbreiten.

Das l u x e m b u r g i s c h e  E i s en s te i n - V o rkom m en*  befmdet sich in den Auslaufern des 

Lothringer Plateaus in einer Machtigkęit von 30 bis 40 m. Es besteht aus einem liegenden Theil, 

gebildet vom oberen Lias-Sandstein, und aus dem hangenden, einem grauen Mergel. Die Lager 

crslrecken sich yon Rodingen bis Diidelingen den franzosischen und lothringischen Grerizen entlang.

Eine starkę Yerwerfung, welche durch den Lauf der oberen Alzette bezeiclmet ist, theilt das 

Vorkommen in einen westlichen Flugel — Rodingen bis Reles —  und in einen ostlichen — 

Escli bis Dudelingen; die Strecke zwischen Beles und Esch befindet sich auf franzosischem und 

lolhringischem Gebiete. Durch genannte Verwerfung bedingt, liegen die Flotze des Vorkommens 

bei Beles 40 bis 50 m hoher ais diejenigen an der Escher Seite.

Im ostlichen Flugel streichen dic Flotze mit 50° von Norden nach Westen und fallen mit 

2 fi gegen Sudwesten. In der Nahe der Verwerfung ist das Fallen ein mehr westliches. Die Flotze 

erreichen die Thalsohle etwas sudlich von Esch und Riimelingen etwa 300 m iiber dem Meeres- 

spiegel. Im westlichen Flugel ist das Gefalle mehr westlich; die Thalsohle wird unterhalb Lasauvage 

bei 240 ni iiber Meeresspiegel erreicht.

Man unterscheidet im allgemeinen, ohne Nebenschichten zu berucksichligen, vier Ilauptflotze 

und zwar von oben nacli unten:

1. Das sandige rothe,

2. das rothe,

3. das graue — mit allen Farben des Regenbogens — und

4. das schwarze.

Das im ostlichen Flugel volIstandig entwickelte sandige Flotz dient zur Bestimmung der ver- 

leihbaren Goncessionsfelder. Sechs Meter hoher bort das Eigenthum am Erze fiir die Besitzer des 

Landes auf. — Das sandige Flotz befmdet sich nicht im andern Flugel. Geringer Eisengehalt und 

iibermafsiger Kieselsauregehalt machen dieses Flotz nicht abbauwiirdig.

Das eigentliche rothe Hauptllotz zeigt sich im westlichen Flugel nur hier und da spurenweise, 

ist dagegen im ostlichen iiberall vollstandig ausgebildet; die bei Esch bis 3 1/® m betragende 

Machtigkęit nimmt ostlich ab und hat bei Riimelingen und Dudelingen nur noch 1 bis 1 l/s m. 

Das Flotz erfordert iiberall eine starkę Ilandscheidung, da dasselbe mit '/i bis 2/s der ganzen 

Machtigkęit aus Kalksteinen besteht. Der Zwischenraum zwischen beiden genannten Flotzen betragt 

etwa 10 bis 12 m ; ein ebenso starker Zw’ischenraum trennt das rothe vorn grauen Flotz, welches 

beide Flugel in einer Machtigkęit von 3 bis 4 m durchsetzt. Das Erz dieses Tlotzes ist im allge

meinen weniger eisenhaltig; es ist kalkig und nimmt nach Westen an Kieselsaure zu.

Das schwarze Lager kommt vollstandig im ganzen westlichen Flugel vor; es hat bei Rodingen 

eine Machtigkęit von 4 bis 5 m, bei Beles noch eine solche von 2 m. Dasselbe ist kieselig und 

setzt sich noch in einigen Ueberresten bei Esch fort, um sich alsbald auszukeilen. —

Man kann annehmen, dafs das Gesammtvorkommen sich auf eine Flachę von 4062 ha erstreckt, 

wovon das Ausgehende fast uberall durch Tagebau —  in der Niihe der Eisenbahnen — ausgebeutet 

isl. Grtifserer Tagebau findet noch zur Zeit in Dudelingen statt, wo taglich 1200 t gewonnen 

werden. Es ist den Herren, welche sich fiir die Sache interessiren, morgen Gelegenheit gegeben, 

diesen Abbau zu besichtigen.

Der weitaus grofste Theil der ganzen Eisenstein-Gewinnung geschieht unterirdisch und zwar durch 

Stollenbau. Tiefbau kommt bei uns nicht vor, weil die verschiedenen Lager iiber dem Wasserspiegel liegen.

In dem ostlichen Becken (Esch, Riimelingen und Dudelingen) werden fast uberall zwei Lager 

ausgebeutet, welche zusammen 100- bis 120 000 t auf den Hektar ergeben.

In unmiltelbarer Nahe der Hiitten von Esch werden ausnahmsweise drei iibereinander liegende 

Flotze ausgebeutet, welche durchschnittlich 160- bis 180 000 t pro Hektar abwerfen. Diese Gruben 

konnen auch morgen von denjenigen Herren befahren werden, welche sich dafur interessiren. Das 

obere Lager, die sogenannte rothe Minette, hat daselbst eine Machtigkęit von 3 bis 3 1/* m, das 

mittlere, graue Lager 3 ll2 bis 4 m, das untere, schwarze 2 bis 2 '/* m .

* Yergl. auch »Stabl und Eisen* 1881, Seite 138.
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Dio Durchschnittsanalyse dieser drei Flotze setzt sich wie folgt zusammen:

Rothe Graue Sch warze Minette.

Kieselsaure................................... 8,00 8,50 14,20

E isenoxyd...................................  58,20 47,40 57,80

T hone rde ...................................  6,80 5,40 7,39

K a l k ....................... .....  . i 8,80 16,00 4,60

P h o sp h o rs a u re .......................  1,77 1,77 1,80

K o h le n sau re .............................  6,80 12,60 3,60

E i s e n ......................................... 40,75 33,20 40,51

P h o s p h o r ................................... 0,80 0,80 0,82

Was die Forderkosten betrifft, so sind dieselben derart verscliieden, dafs ich in die Einzel- 

heiten, welche sich nicht gcneralisiren lassen, einzugehen nicht wage; sic schwanken von 12 bis

32 Franken fiir 10 000 kg, Amortisation der Landereien mitinbegriffen.

Die Gesammtforderung der verschiedenen Minettesorten betrug im Jalire 1880 in 60 Grubęn- 

bctrieben des Luxeniburger Landes 2 361 372 t, wovon

nach Belgien 1 198 000 t

„ Deutschland 212 000 t

, Frankreich 38 000 t

exportirt wurden. zusammen 1 448 000 t

Die vcrbleil>enden 913 372 t, sowie ferner 350 000 t, welche aus Lothringen importirt wurden, 
sind im Lande verliuttet worden.

Im Grubenbetriebe wurden 1886 im Luxemburger Lande 3025 Arbeiter beschaftigt.

Der Aufschwung der E i s e n i n d u s t r i e  im Grofsherzogtlium Luxemburg datirt aus dem Jahre 

1859, in welchem Jahre mit dem Baue der Eisenbahnen begonnen wurde. Vor dieser Zeit hatten 

wir blofs Holzkohlenofen, welche ausschliefslich Alluvial-Erze verhutteten. Die Griindung dieser 

Holzkohlenofen fallt in die Zeit von 1612 bis 1778. Zu Ende des ersten franzosischen Kaiserreichs 

waren in Luxemburg — dem damaligen Departement Des Forćts — 35 Hochofen und Hannnerwerke. 

Diese alten Hochofen standen in Steinfort, Lasauvage, Hollerich, Eich, Golmar, Fischbach, Berburg, 

Simmer und Grundhof. Erst Anfang der vierziger Jahre wurden die ersten Minette von Esch per 

Fubre nach Berburg transportirt.

Dic Verhiittung von Koks begann 1860, und bereits 1862 waren vier solcher Koksofen mit 

einer taglichen Production von 40 t Roheisen im Betriebe. Drei Jahre spater, also 1865, waren im 

Lande 12 Hochofen im Betriebe und erzeugten dieselben taglich ISO t. Nach kurzer Zeit wurden 

die Oefen etwas vergrofsert und finden wir 1868 bei 13 Hochofen eine tagliche Production von 301 t.

Die Errichtung der Hochofen in Esch und Rodingen fallt in das Jahr 1870 und bereits im 

Jahre 1873 producirten 18 im Betriebe sich befindende Hochofen 256 449 t Roheisen.

Eine fernere Umwalzung erfolgte 1880; die Hochofen wurden umgebaut, vergrofsert und die 

alten Winderhitzer durch Withwell- und Cowper-Apparate ersetzt.

Nach dem Baue der Hochofen in Riimelingen und Diidelingen endlich ist die Zahl der Hoch

ofen im Lande auf 21 gestiegen, von weichen im Jahre 1886 wahrend 797 Wochen 20 im Be

triebe gewesen sind. Mit 1732 Arbeitern haben diese 20 Oefen 400 644 t Roheisen erzeugt 
und zwar:

P udde lrobe isen ..................................  148 089 t

T liom as-Roheisen ............................. 176 5C9 t

Giefserei-Roheisen .............................  75 956 t

400 644 t

Dic 7 Eisengiefsereien des Landes beschaftigten im Jahre 1886 — 178 Arbeiter und erzeugten 

an Poterie-Gufs 443 t

, Maschinenstiicken, Saulen u. s. w. 2 142 t

zusammen 2 585 t

Das Slahlwerk des Eisenhiitten-Actien-Vereins Diidelingen zu Diidelingen arbeitete wahrend des 

Jahres 1886 nur 8 Monate und erzeugte mit 250 Arbeitern etwa 40 000 t Thomas-Stahl-Bliicke. 

Im Jalire 1887 wird dessen Production annahernd 70 000 t betragen.

Walzwerke sind in Lusemburg zwei vorhanden, dasjenige des Eisenhiitten-Actien-Vereins Diide

lingen und das der Differdinger Bergwerks- und Hochofen-Actien-Gesellschaft gehorende Walzwerk 

zu Luxemburg Bahnhof. Letztere Gesellschaft ist in Concurs gerathen und wird das Walzwerk

V III. ,  2
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von der Concursverwaltung betrieben. Diese beiden Walzwerke arbcitolen mit 401 Arbeitern und 

producirten etwa 40 000 t. —
Die Production des Diidelinger Walzwerks wird 1887 etwa 60 000 t betragen. —

An Koks wurden 1886 verhiiltet

300 000 t deutscher,

140 000 t belgischer Herkunft,

440 000 t zusammen.

Ich habe Ihnen in Vorstehendem eine kleine Uebersieht unserer, ja Vielen von Ihnen bekannlen 

Eisenindustrie gegeben und lade Sie im Namen derselben herzlichst ein, sieli morgen einen Theil 

derselben anzusehen; Sie sollen uns morgen und jederzeit willkommen sein. — (Lebhaftes all- 

seitiges Bravo!)
Vorsitzender Hr. Lueg: Ich frage, ob noch iiber diesen Gegenstand einzelne Fragen an

Hm. Metz zu richten sind? Er wird jedenfalls gern bereit sein, noch weitere Auskunft zu

geben. (Pause.)
Aus dem Vortrage des Hrn. Metz haben Sie bereits yernommen, dafs die morgige Excursion 

sich erstrecken wird auf die Besicliligung der Erzgruben und der Hiittenwerke bei Lusemburg. 

Da es aber wegen der ortlichen Lage und auch wegen der beschrankten Zeit nicht moglich ist, 

dafs alle Theilnelnner sowohl alle Hiilten ais auch die Gruben besuchen, so werden die Herren

sich heute schon entscheiden mussen, was sie besichtigen wollen. Ich moclile Sie daher bitten,

Ihre Wilrische in dieser Beziehung unserm Herm Geschaftsfiihrer mitzutheilen.

Da sich zum gegenwiirtigen Punkt der Tagesordnung Niemand zum Worte gemeldet hat, so 

durfen wir ihn wohl verlassen. Der lebhafte Beifall, den Sie Hrn. Metz haben zuthei! werden 

lassen, uberhebt mich der Pflicht, unsern Dank hier nochmals auszusprechen, um so mehr, da er 

doch nur ein vorlaufiger sein wiirde, im Hinblick auf die freundliche, soeben ausgesprochene 

Einladung glaube ich, dafs wir morgen erst recht Gelegenlieit und Veranlassung haben werden, 

Hrn. M e t z  zu danken. (Lebhafte Zustimmung.)

Ich ertheile nunmehr das Wort Hrn. Sack zu seinem Vortrage:

Ueber Formeisen - Uniyersal - Walzwerke.
Hr. Hugo Sack-Duisburg: M. H . ! Wenn ich es unternehme, in dieser hochansehnlichen Vcrsamm- 

lung auf die Mogl ichkei t  einer verbesserten Herstellung der Triiger-Profileisen liinzuweisen und dic 

Aufinerksamkeit der verehrten Anwesenden zu wiederholtem Małe fiir die folgenden Gonstructions- 

vorschj|ge zu beanspruchen, nachdem bereits friiher die Zeitschrift des Yereins deutscher Eiscn- 

hiittenleute eine ausfiihrliche VerolTentlichung derselben gebracht hat, so kann zunachst die Frage 

aufgestellt werden, ob dasjenige gebfiliojjche Mafs im allgemeinen Interesse uberschritten wird, 

welches eine in der grofseren Praxis noch nicht ausgefiihrte und bewiihrte Erfindung iiberhaupt 

voraussetzen darf.

M. H ,! Ich entgegne darauf, dafs ich jedc unniitze Wiederholung, soweit sie fiir das 

allgemeine Verstandnifs nicht geboten ist, thunlichst vermeiden werde, dafs ich ferner in der Lage 

bin, Sie mit einigen Vereinfachungen des Projectes bekannt zu machen, sowohl was die Walzwerks- 

einrichtung selbst anlangt, ais auch die damit Yerbundene Fabricationsweise, dafs ich Ihnen ferner 

einige praktische Resultate vorlegen kann und wirkliche Walzversuche nachlier anstellen werde. 

Da endlich die anschliefsenden Excursionen sich zum grofsen Theil auf die Formcisenherstelluiig 

erstrecken werden, so mogen die nachfolgenden Ausfiihrungen ais Beitrag dazu hier Platz finden.

M. H .! Um die Stel king, welche die Profileisenuniversalwalzwerke, gleichgiiltig weichen 

Systems, iiber kurz oder lang in der Tragerfabrićation einnehmen werden, naher darzuthun, sei 

mir vorerst gestattet, die jetzige Kalibrirungsweise und die damit Yerbundenen Erscheinungen zu 
besprechen.

Es isl jodem Fachmann bekannt, dafs sich die in den Walzen aufrechtstchenden Profiitheilc 

nicht gut yerarbeiten lassen und dafs dies um so mehr der Fali ist, je tiefer dieselben in die 
W’alzen einsclmeiden.

Wahrend sich dieser Uebelsland bei |__| - Eisen und Schwellenprofilen durch Walzen im

aufgebogenen Zustand, bei _j_ - Eisen durch y-Form vermeiden lafst, ist ein abnlicbes Mittel bei 

| j - Eisen nicht gegeben. |— j ■ Eisen werden vielmehr in Kalibern entwickelt, dereń Art der 

Anfeinanderfolge in Fig. 1 a. f, S. dargestellt ist. Damit sich der Walzstab gut in das Kaliber einstecken 

lafst, ist letzleres 1 bis 2 mm breiter ais der Walzstab. Es entstehen so Profile von zunehmender 

Hohe, respective Kaliber von zunehmender Breite, und es leuchtet ein, dafs alsdann von der Kopf- 

flache der Flansehen aus kein Druck stattfindet.
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Ein solcher kann in geniigender Weise auch nicht auf hoher Kante ausgeiibt werden und 

bleiben somit nur. die inneren Flanscliflachen fur eine Quersehnittsverminderung der Flanschen 

iibrig; dabei mussen sieli offenbar die Walzen zwischen diese hineinzwangen.

Hieraus resulliren folgende Erscbeinurigen am Walzstab an der Uebergangsstelle, welche in 

Fig. 3 dargestellt ist. Bei C findet zuerst Beriihrung der abgerundeten, nachmals die Hohlkelile 

am Profile bildeuden Walzenkante statt. Diese Kante schurft bei Weitcrdrehung der Walzen an 

dem Flanscbenmaterial lierunter und bildet auf diese Weise an den Innenfiachen eine Abstufung, 

welche in der Nalie des aufseren Bandes verlauft. Diese Stufe ist in der Nahe der Druckstelle, 

also etwa bei A li, am ausgepragtesten. Zur besseren Yeranschaulichung ist diese Stelle in Fig. 2 

dargestellt. In der That wiirde bei einem so slarken Druck, wie hier angenommen, noch eine 

betrachtliche Stauchung des Flanschenmaterials stattfinden und sich in den Ecken Wulste bilden.

Bis hierher konnen wir mit ziemlicher Deutlichkeit den 1. Abschnitt des Uebergangs in das 

folgende Profil erkennen, und sind in demselben die Flanschen allein gedriiekt und gestreckt worden.

Es beginnt nun der 2. Abschnitt, der mit der Beriihrung der Walzen am Stcge abschliefst. 

Bis dabin sind die Wulste eingedruckt und das betreffende Materiał besonders weit vorgeschoben; 

es ist ferner auch die Streckung der Flanschen vollendet.

Zwei in der Kalibrung auf einanderfolgende Profile nach jetzt Anfangsstcllung des Universalkalibers fUr einen rechteckigen
gebtauclilicher Art, 

Fig. 1.

Flufsciscnblock. 

Fig. 4.

Quer- und L&ngsschnitt durch einen zwischen den Walzen sitzenden |— ^-Stab.

M. H .! Diese naeheinander erfolgende Streckung der einzelnen Profil theile kann uninoglich 

von, giinstigem Einflufs auf das fertige Product sein, und liegt es in der Natur der Saclie, dafs.die 

daraus abzuleitenden Folgen um so starker auftreten, je schneller die Entwicklung der Profile 

betrieben werden mufste. Bei kleineren Profilen, b ii welchen man in der Lage ist, eine gehorige 

Anzahl Sliche zu geben, ist offenbar die gemachte Darslellung der Wulstbildung ubertrieben, indefs 

bleibt auch da der Uebelstand der ungleichzeitigen Streckung bestehen. Bei grófseren Profilen 

indefs diirfte die Darslellung der Wirklichkeit ziemlich gut entsprechen, ja manchmal sogar noch 
iibertroffen werden.

Es ist nach dem Vorausgegangenen auch ersichtlich, dafs, je starker geneigt die inneren 

Flaclien der Flanschen sind, desto weniger schadliche Materialschiebungen entstehen. Es ist dies 

z. B. bei Schienen der Fali, um so mehr, da in den letzten Stiehen daselbst wenig Druck gegeben wird.

Es leuchtet aber auch ein, dafs die Erscheinungen der ungleichzeitigen Streckung und Wulst

bildung um so intensiver auftreten, je breitei unii je dunner die Flanschen sind. In der That ist 

diesem Utnsland bei Aufstellung der Profile immer Rechnung getragen und findet man in allen 

Profilheften, dafs die Flanschbreite nicht proportional mit der Steghohe wiięhst. Insbesondere ist 

dies auch bei den deutschen Normalprofilen geschebęn.
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Diese Abmessungen sind wohl vorwiegend aus Rucksicht auf die Ausluhrbarkeit der Trager 

getroflcn und entsprechen den Anforderungen der Praxis nicht immer. Jedes Nietloch in einem 

gezogenen, schmalen, dafiir aber desto dickeren Gurt verbraucht z. B. viel mehr von dcm 

fiir das Widerstandsmoment so werthvollen Materiał, ais wenn der gleiche Querschnitt mehr 

in die Breite gezogen ware.
Wie wichtig ferner manchmal eine grofsere Breite derFlanschen bei Gebrauchsstiicken von Eisencon- 

struetionen ist, um gegen seitliche Ausbiegungen zu schiitzen, zeigen z. B. die Trager eines Laufkrahnes.

Es ware eine wenig dankenswerthe Aufgabe, an der kaum miihsam durchgefuhrtcn Normali- 

sirung der Formeisen zu rilttelri, und erstrecken sich dahingehende Yorsehliige auch gar nicht auf 

Bautriiger, sondern nur auf Specialprofile fur den Briicken- und Maschinenbau, zu deren qualitativ 

guter Herstellung und zwar mit breiten Flanschen, diinnen, eventuell auszusteifenden Stegen und 

einer bis zu etwa 800 mm reichenden Hohe ein Universalwalz\verk Gelegenheit bietet.

Ehe ich indefs auf die Constructionen solcher Universalwalzwerke eingehe, mochte ich noch vorher 

die Folgen jener ungleichzeitigen Streckung an den verschiedenen Materialien erortern.

War die Sehweifsung des Schweifseisenpakets eine gute, so kann angenommen werden, dafs 

die entstehenden Materialverschiebungen ohne verderblichen Einflufs bleiben, erfolgte jedoch die 

Sehweifsung unvollkommen, so werden anfiinglieh kleine Fehler auch quer  durch das Materiał 

weiter verbreitet und es entstehen so vielfaeh unganze Stellcn.

Die hochkantig erfolgte Schichtung der Luppenstabe mufs in dieser Beziehung besonders 

verhangnifsvoll werden.

M. H . ! Es fragt sich also in erster Linie, ob eine gute Sehweifsung erfolgt, und ist dies im 

allgemeinen bei kleineren Profilen zu bejahen, weil die Entwicklung des Profiles allmahlich gesehehen kann, 

die ungleichzeitige Streckung also nicht so stark und auch vorwiegend gegeft Ende des Walzens auftritt.

Bei hćiheren Profilen aber mufs die Entwicklung bereits in den Schweifskalibern ziemlich 

stark betrieben werden, oftmałs aucli, weil es am nothigen Platz auf den Walzen mangelt, dasjenige 

erste Kaliber fehlen, was die Luppenstabe auf ihre Breitseite driiekt.

Es liegt somit die Schlufsfolgerung nahe, dafs je hoher die Trager sind, je mehr Schweifs- 

fehler unterlaufen. — Eine Erscheinting, welche die Praxis vollauf bestatigt.

Bei Flufseisen ist die Unabhangigkeit von der Sehweifsung ais ein Yorzug zu betonen und 

diirften auch kleinere, in vie!en Kalibern heruntergewalzte Flufseisenprofile ein vorziiglichcs Materiał 

abgeben. Ob dies aber auch von grofseren Tragern gelten kann, bleibt eine offene Frage. Jeden- 

falls sind die in starkerem Mafse auftretenden Materialschiebungen, besonders aber die Wulstbildung 

wenig geeignet, um Vertrauen zu erwecken.

Es eriibrigt noch, auf einen weiteren principiellen Uebelstand der jetzigen Kalibrirung 

hinzuweisen, namlich auf die mangelhafte Durcharbeitung des Materials, welche sich mit dem 

Wachsen der Profilhohe in einem stetigen Riickgange der Bruch- und Elasticitatsgrenze kund giebt.

Hochinteressant ist in dieser Beziehung dic beziigliche Tabelle in der bekannlen 

Tetmajerschen Abhandlung. Die zu ziehende Schlufsfolgerung, dafs man einen hóheren Trager 

specifisch geringer beanspruchen mufs, spricht keineswegs zu Gunsten der jetzigen Kalibrirung und 

kann es nicht genug anerkannt werden, dafs es dem sorgfaltigen Walzeneonstructeur dennoch 

gelungen ist, relativ so gunstige Resultate zu erzielen.

Den erorterten Uebelstanden durch ein Universalwalzwerk mit 4 in einer Ebene angeordneten 

Walzen abzuhelfen, ist naheliegend. Um das Hineinzwiingen der Walzen zwischen die Flanschen 

zu verrneiden, bleibt nichts anderes iibrig, ais diese vor Kopfs zu drucken.

Es ist ferner naheliegend, diese 4 Walzen gegeneinander zu verstellen und so ein allmahlich 

sich verengendes Kaliber zu bilden. Dadurch ist auch eine ganz andere Vorbereitung des Paketes, 

eine bessere Sehweifsung und Durcharbeitung von selbst gegeben.

M. H .! Solche Versuche sind schon alt und gewifs Vielen von Ihnen aus eigener
Anschauung viel besser bekannt ais mir.

Soweit mir die einschlagige Literatur bekannt ist, ist an dieser Stelle das Walzwerk von Petin 

Gaudet et Cie. in Rive de Gier zu erwahnen, welches in den sechziger Jahren gebaut und mit welchem 

Trager von 1000, 600 und 500 mm Hohe und in einer Lange von 13 bezw. 16 bis 19 m gewalzt 

worden sind, die auf der Pariser Weltausstellung vom Jalire 1867 besondere Bewunderung erregt haben.

Ferner ist zu erwabnen ein aus den siebziger Jahren stammendes Trager-Universalwalzwerk 

von Pernot in St. Chamond. Naheres dariiber bringt Dinglers polytechnisches Journal 1867, S. 117, 

1877, S. 376. Die Horizontalwalzen liaben in der Mitte 2 vorstehende Bundę, welche den Steg 

bilden. Gegen die Stirnflachen dieser Bundę arbeiten 2 verticaie Kopfwalzen mit glatter Bahn.

Die Horizontalwalzen werden allein angetrieben und die Verticalwalzen durch das Walzgut

mitgeschleppt. Die obere Horizontalwalze ist in der Hohe, die Verticalwalzen in horizontaler

Richtung beweglich und wird jede von letzteren durch eine besondere Druckschraube eingestellt. —
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Die richtige Verstellung der Walzen mag auf diese Weise nicht gerade beąuem gewesen sein. 

Der Hauptfehler dieser Walzwerke diirfte aber in dem stiindig offenen Kaliber beslanden haben, 

welches gar keine Garantie bietet, dafs sich das Materiał der Flanschen, —  der vorgewalzte oder 

gesehrniedete Błock wurde in rechteckiger Form in das Universal walzwerk eingegeben —  dafs sich 

das Materiał der Flanschen symmetrisch zur Hauptprofilachse gruppirt und die beiden Flanschen 

iiberhaupt gleich breit werden. Von solchen Zufalligkeiten kann sich aber eine rationelle Fabrication 

nicht abhangig machen und scheinen daher auch die beiden Walzwerke nicht lange in Betrieb 

gewesen zu sein.

Es ist hier noch von einem Kreuzeisen - Universalwa!zwerk der Firma Petin Gaudet zu 

berichten, welches ebenfalls mit offenem Kaliber arbeitet und iiber welches das Gleiehe zu sagen ist.*

Aus neuester Zeit ist noch ein Patent des Horder Bergwerk- und Huttenvereins zu erwahnen. 

In der Patentzeichnung ist das Universalkaliber ebenfalls offen angegeben und haben die Patent- 

anspriiche auf eine Construction Bezug, welche ein gleichzeitiges Stellen aller Walzen bezweckt. 

Ueber die Sache ist indefs bis jetzt noch nichts in die Oeffentlichkeit gedrungen, ist besonders 

auch nicht ersichtlich, ob damil nicht speciellere Absichten verbunden sind. Es bleiben daher 

hieriiber erst weitere Nachrichten abzuwarten.

M. H . ! Die auf Blatt XXIV d. Nr. (vergl. auch BI. XXXVI und XXXVII, 1886) dargestellten 

Formeisen-UniversaIwalz\verke haben mit den erwalmten Constructionen denselben Grundgedanken 

geinein und unterscheiden sich von denselben nur dadurch, dafs eine unwiłlkiirliche Anlagerung 

von Materiał durch eine mehrseitige Einengung desselben verhindert wird.

Zu diesem Zwecke sind die einen Walzen, vom Rande des Ballens ausgehend, hinterdreht 

und greifen dariiber unter Belassung von Zwischenraum schrage Flachen von entsprechender

Neigung, die den benachbarten Walzen angehoren.

Diese Anordnung ist bei dem X  ' Eisenwalzwerk symmetrisch und zwar sind dort die Kopf-

walzen nach innen verjungt, wahrend die Horizontal • Walzen die iibergreifenden Flachen besitzen.

Diese Flachen sind Kegelflachen, deren Neigung sich aus der Kalibrirung bestimmt.

Bei dem |— | - Walzwerk ist die Anordnung unsymmetrisch in der veranschaulichten Weise. 

Es geschah dies deswegen, um bei einer Halbwendung des Walzstabes einen Wechsel der Grat- 

stelle herbeizufiihren. Bei dem doppelt symmetrisclien X  ' Profile geniigt hierzu eine Yierteldrehung.

Befolgt man das Wenden, so kommt an die offene Stelle stets eine rundę Kante und aufserdem 

ist daselbst, ahnlich wie beim Spitzbogenkaliber, jeder Druck in Wegfall gebracht.

Die Verticalwalzen des |— |- Walzwerks sind im Durchmesser bedeutend kleiner ais die Horizontal- 

walzen. Von den letzteren wird daher das Walzgut immer zuerst erfafst, um so leichter, weil

das Materiał in der Mitte gewohnlich etwas vorragt.

Die Verticalwalzen des X  * Walzwerks haben aus stereometrischen Griinden grofseren Durch

messer ais die Horizontalwalzen, ohne weileres lafst sich deshalb ein Mitnehmen des Walzstabes 

von den treibenden Walzen nicłit ermoglichen, und wird zur Erreichung dieses Zweckes die Walz- 

offnung seitens der Verticalwalzen stets grofser ais diejenige der anderen Walzen gemacht und 

zwar wird es so eingerichtet, dafs der Walzstab nach erfolgtcr Yierteldrehung das Kaliber seitens 

der Vecticalwalzen soeben ausfullt. Diese sind dadurch erheblich vom Walzdruck entlastet und 

deshalb auch die kleineren Zapfen vollstandig zu rechtfertigen. Dasselbe gilt wegen Bearbeitung 

kleinerer Flachen auch vora |— | - Walzwerk. In dem |— | - Universal - Kaliber werden, da von 

einer definitiven Vollendung der Profile schon wegen der Oberflaehen - Beschaffenheit der Walzen 

abgesehen werden mufs, Vorprofile mit gewćilbten Schenkeln erzeugt, die in einem Fertigkałiber 

gewohtilicher Art scliliefslich geebnet werden. Die Wólbung der Flanschen hat manche Vortheile. 

Die Verticalwalzen fiihren sieli besser am Walzgute, die Abnutzung der Horizontalwalzen ist 

geringer, auch wird dadurch jeder Stufen- und Wułstbildung vorgebeugt und alle Profiltheile genau 
gleichzeitig gestreckt.

Jl. H .! Ich bin in der angenehmen Lage, Ihnen nachweisen zu konnen, dafs dies mit dem

vorliegenden System in vollkommenster Weise der Fali ist, dafs sich ferner auch jede Gratbildung
vermeiden lafst.

Es sind dies Bleistiicke, die nicht vollstandig durch die Walzen gezogen wurden. Die

Uebergangsstelle von dem einen Querschnitt in den andern setzt auf dem ganzen Umfang des 

Profils in gleicher Hohe an und erstreckt sich nur auf eine ganz kurze Lange. M. H .! Sie 

sehen dabei auch die Art der Gratvermeidung sehr deutlich.

Diese X *  u,|d |— | - Eisenstabe wurden in gleichbleibender Richtung vermittelst Ueberheben 
ausgewalzt.

*  D in g le rs  po lytechn isches Jo u rn a l 1868, Seite 273.
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Das Ende, welches stets eingesteckt wurde, ist in der Mitte mehr hervorgezogen, jedenfalls 

durch das Erfassen der Walzen.
Das hintere Ende zeigt eine sehr gerade Begrenzung und lafst dies jedenfalls auf eine gleich- 

mafsige Streckung schliefsen.
Meine neueste Construction des Walzwerks veranschaulicht Zeichnung XXIV.

Dic Stander sind gewohnlicher Art und lassen sich daher auch bei eventuellen Versuchen 

vorhandene Einrichtungen ohne weiteres benutzen. Beim X ' Walzwerk, welches ich Ihnen augen- 

blicklich nur zeigen kann, sind die den Walzen zunaehst liegenden Rollen des Bollganges innerhalb 

der Stander angehracht, weil die Blocke anfanglich ziemlich kurz sein werden. Diese beiden Bollen 

sind unabhangig von dem ubrigen Rollgang durch Gallsche Ketten angetrieben und in verticalem 

Sinne etwas verstellbar, um ein wirksames Einschieben der Stabe auch bei kleineren Profilen zu 

ennoglichen. Bei dem |— | - Profile wurde diese Bollenanstcllung nicht nothig sein, auch kann 

wegen grofserer Lange der vorge\valzten Blocke die erste Rolle aufserhalb der Stander liegen.

Die verticalen Walzen sind in kastenformigen Einbaustucken gelagert, die zur Seite 

angegossene Schilde in Dreiecksform besitzen. Die Neigung der schragen Flachen wird durch die 

Kalibrirung gegeben und sie finden Auflager auf ebensolchen Flachen von 4 Schienen. Diese 

Schienen werden wie die Einbaustiicke der Verticahvalzen in die lichte Oelfnung des Standers 

von der Seite ber eingeschoben und ruhen ihrerseits auf den Lagersatteln der Horizontal-Walzen, 

wo sie beziiglich der riclitigen Hohenlage durch Druckschrauben genau adjustirt werden konnen. 

In der Langsrichtung konnen dieselben ebenfalls genau eingestellt, so dafs die Verticalwalzen in 

jeder nur gcwiinschten Weise genau und auch wahrend des Betriebes beąuem eingestellt werden 

konnen, da alle Stellorgane leicht zuganglich sind. Ich mochte Sie ersuchen, m. H . ! sich hiervon 

an dem Versuchsappatat iiberzeugen zu wollen.

Die obere Walze ist beweglich und ausbalancirt, ebenso die oberen Stellschienen. Die 

verticalen Walzen werden mit ihren Einbaustucken durch Contregewichte, die an Winkelhebeln 

wirken, am Abwartsgleiten auf den scliragen Flachen verhindert. Der Yorgang der Verstellung der 

Walzen ist einfach und klar. Beim Verengen des Kalibers werden die beiden Stellschienen 

einander genahert und so werden die ais stumpfwinklige Keile wirkenden Schilde vorwarts gedrangt, 

mithin auch die Verticalwalzen. Die constructive Aufgabe der Einstellung der Walzen ist somit in 

einfacher Weise gelost.

Es ist noch zu erwahnen, dafs einfallender GlUhspan durch kraftigen Wasserstrahl aus den 

Yertiefungen der Yerticalwalzęn zu entfernen ist. Fiir eine gewisse Ablagerung ist durch Aus- 

sparungen Sorge getragen.

Bei Flufseisen wurden Blocke auf eine rechteckige Form vorgewalzt werden und zwar in 

einem Blockgeriist mit verstellbarer Oberwalze. Die Kalibrirung wiirde sich in ahnlicher Weise, 

wie fiir Blechplatinen iiblich, wie folgt gestalten: In der Mitte ist eine breile Streekbahn anzu- 

ordnen, welche zur Seite etwa 3 Stauchkaliber hat. Die Breite derselben entspricht der Dicke der 

vorzuwalzenden Blocke, welcher das erste Universalkaliber angepafst wird. Die Breite des Blockes 

hat sich dem ersten Universalstich anzuschmiegen, was durch Verstellen der Oberwalze geschieht.

Fig. 4 zeigt den so erhaltenen ersten Universalstich mit dem Blockprofd. Das Kaliber ist 

anfangs offen, was aber bei Flufseisen vollstandig gestattet sein diirfte. Ob dies bei Schweifseisen 

rathsam, mufs dahingestellt bleiben. Eventuell konnte man sich bei Schweifseisen mit einer 

engeren Anfangsstellung des Universalkalibers begniigen und dafiir den Błock anders gestalten, 

das Kaliber wiirde alsdann bereits nach dem ersten Stiche vollgehalten.*

Im Universalwalzwerk sind durchschnittlich 10 Stiche erforderlich, die Slichzahl wurde also 

gegeniiber der jetzigen Methode nicht erhoht werden, was darin seinen Grund hat, dafs die Biick- 

sichtnahme auf Stufen- und Wulstbildung fortfallt und man deshalb starker driieken kann.

Die Fertigkaliber der |— |-Profile werden moglichst viele auf einer Walze vereinigt, so dafs 

dieselben yielleicht erst alle 4 bis 8 Profile brauchten gewechselt zu werden. Ferner ist Aussicht 

vorhanden, dafs bei ausreichender Beschiiftigung auf Trager, die Blockwalzen wohl immer liegen 
bleiben konnen.

Ein Walzenwechsel ware demnach eigentlich nur beim Universalger£ist fur jedes Profil vorzu- 

nehmen und ist durcli die Construction Sorge getragen, dafs dies moglichst einfach geschelien kann.

M. H . ! Es ist nicht meine Aufgabe, dem Flufseisen das Wort zu reden, doch leuehtet ein, 

dafs dasselbe vermoge seiner biliigeren Massenfabrication und der Gelegenheit, die Giefshitze zum 

Walzen zu benutzen, dabei von sehr grofsen Blockdurchschnitten ausgehen und grofse Walzlangen 

erzielen zu konnen, auch fiir die Formeisenerzeugung das Materiał der Zukunft sein wird, die 

Herstellung der Kreuzeisen diirfte eben wegen der schweren Blocke geradezu auf Flufseisen an-

* *Stahl und Eisen* 86, XII, Fig. 16, BI. XXXVII.
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gewiesen sein. Im Besitze besserer Hulfsmittel diirfte sich die Flufseisenindustrie auch bald der 

lohnenden Tragerfabrication bemachtigen und imstande sein, auch in dieser Hinsicht die Bedenken 

gegen das Flufseisen zu besiegen.
M. H. 1 Es sei mir noch gestattet, einige Worte iiber das Kreuzprofil zu sagen.

Es ist nicht zu lengnen, dafs die Quadrantsiiule gegeniiber der Kreuzsaule im Briickenbau 

vermoge grofserer Anschlufsfahigkcit, vermiltelst eingenieteter Zwisćhenfflęche, iiberlegen ist. Anders 

verhalt sich dies aber bei Bauconstructionen. Daselbst sind die Niet- und Schraubenverbindungen 

einfacher und sie lassen sich auf den viel breiteren Kreuz-Schenkeln direct, ohne Vermittelung von 

Knotenblechen bei weitem beąuemer bewerkstelligen. In meiner friilieren Ver6ffentlichung ist diese 

Frage cingehend erortert. Dort finden Sie auch nachgewiesen, dafs dic Kreuzprofile trotz ihrer 

nngiinstigeren Materialanordnung und relativ kleineren Tragheitsmomente wohlfeiler sein wurden, 

weil die theure Nietarbeit wegfallt. Ich habe in dieser Beziehung noch hinzuzufiigen, u nd  m u f s  

dies ganz  besonde r s  h e r v o  rheben, dafs diese unvortheilliaftere Materialanordnung gar nicht 

zu berucksichtigen ist, weil namlich im Baufach Stiitzlangen von iiber 4 tn nur seiten vorkommen, 

alsdann aber gar keine Knickungsfestigkeit, sondern nur reine Druckfestigkeit in Riicksicht zu ziehen 

ist. Die Grenze fur den Druckrechnungsfall ist bei den gradschenkeligen Kreuzprofilen in der ein- 

faclien Relation gegeben, fiir den iiblichen Fali, dafs der Stab an beiden Enden lose gefiihrt ist: 

Stiitzlange 1 =  15 resp. 20 mai Gesammt-Kreuzschenkelbreite, bei 7,5 bezw. 5 kg Q  mm Druckfestigkeit.

Damit kommen wir zu dem iiberraschenden Resultat, dafs schon bei dem kleinsten X "P r°fiIe 

von 200 Breite, die Druckbelastungsgrenze bei einer Stiitzhohe von 4 m liegt.

M. H ! Wahrend sich Behorden, die Presse und andere gewiclitige Stimmen aus dem Bau- und 

Ingenieurfache ausnahmslos giinstig iiber die vielseitige Verwendungsfahigkeit der Kreuzsaulen aus- 

gesprochen haben, so fanden dieselben im Princip, und ganz abgesehen von der Herstellung, gerade

bei den Hiittenleuten wenig Gegenliebe. Man wies in erster Linie auf das kleinere Tragheits-

moment hin.

Dies ist ja aber nach obiger Ableitung wohl giinzlich hinfallig.

Auch sollten die Huttenleule doch lieber dem scliwereren Profil das Wort reden, weil es ihnen

offenbar mehr einbringt.

Alsdann wurde geltend gemaeht, dafs sich die guten Quadranteisenschafte nicht einmal einzu-

burgern vermocht halten, wieviel weniger wurde dies beim Kreuzeisen der Fali sein.

M. H. 1 Diese Erscheinung glaube ich auf rein aufserliche Ursachen zuriickfiihren zu miissen. 

Durch Hinzuziehung einer MaschinenfabHk bei Beschaffung genieteter schmiedeiserner Saulenschiifte 

erwachsen namlich mancherlei Schwierigkeiten in bezug auf Lieferzeit und Preis, wenn es sich 

nicht um grofsere Lieferungen handelt.

Dies wurde anders werden, wenn direct gewalzte Druckprofile im Handel, wie die |— j-Eisen,

gang und gabe wurden. Es ist dabei eine grofsere Magazinanhaufung viel eher moglich und

konnen die meisten Anschlusse, wie Kopf- und Fufsplatlen, durch typische Normalisirung ebenfalls 

Handelsartikel werden.

Bei genieteten Saulen ist eine grofsere Vorrathsansammlung fertiger Schiifte deshalb viel 

weniger rathsam, selbst wenn das Nieten und Walzen in einer Hand lage — die viel gerulunten 

Zwischenbleche geben namlich hinlerdrein zu den mannigfachsten Wiinschen Veranlassung. Leider 

lassen sich diese aber nur von Yornherein einnieten.

M. II.! Die Zeitstriimung ist dem Walzeisen im Wetlbewerb mit Gufseisen in Verwendung 

zu Saulen entschieden gunstig. Das sehen wir an der Yerfiigung des Berliner Polizeiprasidiuins. 

Im allgemeinen wird auch der Architekt dem Walzeisen gern den Yorzug einraumen, es ist aber 

nicht seine Sache, in dieser Richtung bahnbrechend vorzugehen, dabei mufs ilim die Walzeisenindustrie 

helfend und fórdernd zur Seite stehen, und hierzu ist derselben durch das Kreuzprofil das beste 

Mittel an die Hand gegeben.

Es ist nicht zu leugnen, dafs fur den Ausfiihrungsfall derselben ein reichlicher Absatz an- 

langlich mit Schwierigkeiten verbunden sein wird.

Indefs diirften diese Bedenken schon sehr abgeschwacht werden, wenn man die bedeutenden 

Quantitaten in Betracht zieht, die allein die Berliner Bauthatigkeit zu verschlingen imstande ist.

M. II . !  Die aufzuwendenden Einrichtungskosten fiir die Fabrication der X '  Eisen stehen 

gegeniiber den erwachsenden Yortheilen in einem sehr giinstigen Verhaltnifs, weil man namlich 

X '  und |— | - Fabrication vereinigen und in denselben Gertisten betreiben kann. Die Renlabilitat 

der Anlage durfte dadurch Yon vornherein gesichert sein, um so mehr, ais man von den Saum- 

rippenkreuzprofilen wegen der allein Y orkom m enden  Druckfestigkeit ganz absehen kann.

Es geniigen alsdann fiirs erste etwa 4 gradschenkelige Profile von 200 mm Gesammtschenkelbreite 

an, um 50 zu 50 mm steigend, von denen jedes zur Yerminderung nothwendiger Yorrathe in hochstens 

2 Schenkeldieken ais Lagerprofile herzustellen wiire.
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Hierzu waren nach meinen Vorschlagen nur 4 Satz Vor-, 1 Satz Fertigwalzen, 4 Einbaustucke 

fur die Yerticalwalzen und 8 Stellschienen nothig.

Die Blockkalibrirung hat noch auf den Walzen fiir die |— |-BlQcke Plalz, so dafs die gesammte 

Kostenaufwendung fur die eigentliclie X *  Eisenfabricalion inclusive eines Richtapparates J t  25 000 

nicht iiberscbreiten durfte.

Vielleicht sind diese gunstigen Aussichten angethan, um der uberproducirenden Flufseisen- 

industrie mehr Interesse an dem X ‘ Pr°file abzugewiriiien.

In der folgenden Pause werde ich mir gestalten, Ihnen einige |— |- und Kreuzstabe auszu- 

walzen. Leider kann icli dies liier nur mit Blei thun, hoffe aber bei den anschliefsenden Excur- 

sionen noch Gelegenheit zu haben, auch Eisen zu walzen.

Immerhin konnen die folgenden Versuche einigen Anhalt an die Wirklichkeit gestalten. Wenn 

auch wohl wegen der gleichbleibenden Beschaffenheit des Bleies und der Schwaehe des Apparates 

die riclitige Siichzahl nicht eingehalten werden und besonders anfangs nicht wie in Wirklichkeit 

gedriickt werden kann, so durfte doch eine um so scharfere Controle auf Gratbildung und gleich- 

zeitige Streckung gegeben sein.

Bei dem Versuchsapparat bitte das Primitive entschuldigen zu wollen. Es galt mit wenigen 

Milteln zum Ziele zu gelangen. Im grofsen und ganzen ist dieselbe Construction wie auf 

der Zeichnung beibebalten und wird der erfolgende Walzenwechsel zur melireren Yeranschaulichung 

beitragen. (Lebhafter Beifall.)

[Redner fuhrle hierauf der Versammlung ein kleines Versuchswalzwerk vor, auf welchem er 

vor den Augen derśelben einige Stucke walzen liefs. Sowobl die Walzung selbst ais auch einige 

zur Ansicht herumgereichlen Probestucke mit Kreuz- und |— | - Querschnitt dienten zur yollstandigen 

Bestaligung der vom Redner gemachten Mittlieilungen.]

Vorsitzender Hr. Lu e g : W ir treten nun in die Discussion iiber den eben gehorten Vortrag

und ich bitte diejenigen Herren, welche sich an derśelben betheiligen wollen, sich zum Worte zu 

melden. W ir sind ja  hier gerade in der Gegend, fiir welche die Erlmdung von besonderer Wichtig- 

keit werden konnie.

Hr, Buch-Metz: M. H . ! Der Vortrag des Hrn. S a ck  war so aufserst anregend und

bot des Interessanten so viel, dafs wir wohl kaum heute dariiber in eine Discussion treten 

konnen. Ich ais alter Walzwerkstechniker kann nur sagen, dafs die Weiterbildung der Idee, welche 

dem Vortrage zu Grunde liegt und die ja schon ziemlich alt ist, von dem Herrn Vortragenden in 

sehr geschickter Weise erfolgt ist; eine Discussion dariiber wiirde uns jedenfalls so weit fiihren, 

dafs wir mit unserer knapp bemessenen Zeit nicht auskommen wurden. Ich erlaube mir daher

Ilinen vorzuschlagen, dafs wir die Discussion fiir eine spalere Versammlung versparen. (Beifall.)

Vorsitzender Hr. Lueg: Das ware wohl kein Grund, die Discussion zu ralagen; wenn die

Gefahr da ware, dafs wir unser Feslmahl versiiumten, dann wiirde ich doch vielleicht eingreifen. 

(Heiterkeit.)

Hr, Vahlkampf-Oberhausen: Ich bin damit einverstanden, dafs die Idee, die uns der Herr Redner 

entwickelt hat, wirklich ingenios ist. Ich habe die Sache mit grofsem Interesse verfolgt und zweifle 

keinen Augenblick daran, ja ich bin davon iiberzeugt, dafs die Sache sieli in der Praxis ganz vor- 

zuglich bewahren wird. In einigen Punkten allerdings wird die Sache sich in der Praxis vielieiclit 

nicht ganz so gestalten, wie der Redner sie theorelisch dargestellt hat. Er hat z. B. von Wulsten 

gesprochen, die sich bilden sollen; ich kann dagegen auf Grund meiner Erfahrungen versiehern, dafs 

das in der Praxis nicht so seblimm ist. Ich habe nur ein wichtiges Bedenken gegen die Sache:

ich zweifle namlich, ob sie eoncurrenzfahig ist der jetzt ublichen Methode . gegeniiber. Es handelt

sieli um die Uebertragung der Idee auf das Universal-Walzwerk, und da glaube ich nicht, dafs die 

neue Melhode imstande sein w ird, die Concurrenz der jetzigen Methode zu iiberwinden. 

Hr. Sack ha! uns auseinandergesetzt, dafs er Fertigwalzen nothig hat; das wird nun aber ein sehr 

complicirter Apparat werden und es ist mir nicht klar, wie er bei solcher Gomplicirtheit des 

Universalwalzwerks die grofsen Drucke fertig bringen w ill, von denen er gesprochen hat. Ich 

wiederhole also, dafs ich das Universal-Walzwerk nicht fiir concurrenzfiihig halte, namentlich be- 

zweifle ich, ob es sich fiir Doppel-T-Eisen bewahren wird.

Hr. Sack*: M. H .! Es war meine hauptsachliche Aufgabe, auf die Moglichkeit einer quali-

tativ besseren und besonders fiir die Flufseisenindustrie geeigneten Fabcicationsmethode der Form- 

eisen, sowie auf die Vortheiie hinzuweisen, welche das Kreuzprofil in seiner sehr ausdehnungsfahigen 

Verwendbarkeit zu Saulen den Hiittenwerken zu gewahren imstande ist. Wenn Hr. Vahlkampf 

meinen Yorschlagen im allgemeinen einen praktischen Werth nicht aberkennt, im besonderen aber

*  Z u  B e g in n  dieser W o rte  w urde  ein H e rr  au s der V e rsa m m lu n g  ohnm fich lig, un d  m ufste derselbe aus 
dem  Saa le  getragen werden. D ie  ob ige  E rw id e ru n g  ist daher spitter vom  H e rm  R e d n e r ve rvo llstand igt w orden.
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die Meinung ausspricht, dafs ein Universalwalzwerk fur |— | - Profile gegeniiber der jetzigen Methode 

nicht concurrenzfahig sei, so hatte ich, meine Aufgabe ganz abstract genomnien, darauf gar nichts 

zu erwidern, da die streitige Frage ohnedies nicht durch Worte, sondern nur durch die Erfahrung 

beigelegt werden kann, eine solche aber in genugender Weise noch nicht vorliegt. Ich lasse daher 

einstweilen dahingestellt sein, ob die von mir angegebenen Fabricationseinrichtungen den Anforde- 

rungen der Praxis geniigen. — In einigen Punkten glaube ich indefs von Hrn. Vahlkampf nicht 

richlig verstanden worden zu sein: die Hinzuziehung besonderer Fertigwalzen kann nach meiner 

Darstellung unmoglich ais eine Complication betrachtet werden. Es ist ferner auch nicht ersichtlich, 

warum starker Druck bei richtiger Wahl der Abmessungen von Zapfen und sonstigen Theilen und 

bei vorhandener genugender Betriebskraft nicht angewendet werden konnte.

Wenn es sich darum handelt, qualitativ bessere Erzeugnisse herzustellen und dem Flufseisen 

melir Eingang zu verschaffen, so mufs ich auch meine Behauptung aufreclit erhalten, dafs es dann, 

wenigstens fiir grofsere |— | - Profile, nothwendig ist, das bisherige Walzverfahren zu verlassen. Es 

mag zwar das ziihe Festhalten der Walzwerke am Bestehenden der Berechtigung, wegen der 

schwierigen Geschaftslage derselben, nicht entbehren; es ist diese Erscheinung gerade in dem vor- 

liegenden Falle deswegen noch besonders hartnackig, weil sich beinahe jeder strebsame Walzwerks- 

techniker mit dem Problem eines Trager-Universalwalzwerkes beschaftigt hat, und man in Anbetracht 

des mehr oder weniger schlechten Erfolges derartiger Bemiihungen geneigt ist, dieses Problem fiir 

unlosbar zu halten. Fiir die fortschreitende Technik kann aber Alles dies kein bleibender Grund sein, 

eine an sich gesunde Idee in die Bumpelkammer zu werfen. Die Erfahrung lehrt. dafs sich vermeint- 

liche Schwierigkeiten immer ubei winden lassen, wenn man eine Sache yorurtheilsfrei und richtig anfafst.

Dafs letzteres gerade bei den ausiibenden Fachleuten nicht immer der Fali ist, mag es erklaren, 

dafs durchgreifende Verbesserungen oflmals von Leuten gemacht worden sind, die dem betreffenden 

Industriezweige ferner stehen. Dies gilt insbesondere auch vom Hiittengewerbe: Es war einem 

Hiittenmanne nicht beschieden, das hochwichtige Entphosphorungsverfahren brauchbar zu erfinden. 

Welcher praktische Walzwerksmann hatte ferner es gewagt, hinter dem Schragwalzverfahren, welches 

durch die Mannesmannsche Bohrwalzniethode gegenwartig die Aufmerksamkeit aller Fachkreise in 

so hohem Mafse auf sich lenkt, irgend welchen ernstlichen Werth zu suchen?

Wenn man die schwierigen Yerhaltnisse bedenkt, mit welchen die Flufseisenindustrie zu rechnen 

hat, weil ihre Producte, vorwiegend Bedarfsartikel des Eisenbahnwesens, dem Preis - driickenden, 

schwerlastende Anforderungen stellenden Verdingungsverfahren unterliegen und in ihrer Nachfrage 

grofsen Schwankungen unterworfen sind, so mufs fiir dieselbe die Aussicht verlockend sein, sich 

auch der Formeisenherstellung zu bemachtigen, welche sich eines stetigen Aufschwunges und besserer 

Preise zu erfreuen hat. Dafs hierzu aber andere Fabricalionsmitlel nothwendig sind, ist eine aner- 

kannte Thatsache, und ist dieser Umstand vielleicht angethan, meine Vorschlage einer genaueren 

Priifung zu unterziehen.

Yorsitzender Hr. Lueg: M. H. ! Es ist eine unliebsame Storung eingetreten dadurch, dafs 

eines unserer Mitglieder von einem plótzlichen Unwohlsein befallen worden ist. Ich weifs nicht, 

ob noch Aufmerksamkeit genug yorhanden ist, um die Discussion weiterfiihren zu konnen. Yielleicht 

wird es unter diesen Umstanden doch zweckmafsig sein, dafs wir auf die weitere Erórterung 

des Vortrags verzichten. (Zustimmung.)

Es eriibrigt mir noch, dem Herrn Vortragenden unsern besten Dank fiir seine Ausfuhrungen 

auszusprechen. Damit ist unsere Tagesordnung erschopft und ich schliefse die Yersammlung mit 

der Bitte und in der Hoffnung, dafs Sie an dem nun folgenden gemeinsamen Mahle sich allseitig 

betheiligen werden.

'Das Festmahl, welches sich den obigen Verhandlungen anschlofs, nahm einen aufserst 

frohlichen Yerlauf. Hr. Oberbiirgermeister de Nys brachte unter jubelndem Zuruf der Versammlung 

ein dreifaclies Hoch auf Seine Majestat den Kaiser, unter dessen glorreicher Begierung die Eisen

industrie so sichtlich aufgebliiht sei, worauf Hr. Generalsecretar Bueck  den Beichskanzler ais die 

Personlichkeit pries, welcher die deutsche Industrie nachst seinem hohen Herrn am meisten zu 

Danke verpfiichtet sei. Hr. Director C. L ueg  trank auf das Wohl der schónen Stadt Trier, 

Hr. Ph i l .  F i s c h e r  gedachte der deutsehen Frauen und Jungfrauen, wahrend Hr. F r a n z  Peters  

in launigen Worten dem Moselwein, seinein Bliihen, Wachsen und Gedeihen ein Hoch ausbrachte. 

lir. Director T h i e l e n  erinnerte an die armen Bewohner des benachbarten Cordel, deren Hab und Gut 

vor wenigen Tagen abgebrannt wiire, und schlug eine Sarnmlung zu ihren GłJnsten vor. Das sich 

auf etwa 350 J t  belaufende Erlragnifs wurde dem Hrn. Landralh T ob i a s  iihergeben, der im 

Namen der damit zu Unterstiitzenden in warmen Worten dankte.

Die vorziiglichen Weine derCasino-Gesellschaft trugen wohl mit dazu bei, dafs die Tafel erst 
in vorgeruckter Stunde aufgelioben wurde.
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II. Tag-.
Um 732 am Morgen des folgenden Tages fiilirte der fahrplanmafsige Zug die vom schonsten 

Wetter begiinstigte Gesellschaft nach Stadt L u x e m b u r g , woselbst sie am Bahnhofe von einer 

Reihe hervorragender Industrieller und Ingenieure aus Luxemburg, an dereń Spitze' Hr. Em i l  Metz 

stand, empfangen und mittels von diesem in aufserordenllich dankenswerther Weise eingerichteten 

Sonderzugs weiter und zwar zunachst nach D i i d e l i n g e n  geleitet wurde. Der Zug setzte die 

Gesellschaft im Werke selbst ab.

Das Hochofen-, Stahl- und Walzwerk des Eisenhutten-Actien-Vereins Diidelingen

liegt etwa 17 Kilometer von der Stadt L u x e m b u r g entfernt an einer Bahnstrecke, welche in 

B e t t e m b u r g  an die Linie Luxembu rg-D iede  nho fen  anschliefst und mit welcher die zum 

Werke gehorigen Geleise bei A und B (siehe die Skizze des Grundrisses) verbunden sind.
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Die auch auf das verwohnteste fachmiinnische Auge einen vorziiglichen Eindruck machende 

Anlage verdankt ihre Entstehung einem auf der gegeniiberliegenden Seite der Bahn vorhandenen 

Erzlager, welches sich iiber einen Theil des Hiihenzuges ausdehnt und den friiheren Besitzern, den 

HH. Metz & Gie. in Esch Veranlassung gab, zum Zwecke der Ausbeutung die neue Actien-Gesellscliaft 

zu griinden. Yon den 4 im Piane vorgesehenen Hochofen sind bis jetzt 3 fertig und in Betrieb gestellt. 

Das Tages-Ausbringen eines jeden betragt 80 bis 100 t, im ganzen etwa 260 t grau-melirtes Thomas- 

roheisen, zu welcher Production etwa 850 t Minette erforderlich sind. Zum Yerblasen des Boheisens 

in erster Schmelzung sind 4 Convertcr von je 10 t Einsatz vorhanden. Das Walzwerk ist mit einer 

Blockstrafse von 900 mm und einer Triostrafse von 700 mm Walzendurchinesser verselien. Die ursprung- 

liche Absicht, vorwiegend Bohblocke und Halbfabricate (Kniippel, Platinen und Brammen) zu erzeugen, 

ist insofern erweitert worden, ais jetzt mehrere neue Walzenslrafsen fiir Stab- und Feineisen an- 

gelegt werden. Yon der Anordnung des Werkes giebt die obensteliende Skizze des Planes ein 

Bild, welche uns infolge der Zustimmung des Hrn. Emil Metz durch den bei dem Bau der Hiitle 

mitbetheiligt gewesenen Hrn. R. M. Daelen iibergeben wurde.

Nach einem Aufenthalte von etwa 2 Stunden fiihrte der im Werke wartende Zug die durch 

einen frischen Trunk Bieres erąuickle Gesellschaft weiter zu den H o c h  ofen-A n l a g e n  in 

E s c h  a. d. A l z e t t e .  Es wird unseren Lesern zweifellos willkommen sein, iiber diese Anlagen 

eine genauere Beschreibung, welche wir dem Hrn. Cmlingenieur J. H. Const. Steffen in Luxemburg 

yerdanken, zu erhalten, und zwar dies um so mehr, ais die vom Vereine besuchten Anlagen zu 

den mustergiiltigen des Luxemburger Landes zu rechnen sind.

Zunachst hielt der Zug vor dem Hiittenwerke der Firma

Metz & Cie.

Durch Hrn. L eo n  Me tz  in echt liebenswOrdiger Weise begriist, schiitt man sofort zur Besichligung 

der Hiitle, welche zwei Gruppen von zwei Hochofen umfafst.



August 1887. „ ST A H L  U N D  E ISE N .* Nr. 8. 540

Das Profil derselben ergeht aus nebensteliender Skizze. Die 

nach der Bahnhofsseite liin gelegenen Oefen, Nr. III und IV, welche 

erst kiirzlich umgebaut wurden, haben geschlossene, die beiden 

anderen der ersten Gruppen offene Gicht. Nr. I und II sind in 

ihrem siebenten Betriebsjahre, Nr. III wurde vor etwa 2 Jahren 

und Nr. IV vor acht Monaten wieder in Betrieb gesetzt.

Zur Zeit des Besuehcs des Vereins deutscher EisenhiUlenleute 

betrug die Tagesproduction:

bei Nr. I etwa 80 t Thomasrohcisen mit l 1/̂  % Mangan und

0,8 bis 1 $  Silicium.

„ „ II etwa C5 t Giefsereirobeisen (moulage) mit etwa 2

Silicium.

„ „ III und IV etwa 75 bis 80 t Puddelroheisen (affinage).

Hinsichtlich der Production der zwei letzteren ist zu bemerken, 

dafs auf regelmafsige Qualitat des erzeugten Roheisens das Haupt- 

gewicht gelegt wird, und eine Yermehrung der Production bei den 

neueren Oefen, welche sich allerdings in der leichtesten Weise 

erreiehen liefse, planmiifsig nicht angeslrebt wird. Vor dem Umbau 

der Anlage, welche in allmahlicher Weise vorgenommen wurde, 

waren ais Winderhitzer nur RShrenapparale nach System Detombay 

(Marcinelles) vorhanden. Dieselben sind heute durch zwei den 

Oefengruppen entsprechende Gruppen von je sieben Gowperapparaten 

von 18 m Hohe und 6,70 m Durchmesser erselzt.

Die durchschnitllich erzielte Windtemperatur betragt 600°, 

die Gasableitungsrohren, die Gasstauhkasten, sowie die Gasamfile 

sind in grofsen Dimensionen angelegt, so dafs verhaltnifsmafsig 

wenig Staub mit fortgerissen wird. Die Apparate werden nur 

einmal im Jahre zur Reinigung kalt gelegt.

Das Geblase besteht aus vier Seraing-Geblasemaschinen von 

je etwa 120 Plerdekraften, welche eine gemeinsame Kaltwind- 

druckleitung haben.

Die vier Dampfkesselgruppen umfassen zusammen 17 Kessel, 

wovon 9 Cornwall-Kessel von 9,50 m Lange und 2,300 m Durchmesser. Die acht iibrigen sind 

gewohnliche Siederohr-Kessel von 1,100 m Durchmesser, deren Lange ebenfalls 9,50 m betragt.

Fur Kessel und Cowper-Apparale sind vier Kamine von 45 mm Hohe und 2,200 bezw. 2,400 m 

lichte Weite vorhanden.

Die zur Yerhuttung gelangenden Erze (Minette) kommen zum grofsten Theil aus eigenen, 

mit der Hochofen-Anlage durch eine schmalspurige Grubenbahn verbundenen Gruben, von Lallinger- 

berg, Hohl, Galgenberg u. s. w. Geringere Partieen werden mit Eisenbahn aus dem Beeken von 

Beles (Belvaux), dann auch von den bei dem Lothringensehen Grenzdorf Riissingen (Deutsch-Oth) 

belegenen Gruben bezogen.

Die schmalspurige Grubenbahn lauft in dem vol!standig iiberdachten Minetteraum der Hutte 

in Luftbahnen (Estacaden) aus, welche etwa 4 m (iber der Hiittensohle liegen.

Ein dort vorhandener Steinbrecher zum Zerkleinern der Erze, mit directem Darnpfantrieb, 

von der Maschinenfabrik »Humboldt« geliefert, soli sich sehr gut bewahren. Der allgemeinen Ein

fuhrung solcher Steinbrecher fiir die Zerkleinerung des ganzen Erzbedarfs stehen nur órtliche 

Hindernisse entgegen; dieselbe wiirde den radicalen Umbau der Luftbalmanlage erfordern, d. h. eine 

Auslage, welche mit den zu erzielenden Vortheilen nicht im Verhaltnifs stande.

Das Erzchargengewicht sebwankt zwischen 6000 und 7000 kg. Es braucht wohl nicht 

erwabnt zu werden, dafs sich die Minette des Beckens von Esch und Rumelingen ais kalkhaltig 

ohne Zuschlag verhiittet. Die Erze werden, ihrer Zusammenselzung entsprechend, so gewahlt und 

aufgegeben, dafs eine besondere Mollerung im Erzraume nicht nSthig ist.

Der Koksbedarf wird zum grofsten Theil von den besten Zechen Westfalens bezogen; augen- 

blicklich ruhrt ein geringer Posten von der eigenen Koksofenanlage der Firma Metz & Gie. von 

Haine St. Paul im Bassin du Centre (Belgien) her. Der Koksverbrauch fur die Tonne erblasenen 

Roheisens betragt angeblich 900 bis 975 fur Puddelroheisen, 1000 bis 1050 fiir Thomaseisen und 

1100 bis 1150 fiir Giefsereisen Nr. 3 bis 5 mit einem durchsclmittliehen Mollerausbringen von

31 bis 33

Bei etwa 10 Umdrehungen der Geblasemaschine betragt der durchschnittliche Winddruck

U—  A.roo —
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14 bis 16 cm Quecksilbersaule. Jeder Ofen hat vier Windformen aus Kupferblech mit Langs- 

lothnaht am aufseren Mantel; sie sollen sich auf den Hiitten von Metz & Gie. in Esch und 

Dommeldingen aufserordentlicli gut bewahrt haben und werden von der Firma Emil Dupret in 

Luxemburg geliefert.
Die Oefen Nr. 1 und 11 haben offene, Nr. 111 und IV geschlossene Brust. Fiir den Schlacken- 

abstich sind bei allen Liinnannsche Schlackenformen in Anwendung.

Die Schlacke von 111 und IV wird granulirt; dieselbe liiuft mit einem Kaltwasserstrahl in die 

durchlocherten Blechkasten von Schlackenkippwagen. Die Dispositionen sind dermafsen getrolTen, 

dafs nothigenlalls auch Schlackenkuchen gegossen werden konnen. Zwischen den Oefen II und III 

ist ein Dampfaufzug zum Heben auf die Hiittensohle der tieferlaufenden Schlackenwagen vorhanden. 

Die Schlackenbalm liegt so tief, dafs auch die Gufsabstichschlacke in die Kasten laufen kann.

Ein Theil der Giefserciroheisenschlacke wird auf der Hiitte selbst zu Pflastersteinen verarbeitet, 

welche in der Minettegegend, wo keine sich zu diesem Zwecke eignenden Steine yorkommen, 

vortheilhafte Verwendung finden. Bei dem durchschnittlichen Verkaufspreise von 60 <M fur je 

1000 Stiick eriibrigt man ubrigens einen ziemlich anselmlichen Gewinn.

Die ovalconischen Gufskasten zum Aufnehmen der fliissigen Schlacke werden auf der Hiitte 

direct vom Hochofen gegossen; das Materiał soli fiir den Zweck yortrefflich passen und die Ilalt-

barkeit eine yerhaltnifsmafsig lange sein. Diese Kasten bestehen aus zwei Theilen , welche durch

zwei Ingenietete Bandreifen verbunden sind.

Zwei kleine schmalspurige Locomotiven, wovon eine ais Reserve dient, besorgen den

Schlackenwagentransport.

Allgemein wurde von den Besuchern die auf dieser Anlage yorherrschende aufsergewolinliche 

Reinlichkeit geruhmt. W ir heben ausdriicklich lieryor, dafs es gelegentlich des Besuches am

27. Juni letzthin hinsiclltlich der Aufraumung gar keiner speciellen Anordnungen bedurfte, da diese 

Reinlichkeit, ein Zeichen von grofser Ordnungsliebe, auf den Anlagen der Firma Metz & Gie. zi^ 

jeder Zeit festgestellt werden kann; dieselbe lafst sich ubrigens, durch die ortlichen Verhaltnisse 

der Anlage begiinstigt, mit sehr geringen Kosten aufrecht erhalten.

Die Anzahl der auf dieser Anlage beschaftigten Arbeiter betragt augenblicklich 350 Mann.

Von finanziellem Standpunkte aus erwahnen wir schliefslich noch, dafs die Escher Hochofen

anlage zu gleichen Theilen der Firma Metz & Gie. von Eich (Luxemburg) und der Luxemburger 

Bergwerks- und Saarbriicker Eisenhutten-Actiengesellschaft Burbacher Hiitte bei Saarbrucken gehort. 

Die technische, sowie die kaufmannische Leitung ist der Firma Metz & Cie. iibertragen.

* *
*

Etwa die Halfte der Gesellschaft bestieg sodann einen aus 5 bis 6 mit Banken versehenen 

Grubenwagen bestehenden Zug, um auf etwa 7 km langer Fahrt die anstofsenden Erzfelder 

unter der liebenswiirdigen Fuhrung der Bergingenieure zu besichtigen.

Die andere Halfte der Gesellschaft fuhr nach der Hochofenanlage der

Luxemburger Hochofen-Gesellschaft.

Dieselbe umfafst zwei Hochofen. Sie wurde 1871 — 1872, fast gleichzeitig mit der Hiitte von 

Metz & Cie. erbaut und anfangs 1873 der erste Ofen in Betrieb gesetzt.

Diese Hiitte darf sich mit Stolz nachriihmen, eine der ersten des Festlands gewesen zu sein, 

welche gleich mit steinernen Winderhitzern ins Leben getreten sind. Wohl sollten auch bei den 

ersten Oefen von Metz & Cie. gleich von vornherein Whitwell-Apparate aufgestellt werden und 

waren, wenn uns unsere Erinnerungen nicht tauschen, schon zwei dieser Apparate bis zur Montage 

lertiggestellt; die Aufstellung derselben unterblieb jedoch aus uns unbekannten Griinden, und wurden 

an deren Stelle Róhrenapparate erbaut.

Die allgemeine Anordnung der Anlage ist ahnlich derjenigen der vorhin beschriebenen Hiitte. 

Die Hochofen liegen an der Giefshalle. Hinter den Oefen stehen, dieselben umkreisend, die W hit

well-Apparate und wieder hinter den letzteren parallel zur Hochofenlinie die zwei Geblasemaschinen- 

gebaude mit zwisehenliegendem Gichtaufzug.

Die Dampfkessel liegen hier nicht neben dem Maschinengebaude, sondern hinter demselben. 

An den Gichtaufzug schliefst sich der uberdachte Erz- und Koksraum an.

Die Oefen sind mit einem thurmartigen Rohgemauer umgeben, welches bei den verschiedenen 

Umbauten der Oefen beibehalten wurde. Das Profil dieser Oefen ist etwas verschieden von dem 

vorhin angefiihrten; der Rauminhalt ist erheblich grofser gehalten.

Dieselben haben 20,00 m Hohe; der Kohlensackdurchmesser bei Nr. I, welcher fast bestSndig 

auf Giefsereiroheisen geht, betr&gt 6,50 m, bei Nr. 11, Puddelroheisen erblasend, 7,00 m.
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Die Tagesproduction bei Nr. I betragt etwa 65 bis 70 Tonnen Giefsereiroheisen Nr. 3 bis 5; 

diejenige von Nr. II 130 bis 140 Tonnen Puddelroheisen. Letztere gilt mit Recht ais eine fiir 

die Luxeinburger Hochofenverhaltnisse aufserst hohe Production; die Qualit;it dieses Roheisens soli 

ebenfalls auśgezeichnet sein.
Jeder Ofen hat 4 Formen, die Windpressung schwankt zwischen 10 und 14 mm Quecksilber. 

Der Dusendurchmesser betragt 140 mm bei Nr. 1, und 160 mm bei Nr. II. Die zwei Geblase- 

maschinen stammen ebenfalls von Scraing. Dieselben haben jedoch, einem spateren Modeli ais dem der 

Hiitlc von Metz & Cie. entsprechend, grofsere Abmessungen. Die Tourcnzahl der beiden Maschinen 

ist 9 bezw. 13 in der Minutę. Die Winderhitzer sind alte Whitwell-Apparate von 7,900 m Hohe 

mit 6,900 m Manteldurchmesser. Yon vier pro Ofen wurde die Anzahl derśelben zuerst auf fiinf 

und spater auf sechs gebracht. Die durchschnittlich erzielte Windtemperatur soli allerdings, unge- 

achtct dafs fortwalirend fiinf Apparate in Betrieb stehen, nur 520 bis 550° C. betragen.

Der Kohlenverbrauch fiir die Tonne erblasenen Roheisens betragt bei Giefsereieisen durch

schnittlich 1150 bis 1180 kg, bei Puddelroheisen 980 bis 1050 kg bei einem Molier - Ausbringen 

von 31,6 bezw. 34 fó ■ Der Koksbedarf wird zum grofsten Theil von westfalischen Zechen bezogen.

Die Erze stammen aus eigenen, theilweise in unmittelbarer Nahe, theilweise weiter abgelege- 

nen Gruben. Die neuerdings aufgeschlossene Goncession in der Nahe von Redingcn (Lothringen) 

ist mit der Hochofenanlage durch eine von Hrn. Ingenieur Pohlig in Siegen in aufserst zweck- 

mafsiger Weise erbauten Seilbahn-Anlage von etwa 44,83 m Liinge verbunden.*

Die Dampfkessel-Anlage umfafst 12 Kessel mit einer totalen Heizflache von etwa 900 qm. 

Die zwei Kamine fiir Kessel und Whitwell-Apparate haben 50 m Hohe mit 1,80 m lichtcr Weite oben.

Der Schlackentransport wird ebenfalls durch kleine, schmalspurige Locomotiven besorgt.

Die Anzahl der auf der Anlage beschaftigten Arbeiter betragt 187 Mann.

In bezug auf Reinlichkeit in der Hiitte gelten dieselben Principien wie auf der vorhin be- 

schriebenen Anlage, mit dem Betnerken jedoch, dafs hier mit Riicksicht auf die ortlichen Umstande 

die fortwahreride Beibehaltung derśelben grofsere Opfer ais dort erfordei‘t.

* *
*

• Am Bahnhofe in Esch vereinigten sich samtntliche Theilnehmcr wieder. Bei einem daselbst 

von den HH. Metz mit wahrhaft verschwenderischer Gastfreiheit angebotenen Gabelfruhstiicke konnie 

man sich in nicht erschopfender Weise gegenseitig erzahlen von der Liebenswiirdigkeit, mit welcher 

man iiberall von den Besitzern empfangcn worden war, und von der Freundlichkeit, mit der die, die 

einzelnen Werke leitenden Herren sieli der Miihe der Fuhrung und ErklSrung unterzogen hatten. 

Schwer fiel jedem Einzelnen die Trennung, ais gegen 3 Uhr der Zug unter donnerndem Hoch 

auf das schone Landchen Luxemburg u i id seine gastfreien Einwohner die deutschen Gaste wieder 

nach Trier zuriickfuhrle.

Dort wurden die Stunden bis zur Dunkelheit zur Besichtigung der vielen Sehenswiirdigkeilen 

der Stadt benutzt. Am Abend vereinigle man sich zu einem frohlichen Essen im Trier’schen Hof.

III. Tag.
Glanzend lag wiederum der Sonnensehein auf den reizvollen Thalern der Mosel und Saar, 

ais am folgenden Morgen die Gesellschaft ihre an den um 722 Uhr nach Saarbrucken fahrenden 

Personenzug angehangten Salonwagen bestieg und nach Burbach fuhr, um den Vormittag einer 

Besichtigung des dortigen der Luxemburger Bergwerks- und Saarbr i ickener Eisenhutten- 

Actien-Gesellschaft  gehorigen Werks zu widmen.

Die Burbacher HUtte.
Auf der Hiitte wehten die Fahnen, ais die Gesellschaft gegen 9 l/2 Uhr sich zu dem unmittel- 

bar bei dem Bahnhof gelegenen Eingang zur Hiitte bewegte. Besondere Ehre ward hier dem Verein 

erwiesen, indem er unter einem festlichen, in frischem Laub ausgefiihrten Triumphbogcn, zu dessen 

beiden Seiten Feuerwehrleute des Werks in strammer, unbeweglicher Positur standen, von dem 

Hrn. Gencraldirector Seebohm und den Beamten des Werks auf das herzlichste empfangen wurde. 

Nach kurzer gegenseitiger Begrufsung schritt man sofort zur Besichtigung der Anlagen, iiber welche 

die Besucher in hochst zweckuuifsiger und dankenswerther Weise durch eine besonders fiir den 

Zweck gedruckte und vorher vertheilte Schrift orientirt worden waren. W ir konnen iiber das Werk 

nicht besser beriehten, ais indem wir dcm Inhalt derśelben folgen und den ihr angehefteten Situa- 

tionsplan abdrucken.

*  Ueber diese Se ilb a h n  werden w ir  in nachster Nurnm er eine au sfu lir liche  B e sch re ib ung  nebst Ze ich n u n g  bringen.
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Unterm 22. Juni 1856, hcifst es dort u. A., wurde die Saarbr i icker  Eisenhfltten-Ge-

se llschaft durch ein Consortium Industrieller gegrundet. Das Unternehraen umfafste zunaehst

die Anlage von 4 Hochofen nebst enlsprechendem Puddel- und Walzwerk in Bur ba cli bei 

Saarbrucken. Im Jahre 1862 erfolgte eine Reorganisation der Gesellschaft, und mit der gleich- 

zeitigen Erwerbung von Erzfeldern in Luscmburg erstand dieselbe unter dcm heutigen Namen: 

Lu sem b u rge r  Bergwerks- und Saarbr i icker  Eiserihut ten-Actien-Gesel lschaft .

Letztere umfafst gegenwartig:

1. Die Burbacher  Hi i t te zu Burbach  bei Saarbrucken.

2. Żwei Hochofen in Esch a. d. Alzette.

8. Vcrschiedene Eisenste ingruben  in Lo th r i ngen ,  Luxeinburg und Frank re ich .

Dic Arbeiterzahl der Gesellschaft betragt zur Zeit auf der Burbacher Hiilte 2100, auf den

Gruben in Lothringen 170, ebendaselbst in Luxemburg 350, in Frankreich 80, zusammen 2700 Mann.

Bie Bu rbacher  Hiit te besteht wesentlich aus den folgenden Abtheilungen: 1. der Koksofen- 

Anlage mit 2. den dazu gehorigen Kohlenwiischen, 3. vier Hochofen, 4. dem Puddelwerk, 5. dem 

Schweifs werk, 6. der Ajustage, 7. der Eisen- und Gelbgiefserei, 8. der Mechanischen Werkstatte, 

die Walzendreherei, die Reparatur-Werkstatte und Kesselschmiede umfassend, 9. einer Pumpstation, 

10. einem Krankenhaus, 11. einer Kleinkinderschule, Handarbeit- und Haushaltungsschule, Zeichen- 

schule und Flechtschule (letztere fiir Invaliden), 12. zwei Arbeiter-Golonicen, einer Gruppe Beamten- 

wohnungen und einem Beamten-Casino.

Die Kokso fen-Anlage besteht aus verschiedenen Gruppen mit 120 vierundzwanzigstiindigen 

und 56 achtundvierzigstiindigen Oefen alteren Systems mit wagerechten Ziigen, sowie 66 achlund- 

vierzigstiindigen Oefen neuesten Systems mit senkrechtcn Ziigen, welche in den letzten 4 Jahren 

erbaut worden sind. Die alteren Oefen sollen vor und nach ebenfalls nach dem neuen System 

umgebaut werden. Die Koks werden aus Kohlen der fiscalischen Gruben des Saarreviers erzeugt, 

und kann die Production der Anlage auf etwa 280 t in 24 Stunden gebracht werden.

Die gegenwartig in Betrieb befindliche Kohlenwasche, seit Anfang Mai v. J. fertig gestellt, 

jst fiir eine Leistung von 800 t Rohkohlen in 12 Stunden eingerichtet. Die Zwillings-Betriebs-
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maschine derselben hat 700 mm Cylindcr-Durchmesser, 1100 mm Hub und leistet bei 70 Touren 

in der Minutę 470 indicirte Pferdekrafte; sie ist mit 2 ineinander laufenden Kolbenschiebern ver- 

selien, und die Expansion wird durch den Regulator beeinflufst. Der Antrieb der Haupttransmission 

erfolgt durcli 13 Hanfseile von 50 mm Durchmesser. Die Kohlen werden mittelst zweier Becher- 

werke in einen Vorrathsthurm von 1000 t Inhalt gehoben, von wo aus sie durch Transportbander 

der Haupt-Separationstrommel der Wasche zugefuhrt werden. Die Separation erfolgt nafs in 6 ver- 

schiedenen Korngrofsen, von welchen diejenigen uber 10 mm auf 6 Grobkorn-Setzmaschinen, die 

Korngrofsen unter 10 mm auf G Feinkorn-Setzmaschinen mit Feldspat-Bett gewaschen werden. 

Dic gewaschene Kohle fallt zuerst in einen Sammelsumpf, von wo aus sie mittelst gelochten 

Becherwerks dem Hauptsumpf zugefuhrt wird, um von dort aus den iiber dem Kokskohlen-Thurm 

in der Hohe von etwa 16 m angeordneten 4 seehskćirbigen Schleudermuhlen zugefiihrt zu werden. 

Die in den unter der Wasche angeordneten Niederschlagsiimpfen sich absetzenden Schlamme werden 

in den Hauptsumpf gehoben und passiren mit den Kohlen die Schleudermuhlen. Die neue Wasche 

ist an die allere Wasche angebaut, welcli letztere zur Aushulfe dient.

Die H ochó fenan l age  hat 4 Hochofen, von welchen 3 in den letzten 5 Jahren umgebaut

wurden, wahrend der vierte, noch alterer Construction, im Umbau begriffen ist. Derselbe erhalt

die gleiche Grofse und Construction, wie die schon vorhandenen 3 grofsen Oefen. Letztere haben 

20 m Hohe, etwa 350 cbm Inhalt. geschlossene Giclit und sind mit 3 Cowper-Apparaten von 

18 m Hohe ausgeriistet, welche die Gebliiseluft auf 950 bis 1000 Grad G. bringen. Die Hochofen 

sind so hoch gestellt, dafs das fliissige Eisen in Pfannen ohne Schwierigkeit einem spater zu er* 

bauenden Stahlwerk zugefuhrt werden kann. Der auf der oberen Hiittenflaehe zwischen der Koks- 

anlage und den Hochofen gelegene Erzplatz ist mit einer in Eisenconstruction ausgefiihrten Halle 

von 21 m Breite und 190 m Lange iiberdeckt. Der mittelst der Gichtgase in der reichlich be- 

messenen Kesselanlage erzeugte Dampf wird zum Theil dem Puddel- und Schweifśwerk zugefiihrt.

Im Puddel  - und Schwei fśwerk sind im ganzen vorhanden: 67 Puddelofen, 26 Schweifs- 

ofen verschiedener Grofse, 4 Trio-Walzenstrafsen fiir Luppeneisen und kleinere Profile, 6 Trio- 

Walzenstrafsen fiir Trager und verschiedene Profile, 2 Walzenstrafsen fiir schwere Profile mit 

Reversirmaschine, 3 0 Dampfhammer, 9 Warmsagen, eine grofsere Anzahl Dampfscheeren, Dampf- 

richtmaschinen, Yentilatoren, Krahnen, einige Dampfwinden u. s. w.

Die Betriebsmaschinen in den verschiedenen Walzenstrafsen sind zum grofsten Theil neu und

nach den neuesten Erfahrungen fiir grofse Umdrehungszahlen eingerichtet.

Die Ajus tage  fiir Trager, Eisenbahnschwellen und Schienen, Winkeleisen und andere 

Formeisen ist in verschiedenen Gebauden vertheilt und besitzt 2 grofse Warmsagen, mehrere Kalt- 

sagen, Friisen, Bohr-, Lochmaschinen u. s. w.

Die Eisengiefserei  ist mit 3 Cupolofen und einem grofsen Flammofen, 2 grofsen Dreh- 

krahnen, Trockenofen u. s. w. ausgeriistet und gcniigt dem gewohnlichen Bedarf an Walzen und 

Reparaturstucken.

Die Wa lzendrehere i  besitzt 6 Walzendrehbiinke, und die Repara tu rwerks la l t e  alle fiir 

die laufenden Reparaturen erforderlichen Maschinen und Cjprathe.

Die Pumps ta t i on  ist mit 5 Dampfpumpen versehen, welchc das Wasser der Saar enlnchmen, 

und den verschiedenen Abtheilungen der Hiitte zufiihren.

Eine Anlage vorlaufig zur Beleuchtung der freien Platze der Hiitte und der Balmhofe mit

elektrischem Liclit ist in Angriif genommen.

Die Hiitte ist durch zwei Anschlufsbahnen mit der Station Burbach verbunden, und zwar 

durch eine obere, im Niveau der Koksanlage und dem Erzlager liegende, und durch eine untere, 

welche einen directen Anschlufs fiir das Walzwerk herstellt. Erstere dient hauptsachlich fiir die 

Anfuhr der Kohlen zur Kokerei und des Erzes zur Hochofenanlage, wahrend auf letzterer die 

Kohlen und sonstigen Bediirfnisse fiir das Walzwerk an- und das Fertigfabricat abgefahren wird.

Zwei normalspurige Locomolivcn versehen den Rangirdienst auf den beiden Hiitlenbahnhofen,

wahrend sieben kleine schmalspurige Locomotiven den inneren Yerkehr auf einem sehr ausgedehnten 

Netz Schmalspurbahn besorgen. Die Gesammtlarige der Normalgeleise isl 10 km, diejenige der 

Schmalspurgeleise 24 km.

Zur Ablagerung der Schlacken und sonstigen Betriebs-Abgange besitzt die Gesellschaft ein 

jenseits der Saar 3 km von der Hiitte gelegenes Terrain von ca. 30 ha (den sogenannten Draht- 

zug). Dasselbe ist mit der Hiitte durch eine Schmalspurbahn verbunden, welche auf einem an 

die steinerne Briicke der Bahnlinie Saarbrucken-Metz angehangten eisernen Ueberbau die Saar 

iiberschreitet.

An Dampfkesseln sind auf der Burbacber Hiilte 120 Sliick vorhanden, und die Gesammt-Anzahl 

der Maschinen, d. i. Dampfmaschinen, Pumpen, Hammer u. s. w ., belauft sich auf 157 mit 

8500 Pferdekraften.
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Erzeugt werden auf der Burbacher Hutte:

Boheisen seit dem Monat Juli 1857

Koks , , , December 1857

Luppeneisen „ „ „ August 1858

Fertige Waare „ , , September 1858.

Die Production an fertiger Waare betrug:

1858 bis 1859 = 4665 t 1868 bis 1869 = 29 771 t 1878 bis 1879 = 44 817 t

1859 n 1860 = 10128 V 1869 łł 1870 = 35 848 n 1879 Tt 1880 = 45 149

1860 a 1861 = = 7 885 fl 1870 *> 1871 = 28 978 n 1880 « 1881 = = 55 364 V

1861 w 1862 = 9 883 y> 1871 „ 1872 = 38 501 « 1881 Jł 1882 = 61419 «

1862 w 1863 = = 12864 n 1872 » 1873 = 44171 n 1882 1883 = 63 718 n

1863 n 1864 = 15 531 y> 1873 n 1874 = 45 104 rt 1883 n 1884 = 65 941 n

1864 n 1865 = 18229 •i 1874 1875 = 43 652 a 1884 n 1885 = = 68 404 ii

1865 7i 1866 = 22 209 n 1875 n 1876 = 32 380 ji 1885 n 1886 = 69 505 n

1866 ii 1867 = 19215 n 1876 D 1877 = 35 481 n 1886 Ji 1887 = 84 500 n

1867 » 1868 = = 26 016 1877 1878 = 44 421 V

Im Jalire 18S7 wird sich die Production voraussichtlich iiber 85 000 t belaufen.

Die Burbacher 1-Iiitte liefert ais Specialitat Formeisen (Baueisen) aller Art und zwar im 

besonderen:
3 3  - Eisen von 80 bis 550 mm Hohe, \__ j - Eisen von 56 bis 300 mm Hohe, I ■ Eisen

bis 160 mm Hohe und 216 mm Breite, Winkeleisen, gleichschenklig und ungleichschenklig nach 

der Scala der deutsehen Normalprofile, Bulbeisen (Deckbalken fur Kriegs- und Handelsschifle) von 

127 bis 305 mm Hohe, Quadranteisen zu Saulen von 50 bis 150 mm Badius, Zores-Eisen von 

60 bis 120 mm Hohe, Kreuz-, Z-, F-Eisen, Eisenbahn- und Grubenschienen verschiedener Profile. 

Streckengestelle, Strecken- und Schachtringe zu Grubenausbauten.

Wie schon bei der Hochofenanlage erwahnt, ist bei den neuen Oefen auf ein Stahlwerk 

Biicksicht genomtnen, und sind auch alle weiteren Einriclitungen des Werkes derart, dafs der 

etwaige Uebergang von Schweifseisen zum Flufseisen in moglichst einfacher Weise vollzogen 

werden kann.

An Wohnungen besitzt die Hiitte: 1 Post- und Telegraphengebaude, 60 Arbeiterhauser in

2 Gruppen, 3 Schlafhauser, 17 Beamtenwohnungen, 1 Gasino, letzteres mit Wohnungen fiir 

unverheirathete Beamte.

Das Krankenhaus ist nach neuestem System erbaut, und in jeder Beziehung wohl 

ausgestattet.

Die Hi i t tenschule wird im Durchschnilt von 250 kleineren Kindern, und 40 erwachsenen 

Madchen zum Erlernen der Haus-, Nah- u. s. w. Arbeit besucht.

Die Zeichenschn le . Der Bautechniker der Hutte ertheilt den jungen Arbeitern, Sohnen 

von Meistern und Arbeitern Zeichenunterricht.

Dic F lechtschule.  In derselben wird den pensionirten Arbeitern (Invaliden) Gelegenheit 

gegeben, alle Arten Flechtarbeiten zu erlernen, um sich dadurch noch einen Nebenverdienst zu 

verschaffen.

Ferner seien an Wohlfahrtseinrichtungen der Hiitte noch erwahnt:

Der Knappschaf tsvere in  der Burbacher  H iitte , welcher den Zweck hat, seinen 

Mitgliedern, die durch Krankheit und Alter, oder durch unverschuldete Ungliicksfalle zeitweise oder 

fur immer arbeitsunfahig werden, sowie den Wittwen und Kindern derselben Unterstutzungen 

zutheil werden zu lassen.

Die Hiitte zahlt zu der Yereinskasse die Hiilfte desjenigen Betrages, welchen die Mitglieder 

der Kasse an ordentlichen Beitragen entrichten.

Die Beamtcn - Pensions- und Unterstutzungskasse ,  zu welcher die Gesellschaft einen 

jahrlichen Zuschufs von 60 der von den ordentlichen Mitgliedern gezahlten Beitriige leistet.

Aufserdem ist zu gedenken der Sparkasse, der Yorschufskasse, der Badeanstalt, der Feuer- 

welir mit vollstandiger Ausrustung, weich letztere sich den Besuchern reprasentirte. —

Zur Besichtigung der Anlagen hatte man sich in mehreren Gruppen zertheilt, welche das 

weitlSufige Grundstuck nach yerschiedenen Bichtungen durchstreiften. Gegen 11 Uhr konnte man 

wahrnehmen, dafs diese yerschiedenen Bichtungen ein gemeinsames Ziel, das anstofsende Hutten- 

casino, in hurtiger werdenden Schritten zu erreichen trachteten. Und fiirwahr, nicht yergebens 

hatte man den Weg eingeschlagen, denn ein von der Hiitte gastfrei angebotener Friihschoppen, dem 

sich ein opulentes Gabelfruhstuck anschlofs, harrte hier der zahlreichen Giiste. Bei perlendem 

Schaumwein war denselben Gelegenheit geboten, ihrem herzlichen Danke an die Hiitte
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und deren liebenswiirdigen Leitern Ausdruck zu verleihen. Unter den obwaltenden UmstSnden 

konnte es nicht ausbleiben, dafs dic Stimmung eine sehr animirte wurde; nicht wenig 

trug dazu eine humorvolle Rede des Hrn. Franz Peters iiber das Profilbuch der Burbacher Hutte 

bei. Nur mil vider Miihe gelang es, die letzten Nachziigler noch zu richtiger Zeit zum Einsteigen 

in den um 1210 Uhr abfahrenden Zug zu bewegen, der dem Programm gemafs die Gesellschaft 

nach Neunki rchen  zu bringen hatte.

Gegen 2 Uhr traf man daselbst ein und begab sich sofoit zu dem etwa 10 Minuten vom 

Bahnliofe entfernt gelegenen

Neunkircher Eisenwerk, in Firma Gebrtider Stumm,

dessen Thore die giitige Erlaubnifs des Hrn. Geh. Gommeizienraths Gar l  S t um m  auf Schlofs 

Halberg dem Verein geoffnet hatte.

Die Gesellschaft wurde am Eingange durch Hrn. Director E rhard t  (in Yerlrelung des z. Z. 

abwesenden Hrn. Generaldirectors Schi l ler )  an der Spitze der zahlreichen technischen Beamten 

des Werks auf das freundlichste begriifst und zu einem Rundgange durch die umfangreichcn Anlagen 

aufgefordert. Zunachst ging man von der angrenzenden Anliohe aus iiber dem fiir die Zufubr der 

Rohmaterialien bestimmten Geleiswege auf die Gicht der Hocliofen, stieg von da hinab in die Giefs- 

hallen und ging weiter zu dem elwas abseits gelegenen Thomasstahlwerk und den verschiedenen 

Puddel- und Walzwerken. Aus dem am Eingange den Besuchern iiberreichten Schriftchen entnehmen 

wir folgende Mittheilungen :

Das N e u n k i r c h e r  E isenwerk  ist seit 1806 im Besitze der Familie Stumm und beschaftigt 

gegenwiirtig etwa 3000 Arbeiter.

Die Be t r i ebskra f t  liefern 154 stationare Dampfkessel mit 7610 qm Heizflache, 7 schmal

spurige und 5 normalspurige Locomoliven mit 167,36 qm Heizflache und 809 Pf., 152 Dampf- 

maschinen mit 38 056 Pf., 20 Dampfhammer mit 21 325 kg Fali gewicht, 4 Wasserrader mit 40 

Pf. und 1 Gaskraftmaschine mit 6 Pf.

E isens te in  g ruben  besitzl das Werk in Lothringen und an der Lahn mit einer jahrlichen 

Forderung von etwa 300 000 t Minette, Rotli- "und Mangancisensteinen.

Koksofen sind vorhanden 6 Gruppen mit 270 Oefen mit einer jahrlichen Production von 

etwa 110 000 t Koks, ais dazu gehorig zu betrachten sind 4 Kohlenwaschen mit 328 P1. Betriebskraft.

An H ocho fen  stehen 7 Hochofen nebeneinander, von denen 6 im Betrieb sind mit einer jahrlichen 

Production von etwa 100 000 t Roheisen, davon werden etwa 60 000 t Thomasroheisen ohne Um- 

selnnelzung im Stahl werk direct convertirt. 8 Geblasemaschinen (eine weitere ist im Bau) mit zu

sammen 4 520 Pf. liefern den Wind, der in eisernen Rohren- und Gowper-Apparaten erwarmt wird.

Die Gie fse re i ,  in der Hauptsache fiir eigenen Bedarf bestinimt, besitzt 2 Cupol- und 2 

Flammofen mit etwa 3- bis 4000 t Production.

Das P u d d e l  we rk  enthiilt 60 Oefen, wfovon 50 im Betrieb sind, 4 Luppenstrafsen, 8 

Dampfhammer. Erstere liefern 8 bis ) 2 Chargen pro Schicht mit 225 kg Einsatz, je nach Qualit;it 

des zu erzielenden Productes. Der Einsatz besteht aus Minetteroheisen mit Spiegeleisen.

Im S tah l  we rke  wird Thomasroheisen mit etwa 2 1/s P und 21l2% Mn verarbeitet und 

zwar werden 28 Chargen in 24 Stunden mit je etwa 8 t Einsatz erblasen, wovon etwa 2/s 

flussig vom Hochofen auf Geleise mittelst Locomotive herbeigeschafft werden. Es sind vorhanden 

zwei Converter zum Auswechseln, ferner zwei Reserve-Converter. Die Bedienung erfolgt mittelst 

eines Centralkrahns. Auf den Einsatz wird gerechnet etwa 18 J6 Kalk, 5 Schmelzkoks und 14

Abbrand. Die altere, von der Miirkischen Maschinenfabrik in Wetter a. d. Ruhr erbaute Geblase

maschine besitzt einen Durchmesser von 1200 bei 1410 Hub und 40 Umdrehungen, die neuere, 

von der Kolner Maschinenfabrik in Bayenthal gelieferte Maschine hat einen Durchmesser von 1350 

und einen Hub von 1500 mm und macht ebenfalls 40 Umdrehungen. Hinter den Convertern liegen 

2 Cupol- und 2 Spiegelofen, seitlich 4 Kalkofen nebst basischer Steinfabrik mit einer hydraulischen 

Steinpresse. Die Schlackenmuhle erzeugt mit 6 Kolbengangen etwa 70 t Phosphatmehl in 24 
Stunden.

Ein Mar tin  ofe n ist im Bau begriffen. Die W a l z w  erk san 1 age n im alteren Theile besitzen 

27 Warm- und Schweifsofen und 11 Walzenstrafsen, von denen sieben auf Handelseisen mit Walzen 

von 210 bis 500 mm Durchmesser, eine auf Draht mit D =  210 mm bei 425 Umdrehungen und

drei auf Faęoneisen, Sehienen, Schwellen u. s. w. mit D =  650 bis 850 mm gehen. Aus den

vorziiglich eingerichteten neueren Anlagen zahlen wir au f: eine Triowalzwerksmaschine von Monceau 

mit einem Durchmesser von 1100 und Hub von 1100 mm bei 85 Umdrehungen, eine Reversir* 

zwillingsmaschine von Seraing mit 1000 Dtr., 1200 Hub, 120 Umdrehungen und eine Uebersetzung 
von 1 : 2lls , eine Rerersirdrillingsmaschine von Schleifmiihle mit 1100 Dtr., 1200 Hub und 90 

VIII,t 3
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Umdrehungen und endlich eine liegende Schwungradmaschine fiir Feineisenstrafsen mit 950 Dtr., 

1100 Hub und 70 bis 90 Umdrehungen. Auf der grofsen Reversirstrafse wurden zur Zeit des 

Besuchs gerade flufseiserne |— |-Trager von 280 mm Hohe von vorzuglichem Aeufseren anstandslos 

gewalzt. Neben der Thomashiitte ist ferner im Bau begriffen ein Blockwalzwerk mit D —  1100 

mit Ręyersirzwillingsmaschine von 1200 Dtr., 1300 Hub, 120 Umdrehungen und einer Uebersetzung 

von 1 : 2'ls.
Die Erwarmung der Blocke geschieht in GasschweifsSfeh mit dahinter liegenden YYarmespeichern; 

die in den Gaserzeugern verbrauchle Kohle ist Grieskolde yon anscheinend wenig guter Beschaffenheit.

Seitlich der Walzenstrafsen liegen die ausgedehnten Adjustagen fiir Trager, Schienen. Schwellen

u. s. w., unter denen die flufseisernen Fabricate durch ihr vorziigliches Aeufsere allgemein Aufselien 

erregten. — Die Jahresproduction betragt gegenwartig etwa 100 000 t. —

Nach vollendeter Besichtigung aller dieser zahlreichen und iriteresśąnten Abtheilungen warf 

man noch einen kurzeń Blick in den Pavillon, in welchem die von der Antwerpener Ausstelhing im Jahre 

I 88.r) riihmlichst bekannten Gegenstandc und Schranke dauernde Aufstellung gefunden haben. In dcm 

Baume selbst stehen die Proben von Roli-, Zwischen- und Fertigproducten aller Art, ferner die 

Festigkeits- und Biegeproben, welche zu den bekannten, von Prolcssor Tetmajer angestellten ver- 

gleichenden Untersuclitingen zwischen Flufs- und Sehweifseisen verwendet worden waren, ein Modeli 

der grofsen Reversirstrafse u. s. w. Der allen Besuchern der Antwerpener Aussteliung in Erinnerung 

gebliebene Obelisk hat neben dem Pavillon Platz gefunden.

Es kann nicht geleugnet werden, dafs nach dem vielen und interessanten Gesehenen sich eine 

gewisse Ermattung der Gesellschaft bemachtigt hatte; um so willkommener wurde es daher allge- 

mcin cm p fu n Jen, ais man hier angelangL, seitens der Firma Gebr. S tu  m m  zu einem kostliclien Imbifs 

nebst herzhaftem Trunk freundlichst eingeladen wurde, der im Schatten prachtiger Baume des nahen 

Parks freigebig gereicht wurde. Kein Wunder daher, dafs ein drcifaclies IIoc li, welches der gasl- 

freien Aufnabme und der sachkundigen liebenswiirdigen Fiihrung, vor Allem dem anwesenden obersten 

Leiter, Hrn. Erhardt, galt, begeisterte Zustimmung fand. —

Zum letzten Małe klangen auch hier die Glaser in geiniithlichem Beisammensein aneinander, 

denn abgesehen von einigen sRittern der Gemuthlichkeit«, welche bis zu vorger£ickler Nacbtstunde 

kleben blieben, fiihrten die Nachmittagsziige die Tlieilnehmer an der Fahrt ihrer Heimath zu. Der 

grofsere Theil der Gesellschaft fuhr mit dem 5 Uhr-Schnellzuge nach Bingen, wo man auseinander 

ging, um theils mit den Nachtziigen nach Hause zu fali ren. theils dem Niederwald-Denkmal am 

andern Morgen einen Besuch abzustatten und die Rheindampfer zur Fahrt nach Hause zu benutzen.

Nur zu schnell verflogen dic Tage, welche des Lehrreichen und Schonen so viel fiir jeden 

Einzelnen boten, dauernd aber wird die Erinnerung an sie sein und der von ihnen bekraftigte, 

herzerhebende Beweis, dafs die deutschen Eisenhiittenleute unter sich durch echt collegiale Gesinnung 

verbunden sind und in wahrhaft freundschaftlichem Verkehre ihrem Berufsziele, der Vervollkommnung 

der Technik des deutschen Eisenhiittenwesens, zustreben.

• Mtige dies Verhaltnifs zum Heile unserer vaterlandischen Industrie nie anders werden!

Allen Herren Fachgenossen an der Saar und in Luxemburg, welche sich um das Gelingen 

der Fahrt so liocliyerdient gemacht haben, sei daher an dieser Stelle nochmals herzlicher, aufrichtig 

empfundener Dank ausgesprochen. E. SchrGdter.
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Das Yierbasischo Kalkphosphat und die Basieitatsstufc des 
Silicats in der Tliomas-Sclilacke.

Yon G. Hilgenstock iń Hordę.

In meinetn Vorlrage: »Ueber die Zusammen- 

setzung der Thomas-Schlacke u. s. w.« in der Gene- 

ralversammlung am 27. Juni v. J. habe ich die 

bestimnite Erwartung ausgesprochen, dafs es auf 

dem Versuchs\vege gelingen werde, das vier- 

basische Kalkphosphat rein darzustellen; es also 

lainstlich zu erzeugen, wenn der Ausdruck ge- 

staltet ist.

Nun, es ist bald darauf, im Juli v. J., dem 

hiesigen Laboratorium nach fleifsigen Schmelz- 

versuchen gelungen, die Verbindung 4 GaO. P2Os 

in Krystallform zu erhalten, und zwar beachtens- 

wertherweise in der inzwischen von anderer Seite 

krystallographisch festgestelltei, Form der Nadeln, 

der hexagonalen Prismen der Thomasschlacke. 

Die Verbindung bezw. die Nadeln wurden erhalten 

durch Ziisarnmenschmelzen von Caleiutn-Triphos- 

phat sowohl, ais auch von Diphosphat und von 

Phpspliorsiiureanhydrit mit entsprechenden Aetz- 

kalkmengen unter Beigabe von etwas FlufsspatL 

ais Losungsmittel.

Die Analyse der Krystalle ergab 

im Mittel: 38,51 % P2O5 
60,08 „ CaO
0,10 „ SiOs

Diese liexagonalen Siiulen, welche dem un- 

hewalfneten Auge ais diinne weifse Nadeln er- 

sclieinen, zeichnen sich unter dem Mikroskop vor 

denen der Thomasschlacke durch grofsere Rein- 

heit, geringere Mengen von EinsehHissen, insbe

sondere aber dadurch aus, dafs sie stets wasser- 

farbig klar sind, wahrend die enlsprechenden 

Nadeln der Thomasschlacke stets mehr oder 

weniger durch Metalloxyde gebraunt oder getriibt 

ersch einen.

Wenn mit dem Pulver der erzeugten Krystalle 

auf basischem Futter reines met. Eisen einge- 

schmolzen wird, so erfolgt keine Phosphorauf- 

nahme in das Eisen; die Phosphorsaure wird 

n i cht  reducirt, weil das Phosphat vierbasisch 

ist, die Nadeln den hexagonalen Saulen der 

Thomasschlacke entsprechen.

Es ist mir aufgefałlen, dafs in den meinen 

Mittheihmgen iiber die Thomasschlacke gefolgten 

Erorterungen durchweg die von mir angegebene 

Thatsache wenig beachtet oder gar iibersehen 

wurde, welche der deutschen Eisen-lndustrie in 

ihrem basischen Stal.Irerfahren jahiiich etwa eine 

halbe Million Mark an Kalkzuschlag mehr kostet.*

* Der Thomas-Procefs in Deutschland consumirt 
gegenwartig monatlich uber 80 000 t Thouias-Eisen.

Ich meine die Reaction, auf welcher der Thomas- 

Proccfs beruht, dafs das dreibasische Kalkphos

phat von reinem metallischen Eisen in der Schmelz- 

hilze reducirt wird, n i cht  aber das vierbasischę.

In welcher Krystallform das Kalkphosphat in 

der normalen Thomasschlacke uns auch entgegen- 

tritt, es kann nur  das vierbasische sein. Poly- 

morphie und verschiedenes physikalisches Ver- 

halten der Krystalle machen flberdies' die gleiche 

chem. Verbindung noch nicht unwahrscheinlich, 

und die bedingenden Yerhaltnisse beim Aus- 

scheiden der Krystalle konnen entsprechend ver- 

schieden sein.

Der Umstand, dafs bei den hiesigen Versuchen 

zur Darstellung des vierbasischen Kalkphosphats 

im Tiegel dasselbe nicht, wie erwartet, in der 

Form der in den Thomasschlacken vorherrschenden 

rhombischen Tafeln resultirte,. sondern in hexa- 

gonalen Prismen, scheint mir im Einklang zu 

stehen mit Wahrnelnnungen bei langjahrigen 

Beobachtungen des Innern von Schlackenblocken. 

In diesen lafst die Gruppirung, die Lage der 

Krystalle zu einander, den Schlufs zu, dafs zuerst, 

also bei hoherer Temperatur, die ;-fhombischen 

Tafeln auskrystallisiren; nach diesen, nachdem 

die Losung also schon eine an vierbasischem 

Kalkphosphat weniger reiche und weniger heifse 

geworden, schiefsen die braunen Nadeln des vier- 

basischen Phosphats aus und nach diesen, wenn 

der fliissige Kern bereits zu Ende geht, reicher 

an Silicat geworden, und durch Geriiste der 

beiden ersten Krystallformen in kleinere Becken 

getheilt ist, die lebhaft blaue, diamantglanzende 

dritte Form des vierbasischen Kalkphosphats, 

welche von Prof. Dr. Bucking und Dr. Linek* 

ais monoklin ermittelt wurde, und auch die 

neuerdings von Mrs. Stead & Ridsdale** ais 

Kalkferrat und Aluminaterkannten farnkrautartigen 

schwarzen Nadelbuschel. Die Reihenfolge in der 

Ausscheidung der Phosphat-Krystalle wiire also 

folgende:
1. Tafe lchen  (rhom bische).
2. X a de ln  (hexagonale  Prism en).
3. Blaue, glanzende (rnonoklinj.

Man findet Nr. 3 immer auf 2 oder 1 auf- 

sitzend, und nicht entfernt so haufig und in

Bei d r e i ba sische r Sa tt igung  der P h o sp h o rsa u re  w urde 
er m it 4000 t K a lk  w en iger auskom m eń, d. i. jah rlich  
480 000 t im  W e rth e  von  500000 M ersparen.

*  Nr. 4 d ieser Zeitschrift 1887.
* *  O n  basie  s la g ;  its fbrm ation  &  constitution  pp. 

Vortrag, gehalten  au f dem  F ruh jah rsm ee tin g  v on  Iron  
and  Steel I n s t
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solcher Menge wie die letzteren beiden. Die 

Angaben des mineralogischen Instiluts in Strafs- 

burg iiber das Auflreten der Krystalle sind — 

weil vermuthlich von einzelnen Schaustiicken ab 

geleitet — nicht ganz zutreffend. So ist es 

z. B, durchaus unrichtig, wenn gesagt wird, dafs 

die Tiifelchen in der hiesigen zweiten Schlacke 

gar nicht vorkoramen. Das Gegentheil ist der 

Fali; man findet viele und prachtige, mehrere 

qcm grofse Tafeln, von anderen Krystallen 

bewachsen.
Darin nun, dafs bei den Tiegelschmelzversuchen 

nicht die Converter-Temperatur der Thomas- 

schlacken erreicht wird, scheint mir die ErklSrung 

daftir gegeben, dafs das vierbasische Kalkphosphat 

nicht in rhombischen Tafelchen, sondern in hexa- 

gonalen Prismen erhalten wurde, in einer Rein- 

heit aber, wie sie von einem Tiegelschtnelzungs- 

yersuch nur erwartet werden kann.

In welchem Grade diese Krystalle des vier- 

basischen Kalkphosphats in der Thomasschlacke 

durch Einschliisse verunreinigt sind, zeigt eine 

neuerdings im hiesigen Laboratorium ausgefiihrte 

Analyse solcher mit erreichbarer Sorgfalt ausge- 

suchten gelbbraunen Nadeln, dic unter dem Mi

kroskop ais hexa£onale Prismen ausnahmslos 

erhcbl iche  Einschl i isse fremder Substan- 

zen zeigten; sie ergab:

34,94 % P :O s 
57,55 „ CaO  

3,24 „ SiOa
4,00 „ FeO

Yergleicht man hiermit die von Mr. Stead 

angefuhrte Analyse solcher Nadeln, von denen 

er sagt, dafs sic aus 86 % 4 Ca0 .P 205 bestehcn:

33,707 % p 20 s
53,536 ?! CaO

0,486 J7 MgO

4,857 F e203
1,286 Jl FeO
0,790 n MnO
1,343 u VO
3,900 S i 0 2
0,460 S

und stellt diesen Analysen diejenige gcgeniiber, 

welche Prof. Dr. Biicking und Dr. Linek von der 

Krystallsubstanz, nachdem sie mit Hiilfe von 

Thouletseher Losung ,homogen“ gemacht wor

den, angeben, namlich:

36.77 %  P sO s 
3,81 , SiOa 
Sp u r  „ C l

S
1.09 I  A I sO j 
1.78 , FejO.i 
‘2,22 „ FeO  

53,51 CaO
0,40 '„ M gO

so wird man aus der verhaltnifsmafsig geringen 

Abweichung in den Analysen nur entnehmen

konnen, dafs die Einschliefsungen nach Art und 

Menge etwas variiren.*

Aber auch die dritte Form, dic monoklinen 

blauen Krystallchen, enthalten das Kalkphosphat 

ais yierbasisches; denn wenn man das Pul- 

ver dieser Krysta l le  auf  bas ischer  Unter- 

lage mi t re inem Eisen e inschm i l z t ,  so 

erfolgt  keine Reduc t ion  der Phospho r 

saure, keine A u fn ahm e  von P in das 

Eisen; das Phosphat kann also kein dreibasi- 

sches sein, ebensowenig wie in den rhombischen 

Tafeln und den hexagonalen Nadeln.

Das Ergebnifs hiesiger Untersuchung der sorg- 

faltig ausgcsuchten blauen Krystalle war im Mittel:

30,85 % P 2 O 5

57,60 „ CaO
2,94 „ FeO  
9,42 „ S i 0 2

Vergleicht man hiermit die von Mrs. Stead 

und Ridsdale mitgetheille Analyse (I) solcher 

ausgcsuchten blauen Krystalle und die von Dr. 

Biicking und Dr. Linek iiber die „homogen“ ge- 

machte Krystallsubstanz (II)

I.  II.

29,146 % P 2O 5 31,19 % p 20 5

56,578 7ł C aO 57,42 jł CaO
1,000 FeO s 0,95 V Fe O

10,791 1> S iO i 9,47 V Si02

0.738 n MgO 1,13 V A h O j
0,210 n M nO Sp u r Jł M nO

S p u r r A I 2 O 3 1) n M gO

0,055 n S •n łi S

so wird man, meine ich, kaum etwas Anderes 

entnehmen konnen, ais dafs die Einschlicfsungen 

dieser yierbasischen Krystalle Zeit und Umstanden 

der Entstehung entsprechend erheblich grofser 

sind ais die vorigen, nach Zusammensetzung und 

Menge aber ebenfalls variiren.

*  D ie vo in  m inera log. In stitu t in  S tra fsb u rg  unter- 
nom m enc Bew e iS fuh rung, dafs das P h o sp h a t  der hexag. 
P r ism e n  d re ihasisch  sei, sche in t m ir  auch  iu  deni 
Pu nkte  n ich t haltbar, w enn au f S. 2 46  gesagt w i r d : 

„dafs d ie P h o sp h o rsa u re  in  der T lia t  a is d re ibasische  
„Sau re  in der vo rliegendeu  Y e rb in d u n g  enthalten 
„ist, geht auch  da rau s hervor, dafs die L f lsu n g  
„ebenso, w ie  die ló slichen  Sa lze  der dre ibasischen  
„P hosp ho rsa u re  H sPO i, m it sa lpetersaurem  S ilb e r 
„einen gelben N iede rsch lag  yon  pho spho rsau rem  
„S ilb er giebt," u n d  dann  au f S. 248 von  der L o su n g  

der rlion ib. Tafeln, denen die V ierbasic ita t n i c h t  ab- 
gesprochen  w ird :  „Mi t  sa lpetersaurem  S ilb e r  giebt 

„die L o su n g  in Sa lpetersaure  beim  vorsichtigen  
„Fa llen  m it A m m on , e b e n s o  w i e  d i e  L o s u n g  
„ d e r  u n t e r  1 b e s p r o c h e n e n  K r y s t a l l e  (nam - 
„lich hexag. P r ism e n ) e i n e n  g e l b e n  N i e d e r -  
. s c l i l a g . ‘I
H. Otto gab  bereits an  (Cliem iker-Ztg. N r. 18 X I ) :  
„D ie  L S s u n g  der (y ie rbasischen) K rysta lle  in  seh r 
,ve rdunn te r Salpptersaure giebt a u f  Zusatz  von  
„salpeters. S ilb e r  nach so rgsam er Neutralisa tion  
„einen ge lben N iede rsch lag  von  o rth op h o sp h o r- 
„saurem  S ilbe r.“
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Wir haben also in der neuen Verbindung 

4 CaO . P2O5 zugleich ein neues Beispiel von 

Polymorphie, dereń eine Reihe bekannt sind 

Es sei nur erinnert an die Trimorphie des Titan- 

dioxyds, an die Heteromorphie: Kalkspath und 

Aragonit, und besonders sei hervorgehoben die 

Dimorphie des Antimonoxyds, von welcher Tscher- 

mak* sagt: „Das Antimonoxyd, SbaQa, hat

„ais Valentinit eine rhombische Form, wahrend 

„dasselbeals Senarrnontit inOctaedern erscheint. 

„Beide Formen entstehen, wie Fisclter gezeigt 

„hat, gleichzeitig bei der Verbrennung antimon- 

„haltiger Minerale vor dem Lothrohre; die 

„rhombische Form an den heifsen, die octae- 

„drische Form an den kiihlen Stellen.” —

Fur den Krystallologen wird die Thomas- 

schlacke noch langere Zeit ein dankbares Feld 

bieten und ergiebige Ausbeute gewahren; es fin- 

den sich z. B. aufser den von Prof. Dr. Biicking 

und Dr. Linek bereits erwahnten Wiirfelchen 

grofsere, prachtig rothe; auch Tetraeder glaube 

ich erkannt zu haben u. s. w.

Ich habe im Vorstehenden nur von neuem 

die kostspielige Thatsache belegen wollen, dafs 

die Phosphorsiiure in der Thomasschlacke mit

4 Ae(iuiv. Kalk gesatligt ist, und zwar behufs 

Erorterung der Frage, welche das nachst- 

grofste Interesse fur uns hat:

Wieviel Kalk beansprucht die KieselsSuro beim Thomasiren?

Wenn eine Schlacke erhcblichen Ueber- 

schufs an Aetzkalk in Losung ha t , dann 

konnen die vorhandcnen Sauren nur mit dieser 

Base in Verbindung stehen. In der Thomas- 

schhcke findet sich die Kieselsaure analog dem 

Phosphat nur ais Kalksilicat und besonders diese 

Schlacke lehrt uns, dafs wir darauf verzichten 

miissen, in einer kalkbasischen Schlacke der 

Kieselsaure mit Hiilfe krauser Formeln alle mog- 

lichen vorhandenen Basen aufzuhangcn. Prof. 

Ledeburhat den ersten herzhaften Schnitt an diesem 

Formelzopf vollzogen. Schlacken sind Losungen 

der verschiedensten Verbindungen ineinander.

Unsere Hochofcnschlacke, wie wir sie bei 

Yerhuttung der uns im grofsen Durchschnitt zur 

Verf(igung stehenden Materialien erzielen wollen, 

berechnen wir uns im allgemeinen auf die Formel

2 RO . Si02, und bemessen darnach den Kalkzu- 

schlag, weil wir wissen, dafs eine Silicat-Schlacke, 

in welcher die. Summę des Saucrstoffs der Basen 

annahernd gleich dem SauerstofT der Kieselsaure 

ist, im grofsen Ganzen eine zusagende Schmelz- 

barkeit besitzt, d. h. bei bestiinmter Temperatur 

passend flussig ist, und es kummert uns nicht, 

dafs solche Schlacken schon erhebliche Mengen 

„freien Kalk“ nur „ gelost ‘ enthalten. Wenn 

aber infolge Aenderung der Materialien bei gleicher 

Hochofentemperatur und bei sonst gleicher Zu

sammensetzung der Schlacke die Losungsfahigkeil

* Le h rb u ch  der M inera logie. S. 249.
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fiir freien Kalk in dem Procentgehalt an sglchem 

iiberschrilten ist, was sich darin ausspricht, dafs 

die schwerflussige Schlacke alsbald erstarrt und 

zerfallt, wenn so etwas wie Kalkelend drohend 

winkt, dann driicken wir den Kalkzusclilag und 

somit den Procentgehalt an „freiem Kalk“ in der 

Schlacke schleunigst herunter, mogen wir nach- 

her auch finden, dafs RO in der schwerflussigcn 

zerfallenden Schlacke geringer war ais in der bei 

gleicher Temperatur hinreichend flussigen. Nur 

in der Losungsfahigkeit fiir freien Kalk habe ich 

fiir manche Wahrnehmungen beim Verhalten 

(liissiger Hochofenschlacken die Erklarung finden 

konnen.

Dafs also bei unseren kalkbasischen Hochofen- 

schlacken, obgleich ihre Bestandtheilc annahernd 

auf 2 R0 .S i02 hinauskommen, von einer Yer

b in dung  RsjSiO.i nicht die Rede sein kann, lehrt 

der Gehalt an freiem Kalk.

Wenn man einer Hochofcnschlacke folgender 

Zusammensetzung:

34,18 % SiO'2
1,14 Jl F e O
3,93 Jl M n O

39,26 B C aO
10,73 n A I 2 O 3

2.32 T M gO
4,23 1» C a S

durch geeignete Zuckerlosung den freien Kalk 

so weit wie moglich entzieht, so beluilt man auf 

39 Si02 37 CaO und daraus folgt, da sich die 

Mengen hinreichend genau wie die Acquivalente 

verhalten, dafs das Silicat unserer kalkbasischen 

Hochofenschlacken das Kalksilicat CaO . SiO^ ist, 

dafs es dem Typus Kohlensaure folgt, der Saure 

H2Si03 entsprechend.

Was hier bezugl. kalkbasischer Silicatschlacken 

abgeleitet ist, ergiebt sich von selbst fiir das 

Silicat der kalkbasischen Phosphatschlacken ; des

halb bezeichnen Mrs. Stead und Ridsdale und

H. Otto (1. c.) mit Recht die Yerbindung CaO. 

Si02 ais das Silicat der Thomasschlacke.

Letzterem ist durebaus beizupfiichten, wenn 

cr nach der Analyse einer grofseren Durchschnitts- 

probe von Thomasschlacken dereń Gehalt an

CaiP-20\» zu 49,02 %
CaSiOą „ 15,85 „

C aO  frei 11,00 „
angiebt.

In gleicher Weise verfahrt Mr. Stead bei 

seinen Analysen der vierbasischen Krystalle und 

in der That, da wir den directen Beweis haben, 

dafs diese Krystalle vierbasisches Phosphat sind, 

so folgt schon aus den Analysen derselben mit 

Nothwendigkeit, dafs das verunreinigende Silicat 

der Saure H2SiO^ entspricht.* Ais Reprasentanten

*  N u r  die vom  m inera log. In st itu t  in  S tra fsbu rg  
fur die N ade l-K rysta lle  arigegebene A n a ly se  lafst neben 
4C aO . P 2O 5n icht g e n u g e n d G a O fu rC a O .S iO a ,  w oh l aber 
die anderen A n a ly se n  d ieser K ry sta lle ;  die A n n a h m e  
eines Pa ra silicats HeSiO s e rsche int ais w illkurliehe.

„ S T A H L  UND E IS E N /
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dieses Silicats haben wir z. B. den monoklinen 

Wollastonit.

Dafs das Kalksilicat der Thomasschlacke so 

aufserordentlich leicht loslich ist, leichter noch 

ais das Phosphat, findet seine Erklarung in der 

durch die Schlackenlosting bewirklen Aufschlie- 

fsung eigener Art. Man zicht aus der behufs 

Extrahirens der PhosphorsSure osydirten Schlacke 

mit verdiinnter Saure gleichzeitig sammtliche 

Kieselsaurc ais CaO.SiO> uus.

Es isl erfreulich, dafs die Kieselsaurc beim 

Thomasiren sich mit e i n e m  Aequivalent Kalk 

bcgniigt.

N a c h t r a g.

Nach Schlufs dieser Abhandlung, zu welcher 

mir die Frage nach dcm Kalkbedarf der Kieselsaurc 

beim Thomasiren Yeranlassung gab, sind beziigHch 

des vierbasischen Kalkphosphats noch einige Ver- 

suchsrcsultate erzielt worden, die wohl verdienen, 

hier angefGhrl zu werden.

1. Es wurden auf meine Yeranlassung vier- 

basische rhombische Tiifelchen aus der Thomas

schlacke mit Hiilfc von etwas Flufsspath ais 

Losungsmittel eingeschmolzeri. Das Ergebnifs war 

das vcrn:uthete; die Schmelze zeigte nach dem 

Erstarren im lnnern sehr schon ausgebi ldete

Ein Fali tiefen Wasserstaiu

In einer, in dem letzten Bandę der »Procee- 

dings of the Engineer’s Club* in Philadelphia 

ver8ITentlichten Abhandlung maclit J. E. Co dm ann  

auf einen sehr interessanten Fali eines tiefen 

Wasserstandes in einem Stahlkesscl aufmerksam, 

der im Hinblick auf die bei uns im Gange be- 

findlichc Bewegung geeignet erscheint, unser 

besonderes Interesse zu erweckcn.

Der Kessel, welcher ungefahr 2 ‘/2 Jahre in 

standigem Gebrauch gewesen war, hatte, so be- 

riehtet »lron Age« in Nr. 15 d. J., einen Durch

messer von 3505 nim, seine Lange war 3300 mm, 

er entbielt zwei Feueningsziige von 1067 mm 

Durchmesser und 2-138 mm Lange und 1S8 

2134 mm lange 76 mm-Rohren; die Boststabe, 

Feuerbriicken und Feuer waren alle innerhalb 

der Feuerungsziige. Hinter den Feuerungen 

war ein Yerbrennungsraum, 660 mm tief, dessen

Decke, Seiten und Boden mit 127 mm tiefen

Rippen versehen waren. Es wurden keine

Stiitzen, noch Bander gebraucht, um diesen Theil

des Kessels zu versteifen, da die Bippen diesem 

Theile geniigende Festigkeit geben, dem aufseren 

Druck zu widerstehen. Die Skizze zeigt einen 

Durchschnitt des Feuerraums durch die Deck- 

platte und die Lage der Platten, vor und nach 

der Ueberhitzung. Der hochste Punkt in dem

ND E IS E N ." August 1887.

Nade ln ,  hexagonale Pr ismen  des vierba- 

sischen Ka lkphospha ts .

2. Fast zufallig wurde im hiesigen Laborato

rium die Bcobachtung gemach!, dafs bei anhal- 

tendem Gluhen des Pulvers einer Schmelze, aus 

welcher die eingangs erwahnten kiinstlichen Na

deln gewonnen waren, am Rande der gefritteten 

Masse feine weifse Nadeln und auf der Oberflaehe 

nach deren Mitte hin winzige blaue Krystalle 

herauswuchsen. Erstere erwiesen sich unter dem 

Mikroskop den hexagonalen Prismen und letztere 

den monoklinen blauen Krystallen des Tctra- 

Kalkphosphats conform.

Da beim Gluhen in der MufTel der Rand der 

Masse offenbar. heifser ist ais in der Mitte der 

Oberflaehe, so wiifste ich einen besseren Beweis 

dafiir nicht zu erbringen, dafs die drei bis jetzt 

bekannten Formen des Tetra-Kalkphosphats bei 

ihrer Entstehung an verscliiedene Temperatur gc- 

bunden sind, wie von mir aus der Gruppirung 

dieser Krystalle im lnnern der Thomasschlacke 

geschlossen wurde.

Gleichwie es moglich ist, die rhombischen Ta- 

felchen durch Umkrystallisiren bei minderer Tempe

ratur in hexagonale Prismen zu verwandeln, mufs es 

auch gelingen, die monoklinen Krystalle ais hexago- 

nale Prismen durch Umschmelzen zu erhalten.

is in einem Flufseisenkessel.

Feuerraum war 89 mm iiber der Spitze der 

obersten Reihe der Rohren. Die Wasserlinie in 

dcm Kessel wurde auf 241 mm uber die oberste 

Rohrenlinie gebracht, so dafs das Wasser 152 

mm iiber der Deckplatte bis zum Mittelpunkte 

des mittleren Wasserhahnes stand. Die Wasscr- 

hahne waren 102 nim Yoneinander entfernt, 

und ais sich in dem untersten Hahne Wasser 

zeigte, stand dasselbe 51 mm iiber dem hochsten 

Punkte der Rippen der Deckplatte des Yerbren- 

nungsraums. Schnielzbare Platten wurden an 

jenen Putikten angebracht, um rechtzeitig Warnung 

von niedrigem Wasserstande zu geben. Das 

Wasserglas zeigte ungefahr ein Zoll unter dem 

untersten Wasserhahn Wasser. Die bei der 

Construction des Kessels benutzten Platten 

wurden alle einer strengen Probe und Unter

suchung unterzogen. Die Versuche wurden alle 

in dem Arsenał der Yereinigten Staalen, Water- 

town Mass., gemacht.

Das Materiał zeigte folgende Eigenscliaften: 

Mittlere Zugfestigkeit =  37,24 kg pro Quadrat- 

millimeter des Querschnitts, Dehnung =  31 fó 
bei 381 mm Kornerenlfernung und 50 Gon- 

traction. Die beiliegende Skizze zeigt die Festig- 

keits-Gurve des Materials. Wahrend des yer

gangenen Sommers wurden die Kessel Tag und
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Naclil auf ihre volle Leistung beansprucht. Bei 

einiger Unaufmerksanikeil liefs man das Wasser 

unter die obere Rohrenreihe fallen, wodurch 

die Deck platte des Yerbrennungsraums, ohne 

irgend welchen Schulz, der direelen Einwirkung 

des Feuers und einem Dampfdrucke von 27,2 kg 

=  0,042 kg pro Quadratmillimeler ausgesetzt 

wurde. Die Folgę davon war, dafs die Platlen, 

aus welchen die Decke zusarrimengeselzt war, 

soŵ ie die Flansche der Rohrwand bis zu einem 

hohen Grade eihitzl wurden. Eine Untersuchung 

des Kessels stellte fest, dafs das Wasser nalie 

dem unteren Rande der zweiten Rohrenreihe, von 

oben gerechnel. gewesen sein mufste. Diese 

Wasserlinie war vollkoinmen deutlich an den 

Seiten des Kessels rnarkirt. Die Stahl-Rohnvand 

ist 14,3 mm dick und an die Deckplatte ange- 

flanscht, und unterstiitzt dieselbe an dieser Seite.

Die hintere Flansche der Deckplatte war an 

die hintere Platte des Yerbrennungsraums ge- 

nietet, welche von der aufseren Wand aus durch

1 l!i zollige cylindrischę Stutzen mil Schrauben 

und Ansatzen gesicliert war. Diese Verbindung 

wurde theilweise ausgesetzt und erhitzt. Die 

Bleehe ergaben bei der Untersuchung mit aller 

Wahrscheinlichkeit, dafs das Materiał einer hohen 

Temperatur ausgesetzt gewesen war. Die 

schmelzbaren Pflocke waren alle herausgeschmol- 

zen. Die Wirkung der Erhitzung der Platlen 

und des Dampfdrucks von 27,2 kg auf die Aufsen- 

selte war die, dafs die Deckplalte durch das 

Nachgeben der Rohrwand heruntergedrOckt wurde, 

bis die Nietkdpfe in der Flansche die Rohren-

enden anzogen, und die Flansche an der hinteren 

Yerbindung folgte, soweit die obere Reihe der 

Stutzen das Ueberbiegen gestaltete, und unter 

Wasser seiend, konnte die Spannung die ICopfe 

nichl durchreifsen. Die Rippen ver;inderten ihre 

Form nicht wesentlich und blieben unversehrt. 

Die Leute, welche den Kessel zu bedienen hatten, 

setzten, da sie nicht genau wufsten, wic tief das 

Wasser in dem Kessel stand, die Speisepumpe an 

und fiillten den Kessel fast augenblicklich bis zu 

der gewohnliehen Wasserlinie. Dies allein 

mufste ais eine ziemlich grofse Spannung auf 

jedes Materiał angesehen werden, bei Flufseisen- 

plalten scheint es jedoch unglaublich, dafs die

selben nicht platzen. In Riicksicht auf das Lecken 

der Rohren und die Masse Wasser, welche 

durch die sclrnelzbaren Pflocke ausflols, erachtete 

man es fiir rathsam, den Kessel zu entleeren 

und die Feuer herauszuziehen. Bei der Unter

suchung der Platten wurde gefunden, dafs die 

Rohrwand keine Zeichen von Rissen zeigte. 

Dieselbe wurde herausgenommen, die Flansche 

wieder in ihre Lage zuriickgebogen, und sie arbeitet 

jetzt bei dem gewohnliehen Drucke von 27,2 kg 

=  0,042 kg pro Quadratmillimeter so gut wie 

immer. Wegen der strengen Prufung, welcher 

dieses Materiał unterworfen wurde, scheint es, 

dafs Ffufseisenbleche, wie sie je tz t  fiir Kessel- 

zwecke fabr ic i r t  werden,  einen guten 

Thei l  rohen Gebrauches ,  gleichviel ob er 

durch Sorglosijikeit oder Zufalle entslanden, 

ausha l ten  konnen.
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F. Gautiers Arbeiten iiber das Silicium und das Giefserei* 
rolieisen.

Von Dr. H. Wedding in Berlin.

Ferdinand Gau l ier  aus Paris hielt in der 

Sitzung des britischen Eisen- und Stahl-Instituts 

irn October vorigen Jahres einen Vortrag uber 

das S i l ic ium und das Giefsereiroheisen,  in 

welchem er ais zwei neue  Gesetze aufslellte, dafs

1. in wei fsem Roheisen ein Zusatz  von 

S i l ic ium  den amorphen (gebundenen) Kohlen

stoff ais G raph i l  niederschliłgt und gra u es 

Eisen hervorruft, und

2. in grauem Roheisen eine Ent fe rnung 

des S i l ic iums  den Graphit in amorpl ien 

(gebundenen) KoblenstofT iiberfiihrt und weifses 

Roheisen hervorruft.

Unter den deutschen Eisenhiittenleuten gab 

es wohl kaum einen, welcher nicht erstaunt ge

wesen ware, diese altbekanriten Wahrheiten ais 

neue Gesetze verkiindet zu sehen. Auch in 

England mochte wohl ein Shnlicher Eindruck 

hervorgerufen sein, denn des Priisidenten unmittel- 

bar an den Vortrag gekniipfte Bemerkung, dafs 

neuere Metallurgen ofters vergafsen, was vor ihnen 

auf gleichem Gebiete gethan sei, war sicherlich eine 

im vorliegenden Falle sehr zutreffende Mahnung.

Schliefslich iiberzeugte sich der Autor selbst 

von seinem Mangel an Belesenheit und verpflent- 

liclite in der Zeitschrift der franzosischen Gesell

schaft der Civil-lngenieure eine, auch im Sonder- 

abdruck erschienene weitcre Arbeit, in welcher 

er mit etwas grofserer Riicksicht auf die Unter- 

sucliungen Anderer einige wichtige Quellen an- 

fflhrte und sich mit der Bemerkung rechtferligte: 

„Doch wie viele Gewerbtreibende haben diese 

yoraufgegangenen Veroffentlichungcn gekannt und, 

ware dies der Fali gewesen, welchen Nutzen 

haben sie daraus gezogen?“

Auch das ist nicht, wenigstens nielit fur 

Deutschland zutreffend. Beziiglich der beiden 

angeblich neuen Gesetze brauchte Gautier nicht 

einmal die Lehr- und Hańdbficlier der Eisen- 

hiittenkunde zu befragen, schon die einfachen, 

kurzeń, zur Anleitung in Yorlesungen bestimmten 

Grundrisse* zeigten ihm das. Aber selbst die 

besondere Anwendbarkeit auf Giefserei war aus- 

fiihrlich durch Ledebur** dargelegt worden, welcher 

zudem in seinem Werkchen iiber »das Roheisen 

fiir die Eisengiefserei* 1879*** ganz genau, fast 

wSrtiich dasselbe sagte, was Gautier jetzt vor- 

brachte. „Daher verringert ein Siliciumgehalt des

*  Yergl. z. B . des Yerfasse rs »G rund rifs  der E isen - 
hQttenkunde.« 2. Auflage, S. 8 und  189.

* *  Yerg], z. B . »Ledeburs Ę iSengiefsereU  1883.
S. 93  b is 97 und  287.

* * *  Y e r la g  v on  Felix, L e ip 2ig. P. 10 u. f.

Roheisens dessen Fahigkeit, Kohlenstoff aufzu- 

nehmen, und ist anderntheils nothwendig fur die 

Entstehung grauen Roheisens*/

„Siliciuinfreies Roheisen bleibt auch bei lang- 

samer Abkiihlung weifs; graues Roheisen ver- 

wandelt sich in weifses, wenn man ihm seinen 

Siliciumgehalt entzieht**."

Dies Alles kann indessen nicht hindern, den 

trotzdem verbleibendcn Werth der Gautierschen 

Arbeiten voll und ganz anzuerkennen, einen Werth, 

der darin liegt, dafs hierdurch zuerst auf die ab- 

sichtliche Benutzung des Ferrosiliciums fiir dic 

Giefserei aufmerksam gemacht und die allge- 

meine Anwendung dieses Materials empfohlen 

wurde. Im iibrigen mufs ferner anerkannt 

werden, dafs manches, obwohl vor den Gautier

schen Versuchen bekannt, doch noch nicht mit 

der Deutlichkeit und Bestimmtheit in seiner An

wendbarkeit fiir Giefsereizwecke ausgesprochen war, 

mit der es jetzt gewissermafsen festgenagelt ist.

So haben diese Mittheilungen fur Giefserei 

einen genugend praktischen Werth , um eine 

ausfiihrliche Besprechung zu rechtfertigen. Aus 

diesem Grunde bin ich gern der Aufforderung 

der Redaction in dieser Richtung gefolgt, habe 

mich aber unter Fortlassung allgemeiner An

gaben auf das beschrankt, was praktischen 

Nutzen verspricl)t, zudem der Text der 

Gautierschen Arbeiten inzwischen vielfach, auch 

deutsch, z. B. in der »Oesterreichischen Zeitschrift 

fur Berg- und Hiittenwesen« 1887, Nr. 23 bis 25, 

wiedergegeben worden ist.

Die Versuche Gautiers griindeten sich auf 

den Wunsch franzosischer Giefser, das schottische 

Roheisen entbehren zu konnen, einen Wunsch, 

den sic ganz mit den deutschen Giefsern theilen, 

zumal der alte Ruf der Gleichmafsigkeit be- 

stimmter Marken schottischer Hochofen langst 

verloren gegangen ist, seit die Blackbandvorrathe 

soweit erschopft sind, dafs Galtirungen mit an

deren Erzen verschmolzen werden miissen.

Das schot t ische Rohe i sen  war bisher in 

Frankreich, wie in Deutschland, fast unentbehr- 

lich ais Zusatz zur Yerschmelzung von harten, 

d. h. mehr oder weniger weifsen Roheisensorten, 

welche theils durch wiederholtes Umschmelzen 

der Abralle, theils durch Verarbeitung angekauften 

Brucheisens entstanden.

Die Yersuche Gautiers, an Stelle des scliotti- 

schen Roheisens ein 10 ^  Silicium haltendes 

Ferro s i l ic ium treten zu lassen, waren von

*  Fen S i  - f  F eB G =  Fen +  4 Si  - f  G.
* *  S. 10 und  11.
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Erfolg und fiihrten zu den praktischen Resultaten, 

welche die Grundlage des ersten Vortrags bil- 

deten und ihre weitere Ausfiilirung in dem zweiten 

genannten Aufsatze gefunden haben.

Die Anregung gaben unmittelbar die Arbeiten 

von Turner und W ood, deren erstere aus dem 

Jahre 1855 und 1886, deren letztere aus dcm 

Jahre 1886 statnmen. Zwischen beide Jahre 

fallen ubrigens die Veroffentffchungen Ledeburs 

aus den Jahren 1879 und 1883, welche um so 

weniger von Gautier hatten vernaęhlassigt werden 

sollen, ais in ihnen durchaus brauchbare 

Schliisse fiir praktische Anwendung gezogen sind.

1855 machte Turner in einer Arbeit, welche 

in den Annalen der chemischen Gesellschaft zu 

London veroffentlicht ist, auf den Einflufs des 

Siliciums auf die Eigenschaften des Giefserei- 

roheisens aufmerksam und legte dadurch aller

dings den Grund zu der spateren richtigen Auf- 

fassung iiber die Wirksamkeit des Siliciums 

gegeniiber den alteren unbestimmten Annahmen.

Wie klar man indessen iiber die Wirksam

keit des Siliciums seitdem geworden ist, zeigen 

Ledeburs Yeroffentlichungen 1883 in seinem fiir 

den Gebrauch in der Praxis bestimmten Iland- 

buch der Eisengiefserei, worin derselbe durch

aus nicht mehr ais etwas Neues oder von ihm 

selbst Entdecktes folgende Grundsatze aufstellt: 

„Es ist bekannt, dafs ein vo]lsti indig 

siliciumfreies Roheisen auch bei langsamer Ab- 

kuhlung weifs, hart, sprode bleiben und deshalb 

nicht brauchbar sein wiirde.* “

„Fiir die meisten Zwecke der Eisengiefserei 

ist ein Gufseisen erforderlich, welches vollstandig 

graue Bruchflache zeigt, leicht bearbeitbar ist, die 

Gufsformen auch in den dtinneren Querschnitten 

voll ausfiillt, mit glatten Aufsenflachen erstarrt, 

eine mafsige Festigkeit besitzt, frei von gelosten 

und entweichenden Gasen ist und wenig schwindet.“ 

„Diesen Anspriichen wiirde am vollkommen- 

sten ein Gufseisen geniigen, welches nach dem Um- 

schmelzen etwa 3,5 % Kohlenstoff, 1,5 bis 2 fó 

S i l ic ium;  nicht jŚbcr0,7 Phosphor, nurSpuren 

von Schwefel und so wenig Mangan ais moglich 

enthielte. Ein grofserer Mangangehalt macht das 

Eisen hart und erlioht in betrachtlichem Mafs 

den Schwindungs-Coefficienten und die Neigung 

des Eisens zur Auflosung von Gasen; aber ein 

Mangangehalt des noch nicht umgeschmolzenen 

Roheisens schulzt den Siliciumgehalt beim Um- 

sclunelzen vor allzu rascher Abnahme.**“

„Wie rasch eine Graphitabnahme stattfindet, 

d. h. wie viel Schmelzungen erforderlich sind, 

um graues Roheisen in weifses zu verwandeln, 

liangt insbesondere vom Siliciumgehalte des Roh

eisens ab. Je grofser der Siliciumiiberschufs 

ist, deslo langer bleibt das Gufseisen grau.***“

*  » E iseng ie fse re i* S. 287. Vergl. au ch : R ohe isen  
fur die Eisengiefserei, S. 9.

* *  Op. cit. S. 93. * * *  Op. cit. S. 50.

Y I I I . t

„Noch jetzt wird sehottisches und englisches 

Roheisen in Deutschland, Frankreich und Nord- 

amerika in grofsen Mengen eingefiihrt, um ais 

Zusatz zum Brucheisen zu dienen.* Die vcr- 

schiedenen besseren Marken desselben sind sich 

sehr ahnlich. Ihr ziemlich hoher Siliciumgehalt 

neben einem mafsigen Mangangehalt befahigt 

sie aber, ein ofteres Umschmelzen zu ertragen, 

ohne weifs zu werden.**'

Es ist bekannt, wie die deutschen Hochofen- 

werke bemiiht gewesen sind, durch eigenc Pro

duction geeigneten Roheisens das schottische und 

englische Giefsereieisen entbehrlich zu machen, 

und wie sie sich der Miihe und den Kosten 

einer eingehenden Untersuchung im Jahre 1879 

gem unterzogen haben.***

Nach diesen Vorgangen ist es eben nicht so 

erstaunlich, wie es Gautier annimmt, dafs sich 

endlich 1886 in Turner  ein Experimentator 

findel, der dem Einflusse des Siliciums von 

neuem besondere Aufmerksamkeit zuwendet.

Zuerst wies Turner nach, dafs Kohlensloff 

allein nicht graues Roheisen hervorrufe; er erhiell 

beim Einschmelzen von Staffordshire - Roheisen 

in einem mit Holzkohlenpulver ausgefiitlerten 

Tiegel ein weifses Roheisen von folgender 

Zusammensetzung:

A m o rp h e r  Koh lenstofT . 1,60 %
0,38 „
0,19 „

P h o s p h o r ...................... 0,32 „
0,14 „

S c h w e f e l ...................... 0,05 „

Das benutzte er zu Mischungen mit einem 

Ferrosilieium, welches enthielt:

A m o rp h e n  KoblenstofT . 0 ,6 9 ]%
G r a p h i t .............. ...  1,12 „
S i l ic iu m ......................... 9,80 „
P h o s p h o r ..................... 0,21 „
M a n g a n ......................... 1,95 „
S c h w e f e l ......................0,04 „

Die Schmelzen aus diesen beiden Materialien 

in einer dem Siliciumgehalte, welcher in der 

ersten Spalte angegeben ist, entsprechenden Menge 

gab das Resultat der umstehenden Tabelle.

Die Hartę wurde durch Ritzen mittelst eines be- 

lasteten Diamants bestimmt. Das Maximum des 

Widerstandes gegen das Zerreifsen wurde bei einem 

Siliciumgehalte von 2 gefunden, das gegen 

das Zerdriicken bei \
Nach W o o d  sollte liegen der grofste Wider- 

stand gegen

G ra ph it  am. K oh len sto ff S ilic iu m  

Z u g  bei . . 1,62 % 0,56 % 1,96 %
R ie g u n g  be i 0,50 „ 1,75 „ 1,37 „
D ru c k  bei . 0,24 „ 1,85 „ 0,96 „

*  Op. cit. S. 94.
* *  Op. cit. S. 96.

* ł ł  W ach le r, Yergl. Q ua lita tsuntersuchungen  rhein.- 
westtalischen un d  au sland ischen  G ielsere iroheisens.

4
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Einfluls des Siliciums auf die Eigenschaften des Roheisens.
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im Stucke i. Drthspan.

0 0,19 1,98 0,38 1,60 0,32 0,14 0,05 7,560 7,719 72 15,8 25  794 119 1
0,5 0,45 2,00 0,10 1,90 0,33 0,21 0,05 7,510 7,670 52 19,2 28  670 142 1,21

I 0,96 2,09 0,24 1,85 0,33 0,26 0,04 7,641 7,630 42 19,9 31 ISO 144 1,24
1,4 1,37 2,21 0,50 1.71 0,30 _ 0,05 * 7,535 7,473 _ ■ 22,5 29 500 128 1,28

2 1,96 2,18 1,62 0,56 0,28 0,60 0,03 • 7,518 7,350 22 24,5 23 560 96 1,25
2,5 2,51 1,87 1,19 0,08 0,26 0,75 0,03 7,422 7,388 22 22,8 25 450 121 1,30

3 2,96 2,23 1,43 0,80 0,34 0,70 0.04 7,258 7,279 22 19,1 21 150 89 1,05
4 3,92 2,01 1,81 0.20 0,33 0,S4 0,03 7,183 7,248 27 17.5 15 640 74 0,93
5 4,74 2,03 1,06 0,37 0,30 0,95 0,05 7,167 7.170 32 15,6 18 720 72 0,S5

7,5 7,83 1,86 1,48 0,38 0,29 1,36 0,03 7,128 7,138 42 8,3 14 750 78 0,56
10 9,80 1,81 1,12 0,69 0,21 1,95 0,04 6,978 0,924 57 7,4 13 930 54 0,45

W ood  fiihrle Turners Experiment im grofsen 

Mafsstabe aus und zwar vcrinitlelst eines pro 

Tag 60 t Roheisen durcfiśetzenden Gupolofcns.

Er fatid empfehlenswerth bei Yerwendung 

Cleveliinder Roheisens:

Zur Herstellung von weichem Gufs mitscharfen 

Kanten und klaren Eindriicken eine Mischung mit

2,60 b is  3 % S ilic ium ,
0,15 , 0,10 „ am orphem  KohlenstofT,

zur Herstellung von groben Stucken

1,80 b is  2 % S ilic ium ,
0,60 „ 0,40 „ am orphem  KohlenstofT.

Zur Priifung des Einflusses des Siliciumgehalts

mach te Wood Mischurigen vón weifsem Cleve- 

lfinder Roheisen mit

1,00 % S ilic ium ,
3,33 , am orphem  KohlenstofT,

und einem Ferrosilicium von folgender Zusammen- 

setzu ng :

o o -/0 ,10 % am orphem  KohlenstofT,
’^ \ 3 , 1 5  „ G raphit,

0,72 , M angan ,
4,48 „ S ilic ium ,
0,01 „ Schwefel,
1,97 „ P h osph o r.

Er erhielt Mischungen von

1. '/o weifsem  R oh e ise n  und Ferro s ilic iu m  im  M ischungsgeha lte  von  3,00 % S i  und  0,10 am orphem  KohlenstofT
2- V * , . *1* . „ 3,14 , , , 0,12

2 "  . * ■ , , , . 2,71 „ „ „ 0,14
4 - .V* , . ’/’ , , 1,89 , . „ 0,95

'/•

dereń Festigkeiten sich wie 1 : 1,12 : 1,15 : 
1,06 : 0,98 verhieUen.

Nr. 1, 2 und 3 gaben ein Roheisen von ge- 

schlossenem Korn, weich und gut btarbeitbar; 

Nr. 4 und 5 waren zwar barter, aber doch 

grau und weich genug fiir Bearbeitung durch 

Feile und Meifsel. Es geniigte also I/G Ferro

silicium mit 4,5 % Silicium, um 5/G weifses 

Eisen in graues utnzuwandehi, ein Beweis fiir 

die schon langst aus Erfahrung bekannte That- 

sache, dafs ein noch so hartes Roheisen durch 

Zusatz von siliciumhaltigem Roheisen weich ge
macht werden konne.

Diese Behauptungen wurden, wie Gautiermeinte, 

theils ohne Interesse, theils mit Zweifel und 

Bedenken entgegen genommen; man hielt den 

Einflufs iiberschtissigen Siliciums fur nachtheiliger, 

ais den dadurch erzielten Nutzen.

Gautier fafste diese Angaben indessen ais 

wichtig genug auf, um darauf weitere praktische

1,67 1,32

Yersuche zu griinden. Er wendete dazu anfiing- 

licli Ferrosilicium von Govan bei Glasgow, dann 

solches von Terre-Noire an, welches 9 bis 11 

Silicium umschlofs.

Den zum Umschmelzen verwendeten Bruch 

theilt Gautier, wie folgt, ein:

1. Bruchstiicke von grofsen Gufsstiicken, 

wie Dampfmaschinen, Rahmen, Cylindern u. s. w., 

mit grauem, dichtetn Bruche und einem Gehalte 

von durchschnittlich 1.5 Silicium (Bocages 

mecaniąues).

2. Bruchstiicke von kleineD Gufswaaren, ge- 

ringer Dicke, mit weifsem oder halbirtem Bruche 

und nicht mehr ais 1,0 $  Silicium. (Marmitaille).

3. Drebspane von Gufswaaren, welche ur- 

sprunglich ungefahr 1 bis 1,5 $  Silicium ent- 

hielten, aber leicht verrostet mehr einem silicium- 

freien Roheisen entsprechen. (Tornures de fonte.)

4. Weifses Roheisen mit etwa 0,5 ^  Silicium, 

sorgfaltig von den Giefsern gemieden, wenn nicht
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Hartgufs hergestellt werden soli (bocages fran- 

chenient blancs).
5. Verbranntes Roheisen, z. B. yon Rost- 

staben, Gufseisen, Gasretorten, welche mehr 

oder weniger einer dauernden Hilze ausgesetzt 

waren und infolgedessen mit einem Ueberzuge 

yon (jxyd versehen und der Regel nach in ihrer 

chemischen Zusammensetzung beziiglicli des Koh- 

lenstolT- und Silicium - Gehalts eine Veranderung 

erlitlen hatten (fonte briilee).

Iri seiner zweiten Arbeit klassirl Gautier das 

Bruclieisen etwas abweichend und fuhrt noch eine 

weitere Galtung Nr. 6 ais ein erh i tz lc s  Roh

eisen (fonte chauffee) an, welclies einer lan- 

geren Erhitzung ausgesetzt war, oline eine das 

verbrannte Eisen charakterisirende Zersetzung 

erlitten zu haben.

Die Miscliung solcber versehiedener Abfalle 

eignet sich nach Gautier nur dann ohne Zusatz  

schottischen Roheisens zu guten Gufswaaren, 

wenn sie nach Zusatz eines 10 procentigen Ferro- 

siliciums 2,5 bis 2,0 $  Silicium enthalt. Man 

kann dann nahezu die von Wood und Stead 

angegebene Zusammensetzung mit der grófslen 

Festigkeit, namlich von

S i l ic iu m .................................... 2,71 %
am orp hem  KohlenstofT . . . .  0,14 „

oder diejenige von Turner, in einem nur 2 % 
kohlenstoffhaltigen Eisen fiir das Maximum der

Z u g fe st igke it. 
W e ic h h e it . .

1.96 % S ilic iu m  
2,50 „ „

erhalten.

Selbst verstand l i ch  aber bleibt das Product 

fern von dem Maxinium der Druckfestigkeit, 

welches nach Turner bei

0,96 % S ilic iu m  un d
1,85 „ am o rp hem  KohlenstofT

liegt, se lbs tvers tandl icb ,  weil cs bekannt 

ist, dafs eine gute weiche Gufswaare nicht eine 

so hohe riickwirkende Festigkeit hat, ais wie sie 

amorpher Kohlenstoff allein giebt.

Die eharakteristischen Eigenschaften, welche 

solche kiinstlich durch Zusatz von Ferrosilicium 

grau gemachten Gufswaaren zeigen, sind: Sehr 

dichles Korn, mit einer lichtgrauen Farbę — 

der Graphit ist gleichmafsiger durch die Masse 

verlheilt, eine Folgę des chemischen Niedersehlags 

aus dem amorphen Zustande. Die Gufswaaren 

sind auffallend weich und leicht bearbeitbar und 

bleiben auch bei sehr dflnnem Gufs grau.

Gautier erklart diese Weichheit ais nicht auf

fallend, da auch das 10 procentige Ferrosilicium 

nicht im geringsten hart sei, sondern sich leicht 

hobeln und bearbeiten lasse, wenngleich es sich 

etwas sprode zeige.

Bei mehr ais 3 $  Silicium zeigen die Gufs

waaren eine geringere Festigkeitsreihe, ais wie 

sie Turner ais Masimum angiebt.

Folgende Mischungen, die von franzosischen 

Eisengiefsern und auch von den Werften und

Geschutzgiefsereien der franzosischen Regierung 

zum Gusse gewohnlicher Geschosse angewendet 

werden, mogen ais Beispiele dienen.

B r u c h s t u c k e  v o n  G u f s w a a r e n  (Nr. 1) a l l e i n :

B r u c h e is e n ...........................95 G ew ichts-The iie
10 procentiges F e rro s ilic iu m  . . 5 „ „

B r u c h s t u c k e  v o n  g r o f s e n  u n d  k l e i n e n  
G u f s w a a r e n .  (Nr. 1 u n d  2.)

G robes B r u c h e i s e n ............ 46  G ew ich ts-The iie
K le ine s , ................ 46  „ „
10 procentiges F e rro s ilic iu m  . . 8 „ „

B r u c h e i s e n  u n d  v e r b r a n n t e s  E i s e n .
(Nr. 1, 5 und  6.)

B r u c h e i s e n .......................... 45 G ew ich ts-The iie
V<;rbranntes E is e n .............................45 „ „
10 procentiges Fe rro s ilic iu m  . . 10 , „

V e r b r a n n t e s  o d e r  w e i f s e s  E i s e n .  (Nr. 4, 5  u. 6.)

Verb rannte s E i s e n ............... 80  G ew ich ts-The iie
10 procentiges F e rro s ilic iu m  . . 20  „ „

Ein Zusatz von 10 % wird das Gesaminl- 

minimum von 2 Silicium [der Miscliung geben 

und jeden Mifserfolg ausschliefsen.

Der nachtheilige Einflufs des o ft  er en Um- 

s c h m e l z e n s  eines Roheisens auf die Be- 

schaffenheit der Gufswaare —  zum Beweise 

werden die bekannten Resultate aus Gleiwitz

G r a p h i t ......................
A m o rp h e r  Koh len slo fT  .
S i l i c i u m ......................
M a n g a n ......................
S c h w e fe l......................
P h o s p h o r ..................

G ufsw aar e n 

Roheisen
4.

Sclimcliuns

2,73
•0,66
2,42
1,09
0,04
0,31

2,54
0,80
1,88
0,44
0,10
0,30

6.
Schmeltun*

2,08
1,28
1,16
0.36
0,20
0,30

angefiihrt — durch Oxydation des Siliciums und 

Umwandlung des Graphits in amorphen Kohlen

stoff oder durch wiederholten Zufeatz von Abfall- 

eisen, welches den Siliciumgehalt der Mischung 

vermindert, soli durch 1 bis 5 $  10 procentigen 

Ferrosiliciums ausgeglichen werden.

Die praktische Anwendung des Ferrosiliciums 

macht nach Gautier keine Schwierigkeiten, ob

wohl es schwerer schmilzt ais gewohnliches 

Roheisen. Es wird in Stucke gebrochen und in 

Mischung mit dem Roh- und Brucheisen in  den 

Cupolofen eingefiihrt. Es mischt sich am besten, 

wenn ein Cupolofen mit Sammel - Yorherd ange

wendet wird.

Man soli bei der Einfiihrung des Verfahrens 

nicht in zu kleinem Mafsstabe beginnen, nament

lich einen kalten Cupolofen vermeiden; aus diesem 

letzten Grunde ist es gut, die ersten Yersuche
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im Laufe der gewohnlichen Schmelzoperationen 

vorzunehmen.

TriU der gewiinschte Erfolg nicht ein, so 

ruhrt das nUr von einem zu hohen Mangangehalte 

lier, wie z. B. bei einer Probe, welche folgende

Z u sa m m e n se tz u n g  e r g a b :

G r a p h i t ......................... 2,80 %
A m orptie r Koh len sto ff . 0,72 „
S i l ic iu m ......................... 2,14 „
M a n g a n ......................... 1,87 „
P h o s p h o r ...................... 0,50 ,

0,04 ,

Nur zum Hartgufs verlangt Gautier einen 

Mangangehalt.

Gautier giebt ferner an, dafs Abfaljeisen, 

welches durch Rost verunreinigt ist, ebenfalls mit 

Zusatz von Ferrosilicium verwerthet werden konne, 

vermoge der Reduction des Eisenosydes durch 

das Silicium. Er giebt indessen zu, dafs ein 

Theil der gebildeten Kieselsaure verschlackt 

werden wiirde, nach der bekannten Formel:

S i +  Fe-iCh =  Fe  +  Fe S iO s

und dafs darin die Nothwcndigkeit bcgriindel 

liege, bei der Verarbeitung im Cupolofen solchem 

Eisen 20 statt 5 % Ferrosilicium zuzusetzen.

Schliefslich sieht Gautier einen erheblichen 

Yortheil des Zusatzes von Ferrosilicium in der 

dadurch erzielten Blasenfreiheit des Eisengusses, 

indem er annimmt, dafs das Silicium, aus 

gleichen Griinden wie im Flufseisen, so auch im 

Gufseisen Blasenbildung vermeide. Zu diesem 

Zwecke verwenden nach seiner Angabe die 

franzosischen Giefser ein Materiał mit 2 % 
Silicium in der Mischung, wenn sie besonders 

dichle Giisse erzielen wollen.

Bevor wir nun der Beantwortung der Frage 

naher treten, ob die von Gautier vorgeschlagene 

und nach seiner Angabe mit unerwartet grofser 

Schnelligkeit in Frankreich und England ver- 

breitete Anwendung von Ferrosilicium fiir Giefserei- 

zweckc sich auch fiir Deutschland einpfehle, 

lafst es sich nicht umgehen, einige Zeilen der 

Theorie zu widmen, welche Gautier aufgestellt hat.

Gautier fiihrt die Theorie des Einflusses von 

Silicium auf kohlenstoffhaltiges Eisen auf die 

Loslichkeit des Kohlenstoffes im Eisen bis zu 

der Maximatgrenze FesC zuriick und zeigt, wie 

nach den Arbeiten von Troost und Hautefeuille 

die Losung des Kohlenstoffes mit Warme- 

absorption, die des Siliciums dagegen ohne 

solche Warmeafesorption, yielleieht sogar mit 

einer, wenn auch geringen Warmeentwicklung 

stattfindc. Wahrend das Silicium gemiifs der 

Versuche CaronS in jedem Verlialtnifs im Eisen 

loslich ist, hat der KohlenstoiT eine beschrankte 

Loslichkeit; Silicium mufs daher Kohlenstoff 

ausfallen konnen und der so ausgeschiedene 

Kohlenstoff zeigt sich ais Graphit.

Durch andere Stoffe wird dieses Vcrhaltnifs 

becinflufst. Mangan  verbindet sich mit grofserer 

Lebhaftigkeit mit dcm Kohlenstoff, ais das 

Eisen. Gautier nimmt ais Grenze Drittel-Kohlen- 

stoffmangan MiigC an , gegeniiber dem Fiinftel- 

Kohlenstoff-Eisen FesG; aus diesem Grunde fallt 

das Silicium leichter Kohlenstoff ais Graphit aus 

manganfreiem, wie aus manganhaltigem Eisen. 

Schwefel befordert die Loslichkeit des Kohlen

stoffes im Eisen, stellt sich also der Wirksam- 

kcit des Siliciums entgegen.

Bei der Mittheilung einer Reihe bekannler 

Analysen kommt Gautier zum Schlusse, dafs die 

schottischen Roheisensorten ihre vorzuglichen 

Eigenschaften ais Giefsereiroheisen lediglich ihrem 

Siliciumgehalte und zwar trotz ilires Mangange- 

lialtes verdankten und dafs es deshalb viel rich- 

tiger sei, dieses Eisen durch Ferrosilicium zu 

ersetzen, welches nur dic guten Eigenschaften des 

Siliciums besitze, ohne dafs diese durch einen 

Mangangehalt abgeschwacht scien; das Ferro

silicium verdichte gewissermafsen in sich allein 

die guten Eigenschaften des schottischen Roh

eisens, ohne dessen Miingel zu zeigen.

In Frankreich ist angeblich infolge der An

wendung des Ferrosilieiums der Yerbrauch an 

schottischem Roheisen %Ton 200 000 t im Jahre 

auf weniger ais 20 000 t gefallen.

Gautier unterscheidet schliefslich;

1. Nati i r l iches graues Roheisen, dasjenige, 

welches bei hoher Temperatur mit einem Ueber- 

schufs von Kohlenstoff erzeugt ist und letzteren 

beim Erstarren in der Form unregelmafsig ver- 

theilten Graphits ausscheidet. Befindet sich der 

letzte in umfangreichen Schuppen, so wird das 

Roheisen lochrig und hat wenig Festigkeit und 

Homogenitat. Man kann es nicht fiir alle Gufs- 

waaren anwenden und mufs zum Zwecke, ein 

dichteres Korn zu erhalten, zuweilen den Ueber- 

schufs an Graphit austreiben.

In Frankreich wirft man zu diesem Zwecke 

ein Stiick Blei in den Herd des Cupolofens, in 

Deutschland setzt man, wie Gautier zugiebt, zu- 

weilen schon Ferrosilicium zu. In beiden Fallen 

steigt ein Theil des Graphits ais Garschaum an 

die Oberflache und wird entfernt.

2. Kunst l i ches  Graueisen, erhalten durch 

Siliciurnzusatz aus weifsem Roheisen, welches 

infolge der Graphitausschcidung im Augenblicke 

der Bildung dichter und gleichinafsiger is t, ais 

natiirliches Graueisen.

Erwiihnenswerth sind noch die Schlufsfolge- 

rungen fiir die Darstellung von Hartgufs :

1. Man kann durch den Cupolofen Gattirungen 

von Roheisen schmelzen, dereń Graphitgehalt 

gering ist. So macht man es in Buekau bei 

Gruson, wo man kalt erblasenes Holzkohlenroh

eisen mit geringem Siliciumgehalt (Rothehutte) 

und manganhaltige Roheisensorten mischt.
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S o  ze igte  e in  S l i i c k  P a n z e rh a r t g u f s  n a c li 

L e d e b u r :
Gesamratkohlenstoff . 3,03 %
S i .............................0,70 „
M n ............................ 1,08 „

2. Schmelzung im Siemens-Ofen von mehr 

oder weniger siliciumhaltigem Roheisen und 

Bruchstahl, wobei das Silicium in einer grofsen 

Masse Eisen vertheilt und auch zum Theil 

oxydirl wird. Das Eisen wird indessen zu heifs 

und mufs lange abkiihlen, bevor es vcrgossen 

werden kann.

3. Schmelzung im gleichen Ofen von einer 

Mischung aus Roheisen und gefeintem Eisen.

Man mufs zwar Silicium vorwiegen lassen, 

aber stets auch auf einen Mangangehalt achten. 

Nur, wenn Gufswaaren grofser Festigkeit gegen 

Stofs erzielt werden sollen, mufs ein Ueberschufs 

an Mangan vermieden werden.

Auch diese ais etwas ganz Neues hinge- 

stclllen Angaben iiber den Hartgufs sind von 

Ledebur,* wiederum fast wortlich, schon liingst 

gemaclit worden.

Uebrigens diirften weder Gautiers noch 

Ledeburs Anschauungen in dieser Ausdehnung 

zutccffen. Ein Mangangehalt beim Hartgufs 

ist n ich t nothwendig, sobald Silicium abwesend 

ist; ein Mangangehalt ist nur insoweit erforder- 

lich, ais er den Einflufs vorhundenen Siliciums 

ausgleichti Die Kunst des guten Hartgusses 

beruht allerdings darauf, ein weifses Eisen bei 

der plotzlichcn Abkiihlung zu erzeugen, und 

dazu gehort Abwesenheit von hohem Silicium- 

gehalt, aber der Hartgufs wird um so besser, je 

weniger Mangan im Producte ist. Deshalb 

sind die Roheisen der Hanging Rock-Region in 

Nordamerika, Cumberland Mottled-pig und Holz- 

kohlen-Rolieisen von Rothehiitte im Harz so ge- 

eignet, und zwar stets dieselben Sorteu, welche 

auch fiir die Herstellung schmiedbaren Gusses 

die besten sind, fiir welche doch der Yortheil eines 

moglichst manganfreien Eisens nicht bezweifelt 

wird.

Obwohl die Thcorie, welche der Anwendung 

des Ferrosiliciums zum Graumachen eines sonst 

weifsen Roheisens fiir Giefsereizwecke zu Grunde 

liegt, nichts Neues bietet, so ist doch, wie be

reits anfangs erwahnt wurde, die Praxis der 

Benutzung des Ferrosiliciums in der angegebenen 

Ausdehnung nicht bekannt gewesen. Wenn auch 

ab und zu Ferrosilicium in deutsehen Giefsereien 

ais Zusatz zum geschm o lzenen  Roheisen schon 

angewendet wurde, so geschah dies doch bisher 

nicht nach einem regelrechten Piane; die ange- 

wendeten, ofters auch kalten Stiicke werden iti 

die Giefspfanne oder den Yotherd des Gupolofens 

geworfen, gewohnlich ohne dafs einmal ein Um- 

riihren erfolgt. Die Mittheilungen Gautiers ver-

dienen also thatsachlich die Aufmerksamkeit der 

Eisengiefser.

Gautier hat die Frage, welches Quantum 

Ferrosilicium dazu gehort, um den beabsicli- 

tigten Zweck zu erreichen, nur von dem 

Standpunkte der Erzielung eines erwiinschten 

Productes aus beleuchtet; indessen darf doch 

auch die Oekonomie des Vcrfahrens nicht ver- 

nachlassigt werden. Man kann es, von vorn- 

herein, selbst ohne weitere Rechnung, ais eine 

Verschwendung bezeichnen, das kostspielige 

Silicium, welches fiir jedes Kilogramm zu seiner 

Reduction 7830 Warme-Einheitcn verbrauchl, 

dazu zu vcrwcnden, um Eiseuoxyd in grofserer 

Menge zu reduciren, d. h. also ein rostiges oder 

mit Oxydoxydul bedecktes oder durchdrungenes,

d. h. verbranntes Eisen zu bchandeln. Hierfur 

giebt es im Kohlenstoff ein billigeres Mittel. 

Die Desoxydation des Flufseisens kann nicht in 

Vergleich gezogen werden. Hier hindert einer-, 

seits die hohe Schmelztemperatur eine Reduction 

durch Kohlenstoff, andererseits ist das Product 

um so viel wcrthroller ais Roheisen, endlieh ist 

der Sauerstoffgehalt uberfrischteń Flufseisens 

stets sehr gering und die Menge des zur Des- 

oxydation erforderlichen Siliciums daher klein.

. Aber auch selbst dann, wenn kein oxydirtes 

Eisen vorhanden ist, darf nicht angenommen 

werden, dafs alles Silicium unoxydirt in das 

Roheisen iibergehe und den amorphen Kohlen

stoff zur Abscheidung ais Graphit bringe.

Turner hat im Anschlufs an die friiheren 

Yerhandlungen im englischen Eisen- und Stahl- 

lnstitute* sehr wichtige Mittheilungen iiber die 

Ausscheidung von Kieselsaurc in einer Kohlen- 

oxydatmosphare gemacht. Er fand diese Resultate 

bei Versuchen, deren Zwfeck war nachzuweisen, 

ob der Zusatz von Ferrosilicium in allen Arten 

von weifsem Roheisen Graphitausscheidung im 

Gefolge habe.

Dic Moglichkeit der Siliciumoxydation beim 

Schmelzen im Cupolofen, welche sich iibrigens 

aus dem bekannten Einflufs des Kohlenoxyds auf 

siliciumhaltigcś Roheisen im Laboratorium schon 

voraussetzen liifst, istdamit auch praktisch bestatigt. 

Turner fand bei der Schmelzung von schottischem 

Roheisen, welches 10 % Silicium enthielt (also 

Ferrosilicium), mit Siidstaffordshirer weifsem 

Schlackenroheiscn in einem bedeckten Thontiegel 

nach dem Ausgiefsen die Schmelz-Riickstandc 

ais Eisenkiigelchen reichlich mit K iese lsaurc  

in Form eines Ueberzugs bedeckt. Ebenso 

erfolgte die Kieselsaurebildung beim Durchblasen 

von Kohlenoxyd durch geschmolzenes Roheisen; 

begiinstigt wurde die Kieselsaurebildung durch 

Schwefelgehalt und war am stiirksten bei einem 

m afs igen  Siliciumgehalt.

Dafs sich Kieselsaurc auch im festen Eisen

*  »Rohe isen  fur d ie E iseng ie fse re i* 1879, S. 22. *  Yergl. >Eng inee ring«  1887, S. 537.
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bilden kann, ist hinreicliend bekannt.* Ob diese 

Kieselsaure sich im festen Eisen wieder reduciren 

kiinne, ist eine noch ofTene Frage, welche ich 

hoffte, schon in diesem Aufsatze zur Entscheidung 

bringen zu konnen, nachdem auf meine Anregung 

die kgl. cheinisch-technische Versuchsanstalt sich 

mit eingehenden Yersuchen in dieser Richtung 

befafst hat, deren Erledigung ich aber rersćhicbcn 

mufs, nachdem sich der genauen Analyse zur 

Bestimmung nebeneinander vorhandener Kiesel

saure und vorhandenen Siliciums im Eisen ungeahnte 

analytische Schwierigkeiten entgegengesetzt haben, 

die hauptsachlich auf der Unmoglichkeit, einen voll- 

kpmmen reinen Chlorstrom zu erhalten, beruhen.

Ebenso mufs die Beantwortung einer zweiten 

wichtigen Frage, mil der sich gegenwiirtig eben

falls die chemisch-technische Versuchsanstalt be

schaftigt, hinausgeschoben werden, namlich der, 

wie die bisherigcn Methoden zur Graphitbestim- 

mung im Roheisen, welche vielfach erheblich 

irrthiimliche Resultate ergeben, so zu verbessern 

seien, dafs mit Zuverliissigkeit der Einflufs des 

Siliciums auf die Graphitausscheidung ermittelt 

werden kiinne.

Das kann indessen schon jetzt mit Sicher

heit behauptet werden, dafs sehr leicht und 

jedenfalls, wenn nicht die grofsten Yorsichts- 

mafsregeln angewendet werden, ein Siliciumver- 

lust eintritt, auch wenn keine Oxyde des Eisens 

gegenwiirtig sind, welche ihren Sauerstoffgehalt 

mit dem Silicium austauschen, dafs also der 

tlieorelisch ermittelle Siliciumgehalt in der Praxis 

niemals ausreichen wird. Der Yerlust wird um 

so grofser, je reicher an Silicium das Zuschlags- 
cisen ist.

Hiernach wiirde zu den Koslen des Ferro- 

siliciums, welche aus dem thcorctisch nothwen- 

digen Siliciumgehalt berechnet sind, stets ein Zu- 
schlag zu machen sein.

Schottisches Roheisen kann ebenso wie deut- 

sches auf der deutschen Giefserei zu 55 J l  ver- 

anschlagt werden. Die 2 ^  Silicium, welche 

es mehr ais Puddelroheisen enthalt, werden also 

durchschnitllich mit 5 J t  pro Procent bezahlt.

Ferrosihcium gilt bei

10 % Silicium 97' /a Jt
11 , „ 103! 4 „
12 ., 120'/» ,
13 „ i, 132«/4 „
14 „ » 145',2 ,
15 , n 157'/* „

Wird weifses Puddeleisen mit 0,5 % Silicium 

wieder zu 45 J t  gerechnot, so ergiebt sich fiir

9,5 % Silicium 52,50 Jt oder pro Procent 5,53
10.5 „ „ 58,25 „ ., ,, ,, 5,55
11.5 i; ,, 75,75 ,, ,, ,, 6,55

* Vergl. des Vert'assers: Mikrostructur verbrannten 
Eisens, » Stahl und Eisen* 18S6, S. 633.

12.5 % Silicium 87,25 JL oder pro Procent 7,00
13.5 ., ,. 100,50 „ „ „ „ 7,44
14.5 „ „ 112,50 „ „ „ „ 7,76

Nur sehr erhebliche Prcisverringerungen 

desFerrosiliciums lassen daher einen okonomischen 

Yortheil erwarten. Es ist also wohl nothwendig, 

dafs die deutschen Giefser, beyor sie das Ferro- 

silicium zu dem Zwrecke der Herstellung „kiinst- 

lic h e n  G raue isen s” anwenden, ęine scharfe

Calculation des zu erwarlenden Gewinnes machen. 

Zweifellos ist es aber rentabler, ein „natiirliches 

Graueisen“ zur Reduction von Rost und Hammer- 

schlag beim Umschmclzen des Brucheisens zu 

benutzen, ais das Ferrosilicium.

Es scheint also doch, ais wenn die deutschen 

Giefser b isher schon das richtige Verfahren 

benutzl hatten, namlich zuerst das Materialeisen 

im Cupolofen einzuschmelzen und dann erst 

dem geschmolzenen Eisen die gerade nothwen- 

dige Menge Ferrosilicium zuzufiihren, und ais 

hatten sie der neuen Lehren, welche fiir den 

Zusatz desFerrosiliciums zum Roli- und Brucheisen 

beim Einschmelzen selbst sprechen, nicht bedurft. 

Dcnnoch werden sie mit Dank die Anregung 

anerkennen, die Gautier gegeben hat, und es 

wird sich besonders fragen, ob die MSglichkeit 

ausgeschlośsen sein sollte , Ferrosilicium in 

Deutschland billiger, ais es bisher zu bekommen 

ist, herzustellen. 1 kg Giefserei-Roheisen er- 

fordert im Durchschnitt zu seiner Herstellung 

4500 Warme- Einheiten, jedes Procent Silicium 

dann mehr 78,30 Warme-Einheiten zur Reduction, 

mit Zuschlag zur Winderhitzung im ganzen rund 

80 Warme-Einheiten, welche bei einer Kohlen- 

oxydbildung noch nicht 0,04 kg Kohlenstoff oder

0,05 kg Koks entsprechen. Fiir Giefsereizwecke 

wird ein hochgradiges Ferrosilicium besser 

sein, ais ein armeres, wenn es darauf ankommt, 

aufser Eisen und Silicium moglichst wenig fremde 

Stoffe zuzufiihren, gerade wie man unter gleichen 

Umstanden das Ferrotnangan im Gegensatz zu 

dem Spiegeleisen bei der Flufseisendarstellung 

vorzieht. Je hSher namlich der Siliciumgehalt 

ist, um so weniger sind die iibrigen Bestand- 

theile von E in flu fsw e il man um so weniger 

Zusatzmaterial braucht. Da nun eine fortdauernde 

Ferrosiliciumerblasung im Hochofen praktisch 

sehr schwierig auszufiihren ist wegen des diirreti 

Ganges, so komuit der Flammofen mehr in Be

tracht und in diesem werden wohl zur Herstel

lung die angegebenen

4500 + n . 80 Warme-Einheiten

(wenn n die Procente Silicium bedeutet) nicht 

ausreichen. Der Flammofen scheint indessen 

trotzdem geeigneter zur Herstellung von Ferro

silicium, weil man hier das Metali vor der Ein

wirkung des Kohlenoxydgases schiilzen kann, 

welches, wie oben erwahnt, oxydirend einwirkt.
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Neuerungen in der Gonstruction yon Rast und Gestell 
eines Hochofens.

Yon Fritz W. Liirmann, Hiitten-Ingenieur in Osnabriick.

(H ie rzu  die Ze ie lm ungen  au f B la tt  X X V . )

Bei dcm jetzigcn Betriebe der Hochofen wird 

durch Anwendung heifsen Windes die Tempera

tur im Gestell sehr viel hoher, und durch ver- 

mehrle Zuschlage die Schlacke auch sehr viel 

basischer ais friiher. Durch Zusammenwirken 

hoher Temperatur und sehr fliissiger, basischer 

Schlacken werden Th on , Chamotte und Kiesel, 

die Bestandtheile sog. feuerfester Steine, in 

kurzester Frist aufgelost.

Yon allen Theilcn ani Hochofen leidet das 

Mauerwerk des Untergestells, und besonders das 

der Pfeilcr zwischen den Formen, selbstverstandlich 

am meisten unter diesen auflosenden Wirkungen, 

und ist deshalb das Umfassungsmauerwerk des 

llerdes und das Mauerwerk der Pfeiler zwischen 

den Formen gewohnlich schon bald nach der 

Inbetriebsetzung in seiner Starkę bis auf eine 

dumie Schale abgenutzt.

Bei den bisherigen Gonstructionen von Rast 

und Gestell der Hochofen rulien die Windformen 

auf dem Umfassungsmauerwerk des Herdes, und 

auf diesem und den Pfeilern zwischen den Wind

formen rulit auch die ganze grofse Last des 

Mauerwerks und der Kiihlungen der Rast. Die 

der Auflosung, und damit haufiger Rcparaturen 

ausgesetzten Pfeiler des Gestells, und die Um- 

fassungsmauer des Herdes, sind aber gewifs die 

denkbar sclilechtesten Unterstutzurigen der grofsen 

Gewichte der Rast, der Kiihlungen derselben, 

sowie der Wind- und Schlackenformen und dereń 

Kuhlkasten. Infolgedessen sind die Windformen 

auch bald nach der Inbetriebsetzung ohne Unter- 

lage und fallen dann vorniiber in den Ofen. 

Auch zerdriicken sich die Steine der durch die 

fressende Einwirkung der Schlacken bald sehr 

stark abgenutzten Pfeiler zwischen den Formen 

infolge der allein darauf ruhenden grofsen Last 

der Rast, wodurch dann diese Pfeiler auch der 

vollstandigen Zerstorung anheim gegeben sind.

Von diesen Uebelstanden zeugt das verkom- 

mene Aussehen, welches die Gestelle und die 

Rasten unserer Hochofen bald nach ihrer In- 

betriebsetzung annehmen.

Allen diesen Uebelstanden helfen die unten 

beschriebenen verbesserten Gonstructionen und 

Anordnungen ab, durch welche die grofsen Lasten 

des Rastmauerwerks sowohl, ais die Unterstiitzung 

und Befestigung der Wind- und Schlackenformen 

auf die eisernen Saulen iibertragen werden,

welche zugleich auch zur Unterstiitzung des 

Schachtcs des Hochofens dienen.

Fig. 1 Blatt XXV zeigt diese Gonstructionen 

und Anordnungen, und stellen darin a dic Saulen, 

b einen oberen Tragkranz aus Gufs- oder Schmied

eisen, c ein Stiiek Blechmantel zur Yersteifung 

dieses oberen Tragkranzes b, d den Rastmantel, 

e dic Yersteifungswinkel zur Yerbindung von 

Rastmantel d. und oberem Tragkranz b, f  den 

unteren Tragkranz fiir die Rast, die Wind- und 

Schlackenformen, g die Yersteifungswinkel zur 

Verbindung von Rastmantel d und unterem Trag

kranz f, i eine gekiihlte Platte, k die Formkiihl- 

kiisten und l die Formen dar.

Die Yerbindung der tragenden Theile &, c, d,
e, f  und tj durch Winkeleisen, Laschen und 

Niete, ist eine solche, dafs diese Theile ein Ganzes, 

und zwar einen sehr starken Tiegel bilden, 

welcher auf dic Saulen a aufgeliangt ist.

Das Rastmauerwerk h wird gebildet durch 

Ausmauerung dieses Tiegels d, wird also von 

diesem getragen und besonders auch fest zu- 

sammengehalten.

In dem Tragkranz b sind in der in Fig. 1 

gezeichneten Anordnung die kreisformig gebogenen 

| - oder D  Eisen &1 mit den Boden- und Deck- 

blechenft2 und Z»3 yernietet und bilden so ein sehr 

festes Ganzes. Die Form und die Verhiiltnisse des 

gezeichneten Hochofens sind willkurliche und 

nicht diejenigen irgend eines ausgefiihrten Hoch

ofens. Die Mauerung des Herdes reiclit bei 

dieser neuen Anordnung nicht hoher ais die 

Unterkante der Kuhlkasten der Windform, so 

dafs von hier bis zur Unterkante des Trag- 

kranzes f  nunmehr in dem ganzen Umfang des 

Gestells ein freier Raum von etwa 700 bis 800 

mm Hohe vorhanden ist. Dieser freie Raum, 

welcher bisher zum grofsten Theil durch die 

Pfeiler zwischen den Windformen eingenommen 

wurde, welche die wichtige Bestimmung der 

Unterstiitzung der Rast hatten, enlsteht durch 

Beseitigung dieser Pfeiler, so dafs jetzt keinerlei 

Abhangigkeit oder Zusammenhang zwischen Herd 

und Rast vorhanden ist. Die Wind- und Schlacken

formen, nebst Kuhlkasten, konnen je nach den 

Verhaltnissen derselben, auf sehr verschiedene 

Weise an dem unteren Tragkranz f  des oben 

beschriebenen Rasttiegels d befestigt und so durch 

diesen getragen werden.
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Man kann z. B. an dem Tragkranz f  der 

Rast Fig. 1 oder T~Eisen m so anbringei), 

dafs sie einen Falz bilden. In diesem Falz 

kann dann mit dem zur Auswechselung nothigen 

Spielraum die Kiihlplatte i ruhen, an welcher 

z. B. zwei Tragelappen angegossen sind, in 

weichen die Kiihlkasten k mit enlsprechenden 

Ansatzen hangen. Der Kiihlkasten k kann beim 

Einsetzen mit Leichtigkeit so weit ais nothig in 

den Ofen geschoben werden, kann bis unter die 

Platte i gehoben und festgekeilt werden und 

wird so zugleich mit der Windform von dem 

Tragkranz f  getragen. Die Flachen der Trage

lappen und Ansiitze konnen nach dem Ofeninnern 

convergiren, so dafs dic Auswechselung der 

Kiihlplatten i- und Kiihlkasten k eine leichte wird.

Die Mogliclikeit der beąuemen Auswechselung 

der einzelnen Theile ist bei allen diesen Anord- 

nungen Voraussetzung und auch leicht zu er

reichen. Es wiirde ein grofser Feliler sein, wenn 

man dic Kiihlplatten i und Kiihlkasten k dadurch 

unauswechselbar machen wollte, dafs man die- 

selbcn mit dem Blechmantel der Rast unmittelbar 

vernietete, wie das a. a. O. geschehen zu sein 

scheint. In den Constructionen Fig. 1 kann die 

Kiihlplatte i auch fehlen, so dafs der Kiihlkasten 

unmittelbar an dem Tragkranz f  auswechselbar 

aufgehangen oder befestigt wird.

In derśelben oder anderer Weise wie die 

Windformen lassen sich auch die Schlacken- 

formen an dem Tragkranz f  des Tiegels d oder 

auch unter einem oder jedem Kiihlkasten der 

Windformen aufliangen.

Die ganze Hohe zwischen Oberkante Mauer

werk des Herdes ist, wie schon oben gesagt, bei 

Anwendung dieser Constructionen im ganzen 

Umfang des Gestells frei. Man kann deshalb 

den snitlichen Raum zwischen den Kiihlkasten 

zweier Windformen, welcher bisher durch die 

Pfeiler eingenommen wurde, mit auch am Trag

kranz f  aufgehiingten Kiihlkasten und Reserve- 

windformen ausfiillen, und benutzt dann Letztere 

entweder zum Blasen oder zum Kiihlen dieses, 

den huchsten Temperaturen ausgesetzten Ofen*. 

theils. Die Anordnung dieser Resemwindformen 

und Kulilungen ist in Fig. 1 n i c h t  gezeichnct.

Es ist yorgesehen, den Tiegel oder Rastmantel

d (Fig. 1) von aufsen mit Wasser zu kiihlen.

Um diese Wasserkiiblung fiir die Ausmauerung 

der Rast h wirksamer zu machen, werden die 

Bleche des Tiegels d gelocht lind je nach der 

gewShlten Art der Lochung zwischen 20 und 

40 mm dick genommen. Das an den gelochten 

Blechen aufsen niederlaufende Kiihlwasser sickert 

durch diese Locher, gelangt zwischen Blech und 

Ausmauerung h der Rast und kommt so in un- 

mittelbare Beruhrung mit den Steinen, durch- 

trankt dieselben und schutzt sie so wirk

samer vor der Auflósung durch Schlacken,

wahrend der sehr starkę Blechmantel keinerlei

Form- und Lageveranderung dieser Steine der 

Rastmauerung zulafst.

So giebt dieser starkę Tiegel selbst der 

dunnśten, von der aufgelosten Ausmauerung 

iibrig gebliebenen Schale feuerfester Steine, oder 

an Stellen, wo diese schon ganz aufgelóst sind, 

den Ausscheidungen von graphitartigem Kohlen- 

stoff, Eisen und Schlacke, welche haufig die 

Wandungen gekiihlter Rasteri bilden, einen sicheren 

Halt, und damit eine langere Dauer.

Eine solche sichtbare Aufsenkuhlung macht 

dem Betriebsleiter nie die Sorge, dafs unbckannte 

Mengen Wasser in den Ofen gelangen, und liifst 

sich ohne Gefahr fiir die zu kuhlenden Theile 

im mer  abstellen, und auch im m er  wieder 

sofort  anstellen.

Die Bleche des Rastroantels d sind unten, 

Fig. 1, zu einer Rinne zur Ableitung des Kiihl- 

wassers umgebogen, und in verschiedcnen Hohen 

der Bleche konnen, wenn die Conicitat des Rast- 

mantels eine grofse ist, auch noch Blechrinnen 

zur Aufnahme des von dem Mantel etwa ab- 

tropfenden Kiihlwassers angebraclit sein. Die 

Einfassung der Rast in einen starken, von aufsen 

kiihlbaren Blechmantel, einem Gorsett ahnlich, habe 

ich schon im Jahre 1867, nachdem ich alle ver- 

schiedenen, eingeschobenen inneren Rastkiihlungs- 

einrichtungen versucht und ais ungeniigend be- 

funden halte, bei dem Hochofen II der Georg- 

marienhutte angewandt, und hat sich dieser 

Blechtiegel in dem zwolfjiihrigen Betriebe dieses 

Ofens vollkommen bewahrt, obgleich derselbe 

seiner Zeit die grofsten Bedenken bei dem mit 

Recht sehr geschatzten Hiittenmann und Erfinder 

des Gasfanges —  L a n g e n  — hervorrief.

Auf meinen spśiteren Reisen (behufs Einfuhrung 

der Schlackenform) fand ich in England diese 

Blechumluillung, oder das Rastcorsett sehr haufig, 

besonders bei den neueren Hochofen.

Im »Engineering« vom December 1876 findet 

sich auf Seite 462 die hier in Fig. 2, Blatt XXV, 

gezeiebnete Blechumhiillung der von mir wieder- 

holt besuchten Hochofen der North Lansdale 

Iron Works, welche, zwischen Fels und Meer 

cingeklemmt, in der Nahe von Whitehaven an 

der Westkiiste Englands in Cumberland liegen.

Nach dieser Zeichnung (Fig. 2) ist bei 

diesen Oefen der Rasttiegel auch schon durch 

die Saulen getragen, welche den Scliaeht unler- 

stiitzen; doch geht die Blechumhiillung nicht so 

weit herunter, dafs auch die Windformen daran 

aufgehangt werden konnen.
Die in Fig. 1 gezeichneten Anordnungen 

habe ich vor einem Jahre ais Patent angemeldet, 

gegen dessen Ertheilung nur die Gewerkschaft 

des Schalker Gruben- und Hiittenvereins Einspruch 

erhob. Dieselbe fiihrte dabei aus, dafs die an- 

gemeldete Construction eine in Amerika seit 

| vielen Jahren iibliche sei, und vermuthete auch, 

| dafs dieselbe in dortigen Druckschriften ver-
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oflentlicht sei, maelite aber keine derselben 

nainliaft.

Auch legte die Sclialker Gewerkschaft eine 

Zeichnung des Gestells ihres HoWofens IV vor, 

nach welcher der Blechmantel an dem auf den 

Siiulen ruhendęn gufseisernen Tragkranz ange- 

nietet, wahrend die Pormkiililkasten wiederum 

mit diesem Blechmantel vernietet waren. Der 

Ofen IV soli mit dieser Construction seit liingerer 

Zeit im Betriebe sein.

Dic Gewerkschaft des Sclialker Gruben- und 

Hu tlen'-yereins konnte jedoch die offenkundige 

Benutzung der in Fig. 1 gezeichneten Anord- 

nungen im Simie des § 2 des Palcntgesetzes 

ais yorhanden nicht beweisen.

Im Gegentheil sollen die gerichtlich vernom- 

menen, von der einsprechenden Gewerkschaft 

vorgeschlagenen Zeugen, bei der Art und Weise, 

wie ihnen friiher die Besichtigung der Hochofen- 

anlage in Schalke gestattet wurde, die Einrichtung 

der Bast gar nicht so gesehen haben, dafs sie 

iiber dereń Construction aussagen konnten.

Mangels Beweise wurde die Gewerkschaft des 

Sclialker Gruben- und Htitten-Vereins vom kaiser- 

lichen Patentamt mit ihrem Einspruch abgewiesen 

und das Patent unter Nr. 40 428 ertheilt. Wenn 

die in Fig. 1 gezeichnete und oben beschriebene 

Construction in Amerika eine seit vielen Jahren 

iibliche und dereń Anwendung bei den Hochofen 

der Gewerkschaft desSchalker Gruben- und Hiitten- 

Vereins eine offenkundige ware, so miifste das 

Patent Nr. 40428 nichtig erklart, und so die 

mitgetheilten Constructionen freies Allgemeingut 

werden.

Es liegt deslialb im Interesse eines jeden 

Eisenhiittenmannes, das hierfiir nothige Materiał 

herbeizuschaffen; diese Herbeischaffung wiirde 

auch in meinem Interesse liegen, weil jedes 

Patent an sich schon von sehr zweifelhaftem 

Werth ist, wahrend ein Patent, dessen Anfecht- 

barkeit auch nur einige Wahrscheinlichkeit hat, 

nieht allein nichts einbringt, sondern auch noch 

viel Geld aufser den gesetzlichen 5300 d i Patent- 

gebuhren kosten kann.

Wenn die von mir erdachte, in Fig. 1 ge

zeichnete und oben beschriebene Construction 

in Amerika und bei den Hochofen der Gewerk

schaft des Sclialker Gruben- und Hiitten-Yereins 

wirklich eine seit vielen Jahren iibliche ist, so 

spricht das bei der bekannten intelligenten hiitten-

mannischen Leitung dieser Werke nur fiir die 

Gute der betreffenden Construction und dafiir, 

dafs die Nothwendigkeit derselben eine von vielen 

Seiten empfundene ist.

Bekanntlich fallen Neuerungen oder Ver- 

besserungen niemals fertig vom H immel; vielmehr 

sind dieselben immer von den jeweiligen Bediirf- 

nissen und durch die Verhaltnisse von so langer 

Hand vorbereitet, dafs sie haufig von Mehreren 

zu gleicher Zeit ais nothwendig erkannt, ange- 

wandt und in die Oeffentlichkeit gebraclit werden. 

So war auch die Schlaekenform im Jahre 1860, 

aufser von m ir, noch von dem bekannten fran

zosischen Hiittenmann M in  ary  erdacht und in 

Fraisan bei Besanęon in Anwendung, wenn auch 

in unbehiilflicher Form und schriig angeordnet. 

Bei dieser Gelegenlieit sei bemerkt, dafs Minary 

mir, weil ich vor ihm in dic Oeffentlichkeit ge- 

treten war, in alter franzósischer Ritterliehkeit 

miltheilte, er wiirde mit dieser Thatsache nie an 

die Oeffentlichkeit treten.

Eine Anordnung, wie in F ig .'1 mitgetheilt, 

hat auf meine Yeranlassung bei dem neuen 

Hochofen in Steele, mit einigen Abanderungen, 

Anwendung gefunden.

Aehnliche Einrichtungen werden auf meine 

Veranlassung bei einem in der Ausfiihrung be- 

griffenen Ofen in Kreuzthal angewendet, und 

wahrscheinlich wird auch ein in Aplerbeck in 

Aussicht genommener neuer Ofen mit einem 

ahnlichen Basttiegel versehen, welcher den dort 

vorliegenden Verhaltnissęn entsprechend abge- 

andert sein wird.

Die Vortheile der in Fig. 1 mitgetheilten 

Construction miigen hier nochmals wiederholt 

werden:

1. Sichere Unterstiitzung des Rastmauerwerks 

durch den Tiegel & und die Siiulen a.
2. Sichere Bindung der Rast durch den Blech

mantel d und sichtbare Kiihlung derselben.

3. Sichere Befestigung der Windformen und 

dereń Kiihlkasten, unabhangig von der Um- 

fassungmauer des Herdes.

4. Anordnung beliebig vieler Reservewindformcn 

und starkę Kiihlung des Gestells in der 

Ebefie der Formen.

5. Erleichterung der Auswechselung der Ge- 

slelltheile und der Erneuerung der Herd- 

mauerung.
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Mittlicilung des Yereins deutscher Eisen- und StaliUńdustrieller 
tiber dic Lolmverliiiltnissc und Uber die finanziellen Resultate 

der Actien-Gesellscliaften.

Der Y e r e i n  d e u t s c h e r  E isen-  u nd  

S t ą j i l - I n d u s t r i e l l e r  hat auch in diesem Jahre 

iiber die L o h n v e r h a l t i i i s s e  und iiber dic 

f i n a n z i e l l e n  R e s u l t a t e  der Ac t ien-Ge-  

s e l l s c h a f t e n  vor  und  n a c h  der Wieder- 

e i n f  ii h r u n g de r  E i s e n z o 11 e eine Encjuete 

veranstaltet. Bis Mitte April waren die Antworten 

yon 233 (vorwiegcnd grofsen) Eisenhiittenfirmen, 

Giefsereien und Maschinenbauanstalten (darunter 

94 Actien-Gesellschaften) aus allen Theilen des 

Reiches eingegangen. Im Januar 1879 beschaf- 

tigten diese 233 Werke 124 262 Arbeiter mit 

J l  7 6S1 291 Monatslohn, im Januar 1887 da

gegen 162 320 Arbeiter mit J l  10 740 056 

Monatslohn. Demnach waren die Zahl der Arbeiter 

um 38 058 (30,6 $ ) ,  die Gesammtlijhne pro 

Monat um J l  3 058 765 (39,8 <&) gestiegen. Im 

Januar 1879 yerdieiite durchschnittlich (also mit 

Einschlufs der jiingeren und geringer bezahllen 

Arbeitskrafte) 1 Arbeiter monatlich J l  61,83,

im Januar 1887 dagegen J l  66,17. Fiir die 

12 Monate des Jahres 1886 berechnet, wiirde 

sich ein Mchryerdiensl. des Arbeiters von J l  52,08 

und fiir die 233 Werke, die nur erst einen 

wenn auch sehr ansehnlichen Theil der deutschen 

Eisenindustrie repriisentiren, eine Steigerung an 

Lolnizalilungen um die bedeutende Summę von 

36 705180 J l  annehmen lassen.

Die obengenannten 94 Actien-Gesellschaften 

erzielten laul ihrer veroffentlichten Bilanzen im Ge- 

schaftsjalir 1879,bzw. 1878/79,m ite^ 337689613 

Actien - Kapitał einen Gesammt - Ueberschufs von 

J l  7 261895 =  2,15 </o, im letzten Geschaftsjahr 

1886, bżw. 1885/86, dagegen mit J l  353 946 684 

Actien-Kapital einen Ueberschufs von J l  13955 569 

=  3,94 % , demnach einen Mehrertrag von 

1,79 % ihrer Actien-Kapitalien.

Im  A u ftrag e :

Dr. II. lientssch.

S p e c i e l l e  N a c h w e i s e . *

Auf Anordnung des Yorslandes vom Verein 

deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller wurden 

im Februar d. J. an sammtliche 334 Mitglieder 

des Yereins, sowie an 160 aufserlialb des Yereins 

stehende (vorwiegend kleinere) Firmen der Eisen-

A u f I h r e n  W e r k e n  b e t r u g :

G esam m tzalil der beschaftigten A rb e ite r ?  . *  . . .

S u m m ę  der gezalilten L O h n e ? ................................

industrie und des Mascliinenbaues, welche unsere 

fruheren Fragebogen in der Regel beantwortet 

haben, in Summa an 494 Firmen die nach- 

stehenden Fragen gerichtet:

1887

im Monat Januar 

1886 1879

J l  . J l  ..................... J l  .

Yon den darunter befindliehen 136 Actien-Gesellsclmften wurden aufserdem noch die folgenden

1879
Fragen erbeten

B ilan z

1. H ó lio  des A c t ie n -K a p it a ls ..........................................

( 2. D atum  des A b sch lu sse s  den . . .

3a. G ew inn  nac li erfolgter A b sch re ib u n g  J l

,. . ] 3b. Ye rlu st naeh erfolgter A b sch re ib u n g  J l
usse.j Ł  Gezahlle D iy id e u d e ........................... %

1886 
bezw. 1885 86

ffljcrh. letzter Abschluls)

. J l  .....................

in 1885 
bezw. 1884/85

(vorlet7.t. Abschlufs)

J l  ..................... Jl.

J l

J l

U m  die \e rg le ic h u n g e n  init den B e rich ten  der fruhe ren  Jah rgange  zu  erle ichtern, ist m eist dieselbe 
R e ihen fo lge  beibehalten worden.
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Trotz mchrmaliger Erinnerung sind nur 283 Fragebogen und zwar vorwicgend grofser Werke 

— darunter von 94 Actien-Gcscllschaften — YollstSndig beantworlet zuriickgekommen und zwar:

Gesammte d a v o n
Eisen-lndustrle

1. aus dem  Osten u n d  N ordosten  des R e iche s
(óstlich  der E l b e ) ......................................... von  53 F irm e n

2. aus dem  W esten  und  Nordw esten  des Re iche s
(w esllich  der E l b e ) ...................................................... „ 7 8  „

3. au s  M itte l-Deutsch land  (Sachsen, Th u rin ge n ,
H e s s e n ) .................................................................... 47 „

4. au s  Suddeutsch land  (Baye rn , W urltem berg,
Baden, E l s a f s - L o t h r in g e n ) .................. ....  . „ 55 „

Su m m a  von  233  F irm e n

HUttonbetrieb Maschinenbau und 
Giefserei

29  F irm e n 24  F irm e n

57 21 ,

14 , «=

COco

34  „ 21
134 F irm e n 99 F irm e n

Sa. 233  F irm en.

Wahrend unsere friiheren Zusammcnstcllungcn 

sich iiber eine weit grofsere Zahl von Werken 

(in 1882 auf 308, in"1883 auf 325, in 1884 

auf 320, in 1885 auf 247) erstreckten, bleibt 

zu bedauern, dafs in diesem Jahre nur von 

233 Werken Angaben zu erhalten waren. Wie 

aus dem Yerzeichnifs der Firmen, welche die 

Fragebogen beantworlet haben, hervorgeht, sind 

ferner Yorzugsweise die grofsen Werke vcrtreten, 

die mittleren' und kleinen Firmen in nur geringer 

Anzahl yorlianden. Befinden sieli doch unter den 

233 Werken nur 47, welche weniger ais 100 

Arbeiter beschaftigen, dagegen allein 39, in denen 

je iiber Tausend und Tausende von Arbeitern 

tluitig sind. Eine Yergleichung mil unseren friiheren 

statistischen Zusammenstellungen ist daher wohl

1 moglich, dieselbe wird jedoch nur mit allem 

Riickhalt zu erfolgen haben, umsomehr, ais manche 

Werke, die unsere Fragebogen friiher beantwortet 

haben, diesmal damit in Riickstand geblieben sind.

Trotzdem werden unsere Zusammenstellungen 

und die ermittelten Procentsatze ais fiir  d ie 

g e s a m m t e  d e u t s c h e  E i s e n i n d u s t r i e  an- 

n a l i e r n d  r i c h t i g e  D u r c h s c h n i t t s z i f f e r n  

zu betrachten sein, da die 233 Werke iiber das ganze 

Deutsche Reich ziemlich glcichmafsig vertheilt, alle 

Branchen der Eisenindustrie und des Maschinenbaues 

yertrelen, in der Zusammenstellung auch mittlere 

und kleine Werke enthalten sind, endlieh die ge- 

nannteri Firmen mit zusammen 162 320 Arbeitern 

einen sehr ansehnlichen Theil der deutsehen Eisen

industrie und des Maschinenbaues reprasentiren:

In diesen 233 Eisenhiilten werken * und Maschinenbau-Anstalten fanden

Arbeiter GesammtlShne

sich:
Einzellohn 

pro Arbeiter u. Monat

im  Jan u a r 1887 ................................ 162 320 J t  10 740 056 J t  66,17
, 1886 ................................ 165 966 10 720  253 „ 64,59

, ,  1 8 7 9 ........................................... 124 262 11 7 681 291 „ 61,83

im  Janua r 1887 gegen 1879 mehr . . 38 058 m 3 058  765 J t  4.34
gegen 1886 +  (nielir) —  (w eniger) — 3 646 4- v 19 803 + „ 1,58

gegen 1879 pro Jahr mehr * • ji 3<i 7 0 5 1 8 0 „ 52,08

und  zwar in 134 Huttenw erken:
im  Janua r 1887 ................................ 1 2 1 8 7 6 j t 8 003 902 J t  65,67

„ 1886 ................................ 124 347 7 907 281 „ 63,59
1879 ................................ 9 9 1 7 3 6 088  941 ,  61,40

im  Janua r 1887 gegen 1879 mehr . . 22 703 j t 1 914  961 J t  4,27
gegen 1886 +  (m ehr) —  (weniger) — 2 471 +  „ 96 621 + „ 2,08

gegen 1879 pro Jahr mehr • * n 22  979  532 , 51,24

99 M a sch in e n fab r ik en :
im  Janua r 1887 ................................ 40  444 j t 2 736 154 J t  67,66

, 1886 ................................ 41 619 2  812  972 ., 67,59
1879 ................................ 25 089 1 592 350 _ 63,47

im  Janua r 1887 gegen 1879 mehr . . 15 355 J t 1 143 804 J t  4,19
gegen 1886 -j- (m ehr) —  (w eniger) — 1 175 —  „ 76 818 + „ 0,07

gegen 1879 pro Jahr mehr ♦ . „ 13 725 64S i  50,28

Speciell in  den W e rk e n  der 94 A clien-G esellschaften:
im  Janua r 1887 ................................ 100 154 J t 6 542  157 J t  65,32

1886 ................................ 103 986 6 666 523 , 64,11
1879 . . . . . . . . 76 555 4 693 384 n 61,31

im  Janua r 1887 gegen 1879 mehr . , 23 599 J t 1 848 773 J t  4,01

gegen 1886 +  (m ehr) —  (w eniger) — 3 832 —  « 124 306 + , 1.21
gegen 1879 pro Jahr mehr 22 1 8 5 2 7 6 „ 48,12

*  O bgle ich  m anche  F irm a  m ehrere  W e rk e  besitzt, so  ist doch, w enn , dem  Sp rachgeb rauch  folgend, 
das W o rt  „ W e rk “ gew ah lt w orden  ist, stets darunter die „ F irm a 1" zu verstehen.
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Arbeiter
H ie rvo n  in 40  H iitten  w erken:

im  Janua r 1887 ................................  71 890 J l
1886 75 175

Gosammtltihne

4  649 306 
4  762 520

Einzellohn 
pro Arboiter u. Monat

J l 64,67 
„ 63,35

im  Janua r 1887 gegen 1879 mehr . . 13 09S J l  1 087 550 J l  4,09

gegen 1886 +  (m ehr) —  (weniger) — 3 285 -  „ 113 214 +  n 1,32
gegen  1879 pro Jahr mehr . , 13 050 600 ■ 49 ,OS

M a sc h in e n fa b r ik e n :
im  Jan u a r 1887 ................................ 28  264 J l  1 892  851 J l  66,97

1886 ................................ 2 8 8 1 1 „ l 904  003 „ 66,09

„ 1879 ................................ 17 763 , 1 131 628 „ 63,71

im  Janua r 1887 gegen 1879 mehr 
gegen 1886 -j- (m ehr) —  (weniger) —  

gegen 1879 pro Jahr mehr

J t Jt
547 11 152 

i) 134(570
+ 0,88 

3!),12

Hieraus ergiebt sieli fiir 1887 gegen 1879:

und zwar fur

Ste ige rung  der A rbe ite rzah l 
. „ G esam m tl6hne
„ des E in ze llohn s . .

alle 233 
Werke 

30,6 %  
39,8 % 

7 , 0 %

134 Hlittcn- 
werko 

22,9 %  
31,5 %  

7,1 %

99 Maschin.- 
Fabriken 

01,2 % 
71,8 %
6,0 %

u n d  z w a r  f i i r

94 Actien- 
Gesellscbaften 

30,8 % 
39,4 % 

0,5 %

49 Hiltten- 
werke 

22,3 %  
30,5 % 

0,7 %

45 Maschin.- 
Fabriken 

59,1 % 
07,3 % 

5,1 %

Aus den vorstehenclen Zahlen isl zu con- 

statiren, dafs in den minmclir 8 Jahren, welche 

seit 1879 rerflossen sind, auf den yorgenannten 

2 3 3  Werken

d ie  Z a h l  d e r  b c s c h  a f  ti g t e n  A  r b e  i t e r  u in  30,6 %  
„ G e s a m m t l o h n e  d a g e g e n  „ 3 9 , 8 %

d e r  L o h n  d e s  e i n z e l n e n  A r b e i t e r s  „ 7 , 0 %

gestiegen sind.

Hiervon entfallen auf:

134 Hiitten- 99 Maschinen- 
werke bauanstalten

V e rm e h ru n g  der A rbe ite r 22,9 %  61,2 %
Ste ige rung  d G esam m lló line  3 1 , 5 %  7 1 , 8 %

, des E in ze llohn s 7,1 %  6,6 %

Hierbei bleibt nicht zu iibersehen, dafs der 

Hochofenbetrieb, die Fabrication vou Stab- und 

Walzeiscn, Platten und Blechen, zum Theil auch 

die Eisengiefserei, sich seit etwa 3 Jahren in 

einer sehr beklagenswerthen, nur erst seit Neujahr 

1887 etwas besser werdenden Geschaftslage be- 

finden und auch in dem sonst noch leidlicli 

rentirenden Maschinenbau einzelne Branchen, z. B. 

der Locomotiv-. der Waggon- und der Schiffbau, 

sehr viel zu wunschen iibrig lassen. Wahrend 

indessen in den anderen Eisen próducirenden 

Landern (Grofsbritannien, Frankreicli, Belgien, 

mit’ einziger Ausnahme von Nord-Amerika) die 

Lage sich ungleich schlechter gestaltel hat und 

dort Tausende von Arbeitern entlassen, die Lohne 

sehr erheblich reducirt werden mufsten, haben

unsere Werke — dank der neuen Zollpolitik, 

dic ihnen den Absatz auf dcm deutschen Markle 

bis zu einem gewissen Grade sichert, und infolge 

des eifrigsten Bestrebens, sich, wenn auch mit 

grofsen Opfern, ihren Export zu erhalten — 

wenigstens fort arbeiten konnen und konnten, bis 

auf yereinzelte Ausnahmen, grofsere Arbeiter- 

Entlassungen und erhebliche Lolinreductionen bis 

heute noch vermieden werden. Die schlechte 

Lage der Eisenindustrie documentirt sich bei uns 

yorzugsweise und nahezu ausschliefslich in den 

schlechten Verkaufspreisen, die fiir das Anlage- 

und Betriebskapital kaum noch eine Rente iibrig 

lassen — dagegen ist eine recht erfreuliche Ein

wirkung der Scimtzzollpolitik des Deutschen Reiches 

nach wie vor fiir die Arbe i te r  zu constatiren, 

d ie  n i c h t  n u r  gegen  1 8 7 9  in  bedeu tend  

st i i rke re r  A n z a h l  b e s c h a f t i g t  w e rd e n  

k o n n t e n ,  s o n d e r n  a uch  d u r c h s c h n i t t -  

l i c h  e i n e n  um  7 Ja h ó h e r e n  L o h n  erhie lten . 

Gegen 1886 hat sich zwar die Zahl der Arbeiter 

etwas verniindert, die Lóhne haben sich aber 

trotz der schlechten Geschaftslage nicht blofs auf 

derselben Hohe erhalten, sondern sind im Durch- 

schnitt aller L.ohnzahlungen sogar etwas gestiegen.

Unter der allerdings anfechtbaren und nur 

mit allem Riickhalt aufgestellten Annahme, dafs 

in 1886 monatlich derselbe Gesammtbetrag der 

Lohne wie im Januar 1887 gezahlt worden ware, 

wurden sich die S u m m e n  der  g e z a h l t  en 

J a h r e s l o h n e  belaufen auf:

fur 134 H iitten w erke . . . .  
, 99 M asch inenbauansta lten  .

1SS0 

96 046 824  Jt 
32 833 848  .

1SS5  

94  887 372  Jl. 
33 755 664  .

1879

73 067 292  J l 
19 108 200  ,

128 880  672  J l

fur die Werke unserer Zusammenstellung die L o h n z a h l u n g  pro J a h r

fu r  233 W erke  

D e m n a c h  w iird e  

b e t ra g e n :  1 S S0

fiir jedes H atten  w erk  . . . .  7 1 6 7 6 7
„ jede M a sch inen fab rik  . . . 331 655
- jedes W e r k ......................... 5 5 3 1 3 6

128 643 036 J l 92 175 492  J t

1885 

7 0 8 1 1 5  , 
340 966 
552 116

1879

545  278  Jl. 
193 012  „ 
395  603 „
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Der durchschnittliche J a h r e s l o h n  des A r b e i t e r s  (mit Einschlufs der jiingeren, geringer 

bezahlten Arbcitskrafte) betragt gleichfalls unter der Voraussetzung, dafs dic fiir Januar ermittelten 

Arbeitslohnc das ganze yorhergehendc Jahr hindurcli unverandert geblieben waren]:

1880 1885 1879
in 134 Huttenwerken..................  788,04 J l 763,08 JL 736,80 JL
in 99 Maschinenfabriken . . , 811,92 „ 811,08 „ 761,64 „

794,05 „ 775,08 „ 741,96 „

2000 d i Jahreslohn darunter mitenthalten, die

111 233 W e r k e n ..................

Durch dic zum ersten Małe iiber dic Lohn- 

salzc im IV. Quartal 1885 erschienene Slatistik 

der U n f a l l - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n *  sind 

wir in die Lage yersetzt, unsere Ziffern cinigcr- 

mafsen zu coutroliren, wenn wir, auch hier unter 

dem Vorbehalt eines nur anniihernd richtigen 

Resultats, aus den Gesantmllohnen eines Quartals 

den durclischnittliclien Jahreslohn eines Arbeiters 

zu berecłmen versuclien. Nach dieser Statislik 

waren in den 8 Berufsgenossenschaften der Eisen

industrie (mit Einschlufs des Maschincnbaues) 

9722 Betriebe mit 408 800 Arbeitern (42 pro 

Betrieb) vereinigt und wurden im IV. Quartal

1885 d i 81628 033 Arbeitslohnc gezahlt. Auf 

1 Arbeiter entfiel daher im IV. Quartal 1885 eine 

durchschnittliche Lohnzahlung von d i 199,68, 

pro Jahr eine Łohnzahlung von d i 798,72.

Die Eisen - Berufsgenossenschaften enthalten 

neben den Arbeitern der Eisenindustrie und des 

Maschincnbaues vercinzelt noch andere verwandte 

Branchen, auch sind die Beamten bis mindestens

zum Theil in unserer Statistik fehlen. Trotzdem 

ist die Zalil der eigentlichen Arbeiter der Eisen

industrie hier so (iberwiegend, dafs dic Durch- 

sclinittssumme ais um einige Mark zu hoch, sonst 

aber ais Durchschnittslolm eines Arbeiters in der 

deutschen Eisenindustrie und im Maschinenbau 

anzusehen ist. Inncrhalb der einzelnen Industrie- 

bezirke finden sich dieselben Abweicliungen in 

den Lolmsatzen, die je nach den Arbeitsleistungen, 

je nach den sehr variireńden Prcisen fiir Wohnung 

und Lcbensunterhalt, je nach dem Geschlecht u.s. w., 

auch in den beantworteten Fragebogen bemerkt 

waren, in unserer nur tibersichtlichen Darstellung 

jedoch nicht zur Erscheinung gelangen. Halten 

wir uns nur an das Schlufsresultat, so ergiebt sich 

aus der Statistik der Genossenschaften fiir 1885 ein 

durchschnittlicher Jahreslohn von J i  798,72, nach 

unseren Zusammenstellungen fiir 1885 ein solcher 

yon d i 775,08, also eine nicht grofse Differenz, 

dereń Erklitnuig schon gegeben werden konnte.

Finanzielle Resultate der 94  Actien-Gesellschaften.

Laut der yeroffentlichten Bilanzen erzielten nach erfolgten Abschreibungen in den Geschafts- 

jahren 1879, 1885 und 1886, bezw. 1885/86:

94 A c t i e n - G e s e l l s c h a f t e n  f iir  E i s e n h u t t e n b e . t r i e b  u n d  M a s c h i n e n b a u  m i t  

J l  353946684 A c t i e n - R a p  i ta 1 in  1886, d i 351 840513 A c t i e n-K  a p i t a l  in  1885 u n d

d i 337 689 613 A c t i c n - K ap i t a l  in 1879

( Gesammtgewinne.....................................J l 15 304 039
in 1886 j Gesammtverluste.................... ....  . ■ . „ 1 348 470

l Gesammtuberifcliufs . . . .  J l 13955569 =  3,94 %,

( Gesammtgewinne . ................................. J l 21 639 634
in 1885 < Gesammlverluste.................... ....  . . . „ 1361 801

l Gesąmtnluberscltufs . . . .  J l 20 277 833 =  5,70 %,

{
Gesammtgewinne..................................... J l 9 691456
Gesammtverluste................... ........................, 2 429 561

Gesammtubcrschuis . . ■ ■ J l 7 201895 =  2,15%;

hieryon

49 E i s e n h i i t t c n w c r k e  m i t  d l 256679047 A c t i en-K ap i ta l  in  1886, d i 25551S022 in

1885 u n d  d i 247426022 A c t i e n - K a p i t a l  in  1879

( Gewinnc . . . ................................. ....  JO 7 046 162
in 1886 \ V e r lu s te .................................. ....  ■ ■ ■ n 1331228

___________ _ i Ueberschufs . ........................J l 5 714931 — 2,23%,

* Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamtes 1887, Nr. 7, vom 1. April.
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in 1885

in  1879

G e w i n n c .................................................. * $ . 1 1  286 237
Y e rlu ste  . . ..........................................„ 1 013 201

U e b e r s c h u f ś ........................... Jt 10 272 940 — 4,02%,

G ew inne
Y erlu ste

J t  5 896 091 
1 503 484

U cberschu fs J l  4 3 9 2  607 =  1 , 7 8 % ;

45 M a s c h i n e n b a u - A n s t a l t c n  m i t  ^  97 267 637 A c t i o n - K a p i t a l  in  1886, c//̂  96322491 

in  1885 und  J6  90 263 591 A c t i e n - K a p i t a l  in 1879

( G e w i n n e .................................................. J t  8 257 S77
in  1886 < Y e r l u s t e ................................ ....  • • • „______ 17 242

l  U e b e r s c h u l s ............................... J l  8 2 40  035  =  8 , 4 7 % ,

in  1885

in  1879

G ew inne  ...................................................Jt 10 353 397
Y e r l u s t e ................................ ....  ■ • ■ „ 348  510

U c b e r s c h u f s .................. J l  10 0 0 4  887 - -  1 0 , 3 9 '

1

G e w i n n e .................................................. J l  Z 795 365
Y e r l u s t e .................................................. ...... 926  077

U c b e r s c h u f s ........................... J t  2 -8 0 9 2 8 8 3,17 :

Nach den ver6flentlichlen Bilanzen crziclten (nach erfolgtcn Abschreibungen):

von 49 Actien-Gesellschaften (los H iilten-
b e t r i e b s ....................................

von 45  Actien  - Gesellschaften des Ma- 
sch inenbąus, bezw. der G iefserei 

von 94 Actien-Gesellschaften der gesam m - 
tcn E i s e n i n d u s t r i e .......................

in  1880 in  1885 in  1S79

Gewinn

Weder
Gewinn

noch
Verlust

Ycrlust Gewinn

Weder
Gewinn

noch
Verlust

Vcrlust Gewinn

Weder
Gewinn

noch
Verlust

Vorlust

27 8 14 35 8 6 26 11 12

41 2 2 42 2 1 27 8 10

68 10 16 77 10 7 53 19 22

An D i v i d c n d c n  zahllcn

keine D iv idende
0 h is

1 »
2 ,
3 n’

4 » 
5 n 
fi „
7 „
8 „ 
9

% 
2 %
3 %
4 %
5 %
6 % 
7 %  
8% 
9 %

10%
10 % u n d  m elir

Hiittenwcrks-Goscllschaflcn 

18S6

23
2
2
3
3
2
2
2
3
1

49

1S85

19

2
2
5
4
1
2
2
3
1
8

49

1879

28

2
2

3
2
5
1
2

49

Maschinenbau-Gesellschaften 

1 SS«

45

1885

7

1
2
3 
5
4 
4 
2 
3 
1

13

45

1879

20

45

Sa. Actien-Gesellschalten 
der Eisenindustrie

1886 1S85

2631
3
7
6
3
3 

11
7
4 
3 
1

15

94

3
4 
8 
9
5
6 
4  
6 
2

21

1879

48

2
7
8
7 
3 
6 
2 
2 
1
8

94 94

Fiir industrielle Unternehmungcn ist eine Rente 

von 3,94 % , wie solche in 1886 bezw. 1885/86 

erzielt worden ist, namentlich aber ein Ertrag 

der HiiUcnwerke von nur 2,23 % ais in hohem 

Grade unbefriedigend anzusehen. Daraus folgt 

von neuem, dafs die nur zu oft gehorte Be- 

hauptung, die Yortheile des Schutzzolls seien 

einzig und allein den Unternelunern, keineswegs 

den Arbeitern zu gute gekoramen, ganz unrichtig

ist. Aus unseren Zusammenstellungen geht viel- 

mehr liervor, dafs sich von 1879 bis heute, und 

zwar auch wahrend einer dreijahrigen schweren 

Industriekrisis, dieLohnsatze der Arbeiter im grofsen 

Ganzen nicht blofs auf ihrer bisherigeu Hohe er

halten, sondern sich sogar gebessert haben, 

wahrend die Kapitalien der Unternehmer vorzugs- 

weise, wenn nicht allein, die Nach theile der 

sclilechten Gescliiiftslage zu tragen hatten.
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Die A\ngelegenheit der Ober-Realscliulen.
Yon Gewerbeschul-Director Dr, Holzm liller in Hagen i. W .

Die Angelegenheit der Ober-Realscliulen, denen 

durch Erlafs des Herrn Ministers der offentlichen 

Arbeiten vom 6. Juli 1886 die Berechtigung zur 

Vorbereitung fiir den hoheren Staatsdienst im 

Bau- und Maschinenwesen entzogen wurde, hat 

die teehnischen und die Scbulkreise wahrend 

des letzten Jahres lebhaft beschaftigt. Es liegt 

daher yielleicht im Interesse unserer Leser, einen 

Riickblick auf das Geschehene zu werfen und 

einige objective Bemerkungen daran zu kniipfen.

Die preufsischen Ober-Realscliulen, 9 klassige 

lateinlose Lehranstalten, wurden infolge der 

Landtags-Yerhandlungen von 1878/79 gegrundet 

und mit der genannten Berechtigung versehen. 

Um eine eigentliche Neuschopfung handelte es 

sich insofern nicht, ais Berlin schon seit langerer 

Zeit zwei solcher Anstalten besafs, die Friedrichs- 

Werdersche Gewerbeschule (Gallenkamp) und die 

Louisenstadtische (Bandów). Beide hatten sich 

sclion seit Jahren jener Bereelitigung erfreut, 

ohne dafs Jemand Anstofs daran genommen hatte.

Trotzdem wurde dem Landtage yon 1878/79 

ein wahrer Petitionssturm von hoheren Staats- 

heamten im Bau- und Maschinenwesen entgegen- 

gebracht, die sich gegen die Zulassung von Nicht- 

lateinern zu ihrer Carriere erklSrten. Allerdings 

traten andere Petitionen fiir die neuen Anstalten 

ein, jedoch waren hier die Unterschriften nicht 

so zahlreich, wie dort.

Die gegnerischen Petitionen wendeten sich 

gegen folgenden Passus in einer Yerfiigung des 

Ministers fiir Handel, Gewerbe und offentliche Ar- 

heiten, Hin. M ay  b a c h ,  vom 1. November 1878: 

„In dieser Zuversicht habe ich mich nach ein- 

gehendster Erwagung entschlossen, den Gewerbe- 

schulen mit 9jahrigem Gursus im Princip das 

Recht zu gewahren, dafs ihre Abiturienten nach 

Absolvirung des akademischen Studiums auch 

zu den Staatspriifungen im Hochbau- und Bau- 

ingenieurfach zugelassen werden.“

Der Abdruck dieser Stelle ist deshalb un- 

erlafslich, weil es derselbe Minister ist, der 

nach Obigem die Entziehung der Bereehtigungen 

vollfiihrte.
Auf die damaligen Landtags-Verhandlungen 

brauehen wir nicht niiher einzugehen, da sie in 

einem 1879 bei O. S e e h a g e n  in Berlin er- 

scliienenen Sammelbande: »Das technische Unter- 

richtswesen in Preufsen« enthalten sind. Kurz, 

man ging uber diePetitionen zurTagesordnung iiber, 

und mit der Umwandlung der hoheren Gewerbe- 

schulen in Ober-Realschulen wurde begonnen. 

Bald existirten 13 solcher Anstalten. Yon 1880

bis 1885 waren nach dem »Gentralblatt der Unter- 

riehtsverwaltuhg« die Frequenzen die folgenden: 

1656, 3989, 4120, 4049, 4980, 5120.

Das stetige Wachsthum kann demnach nicht 

bezweifelt werden.

An dem Vertrauen des Publikums zu den 

neuen Schuler] darf man uin so weniger zweifeln, 

ais die Realgymnasien Preufsens trotz der grófseren 

Bereehtigungen in demselben Zeitraume folgender

mafsen abnahmen:

27 666, 26 479, 26 725, 26 340, 25 605,

2*4 706.

Trotzdem waren die Ober-Realschulen nicht 

auf Rosen gebettet. Es war den Gegnern ge- 

lungen, grofsere Zeitungen fiir ihre Ansichten zu 

gewinnen, und AngrifTe iiber Angriffe gegen die 

unbequeme Schule erschienen in den Spalten der 

Tagesblatter. Dies geschah besonders in der Zeit 

der Osleraufnabrne, sei es mit der Absicht oder 

ohne die Absicht, das Publikutn von den Ober-Real

schulen fern zu halten. Die Direetoren der an- 

gegriffenen Anstalten schwiegen, ob aber das 

vornehme Schweigen das Rechte war, mag dahin- 

gestellt bleiben. Es lafst sich in der That beim 

Publikuin nichts so leicht in Mifscredit bringen, 

wie eine hóhere Lehranstalt. Trotzdem gedieh 

jene Schulform aufs-beste. Auch wurden jahrlich 

Abiturienten entlassen, von denen ein Theil zur 

technischen Hochschule ging. Dafs diese Abiturien

ten nicht gerade zahlreich waren, erklart sich 

erstens daraus, dafs Anstalten, die im Jahre 1879 

gegrundet wurden, bei 9klassiger Einrichtung erst 

von 1888 ab normale Abiturientenzahl haben 

konnten, zweitens daraus, dafs den Priiflingen nur 

eine einzige Carriere hoherer Art eróffnet war.

Am 6. Juli 1886 erschienen die neuen „Vor- 

schriften iiber die Ausbildung und Priifung fiir 

den Staatsdienst im Baufache®, durch welche fast 

unerwartet den Ober-Realschulen die Berechtigung 

zur Yorbereitung entzogen wurde. Was also im 

Jahre 1879 unter Mitwirkung der Landtags- 

majoritat geschaffen war, wurde durch den Feder- 

strich eines einzelnen Ressortministers ohne 

weiteres beseitigt.

Das Recht zu dieser Handlungsweise lafst sich 

nicht bestreiłen, denn leider beruht unser ganzes 

Berechtigungswesen auf Verordnungen der Ressort- 

minister, nicht aber auf geselzlicher Basis, ein 

Umstand, dessen Aenderung iin Interesse des 

ganzen hoheren Schulwesens liegen wurde. Wohl 

aber bleibt es zu bedauern, dafs die Entziehung 

der Bereehtigungen auf den Jahresschlufs 1889
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festgesetzt wurde, so dafs nur noch drei Jahr- 

gange der Schiiler des Yorzugs theilhaftig blieben, 

wahrend sechs andere in einzelnen Mitgliedern 

scliwer geschadigt wurden. Viele Schiller waren 

doch den Ober-Realschulen im Vertrauen auf die 

vorhandenen Berechtigungen iibergeben worden.

Yielfach nahm man sich der Anstalten aufs 

wiirmste an. So beschlofs der Verein deutscher 

Ingenieure auf der Coblenzer Hauptversammlung 

mit Einmfithigkęit, dem Hrn. Minister May b ach  

sein Bedauern uber den „die deutsche Industrie 

schadigenden Erlafs“ auszusprecben. Auch in 

zahlreichen Tagesblattem fand der Gedanke Aus- 

druck, dafs es doch nicht ohne weiteres zweck- 

miifsig erscheinen konnte, nur die Abiturienten 

der Lateinschulen ais vollberechtigte Studirende 

zur technischen Hochśchule zuzulassen. Dafs 

jedoch auch die Gegner der Ober-Realschulen 

nicht schwiegen, ist selbstverstandlieh, und be- 

sonders die »Kolniscbe Zeitung«, die entschieden 

Stellung genommen hatte, brachte erbitterte 

Artikel. In einem derselben wurde der Wunsch 

um eine Hinausschiebung des Entziehungstermins 

mit der Bemerkung zuriickgewiesen, dafs cs un- 

zulassig sei, den Todeskarnpf der Ober-Realschulen 

noch zu verlangern. Todeskarnpf? Das Blatt 

kampfte also nicht nur gegen die Berechligung 

der Anstalten an, es wiinschte offenbar ihren 

Untergang. Jedoch, in solchen Fragen darf jeder 

seTne besonderen A n sich ten haben.

Ani 15. December iiberreichten die Directoren 

der noch iibrigen 11 Ober-Realschulen (die in Brieg 

war inzwischen aufgelost, die Gob len ze r  Anstalt 

dagegen in ein Realgymnasium yerwandelt wor

den) beiden Hausern des Landtags eine Petition, 

in welcher sie die Wiederherstellung der Berech

tigung oder wenigstens die Hinausschiebung des 

Entziehungstermins bis 1895 erbaten. Eine bei- 

gefiigte Denkschrift, von G a 11 e n kam p verfafst, 

enthielt die ausfuhrlicheren Motive und war 

dadurch von allgemeinerem Interesse geworden, 

dafs auf die stets wachsende Bedeutung der latein- 

losen Schulen in den ubrigen Landern Europas 

hingewiesen wurde, wo ihnen alle moglichen 

Berechtigungen zuerkannt sind.

Die Stiidte G le iw i t z ,  Bres lau  und Halber- 

s t ad t  schlossen sich jener Petition an oder reich- 

ten besondere ein; Breslau verband die seinige 

mit der Bitte um gesetzliche Regelung des Be- 

rechtigungswesens.

Schon vor der Petitionsberathung fand im 

Abgeordnetenhause gelegentlich der Etatsberathung 

eine Art von Vorpostengefecht statt, und zwar 

am 24. Februar. Der Abgeordnete fiir Magdeburg, 

Hr. S ey f f a rd  t-Crefeld, spracli sich daruber aus, 

dafs man den unter Mitwirkung des Landtags 

gegriindeten Anstalten im Jahre 1879 jene Be

rechtigungen gegeben und aufserdem noch andere 

in Aussicht gestellt hatte. Statt ihnen noch 

andere zu yerschaffen, nahme man ihnen jetzt

sogar das Gegebcne, ohne dafs den Ober-Real

schulen vorgeworfen werden konnte, sie leisteten 

etwa nicht das Erwartete. „Dieselben Manner, 

die damals, sei es persónlich, wie Hr. Staats- 

minister Dr. L u c i u s ,  sei es durch eineń Gom- 

missar, wie Hr. Staatsminister M ay b a c h ,  sich 

so energisch fiir die Berechtigung der Schulen 

ausgesprochen haben, haben ais Ressortminister 

zu ihrer Forderung keinen Finger geriihrt.“ Redner 

constatirt, „dafs alle Parteien mit ihm uberein- 

stimmen in dem Punkte, dafs die Gescliichte 

der Ober-Realschulen kein riihmliches Kapitel in 

der Gescliichte des hoheren Schulwesens bildet, 

und fernerhin in der Hervorhebung, weich hohes 

Verdienst sich der Unterrichtsminister in Preufsen 

erwerben wiirde, dem es friiher oder • spater 

gelingt, auf dem Gebiete des Unterrichts und der 

Berechtigungen an Stelle des Zufalls, des Vor- 

urtheils, oder an Stelle des wohlwollenden, aber 

doch immer noch willkurlichen Ermessens, die 

Herrschaft verstandiger Gesetze treten zu lassen.“ 

Der Hr. Cultusminister Dr. v. G o f s l e r  ant- 

wortete durch eine bedeutsame Rede, in der er 

mit Recht die i n n e r e  Berechtigung jeder Schul- 

form ais wichtiger hinstellte, ais die i iufser- 

l i c h e n  Berechtigungen. Allerdings lehnte er es 

ab, iiber die innerhalb des Staatsministeriums 

stattgehabten Verhandlimgen sich zu aufsern, 

jedoch erklarte er seine Werthschatzung der 

lateinlosen Schulen durch folgende Worte: „Ich 

will nur constatiren, dafs ich heute nach wie 

vor angesichts der gesunden Grundlagen, auf 

welchen unsere realislischen Anstalten beruhen, 

nicht miide werden werde, die schiitzende Hand 

iiber dieselben zu halten. “ Er sprach ferner 

iiber die zunehmende Frequenz der Ober-Real

schulen, uber die Esistenz von 17 Realschulen 

und iiber die bereits auf 22 gestiegene Zahl der 

hoheren Biirgerschulen seine Freude aus und 

gab die Hoffnung nicht auf, dafs die Stadt- 

gemeinden ihre w i rk l i che  Aufgabe dar in  

erkennen wurden,  n i ch t  p rogymnasia le  

und gymnasia le  Ansta l ten zu eroffnen,  

sondern fiir die bre i ten Sch ich ten  ihres 

Bi irgert l iums au f  Ober-Rea lschu len hin- 

zuwirken.  Er liefse sich nicht irre machen 

durch den Mifserfolg, den er auf Yerschiedenen 

Seiten in der Werthschatzung der realistischen 

Anstalten fiir die Erziehung und Entwicklung 

unseres Volkes erfahren habe. —

Damit war die parJamentarische Situation ge- 

kliirt. Man sah, dafs die Berechtigungen vor- 

laufig fallen wurden, moralisch hatte aber die 

Ober-Realschule einen schonen Triumph davon 

getragen. D ie  Rede des Her rn  Cultus- 

min is ters bedeutet fiir das la tein lose 

Schu lwesen  der Z ukun f t  die z ielbewufste 

Forderung  seitens der Staatsregierung,  

und man kann  nur  w^iinschen, dafs ihr 

W i cde rh a l  1 n i ch t  a l lzu  s chne l i  verk l ingen
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mogę. —  Sagte doch der Ilerr Minister wort- 

lich: „Auch heute noch, wo eine ganze Reihe 

von Iloffnungen, die in ja h re langen  Yer- 

hand lungen  gepflegt  waren (1), nicht in 

Erfullung gegangen sind, halte ich durchaus daran 

fest, dafs fiir den Besuch  der tecl inischen 

I l ochschu len  eine fe s t  abgeschlossene 

B i ld ung  in einer Ober-Rea lschu le  zu den 

g i inst igsten Vorausse l zungen  gehort,  die

es i i be rhaup t  g iebt ............Ich halte es fur

durchaus richtig und verslandig, wenn auch fur 

die Privatindustrie, fiir Geschafte mit dem Ausland

u. s. w. Eltern ihre jungen Solinę auf technische 

Hochschulcn mit der abgeschlossenen Bildung 

eines Ober-Realschiilers schicken.“ Sodann be- 

zeichnel er es ais eine der Hauptaufgaben der 

lateinlosen Schulen, uns von der Ueberproduclion 

gelehrter Leute zu befreien.

Weder bei den spateren Verhandlungen des 

Herrenhauses, noch bei denen des Abgeordneten- 

hauses hat der Herr Cultusminister noch iiber 

die Frage gesprochen, oder durch einen Corn- 

missar sprechen lassen.

Am 18. Marz fanden die Petitionsverhand-

lungen im Herrenhause statt. Die Pelitions-

cornmission hatte mit geringer Majoritat den

Uebergang zur Tagesordnung empfohlen. Bericht- 

erstatter war Freiherr von D u r  a n t ,  der zwar 

selbst fiir Beriicksichtigung der Petitionen war, 

jedoch namens der Commission den gegnerischen 

Majoritatsbeschlufs empfohlen mufste. Ueber die 

Commissionsverhandlungen sprach er nur kurz 

und berichtete, die Ausfiihrungen des Hrn. Re- 

gierungs - Commissars Ministerial • Director Dr. 

S c h u l t z  hiitten hauptsachlich darin gegipfelt, 

dafs der Herr Minister bei der Ertheilung der 

BereclUigung im Jahre 1878 von der Voraus- 

setzung ausgegangeu sei, die iibrigen Ressort-

minister wurden nachfolgen, nainentlich was das 

Berg- und F o r s t f a c h ,  das Post- und T e l e 

gra  p h e n w e s e n  betrafe. Diese Voraussetzung 

sei nicht eingetroffen, und infolgedessen er- 

s c h iene  die  s o c i a l e  S t e l l u n g  der hoheren 

B a u b e a m t e n  in i h r e n  A u g e n  ge f ah rde t .  

Der isolirt gebliebene Herr Minister hatte dem

nach die Berechligungsertheilung nicht aufrecht 

erhalten konnen.

Hr. Oberbiirgermeister Fr iedensburg  - Breslau 

erhob sich fur seinen Antrag, die Petitionen der 

Staatsregicrung zur Beriicksichtigung zu iiber- 

weisen, und erorterte die innere Berechtigung 

derselben. Bei dem Breslauer Sonder-Antrage 

auf gesetzliche Regelung des Berechtigungswesens 

deutete er darauf hin, dafs bei. dem augenblick- 

lich gehenden Yerordnungsverfahren es durchaus 

nicht unmoglich sei, dafs es den Realgymnasien 

mit ihren Berechtigungen gelegentlich ebenso 

gehen konnte, wie jetzt den Ober-Realschulen.

Der Regierungscommissar, Ministerial-Director 

Dr. S c h u l t z ,  dessen Anschauungen schon in 

YlII.j

der Gommissionsverhandlung entscheidend gewor- 

den waren, sprach in ahnlicher Weise wie dort, 

bezeichnete die Einseitigkeit der Berechtigungs- 

ertheilung von 1878 ais eine capitis deininulio 

der Staatsbaubeamlen und erklarte die Bedeutung 

der neuen Yerfiigung ais nicht allzu weittragend, 

da die Schiller der Unterklassen leicht durch 

Privatstunden zum Uebergang auf die Gymnasien 

und Realgymnasien vorbereitet werden kónnten.

Der Oberbiirgermeister B o d c h e r - Halberstadt 

sprach besonders iiber die finanzielle Schadigung, 

die solche Stiidte durch die neue Verfiigung er- 

leidcn mufsten, welche sich im Vertrauen auf 

die Bcrechtigungsertheilung zur Einrichtung der 

kostspieligen Ober-Bealschulen entschlossen hiitten.

Dr. F o r c h h a m m e r  sprach eigentlich nicht 

zur Sache, sondern suchte rein akademisch nach- 

zuweisen, dafs gute Gymnasien die besten Real- 

schulen des Alterthums seien.

Auf ihn folgte Dr. D e r n b u r g ,  der die Yer

fiigung des Herrn Ministers zu rechtfertigen 

versuchte, weil sie dem  S t a n d e s g e f i i h J  der 

hoheren Beamten im Bau- und Ingenieurfach 

Genugthuung verschaffte. „Diesen grofsen und 

wichtigen Interessen gegeniiber miissen die Mo- 

mente, die meine verehrten Freunde hervorgehoben 

haben, zuriicktreten.*

Mit Recht wies Fr iedensburg-Bres lau  

darauf hin, dafs es ein falsches und ein richtiges 

Standesgefiihl gebe, hier scheine es sich aber um 

das falsche zu handeln.

Nach kurzeń Schlufsworten des Herrn Bericht- 

erstatters wurde abgestimmt. Es ergab sich eine 

so geringe Majoritat fiir den Pelitionsantrag auf 

Uebergang zur Tagesordnung, dafs sogar die 

Cegenprobe gemaeht werden mufste.

Der eine Factor der Gesetzgehung, das Herren- 

liaus, halte somit die Yerfiigung des Herrn Ministers 

gebilligt.

Am 29. Marz 1887 erschien der Com- 

m i s s i o n s b e r i c h t  des Abgeordnetenhauses. Die 

Commission hatte mit 15 gegen 1 Stirnme zu 

beantragen besclilossen, das Haus der Abgeord

neten wolle beschliefsen, in  R i i c k s i c h t  darauf ,  

d a f s  es d r i n g e n d  w u n s c h e n s w e r t h  se i ,  

d ie  V o r  s c h r i f t  en i i be r  d ie  Vor  b i l d u n g  

fu r  den E i n t r i t t  in  den S t a a t s d i e n s t  

e i n e r  a l l g e m e i n e n  gese tz  l ic  h e n  R e g e 

l u n g  zu u n t e r w e r f e n ,  d ie  b e t r e f f e n d e n  

P e t i t i o n e n  der  K o n i g l i c h e n  S taa ts-  

r e g i e r u n g  z u r  B e r i i c k s i c h t i g u n g  zu iiber- 

w eisen.

Der Bericht reproducirt zunaehst den Inhalt 

sammtlicher Petitionen und recapitulirt die Ver- 

handlungen von 1878/79, sodann giebt er die 

Besprechungen der Commission selbst wieder.

Der Hr. Regierungscommissar, Ministerial- 

Director Dr. S c h u l t z ,  hal im wesentlichen 

ebenso gesprochen, wie vorher. Beziiglich seiner 

Bemerkung aber, dafs auch die Professoren an

6
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den technischen Hochscliulcn es nicht gern sahen, 

jungę Leute verschiedenster Vorbildung unler- 

richten zu mussen, erwiderte ihm ein Com- 

missionsmitglied sehr treffend, dafs die Ver- 

schiedenheit der VorbiIdung nicht an der Zulassung 

von Ober-Realschulabiturienten liege, s o n d e rn  

an  de r  Z u l a s s u n g  von Z u h o r e r n ,  die 

i i b e r h a u p t  9k lass ige  Ans  ta l ten n i c h t  ab- 

s o l v i r t  hat ten .  Die technisehe Hochscliule 

in B e r l i n  hatte von 1883 bis 1886 44 b is  

59 ^  m a n g e l h a f t  v o r g e b i l d e t e r  Zu* 

h o re r  a u f g e n o m m e n ,  wahrend H a n n o v e r

5 8 bis 59 $>, A a c h e n  34 bis 3 9 $  solcher 

Hospitanten gehabt hfitte. Allerdings setzte der 

Hr. Geheime Oberregierungsrath Dr. Wehren-  

p f e n n i g  diese Zahlen auf 20 bis 30 $  herab, 

aber auch diese Zahl konnte leicht beseitigt 

werden, wenn die Herren Professoren zur Klage 

uber verschiedenartige Vorbildung Anlafs haben. 

Auch die Frage des Standesbewufstseins oder 

besser Standes-Yorurtheils wurde von neuem zur 

Sprache gebracht.

Am 13. M ai 1887 endlich wurde irn Ab- 

geordnetenhause die Entscheidungsschlacht ge- 

schlagen, bei der die Gegensatze ziemlich scharf 

widereinander ins Feld riickten.

Dem Commissionsantrage hatten sich noch 

zwei andere beigesellt: Dr. 011 o H e r m e s be- 

antragte zunachst die A u f h e b u n g  des M i n i 

s ter  i a l  er 1 ass es zu b e w i r k e n ,  sodann, gc- 

trennt davon, die gese tz l ic he  R eg e l u ng  des 

Berechtigungswesens in die Hand zu nehmen.

Dagegen beantragten die HH. v. T iedem ann  

(Bomst) und Freiherr von  M in n i g e r  o de, iiber 

die Petitionen, insofern sie die e i n s e i t i g e  

W i e d e r  h e r s t e l l u n g  der B e rech t i g ung  be- 

t r a f e n ,  z u r T a g e s o r d n u n g  uberzugehen ,  

dagegen den W u n s c h  e i n e r  g e s e t z l i c h e n  

R e g e l u n g  des B e r e c h t i g u n g s w e s e n s  der 

K o n i g l i c h e n  S t a a t s r e g i e r u n g  zu r  Be- 

r i i c k s i c h t i g u n g  zu i i be rweisen .

Stellvertrelender Berichterstatter der Com- 

mission war der Abgeordnete Krebs-Braunsberg. 

Er sprach nur wenige Worte. Der erste Redner 

fiir die Petition war Hr, Sey f f a r d  t (Magdeburg- 

Crefeld). Sein Gedankengang war folgender: 

Die offentliche Meinung wird den Ministerialerlafs 

Tom 6. Juli nicht billigen, so lange nicht nach

gewiesen wird, dafe die Ober-Realschulen un- 

geniigend zur Vorbildung der hóheren Staats- 

beamten sind, Dieser Nachweis ist nicht gefiihrt 

worden und kann nicht gefuhrt werden. Die 

ganze Frage reicht in ihrer Bedeutung weit uber 

das Gebiet der Ober-Realschulen hinaus, denn der- 

artige Storungen der Stabilital in dem hóheren 

Schulwesen konnen nur vom griifsten Nachtheile 

sein. Historisch richtig ware es, die muhsamen 

Berechtigungserrungensehaften der hóheren mo- 

dernen Schulen nicht nur festzuhalten, sondern 

zu vermehren. Statt dessen kehren wir allmahlich

zum Monopol des Gymnasiums zuriick. „Wir 

mussen die Realgymnasien und Ober-Realschulen 

im Interesse unserer Yolksbildung erhalten; wir 

schadigen sonst unbedingt die moderne Wissen- 

schaft, das moderne Leben, ganz besonders aber 

das moderne wirthschaftliche Leben unserer 

Nation.“

Der nattirliche Entwicklungsprocefs, dafs die 

allen Sprachen fiir gewisse Berufe allmahlich 

durch andere Bildungselemente erselzt werden, 

darf keine gewaltsame Unterbrechung erleiden. 

Redner empfiehlt daher deri Antrag H e r m e s  

zur Annahme.

Freiherr von  S c h e n c k e n d o r f f  sprach fiir 

den Antrag der Gommission. Es handle sich 

um mehr, ais um das Standesinteresse der Staals- 

baubeamten, es hand le  s ich im G r u n d e  um 

den K a m p f  der r e a l i s t i s c h e n  Lel i ran- 

st a l ten  m i l  den m o n o p o l i s i r t e n  huma-  

n i s t i s chen  S chu l e n .  Vor dem Forum des 

Landes diirfe sich das Haus auch nicht einseitig auf 

den Standpunkt eines einzelnen Standes oder eines 

Ressorts stellen, nur von dem allgemeinen Landes- 

und Unterriehtsinleresse diirfe man sich leiten 

lassen. Schon jetzt seien mehrere Ober-Real

schulen infolge der geringen Berechtigungen ein- 

gegangen, jetzt wurden sie noch schneller zu 

Grunde gehen. D ie  B e r e c h t i g u n g e n  a l le in  

s i n d  f i ir die E x i s t e n z f a h i g k e i t  entschei- 

dend.  Man nehme z. B. den Gymnasien ihre 

Berechtigungen und gebe sie den Ober-Real

schulen, in 10 Jahren wiirde dann der grofse 

Umgestaltungsprocefs voriiber sein. Was den 

Ober-Realschulen heute geschehe, konnte den 

Realgymnasien demnaclist auch bevorstehen. — 

Jedenfalls seien die Ober-Realschulen fur das 

Baufach geeignetere Vorbildungsschulen, ais die 

humanistischen Anstalten, daher diirfe man sie 

nicht durch die Berechtigungsentziehung zum Ein- 

gehen zwingen.

Man konne den Herrn Arbeitsminister nicht 

einseitig zur Zuriicknahme seiner Yerfiigung 

nothigen, im Staatsministerium selbst wiirde sich 

der befiirworteude Cultusminister einer gesclilosse- 

nen Phalanx gegeniiber befinden. Die Errichtung 

einer stitndigen Gommission (vergl. Octobercon- 

ferenz 1873) schiene das Beste zur Erledigung 

der Angelegenheit zu sein.

Bei der Ueberflulhung der Gymnasien gebe 

es viel zu viel verfehlte Existenzen. Die Er- 

haltung der Ober - Realschulen sei also e in e  

s c hw erw iegende  soc ia l e  Frage .  Man musse 

alle realistischen Anstalten ohne Ausnahme for

dem und pflegen.

Hr. v. T i e d e m a n n  (Bomst) erhob sich jetzt 

fiir seinen Antrag. Die Berechtigung habe die 

Ober-Realschulen nicht grofs gemacht. In der 

Ober- und Unterprima von 10 solcher Anstalten 

zahle er nur 79 Schuler, also durchschnittlich 

kaum 8 in 2 Klassen, Dies sei kein lebens*
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fahiger Zustand. Schulen, die einen Knaben sclion 

im Alter von 9 Jahren zur Entscheidung fur einen 

einzelnen Bei uf zwangen, durften nicht aufreeht 

erhalten bleiben. (!) Wenn sie eingingen, wurden 

die Gemeinden nicht geschadigt, sondern entlastet, 

da die wenigen Schiiler der 3 Oberklassen weit 

mehr kosteten, ais Vortheil gebracht wurde. 

Nachdem den Abiturienten dieser Schulen das 

Studium der T h i e r a r z n e i k u n d e  und Zahn- 

a r z tkunde . ,  der Eintritt in das Post-, Stencr-, 

Berg- und For s t f ac l i  versagt worden sei, 

mufsten sieli die Baubeamten verletzt fiihlen, 

wenn es hiefse: „Fur Euch sind solche Schulen 

gut genug,* Im Interesse der gesetzliehen Re

gelung empfehle er seinen Antrag zur Annahme.

Der Abgeordnete Dr. C- H e r m e s  war ais 

langjahriges Curatoriumsmitglied der Friedrichs- 

Werderschen Ober-Realschule jedenfalls in der 

Lage, in saclikundiger Weise und mit enfsprechen- 

der Warme fiir die gefahrdeten Anstalten einzu- 

trelen. Der jetzige Zustand, so fuhrte er aus, 

sei unerlraglieh, in einer tief in das Leben ein- 

sębneidenden, das offentliehe Wohl beriihrenden 

Frage h e r r s c h e  d ic  re ine  W i l l k i i r .  Mit 

einem Fedęrstrich vernichte ein einzclner Ressort- 

m mister die von 11 Stadten mit grofsen Opfern 

gegriindeten Anstalten, ohne den Beweis ihrer 

Unzulanglichkeit auch nur zu versuclien. Einem 

Standesvorurtheil allein wurden dieselben zum 

Opfer gebracht. Bei dem jetzigen Zustande miisse 

jeder Ministerwechsel die Existenz der besten 

Anstalten bedrohen, da jeder Ressortminister in 

der Berechtigungsfrage nach Belieben schalten 

und walten konnte. Alle Parteien hiitten Interesse 

daran, dafs solche Zustande beseitigt wurden. 

Das Gesetz miisse hcrrschen, nicht die Willkiir. 

Der Herr Regierungscommissar ware im Unrecht, 

wenn er die Zulassung der Ober-Realschul-Abi- 

turienten zur Staalscarriere ais eine Ermafsigung 

der Bedingungen bezeichnete. Das Umgekehrte 

konnte ebenso gut behauptet werden. Er hoffe 

auf Annahme seines Antrags und fiir dic Zukunft 

auf Gleichberechtigung der drei Schulgruppen.

Der Hr. Ministerial - Director Dr. S c h u l t z  

antwortete auf den warmen Appell des Dr. 

H e rm es  in kiihler, scharf juristischer Weise. 

Der Commissionsantrag beriicksichtige einseitig 

die Interessen der 11 Schulen, durchaus aber 

nicht die Interessen der Staatsbauverwaltung. Die 

Ober Realschulen wurden durch den Erlafs so 

zu sagen nicht geschadigt, erheblich geschadigt 

wiirde jedoch durcli eine Zuriicknahme desselben 

das Staatsbeamtentlium. Das Renommee der 

Schulen werde durch den Erlafs in den Augen des 

Publikums durchaus nicht herabgesetzt. Dagegen 

wiirden die Staatsbaubeamten mit einem gewissen 

Makel behaftet, wenn nur ihre Carriere jenen 

Abiturienten offen bliebe. (!) Die Standesehre 

sei keine Kleinigkeit, sondern ihr hohes Bewufst- 

sein sei ein Gorrdat liichtiger Lcistungen. Das

Haus stimmte stets zu, wenn der Herr Minister 

seinen Beamten gegenuber in pecuniarer Hinsicht 

Wohlwollen bewiese, um so mehr niufste es zu- 

stimmen, wenn er Wohlwollen zeigt, wo es sich 

um i d e e l l e  Giitcr handelt. (!) Nur durch die 

neuen Verordnungen sei es dem Herrn Minister 

gelungen, den Staatsbaubeamten dieselbe erhóhte 

Rangstellung zu erringen, welche die Juristen, 

die Beamten der allgemeinen Verwaltung, die 

Berg- und Forstbcamten schon lange vor ihnen 

besessen hatten. Dafiir verdiene er den Dank 

des Hauses, wie er ihn schon im Herrenhause 

gefunden habe, besonders deshałb, weil Selbst- 

tiberwindung dazu gehore, den eigenen, fruheren 

Erlafs zuriickzunehinen. Was die gesetzliche 

Regelung anbetrafe, so hatte man sie im Jahre 1878 

dem Antrage H o b r e c h t  gegenuber abgelehnt, 

jetzt dagegen wiinsche man sie zu Gunsten jener 

Schulen. Der geeignete Augenblick zu solcher 

Regelung scheine jetzt noch nicht da zu sein.

Diesen scharfen Antithesen gegenuber hatte 

der folgende Abgeordnete Dr. Di i rre  insofern 

leichlen Stand, ais er nur hervorzuheben brauchte, 

der Herr Gommissar wolle den Baubeamten den 

Stempel der Minderwerthigkeit ersparen, den 

Ober-Realschulen, ihren Lehrern und Sehitlern 

aber aufdrucken. Die Staatsbaubeamten wollten 

nicht ais solche zweiter Klasse angesehen werden, 

wollten dafiir aber in die Lage kommen, auf die 

Privatbaumeistcr und Privatingenieure ais auf 

Collcgen zweiter Klasse hinabzusehen. Das er- 

innere an die Zustande im Reich der Mitte! — 

Er empfehle in erster Linie den Antrag Hermes ,  

in zweiter den der Commission.

Auch der folgende Redner C z w a l i n a  spricht 

sieli dahin aus, dafs man an Stelle der capitis 

deminutio der Staatsbaubeamten nur eine noch 

viel schlimmere der jetzt Zuriickgestellten ge- 

gesetzt habe. Dem Staate miisse es aber gleich- 

giiltig sein, wo der tiichlige Bearnte seine Kennt- 

nisse erworben habe, wenn er sie nur in aus-. 

reiehendem Mafse besitze. Die Einraumung weiterer 

Berechtigungen an den realistischen Anstalten sei 

nur Frage der Zeit. Er empfehle den Antrag 

H e rm es .

Unter grofser Heiterkeit des Hauses gab der 

Abgeordnete Dr. W ind tho r s t  dem Arbeils- 

minister vollkomrnen recht, freute sich, dafs der 

Herr Cultusminister sein Kind (die Ober-Real- 

schule) im Stiehe liefse, und schatzte sich gliick- 

lich, wenn mit dem heutigen Tage jene Anstalten 

iiberhaupt verschwanden. Er habe schon 1879 

gegen ihre Griindung gesprochen, man selie 

jetzt, wie recht er gehabt hatte. Er hielte von 

soichen modernen Schulen ebenso wenig, wie 

von sogenannter moderner Bildung. Ihm ent- 

hielten sogar die Gymnasien viel zu viel modernen 

Firlefanz. Das ganze Realschulwesen sei nur 

infolge der Einrichtung des einjahrigen Dienst- 

rechts so herausgebildet wordeti. Die geistige
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Schulung durch alle Spraclien und alle Klassikor 

sei auch dein hoheren Teehniker unentbehrlich. 

In anderen Ressorts werde man ohne die 

klassische Vorbildung nicht fertig, also sei sie 

auch im Bauwesen unentbehrlich. Die klassische 

Bildung ist und bleibt besser, wie die moderne.

Nach einigen Scblufsworten des Abgeordneten 

Scyf fardt  und des Berichterstatters Krebs 

wurde abgestimmt. Der Antrag Hermes wurde 

abgelehnt, ebenso der der Commis s ion ,  die 

Mehrheit nahm dagegen den Antrag von  Tiede- 

mann  und von  M innige rode  an.

Damit hat auch der zweite Factor der 

Gesetzgebung den Erlafs des Herrn Arbcits- 

ministers gutgehcifsen, jedoch den Wunsch aus- 

gesprochen, eine gesetzliche Regelung des Be- 

rccbtigungswesens eintreten zu lassen.

Fragt man sich nun, wie es moglieh war, dafs 

die im Jahre 1879 entstandenen Ober-Realschulen, 

die man liberall mit Freude begriifste, jetzt 

unter der Zustimmung des Landtags derarlig 

an die Wand gedriickt werden konnten, so giebt 

es darauf verschiedene Antworten. Erstens 

waren sie ein vorgeschobener Posten in dem 

Kampfe des modernen Schulwesens gegen das 

sogenannte humanistische. Auch der geschick- 

teste Feldherr kommt in die Lage, solche Yor- 

postenstellungen auf Zeit aufzugeben. Es handelt 

sich dabei durchaus nicht immer um eine 

Niederlage, nur um einen zweckmafsigen Schritt, 

der den Sieg bedeuten kann. Ist der Riłckzug 

dennoch, wie hier, eine teniporare Niederlage, so 

ist damit der Krieg noch nicht verloren.

Die Ober-Realschule war, wie Verfasser es 

schon in seiner Broschiire »Errichtet lateinlose 

Schulen!« aussprach (vergl. Seite 59) w’ahr- 

sćheinlich etwas zu fruh gekomincn. Die vor- 

geschobene Stellung war zu voreilig besetzt 

worden. Jedoch wird sie im Laufe der Zeit 

wieder eingenommen werden.

Zweitens war die Zahl der Ober-Realschulen 

zu gering, ais dafs sie einem Ansturm so maeh- 

tiger Feinde aus eigetier Kraft hatten widerstehen 

konnen. Auch hatten sie von vornherein auf 

grofse Zahl nicht zu rechnen, denn schon in 

den Verhandlungen von 1879 hatte der Herr 

Regierungscominissar erklart, die Staatsregierung 

hatte durchaus nicht die Absicht, so viele solcher 

Schulen zu grunden, dafs eine Ueberfullung des 

Standes der Staatsbaubeamten zu befiirchten 
ware.

Drittens bemachtigten sich die Gegner mit 

Geschick der einflufsreichen Tagespresse, sie be- 

herrschten sogar einen Theil des Realschul- 

mannervereins, der infolgedessen die Ober-Real

schulen etwas kuli] behandelte und erst jetzt,

nachdem die Rcrechligungen verloren sind, einige 

Theilnabme zeigt.

Viertens liefsen die Direetoren und Lelirer 

der angegriffcnen Schulen dic Artikel der Gegner 

unbeantwortet, sei cs aus vornehmer Sehen vor 

Auseinandersetzungen in den Tagesblattern, sei 

es deshalb, weil die Schulbehorden dergleichen 

literarische Fehden nicht gern zu sehen pflcgen.

Fragt man ferner, was aus den Ober-Real

schulen jetzt werden [mag, so ist die Antwort 

folgende: Einige der Anstalten werden zum

Realgymnasium ubergelien, wie es Coblenz be

reits gethan hat , andere werden lateinische 

Parallelklassen einrichten, wie es an deu Guerioke- 

schule in Magdeburg geschieht, andere werden 

das Latein facultativ einfuhren, wie es in Potsdam 

und Gleiwitz erstrebt wird, andere werden ein- 

gelien, wie die Schule zu Brieg. Hier und dort 

wird man yielleicht versuchen, die Ober-Real- 

schule in ihrer reinen Gestalt fortbestehen zu 

lassen, w as en t sch ieden das wiinschcns- 

wertheste sein w iirde. Jedoch kommt es 

hierbei darauf an, ob die Saciie (inanziell durch- 

fiihrbar ist. Ist letzteres nicht der Fali, und 

will man doch bei der lateinlosen Gestalt bleiben, 

so wird man sieli auf die 6klassige bohere 

Biirgerschule, oder auf die 7klassige Realschule 

beschranken mussen.

Im iibrigen liifst sich vermuthen, dafs das latein

lose Schulwesen im ganzen einen ferneren Auf- 

schwung nehmen wird. Vom Jahre 1882 bis 1885 

stieg in Preufsen die Zahl der lateinlosen Schuler 

von 12 795 auf 15 202. Allerdings stiegen auch 

die Gymnasiasten von 82 213 auf 84 293, jedoch 

ist diese Zunahme relativ wie absolut eine ge- 

ringere. Die Schuler der Realgymriasien und ihrer 

Pro-Anstalten dagegen sanken von 36 153 auf 

33 756 herab. Bei den letzteren kommt es darauf 

an, ob sie den Kreis ihrer Bereehtigungen zu cr- 

weitern imstande sind, oder nicht. Vorl;iulig 

scheint die Aussicht eine schwache zu sein. Dic 

Majoritiit der Mediciner lelmt die Zulassung der 

Realgytnnasiasten zu ihrer Carrićre noch immer ab 

und wird aus dem Erfolge, den dic Agitation der 

Staatsbaubeamten gegen dic Ober-Realschulen gc- 

liabt hat, fiir die eigenen Bestrebungen Kapitał 

schlagen. Dafs aber die Oberklassen der Real- 

gymnasien ohne weitere Bereehtigungen gefahrdet 

sind, bcweist die Statistik, beweisen besonders Einzei- 

falle, wie die des Koniglichen Realgymnasiunis 

zu Berlin, dessen Director Dr. S im on  im Oster- 

programme 1887 einen Nothschrei veróffent- 

lichte, der durch alle grófseren Zeitungen gc- 

gangen ist.

Ueber den Werth des Realgymnasiunis soli 

hier nicht etwa ein abfalliges Urtheil ausge- 

sprochen werden. Fs handelt sich lediglich 

um die Statistik und um die Aussichlen fur die 

Zukunft, nicht um Antipalhie und Sympathie, 

es handelt sich um den Einflufs, den die Nieder-
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lage der Ober - Realschulcn auf dic Entwicklung 

der anderen hoheren Anstallen haben wird.

Bisher bildete das Realgymnasium die Mitte 

zwischen Gymnasium und Ober-Realscliule. Bei 

den anwachsenden Bestrebungen, die auf die 

Einheitsschule hinzielen, wiirde hochstwahr- 

scheinlich die Form des Realgymnasiums den 

Sieg davon gelragen haben.

Jetzt ist die Ober -Rcalschulc so zu sagen 

beseitigt, die Einheitsschule hat also mehr Aus- 

sicht, eine Mittelfonn zwischen Gymnasium und 

Realgymnasium zu werden, so dafs die Bestre

bungen des gymnasialen Einheitsschulvereins 

jedenfalls Kraftigung gewinnen. Insofern wird 

die Idee des Realgymnasiums den gegen die 

Ober-Realscliule gefiihrlen Schlag mitempfinden.

Was nun dic hohere Biirgerschule anbetrifft, 

so wird dieselbe bei der warrnen Befiirwortung, 

dic ihr der Herr Cultusminister zuthcil werden 

lafst, von Jahr zu Jahr verbreiteter werden. 

Seit 1885 isl die Zahl von 18 bereits auf 22 

gestiegen, von 1882 bis 1885 stieg die Frequenz 

von 4514 auf 5931. In Berlin hat sich diese 

Schulform schnell Bahn gebrochen. Soeben 

wird gemeldct, dafs die Gewerbekammer von 

Westpreufscn, wo cs latcinlose hohere Schulen 

noch nicht giebt, die Errichtung solcher An- 

stalten fiir ein dringendes Bedurfnifs erklart und 

es ais wiinschenswerth bezeichnet, wenn die 

grofseren Stadte mit ihrer Einrichtung voran- 

gingen. Sofort sind drei grofsere Stadte mit 

dem Provinzial-Schul-Collegium und dem Herrn 

Cultusminister in Yerhandlungen cingetrcten. 

Man lasse noch einige Jahre ins Land gehen, 

und man wird sehen, dafs sich dic hohere 

Biirgerschule zu einer verbreilclen und wichtigen 

Schulform entwickelt. Hat doch Bayern schon 

jetzt 33, Sachsen bereits 19 solcher Schulen. 

Diese Anstalten sind es, die in erster Linie den 

Beruf haben, uns von der Ucbcrproduction ge-

lchrter Lcule zu befreien und Manner der Praxis 

lieranzuziehen, die getrosten Muthes in den

Kampf ums Dasein eintreten konnen und gerri

darauf verzichten, nach dcm Princip der Ancien- 

nitSt, wie es im Beamtenstaate herrscht, einer 

sicheren Versorgung entgegen zu gehen.

Auch die mit solchen Anstalten verbundenen 

Fachschulen werden sich um so grofserer An- 

erkennung erfreuen, je mehr man sich von der 

iiberlluthcten Beamtenlaufbahn zuriickzieht, je 

mehr man die praktische Arbeit wieder schatzen 

und ehren lernt. Und so hoffen wir, dafs unsere 

Industrie, unser Handels- und Gewerbestand auch 

von dieser neuen Phase unseres Schullebens nur 

Yortheil und Sogen gewinnen werden.

Man lasse das Schulwescn noch ein Jalir-

zchnt genau so, wie es ist, man vermeide jede 

Berechtigungsertheilung oder Entziehung beson

derer Art, und man wird sehen, wio kraftvol! 

das Gesundc sich Bahn brechen, wie ohnmachtig 

das Ungesundc zusammensinken wird.

Hat aber das latcinlose Schuhvesen sich so 

weit ausgebreilct, dafs es eine Macht geworden 

ist, dann wird sich die Frage der Berechtigungen 

ganz von selbst regeln. Nur treibe man keine 

voreilige Bcrechtigungsjagd. Unheil genug hat 

dieselbe in imserm Schulwesen angcrichtet. 

Die Statistik der hoheren Biirgerschule bewcist, 

dafs Anstalten ohne weitergehende Berechtigungen 

sehr wohl gedeihen konnen, und dafs diejenigen 

Unrecht haben, welche stets die Bchauptung 

wiederholen, es ware das Bedenklichste fiir eine 

Anstalt, hinreichendc Bereclitigungen nicht zu 

besitzen.

Man errichte die Anstalten so, wie wir sie 

nothig haben, dem wahren Bedurfnifs entsprechend, 

nicht aber so, dafs einigen Wenigen alle mog- 

lichcn Berechtigungen auf Kosten der Stadt und, 

was noch schlirnmer ist, zum Schaden ihrer 

Mitsclhilcr gesichert werden.

Rheinisch-Westfalische Maschinenbau- mul Kleincisciiindiistrie- 
Beriifsgeiiosseiiscliaft.

Der Geschaftsbericht und Rechnungsabschlufs 

vom 31. December 1886 genannter Berufsgc- 

nossenschaft liegt vor. Da eine grofse Zahl von 

Vcreinsmitgliedern diesem Verbande angehórt, 

so diirikt uns eine kurze Besprechung zweck- 
miifsig.

Die Genossenschaft umfafst, mit Ausnahme 

des Regierungsbezirkes Trier und des Kreises 

Wetzlar, die preufsischen Provinzen Rheinland

und Westfalen, einschliefslich Birkenfeld, ist in

6 Sectionen —  Dortmund, Hagen, Allena, Dussel

dorf, Remscheid, Koln — eingetheilt und zahlte 

am Schlusse des ver(lossenen Jahres 3111 Be- 

triebe mit 60 439 Arbeitern. Aufserdem sind 

344 Belriebsunlernehmer in 239 Betrieben mit 

J i  560 972 und 362 Biireaubeamte in 130 

Belrieben mit JC 315 517 yersichert. Der Ge- 

sammtbelrag der verrechnungsfahigen Lohne und
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Gehalte war im Jahre 1886 J(> 49 662 178. 

Die Abrechnung gilt fiir 15 Monate, d. h. fiir 

das letzle Vierteljahr 1885 und das ganze Jahr 

1886.

Die Ausgaben betrugen:

1885

V e rw a ltu n g  der G enossenschaft . M  1 18 74
Scbiedsgericbte.......................... „
Pram ie n ve rg iitu n g  laut §  100 der

S t a t u t e n ............................. ...  „ 62 7 6
V c rw a ltu n g  der Sectionen . . . »  8 3 1 0
U n fa llen tschad igungen  1885/86 . „
R e s e r v e f o n d s .............................»

A 2 6 4 6 0 188001
ab E in t ia h t n e .................. 4ri 4 35 9

N ctto -Ausgabe M 2 6 4 1 4 183642

G esam m tausgabe  1885/86 JC 210 056

Die Verwaltung der Genossenschaft und 

Sectionen erforderte J i  65 663 zusammen, 

oder 3 1 $ ,  die Unfallentschadigung 15,7 ^ , die 

Bildung des Reservefonds 4 7 $  der Gesammt

ausgabe. Die Verwaltungskoslen betragen nahezu 

das Doppelte der gezahlten Unfallentschadigungen. 

Das ungiinstige Yerhaltnifs wird sich andern, 

die ersten Einrichtungskosten fallen kiinftig weg 

und die Unfallentschadigungen waehsen stetig 

bis zu einem gewissen Beharrungszustande. 

Dagegen liebt der Bericht die Nothwendigkeit 

vermehrter Auslagen fur die Yerwaltung liervor, 

die Portokosten steigen, das Bureaupeisonal geniigt 

niclit mehr und die Anstellung besonderer tecli- 

nischer Fachbeamten ist beabsichtigt. Der Bericht 

sagt wortlich:

„Die Hohe der V er wal tu ngskosten ist wesent

lich von der Zahl der zu einer Berufsgenossen- 

schaft gehorenden Betriebe und dem Verhaltnifs 

der in denselben durchschnittlich beschaftigten 

Arbeiter abhangig; diejenigen Berufsgenossen- 

schaften, dereń Yerband eine geringe Zahl von 

Betrieben, und letztere eine hohe Zahl von Ar

beitern zahlen, werden naturgemafs die Yerwaltung 

unter Aufwendung geringerer Mittel bestreiten 

konnen, denn Betriebseinstellungen und Veran- 

derungen, Weehsel der Unternehmer, Recherchen 

uach nicht ermittelten Betrieben, Infonualions- 

ertheilungen an die Mitglieder u. s. w., gehoren 

dort zu den Seltenheiten, wahrend bei Berufs

genossenschaften , welche vorwiegend den Klein- 

betrieb umfassen, wie die unsrige, standig Beamte 

zur Ermittelung und Klarstellung jener Yerhaltnisse 

erforderlich sind. In  d ie se r  B e z i e h u n g  

l i e g e n  u n t e r  s a rn m 11 i c h e n Eisen- u nd  

S tah l- ,  s ow ie  M e ta l l i n d u s t r i e - B e ru f s-  

gen os sen  s c h a f t e n  bei u n s e r m  V e rban de  

d ie Y e r h a l t n i s s e  am u n g i i n s t i g s t e n . “

Der urspriingliche Yorschlag, Giefsereien und 

Maschinęnbauanstalten mit den Hiittenwerken in 

eine grofse Genossenschaft zu vereinen, scheiterte 

bekanntlich an dem Widerspruche der ersteren, 

welche Erdriickung durch die Mehrheit und

liberhohe Beitrage befiirchteten. Die ausschliefs- 

liche Bildung einer Genossenschaft aus Maschinen- 

bauanstalten und Giefsereien ware allerdings eine 

fur die Betheiligten recht vortheilhafte gewesen; 

mit der Beigabe der Kleineisenindustrie, Bau- 

schlossereien u. s. w. wurde aber der Verband 

derart belastet, dafs die erstrebten Yortheile wieder 

theilweise vcrschwanden.

Was man sich im Publikum iiber Mifsstande 

bei einzelnen Genossenschaften erzahlt, grenzt 

ans Fabelhafte und beruht sicherlich vielfach 

auf Uebertreibung. Einrichtungs- und Verwaltungs- 

kosten sollen stellenweise die Unfallentschadigungen 

um das 10-, 20fache und noch mehr iibersteigen, 

die Behandlung der Unfalle nebensachlich sein, 

Alles vielmehr sich um Schriftwechsel und Bii- 

reaudienst drehen, Waschkorbe voll Briefe der 

Post iibergeben werden, von denen ein gul Theil 

ais unbestellbar zuriickkommt, derart die Porto- 

auslagen in einzelnen Fiillen mehr betragen ais 

die Unfallcntschiidigungen u. s. w. Rechnet 

man hierzu die Masse von unbezahlter Arbeit der 

Haupt- und Sectionsvorslande, Vertrauensleute, 

Schiedsrichter, Cormnissionen —  time is money

— so mufs das Urlheil iiber die Grundlagen und 

praktische Ausbildung des Gesetzes ungunstig lauten 

und erscbeinen wesenlliche Aenderungen ais un- 

vermeidlich. Gewisse Bezirke haben klar und 

deutlich den Kernpunkt erfafst und danach ihre 

Einrichtungen getroffen. Die 5. Siidwestdeutsche 

Eisen ber ufsgenossensch aft in Saarbriicken ist ein 

schlagender Beweis fiir die Einsicht der betrelfen- 

den Industriellen und ihres Vorsilzenden. Ohne  

jeg l iche  Sec t i onsb i l dung  uinfafst der Verband 

die Eisenstcingruben, Hochofen und Walzwerke, 

Giefsereien, Maschinenbauanstallen und sonstigen 

Werkstatten zur Verarbeitung von Eisen im Re- 

gierungsbezirk Trier und in Lothringen, mit iiber 

25 000 Arbeitern. Unzweifelhaft beśilzt keine 

andere Genossenschaft eine gleich einfache und 

billige Verwallung. Ais Gegcnsatz kann dic 42. 

Berufsgenossenschaft der Schornsteinfegermeister 

des Deutschen Reichs mit 16 Sectionen gelten.

Das gewiinschte Ziel —  moglichsle Yer- 

wendung der Beitrage nur z u  Unfallentschadigungen 

und nicht zu Vcrwaltungs- oder anderen Zwecken

— ist nur durch Bildung ortlicher Gruppen von 

grofserem Umfange und unmittelbarem Yerkehr 

ohne hemmende, kostspielige Zwischengheder er- 

reichbar. Yon berufenen Sachkennern wurde 

uns wiederholt versichert, dafs in vielen Fallen 

Sectionen nicht nur entbehrlich, sondern unter 

Umstanden hinderlich fiir rasche, billige Erledi- 

gung der Gesehafte sind. Der Yertrauensmann 

ist ziemlich iiberfliissig und dessen Ersatz durch 

fest Angestellte vielfach angebahnt oder bereits 

erfolgt.

Das Unfallgesetz in seiner jetzigen Gestalt 

und Handhabung ist unseres Erachtens eine ver- 

fęhlte Schopfung und bedarf ęingchneidender

1P86
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Umwandlungen, wenn es sich bewahren soli. 

Die Bildung von Berufsgenossenschaften, welche 

gleie.he oder wenigsteris verwandte Betriebe ver- 

einigen will, ist sehr schon auf dem Papier, 

erschwert aber, bei einer Zerstuckelung in 67 

Verbande mit etwa 450 Unterabtheilungen eine 

billige, zweckmafsige Abwickelung der Geschafte 

ungemein. Erst durch den Schaden wird man 

klug und allmahlich zu einfacheren und besseren 

Gestaltungen (ibergehen. Die Gleichartigkeit der 

Betriebe in den einzelnen Genossenschaften ist 

liaufig gar nicht vorhanden. Zwischen einem 

Sand- oder Lehmformer, einem Modelltischler, 

einem Arbeiter auf Brticken- oder Schiffbauan- 

stalten, ist der Unterscliied ebenso grofs, wie 

zwischen einem Dachdecker und einem Schorn- 

steinfeger, trotzdem die Ersteren diesseits in einer 

Gruppe vereinigt, die letzteren getrennt sind. 

Die Miilie fur die Bestimmung der Gefahrenklassen 

ware bei umfangreiiihen, ortlichen Verbanden nicht 

grofser gewesen ais jetzt, wo jeder Bezirk in 

zahlreiche Genossenschaften zerfallt und that- 

sachlich eine unverantwortliche Yerschwendung 

von Arbeit, Zeit und Geld stattfmdet. Wiinschens- 

werth ist eine baldige sachliche Darstellung der 

Ergebnisse sammtlicher Berufsgenossenschaften.

Gleichzeitig mit dem Geschaftsberieht hat die 

obengenannte Genossenschaft Unfallverhutungsvor- 

schriften herausgegeben, an deren Berathung Ver- 

treter der Konigl. Regierung zu Diisseldorf theil- 

nahmen. Ob die selbstiindige Behandlung grund- 

satzlich nicht vorzuziehen gewesen ware, mag 

dahingestelllbleiben. AndereVerbande haben darauf 

grofsen Werth gelegt. Da die Genossenschaft 

sich iiber Bheinland und Westfalen erstreckt, 

so ist nicht ersichtlich, warum die Gewerberathe 

der anderen Bezirke nicht ebenfalls zugezogen 

wurden. Wahrscheinlich waren aber die Vor- 

aussetzung grofserer Sachkenntnifs und sonstige 

Grunde mafsgebend. Thatsachlich lafst sich auch 

der Einflufs der Schutzvorschriften, welche die 

Dtisseldorfer Regierung seit liingerer Zeit ein- 

gefuhrt hat, auf die Arbeiten der Gommission

keineswegs verkennen. So ist beispielsweise § 1 der 

Unfallverhiitungsvorschriften die wortliche Wieder- 

gabe des § 1 jener Begierungsbestimmungen und 

fallt auch durch Beibehaltung des Wortes „thun- 

l ichst"  in denselben Fehler der Unbestimmtheit. 

Hinter diesen und ahnlichen Ausdriicken, die 

mehrfach wiederkehren, verstecken sich geheime 

Bedenken und Gewissensbisse iiber die Tragweite 

der Vorschriften, deren buchstabliclie Hartę man 

ein wenig abschwachen wollte. Wer Gesetze 

und Vorschriften erlafst, mufs deutlich und be- 

stimmt sein. In den Zehn Geboten heifst es kurz 

und biindig: Du sollst nicht stehlen, aber keines

wegs : Du sollst thunlichst nicht stehlen, trotzdem 

es Falle geben kann, wo der Diebstahl entschuldbar 

ist, wie das Beispiel des heil. Crispinus be\veist, 

der den Reichen das Leder entwendete, woraus er 

Schuhe fur die Armen anferligte.

Loblich und anerkennenswerth ist der fest- 

gehaltene Grundsatz, auch dem Arbeiter Ver- 

pflichtungen aufzuerlegen, wahrend derselbe friiher 

ais ein vernunftloses Wesen behandelt wurde, 

das auf jedem Tritt und Schritt zu behiiten war.

Dafs Trunkenheit wiihrend der Arbeitszeit 

untersagt wird, erscheint naturgemafs, dagegen 

gehort das Verbot gegen Einbringen von Brannt- 

wein in die Werkstatten nicht in Unfallver- 

htitungsvorschriften, sondern in Arbeiter- und 

Betriebsordnungen. Der Verein deutscher Eisen- 

hiittenleute hat eine solche Normalordnung ent- 

werfen lassen, die sich trefflich bewiihrt und 

deshalb ais Grundlage empfohlen werden kann. 

Man darf von Unfallverhutungsvorschriften niemals 

viel erwarten; sie konnen stets nur von Annahme 

einer sehr beschrankten Zahl von Gefahren aus- 

gehen, wahrend deren Moglichkeit eigentlieh un- 

begrenzt ist. Einflufsreicher halten wir das 

Wirken vernunftiger, saehversfandiger Aufsichts- 

beamten, die durch die Macht personlicher Gaben 

und durch Geschick mehr erreichen, ais jemals 

dem straminsten Verordnungsmenschen gelingen 

wird. J- S-
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Die internationale Concurrenz unter dem Oesichlspunkte der 
national en Handelspolitik.

Es mag zwar im allgemeinen ein nutzloses 

Beginnen sein, unserer deutsch-freisinriigen Presse 

in denjenigen Leistungen enlgegenzulreten, welche 

darauf berechnet sind, die nationale Arbeit des 

deutschen Volkes dem Hafs und der Verachtung 

des fur die Geschieke des Vaterlandes rnafsgeben- 

den »Steuerzahlers« preiszugeben. W ir wurden 

diese Aufgabe denn auch fiir eine aufserordentlich 

mufsige hallen, wenn nicht bedauerlicherweise 

durch jene Verhetzung aucli an einzelnen anderen 

Stellen beziiglich gewisser Dinge unrichtige Auf- 

fassungen einzureifsen drohten, welche in ihren 

Folgerungen mit der wirthschaftlichen Wohlfahrt 

des Landes nicht wohl vereinbar erscheinen konnen. 

Dafs die z. Z. bei uns gliicklich zum Durchbruch 

gekommene Wirthschaftspolitik des Reiehes mit 

ihren segensreichen Einflussen auf die Lebens- 

haltung der arbeitenden Klassen und auf die 

selbstitndige Erstarkung unserer Gewerbthatigkeit 

dem zum Gliick wenig mehr bedeutenden doctri- 

naren Freihandel ein gewaltiger Dorn im Auge 

ist, darf ais allgemein bekannt gelten. Statt der 

mit so grofser Emphase ais Folgę unserer Zoll- 

politik angekiindigten Minderung des deutschen 

Exports hat sich das gerade Gegentheil eingestellt. 

Die angedrohle Yertheuerung des Consums ist 

nirgends eingetreten und die Retorsionszolle des 

Auslandes bleiben einstweilen ein frommer Wunsch 

der Herren Freihandler, wahrend in friiherer Zeit 

so wenig Amerika ais Frankreich und Rufsland 

sich jemals haben bewegen lassen, infolge unserer 

niedrigeren Zoile auch ih re  Eingangsabgaben 

zu ermafsigen. Selbst ais wir im Jahre 1873 

unsem Roheisenzoll, und mit dem 1. Januar 

1877 die sammtlichen Eisenzolle fallen liefsen, 

hat im offensten Widerspruch mit dem Cobden- 

Evangelium keiner der genannten Staaten unserm 

Beispiel Folgę geleistet. W o h l  aber sind im 

Aus lande  mehrfache Zo l l e r hohunge n  ein

getreten,  ehe wir  nu r  an die Refo rm 

unserer  Zo l lpo l i t i k  riih rten . Der deutsche 

Freisinn hat in seiner grundsatzlichen Bekampfung 

der inneren Entwicklung des Reiehes u. A. auch 

getreulich die Erbschaft der alten Manchester-Partei 

angetreten. Wer sich noch der naiven Hoffnung hatte 

hingeben konnen, dafs bei jenen Leuten jemals eine 

verstandige Politik der Thatsachen Platz zu greifen 

vermochte, den mufsten von einer solchen Tau- 

schung die Wuthanfalle bekehren, welche sich 

jeweilig in der Presse dieser Partei erheben, so

bald einmal aus den Kreisen der deutschen In

dustrie der Grundsatz »nationaler Handelspolitik« 

fiir ihre Interessen geltend gemacht wird.

Ein klassisehes Beispiel liefern dafiir die

jenigen Auslassungen, welche neuerdings anlitfs-

1 ic h  des M i t b e w e r b e s  der  b e l g i s c h e n  

E i s e n i n d u s t r i e  a u f  dem  d e u t s c h e n  

S c h i e n e n  m a rk te  hervorgerufen wurden.

Es ist in diesen Blattern schon friiher und 

mehrfach auf das Mifsverhaltnifs hingewiesen 

worden, welches zwischen den Productionsbe- 

dingungen Deutschlands einerseits und Belgiens 

und Englands andererseits besteht. Auf die in 

Betracht kommenden Umstande fufsend, glaubte 

man bei unserer Staatseisenbahn-Verwaltung, 

gegeniiber den bei verschiedenen Bedarfsaus- 

schreibungen aufgetretenen Offerten des miteon- 

currirenden Auslandes, durch welche die Preise 

deutscher Werke unterhoten wurden, dennoch 

eine gewisse Beyorzugung des heimischen Ge- 

werbes beanspruchen zu durfen. Dieser Anspruch 

wurde zuinichst darauf begriindet, dafs es billig 

sei, denjenigen Lasten Rechnung zu tragen, 

welche unserer Industrie durch die, in anderen 

Landern nicht oder nur in sehr viel milderer 

Form bestehende, gewerbliche und socialpolitische 

Gesetzgebung aufgeburdet sind. Sodann wurde 

betont, dafs es national-okonouiisch sich ais 

wenig verst;indig darstelle, wegen geringfiigiger 

Preisdifferenzen, welche sich zur Geniige durch 

die von der Natur sehr viel weniger begunstigte 

Lage der heimischen Production erklaren, dem Aus

lande Lieferungen zur Befriedigung des deutschen 

Bedarfes zu iibertragen und dadurch der vater- 

landischen Arbeit grofse Objecte zu entziehen, 

an dereń Stelle auf keine Weise neue Erwerbs- 

gelegenheiten beschafft werden konnten. Man 

empfindetesals ein bitteres Unrecht gegen den deut

schen Arbeiter, wenn eines geringen Mehrpreises 

wegen die Lieferung von Staatsbahnmaterial der 

auslandischen Industrie iibertragen wird. Es ist 

jedenfalls auch wenig politisch und mit dem 

Geiste unserer socialpolitischen Gesetzgebung 

schwer zu reimen, wenn man Gesetze schalft, 

durch welche dem Arbeiter Wohlthaten auf 

Kosten des Arbeitgebers erwiesen werden sollen, 

dem Arbeiter selbst aber denjenigen Boden (die 

Arbeit) entziebt, auf weichen allein er seine 

Anspriiche zu griinden imstande ist. Ueberdies 

war man in der Lage, den rechnerischen Nach- 

weis zu erbringen, dafs bei den in verschiedenen 

Fiillen ertheilten Zuschlagen unsere Eisenbahnen 

einen sehr wesentliclien kaufmannischen Gesichts- 

punkt aufser Acht gelassen hatten. Es hatten 

namlich jedenfalls die durch die inlandische 

Production bedingten Frachteinnahmen bezw. der 

aus denselben sich ergebende Gewinn dem Preis- 

unterschied der billigeren auslandischen Offerte
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gegentibergestellt werden miissen, indem alsdann 

das Endergebnifs des Yergleielis den Vorzug der 

deutschen Offerte klar ergeben mufste. Jene 

Frachtensumme ist aber keineswegs unerheblich, 

da die Herstellung jeder Tonne Schienen den 

Hin- und Hertransport eines mindestens 8 fachen 

Gewichtsquantums von Erzen, Kohlen, Koks, 

Kalksteinen, Roheisen und feuerfestem Materiał 

erfordert. Rechnet man nun don beziigliehen 

Fraehlausfall pro Tonne mit nur 1 x/2 J t *  so 

ergiebt sich bereits eine Gesammteinnahme von

12 J t  pro Tonne, welche beim Bezuge der 

Schienen aus dem Auslande unseren Eisenbahnen 

entgeht. Dabei bleibt noch unberiicksichligt, dafs 

gerade in denjenigen Fallen, in welchen England 

und Belgien iiberhaupt zu concurriren pflegen,

— an der Grenze und an den Ki|gten — unsere 

inlandischen Werke aucb fiir das F a b r i c a t  

sehr bedeutende Frachten in Reehnung zu stellen 

haben.

So betragt beispielsweise die Fracht von Eng

land nach Stettin pro Tonne 5 */2 J t , wahrend 

die weslfaiischen Werke schon bis Berlin mit einer 

Fracht von durchschnittlich 14^2 J& pro Tonne zu 

rechnen haben. Etwas geringer ist der Unter- 

scliied zwischen Seraing und Westfalen fiir 

Lieferungen nach der Station Ulflingen, welche 

bei einer der letzten Ausschreibungen in Frage 

kam. Auch hier stellt sich die Fracht yon 

ersterem Orte auf 6 J t , wahrend von Westfalen

9 J t  pro Tonne aufzuwenden sind. W ill man 

auch bei der Beurtheilung der Offerten diese 

DifTercnzen n icht  v o l l  in Ansatz bringen; einen 

Sehr nennenswerthen Theil derselben wird man 

immer ais entgangenen Gewinn der deutschen 

Bahnen betrachten miissen, da der Ausfall solcher 

Ęinnahmen, die mit vorhahdenen Anlagen und 

Betriebsmitteln erzielt werden konnen, durch 

keinerlei andere Ertrage gedeckt wird.

Diese Erwiigungen werden nunmehr von der 

freisinnigen Presse in heftigster Weise angegriffen 

und zwar richtet sich die Polemik, wie das zu 

erwarten war, in erster Linie gegen die deu t sche  

Seh ien  e n g e m e i  ns ch aft.  Es ist den Yer- 

fechtern „des freien Spiels der wirthschaftlichen 

Krafte“ Śiufserst unbeąuem, dafs sich in der 

grofsten deutschen Industrie eine Yereinigung 

moglich erwiesen hat, welche es vermochte, der 

sich gegenseitig zerfleischenden Schleudercon- 

currenz ein wirksames Paroli zu bieleń und, 

gegeniiber der wachsenden Ueberproduction auf 

dem Weltmarkte, und der dureh neue Erfindungen 

gewaltsam reranderten Lage, durch mafsvolle 

Vereinbarungen eine beseheidene ExistenzfShigkeit 

der bestehenden Werke aufrecht zu erhalten.

*  D ie  v on  anderer Se ite  aufgestellte B e rechnung , 
w onach  d ie  ganze F rach t  p ro  T o n n e  Sch ienen  e inscliiiefs- 
lich  der dafur verarbeiteten M a teria lien  a u f  zu sam m en  
nu r 6 J l  an zunehm en  w a re , ist im  D u rch schn itt  
jedenfalls unzutreffend.

yiii.i

Ueber die B e r e c h l i g u n g  von industriellen 

»Conventionen« hraucht man heute zum Gliick 

kein Wort mehr zu verlicren. Wer sich iiber 

die in Frage kommenden Gesichlspunkte naher 

unlerrichten wil l , dem sei die ausfiihrliclie ge- 

diegene Besprechung des Buches von Professor 

Dr. Klein wiichter iiber »Die Cartelle, ein Beitrag 

zur Frage der Organisation der Volkswirthschaft« 

im Februarheft 1883 von »Stahl und Eisen« 

empfohlen.

Wunderbar mufs es nur erscheinen, dafs die 

Anwendung eines Mittels gesunder Selbsthiilfe 

dem Mancheslermanne allenfalls nur dort zu- 

lassig erscheint, wo der E i n z e l n e  sich des- 

selben bedient. Keinenfalls darf aber nach Mcinung 

jener »laisser faire« -Politiker unter einer Yer

einigung Mehrerer der grofse Heilige leiden, 

welcher uns durch den Cultus des »Steuer- 

z a h le r s «  oder des » C o n s u m e n t e n «  genug- 

sam bekannt ist. — Zwar ist uns der »Con- 

sument« immer ein etwas dunkler Punkt geblieben, 

und wir waren — wenn wir zu sagen hatten — 

boshaft genug, eine Niederlassung von »Con

sumenten« in Deutschland nur dann zu gestatten, 

wenn die guten Leute ausreichende und geniigend 

ausdauernde Subsiśterizmittel nachzuweisen ver- 

mocliten. W ir waren neugierig, wie viele von 

der Species des Hrn. Geheimrath Dr. Engel sich 

finden wurden, denen jene Millel »wie ein Korn- 

feld auf der flachen Iland® wiichsen, ohne sie 

durch lohnende produetive Arbeit zu erwerben.

Fast wirkt es tragikomisch, die fable con- 

venue, ais habe die deutsche Eisenindustrie ihre 

unleugbar seit Jahren kritische Lage leichtsinnig 

durch eigenes Verschulden hervorgerufen, noch 

immer mit dem namlichen Larm verbreitet 

zu sehen, Die Ursachen, welche zu der gegen- 

wSłtigeń Gestaltung der Dinge gefiihrt haben, 

diirften fiir jedes offene Auge klar zu Tage liegen. 

Ais unmiltelbar nach dem Kriege mit Frankreieh 

in den Jahren 1871 bis 1874 die ungealmle 

Vermehrung industrieller Anlagen in Deutschland 

und damit eine gewaltige Productionsvcrmehrung, 

namentlicli in der Eisenindustrie der europaischen 

Liinder, eintrat, lagen derselben sehr triftige 

Motive zu Grunde. In erster Linie war es der 

Staat, welcher derartige Anforderungen in bezug 

auf die Erneuerung von Eisenbalm- und Kriegs- 

material stellle, dafs denselben mit den vor- 

handenen Productionsmilteln unmoglich genugt 

werden konnte. Wenn alsdann die Entwieklung 

der Productionsfiihigkeit nicht das gesunde Mafs 

einhielt, so lag die Schuld unzweifelliaft nicht 

an der Industrie ais solclier, sondern zunachst 

an den in bezug auf Menge und Frist der Leistung 

das Unmogliche fordernden Consumenten, und 

zwar namentlicli an den Eisenbahnen. W ir wollen 

anerkennen, dafs andererseits auch die Biirse und 

das gierig speculirende Privatkapital, welche mtibe- 

los von den Friiehten der industriellen Arbeit

7
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den Lfiwenantlieil in die Tasche zu steckcn hofT- 

ten, dabei einen miicbtigen Einflufs ausiiblen. Diese 

letzteren sind cs, an dereń Rockscbofsen alle 

jene schwindelhaften Grundungen htingcn, die 

man immer wieder so gem der ehrlichen deut

schen Arbeit zum Vorwurf machen mochte und 

welche nur dazu beigetragen haben, der letzteren 

den Kampf ums Dasein reclit sauer zu machen. 

Immerhin wiirde es ein Zeichen grofser Un- 

wissenheit sein, wenn man angesicbts der heutigen 

Yerhaltnisse nur den Grundungen jener Zeit die 

Entsteliung der weit uber den Bedarf hinaus- 

reichenden Production zuschreiben wollte. Vor 

Allem mufs betont werden, dafs gerade in der 

deutschen Eisenhutten-Industrie die allerwenigsten 

Grundungen stattgefunden haben. Wohl haben 

cinzelne Werke zu hohen Preisen den Besitz ge- 

wechselt. Dadurch wurde aber keine Pro- 

d u c t i o n s v e r m e h r u n g  herbeigefiihrt, und was 

fiir die Yerzinsung der Anlagen durch zu hohe 

Bewerthung der letzteren von der Borse gcsiindigt 

war, h a t  i n z w i seh en d u r c h  R  e du c t i o n en 

des I i ap i t a ls  langst  seine S i ihne gefun- 

d e n. Es hiefse in diesen Blattern Eulen nach Athen 

tragen, wollte man sich mit der eingehenden Darle- 

gung befassen, wie die grofsen Erfindungen von 

Hen ry  Bessemer  und T h o m a s  und Gi 1- 

c h r i s t  dic naturnothwendige Folgę haben 

mufstcn, nicht nur die Production der bestelienden 

Werke in ungeahnter Weise zu erhohen, sondern 

auch neue Productionsstalten zu erschliefsen, dereń 

Nutzbarmachung bei dem friiheren Stande der 

Technik zu den umniSglichen Dingen gehorte.

Nach der Berufsstatislik vom 5. Juli 1882 

gehoren der Eisen- und der Maschinen-Industrie, 

sowie dem Bergbau-, HiiUen- und Salinenwesen,

3 295 747 Personen (Erwerbsthatige und dereń 

Angehorige) oder 7,30 fjo der gesammten Be- 

volkerung Deutschlands an, nicht viel weniger, 

ais wie sammt l ic he  Gruppen des Handels und 

Yerkehrs, welche insgesammt 8,91 % der Be- 

volkerung ausmachen, aufzuweisen haben. Hieraus 

erhellt wohl schon zur Geniige, welchen bedeuten- 

den Factor des deutschen Wohlstandes diejenige 

Erwerbsthatigkeit ausmacht, ais dereń Kern wir den 

in der deutschen Schienen-Gemeinschaft vertretenen 

Industriezweig hinstellen diirfen. Es ist ja richtig, 

dafs ein nicht unerheblicher Bruclitheil der vor- 

angefuhrten Seelenzahl auf solche Zweige der 

Montan-Industrie entfallt, welche nicht absolut 

mit den deutschen Eisen- und Stahlhiitten in 

direct abhangiger Yerbindung stehen. Wohl aber 

diirfen wir mit Fug und Recht die Behauptung 

wagon, dafs sowohl der deutsche Erz- und Kohlen- 

bergbau. ais auch die Hohofenindustrie, und 

nicht minder die Maschinen-Industrie, in sehr 

vielen ihrer bedeutendsten Anlagen ohne die 

heimischen Stahlwerke einfach unmoglich sein 

wiirden. Wenn die freisinnige Presse, um ihren 

Ahgrifłen auf die deutsche Schienen-Gemeinschaft

mehr Biihneneffect zu verleihen, diesem hervor- 

ragendsten Zweige unseres nalionalen Gewerbes 

die Bedeutung unserer Schlossereien, Messing-, 

Zink-, Lampen-, Posamentir-, Kurzwaaren-, Con- 

feetionsfabriken u. s. w. entgegenhalt, so ist das, 

um es gelinde auszudrucken, eitel Geflunker, 

welches in denjenigen Kreisen der Bevolkerung 

schwerlich verfangen wird, die ihr Urtheil auf 

Zahlen zu griinden gewohnt sind. Nach den 

gewifs zuverliissigen Aufstellungen des Reichs- 

versicherungsamtes hatte die gesammte deutsche 

Industrie (einschliefslich des Baugewerbes) im 

letzten Quartal des Jahres 1885 476 Millionen 

Mark Arbeitslohne zu zahlen, von welchen allein 

147 Millionen oder 31 $  auf den Bergbau und 

die Eisenindustrie ęntfallen. Inwiefern besonders 

innerhalb der Eisenindustrie die Hiilten- und 

Walzwerksbranche von Bedeutung ist, ergiebt sich 

am deutlichsten durch einen Blick auf Rheinland- 

Westfalen, woselbst unzweifelhaft die Maschinenbau- 

und Kleineisen-Industrie Deutschlands die zalil- 

reichsten und bedeutendsten Betriebe aufzuweisen 

hat. Es stehen dortselbst 360 Betriebe der 

Hutten- und Walzwerks-Industrie mit 69 Millionen 

Mark Arbeilslohnen 2807 Betrieben der Maschinen

bau- und Kleineisen-Industrie mit 49 Millionen 

Mark Arbeitslohnen gegeniiber. Immer wieder 

mussen wir aber betonen, dafs der gesammte 

Erz- und Kohlenbergbau Deutschlands und ein 

nicht unbetrachtlicher Theil anderer Zweige der 

Eisen-lndustrie vollig undenkbar sein wurden, 

wenn nicht die Hutten- und Walzwerks-Industrie 

ihnen gewissermafsen das Fundament ihrer Arbeits- 

moglichkeit darboten.
Der einsiclitige Volkswirth diirfte nun, wie 

es uns scheinen will, ein Gewerbe, welches mil 

den von ihm abhangigen Zweigen der vaterliin- 

dischen Arbeit dem Volksvermogen jahrlich eine 

Summę von 589 Mili. Mark an Arbeitslohnen 

zufiihrt, wohl mit etwas sorgsamem Auge be- 

trachlen; ja wir glauben, dafs eine Staatsregierung, 

welche sich der Wichtigkeit nationaler Wirth- 

schaftspolitik bewufst ist, wohl Ursache hal, 

sich dafiir zu erwarmen, wie im Interesse des 

Landes die Erhaltung und Entwicklung eines 

solchen Gewerbszweiges zu fordern ist.

Dafs von der Schalfung jener Werthe den 

»Hiitten-Baronen« und den Actioniiren derselben 

nicht zu viel zu gute gekommen ist, weist die 

Zusammenstellung aus, welche der Yerein deut

scher Eisen- und Stahl-Industrieller iiber das 

Jahr 1885 ver5ffentlicht hat. Wahrend der 

durchsćhnittliche Lohnsatz des Hutten - Ąrbeiters 

sich im Jahre 1885 auf 765,48 d i gegen

739,OS d i im Jahre 1879 belief, ist von 50 

Eisenhiittenwerken mit rund 255 Mili. Mark 

Actien-Kapitał nach Ausweis der Bilanzen im 

Jahre 1885, nach v ie l facher  Reduc t io n  des 

u r s p ru ng l i c h en  Act ien-Kap i ta ls ,  ein Durch- 

schnittsgewińn von 3,67 ^  erarbeitet worden.
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Ob es gerechtferligt oder uncrhort ist, wenn 

cin Industrieller zu einer Zeit , in welcher 

der allgemeine Zinsfufs fiir Staalfobligatjonen 

hoher stand ais heute, einen soichen miihsam 

errungenen Ertrag aus seinem stets vor einer 

unsicheren Zukunft stehenden Unternehmen ais 

nicht sehr befriedigend erachtet, wollen wir hier 

nicht weiter erortern. Diese mit 3,67 % Jahres- 

ertrag ilires Kapitals abschliefsenden Industriellen 

sollen also diejenigen Leute sein, welche angeb- 

lich mittelst der deutschen Schiencngcmeinschaft 

dcm deutschen »Steucrzahler« den Bedarf seiner 

Staatseisenbahnen vertheuern. Dafs Deutschlands 

Eisenindustrie den Eisenbahnen des Landes eine 

jahrliche Frachteinnabme von rund etwa 60 Mili. 

Mark zufuhrt, wird dabei vorerst naliirlicli nicht 

beachtet. Fiir die Eisenindustrie selbst liegt 

allerdings in dieser Ausgabe eine der wesent- 

liclislen Scbwierigkeiten fiir die Concurreriżfahig- 

keil mit dem Auslande. Die Sehienen, welche von 

schlechterem Materiał im Jahre 1874 per Tonne 

340 J t  kostelen, sind gegenwiirtig in alierbestem 

Flufsstahl auf einen Preis von 115 Jl> — und 

noch weniger heruntergegangen. Die Frachten- 

tarife der Eisenbahnen, welche im Jahre 1874 

durch dic vom preufsischen Ministerium geseguete 

Coalition aller bestehenden Staats- und Privat- 

balmen um 20 und theil weise um weit

grofsere Siitze erhoht wurden, sind noch nicht

alle auf den fruheren Stand zuriick gefuhrt

worden. Unsere Industrie mag sich damit 

abfinden, trotz dieser theuren Frachten ihre 

Stellung im Lande zu behaupten, wahrend

die englische Concurrcnz, dank ihren uber 

100 Jahre alten zahlreichen Wasserstfafsen 

und vorziiglichen Hafen, und dic belgische Con- 

currenz, dank ihren ebenfalls billigen Frachten

zum Hafen oder zur Grenze, dort, wo die Gunst 

der geographischen Lage dcm Auslande einen 

Milbcwerb iiberhaupt gestattet, allen Vortheilen 

ihrer natiirlichen Productionsbedingungen auch 

noch den Yorzug billigerer Transporlwege hin- 

zufiigen diirfen. Nun erhebt man freilich den 

Vorwurf, dafs, wahrend unsere Industrie auf dem 

inlandisehen Mark te h o h e  Preise (107 J l  sic!) 

zu erzielen trachte, nach dem Auslande Sehienen 

zu wesentlich billigeren Preisen verkauft worden 

sind. Der unbefangene »Steuerzahlcr« soli 

offenbar aus diesem Yorwurf die Morał entnehmen, 

dafs, wenn die deutsche Stahlindustrie so billige 

Sehienen an das Ausland abzugeben vermag,

— dic Riicksicht gegen das eigene Land ihr doch 

rnindestens die Pllicht auferlege, die Sehienen 

fiir unsere Staatsbalmen zu keinem hóheren 

Preise zu liefern.

Wie wenig jedoch gerade auf diese Vorkomm- 

nisse die von uns wiedergegebene Schlufsfolgerung 

der Anwalte unserer Steuerzahler zutrifTt, weifs der 

jiingste Lehrling eines kaufmannisehen Geschąfts 

so gen a u , dafs von dieser Wissenschaft wohl

auch einiges in die Redactionsbureaus unserer 

Zeitungspresse durchgedrungen sein sollte. Wenn 

die deutsche Hiitten- und Waizwerks - Industrie 

es Ycrmochte, das in ihr angelegte (gegen die 

wirklichen Anlagekosten bereits bedeutend ver- 

minderte) Kapitał im Jalire 1S85 iiberhaupt zu 

verzinsen, so wird das nur infolge desjenigen 

Nulzeris moglich gewesen sein, welchen dic 

Yerkaufspreise des Fabricats nach Deckung der 

Selbstkosten iibrig lassen. Es bedarf nun keiner 

grofsen Rechenkunst, um zu ermitteln, dafs, 

wenn die 230 000 t Sehienen, welche den deut

schen Bedarf ausmachen, von unseren einheimi- 

schcn Werken zu sogenannten Auslandspreisen 

lialten geliefert werden sollen, die Erarbeitung 

eines Uebcrschusses von auch nur 1 % vollig 

unmoglich gewesen ware. Allerdings geliort 

etwas mehr kaufmannisches Vcrslandnifs dazu, 

zu begreifen, dafs auch eine Durchschnittsrente 

von 3,67 sich nicht halte erzielen lassen, 

wenn nicht ein Theil der Production zu billigeren, 

und zwar unter Selbslkostenpreisen nach dem 

Auslande abgesetzt wurde, ganz davon abgesehen, 

dafs fiir den Absclilufs derartiger Geschafte eine 

ganze Menge individueller Grunde bestimmend 

sein konnen. Zunachst ist es leicht begreiflich, 

dafs bei jeder Massenfabricalion die alłgemeinen 

Selbstkosten durch eine Yermelirung der Produc

tion fiir die Tonne giinstiger gestaltet werden, 

so zwar, dafs die Begebung eines gewissen 

Bruchtheiles zu billigeren Preisen dank der 

mittelst der Productionsvermehrung erzielten 

Herabdriickung der Selbstkosten sogar eine Min- 

derung des fiir den gesicherlen Matki zu stellcn- 

den Verkaufspreises ermogłicht. Es diirfte nun 

ferner einleuchten, dafs man sich bei jedem 

Geschaft beziiglich der Preisstellung nacli den 

Verhaltnissen desjenigen Marktes zu ricliten hat, 

welcher die Waare aufnehmen soli, und wird 

man daher iiberall dort, wo der internationale 

Weltbewerb in Frage kommt, sehr wesentlich 

billiger verkaufeu miissen, ais im Inlande. Es 

ist aber unter Umstanden von sehr erhebliehem 

Interesse, vom auślandischen Markte nicht yollig 

verdrangt zu werden, und bringt daher ein 

grofses Werk woht einmal selbst ein namlialles 

Opfer, um im andern Falle, auf vorhandenc 

Yerbindungen und die erwiesene Leistungsfahig

keit fufsend, einen erfolgreichen Mitbewerb ein- 

treten zu lassen. Der Absclilufs eines kleinen 

Nutzen Jassenden Auslandsgeschafts kann auch 

durch die Erwagung herbeigefiihrt werden, dafs 

ohne die Uebernahme der beziigliehen Lieferung 

vielleicht Ilunderte oder Tausendc vOn Arbeitern 

wochenlang feiern miifsten, ohne dafs sie wahrend 

dieser Zeit auch nur die Wohlthaten einer 

»Pfennigs-Pension* geniefsen. Dem Fassungs- 

vermogen des deulschen Freisinns diirfte freilich 

dieser Beweggrund weniger verstąndlic!i sein, 

da die Humanitat dieser cdlen Gesellschatt mit
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dcm abslraclen BcgrifT des »Steucrzahldf|« glatl ; 

abschneidet.
Mit dem namlicHen Augenblicke, von welchem 

ab dic deutsche Industrie dem Zwange gegen

iiber stande, forlan olmc jeden Nutzen und stels 

mit Yerlust zu verkaufen, ware selbstredend 

auch die Vernichtung dieses fiir uns so wich

tige n Gewerbes besiegelt. Audi diese Thatsache 

wiirde gcwisse Leute jedoch so lange kalt 

lassen, bis das liebenswiirdigc Ausland, de r

i n 1 a n d i s c h e n C o n c u r r o n z  a u f  de m 

d e u t s c h e n  M a r k t e  i i b c r h o b c n ,  sich dazu 

herbeilafst, unserm »Steucrzahlcr« d i e j e n i g e n  

P r e i s e  z u d i c t i r e n ,  w e lche  gee ig n e t  

s i n d ,  den E n g l a n d e r n  oder  B e l g i e m  

d ie  O p fe r  z u e r se tzen ,  welche ihnen bis 

dahin dic Concurrenz bei deutschen Lieferungen ge- 

kostet hat. Wenn es namlich auch richtig ist, dafs 

sowohl England ais Belgien Eisenbahnschienen ver- 

mogc ihrer weit giinstigeren Productionsbedingun- 

gen billiger herstellęn konnen, ais wir, so unterliegt 

es doch andererseits kcinem Zweifel, dafs die- 

jenigen Preise, mit welchen man von dort aus 

auf dem deutschen Markte zu concurriren fiir 

gul findet, auch diesen kcinen Nutzen lassen, 

yielmehr in manchen Fallen directe Opfer er- 

fordem. Man bringt diese Opfer in der Holf- 

nung, dadurch vorubcrgehend ein Uebergewicht 

iiber unsere Industrie zu crlangen und auf 

diesem Wege fiir die Erneuerung eines inler- 

nalionalen Abkommens Zugestiindnisse zu er- 

wirken, auf welche man unter normalcn Ver- 

haltnissen schwerlicli einen Anspruch zu erheben 

yermochte.

Nun ist zwar, gestiitzt auf die aus allen 

Kreisen des arbeitenden Volkcs gewonnenen 

Erfahrungen und erhobenen Yorstcllungcn, seitens 

des preufsischen Ministeriums fur offentliche 

Arbeiten fur die Yergebung von Leistungen und 

Lieferungen der neue Grundsatz eingefiihrt, dafs 

dic niedrigste Geldforderung ais solche bei der 

Zuschlagsertheilung keineswegs vorzugsweise zu 

beriicksichtigeri ist. Die vom Ministerium unterm

17. Juli lb85 erlassenen neuen Bestimmungen 

sclneiben sogar geradezu vor, dafs diejenigen 

Angebote von der Beriicksichtigung ausge* 

schlossen blciben sollen, „welche eine im offen- 

baren Mifsverhiiltnifs zu der belreffenden Leislung 

stchende Preiśforderung enthalten11. W ir geben 

zu, dafs die Auslegung dieser Bestimmung eine 

aufserordentlich delinbare ist. Man kann beispiels- 

weise sehr yerschiedencr Meinung darflber sein, 

wami das in Frage stehende Mifsverhaltnifs ein

tritt; ob dasselbe ais vorhanden anzunchmen ist, 

wenn die Offerte ein angemessenes bcscheidenes 

Entgelt der gcleisteten Arbeit und des ubernom- 

menen Risicos nicht mehr zulafst, oder ob daran 

erst zu denken ist, wenn die geforderten Preise 

olTenbar zum unvermeidlichen Bankerott fiihren. 

W ir wollen mit unserm eigenen Urtheil iiber

diesen Punkt zuriickhalten. Dis aber mochten 

wir nicht unausgesprochen lassen, dafs uns vom 

Stand punk te der n a t i ona lcn  Handcls- 

po 1 i tik eine Zuriickweisung der belgischen und 

englischen Offcrtcn, die in den letzten Monaten 

auf dem deutschen Markte vorlagcn, hiitte ge- 

boten erscheinen miissen. Statt dessen ist nicht 

nur das Ausland an unseren Lieferungen be- 

thciligt worden — obschon bei Beriicksichtigung 

der unseren Eisenbahnen seitens der deutschen 

Industrie entgehenden Frachten fiir Rohmaterialien 

die auślandischen Forderungen unvortheilhafter 

waren — sondern man hat den Respect vor 

dcm »Stcucrzahler« so weit getriehen, wie dieser 

letztere cs, selbst bei bewufstloseslem Naehbclen 

der ilim vom deutschen Freisinn zugebilligten 

Anspriiche, uiemals erwartet halle. Man hal die 

deutschen Werke zum Theil gezwungen, mit 

ihren Preisen auf den Satz der auslrindischen 

Offerten lierabzugehen und so beiliiu fig im 

November v. J. anliifslich einer OlTerte der 

Firma Bolckow, Vaughan & Cie. fiir den Bezirk 

der Koniglichen Eisenbahn - Direction Berlin der 

Staatsbahnyerwaltung effecliz 40 000 J(> zu schcn- 

ken. Der gesimumgstreue deutsche Freisinn 

ist jedoch auch hier um die Rechlfertigung einer 

solchen nationalen That nicht vcrlegen. Der 

Universal-»Steucrzahler« giebt auch hier wieder

um den Ausschlag, indem er dcm in der Offerte 

zwar billiger erschcinendcn, in Wirkliehkeit aber 

theureren Auslandspreise den Zoll vou 25 

per Tonne gegeniiber stellt, welchen das Re ich  

fiir die Einfuhr der Schienen aus dem Auslande 

erhebt.

Dafs beispielsweise in Preufsen unsere 

S t a a t s e i s c n b ah n v e rw a l t u n g  seit Jahren die 

Aufgabe hatte, sich ais eine der vornehmsten 

Finąnzcjuelleń des Staates zu betraclilen, ist 

nicht neu. Ware es anders gewesen, so wurden 

walirscheinlich auch die Turife bereits eine fiir 

die Industrie giinstigere Gestaltung erfahren 

haben. Dafs aber die Bahnverwaltungen der 

Einzelstaatcn bei ihren Preis-Calculationen ricucr- 

dings auch die der R e i c h s k a s s e  zulliefsendcn 

E i n g a n  gszo 11 e in Beriicksichtigung ziehen 

sollen, war uns allerdings neu. Die Erseheinung 

ist iiberraschend und zwar uamentlich deshalb, 

weil sie ein Licht auf unsere Zollpolitik wirft, 

durch wrelches die letztere einen mit u n se re n  

BegrifTen von der Sache nur schwer zu verein- 

barenden Schein erhalt. Wir wollen keineswegs 

leugnen , dafs Fiirst Bismarck in seinem bc- 

ruhmten Schreiben vom 15. December 1S7S 

bei der Aufstellung eines neuen autonomen Zoll- 

tarifs fiir Deutschland auch  die Scbaffung ciuer 

neuen indircctcn Finanzquelle im Auge hatte. 

W ir glaubcn aber mit ziemlicher Bestimmthcit 

annehtnen zu diirfen, dafs die grofse Mehrzafil 

der industriellen Zoile des Tarifs von 1S79, und 

namcntlich dic Eiscnzolle, dem bereits im Jahre
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1818 ais Fundament der preufsischen Zollpolitik 

aufgcslellten Grundśalz entsprechen, insofern sie 

dem Zweck dienen sollen, „die in land ische 

Gewerbsamkui t  zu schutzen,"  Dic Heran- 

ziehung des Zolles in die verglcichende Calcula- 

tion der fiir Sfaalslieferungen aus dem Inlande 

und dem Auslande vorliegenden Offerten ist in 

der That so neu und eigenthumlich, dafs man 

ihr die Eigcnschafi eines patentfahigen Verfahrens 

nicht abzusprechen vermag. Neugierig darf man 

hochstens sein, oh man auch fiir die Folgę der- 

arligen Rechnungen hegegnen wird, oder oh es 

sicii in dem vorliegenden Fali nur gewissermafscn 

um ein Verlegenheitsargunient liandelte.

Das gewaltigste social-poiitische Problem, 

welches dic Gegcnwart bcherrscht, ist das vom 

Fiirsten Reichskanzler aufgestellte „Recht auf 

Arbeit". Dic Losung dieses Problems ist un* 

endlieh scliwer und offenbar nur in bescheidcnen 

Bruchstiicken moglich. Wenn sie aber irgcndwo 

gegeben ist, und wenn andcrerscits irgendwo das 

„Recht auf Arbeit" unbestritten sein sollte, so 

ware es sicherlich das Recht der nat iona len 

Arbeit, so weit es ohne ernste Sclnidigung anderer 

inlandischer Interessen zuliissig erscheint, fur die 

Befriedigung des heimischen Bedarfs dem aus- 

landischen Gewerbe gegeniiber bevorzugt zu 

werden. Dafs auch die Preise der Schicnengc- 

meinschaft keine Ueberforderung einschlicfsen, 

geht mehr ais zur Geniige aus dem Urnstande 

hervor, dafs im Jahre 1874 die Tonne Schienen 

225 fó mehr kostete, ais heute, wahrend die zunachst 

um 20 fi erhohten Tarifc unserer Bahnen erstin den 

letzlen Jahren, und auch noch nicht alle, den alten 

Stand allmalig wieder erreichten, dic Lohne der 

Arbeiter z. Z. meistens bessere sind, ais wic sie es 

in den Jahren des grofsen Aufschwunges waren, 

und die Bentc aus dem industriellen Betriebe auf 

das denkbar niedrigste Mafs herabgemindert ist.

Ohne den Zoll wurde dic deutsche Eisen- 

Industrie trotz ihrern unverdrossensten Bingen 

und trotz der bescheidensten Anspriiche in ihren 

allerineisten Zweigen nicht cxistenzfahig sein. 

Daher soli auch der Eisenzoll kein Finanzzoll 

sein, sondern er soli dazu dienen, dafs dic Summę 

der von der heimischen Eisenindustrie erzcugbaren 

Werthe, welche im Jahre 1883 — bei besseren 

Preisen noch rund 526 Millionen Mark ausmaehten, 

und im Jahre darauf sich auf 461 Millionen Mark 

beliefen, den Kanalen der heimischen Volkswirth- 

scliaft zugefiihrt wird. Hatte der Zoll nicht 

die w i r th scha f l l i c he  S la r kung  des Landes,  

sondern nur die Unterstiitzung bestimmter privater 

Unternehmungen im Auge, so ware er bei der 

Belastung eines Erzeugnisses, das wie Eisen sich 

einer massenhaften Verwendung fiir alle moglichen 

Zwecke erfreut, geradezu verwerflich. W ir konnen 

uns daher von der Ansicht nicht frei machen, 

dafs es ais eine Pflicht des Staates gegen sich 

selbst erscheint, einen Induslriezweig, welcher

fiir die Volkswirlhschaft und die Vertheidigung des 

Landes eine solche Bedeutung hat, nicht nur zu 

erhalten, sondern in seiner Entwicklung zu 

fordem und zu schiitzen. — Wohl hal die Man- 

chesterschule unter anderen auch den Unkenruf 

ausgestofscn, der Zollschutz werde den technischen 

Fortschritt hemmen und die Spannkraft der 

deutsehen Arbeit lShmen. Blind rniifsten aber 

alle diejenigen gewesen sein, welchc seit dem 

neuen deutsehen Zolltarife die Entwickelung unserer 

heimischen Industrie miterlebten, ohne wahrzu- 

nelimen, welche ungeheure Vermehrung der 

wirthschafllichen Knifte und welche — wenigstens 

von unseren Nachbarvolkern sehr sehmerzlich cni- 

pfundene — Steigerung der industriellen Leislungs- 

fiihigkeit unserej Vaterlandes dadurch begiinstigt 

wurden. Blind und unwissend rniifsten allerdings 

auch diejenigen sein, an deren Urtheil auf diesem 

Gebiete die Gescliichte der englischen und 

amerikanischen Handelspolitik spurlos voriibcr- 

gegangen ist. Kein ehrlichcr Ilistorikcr wird es zu 

leugnen wagen, dafs die beiden genannten 

Lauder ihren R e i c h l h u m  und ihre Gon- 

currehzfah igkei t  au f  dem Wel t i na rk  te zum 

ganz erhebl i chen Thei l e  jener  na t i ona len  

W  i r th s cli a f t s p o 1 i t i k v e r d a n k e n , a u f G r u n d 

deren zur rechtcn Zei t  dem fremden Er- 

zeugni fs der hei mis che Mark t verschlossen 

oder doch derar t  durch Z o l l s c h r an ken  

verwehrt  wurde,  dafs die in landi sche 

Gewerb tha t i gke i t  sich nacli a l len Rich- 

tungen in Rul ie zu kraf t igen und zur 

machtvo l le n  Selbstandigkei t  auszugesta l- 

ten vcrmochte .  Inzwischen beginnen auch an- 

dere Lander unter dem Schutz der bestehenden und

— wie in Rufsland — fortgesetzt erhohten Zoile 

die heimische Production zu entwickeln und diirfte 

hierin ein wesentliclier Grund liegen, weshalb 

Englands und Bclgicns Eisenindustrie auf dem 

nur sehr mafsig geschulzten deutsehen Markle 

festen Fufs zu gewinnen suelien. Zugleich sollte 

aber darin fiir die mafsgebendeii Stellen auch 

ein Fingerzcig liegen, dafs unsere Zoile nicht 

da sind, um theureren Auslandspreisen ais Com- 

pensationsobject zu dienen. Es wiirde in der 

That unfruchlbar sein, heute noch iiber dic Bc- 

rechtigung und die Bedeutung unserer Zollpolitik 

philosophiren zu wollen. Dort wo man, wie 

in den letztgenannten Landern, wegen der natiir- 

iich vorhandcnen Produetions - VortheiIe des 

schiitzcnden Zolles nicht mehr bedąrf, weifs man 

sich in hochst einfacher Weise dadurch zu helfcn, 

dafs man, wie in England und dessen Colonicen, 

fiir das Materiał die Verwendung englischen 

Eisens verschreibt oder, wie in Belgien, im 

sehlimmsten Falle die billigere Offerte des Aus- 

landes einfach unberucksichtigt lafst.* Diese

*  E s  ist a lle r E h re n  w e r t h , dafs der belgische 
G enera lconsu l zu Ko ln , H r. H. Ledeganek, die Interessen  
se ine r vaterland ischen  Ind u strie  m it allen  M itte ln  der
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nationale Selbsthiilfe wird dort sogar von pri- 

valen Untcrnelitnungen geiibt, um wieviel 

mehr hatten die Ycrwaltungcn der deutschen 

Bahnen den Beruf, u n s e r e r  Industrie die- 

jenige Beriicksichligung zutlicil werden zu

K u n s t  zu retten sucht. A lle rd in g s  Ycrm dgen  w ir  seine, 
der * K 6ln ischen  Zeitung« gegebene V c rs iche rung, 
dafs d ie Socićte  des chem in s de fer v ic in a u x  die in  
ih ren  S u b in iss io n sb e d in gu n ge n  fu r Scb ienen lie fe rungen  
entlialtene C lau se l: „ lis  dev ron t p ro ve n ir  d ’usinos 
be lgcs“ „n iem als a is  s treng  aufzufassen belracbtot 
babo ", n ich t ernsthaft zu nehm en. D a fs  d ie C lause l 
buch slab lic li v o r lia n d e n  war, sollte  doch  w oh l fur den 
A u ssch lu fs  der deutschen W e rk e  a is gen iigend  eraebtot 
w erden. W ir  g lauben dem  h inzufiigen  zu diirfen, dafs, 
w enn e inzelne deutsebe W erke  sich  dennoch  bei jener 
A u ssc h re ib u n g  betbe iligt hab en  so lllen, es s ich  ledig- 
lic li u m  die A b ga b e  v on  Scheinoffęrten gehande lt 
haben  k a n n ,  v on  dereń N ich tbe ruck sich tigung  m an  von 
vo rnbe re in  uberzeugt war. —

Im  ubrigen  ist es ke inen fa lls  ve rw underlich , w enn 
aucli bei e in igen anderen  Gelegenheiten d ic F o rd e 
rungen  deutscher W e rke  in  Be lg ien  sich  h o h e r er- 
w iesen, a is  d ie de r do rt he im ischen  Etab lissem ents. 
D a fiir  ist der U nterscb ied  in den P rod u c tioń śbe d in - 
g u n g e n -ein zu gew altiger. V o n  den A n sp r iic h e n  der 
Heeresyerfassung, w elche bei u n s  d ic kraftigsten  A r 
beiter in  ih rem  le is lung sfah igsten  A lte r fu r dre i Jahre 
der In d u strie  entzieht, ble iben die be lg iscben W erke  
unberfdirt. D ie  La sten  der U n fa ll- und  K ra n ke n ve r-  
s ich e ru n g  s in d  ihnen  b is la n g  unbekannt. D ie  2 pro- 
centige Steuer vom  B ru tto -W e r lb e  der Forde rung, 
w elche  D eu tsch lam ls Bergb au  zu tragen ba l, bleibt 
den B e lg ie m  erspart. D a fu r  gestaltet ihnen  das 
Gesetz eine fiir unsere  Begriffe  unerbOrte A u sn u tzu n g  
der jugem llichen  Arbeiter, und  w ie  es m it den A rbe its- 
lo h n e n  bestellt ist, geht da rau s hervor, dafs d ie K oh le n - 
g rubenarbe ite r im  Bez irk  v on  G harle ro i durchsclin itt- 
lic h  p ro  T a g  2 b is 2,20 Fr. [Ji 1,60 b is  Ji2,— ), 
jugend iiche  A rb e ite r  1 F r. {Ji 0,80) verd ienen. Z u  
a lledem  kom m t, dafs d ie concen lrirte  L a g e  der 
be lg iscben  M o n la n in du str ie  derse lben aufse ro rdentlich  
g iin stige  T ran sp o rtye rha ltn isse  gew iibi t. U nter so lchen  
Umslanden w erden dem nach selbst in  jener Zeit, 
a is  ke in  in te rnationale s Cartell der deutschen, 
englischen  u n d  be lg ischen  Scb ienenw erke  bestand, 
deutsche Concurrenzofferten a u f  dem  belg iscben M arkte  
n u r  ye rschw ind end  gew esen sein. W a r  es doch  
au ch  au f dem  deutschen M arkte  beziiglich  des 
be lg iscben  M itbew erb s g luck licherw eise  u lm lich, 
b is  m an  von  Be lg ien  zu P re isen  offerirte, zu 
denen d ie  bietenden W e rk e  trotz der e rheb lich  
gunstige ren  Fab rica t ion sb ed ingungen  n iem als  ih re  
R e c b n u n g  finden kOnnen. Dabe i ist es aber trotz der 
E rk liiru n ge n  des H rn . G enera lconsu ls Ledeganck  —  
n ich t  zu  le u g n en , dafs in  frfdieren Jah ren  bei dem  
M itbew erb  Deutsch lands die concurrenzfah igen  Offerten 
un se re r W e rk e  k e i n e  Be ru ck s ich t igu n g  fanden. E s  
bleibt so g a r  unbestre itbar, dafs in einem  Fa lle ,  im  
Jah re  1874 bei e iner Scb ie n e n su b m iss ion  der belgischen 
S taa tsbahnen , der belgische  M in iste r die deutschen 
Angebote  zuruckgew iesen hat, trotzdem  sie  um  35 Fr. 
pro T o n n e  b illige r waren, a is  d ie von  der in land ischen  
In d u str ie  geforderten Preise. D ad u rch  inufste m an  in  
bezug a u f  die Bethe iligung  an be lg ischen  Subtr.issionen 
bei u n s  um  so  m e h r  gew itzigt w e rd e n , a is uberdies 
noch  eine besondere  E rsch w e ru n g  des M itbew erbes 
d a rin  bestand, dars schon  bei E in re ic h u n g  der OfTerte 
ein  D om ic il in  Be lg ien  gew ah lt w erden tnufste, w ofu r 
die ke inesw egs kostenfre ie  Y e r iu itt lu n g  eines be lg ischen 
B ankh au se s, a lso  bereits die Le istu n g  m aterie ller Opfer, 
e rfo rderlich  war, o hne  dafs m an, se lbst bei b illig stem
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lassen, welche sic angesichts der auf Grund 

unserer deutschen Einrichtungen und Gesetze zu 

ubernehmenden Lasten und nicht minder angesichts 

ihrer ernsten Bedeutung fiir dic Ernahrung einer 

Arbeiterbcyolkcrung von mehr ais 2 Millionen

G ebote, au f die E r la n g u n g  eines A u ftra gc s  reehnen 
konnte. —  S o  w a r  es in  Belg ien. W i r  s in d  geneigt, 
es a is ein besonderes Ve rd ien st  des H rn . G ene ra lkon su ls  
L edeganck  anzusehen, dafs es n u n m e h r  unsere  be l
g ischen  N ac h b a rn  fiir po litischer lia lten , die M itbc- 
w e rbung  der deutschen E isen - und S tah lind u str ie  au f 
dem  be lg ischen  M ark te  ohne  E in sc h ra n k u n g  zuzu lassen  
un d  au f G ru n d  dieses Y e rfa b re n s  Gegenseitigkeit zu 
beanspruchen. In  der T h a t  findet s ich  in den Be- 
d in gungen  der be lg iscben  Staa tsbahnen  die e rschw erendc 
V o rsc b r ift  des be lg ischen  D om iz ils  n ich t  m e h r  vor, 
w enng le ich  die beim  A n ge b o t  erforderte Cau tion  fiir 
den A u s liin d e r  die V e rm itte lung  e ines be lg iscben  B a n k 
hau se s nach  w ie v o r  z iem lich  unentbehrlich  macbt. 
D aneben  geht die G oulanz der V e rw a ltu n g  so  weit, 
da fs sie die B ed ingn ifshe fte  n ich t n u r  kostenfrei, 
son d e rn  so g a r o hne  desfallsigo  A u ffo rderung, den 
deutschen W e rk e n  iibersendet. W a s  es aber m it 
d iesem  ganzen En tgegenkom m en  a u f  s ich  h a l,  w ird  
erst verstand lich, w enn  m an  aufse r den be iderse itigen 
P roduc tion sbed ingungen  die 4500  km  be lg ischer E isen - 
bahnen  den 40  000  km  der E ise n b a h n e n  D e u tsch lan d ? 
gegenuberste llt. D a fs  d ie E isen - un d  S ta h l- In d u s t r ie  
des k le inen  B e lg ie n s,  fu r  das eigene L a n d  vie l zu 
grofs, o hne  beftige A n st re n g u n g  zu r Zeit den ganzen 
Sch ie n e n b e d a rf D eu tsch land s zu decken verinochto, 
ist ebenso richtig, a is die andere  Thatsache, dafs die 
deutschen W e rk e  neben dem  deutschen B ed a rf auch 
ohne  U e b e rb u rd u n g  noch den  funfzigfachen B ed a rf 
B e lg ie n s  zu befried igen in der L a ge  waren. A  n f 
s o l c h e n  A n o m a l i e n  i s t  a b e r  v o m  k a u f -  
m a n n i s e b e n  G  e s  i c h  t s p u  nk t e  k e i n e s w e g s  
e i n e  s i c h  a u s g l e i c h e n d e  G e g e n s e i t i g k e i t  
z u  b e g r u n d e n ,  b e i  d e r  s i c h  d i e  d e u t s c h e  
I n d u s t r i e  b e r u h i g e n  k o n n t e .  E s  ist das um  
so  w en ige r der Fa li, a is  m an  yo ra u ss ich t lieh  in Belg ien  
jenen edlen Z u g  fre ihand le risc lie r AutTassung in  dem - 
se lben A ugenb licke  w ieder abstre ifen  w ird, in w e lchem  
m an an der B ew fd iru n g  d ieser L e im ru tb e  fiir das A u s la n d  
zweifeln zu m ussen  glaubt. D a fs  m an  im  fibrigen 
in  B e lg ie n  g a r  n ich t  daran  denkt, kosm opo lit ische  
W irth sch a ftsp o lit ik  zu t re ib e n , da fu r liefern die 
neuesten von  dort gem eldeten Y o rg a n g e  vo r lre lfliche  
Belage. N ach  be lg ischen  B e r ich le n  hande lle  es sich  
fur das L a n d  augen b lic k lich  u m  die B e scha ffung  eines 
um fangre ieben  A r lille r ie  - M ateria ls. D a s  M in iste rium  
hatte die A b s ic h t ,  fur 5  M illio n e n  F ra n c s  G eschosse  
ohne  weiteres der G ese llschaft Cocke rill in  Se ra in g  in 
A u ftra g  zu geben, die K a n o n e n  u n d  Panzerplatten  
aber (und  zwar n ich t  etwa au s L ie b e !)  deutschen 
W e rke n  zu liestellen. So fo rt  hat sie li ein S yn d ica t  
Lu tt iche r Kap ita listen  u n d  In d u strie lle n  gebildet, sich  
dem  M in iste r ium  gegenuber sta rk  erklart, das gesam m te 
M a te ria ł in  liich tig ste r AusfC thrung zu liefern, und  
da rau f den A n tra g  beg rundet, im  I n t e r e s s e  d e r  
n a t i o n a l e n  I n d u s t r i e  m it der L ie fe rung  bel raut 
zu  w erden. W ie  die j-Etoile belge« meldet, zeigte s ich  
denn  auch  die R e g ie ru n g  bere it, d iesem  A n trage  
Fo lgę  zu geben.

W ir  fTinden das in  jeder B ez iehung  na tu rlich  und  
vom  nationa len  G esichtspunkte  n ich t  m in de r ver- 
sta n d ig ,  a is  w enn  m an  in  B e lg ien  da h in  streb l, bei 
dem E ise n b a h n b e d a rf m itte lst OefTnung des du rch  
vie l b iliige re  P roduction sko sten  o h n e h in  geschutzten 
unbedeutenden eigenen M a rk te s  s ich  die B e ru c k s ic h 
t igu n g  au f dem  gew altigen  M a rk te  D e u tsch lan d s  zu 
erw irken,

„ S T A H L  U N D  E IS E N . '
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Seelen unii fur die jahrliche Alimentirung unseres 

Volksvermogens um 500 Millionen Mark elirlich 

verdient. Der Umstand, dafs sie durch die 

Pflege eines mafsvollen Cartells dem yerderblichen 

Einflusse des anarchischen Zustandes unserer 

Volkswirthschaft entgegenzuarbeiten strebt, sollle 

am allerwenigsten diejenigen Zweige unserer 

staatlichen Vermogensvc*rwaUung von einer cnt- 

gegenkommenden Behandlung abhalten, welche 

an Goalitionen zur Durchfiihrung erhohter Fracht- 

tarife und an Kartellen zur vorlheilhafteren Vcr- 

werthung der Forderutig der staatlichen Kalisalz- 

bergwerke keinen Anstofs nehmen. Der »steuer- 

zahlende* Schiitzling des deutschen Freisinns aber 

mogę sich seinerseits gesagt sein lassen, dafs, 

wenn die annahernd 1000 Millionen werbenden 

Kapitals, welche z. Z. in der deutschen Eisen- 

und Stahl-Industrie angelegt sind, infolge einer 

unverstandenen Begiinstigung der auslandischen 

Concurrenz rentlos gemacht werden, er seine 

Taschen sehr viel weiter zu offnen haben wird, 

ais heute, um den dadurch jentstandenen Ausfall 

im Staatshaushalt zu decken und den von der 

heimischen Arbeit unbehelligten Preisforderungen 

der englischen und belgischen Eisenindustrie 

gerecht zu werden. Traurig genug ist es, dafs

es infolge der Ilandlungsweise unserer Eisen- 

babnverwallungen so weit kornmen konnie, 

dafs die belgischen Werke vor etwa 14 Tagen 

in Briissel den lakonischen Beschlufs fafs- 

ten, nach einem gemeinsamen Piane die deut

schen Schienenwerke auf dem deutschen Markte 

weiter zu bekampfen. Was das heifst, weifs 

derjenige, welcher sich aus der Geschichte 

der Coalitionen der englischen Industrie erinnert, 

die den Zweck verfolgen , die selbstandige in- 

dustrielle Entwicklung Indiens zu vereiteln. Es 

werden moglicherweise Hunderttausende oder gar 

Millionen von Kapitał zum vermeintlichen.Nutzen 

der geehrten »Steuerzahler« vergeudet, um als

dann, nach der Vernichtung einer Menge gesunder 

Krafte, zu der Ueberzeugung zu gelangen, dafs 

man sich vor den Ergebnissen einer kindischen 

Wirthschaftspolitik befindet, welche einem Volke 

von weltburgerlich unpraktischen Schwarmern, 

wie wir Deutschen es friiher w a r e n ,  wohl an- 

stelien mag, nicht aber einer Nation, die, ihrer 

Kraft und Aufgabe bewufst, das Ziel verfo!gt, 

nach Erlangung der aufseren Einheit den Bestand 

ihrer Macht auf irmerliebe wirthschaftliche 

Starkę zu griinden. St.

Repertorium yon Pateuten und Patent-Aiigelegeuheiten.

N r. 39299 vom  21. Ju li 188G.

(Z u sa tz - Patent N r. 341G2 vo in  4. Ju li 1885.)

W . v a n  V l o t e n  in D ortm un d . 

Selbstthiitiye Beschickunrjsrorrichtung fiir Hochofen.

D ie  B e sch ie ku n g  w ird  in  e inen R a u m  a gekippt, 
der am  zw eckina fsig sten  du rch  eiue r ingfO rm ige  
Sche idew and  c in  e inen aufseren  u n d  einen inne ren  
Th e il e ingethe ilt ist. D e r R a u m  a ist  unten  ge- 
sch lo ssen  d u rch  zwei Kege l k u n d  k, v o n  yersch ie- 
denem  D u rchm esse r. B e im  G ichteu ru tsch t die B e 

sch ickung  au f d iesen K ege ln  n a c h  aufsen  und  E l i t  
v on  dem  aufse ren  gegen die W a n d  des Ofens, von  
dem inneren  gegen den R in g  b.

Nr. 39G51 vom 23. Marz 188G.

J o s e p h  M o n i e r  in  P a ssy -Pa ris.

Neuerung bei der Herstellung ron Leitungsrohren 

aus Cement und Eisen.

B e i dem  Bck le iden  auf- 
rechtstehender M eta llge rippe  
m it  Cem ent w ird  dieses 
G erippe in  e iner F o rm  Y 
um  e inen falschen, au s ver- 
ticalen E ise n sta n ge n  geb il
deten K e rn  Z  h e ru m  an- 
geordnet, w e lche r m it  einem  
vollen  K e rn  Z 1 ve rb unden  
ist. D ie se r m u fs  der Auf- 
w artsbew egung  des ersteren 
folgen, w ob e i der K e rn  Z x 
den  Cem ent v o r  s ich  her 
u n d  gegen die In n e n w an - 
d u n g  des G erippes druckt, 
dergestalt, da fs das M eta ll
gerippe au f be iden Seiten 
g le ichm afs ig  m it Cem ent be- 
deckt w ird . D a s  Anha ften  
des Cem ents an  dem  K e rn e  
w ird  d u rch  zeitw eiliges 
D re h e n  desselben m ittelst 
des Harjdgriffes x yerhindert.
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No. 39744 vom  29. O ctober 1886.

R o b e r t  M u l l e r  in  D ortm un d . 

Yorrichtung an Gicfśfórmen zur Hitrsłelliing blasen- 

freier llohlgufsstiicke.

D ie  7.u giefsende profilirte  H oh lw a lze  A w in i 
w ie  ublicli in einem  D oppe lkasten  d scbab lpn irt, 
w a h re n d  der K e rn  a u f  e inem  m it O effnungen  ver- 
sehenen R o h re  a hergestellt w ird . N ae li d iesen  Oeff- 
n u n ge n  h in  w erden  du rch  den K e rn  die aufsteigen- 
.Ueri l.uftwego 0 gęsto eh en. B e im  G iefsen w ird  nun

in  dem R o h re  a e in  lu ftd ichter K o lb e n  p  d u rch  die 
E i iw i r k u n g  des im  S te ig ro h r  g ste igenden M eta lls  au f 
e inen S ch w im m e r h m ittelst R o llen , Ketten und Ge- 
w ic lit  hochbew egt u n d  da du rch  im  R o h re  un te rha lb  
des K o lb e n s  p  ein V acuum  hervorgebracht, w elches 
eine A u ssch e id u n g  der e inge sch lossenen  Gase und  der 
m itgerissenen  L u ft  aus der G u fsm asse  bew irkt.

N r. 39 302  vom  7, O ctober 1886.

P. W e e r e n  in  Berlin . 

Sicherheitsśiópfstange.

D ie  S topfstange  besteht au s  dem R u n d e ise n  a, 
an  w elches eine P latte  b genietet ist,  d ie s ich  w ie  

Fig. i.

Hg. 2.

ein K o lb e n  im  C y lind e r c fuhrt- Letzterer hat e inen 
H a ls  f, w e lcher da s R u n d e ise n  a um fafst. D ie  B e 
w e gu n g  von  c w ird  e inerseits d u rch  b, andererse its

du rch  den B u n d  d begrenzt. W ird  der C y lind e r c 
Y o m  B u n d  d fortbewegt, so  b ildet er eine H d h lu n g  c, 
w elche  zu r A u fn a h m e  des Le h m stop fe n s  d ient und  
au s w e lche r der letztere le icht du rch  ein Y o rw a rts- 
bew egen des K o lb e n s  b cn tfe rnt w erden  kann . D ie  
H a h d h a b u n g  gesch ieb t in  fo lgender W e ise : N ach de m  
der C y lin d e r c seine F t illu n g  c e rha lten  hat. setzt der 
A b ste ch e r dense lben gegen don Ab stich , so  dafs die 
W a n d u n g  yo n  c gegen die U m grenzung  desselben 
l ie g t ; 'd u r c h  einen D ru c k  m ittelst a a u f den K o lb e n  b 
w ird  da n n  der Le h m stop fcn  au s  e in  da s S tich lo ch  
des O fens h ine in ged ruckt und  dadu rch  letzteres ge- 
sch lossen. Z w isch e n  dem B u n d  d u n d  dem  H a ls  f  
kan n  eine schw ache  Fed e r liegen, w elche denselben 
fur gew G hn lich  v on  d cntfernt ha lt und  eine V o r-  
w iirtsbew egung von  b bei e in igem  K ra fta iifw and  ge- 
stattet.

E s  ist n ich t  nothig, dafs der T h e il c cy lind riscbe  
F o rm  bat, v io lm eh r kann  dessen Q ue rschn itt  ebenso 
durch  eine ge rad lin ige  oder un rege lm afs ige  F ig u r  
begrenzt w erden.

N ac h  Fig. 2 liegt der Łe h m p frop fe n  a u f  einem  
gekrum m ten  oder geraden B la tt  h, ube r w elches eine 
P latte  l streift. A u fse rd e m  ka n n  der Łehm pfrop fen  
auch  a u f  e inen D ra h t  gespiefst w erden, v on  w etchem  
ih n  eine Platte abstreift, w ahrend  de r D ra h t  zuruck- 
gezogen w ird.

N r. 39483  vom  24. N o ve m h e r 1886.

A l b e r t  T h o m a s  D a v i e s ,  T h o m a s  I l a r r y  
G r i f f i t h s  u n d  D a v i d  G r i f f i t h s  in  M o rr is to n  

G lam organ , E ng land .

Yorrichtung zur Herstellung ton Weifsblech. ' 

A n  M eta li- u n d  Fc ttp fann eu  fu r d ie Fabrication  
v on  uherzogenen B le chen  ist der H ebe l e <?’ zur A b -  
lc n ku n g  der B leehe  im  M eta li- oder Fetthade und  
der G ew ich tshohc l d d' m it  dcm  Auflagestuck  a an-

gebracht, u m  die B leehe  nach  ihretn F re iw erden  
von  den E in f iih ru n g sw a lze n  anzuhehen, dam it sie 
se ib sty ia t ig  aus den B a d e rn  herausbetordert w erden 
konnen-
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Nr. 39 507 vom  16. N ovem b p r 1886.

F. A . I I  e r  b e r t  z in  K o ln  a. R lie in .

Ńęueriing an SchmćlzSfen mil Dampfstrald.

Centra l du rch  H e rd  u n d  Schaeh t liegt ein  fest- 
stebender D am pfke sse l D, w e lcher v o r  Betrieb des 
Ofens d u rch  eine untergelegte F ę u c ru n g  q vorgehe izt 
w ird, w ah rend  des Betriebes des O fens d u rch  Be- 
rfihrutu! se iner iiuCseren W a n d u n g  m it der B e 

sch icku n g  des O fens den fu r  letzteren e rfo rderlichcn  
D a m p f erzeugt. D e r  D am pfke sse l k a n n  auch  durch  
ein unten geschlossenes, oben  aber offenes u n d  m it 
W a sse r  angefulltes B o h r  ersetzt w erden. In n e rh a lb  
des S au g roh re s  E  ist ein r ingfo rm iger, a u s  einem  
System  v o n  R o h re n  J  u n d  D am p fd u se n  i bestehender

Ejector angeordnet. Im  In n e rn  der Schach taus- 
m au e ru n g  und  ku rz  ube r der Schm elzzone  liegt ein 
r in g fo rm ige r K a n a ł K, w elcher einerse its d u rch  OefT- 
n u n ge n  F  m it dem  In n e rn  des Sc lia ch le s  u n d  a n 
dererse its m it dem  S a u g ro h r  E  der Strah lappa ra te  
in  V e rb in d u n g  steht.

N r. 39512  vom  11. M a i 1886.

J u l i u s  Q  u a g  l i  o in  Berlin .

Neueruntj an Apparaten zum Beśchicken ron Koksofen.

D a s  W e sen tlic he  der N eue rung  besteht darin,
dafs erstens die beiden au se inand er gehenden  La n g s -  
w iinde  A A des S tam p fka sten s m ittelst unten ange- 
brach te r Sch a rn ie re  C au fk lappb ar gem acht sind. 
Le lztere  kOnnen auch  verste llbar angeo rdne t sein. so  
dafs d ie Kastenbre ite  « je nach  der B re ite  der Ver- 
k oku n g ska m m er ve randerlich  ist.

Fe rn e r  hat de r ye rsch iebba rc  B o d e n  B des
S tam pfkastens du rch  die d ićht da ruberliegenden  un- 
teren Kan ten  der Se itenw Snd e  A A e ine F u b ru n g  er- 

Fig. i.

A

.a_ _ -

Fig.

halten, so  dafs er be im  Zu ruckz iehen  au s der Y e r- 
k oku n g ska m m er n ich t  nach  oben  entw eichen kann, 
w as beim  F e h len  e iner so lchen  F u h ru n g  fast im m er 
vorkom m t.

D a s  En tw e ichen  des B od e n s  nach  oben  beim  
Z u ruckz iehen  k an n  auch  da d u rch  ve rm indert  werden, 
dafs m an  ube r dem  B od e n  eine W a lze  I) (Fig. 2) 
oder an  den inne ren  Seiten  der W a n d ę  schm ale  
Le isten  anordnet.

N r. 3 9 3 1 6  v. 5. Sept. 1886. 

(Zusatz-Patent zu  N r. 3 5 2 8 7  
vom  25. Septem ber 1885.) 

C l  a u  d e  W a r i n  in  Lyon . 

Drahłziehbank mit ununter- 
brochenein Ziige.

A n  der du rch  das H aupt- 
patent geschutzten D rah t- 
z iehbank  m it m ehre ren  
nebene inander angeordne- 
ten Z iehe isen  d ist  die Draht- 
spu le  L au f der A c h se  der 
ersten con ischen  R iem cn - 
t ron im e l C in ne rha lb  des 
R a h m e n s  der M a sch in e  an- 
geb rach t, u m  die aufser- 
ha lb  des R a h m e n s  liegenden  
D rah tspu len  der M a sc h in e  
des H auptpatentes uber- 
iliiss ig  zu m achen.

VIII.;
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S t a t i s t i s c h  es.

Slatistische Mittheilungen des Yereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

Production der deutschen Hochofenwerke.
1----------------- -.........

M o n a t  J u n i 1887

G r u p p e n - B e z i r k .
W erke. P roduction .

Tonnen.

P u d d e l -

R o l i c i s e n

m t < l

S p i e j s y e l -

e i s e n .

Nordwestliclie Gruppe.......................
(W estfa len, Rhe in l., o h n e  Saarbezirk.)

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

Mitteldeułsche Gruppe.......................
(Sachsen , T liu rin ge n .)

Norddeutsclie Gruppe .......................
(P ro v. Sach sen , B rand enb., H annove r.)

Siiddeutsche G ru p p e .......................
(Baye rn , W flrttem berg , Lu xe m b u rg ,  
Hessen, N assau , E lsafs.)

Sudwesłdeutsche Gruppe..................
(Saarbezirk , Lo th r in ge n .)

32

12

1

1

8

8

6 1 2 2 5  

24  726  

64 

240 

22 620

42  150

P u d d e l-R o h e ise n  S u m m a  .
(im  M a i 1887 

(im  Jun i 1886

02
59
60

151 025 
159 297) 
135 518)

B c s s e m e r  -

Nordwestliclie Gruppe.......................
Ostdeutsche G ru p p e .......................
Mitteldeułsche Gruppe.......................
Siiddeutsche G ru p p e .......................

9
1
1
1

34  392 
2  724  

604
1 550

R o h e i s e n .
B e s se m e r -R o h e ise n  S u m m a  .

(im  M a i 1887 
(im  Ju n i 1886

12
11
14

39  270  
39  289) 
36  174)

T l i o i i m s -

R o h e i s e n .

Nordwestliclie G r u p p e ..................
Ostdeutsche G ru p p e .......................
Norddeutsclie Gruppe .......................
Siiddeutsche G ru p p e .......................
Siidwestdeutsche Gruppe...................

10
2
1
2
2

41 122 
4  709  
9 242 

16 767
15 532

T h o in a s -R o h e ise n  S u m m a  .
(im  M a i 1887 
(im  Ju n i 1886

17
17
17

87 372  
86 360) 
71 109)

G r i o l V s e i * o i -

R o h e i s e u

und

G r i i  1‘s w a  a r o n

Nordwestliclie G r u p p e ...................
Ostdeutsche G ru p p e .......................
Mitteldeułsche Gruppe.......................
Norddeutsche Gruppe .......................
Suddeułsche G ru p p e .......................
Sudwesłdeutsche Gruppe..................

11
6
1
2
6
5

13 424  
2 070 

860 
1 770 

15 642 
9 327

I .  S c h m e lz in ig . G ie fse re i-R o h e ise n  S u m m a  .
(im  M a i 1887 
(im  Jun i 1886

31
30
31

43  093 
42  336) 
29  595)

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 le 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 fse re i-R o h e ise n  . . .  . . . .

1 5 1 0 2 5  
39 270  
87  372  
43  093

Production im Juni 1887 ................................
Production im Juni 1886 ................................
Production im Mai 1887 ................................
Production tom 1. Januar bis 30. Jun i 1887 
Production tom 1. Januar bis 30. Jun i 1886

320  760 
275  596  
327 282  

1 848  481 
1 703 168



Bericlite iiber Yersammlnngcn yerwandter Yereine.

Iron and Steel Institute.

D ie  dieśjąHrige F ru h ja h rsye rea m m lu iig  fand  unter 
n icht besonders zah lre icher B e tb e ilig u n g  in  den Tagen  
vom  25. b is 27. M a i in  den R a u m e n  des In stitu te  of 
O iv il-Eng inee rs  statt. D r. P e r c y  fibergab den V o rsitz  
an D a n i e l  A  d a m  s o n ,  der sofort dazu iiberging, 
die (ib lichc A n red e  zu halten. D iese lbe  war, w ie  es 
gew ohn lich  der F a li bei d iesen A n re d en  ist, se h r  la n g  
und  im  w esentlichen e iner U ebersicht ube r die H aupt- 
e igenschaften von  E ise n  u n d  S tah l gemśifs heutige r 
A u ffa ssu n g  gew idm et. Im  besonderen  zu r F lu fse isen - 
fabricątjon ubergehend. sp rach  er die A n s ic h t  aus, 
dafs die Z u ku n ft  derselben in  der D a rste llu n g  eines 
w eichen schw e ifsbaren  M ateria ls liege, gleichvie l, in  
w elchem  Processe  dasselbe bergestellt w orden  sei. 
S o lche s M ateria ł durfe gem afs se iner eigenen E r-  
fah ru n g  n u r  geringen  Gehalt an  K oh len sto ff u n d  
M a n ga n  besitzen, w obei letzterer v ie rm a l so  hoch  a is 
de r des Koh lensto ffs se in  m iisse, w ah rend  S ilic ium . 
P lio sp h o r  u n d  Schw efe l zu sam m en  n ich t m e h r  ais

10 % betragen dfirften.
D ie  d iesjahrige  Bessem er-D enkm unze  w u rd e  a ls 

dann  an J a m e s  R i l e y ,  den bekannten  S tah lw e rks- 
techn iker au s G lasgow , verliehen.

D e r R e ige n  der Y o rtra ge  w u rd e  d u rch  S ir  
B e r n h a r d  S a m u e l  s o n  erSffnet, w e lcher iib e r die 
S t a h l  w e r k e  i n  T e r  n i  sprach. D a  es in  unserer 
A b s ich t  liegt, uber d iese lben in e iner un se re r nachsten  
N u m m e rn  a u sfu h rlich  zu beriebten, so  unterla ssen  w ir  
es, an d ieser Ste lle  n ahe r au f den Y o rtra g  einzugehen.

E s  folgte sod a n n  G e o r g e  A l l a n  v on  den C o rn - 
greave  W o rk s  in  B irm in g h a m  m it e inem  Y o rtrage :

Ueber eino Eisen- und Stahl-Verb indung

(Com posite  Ir o n  an d  Steel).

R e d n e r  setzte la n ga th m ig  die Y o rzuge  und  N ach - 
theile des S ta h ls  a is C onstruction sm ate ria l au se inander 
und  g in g  d a nn  dazu iiber, d ie H e rste llung  der v on  
ih m  erfundenen V e rb in d u n g  v o n  E ise n  u n d  S tah l 
(Com posite  Ir o n  and  Steel) zu beschre iben. Z u  ih re r  
H e rste llung  n im m t er eine R e ih e  v on  Scbm iede isen- 
stucken, w e lche  d u rch  ein m it L o c h e m  versehenes 
B lech  in  geeigneten A b sta nd en  gehalten  w erden, und  
erbitzt das dieser A r t  gebildete G erippe in  einem  
Gasofen b is zu ge h S rige r H itze u n d  um gie fst dasselbe 
m it flOssigem  Stah l. D ie  Stabe  w erd en  n ich t  be 
sonders vorbereitet, son d e rn  in  rohem  Zustande  ver- 
wendet und  die O syd sch ich te  ru h ig  au f denselben 
gelassen. D ie  derart e rha ltcnen B lOcke w erden  a ls 
dann in  ge w óhn lich e r W e ise  yerw a lzt und  verarbeitet, 
indem  die V e rb in d u n g  der beiden M ateria lien  zunaehst 
bei dem  G iefsen se lbst erfolgt u n d  du rch  die nach- 
herige Bea rb e itung  ve rvo llstand ig t  w ird . D ie  Oher- 
flaehen des E ise n s  u n d  S ta h ls  schw e ifśen  yo llstand ig  
zusam m en, w ie R e d n e r  dies du rch  yorge legte  P roben  
bewies.

W e n n  in  der darauffo lgenden D isc u ss io n  J e r e -  
m i a h  l l e a d  bebauptet, dafs m an  es h ie r  m it  etwas 
„ganz N e u e m ' zu  th u n  habe, so  hat er dam it n u r  ein 
neues Be isp ie l zu der bekannten  U nbe le senhe it der 
Eng la nde r in  der au sla nd ischen  L ite ra tu r erbracht. 
S chon  vo r  m e h r a is  y ie r  Jah ren  ist  der F ranzo se
S i  b u t  a i n e  a u f  dense lben G edanken verfallen. D e r 
selbe wollte zunaehst verbesserte Panzerp latten  her- 
stellen, indem  er das b ishe rige  C o m p o u n d  - Panzer- 
plattensystem  noch weiter au sfuh ren  wollte. A u s  
einem  franzósischen  B latte  g in g  darna ls eine diesbe-

zugliche  M itthe ilung  auch  in  »Stah l u n d  E ise n *  (Nr. G 
1883 S. 375) uber, un d  hcifst es dort unter A n d e r m : 
. . . „D ie s hat M. S ib u t  a ine  au f den G edanken einer 
neuen A r t  der V e rb in d u n g  zw ischen  S ta h l und  E ise n  
gebracht. E r  nennt sie  s y s t e m e  c l o i s o n n e ,  ein 
A u sd ru ck , der w oh l am  passendsten  m it V e rband - 
system  zu ubersetzen ist. E s  w ird  in  der W e ise  her- 
gestellt, da fs zuerst au s schm iede isem en, m ehr odet 
m in d e r yone inand e r entfernten u n d  gekreuzt uber- 
e inander gelegten Staben  ein G erippe oder A r t  v on  
G itterw erk geb ildet w ird, w elches dann  in eine feuer
feste G iefsform , die die U m r isse  des zu b ildenden 
Stuckes besitzt, gelegt u n d  du rch  llu ssigen  Stahl, 
w elcher da rin  e ingegossen  w ird, ausgefu llt w ird .“ 
D ie  A e h n lich ke it  zw ischen  dem  „neuen 11 V e rfah ren  
yo n  G o o r g e  A l l a n  un d  dem  alten von  S i b u t  a i n e  
ist so  grofs, dafs sie  ke iner weiteren A u s fu h ru n g  von  
unserer Seite bedarf.

A lsd a n n  folgte ein V o r lra g  von  J a m e s  R i l e y  
aus  G l a s g o w ,  betitelt: Untersuchungen Uber die Wir- 
kungen versehiedoner Methoden in der Behandlung von 
Flulseisen in der Blechfabrication. D e r  Ve rfa sse r hat um - 
fangreiebe u n d  h o ch st  verd ien stvo lle  U n te rsuchungen  
angestellt, um  den E in flu fs  des G rades der Bea rb e itung  
au f den B łock, den ITnterschied zw ischen  W iede re r- 
w arm en  und  D u rc h w e ic h e n  der B locke, die W irk u n g e n  
der Bea rbe itung  unter dem  H a m m e r gegen iiber der
jen igen  un te r der B łockw alze. die V o rzuge  des Q uer- 
w alzens im  Y e rg le iche  zum  W alzen  in  e iner R ic h tu n g  
un d  den E in flu fs  des A u sg lu h e n s  festzustellen. In  
dem  Y o rt ra g  ist ein ungem ein  w erthyo lle s M ateria ł 
niedergelegt, w elches fu r  d ie S tah lw e rke  von  sehr 
g ro fsem  In teresse  ist  und  au f w e lches wrir dahe r in 
e iner der nachsten  Nurflm ern au sfuh rlich  zuriick- 
kom m en  w erden. E rw a h n e n  w ollen  w ir  h ie r  nur, 
dafs zu r E r la n g u n g  der S cb lu fsfo lge rungen  uher 430 
Zerre ifsp roben  und  a n n a h e rn d  1300 B iegeproben  vor- 
genom m en  wurden.

H ie ra u f h ie lt S ir  B e r n h a r d  S a i n u e l s o n  noeb- 
tnals einen langeren  V o rtra g  und  zw ar d ie sm al:

Ueber die Baukoston der Newport Iron Works, Middlesbrough.

In d e m  w ir  u n s  yorbehalten, au f diese lioch in ter- 
essanten M itthe ilungen  spater zuruckzukom m en, er- 
inne rn  w ir  fu r  heute n u r  daran, dafs R e d n e r  schon  
im  Jah re  1871 vo r der Tnstitution o f C m l  Eng inee rs  
eine B e sch re ib u n g  nebst K o stenb e rechnung  von  zwei 
in M id d le sb ro u gh  errichteten H ocho fen  m itgethe ilt 
hatte. D e r  Zw eck  des gegenw artigen  V o rtrage s w ar 
die E rm S g lic h u n g  eines Yergleiches m it den dam aligen  
A n ga b e n  u n d  die Scha ffung  eines M afsstabes fiir zu- 
kunftige  Zeiten. D ie  E rge b n isse  se ines Ye rg le iches 
s in d  in  K u rze  fo lgende: Im  Jah re  1870— 72 betrugen 
die Ko sten  fiir dre i H o ch o fe n  1 5 3 6 0 2 7  ,.H, (1 P fund  
Sterl. =  20  J t  gerechnet), w ahrend  dieselben gegen- 
w artig  s ich  a u f  1 4 7 0 0 9 5  JL stellen. D e r  Untersch ied  
in  den Ko sten  w ird  dadurch  erheb licher, dafs im  
ersteren P re ise  die H e rste llung sko sten  fu r eine W e rft  
zu r  V e rsc h ic ku n g  des E ise n s  und  W e gsch a ffu n g  der 
Sch la cke  n ich t e inbegriffen sind. D a  diese Anlage 
172 922  i-ft kostet, so  ist der ganze U n te rsch ied  
zw ischen  dam als und  heute 2 3 8 8 5 3  Jl-, derselbe ru h rt  
grOfstentheils v on  der E rm a fs ig u n g  an  A rb e ils lSh n e n  
und  M a teria lp re isen  her.

E in  V o rtra g  yo n  dem  A m erik an e r E. C. P o t t e r ,  
w e lche r zw ar erst am  fo lgenden T a ge  yerlesen wurde, 
behandelte  e in  ahn liche s Them a, ind em  R e d n e r  

die South Chicago Iron and Steel Works 

beschrieb. F rag liche  W e rk e  liegen am  M ich igan -See
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u n d  w u rd en  in  den Jah ren  1880— 82 zur aussch lie fs- 
lichen  E rze u gu n g  von  S tah lsch ienen  errichtet. E s  
s in d  dort 4  H ochofen  von  22,8 m  I I3 h e  yorhanden, 
von  denen das R oh e ise n  direct nach  der Bessem ere i 
h in u b e r  gefiihrt w ird. B a ld  nach  der Inbetriebsetzung 
der IlochO fen w urde  ih r  G an g  ein  schlechter, so  dafs 
m an  nach  Y e r la n f v o n  2 ’/2 Jah ren  gezw ungen war, 
sie n iederzublasen. M a n  schrieb  d a m a ls  den  M ifse rfo lg  
dem  falschen Profil, n am entlich  dem  Aachen W in k e l 
des K o h le n sack s  zu. M a n  baute dann  die Oefen um  
u n d  nab m  dabei a is M uste r fiir das P ro fil den be- 
k ann len  Isabe lla -O fen  in  P ittsburg. D ic  K o h le n sa ck 
weite w urde verringert, das Gestell erbreitert un d  die 
S ch ra ge  steiler gem acht, so  dafs m ail e inen W in k e l 
von  80  '/a G rad  erhielt; ferner ffihrte m an  auch  W as- 
sc rkO h lu n g  am  K o h le n sa ck  ein. D iese  A ende ru ngen  
w aren  in sofern  y o n  E r fo lg  begleitet, a is  dio Oefen 
gu t g ingen  u n d  ein  g le ichm iifsiges und  yo rzug liche s 
P roduct ergaben, indessen  g in g  der Kokseonsum  
n ich t au f den erhoftten B c trag  herali. Derse lbe  be
trug  1200 k g  fiir  die T o n n e  R oh e ise n  D u rc h  A e n 
de rungen  in der Be sc liicku n g  ge lang es jedoch, den- 
■selben a u f  866 kg herun ter zu bringen. Letztere Ver- 
be sserung erzielte m an  d u rch  eine Y e rr in g e ru n g  des 
K a lkzu sch lage s von  35  au f 13 % der E rzbescb ickung. 
D ad u rch  konnte  m an  gleichzeitig die Le istungen  der 
G eb lascm asch ine  v on  2 5 0 0 0  G ub ik fu fs au f 16 000  Cu- 
bik fu fs in  der M inu tę  verringern , w as w iederum  zur 
Fo lgo  halle, dafs die Tem pera tu r der G ichtgase  von  
380“ G au f 140° C l lie run te rg ing  u n d  das Ver- 
ha ltn ifs y o n  GO  zu C O 2 yon  0,25 au f 0,47 % stieg. 
D e r  Schw efe lgehalt des bei d ieser Betriebsart fa llenden 
H ohe isen s w urde  indessen  so hoch, dafs dasse lbe  zur 
S tah lfab rica tion  un taug lich  wurde. M a n  erhohte des-
H.alb den K a lk zu sch lag  von  18 au f 20 % dei‘ Erzm enge, 
w obei der Schw efe lgehalt au f 0,05 % sank. Z u m  
Sch lu sśe  sc ino s Yo rtrage s behauptet P o t t e r ,  dafs die 
genannten H ocho fen  m it  R iic k s ic h t  au f das A n lage- 
kap ita l m e h r R oh e ise n  a is irgend  eine andere  Hocb- 
o fen -A n lage  in  de r W o lt  eT-zeugt.

D ie  Besp rechung, welche sich  den beiden Y o r-  
Ir iigen  ansclilofs, d reh le  s ich  darum , ob die am eri
kan ische  Methode, d. h. starkes B la se n  m it h o h e r  
P roduction  bei kurzem  Leben  des Ofens, oder die 
englische  Praxis, be i w elcher die P roduction  zw a r ge 
r inge r ausfóllt, aber der O fen vie l lange r halt, den Y o r -  
zug yerdierit. U m  die Gesichtspunkte, w elche bei der 
B e sp re ch u n g  be riih rt  w urden, besser w urd igen  zu 
konnen, w ollen  w ir. einem  Berichte  des »Eng ineering«  
folgend, die H aup tza lilen  nebene inander stellen.

B e i den am erikan ischen  H ochó fen  ha lt eine Zu - 
ste llung  2'/a Jah re  au s u n d  es w erden  in  d ieser Zeit 
ru n d  15 0 0 0 0  t erzeugt. D ie  E rb a u u n g  e iner neuen 
Zu ste llung  kostet ru n d  15000 $ oder 10 cts. fu r die 
T o n n e  R oh e ise n  u n d  erfordert 60  Tage. Potter 
n im m t an, dafs ein eng lischcr O fen v on  gleichem  
R a u m in h a ll 45 000 t R oh e ise n  in  einem  Jah re  er- 
b last u n d  im  D u rc h sc h n itt  7 ]/2 Jah r in  Betrieb  bleibt, 
a lso  in  e iner C am pagne  3 4 0 0 0 0  t erzeugt. In  der
se lben Zeit w urden  die am erikan ischen  Oefen 450 000 t 
oder nahezu  33 % m e h r  erzeugt haben, d. h. a lso  
zwei am erikan ische  Oefen leisten dasselbe w ie  drei 
englische  Oefen. D ie  H ocho fenan lage  kostete rund  
7 5 0 0 0 0  zwei weitere Oefen w urden  d iesen Betrag  
au f 1 000 000 0 gesteigert haben. D ie Z in sen  h iervon, 
zu 6 % berechnet, belaufen s ich  fu r eine Cam pagne  
a u f  5 2 5 0 0  §, w ah rend  die M eh rau slagen  fur die Zu - 
ste llung  15 000  0 ist. D e r U nterscliied  zu G unsten  
eines kurzeń  u n d  frflh lichen Le b e n s  ist dahe r 3 7 5 0 0  0 
f iir  jeden Ze itraum  von  2 ‘;> Jahren. A u fse rd e m  b ob  
R e d n e r  a is Y o rzu g  der grofseren  P roduction  noch 
die n ied rigen  A rb e ils lO h n e  lie ryor, w elche er in sge 
sam m t a u f  1,15 $ fu r  d io T o n n e  berechnet.

In  de r beide Vortriige  um fassenden  D iscu ss ion  
w eist S i r  I s a a c  L o w t h i a n  B e l l  d a rau f h in, dafs

bei den staunensw erthen  B e triebsergeb n issen  <lor 
am e rikan ischen  H ocho fen  vo r  a llen  D in g e n  der U n - 
terschied in  der BeschafTenheit des E rze s in  Betrach t 
zu z iehen und  dafs w ie im  a llgem einen auch  h ie r  der 
G run d sa tz  gelLe, je ro ieber das Erz, desto grofse r auch  das 
A u sb r in g e n  werde, un d  dafs m an  dahe r bei einem  Y e r- 
gleiclie  am e rika n ische r H ocho fenpre ise  m it den in Cleve- 
land  iib lichen  vo rs ich t ig  zu W e rk e  geben m usse, w enn 
m an  n ich t zu fa lschen Sch lu ssen  ge langen  wolle. E r  
bezeichnet Potte rs A ngab en , gem afs w e lchen  zu r E r- 
neu e ru n g  einer Zu ste llu n g  60 T a ge  n o th ig  seien, a is 
v ie l zu n ied rig , m an  m usse  h ie rfu r  etwa 6 M onate  
rechnen. Fe rn e r  m iisse  m an  in  R e c h n u n g  ziehen, 
dafs bei den Oefen in  der ersten Zeit nach  dem  A n -  
b lasen  n ic h l so  y ie l R o h e ise n  falle a is im  regel- 
m afsigen  Betriebe, so  dafs m an  yo n  den am erikan ischen  
im  ganzen 2 0 %  in A b z u g  b r in ge n  m usse, u m  einen 
Ye rg le ich  zu erm oglichen. In  G leve land  sei es durch- 
au s  n ich t unm Sg lich , dafs die H o cho fen  12, 13 un d
14 Jah re  un au fb o rlich  im  Betriebe  blieben und  dafs 
dahe r d ie  K o ste n  der Zu ste llu n g  p ro  T o n n e  se h r  
n ied r ig  seien. W e n n  Potter ferner d a ra u f h in  weise, 
dafs er d u rch  die starkę  E rh o h u n g  der P ro d u c t io n  d ic 
A rb e its lo h n e  zu erm itfsigen vermOge, so  w o lle  er 
anderersc its betonen, dafs er in  G leveland die E r 
fa h ru n g  gem acht habe, dafs, sob a ld  m an  dort zu 
h3he re r P ro d u e lion  uberginge, die A rb e ite r  liohere  
L o lin e  forderten oder eine gro fse re  A n z a h l y o n  A r 
beitern n o th ig  war. E r  sei fest uberzeugt, dafs m an  
in  C leye land  au f den A rb e ite r  m e h r  E ise n  erzeuge, a is 
es nach  der A n g a b e  Potte rs in  C h ica go  gescliehe.

W i n d s o r  R i c h a r d s  m ach t a u f  die E ige n - 
thum lichke it  aufm erksam , dals, w a h re n d  in  E n g la n d  
die H och o fe n le u le  d a rin  ubere instim m en, dafs m an 
bei e iner S te ige rung  der P ro d u c tio n  auch  entsp rechend 
m e h r K o k s  gebrauche, m an  in A m e r ik a  in  gleichem  
Fa lle  w en ige r K o k s  yerbrauche. A b e r  er habe  sich 
yo n  der R ich t ig ke it  bei se ine in  Au fen tha lte  v o r  drei 
oder v ie r Jah ren  a u f  den C h ica go  W o rk s  pe rsón lich  
uberzeugt. D a s  grofse  G ehe im n ifs der A m e r ik a n e r  in 
ih rem  V e r lan g e n  nac li P ro d u c tio n se rh O h u n g  liege  in 
dem  Nutzen, den sie  bei der R oh e ise n d a rste llu n g  er- 
zielen. A u s  dem se lben  G run de  bezweifle er auch  
n ich t  die R ich t igke it  der A n g a b e n  Potters, dafs er 
n ich t  m e h r  a is zwei M onate  zu r E rn e u e ru n g  e iner Z u 
ste llung  bediirfe, w e il m an  eben ein besonderes In 
teresse da ran  habe, w ieder schne li in Betrieb zu 
kom m en.

H ie ra u f  ve rla s  T h o m a s  T u r n e r  eine Mit- 
the ilu n g  uber:

„Die Darstellung von KieselsSure aus Gulseisen."

D e r Y e rfasse r hatte eine R e ih e  von  L a b o ra to r iu m s- 
Y e rsu c h e  angestellt, um  se ine yo n  friihe ren  Y e rsam m - 
lu n ge n  he r bekannten U n te rsu ch u n g e n  ube r die Dar- 
ste llung  y o n  granem  G ufse isen  du rch  Z u sam m en - 
schm elzen y o n  w eifsem  R oh e ise n  u n d  F e rro -S il ic iu m  
festzustellen. S ch la cken rohe isen  von  Soutli-Staffo rd- 
sh ire  w urde  m it schottischen i R oh e ise n  m it  10 % 
S ilic iu m  zusam m engeschm olzcn. der grdfste T h e il des 
Inha lte s  ausgegossen  un d  der T iege l yerdeckt, so  dafs 
e in  k le ine r Rest, der zu ruckgeb licben  war, langsam  
erkalten konn ie . Z u  se inem  E rsta u n e n  fand  T u rn e r  
ani ande rn  Tage  in  dem  T iege l E ise n g ran a lie n  von  
b lauer b is zu w eHser Fa rb ę  je nach  der ye rsch iedenen  
D icke  des U eberzugs an  K iese lsaure. A u s  d ieser Yer- 
sch iedenhe it sch lo fs  der Expe rim entato r, dafs der 
Y o rg a n g  ein  a llm ah lich e r gew esen war. M ange ls  Zeit 
konn te  er erst spater die A n a ly se  yo rneh inen , nacli- 
den i bereits eine O xyda tion  e ingetreten war. D ieselbe 
e rg a b :

S i O a ............................76,0 %
F e s O o ............................?3 ,2  „

T u rn e r  ge lang  es spate r noch  a h n lich e  E rsc h e i
n u n ge n  im  Lab o ra to r iu m  heryorzurufen.
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W eite re  V o rtrage  liie lten M r .  P c r c y  C. G i l -  
c li r i s t i ib e r :

„Basische  Schlacko ais DUngmittcl" 

u n d  J. E. S t e a d  un d  G. H.  R i d s d a l e  unter dom  
T ite l:

„Basische  Schlacke, ihre Bildung, Zusammensetzung und 
Anwendung unter besonderer Boriięksichtigung der darin 

gefundenen Krystalle."

F u r  don deutschen H u ttenm ann  hrachten die 
beiden Y o rtrage  n ich ts  w esentlich Neues, sie enthalten 
aber m ann ig fache  B e ś lS t igu n ge n  der U n te rsuchungen  
deutscher Fo rscher. G ilch rist  giebt eine (iborsicht- 
liche  Zusam m eriste llung  Qber die L iteratur, w elche 
ube r die T h om assch la cke  u n d  ih re  Y e rw o n d u n g  in 
der L an d w irth sch a ft  ersch ienen ist, und  verw eilt n a 
m entlich  bei den Sch riften  v on  Dr. F le ische r und  
P ro fe sso r  W agne r. Fe rn e r  theilt er d ic Y e rsu ch e  der 
eng lischen  Pro fe sso ren  W rig h tso n , D r. M u n ro , K in c h  
und  A n d e re r  mit, dereń D u n gu n g sye rsu c h e  Resu ltate  
ergaben, welche m it den in  D eu tsch land  gefundenen 
ubereinstim m en.

S t e a d  und  R i d s d a l e  haben  s ich  nam entlich  
m it  den U n te rsuchungen  v on  Sch la cke  boschsftigt, 
w elche  au f der A n la g e  der N o rth  Easte rn  Steel C o m 
pany fallt. M a n  lafst do rt die Sch la cke  in  B focken  
von  2 b is  2'/-> t G ew icht laufen, bei denen in fo lge  
der langsam en  A b k u h lu n g  die B ild u n g  v o n  K rysta llen  
begunstigt w ird  und  bei denen m a n  hau fig  gro fse  
M engen  von  K rysta llen  findet. Be ide  V e rfa sse r  be- 
statigen die A u fse h e n  erregenden d ie sbeziig lichen M it- 
theilungen, welche zuerst von  G. H i l g e n s t o c k  in  
d ieser Ze itschrift  m itgetheilt w urden, ind em  sio  zu 
nachst aussprachon, dafs der P h o sp h o r  in der Sch la cke  
aussch lie fslich  a is v ie rbasische s Ph o sp h a t  yo rh a n d e n  
ist. D ie  K rysta llb ild ungen , w e lche  sie  untersuchten, 
w aren fo lgende:

1. Grofse, w oh lausgeb ildete  K ry sta lle  von  (CaU)j PaOs:
2. B laue  K rysta lle  der Y e rb in d u n g  C aO  . P>Os, CaO.

S i 0 2.
3. FederfO rm ige  K rysta lle , w e lche  aber 80  % ba sische  

Oxyde, w esentlich  Calc ium , M agnesium , E ise n  (a is 
O xyd  und  O xyd u l) u n d  M a n g a n  enthalten, neben 
w eniger a is 4 % sau ren  O xyden.

4. H exagona le  K ry sta lle , wrclche etwa 8 0 %  (CaO )i 
P 2O 5 und  10 bis 1 1 %  der S ilica te  von  M etali: 
oxyden  enthalten.

5. Schw arze  m agnetische  Nadeln, bestehend au s  1 0 %  
CaO  . A I 2 O 3 ,  45 %  (C a 0 )3Fe30.i u n d  33,5 %  (CaO )3 
Fea03.

G. N ich t  m agnetische  schw arze  K rysta lle  au s 15 % 
CaO  . A I 2O 3 u n d  73 %  (CaO)3 FesOs.

In  dem  zweiten T h e ile  ih re r  A b h a n d lu n g e n  be- 
schiiftigen s ich  die V e rfa sse r m it  e iner A b h a n d lu n g  
ube r eine gro fse  A n za h l v o n  Paten ten, w e lche  ge
nom m en  w urden, sob a ld  m an  den D unge rw e rth  der 
Sch la cke  e rkann t hatte. D a s  E rgebn ifs, w e lches sie  
dann  ziohen, ist das in  D eu tsch land  sch o n  liingst be- 
kannte, dafs die T h om assch la cke  am  besten in  robem , 
m O glichst fein gem ah lenem  Z u stan d  Y e rw e n d u n g  
findet u n d  dafs dabei fu r die Pflanzen  die Gegenw art 
v on  E ise n  du rcha u s n ich t  schad lich  ist, w ie dies a n 
fangs v o n  r ie len  Se iten  hefurchtet wurde. E s  sche in t 
jetzt bew iesen, dafs die K oh le n sau re  der L u ft  un d  
die o rgan ischen  Sau ren  in der E rd k ru s le  die L o su n g  
des K a lkp h o sp h a ts  in der W e ise  bew irken, w ie sie 
von  Pflanzen ye rlangt w ird . E s  e rsche in t sogar, dafs, 
w enn  m an  lo s lich e  K a lkp h o sp h a te  in  die E rde  
einfflhrt, sie  dort fast alle in  un lo s liche  Ph o sp lia te  
flbergefiih rt w erden und  sie dort erst du rch  
naturljehe  E in flu sse  w ieder aufgelóst w erden  
m u sse n , ehe sie den Pflanzen zur N a h ru n g  d ienen  
kOnnen. Je fe iner die S ch la cke  gem ah len  ist, desto 
schne lle r un d  e in d r in g lich e r w ird  sie  du rch  die 
K o h le n sa u re  angegriffen. D agegen  w ird  grobe re  
Sch la cke  keine  so rasche  W ir k u n g  h e rvo rb rin gen , 
w oh l w ird  dieselbe nachha lt ige r  sein.

A u s  der den  Y o rtra ge n  fo lgenden  B e sp re ch u n g  
w ollen  w ir  n u r  die B e m e rku n g  R i l e y s  hervorheben, 
dafs es den E n g la n d e rn  n ich t  ge lungen  ist, unte r 
ih re n  Lan d sleu te n  H a n d le r  oder L a n d w ir th e  zu 
finden, w elche  die A u sb e u tu n g  u n d  V e rw e n d u n g  der 
Th om a ssch la cke  uhe rn ehm en  wollten. D ie  Stah lw erke  
se ien  dahe r dazu iibergegangen. die be i ih n e n  fa llende 
S ch la cke  nach  D eu tsch land  zu  yerkaufen.

Z w e i weitere noch  yo rh a n d e n e  A b h a n d lu n g e n  
uber „die M ikrostructur von Eisen und S tah l" von  
D r .  S o r b y  und  „Uber den Gebrauch der Magnetnadcl 
beim Aufsuchen von E isene rz" w urden  a is  gelesen be- 
trachtet un d  ih re  B e sp re ch u n g  au f das n iichste 
M e e lin g  yerschoben. —

N achdem  der V o rsitzen de  der H o ffn u n g  R a u m  
gegeben hatte, dafs ‘d ie M itg liede r s ich  am  nachsten  
M eeting , w elches am  14., 15. u n d  16. Septem ber in 
M ancheste r abgehalten  w erden s o l i , zah lre ich  be- 
theiligen  w urden, w urde  die Y e rsa m m lu n g  unter den ub - 
lichen  D anke sau sd rucken  an  Vo rsitzenden  und  V o rstan d  
u n d  die Gese llschaft der C iv il- Ingen ieu re , w e lche  ih re  
R iiu ine  der V e rsa m m lu n g  zu r V c rfu g u n g  gestellt 
hatten, gesch lbssen.

Referate mul kleinere Mittlieilungen.

Stnlilschnielzofen yon liadcliffe.

W ah re n d  die E rb a u e r  v o n  Stah lschm ęlzofen  seit 
e in iger Zeit es s ich  zu r Rege l gem acht haben, das 
Gewdlbe a is den der Z e rsto ru n g  am  m eisten ausgesetzten 
T h e il m og lich st frei zu legen, ist m an  zufolge einer 
M itthe ilung  des » Iro n  A g e *  vom  23. Jun i d. J. im  
konigl. A rse n a ł in W o o lw ie h  zu e iner Construction  
iibergegangen, boi w elcher diesem  P r in c ip  geradezu 
in s  Gesicht gosch lagen  w ird. indem  m an  die zur Y o r-  
w arm u ng  der L u ft  d ienenden K a m m e rn  gerade uber 
den H ord  gelegt.

D ie A n o rd n u n g  des nach  den P IS n e n  v o n  F. 
liadcliffe erbauten O fens geht au s  den beigegebenon 
zwei F igu ren  heryor. Se ine  Yo rz iige  so llen  in  E in - 
facliheit der Construction, in  dem  Um stande, dafs

kein  T h e il unte r der Huttenflu r liegt, in R aum er- 
sp a rn ifs  in fo lge  der" L a g e  der Gaserzeuger, in  dem 
Feh len  v o n  U rn scha ltvorric litungen , in  B rennm ate ria l- 
e rspa rn ifs u n d  in  ie ichter C o n tro ls  der F lam m e  
bestehen.

Zu  dem  Betriebe sei bem erkt, dafs d ie unter 
D ru c k  stehende Lu ft  fu r  d ie Gaserzeuger in  den 
R o h re n  mm vo rgew arm t w ird , m it e iner Tem peratu r 
von  etwa 450° C. du rch  die K o h le n sch ich t  geht und  
d a n n  a is hocherh itztes G as bei g m it  der Verbren- 
n u ngslu ft  zusam m entrifft, w clche  in  der K a m m e r D, 
bei v eintretend, in  den R o h re n  h von  den A b h ilz -  
gasen  e rw arm t w ird.

E in  an  der genannten  Stelle vo r  20  M onaten 
um gebauter O fen y o n  6 t. In h a lt  so li in  stand igem  
Betriebe  n u r  425  k g  p ro  T o n n e  B lo cke  y e rb ra u c h e n ;
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Hydraulischc Biegc- nml lticlitinascliinc.

D ic  n ach slehend e  von  R . H . Tw ede ll in L o n d o n  
en lw orfene  u n d  in  Chester e rb au lc  h yd rau lische

Tia. Ł
B ie g e -u n d  R ie h tm asch in e  fu r  |— J -W in k e le ise n  u. s. w. 
b is zu 150 m m  H ó h e  leistet bei e iner W a s se rp re ssu n g  
v on  105 k g  pr. Q uadratcentim eter e inen G esa rnm tdruck  
v on  35 t. C y lin d e r u n d  Gestell s in d  in  e inem  Stiick  
gegossen, der K o lb e n  A ist  ebenfa lls au s Gufseisen.

vom  9. J a n u a r  b is  31. M a rz  v. J. so llen  in  ihm  124 
C ha rgen  Tollendet w orden  sein, w elche bei einem  
E insa tze  yo n  822  t ein  A u sb r in g e n  von  780 t unter 
e inem  K o h le n ve rb rau ch  von  3 3 9 tzu  verze ichnen hatten.

In  der G eschofsg iefserei w urde  am  1. Jan. v. J. 
ein  O fen m it 3 t In h a lt  in Betrieb  gesetzt u n d  hat 
derselbe seit jener Zeit zum  G iefsen v o n  Geschossen  
im  Gew ichte voti 125 b is 750  kg  unte r grófster Zu - 
friedenheit gedient. In fo lgedessen  legte m an  einen 
neuen 10 t-Ofen an, der im  Ju n i v, J. in  Betrieb  kam  
und  in  e iner W o c h e  bei 101 t E in sa tz  u n d  29 t 
H rennm ateria l 96 t G u fsw aaren  lieferte. Se in  durch- 
schn ittliche r K ob le n ve rb ra u e h  betragt 315 k g  p ro  
T o n n e  B locke, der V e r lu s t  n u r  4,1 %, dessen geringe  
G ro fse  s ich  d u rch  die lle in h e it  der venyendeten  R o li-  
m ateria lien u n d  die G iefsmethode, w elche von  oben 
erfolgt, erklart.

V o n  e inem  fur 20  t schw ere  E insatze bestim m ten 
Ofen, der gegenw iirtig  in  de r A u sfu h ru n g b e g r if fe n  ist, 
erw artet m an  n och  bessere Ergebn isse .

m  i.
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W ir  yerdanken  die o lm e  nahere  E rliiu te rung  ver- 
stftndliche A b b ild u n g  dieser M a sch ine , dereń A n o rd 
n u n g  fu r viele Zw ecke  Yerw erthbar erscheint, der 
englischen Ze itschrift  » Industries«.

Koniglich teclmischc Yersiiclisnnstalten In Berlin.

U m  den yie lfach laut gew ordenen  K la gen  ube r 
die HOhe der G ebuhren  fur P ru fu n ge n  entgegenzu- 
kom m en, h a t  die K O n ig liche  C o m m iss ion  zur Beauf- 
s ich t igu n g  der techn ischen  V e rsuch sansta lten  unter 
dem  19. Jun i d. J. in  dankensw erthe r W e ise  eine 
theilw eise G ebuhrene rrnafs igung  eintreten lassen.

D ie  P re ise rm u fs igungen  beziehen s ich  zunachst 
au f A bon n e m e n ts  fur P a p ie rp ru fu n g e n , dann  aber 
auch au f die F e stig ke ils-P ru fungen  in der m echanisch- 
techn ischen  Ve rsuchsansta lt.

Zu fo lge  dem  zuletzt ausgegebenen Hefte der »M it- 
the ilungen  au s den K ó n ig l.  techn. V e r5uchsanstalten<i 
k Sn n e n  die G ebuhrensatze fu r Fe stigke itsp riifungen  b is 
auf nachstehende  Salze  erm afsigt w erden, w enn

a) bei Au ftragen  au f ausgedehnte  zu sam m enhangende  
U n te rsuchungen  m il  m indesten s 5 E in ze lve rsuchen  
der g le ichen  A rt,

b) bei Au ftragen  au f g le ich a rt ig e , im  Lau fe  eines 
K a lende rjah re s auszu fuh rende  E inze lyersuche, die 
nach  den erm afsigten  Satzen berechneten vovaus- 
zuzahlenden Ko sten  unter den g le ichen  U m stan - 
den m indesten s 100 J l  betragen.
D ie  Gebuhrensatze  k Sn n e n  um  fernere 2 0 %  e r

m afsigt werden, w enn  die Ko sten  m indestens 500 J l  
betragen.

D ie  A n tra ge  s in d  an  den V o rs le h e r  der A n sta lt  
zu richten, w elcher die G enehm igung  der K O n ig lichen  
C om m iss ion  zu r Bea u fsich tigu n g  der techn ischen  Ve r- 
suchsansta lten  einzuliQ len hat.

1. F e s t i g k e i t s p r o b e n  m i t  M e t a l l e n .

IG. Zerre ifsve rsuchc m it  N o rm a lru n d - 
staben oder N onnalflach staben, ein- 
sch lie fslich  B e st im m u n g  des elasti- 
schen  V e rha lten s slatt 8 b is  16 J l  
(Nr. 1 und  4 ) ................................ je J l  4,50

17. Zerre ifsve rsuche  m it N o rm a lru n d - 
staben oderN orm alflach sU iben, ohne  
Be st im m u n g  des e lastischen V e ih a t-
tens, statt 4  b is  14 J l  (Nr. 2 und  5) je , 3,50

18. D ruckve rsuche  m it  N o rm a lkO rp e rn  
von  30 m m  H S h e ,  beziehentlich 
30 m in  D u rchm esse r oder W u rfe l-  
se ite n -Lan ge , o h n e  B e st im m u n g  
des e lastischen Verhaltens, slatt 10
b is 20 J l (Nr. 6) ........................... je „ 3,50

F u r  die Ansiitze  16, 17 und  18 
tritt bei abw eic lienden F o rm e n  der 
Probestabe ein Z u sc h la g  von  - U 0,50 
fur jeden V e rsu ch  ein.

19. B iegeversuche  (ka lt und  w arm ) m it 
je drei P rob en  nach  jeder W alz-

r ich tu n g  an  Stre ifen  v o n  150 m m
Lange, 30 b is  50  m m  Breite  . . je „ 1,00

20. Zugve rsu ch e  m it D rahtse ilen , ein-
sch lie fst ichV o rb e re itung  der P ro b e n  je „ 4,50

21. Zugve rsu ch e  m it Se il- und  Tele-
grap liendra liten  . ....................... je „ 2,00

22. B e st im m u n g  der V e rw in d u n gszah l
yo n  D ra h ten  au f je  150 m m  L a n g e  je „ 1,00

23. B e st im m u n g  der B ie gba rke it  von
D r a h t e n ......................................... jo „ 0,70

24. F u r  e inevo lIstand igeG u fse isenp ril-  
fung, urnfassend:

a) 3 B iegeversuc.be m it  Staben  
von  1 1 0 0 X 3 0 X 3 0  mm , 

li) 6 Z e rre ifsye rsuche  m it N o rm a l- 
ru n d s t iib e n , je 2 au s  jeder 
B iegeprobe  gedreht, ohne  B e 
st im m u n g  des e la stischen Ver- 
haltens,

c) G D ru ckve rsu ch e  m it W u rfe ln  
von  30  m m  Se ite , je 2 au s 
jeder B iegeprobe , ohne  B e 
stim m u n g  des e la stischen  Y e r- 
haltens,

G esam m tkosten  J l  57,00 
V e r s u c h e  m i t  d e m  k l e i n e n  F a l i  w e r k .

25 .Fa ll-S tau ch ve rsu c lie m itN o rm a lk ()r-  
pern  v on  15 m m  H S h e  un d  15 m m  
D u r c h m e s s e r ................................ je J l  2,00

26. Fa ll-Ze rre ifsve rsu che  m it N o rm a l-
rundstaben  . . ' ....................... je  „ 3,00 —  5,00

27. Fa !l-B iegeve rsuche  b is  zu 2 000  m kg  
A rb e its le is tu n g  . . . . . . .  je „ 2 ,0 0 — 4,00

2. F e s t i g k e i t s p r o b e n  m i t  n i c h t  m e t a l l i s c h e n  
V e r s u c h s s t u c k e n .

28. Zerre ifsye rsuche  m it H anftauen  in
ub liche r A u s fu h ru n g u n d b is z u  50 m m  
D u rc h m esse r,  e in sch lie fslich  V o r- 
bere itung der P r o b e n .................. je J l  3,50

29. Zerre ifsyersuche  m it  F lach se ilen
u n d  R ie m en  b is  200  m m  B re ite  . je „ 3,50

D ie  V e rsuch sa n sta lt  ist m it besonderen  W erkzeug- 
m asch inen  zur H e rste llung  v on  N o rm a lp ro b e slab en  
ausgeriistet und  berechnet fu r  d ie A n fe rt igu n g  der 
P robestabe  n u r  die baaren  A u sla ge n  u n d  die A rb e ils -  
loline. D a  an  den bearbeitet e ingesendeten Probe- 
stiiben e rfa h rung sm afsig  fast im m or N acha rb e it  notli- 
w e n d ig  ist, dereń K o ste n  dem  A n tragste lle r  zur L a s l  
fallen, so  liegt es im  In te re sse  der Auftraggeber, die 
B ea rb e itung  des P robem ate ria ls in  der V e rsu ch sa n - 
stalt yo rnehm en  zu lassen. E s  em pfiehlt s ic h  dies 
um  so  m ehr, a is  bei n ich t  ganz sachgem nfser B e h a n d 
lu n g  des M a te ria ls  in  der A rb e its in a sc liin e  nachw e is- 
bare B ee in llu ssungen  der Festigke itse igenschaften  des 
M ate ria ls auftreten.

D ie  B ea rb e itung sko sten  fu r e inen N o rm a l-R u n d -  
oder F la ch sta b  aus M ateria ł v on  30  b is  40  m in  D u rc h 
m esser, bez iehentlich von  60 b is 70 m m  B re ite  ptlegen 
s ich  au f etw a J l  2,00 b is  4,00 zu ste llen.*

Die deutsche phjsikftlisch-teclinisclie Reiclisanstalt.

D ie  x\nstalt so li sich, k ón n e n  w ir  a is bekannt vo r- 
aussetzen, in  eine w issen schaftliche  und  eine teclin ische  
A b lh e ilu n g  gliedern.

D ie  A u fgab e  der ersteren ist d ie A u sfO h ru n g  so lche r 
w issenschaftlichen  U n te rsu ch u n g  p h y s ik a lisc h e r  A rt, 
w elche  einen grofseren  A u fw a n d  the ils  an  A rb e its 
zeit der Beobachter, the ils  an in s lrum en ta len  Hulfa- 
m itteln u. s. w . erfordern, a is  der Rege l nach  du rch

*  U ebe r die A b m e ssu n ge n  der N orm alstabe  und 
die son stigen  A n fo rd e ru n ge n , w elche an d ie  einzu- 
sendenden  P ro b e n  gesle llt w erden, yersendet d ie  V e r- 
su ch san sta lt  a u f  Y e rlangen  Skizzen  u n d  E rlau te ru n ge n
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P r iy a ip e rśd n e n  und  d u rch  dio Lab o ra to r ie n  der hfiheren 
Unterriehtsansta lten  besehafft w erden  konnen.

D ie  A u fgab en  der techn ischen  A b th e ilu n ge n  la ssen  
s ich  fo lgenderm alsen  fe stste llen :

1. P ru fu n g  und  S ic h e ru n g  der E igen scha ften  der 
Materialien, au s  w e lchen A p p a ia le  und  M essungsm itte l 
jeder A r t  fu r Zwecke des Re ichsd ienstes, der W isse n - 
schaft, der P rać is io n ste c h n ik  u n d  der Gew erbe her- 
gestellt werden.

2. P ru fu n g  und  S ich e ru n g  der G le ich fSrm igke it 
und  N o rm alita t von  constructiven  H iilfsm itte ln  u n d  
Construętiohsthe ilen, w elche zur H e rste llung  der vor- 
stęhend e rw a lm ten  Gegenstande fu r die genannten  
Zw ecke  dienen.

3. P r ilfu n g  und  B eg la u b igu n g  v o n  p h y sika lisch en  
M efsw erkzeugen und  T h e ile n  derselben, w ie sie  im  
w eilcsten U m fange  fu r  d ie  vo re n vah n te n  Zw ecke  dienen.

E in e  Hfilfe dieser A r t  w ird  v on  der deutschen 
P ia ć is io n ste ch n ik  ganz be sonde rs a is eine F o rd e ru n g  
ih re r  w irtlischaftlichen  Lage  eraclitet un d  d rin gend  
erbeten.

H in s ich t lic h  der oben unter N r. 3 aufgefuhrten  
P r ilfu ngen  und  B eg laub igungen  v o n  ph y sika lisch en  
M e ssiin gsm ilte ln  im  weitesten U m fange  k on n e n  zu
nachst fo lgende naheliegende A u fgab en  nam haft ge 
m acht w erden :

aj P ru fu n g  und  B eg la u b igu n g  yo n  Th e rm om ete rn  •
b) P ru fu n g  un d  B e g la u b igu n g  der E lem ente  von

opLischen C o n st ru c t io n e n ;
c) P ru fu n g  und  B eg la u b igu n g  v o n  M essungsm itte l u 

fur Zw ecke der Te lęgraph ie , der e lektrischen Be- 
leucbtung, der e lektrischen K ra ftabgabe  e tc .;

d) P ru fu n g  und  B eg la u b igu n g  der E igenschaften
von  M eta llleg irungen , w elche  zur Contro le  der 
E in h a ltu n g  fester W a n n e g ra d e  bestim m t sind  
(Schm elzringe  zu r S ich e ru n g  gegen D am pfkesse l- 
E sp lo s io n e n  u. s. w .);

e) P ru fu n g  und  B eg lau b igu n g  v o n  Po la r isa t io n s- In -  
strum enten  zur M e ssu n g  v o n  Zuckergeha lt u. dgl.

In  die oben angefuh rten  d re i G ruppen  la ssen  sich  
s inngem afs alle Au fgab en  der techn ischen  A b -  
tlie ilung  e inreihen, w ie sie im  Yerlau fe  der Zeit von
der W issen scha ft, der In d u strie  u n d  den G ew erben
geb racht w erden  m ógen. D ie  unter a) b is  e) ange- 
gebenen Be isp ie le  so llen  n u r  e in ige der nachstliegen- 
den d ringenden  B ed u rfn isse  ve rsuchsw e ise  andeuten.

Durchliissigkeit tom gnfseisernen Rohren.

A u s  e iner M itth e ilu n g  in  der »Gazette des T ra v a u x  
pub licso  entnehm en w ir, dafs eine R e ihe  v on  V e rsuchen  
angestellt w orden  sind, um  vom  gesundhe itlicheu  
S tand p unk te  au s die D u rch liiss ig ke it  v on  gu fse isernen 
L e itu n g sro h re n  festzustellen. Z u  dem  Zw ecke bat 
m a n  die R o h re n  zuerst m it m it  Pfefferm unzol gesahw an- 
gertem  W asse rsto ff gefullt und  sie a lsd ann  bohem  
D ru c k  ausgesetzt. O b  die R o h rw a n d u n ge n  d u rch ia ss ig  
w aren  oder nicht, lie fs s ich  a lsd ann  am  G eruch  er
kennen. E s  h a t  s ic h  dabei herausgestellt, dafs die 
sam m tlichen  getheerten R dh ren , g le ichgu ltig  ob sie 
zu Gas- oder W asse r le itung sroh ren  bestim m t waren, 
yo llko m m e n  dic lit waren, w ah rend  unter den R oh ren , 
w elche in  dem  Zustande  verw endet w urden, w ie  sie 
au s der G iefserei kam en, m ehrere  und ich t w aren. 
M a n  erb raclite  dam it den Bew eis, dafs das Theeren  
geniigt, um  die dem  A u g e  unbem erkbaren  LO cher vo ll-  
kom m e n  zu yerstopfen.

Gcwerbescliule in Hageu.

D ie  A n za h l der S ch u le r  dieser A n sta lt  ist in  die
sem  Schu ljah r, w e lches am  17. A u g u st  se inen A b 
sch lu fs  findet, au f 4 3 3  gestiegen. D ie ses aufserordent- 
liche  W a c h s th u m  ye rdank t die S ch u le  der E ne rg ie  
ih rc s  jetzigen Le iters, des H rn . Dr. H o l z m i i  11 e r. M it  
gerechtem  Sto lz  k an n  er au f se ine  Th iitigke it  zu-

rilckb licken, w’elche vo r  13 Jah re n  begann. D a m a ls  
bestand die S ch u le  au s  3 K la ssen  m it 52  Schu le rn , 
au s w e lchen  n u n m c h r  14 K la sse n  m it  der obenge- 
nann tcn  Sch iile rza lil u n d  24 Leb rkra ften  gew orden  sind .

W a s  der S ch u le  noch  fehlt, ist  ein angem essenes 
Gebaude. E s  freut un s zu yernehm en, dafs am  2. 
Ju li der P ro y in z ia l- L a n d ta g  3500  M a rk  jah r lichen  
Z u sc h u fs  bew illig t hat, indem  m an  h ie rdu rch  dem 
N eubau  der A n sta lt  w ieder um  einen S ch r itt  n iiber 
ge ruckt ist.

Bericht der Knappscliafts-Berufsgeiiossenscliafl.

D e r  zwcite B e r ich t  iiber die Y e rw a ltu n g  der Knapp- 
scba fts-Be ru fsgenossen schaft ist aufserst sorgfiiltig  uud 
ilbersichtlich  ausgearbeitet. E inge le ite t w ird  der B e 
r ich t d u rch  eine T a b e lle ,  w elche  ube r die A r t  u n d  
W eise, w ie  in  den e inzelnen Sectionen  die yesch icdenen  
Industriezw e ige  vertreten u n d  w ie die Sectionen  o rgan i- 
s irt  sind, A u sk u n ft  giebt. W e ite re  T a b e llen  bieten eine 
Zu sam m e n ste llu n g  der N o rm a l-A u sga b e  pro 1885/86 
un d  V e iih e ilu n g  der gesam m ten  En tscb ad igungsbe trage  
au f die Sectionen, der gesam m ten  S o ll-A u sg a b e  fur 1885 
un d  1886 im  E inze lnen, der V e rtb e ilung  der U m lage  
fu r  die Zeit vom  1. Oetober b is  31. D ecem ber 1886 
au f d ie Sec tionen , der yo rgekom m enen  U n fa lle ,  und 
der verletzten Personen , fu r  w elche  im  Lau fe  des Jah re s 
1886 En tsch iid igu n ge n  festgestellt w orden  sind. E s  
folgt a lsd ann  de r K a sse n a b sch lu fs  p. E n d e  1886 u n d  
dio U eb ers ich t der Y e rw a ltu ngse rgebn isse  fu r 1886.

D ie  gesam m ten  V e rw attungsko sten  der ganzen 
G enossenschaft betragen p ro  188 6 : 175 119 M  33 
das ist  bei 343  619 versicberten  P e rson e n  au f den  K o p f  
der Y e rsiche rten  50,9 O bg le ich  das Um lage-, uud 
n ich t  das Kap ita ld eckungsve rfah ren  fiir die Berufsge- 
no ssen schaften  besteht, so  betragen die Ve rw a ltungs- 
kosten  -der 5 ersten Q u a rta le , e in scb lic fslich  aller 
Ko sten  der ersten E in r ic h tu n g ,  und  o b w o lil fu r  das 
erste Q uarta l (die ersten 13 W o ch e n ) n u r  ganz  unbe- 
deutende E n tscb ad igungsbe trage  gezalilt w u rd e n , n u r
11,6 % der fiir d iesen Ze itraum  um zu legenden  Sum m ę. 
Be rechnet m a n  die V e rw a ltu n g sko ste n  fu r das Jah i'
1886 allein, so  ergeben s ich  n u r  6,9 %, u n d  yo ra u s- 
s ich t lich  m it der 'Zeit n u r  4  b is  5 %■

A n  En tsch a d igu n g sb e trage n  w u rd e n  g e za lilt : 
vom  1. Oct. 1885 b is  31. Dec. 1885 7 076  J l  79 c)

1886  ....  515 549  , 16 o)

522  625  J l  95 c}
Y o n  d ieser G e sa m m tsum m c entfallen a u f  die 

Sec tion  B o c h u m  nahezu  die Halfte, n am lich  248  859  J l  
69 aut1 die Section  B o n n  (die zweitgrOfsto) 84  931 J l  
72

D io  Z a h l der verletzten Personen , fu r  w elche  im  
La u fe  des Jah re s 1886 En tsch iid igu n ge n  festgestellt 
w orden  sind, be trug  bei 3 43  619 yersicherten  Pe rsonen  
2 1 2 1 .  F u r  B o c h u m  m il 103 877 A rb e ite rn  ergaben 
s ich  879, fu r die Section  B o n n  m it 76 737 A rbe ite rn  
423 yerletzte Personen.

Die Kruppsclie Gnfsstnlilfabrik in  der 
franzosischen Presse.

D a s  in  8 0 0 0 0  A bd rflc ken  ersche inende  Pa rise r  
B latt »Le  F ig a ro *  erha lt se ine  Nachrichten, sch re ib t un s 
ein geschatzter M itarbe iter, ube r D e u tsch lan d  grofsten- 
the ils  v on  einem  Correspondenten, der den Schrift- 
ste lle rnam en Jacąues St. Cere fu h rt  u n d  dam it w oh l 
a is s incere  geiten w ill, w a s  ih m  in  den A u g e n  des 
U nb e fangenen  aber m eist scb lech t gelingt. A n liils lic h  
des bekannten  Ste rbefa lls  berichtet derselbe u b e r  das 
K ru p p sc h e  W e rk  Yersch iedenes, in  dem  s ich  D ich tu n g  
u n d  W ah rh e it  bun t du rche ina nde r m ischen, so  recht, 
w ie  es dem  P a rise r  G eschm acke  entspricht. Se ine  
N ach rich ten  w ill er a n  der Q uelle  geschOpft haben, 
indem  ihm  vo r e in igen  Jah ren  d u rch  Sp e n du n g  
m ehrerer L ite r  B ie r  der E in tr itt  in s  W e rk  ge lungen
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sei. S o  erfahren w ir  donn, dafs d ie Y il la  H u ge l ein 
Geschenk unsores Ka ise rs, das Geld zu r G ri in d u n g  der 
F a b rik  v om  Prm ze ii F r ie d r ich  v o n  Preu fsen  hergeliehen 
ist un d  diese eigentlięh a is ein Staa tsw erk  gelten 
kann. W ie  flblich, s in d  die deutschen O rtsnam en  arg 
verdreht, au s Neuw ied, S a y n  und  D fllm en  ist Neuw ild, 
Sage  un d  D iilm m e ln  gew orden. D a s  L a n d  sch ild e rt 
der Yerfasse r -a lso : , E sse n  befindet s ich  au f der
Streeke von  K O ln  nach B e r lin  un d  alle R e isenden  
haben sicherlic.b die B erge  von  Koh len , verrosteteni 
E ise n  und  rohen E rzen  bemerkt, zw ischen  denen m an 
gegen 9 U h r  M o rge n s  fahrt, w enn  m an  P a r is  m it 
dem A bende ilzu g  yerl.lfst: h in te r d iesen Bergen  liegt 
das W erk. E in  d ichter lla u ch  bedeckt T a g  und  N acht 
d ie  Gegend u. s. w .“ E ch t  franzosisch  lautet der 
S c h lu f s : „D ie letzten Jah re  K ru p p s  w aren  v on
B itterke it und  Schm erzen  erfullt. D ie  K a n o n e n  des 
O bersten  Bange, die Panzerplatten vom  G reusot und  
S tah lw e rk  in St. C h am m o n d  hab en  ihm  sch la flo se  
Naclite verursacht. D ie  E rzeugn isse  des W e rk e s  zu 
E ssen  w erden seit e in igen  Jah ren  yo llstand ig  du rch  
die der franzflsischen Ind u strie  geschlagen, D ie 
K ru p p sch e n  P latten (?!)  haben  den B om b e n  n icht 
w iderstehen konnen, w elche die Platten v on  St. Chatn- 
m ond  unyerletzt liefsen. D ie  franzosisc lien  Panzer- 
thu rm e  w erden von  der ru m a n isc h e ń  R e g ie ru n g  a n 
genom m en, w elche  erklarte, dafs die deutschen T h u rm e  
n ich t  da ran  re ichen konnten. D e r  General B ria lm on t  
liat d ies E rge b n ifs  in einem  Berich te  festgestellt, w elcher 
se iner Zeit vie l Au fsehen  machte. E n d lich  s ind  die 
K a n o n e n  des O bersten Bange  nach  A n s ic h t  aller 
Genera lslabsoffiziere den K a n o n e n  der deutschen 
Hutte w eit iiberlegen, welelie das M e iste  ih re s Ru fe s 
den Stah lb ldcken, die sie nach  den A u sste llungen  
sandte, u n d  der v on  der deutschen  Presse  gem achten  
Rec lam e  ve rd ankt: aber in  W irk lic b k e it  un te rlag  das 
K ru p p sch e  W e rk  seit 10 Jahren  jedesm al im  K am pfe  
gegen die franzSsische  Industrie . D ie se  Festste lhtng 
m ufs gem acht w erden (cette consla tation  ćtait bonne  
a faire)."

„Gut gebrullt, L o w e !“ 

lob t D em etriu s in  Shakespeare s Som m ernach tstra um  
den biederen Darste lle r d ieses g r im m e n  Th ieres. —  

D ab e i ist  n ich t  aufser A c h t  zu lassen, dafs »Le 
F ig a ro *  eines der vern(inftigeren  Pa rise r  B la tte r ist. 
„W ie  n ich t and e rs zu erw arten  w ar,* stellt die » K 6l- 
n ische  Zeitung® T om  20. Ju li unter A n ff ih ru n g  
m ehrerer Citate, d ie an  B lfld s in n  n ich ts  zu w un schen  
u b r ig  la ssen, fest, „beschaftigt s ic h  ein T h e il der 
franzflsischen P resse  in  w ide rlich  ab sp rechender W e ise  
m it dem  T o d e  A lfred  K ru p p s.u

Aufruf zur Erriclitung eines Grabdcnkmals fiir 
Dr. W ilhelm L o c k o .

A u f  dem W e ge  nach  dpm son n ige n  Suden, w o  er 
fu r scliw ere Le iden  L in d e ru n g  suchte, ist Dr. W ilh e lm  
Loew e  am 2. N ovem b e r v. J. in  M eran  einem  G eh irn - 
scblage erlegen. T re u e  H and e  hoben  dort das, w as 
an ih m  sterb lieb war, a u f  u n d  trugen es in  se in  ge- 
liebtes Y a te rland  l i in u b e r , um  im  Ange sich te  der 
H auptstadt des neuen deutschen R e ich e s  zur R u h e g e -  
bettet zu werden.

A u s  der g ro fsen  Z a h l se iner V e re h re r s in d  die 
U n te rze ichne ten—  persO nliche  F re u n d e , parlam enta- 
rische B e ru fsgenossen  u n d  W a h le r  —  zusam m enge- 
treten, um  dem  V e rsto rbenen  a u f  se inem  G rabę  ein 
D enkm al dankbarer E r in n e ru n g  zu stiften. W e n n  
irgend  einer, so  ist  es L o e w e ,  w e ichem  unte r den 
dah ingegangenen M itstre ite rn  der verflossenen v ier 
Jahrzehnte eine so lche  A n e rk e n n u n g  gebubrt. A is  
im  Jabre  1848 s ich  dem  deutschen Y o lk e  zum  ersten 
M a łe  Gelegenheit bot, an  dem  so  lange  Jierbeige- 
sehnten W ie d e rau fba u  des zertrurnm erten R e iche s mit-, 
zuwirken, entsendete das Ye rtrau e n  se iner M itbu rge r

V I I I , -----------

L  o e w  d in  die F ran k fu rte r  N a t io n a lrc rsg ln in lm ig ,  w o 
Talent, K enn tn isse  u n d  w a rm e r P a tr io tism u s ih n  ba ld  
in  die vordersten  R e ilie n  steliten. K u rz  v o r  dom  
U n tcrgange  des ersten deutschen Pa rlam en te s an dio 
Spitze desselben berufen, w ahrte  er dio W iird e  der 
V o lk sve rtre tu n g  u n d  yerlie fs d a n n  den he im ischen  
B o d e n ,  um  in der V e rb a n n u n g  ve rtrauen svo ll und  
ged u ld ig  zu harren , b is des geliebten Ya te rlan d es  
R u f  aufs neue an  ih n  ergeben werde. U n d  a is d iese 
g lu ck liche  S tund e  sch lug, eilte L o e w e  freud ig iiber 
das W e itm eer zuruck, lim  ab e rm a ls  in  yo lle r  H inge - 
bu n g  m itzuarbeiten an den gro fsen  w etlh isto rischen  
Thąten , w eiche  D eutsch land  end lich  jenen R a n g  unter 
den YO lkęrri w ieder verschafften, den es n iem a ls  hatte 
verlipren diirfen. Iu  d ieser A rbe it, trotz schw e re r 
K rankho itssch liige , b is  zum  letzten A u ge n b licke  t h a t®  
ereilte ihn  der Tod, nachdem  eine gn iid ige  Y o rse h u n g  
ihn, e inen der w en igen  n o ch  ilb riggeb liebenen  
Stre iter jener fruhe ren  uug lu ck lichen  K am pfe  fiir die 
■deutsche E inhe it, den end lichen  S ie g  dessen, w ofu r 
er gestritten und  gelitten, iiatte erleben lassen.

W ir  s ind  deshalb  iiberzeugt, be i denen, an  die 
w ir  u n s  w enden w erden, uberall w illigen  Hferzen und  
H an d e n  fu r  d ie E rre ic h u u g  der v on  u n s  in s  A u g e  
gefalsten A u fgab e  zu begegnen, und  bitten, d ie dafiir 
bestim m ten Betrage  an  die D irc c t ion  der D iscon to - 
G esellschaft h ie rse ib st zu r V erfQ gung des unterfer- 
tigten A u ssc h u s se s  e in senden  zu  w ollen.

Jeder der Unterzeichneten n im m t Be itrage  ent- 
gegen; A u fru fe  zu S a m m lu n ge n  du rch  die Zeitungen  
w erden n ich t  ergehen.

B e r l i n ,  im  M a i 1887.

y o n  B e n d a ,  M. d. R.  u n d  A .-H . v o n  B e n n i g s e n ,  
M .d .R .  B e r g e r (W it t e n ) ,  M .d .A . - I I .  D r. v o n  ( l u n y ,  
M. d. R.  un d  A .-H . D r.G ra f (E U )e r fe ld ) ,M .d .  A.-1I. D r. 
H ą a r m a n n , M .  d .R .  Dr. H a m m  a c h  e r, M. d. R .  und  
A .-H . Staatsm . a. D. H o b r e c h t ,  M. d. R. u n d  A .-H . 
K  l e i n  e,  M.  d. R.  Dr. J. M i ą u e l ,  M . d. R , und  11.-11. 
S c h m i e d i u g ,  M . d. A .-H . D r. S c  h u  1 tz  (Bochum ), 

M. d. A .-H .

M  o r i t z B  0 n  i n g  e r, O be rbu rge rm e iste r D r. v o n 
F o r c k e n b e c k .  Geh. C om m erzien rath  A . v o n  H a n s e -  
m a n n .  Geh. M e d iz in a l-R a th  P ro fe sso r  D r. L e y d e u .  
A pp e lla t ion s-G e rich ts-P ra s iden t a. D. D r. v o n  R o  e n  no. 
G e n e ra l-D ire c to r  R o s e .  G e n e ra l-C o n su l R u s s  e 11. 
G on su l a. D. S a n d e r .  Geh, R e g ie ru n g s -R a th  Dr.

W e r n e r  S i e m e n s .  P ro fe sso r  D r. Z  u e 1 z e r. 

Geh, C om m erzienrath  B a a r e ,  M. d. St. - R . in  B och u m . 
J. M. H  e i m a n n  in  K d ln . B e jg  - A sse sso r  H o f f 
m a n n  in  B och u m . I I  e r m a n n  M a r c u s e  in  W a llu f
a. R h .  Fabrikbesitze r I I.  M i i l l e n s i e f e n  zu K renge l- 
danz be i W itten. H u t te n -D ire c to r  O t t e r m a n n  in 
Dortm und. E m i l  R i t t e r s h a u s  in  Barm en. H u g o  

W e s e n d o n c k  in  N ew -Yo rk.

B e r ic M ig in ig e n .

In  dem  Ju li-Hefte  s in d  e inige D ru ck fe h le r  stehen 
geblieben. E s  soli
S. 443, reclits Z. 10 von  oben  D a f s  beim  U m stande  an-

statt D a  he im  Um stande, 
„ 445, „ Z. 8 „ „ anzuste llenden  ansta lt

einzustellenden 
„44 6 ,  ., Z. 2 „ unten  Ganze E in sa tze  a u f  so lche

B lSc ke  anstatt ganze E in -  
satze so lch e r B locke.

„ 521, „ Z. 35 „ „ r e c h t  w illkom m en  statt
n ich t  w illkom m en  

heifsen. F e rn e r  ist  in  den grap h ischen  D a rste llungen  
au f Se ite  485 d ie  B e ihen fo lge  ye rke b r l angegeben, 
indem  es dort se lbstyerstand lich  he ifsen m u fs  H I.  
D eutsch land, IV .  F ran k re ich  un d  V. Belgien, sow o h l 
in  F ig . 1, w ie F ig . 2.
----------------- 9
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Marktbericlit.

D u s s e l d o r f ,  don 29. Ju li 1887.
D ie  in  un serm  Berichte  vom  30. Ju n i d. J. nach  

D a rle gu n g  der m afsgebenden  Y e rh a ltn isse  ausge- 
sp rochene  A n s ic h t,  dafs eine weitere B e le b u n g  der 
GeschSfte zu erw arten sei, hat s ich  a is du rch a u s  zu- 
treffend erw iesen. O h n e  die S ch w a n ku n ge n  zu zeigen, 
welche den cng lischen  M a rk t  charakterisiren, hat s ich  
w ahrend  des a lilaufenden M on a ts  eine stetige Z u n a h m e  
des B ed arfs  hei ste igonden P re isen  au f fast allen 
G ehię ien der E ise n - und  S ta h l- In d u s t r ie  vollzogeri. 
Im  Y o rd e rg ru n d e  der B e trac lU ung  stehen die grofsen  
A b seh lO sse , w elche im  Juni, und  auch  im  Ju li nach  
erfójgter P re ise rlib hung, fur H ande lse isen  stattgefun- 
den haben. D o ls  h ie rbe i d ie bekannten V e re in igu n ge n  
in  S c h le s ie n , M itte ldeutsch land  und  H h e in la n d  und 
W estfalen  zur E rr ic h tu n g  von  gem einsam en Yerkaufs- 
stellen w esentlich  m itgew irkt haben, unterliegt keinem  
Zw e ife l; aber diese M a fsrego ln  a lle in  w urden  s iche r 
n ich t v ó n  so  durchsch lagendem  E rfo lge  begleitet w o r
den se in , w enn  n ich t  w irk lich e r reeller B e d a r f  vor- 
hand en  w 8.fe. D afs die gro fsen  A b sch lu sse  n ich t 
led ig lich  Specu lationskaufe  s in d , sond e rn  a u f  that- 
sacb lichem  B ed a rf beruhen, w ird  be sonde rs d u rch  die 
zah lre ich  e ingehenden  Specificationen bew iesen, denen 
gerecht zu w erden  den W e rk e n  n u r  m it grófster A n -  
s trengung  m oglich  wird.

D ie  grofsere Lebhaftigke it a u f  dem  deutschen 
M ark te  hat s ich  auch  au f E n g la n d  und  A m e r ik a  uber- 
tragen, v on  w o  in  neuester Zeit w ieder bedeutende 
A u f lia g e  nach  Deutsch land  gelangt sind. U eb erhaup t 
gew inn t es den A n sch e in , dafs Land er, w ie Japan, 
C h in a , Ind ien  u n d  Su d a m e r ika ,  w elche  b ishe r fast 
au ssch lie fslich  von  E n g la n d  ve rso rg t  w urden, d ie V o r-  
zuge des besseren deutschen M ateria ls zu w urd igen  
beginnen, D ie  Y e rb re itu n g  dieser E rk e n n tn ifs  in  
w eile ren  K re ise n  w ird  s iche rlich  se h r  gun stig  au f die 
Absatzve rh filtn isse  der deutschen E ise n - und  S tah l- 
In d u str ie  e inw irken.

A u f  dem  K o h l e n m a r k t e  hat fu r  F e t t -u n d  Gas- 
koh lnn  eine A e n d e ru n g  n ich t stattgefunden. K o k s -  
koh le n  werden, unter dem E in flu fs  des starken  Be- 
ge h rs  fiir K o ks, zu ste igenden Pre isen  notirt  u n d  dio 
K oksp re ise  sind  in fo lge  des thatsach licb  gro fsen  
B ed a rfs  se h r  fest. D azu  tragt auch noch  der U m stand  
bei, dafs die H iitten  in  L o th r in ge n , nach  den w ah re n d  
der letzten A rb e ite ru n ru h e n  in  B e lg ien  gem achten 
E rfa h rungen , s ich  zur D e cku n g  ih re s Bedarfs an  K o k s  
w ieder m e h r  dem  deutschen M ark te  zugew endet 
haben  u n d  von  d ieser Bezugsąue lle  w oh l so  le icht 
n ich t  w ieder abgelien werden.

D io  Pre ise  fiir S i e g e r l a n d e r  E r z e  steigen, da 
be i der starken Bescha ftigung  der R oh e ise n p rod u - 
centen die Y e rkau fer s ich  seh r zuruckha ltend  zeigen 
u n d  yo rlau flg  A b sch lu sse  p. IV .  Q uarta l yerw eigeru. 
Ueberseeische  E rze  unrerandert.

F u r  R o h e i s e n  hat s ich  der M a rk t  w ieder 
gu t befestigt. N achdem  info lge  des Pre isruckganges 
vom  S iege rlande  grofse  Po sten  yerkauft w ord e n  sind, 
w ird  auch  dort w ieder au f hohere  Pre ise  gehalten. 
D e r v on  dem  rhe in isch -w e stfa lisch e n  V e rbande  um
2 vft erhOh te P re is  fu r Q  u a 1 i t a t s  - P  u  d d e 1 e i s  e n  w ird  
o hne  S chw ie rigke it  bew illigt, da bei der ungem e in  
starken  Bescha ftigung  der W a lzw e rke  die N achfrage  
in  steter Z u n ah m e  begrillen  ist und  e in  w eiterer Pre is- 
an fsch lag  la n g ste n s ' m it B eg in n  des IV .  Quartals, w enn  
n ich t  fn lher, zu erw arten ist. G i e f s e r e i e i s e n  hat 
bei unveranderten  P re isen  guten Absatz. T h o i n a s -  
eisen ist ge such t un d  hat dem gem afs e ine Aufbesse - 
ru n g  des P re ise s um  1 */* b is 2 J t  aufzuweisen, A u c h  
S ie g e rlan d e r Stahleiejen ist um  sta rk  3 J t  gestiegen. 
Bessem er- und  L u se m b u rg e r  E ise n  ist z iem lich  unve r- 
andert geblieben.

D io  v on  26  Ilu tte n  gegebone Statistik  p. Ju n i 
zeigt zw a r eine kle ine  Y e rm e b ru n g  des V o rrath s, 
w elcher jedoch, bei der Geringffląigkejt der ge sam m 
ten Yorriithe, Bed e u tu n g  n ich t  beigelegt w ird.

D ie  Z a h le n  stnllten s ich  wie fo lgt:

V o rra th  an  den H o c h o fe n :
E n d e  Mai. E n d e  Juni.

Tonnen Tonnen
Q ua lita ls-Pudd e le isen  o in sch lie fs- '

lich  S p ie g e l e i s e n ......... 31 187 35 222
O rd in a re s  Pudde le isen  . . . .  2 342 3 932
B e s s e m e re is e n ............................  27 073  29 963
T h o m a s e i s e n ............................  5 828_____4 144

S u m m a  67 030  73  261

D ie  v o n  9 H ocho fenw erken  p ro  Jun i anfgegebene 
Statistik  fiir G ie fsere irohe isen  stellte s ich  in ih rem  Ge- 
sam m tresu lta te  w ie fo lgt: ‘

D e r Y o rra th  an  den H o cho fen  betrug:

E n d e  Mai. E n d e  Juni.
Tonnen Tonnen

No. 1.................  10 034  10 691
» I I ..............  6 025 5 365
» I I I ................. 6 462 7 853

S u m m a  22 521 23 909

U ltim o  Jun i w aren  a u f L ie fe rungcn  fest abge
sch lossen. :

No. 1...............  42  874 t
» I I ...............  7 799  t
» I I I ............... 1 6 8 1 7  t

F i i r  S t a b e i s e n  zeigt d ie naehfo lgende  Statistik  
den aufse ro rdentliehen  A n d ra n g  der K au fe r  im  Juni. 
In  der E in le itu n g  haben  w ir  bereits bem crkt, da ls  
der llotle E in g a n g  der Specificationen jenen Kau fen  
den specu lativen  Charakte r benim m t. D ie  W e rk e  
h aben  s ich  zu so  bedeutenden A b sc h li is se n  verstan- 
den, da  b is gegen E n d o  Jun i der Y e r la u f  der Yer- 
h an d lu n ge n  beziiglich B ild u n g  der gem einsam en V e r  
kaufsste llen  im  h ie sigen  Bez irk  und  in  M itte l-Deutsch- 
la n d  m it  S ich e rh e it  n ich t  zu ubersehen  war. N a c h 
dem  die Y e re in igu n g  unter freud iger Z u st im m u n g  
der betreffenden W e rk e  erfo lgt w a r,  ist  y o n  den 
letzteren, in  bestim m ter V o ra u ss ic h t  ho h o re r Preise, 
gro fse  Z u rf lc kh a ltu n g  geubt w orden. D e r Pre isauf- 
sch la g  ist denn auch  m it 3 J l  fiir alle Z on e n g ru n d - 
pre ise  v on  der G ene ra lve rsam m lung  am  27. d. M. in 
D u sse ld o r f  be sch lossen  w orden. D ie  Verkaufsste llen  
der m itte ldeutschen und  der rhe in isch -w estfa lischen  
G ruppe  w erden  an i 1. A u g u s t  in  T h a tig ke it  treten. D ie  
bereits soit tnehreren M onaten  arbeitende Y e rkau fs- 
sle lle  der sch le s ischen  G ruppe  hat das ih r  v o n  der 
G ene ra lversam rn lung  der W e rke  zu r V e rfu gu n g  ge- 
stellte Q u a n tu m  bereits m it S c h lu fs  der yo rig e n  W o ch e  
ausverkauft, u n d  da diese G ruppe  ih re  Geschafte a u s 
sch lie fs lich  m it  H a n d le m , n ich t  direct m it C on sum en - 
len  m aclit, so  w ird  m an  yo ra u ss ich t lic h  auch  dort 
m it  weiteren Y e rkau fen  se h r  zuruckha ltend  sein. In  
der nach sten  W o ch e  w erden die D e leg irten  der ge- 
nannten  3 G rup pen  zur ye rtragsm afsigen  V e r s t a n d i -  
g u n g  untere inander zu sam m entre ten , w od u rc h  auch 
der C oncu rrenz  in  den Grenzgebieten ein  E n d e  gem acht 
werden w ird . D a n n  ist au c h  m it  S iche rhe it  ein 
weiterer P re is a u f s c h k g  zu e rw arten, v o u  w elchem  
jetzt abgesehen  w urde, u m  die C o n sum en ten  in  den, 
v on  den e inzelnen G ruppen  au ssch lie fs lich  beherrschten 
Gehieten n ich t  zu schad igen.

D ie  yo n  21 W ei-ken p ro  Jun i gegebene Statistik  
hatte fo lgendes Re su lta t: Jun i Mai

Tonnen Tonnen
M o n a t sp ro d u c t io n ..................  29  967 27 394
V e rsa nd t w ah rend  des M onats  31 315 27 531
N eu  e ingegangene Beste lłungen  44 021 2 8  483
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B l e c h e .  Im  B e d a rf ist  eine A e n d e ru n g  im  Laufis 
des M onats n ich t eingetreten. D e r um  5 fiir 
Kesse lb leche e rh oh lc  G ru n d p re is  w ird  glatl. bew illigt.

F i i r  D r a h t  ist die N achfrage  im  A u slan de  seh r 
lebhaft, nam entlic li in  A m erika , w ose lb st der P re is  
fiir diesen A rt ike l um  3 $ gestiegen ist. Vo rau ssich t- 
lich w ird  der B ed a rf noch  starker heW ortreten, wenn 
die sebw ebende Zo llfrage  end lich  ih re  defin itive  E r- 
led igung  ge fuudcn  haben w ird.

I n  E i s e n b a h  n m a t e r i a ł  haben  m ehrere 
grofsere V e rgebungen  stattgefunden, bei denen die 
belgische C oncurrenz au f den P re is  der Sch ienen, 
n ic iit au f den des ande rn  M a te ria ls, clruckte. D ie  
W e rke  s in d  ilott und  n och  fu r  Monate, nam entlic li be- 
z iig lich  kle ineren Materials, beschElftigt.

E i s e n g i e f s e r e i e n  u n d  M a s c h i n e n f a b r i k e n  
haben  im  a llgem einen gen iigende Beschaftigung.

D ie  P re ise  ste lUen s ich  w ie folgt:
K o h le n  un d  K o k s :

F i a m m k o h l e n .......................J i  5 ,60—  6,20
K okskoh len , gew asehen . . . »  4 ,30—  4,00 

» feingesiebte . . » —
Goke fu r H oeho fenw erke  . . » 8,00—  8,40

» » Bessem erbetrieb . . » 8 ,20—  8,60
Erze:

R o h s p a t h ........................... ....  » 9 ,50— 10,00
Gerosteter Spathe isenste in  . “ 11,00— 11,50
Som o rro stro f.  o. b. R otte rdam  . » 12,80 —  13,00
Siegene rB raune isen ste in , p h o s-

p h o r a r m ........................... » —  —
N assau iśche r Rothe isen ste in  

m it ca. 50  % E ise n  . . . » 6 ,00—  6,50
R oh e ise n :

G iefsereieisen Nr. I. . . . » 54 ,00— 55,00
» 11. . . . » 51,00— 52,00

» » I I I .  . . .  » 48,00 —
Q ua lita ts-Pudde le isen  . . . »  45,50 —

» » S iege rlande r » 42 ,50— 44,00
O rd in a re s  » . . . . » 43,00 —
Bessem ereisen, deutsch .Sieger-

liinder, g r a u e s .......................... » 45,00 —
Westfiil. Bessem ere isen  . . . »  48,00 —
Stalile isen, weifses, u n te r0,1 %

P h o sp h o r  ab S iegen  . . . »  44 ,00— 45,00 
Bessem ereisen, e ng l. f.o. 1). W est-

k u s t e ................................ sh. 43.6 — 45,00
Thom ase isen,'deut-sches . . J l  43,00 —

J i 49,00— 50,00

» 53,00 -
» 33,60 —

» 112,00-115,00 
(Grundpreis)

Grurid- 
preis, 

Aufschliłge 
nach der 

Scala.

Sp iege le isen ,10— 1 2 %  M angan , 
je nach  L a g e  der W e rk e  .

Eng l. G ie fsere irohe isen  N r. I I I  
franco  R u h ro r t  . . . .

L u x e m h u rg e r , ab L u x e m b u rg  .
Gew alztes E ise n :

Stabe isen,w estfa lisches . . .
W inke l-, F a ęo n -u .T rf ige r-E ise n  

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

B leche, Kesse l- M  150,00 —
» se cu n d a  » 135,00 —
» d iinne  . » 130,00— 140,00

Stah ld rah t,5 ,3  mm
netto ab  W e rk  » 105,00— 106,00 

D ra h t  au s Schw e ifs- 
eisen, ge-
w O hn licher » 106,00 —

besondere  Q ualitaten  —  —
A u s  E n g l a n  d  w ird  berichtet, dafs im  G leve lander 

D istrict grofse  S tille  herrscht. D en  P roducenten  s o 
w ie den g ro fsen  H a n d le m  fehlt es jedoch n ich t  an
V ertrauen  in d ie  Z u ku n ft ,  und  es hat s ich  der 
E xp o rt  nach  dem  G ontinent und  nach  A m e r ik a  
gebessert, A e h n lic h  ist d ie S t im m u n g  au f dem  
G la sgow er R ohe isen -M arkt. M a n  erw artel bedeu- 
tende Auftrfige aus den  Ye re in igten  Staaten und  hiilt 
die A n n a h m e  berechtigt, dafs das dritte Y ic rte l des 
Jah re s s ich  et freu lichcr a is das zweite gestalten w ird. A u s  
Staffordsh ire, S ou th -W a le s  und  M o n m o u lh sh ire  liegen 
gute  N ach rich ten  vor; a is ein  g ro fse r  Uebelstand  w ird  
aber d ie  gegenw iirtige  gro fse  T rockenhe it  bezeichnet.

In  den Y e r e i n i g t e n  S t a a t e n  m acht s ich  in 
a lleu  Zw e igen  der E isen - u n d  S ta h l-In d u str ie  eine 
B e sse ru n g  geltend. D e r B a u  von  E ise n b a h n e n  ist in 
YOllem G an g ; fast alle am erikan ischen  Sch ienenw alz - 
w erke haben  so  v ie l Auftrfige  geb ucht, a is  sie  in  
diesem  Ja h r  ausfuhren  konnen. A llg e m e in  w ird  auch 
eine E rh O h u n g  der Bohe isenp re ise  erwartet. Un- 
geachtet des C on n e llsv iIle r  K oks-Strike s, w e lcher zwei 
M onate  gew ahrt und  eine Y e r r in g e ru n g  der R oh e ise n - 
p roduction  u m  w enigstens 2 5 0 0 0 0  t ven i n la fst hat, 
stellt s ich  dieselbe fu r  das laufende Jah r, w enn m an 
die P roduc tion  des ersten H a lb jah re s zu G run de  legt, 
a u f  iiber 6 0 0 0 0 0 0  t, oder nahezu eine ha lbe  M illio n  
m e h r a is 1886. II. A. Bueck.

Y ereins-Nachricliteii.

Nordwestliche Gruppe desVereins deutscher 

Eisen- und Stahl-Industrieller.

Die Eroffnnng der Dnmpfsehlffalirt auf dem 
oberen Tangtse.

Dem  C e n tra l-V e rb a n d  deutscher Ind u strie lle r ist 
von  du rchaus zuve rla ssige r Seite  au s S h a n g h a i vom  
A p r il d. J. d ie fo lgende M itth e ilu n g  zugegangen:

D ie N ach rich t,  dafs s ich  in  L o n d o n  unter dem 
Na m en „Upper Y an g tse  Steam  N av iga tion  C"- lim ited“ 
eine Actiengese ilschaft zur E ro ffn u n g  der Dam pfsch iff- 
fth rt  au f dem  oberen Y ang tse  zw ischen  dem  aucli 
Frem den geSffneten Hafen  Ic h a n g  und  G b u n g -K in g  ge- 
bildet hat, ist in  m ehrfacher Bez iehung  von  Interesse.

D e r G riinde r der G esellschaft, A rc h ih a ld  Little. 
war bis 1883 a is K a u fm a n n  in  S h a n g h a i an sa śs ig  und  , 
hat jetzt eine F irm a  in  Ich an g . A u c h  die N am en 
der ub rigen  M itg lieder (J. A . M aitland. E. F. D uncan - 
son , A . B. B a rto n  etc.) s in d  in h iesigen  H an d c ls- 
kreisen w oh lbekannt.

M il  dem  au f 10000  £. festgesetzten K ap ita ł

so li in  S h a n g h a i ein  flacbgehendes k le ine s Dam pfsch iff 
e rbaut werden, dessen M a sc h in e  von  e iner englischen 
F a b r ik  geliefert w erden  w ird.

D ie  etwa 300  eng lische  M e ilen  lange  Fah rstrecke  
zw ischen  Ic h a n g  un d  C h in g - K ia n g  ist m it  S tron i- 
schne llen  d u rch se tz t, w elche  auch  v o n  ch ine sischen  
Junken  a n ’ Z ieh le inen  n ich t  ohne  G efah r ube rw unden  
w erden. In  so lchen  Fa h rzeugen  ist die Strecke  v o n  
E u ro pa e rn  re rsch iedentlich  befahren w orden: zuerst 
1861 v on  dem  E n g la n d e r  Hauptrnann  B lak iston , 1869 
v on  englischen  Marineoffiz ieren  und  De legirten  der 
h ie sigen  H an d e lska m m e r: 1872 g le ich fa lls  im  Anftrage  
der letzteren von  dem deutschen Re isend en  R ich t- 
lio fen  und  neue rd ings v on  m ehreren eng lischen  Gon- 
su latsbeam ten. D a  saehverstand ige  M e ssu n ge n  der 
S trom sta rke  und  Untie fen  n ich t stattgefunden haben, 
so  la ssen  die von  jenen Exped itionen  er.statteten Be- 
richte, w ie  z. B  der in  der A n la g e  au szug lich  m itge- 
theilte, U ngew ifshe it da ru b e r, ob die S trom schne llen  
fu r  d ie D am pfsch iffah rt ube rhaup t zugang lich  gem aeht 
w erden konnen. Y o r  etw a zwei M onaten  s in d  —  viel- 
le icht im  Z u sam rnenhang  m it te legraph ischen  N a c h 
richten  iiber die B ild u n g  der yo rgedachten  Gesell-
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schaft —  von  D am pfe r-Co inpagn ieen  in S h a n g h a i zwei 
Exped itionen  in  D am pfb arka ssen  zur E rfo rsc f iu n g  der 
Strecke entsendet w orden, dereń Resu ltate  jedoch Ge- 
he im n ifs  geblieben sind. E s  m u fs  daher noch  ais 
iiweifeUiafi betrachtet w e rd e n , ob das L itt le sche  U n - 
ternehm en v o n  E rfo lg  begleitet se in  w ird.

D ie  hande lspo lit ische  B edeutung  desselben liegt darin, 
dafs d ie d u rch  die O p iu rnconvention  1885 ratificirte 
sg. Che fooconyention  v on  1 8 7 6 *  die E ro ffn u n g  der 
Stadt C h u n g -K in g  a is  des w ichtigsten  Ham le lsp latzes 
der P ro v in z  Szech ueą  v on  der E rre ichba rke it  dieses 
H a fens d u rch  Dam pfsch iffe  a b h iin g ig  m acht. Szechuen  
m il circa 30 M illio n e n  E in w o h n e rn  ist n ich t  n u r  die 
grofste, sond e rn  g ilt auch  fu r die reichste und  frucht- 
barste  P ro y in z  Ghinas. R ich th o fe n  schatzt den du rch  
die Y a n g tse -Sch iffa h rt  yerm ittelten H an d e lsve rke h r 
zw ischen C h u n g -K in g  un d  Ic h a n g  au f 2 M illio n e n  
P ik u s  (1 2 0 9 0 0  t) jah r lich  und  die dafur aufzuw endende 
F ra ch t  au f 1 M illio n  T a e ls  (sagę 5 M illio n e n  M ark). 
N ach  e iner im  Y o rjah re  v on  dem  b rit ischen  C onsu - 
latsbeam ten H o sin ,  der friiher in  C h u n g -K in g  eine Zeit 
la n g  residirte, der H an d e lska m m e r in M ancheste r ge- 
m achten  A n ga b e  hat Szechuen  an  G utcrn  v on  H a n 
ków  und  Ic h a n g  in den letzten Jah ren  zw ischen 6 0 0 0 0 0  
und  850  000 <£ W e rth ,  a lso  du rch sc lin itt lich  jah r lich  
etwa 15 M illio n e n  M a rk ,  im p o r lir t  und  haben  die 
m eisten au sland ischen  M anu factu ren  einen steigenden 
A b sa tz  un d  lebhaften M a rk t  dase lbst gefunden. N ach  
der E ro ffn u n g  C h u n g -K in g s  w urden  aber eufbpaische  
W aaren , welche jelzt du rch  Le k inabgaben  u n d  aufser- 
o rd en lliche  T ran spo rtspe sen  oft um  m ehrere  hund ert 
P rocent yertheuert w erden, n ich t  n u r  do rt (1 4 0 0  eng- 
lische  M e ilen  yo n  der See) zu derselben Ta rifra te  w ie 
in  S h a n g h a i gelandet, sond e rn  auch  m it T ran s itp a ssen  
zum  ha lben  Ta rifsa tz  weiter in s In n e re  yersandt w er
den konnen, w od urch  der au siand ische  H and e l ohne  
Zw eife l e inen e rheb lichen  A u fsc h w u n g  nehm en durfte.

*)  P u c t  I I I  §  1...........  B r it ish  m erchanLs w ill
no t  be a llow ed to reside at C h u n g -K in g ,  o r  to open 
e stab lishm ents and w arehouses there, so  lo n g  as no  
steam ers have  access to the port, W lie n  steam ers have  
succeeded in  a scend ing  the v ive r  so  far; farther 
a rrangem ents can be taken in to  consideration.

Biiclie
Musterbuch fiir Eiąenconsłruclionen, herausgegeben 

vom Yerein deutscher Eisen- und Stahlindu- 

strieller und bearbeitet von C. Scharowsky,  

Civilingenieur in Berlin. Erster Theil, zweile 

Lieferung. Leipzig und Berlin, Verlag und 

Druck von O t to  Spamer.
N ach  langerer Pause , a is m an  yorgesehen  hatte, 

ist in  der Sta rkę  von  40  Seiten die se h n lich st  er- 
w artete zweite L ie fe rung  dieses yerd ienst\'o llen, vom  
Y e r e i n e  d e u t s c h e r  E i s e n -  u n d  S t a h l i n d u -  
s t r i e l l e r  unte r A u fgebo t hohe r Ko sten  unternom - 
m enen  W e rk e s  erschienen. D a s  H e ft enthalt unter 
Be igab e  vie ler und  guter Illu stra tionen  die Fortse t2un g  
des Kapitel.s der gufse isernen Sau len , dann  a is Kapite l C  
d ie  gu fse isernen  S3ulenfi'tfse in  seh r e ingehender B e 
h a n d lu n g  n n d  a is Kap ite l D  dieselben aus Schw e ifs
eisen. A i s  recht daokensw erth  ist dera Verfasse r die 
Z u fiig u n g  der am  Sch lu sse  d ieser A b th e ilu n g  m it- 
gethe ilten  Be isp ie le  anzurechnen, indem  gerade dadurch  
de r Zw eck  des W erke s, d ie E isenconstruc tionen  popu lar 
zu m achen, am  w irksam sten  gefordert w ird. D ie  dann  
fo lgende zweite A b th e ilu n g , Unterziige u n d  Decken- 
constructionen, beg innt m it den Tabe llen  Oher genietete 
T r a g e r ; h ie ra u f kom m en  A . die Unterziige  fu r Zw ischen- 
decken, dann  B. die Decken m it hu lze rnen  B a lken  
u n d  e isernen Unterzugen  u n d  C. leichte Decken  m it

A n  l a g e .
T h a t  the rap id s and  other difflculties o f  the 

R iv e r  above  Ichang, as at present know n, are so 
num erou s as to preclude  the po ssib ility  o f steam ers 
o f any description  n av iga tin g  tliis part, un til a  tho- 
rou g h  detailed su rve y  is m adę, and the changes o f 
the rive r at the different season s w atched and  noted 
b y  com petent persons.

T h a t  su ch  su r/e y  cou ld  o n ly  be m ade in  
the w in te r m o n th s  w lien  the r iye r  is at its lowest, 
an d  w ou ld  if  carried as far as C h u n g -k in g ,  in  all 
p robab ilily , occupy two su rve yo rs  for two w inters.

T o  pa rticu la rise  o r describe  an y  one  rap id  
from  the m on th s  changes, unde r w h ich  I s a w  them, 
w ou ld  be useless, as they are con tinua lly  a lte ring  in 
dange r, as ro ck s  cover and  uncoyer, and  doubtless 
w hat w ou ld  be a dange rous rap id  in  sum m er w ou ld  
be dangerle ss in  w inter and  vice versa. In  the m on th  
o f A p r i l ,  the rap id s  of T s in g ta n  and  Sh an tow -h ie n  
w ere the w orst.

A s  far as m y experience on  the upper 
pa rt o f the rive r aboye  Ic h a n g  extended, the depth 
o fw a te r  is not a d ifficu lly  to be apprehended  at any 
t im ’ o f the year, as the average  w as sc ld om  less 
than  ten fathom s. Ve loc ity  o f  cu rren t, w ant of 
a n c h o r in g  g ro u n d , and  in tricacy  o f  nav iga tion  are 
the difficulties p re y io u sly  a lluded  to.

Aenderungen im M itg lieder-Verze ichn ifs.

Bertrand, Ernst, D irecto r des E ise n w ę rk s  K ladno, 
K la d n o  in  Bohm en.

Bletzingcr, A., Ingen ieu r, D u isb u rg , E ssenbergerstr. 38. 
Limbor, Victor, D irecto r. der H ocho fen - u n d  S tah l-  

w e rk s-A n lage  in  C iy ita -V ecch ia  in  Italien.
Schmidt, Ernst, I- liit ten -D ire c to r, Charlo ttenburg, 

Le ibn itzsLrafse  72 II.  
m tucjio/r, U- A., Fabrikbesitze r, R o sto ff  am  Don, 

R u fsland .
Neues M i tg l i e d :

Hardt, ,/. P., D ire c to r der R o d in g e r  H ocho fen  und  
la$enwerke, B o d in g e n  in  Luxem burg.

VersLorben:

Ricsberg, Jul., A ltenh unde in .

L * s c l i a u .

e isernen B a lk e n  und  e isernen Unterzugen. D a s  lctzte 
K ap ite l w ird  gem afs se iner Bed eu tung  in  den  Bau - 
a u sfuh rungen  seh r e ingehend behandelt u n d  ist y o n  
zah lre ichen  A b b ild u n g e n  begleitet.

A n ge sich ts  d ieser zweiten L ie fe rung  k an n  m an  
ohne  Zw eife l sagen, dafs Ye rfa sse r  u n d  Y e rlege r im  
besten Zuge  s in d , ein  w irk lich  m usterg iilt iges W e rk  
zu sehaffen, das n ich t  yerfeh len w ird, den m it se iner 
H e rau sgabe  beabsichtigten  Zw eck  in  jeder B ez iehung  
zu erfullen. W e n n  ab e r ein  U m stand  u n s  geeignet 
ersche int, den son st  s iche r zu ye rhe ifsenden  E rfo lg  zu 
beeintrachtigen, so  ist d ies d ie L an g sam ke it  in  der A u f- 
e inanderfo lge  der L ie fe rungen . D ie  Versp rechungen, 
w elche  be i dem  E rsche inen  der ersten B ogen  gegeben 
w orden  s in d , s ind  n ich t  gehalten  w ord e n ; der A b - 
nehm er w ird  durch  die lange  H in h a ltu n g  m ifsstim m t. 
W ir  ye rkennen  n ich t die G ro fse  der A rb e it ,  w elche  
in m uste rgu lt ige r D a rste llu n g  in  e iner L ie fe rung  au f 
w enigen Seiten  zusam m engedrangt ist, lia lten aber ein 
p rom ptes E rsche inen  fu r  unbed ingt  erforderlich, so li 
n ich t der Zw eck  des G anzen  scheitern. W ir  halten 
an  d ieser A n s ic h t  fest, se lbst w enn  bei e iner frisch- 
froh lichen  H erausgabe  sich  n ichL yerm eiden liefse, 
dafs der In h a lt  n ich t  ganz so  yo llkom m en  w u rd e ; es 
w iire  ein  Le ichtes, den dergestalt entstehenden etw aigen 
M a nge ln  d u rch  eine ba ld  nachfo lgende  zweite Auflage  
abzulielfen.
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Ist eine Congo-Eisenbahn moglich?
O łGO

F iir  die zu einem  Sch la gw ort gew ordene C o n g o -  
E isenbahn  die M ittel aufzubringen, ist m an  uuverd rossen  
bestrebt gewesen. Im  A n fange  des vergangenen  Jahres 
tauchte ein englisches »E isenbahnsyndicat« auf, w elches 
spiclend 40 000 000 J l' zusam m engebracht haben sollte. 
A b e r cs w urde  bald still d a vo n ; ein hauptsachlich ver- 
m ittelndes H au s stellte seine Zah lungen  ein. In  Belgien 
bildete sich eine »C om pagn ie  du C o n g o  pou r lc com - 
merce et Pindustric« m it 1000 000 Pr. Kapitał, und 
es hiefs, w ie  schon dfters, die L in ie  fur die E isenbahn  
sollte aufgesucht und verm essen  werden. Neuerd ings 
haben die belgischen Kam m e rn , freilich m it Y e rw a h ru n g  
gegen alle etwa daraus zu folgernden Verpflichtungen 
Belgiens, genehm igt, dafs 100 F r.-Loo se  des C o n go - 
staates zum  Verkau f gestellt w erden k o n n e n ; zugleich 
w ird  w iederum  die N ach rich t verbrcitet, dafs belgische 
Offiziere zum  C o n g o  gehen sollen, um" n u n  w irk lich  
dic Y e rm c ssu n g  der E isenbahn  zu uberwachen.

Unter diesen U m standen  ist es gew ifs v o n  Interesse, 
die Frage aulzuwerfen, ob eine C o n go -E ise n b a h n  iiber- 
haupt m og lich  bezw. dereń Betrieb einigerm afsen ren- 
tabel sein wurde. M it  dieser Frage  beschaftigt sich  Hr. 
Dr. P e c h u e l - L d s c h e ,  der soeben ein hochst lesens- 
werthes und  in  m ehr ais einer Bez iehung interessantes 
Buch iiber das^Congo land  hat erscheinen la ssen.* D a fs  
bei dem hohen  Stande der T e c h n ik  unserer Zeit sich 
die Schw ierigkeiten, w e lche  das Te rra in  am  C o n go  
einer Bahn  entgegensetzt, uberw inden lassen, halt Dr, 
P c c h u e l - L ó s c h e  fiir ausgem acht; er glaubt jedoch 
die Baukosten bei einer denkbar kurzesten W egc lan ge  
von 380 km  auf 76000000 Fr. ~  60800000 J l  ver- 
anschlagen zu m ussen. Hr. S t a n l e y  freilich hatte die 
Baukosten auf nur 18800000 Ją  und lir .  Z b o i n s k i  
sogar au f nur 12000000 J l  veranschlagt. A b e r diese 
Berechnungen w ird  m an  nicht ernsthaft nehm en durfen. 
E iner einfachen deutschen Nebenbahn, dereń Unterbau 
bereits vo llstand ig  fertig ist, kostet das K ilom ete r Sch ienen 
und E isen schw e llen  m it der blofsen Arbeit des Legens 
auf hergerichtetem  Bahnkorper bei den jetzigen sehr 
niedrigen Pre isen  allein etwa 22000 Jl\ fo lg lich  w u r 
den 580 km  hier in Deutsch land  8 360000 J l  kosten. 
Zboinskis G e sam m tsum m e w urd e  sonach eben hin- 
rcichen, die Sch ienen  und E isenschw ellen , dereń T ra n s 
port nach dem  C o n g o  und das Betten au f dem  Bahn- 
kórper in A frika  zu bezahlen. Im  C ongogeb irge  sind 
nun der hohen  Iso lation  und  grofsen Tem peraturschw an- 
kungen w egen, um  den nóth igen Sp ie lraum  zu erzielen, 
kurze Schienen zu legen, w pdurch  die A n lage  noch 
theurer w ird. Aufse rdem  m ufsten doch die Betriebs-

*  C o n g o l a n d ,  I. Am tliche  Berichte und D e n k - 
schriften iiber das be lgische  C ongo -U nte rnehm cn- II. 
Unterguinea und  C ongostaat ais H ande ls- und W irth - 
schaftsgebiet nebst einer L is tę  der Factoreicn bis zum  
Jahre 1887. Y o n  D r. Pechue l-Łósche. Jena, Herm . 
Costenoble. 1887. 10 J l.

mittel beschafft und  der ganze"} Bahnkorper m it~zahl- 
reichen jtiefen E inschn ittcn, steinernen H ochfuhrungen  
und weit gespannten eisernen Brucken hergestellt werden. 
Steine und M órte l w aren grofstentheils einzufuhren, auch 
die Arbeiter und  N ahrungsm itte l fur sie. Bedenkt man, 
dafs bei den Bahnen  in  l u n i s  und  A lg ie r  das K ilom ete r 
267000 J l  und  in  Aegyp ten  bei viel einfacheren A n lage - 
verhaltn issen und schlechterer A u sfu h ru n g  das K ilom ete r 
160000 J l  gckostet hat, so w ird  m an die v on  Dr. 
Pechuć l-Ló sche  fur die C o n go bah n  veranschlagte Su m m ę  
von  60800000 J t  nicht zu hoch finden.

D ic  Bercchnung derjenigen, w elche  die N o th w e n - 
digkeit der B ahn  nachw eisen w ollen, beginnt m it 50Ó00 t 
A u sfu h r  und  10 000 t E infuhr. O b  eine Berechtigung 
zu  dieser Berechnung vorhanden ist, ob  sie nam entlich  
in d e r  ersten Zeit sich bew ahrenw iirde ,b le ibeh ier ununter- 
sucht, A u c h  D r. Pechue l-Lósche  n im m t an, es seien 
60000 t G utcr fiir die B a h n  vorhanden. F u r  die Haupt- 
m asse der Giiter, 58000 t, lafst er einen einfachen 
Frachtsatz v o n  10 4  pro T o n n e  fur das K ilom eter, fur die 
w erthvolleren theils den doppelten, theils den vjerfachen 
Frachtsatz gelten. D ie  letzteren konnen  bestenfalls au i 
1000 t Kautschuk, 600 t K op a l und 400 tE lfe n b e in — die 
Halfte der hóchsten  A u sfu h r v on  ganz A frika  —  veran- 
sch lagt werden. W e n n  nun  aufserdem  zur Sicherheit 
der Antheilhaber noch  alle Zolle innahn ien  ohne  A b zu g  
zu den E inkiin ften  der B ahn  gesch lagen  werden, so  lafst 
sich folgende Uebersicht aufstellen:

Congobahn.

(380 k m  Lange, 1 km  einschl. Betriebsmittel 160000 M .) 
An lage sum m e  fur Bau  und Betriebsmittel 60800000 Jt.

V c rz in su n g  m it 5 % 3040000 J l.

E innahm en:

(E in facher Frachtsatz ro  rJ) fur T o n n e  a K ilom eter)

Frachten. Zoile.

Giiter .

E rd n u sse  
P a lm ó l .

J t  J l  

380000 zollfrei.

E in fu h r :

10 000 t einfacher Frachts.

A u s fu h r :

25000 t einfacher Frachts. 950000 260000 
12 000 _

Pa lm kerne 10500 
Sesam  . . 
Kautschuk 
K o p a l . . . 
E lfenbein .

456000 240000

500 
1 000 

600 
400 

60000

doppclter

vierfacher

399000 
19000 
76000 
45 600 
60800

100800
6800

160000
38400

160000
2 586400 966000

G esam m teinnahm e (Frachten und  Zó lle ) 3352400  J l  
A b  V e rz in su u g  der A n lage sum m e  . . . .  3 040 OOP „

Uęberschufs 312400 J t  
D azu  Zo lle innahnien  vom  K iistenhande l 250000 .,

562400 J l
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M it dieser Su m m ę  konnen  unm og lich  die Betricbs- 
kosten, wovon allein die einzufuhrenden K oh len  einen 
Haupttheil beanspruchen, noch  w en iger die Bauten und 
das rollende Materiał erhalten und erganzt werden. 
H in zu  kom m t noch, dafs der Dam pferbetrieb im  lnnern  
cinzurichten und zu erhalten ist, denn ohne ihn  em- 
pfangt die Bahn keine nennenswerthen Guterm engen.

D ic  Aussichten, w e lchc  sich hiernach fu r  dic 
G laub ige r der C o n go b a h n  eróffnen, sind nicht besonders 
gun stig  zu nennen, zum al es zweifelhaft ist, ob in un- 
serm  Jahrhundert schon  60000 t jahrlicli uber die 
Con gob ah n  gehen wurden. N im m t m an fiir die noch 
nicht geschchene Y e rm e ssu n g  und  die Bauzeit nur 5

{.ihre an, so  w urde  m an  erst im  Jahre 1893 ant S tan lcy -  
’oo l ernstlich m it der E n tw ick lu n g  der Ve rha ltn isse  

im  lnnern  vorgehen konnen. Vorrath ig, zur A b h o lu n g  
bereit ist dort n ichts ais das Elfenbein, iiber dessen 
M e n ge  die Stanleyschen M itthe ilungen sich ais durchaus 
ubertrieben herausgestellt haben. Zudem  gew innen  von  
ih m  das, w as im  O sten  liegt, die A raber b illiger a is 
jeder Ande re : durch Raub, und befórdern es billiger 
a is jeder A nde re : durch gezw ungene Trager. O b  unser 
Jahrhundert dem nach iiberhaupt noch  die C o n g o -E ise n -  
bahn gebaut und  ihren Betrieb erdffnet sehen w ird , 
darf m eh r ais zweifelhaft gcltcn. Dr. Btumer.

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  Betricbs - Inspector.

(Fo rtse tzung  aus v o r ig e r  N um m cr.)

IV .

D i e s s e i t s  d e s  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 e s .

Jene Zw e ige  der arischen Vó lkerfam ilic, dic sich 
v o n  ihren Ursitzen au f den tibetanischen H ohenzugen  
und in den Quellengebietcn des O x u s  und Jaxartes nach 
dem W e ste n  wendet en, fo lgtcn auf ihrer W and erung 
zunachst dem Laufe des O xu s, der dam als nicht, w ie  
jetzt in  den Aralsee, sondern in das K asp ische  M ecr 
mundete und setzten ihren W e g  am  Sudrande des 
Kasp ischen Meeres entlang bis zum  Pontu s E u x in u s  fort. 
S o  w urden arische Sprachęn, Sitten und  Gebniuche und 
vornehm lich  auch die arische Kunstfertigkeit in  der E ise n 
bereitung in die Weiten I.iindergebiete der iranischen H och - 
ebene und in die vom  kaspischen, sehwarzen und 
im ttellSndischen Meere umflutheten Kustenstriche  K le in - 
A s ie n s  getragen. D ie  Schm iedekunst der Baktrier, 
Parther, Meder, Arm en ie r und anderer Vólkerschaften 
von  hauptsachlich arischer Abstam m ung, die in  den 
bezeichneten Gebieten ihre W oh n sitze  aufgeschlagen 
hatten, stand daher auch im  A lterthum  in hohem  Ansehen.

D ie  S a m m lu n g  der he iligen Schriften der Perser, 
das 2endavesta —  die O ffenbarung des W orte s —  in s- 
besonderc das erste und w ichtigste Buch  derselben, 
das Vend idad —  Gesetz Gottes —  nennt E ise n  
und Blei a is die geringw erth igsten  Metalle; das E rz  
w ird  nur an einer e inzigen Stelle und  Kupfer und  Z inn  
werden gar nicht erwahnt. Dabe i spricht die F a ssu n g  
dieser Stellen dafur, dafs das alte Zendvolk  Eisen, Blei, 
S ilber und G o ld  selbst gew erbsm afsig  yerarbeitet hat, 
w ahrend ihm  das E rz  auf dem  H andelsw ege von  aufsen 
zukam. H aufig  w erden Messer, Fesseln, Gefafse und 
W affen  ausdriicklich a is eiserne bezeichnet, ein 
Bew e is fur das hohe A lte r der persischen E isenindustrie, 
die sich b is in  die Gegenw art erhalten hat.

E in e  andere Stelle der Yend idad, w o  von  den bosen 
Ge istem  die Rede ist und gesagt w ir d : „Zur H ó lle  
gehen die Daevas, sie zerfliefsen w ie  g luhendes E ise n 1', 
ist besonders beachtensw erth; nicht allein w egen  des 
darin gebrauchten B ildes vom  schm elzenden Eisen, 
sond em  auch w egen des H inw e ise s auf die Daevas. 
M it  dem N am e n  dieser bósen  Geister belegte nam lich  
das Zendvo lk  jene rauberischen N om adenschw arm e, die 
von  T u ra n  aus, dem  rauhen Steppenlande gen M itter- 
nacht, uber das I.ichtreich Tran herein zu brechen pflegten. 
D ie sen  w ilden  Horden, den T u r a n i e r n  (o d e r "" den 
Skv th e n  der G eographen des k lassischen A ltcrthum s) 
haben w ir  e inige Beachtung zu schenken, w e il sie nach 
A n sic h t  gelehrter Sprachforscher und Yó lkerkund iger

schon  in  vorgesch ichtlichcr Zeit auf dem Gebiete der 
M e ta llge w in n u n g  eine R o l lc  gespiclt haben.

Zu der t u r a n i s c h e n  Vo Ikerfam ilie  rcchnet m an 
alle jene Stan in ie  und  Horden, die T u ngu sen , M o n g o -  
len, Tartaren, O sm an e n  und w ie  sie a lle  heifsen, denen 
Gescliichte und gem einschaftliche Ziele m angelten und 
w elche v o n  Zeit zu Zeit in unabsehbaren Stróm en  und 
zum  Entsetzen aller gebildeten V ó lk e r  die F lu ren  A sien s 
und Eu ropa s uberflutheten und verwusteten. N ach  ihrer 
He im ath  in jenen ungeheuren, w e n ig  durchforschtcn 
Landergebieten, im  fernen N o rd osten  A siens, die der Altai, 
das rcichste,Erzrevier der alten W e lt  beherrscht, schauten 
von  den altesten Zciten bis zur Zeit der Y ó lke rw and e rung  
und  der K rie g szu ge  der O sm an e n  die m orgen- und abend- 
landischen V o lke r m it Grausen. D o rt  vermuthete m an 
v o n  A lte rs  he r die fabelhaften Land er G o g  und  M a go g , 
v on  denen am  jungsten T a g e  das U n h e il iiber die 
W e lt  hereinbrechen sollte. D e r  K o ra n  lafst A lexander 
Du lkarnein, das ist der m it 2 H o rn e m  begabtc Jeme- 
n ische  W elteroberer, w elcher alter ist a is der M acedo - 
nische, einen B e rg  von  E isen  zw ischen  G o g  und M a g o g  
errichten. „B ringt m ir E isenstucke/ 1 ruft er, „dafs ich 
die beiden Seiten des Berges g leich mache, blast, b is 
das E ise n  schm ilzt, ins Feuer. B ringt es mir, dafs ich 
es geschm olzen  ausgiefse.“ M it dieser Ko ran le gendc  
stellt w o h l die altc Sage  der M o n g o lc n  in Ve rb indung, 
nach w elcher sie, ebenso w ie  die Tu rken, ihre W ie ge  
und  ih r Paradies in ein  unbekannteś T h a l des A lta i 
versetźen, das durch einen eisernen Berg  versch lo sscn  
war, den ihre Schm iede  durch 1'euersgluth zum  Schm e l- 
zen brachte.

D ie  Sage n  der Turan ier, in  denen die m etallur- 
g ischen  Gótter vo r  allen  anderen den ersten Platz ein- 
nehm en, die Berichte des H crodo t uber die Y e rw e n d u n g  
des E isen s bei den Skythen  und  anderen w ilden  V d l-  
kerschaften im  Bereiche des Altai, die altesten chine- 
s ischen  Berichte uber die G eschicklichkeit der turanischen 
S tam m e  des N o rd en s in der E isenbere itung; ferner dic 
Thatsache, dafs noch heutigen T a g e s  bei den Nach- 
kom m en  der Turanier, den F innen, L iv lande rn , Esthen, 
Tschuden, S ibiriaken, K irg ise n  u. A., eine auffallige 
uberkom m ene Kunstfertigkeit in  der B eh and lung  des 
E isen s beobachtet wird, und endlieh die Auffindungen 
zahlreicher eiserner G egenstandc in alten turanischen 
Grabern, sind  Bew e ise  dafur, dafs bei den turanischen 
Yó lkerfam ilien  von  A lte rs her die K u n s t  der E isenb e 
reitung besonders ausgebildet war.

E ine  weiter gehende Behauptung, n am lich  dafs d ie  
t u r a n i s c h c  Cu ltur alter ais die a r i s c h e  und  se-
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m i t i s c h e  gew esen sei, begritnden franzosische Sprach- 
gelehrte (d ’Eckste in  und  Le n o n n a n t) *  aus dem  Um stande, 
dafs im  Euphratthale bereits v o r  der sem itischen E in -  
w anderung eine iiltere turanische Bevó lke rung , deren 
Selbstandigkeit e w a  bis zum  Jahre 3000 v. Chr. Geb. 
hinaufreicht, an sa ssig  war. Zahireiche assyrische K e il-  
schriften auf Z iegel- und  Steintafeln bestiitigen 111 der 
That, dals die Sem iten von  E ingeborenen  des Euphrat- 
gebietes ihre Schrift und  manclierlei K iin ste  ubernom m en 
haben. Reste der aiten turanischen Sprache finden sich 
besonders unter den in  Su sa  aufgedeckten Inschriften, 
auch sind spatere assyrische  Inschriften erhalten, in 
denen z. B. die Monatsbezeichnungen in assyrischer, 
babylon ischer und turanischer (akkadischer) Sprache 
nebeneinander aufgefiihrt werden. D e r  Inbalt der 
aufgedeckten babylon isch-assvrischen Ke ilschrilten  steht 
danach auch in diesem  Punkte m it der Genesis der 
alten Schrift im  E in k lang, denn dort w ird  ebenfalls 
die erste G riindung  einer babylon ischen Herrschaft nicht 
den N achkom m en  N oahs, den Sem iten, sondern dem  
N im ro d  zugesch rieben , der im  An fange  des 3. Jahr- 
tausend vo r Chr, das vom  Euphrat durchstróm te Babylon  
angelegt haben soli.

D ie  altere Geschichte B aby lon s liegt im m er noch 
im  Dunkeln. N am en  und Thatęn  ihrer chaldaischen 
Herrscher sind verk lungen  und B a b y lo n ie n , —  dessen 
Hauptstadt in den Stadten Seleukia, K te s ip h o n , H illah  
und Bagdad ndas Baby lon  des Mittelalters« Jahrtausende 
h indurch  im m er w ieder zu  neuem Leben erwachte —  
nehedem  ein Garten Gottes®, ist nun eine W u ste  ge 
worden, dafiir hat schon  die rohe, gewaltthatige Tu rken - 
herrschaft gesorgt, denn »w o  des T u rke n  Fufs hintritt, 
da w iichst kein G ra s m ehr«. D a ru m  haben w o h l die 
europiiischen Forscher unter den gew altigen T ru m m e rn  
der babylon ischen  Fracht und  Herrlichkeit trotz aller 
erdenklichen M u h e ,  w e lche  sie anwendeten, nur cinc 
m agerc Ausbeute gefunden. E in ige  Backsteine mit 
Irischrift, M a sse n  v on  geschnittenen Steinen, v on  G las 
und Bronzestucken, Schm ucksacben  aus G o ld  und  Kupfer 
und dergl. sind die einzigen Ueberbleibsel der einst so 
hocli gepriesenen E rzeugn isse  des babylon ischen Kun st- 
fieifses, V o n  eisernen Gegenstanden fand m an  b is jetzt 
nur eiserne F inger- und A rm ringe, auch K ram pen  oder 
K lam m ern , w ie  m an sie zur V e rb ind ung  von  Steinen 
gebraucht**.

Erfo lgre icher w aren  die Ausg rabungen  unter den 
Ru inen des alten N in iv e  zu N im ru d , Kujundschuk, 
lihorsabad  und  Karam lis, D u rc h  die cndliche Ent- 
deckung des Sch lu sse ls  zu den m ehrspracbigen K e il-  
schriften der A cbam en iden  D a re io s  und X e rxe s  (1846 
bis 1857) w urde  der W e g  zur L o su n g  der assyriscb- 
babylonischen Inschriften gefunden und dadurch erhielt 
m an eine grofse R e ihe  v o l l ig  neuer, beglaubigter, ge- 
schiclitlicher Nachrichten. D ie  zabllosen  B ildw erke  in 
den Kon igspa lasten  zu N in iv e  sebildern un s die Ge- 
schicbte der assyrischen N ation , ihren R u h m  und ihre 
Trium phe. S ie  lehren uns ein V o lk  kennen, das neben 
stark ausgepragten kriegerischen Tu genden  S in n  fiir 
W oh lleben  und L u x u s  ertfaltete und gew erblicbe K iin ste  
aller A rt  pflegte. In  der gew erblichen Thatigke it der 
A ssyrer standen die Bere itung v o n  feinen W ebereien, 
1'eppichen und kostbaren G ew ande rn ***,  die Bearbeitung 
der Metalle, sow ie  die Herste llung des G la ses obenan 
D ie  kón ig lichcn  Schatzkam m ern  bargen aufser Gold, 
S ilb e r , E rz  und  Z inn  auch betrachtliche M e n ge n  von  
Eisen, w ie  schon  einige Inschriften des Sardanapai I II ,  
(900 v o r  Chr.) bezeug'en-j\

*  A . a. O . I. S, 7 1 . u, ff.
* *  Herodot erzahlt, dafs die grofsen B ruchste ine  der 

sogenannten, v on  Nebukadnezar erbauten Brticke der 
N icotris m it eisernen verbleiten K lam m ern  gehalten 
wurden. I. 186 und D io d o r  II.  8.

*** P lin ius, H ist. nat. V I I I ,  74.
f  Oppert, espedit. cn M esopotam ie  ( III.  cap. 4).

D ie  erhaltenen Tributlisten  der assyrischen  K o n ig e  
la ssen  e rkennen , dafs die A ngab en  der K la s s ike r  iiber 
die ungeheuren M a ssen  v on  Gold und S ilber, w elche  
durch die Erobe rungskriege  der babylonischen, a ssyri- 
schen und persischen Machthaber in  den Mittelpunkten 
ihrer lle iche  zusam tnenstrdm ten, kaum  ubertrieben 
waren. N iem als, auch nicht zu Zeiten der rom ischeti 
Ka iser, hat die W e it  solche M a ssenan sam m lungen  y o n  
edlen M etallen  gesehen, w ie  sie Nebukadnezar und 
X e rxe s  bei der E robe rung v on  N in iv e  und "Babylon, 
oder A lexand er der G rofse au f seinem  asiatischen 
S iegeszuge  vorfanden.

G old, S ilbe r und Kupfer w urden in Baby lon ien  
yielfach in  F o rm  von  B lech  oder Platten zur Bek le idung 
v on  Kunstgegenstanden  und Bauten yerwendet. Sch o n  
in einer alten turanischen Inschrift heifst es: »M it Platten 
v on  S ilber und polirtem  K up fe r bekleidete ich das Innere 
(des Tem pe ls)*«. W affen, W erkzeuge  und Schm uck- 
sachen aus Kupfer fanden sich m it Ste inw erkzeugen  und 
G o ld sachen  zusam m en unter den T ru m m e rn  der altesten 
chaldaischen Stadte. In  den G rabkam m ern  zu U r  und 
E rek  fand m an  Kupferschalen**, unter den T ru m m e rn  
des Tem p e ls  v o n  U r  blau glasirte Ziegel m it Kupfer- 
nageln  und in  den Palasten N in iv e s  zahireiche Gerathe 
und W affen  y o n  Kup ier. D e r  a ssyrische  N a m e  fur 
Kupfe r »kipar« scheint m it dem  N am e n  der In se ł 
K y p ro s,  der k lassischen Kupfer-Fundstatte  in  Beziehung 
zu stehen***.

G egenstande von  Z inn  sind  in  den alten T ru m m e r- 
stiidten nicht aufgefunden w orden , dagegen w ird  das 
Z in n  in  spateren Keilinschriften erwahnt. D a  nun bereits 
in den aiteren Trum m erstadten  S iidbaby lon ien s bronzene 
Gegenstande entdeckt w orden  sind, so  m ufs m an  fiagen, 
w olie r bezogen die Chaldaer das Z in n ?  Ferner, w ar 
die B ronze  eine E rfin d u n g  der Chaldaer oder lernten 
sie dieselbe v on  einem  andern V o lk e  kennen ?  D ie se  
F ragen  sind  heute endg iilt ig noch  nicht zu beantworten,

L eno rm an t ist der Meinung, dafs die E rfind ung  
der B ronze  von  den m eta llurg isch  so  hervorragenden 
Tu ran ie rn  ausgegangen  sein kann, w eil deren H e im ath  
den alten Fundstatten des Z in n s  im  sudHchen Paropa- 
n lisu s und  auch den G ew innungsorten  des Kupfers 
daselbst und  im  A lta i nahe lag. D ie se  A n n ah m e  ge- 
w innt heute um  so m ehr an Ilin tergrund , ais Strabos 
Z e u g n if s f  uber das uralte Y o rko m m en  von  Z inn  bei 
dem am  Pa rop am isu s angesessenen V o lk e  der D ra ngen  
neuerd ings bestiitigt w orden ist. S ieben W e rst  von  
der Stadt U tschan  M io n  A b o t  in  C bo ra ssan  befinden 
sich nam lich  reiche Lage r v on  Z inn, E ise n  und Kupfer 
und etwa 2 W e rs t  v on  M eschhed  ein Z innbergw erk. 
Z innerne K ru g e  und W a sc h sc h u s se ln , aus dem  Z inn  
dieser Bergw erke  gefertigt, sind in M eschhed  in 
Ucberflufs y o rh a n d e n . f f

E in e  in  der N ah e  von  Bagdad aufgefundcne Bronze- 
statue tragt die N am en  zweier Herrscher des ersten 
grofsen sem itischen Re ich s der Elam iten, K udur-M ab ut 
und R im -A k u ,  Vater und S o l in ,  v on  denen w ir  aus 
anderen Inschriften w isse n , dafs sie in  U r ,  einer der 
altesten chaldaischen Kón igsstadte , der H e im ath  A b ra - 
ham s, des Stam m yaters der Israeliten, dem  M ondgotte  
einen Tem p e l w eihten und einen T h u rm  ebendaselbst 
erbauten. Stam m t diese Statuę w irk lich  aus der Zeit 
R im -A k u s ,  so  w are  sie etwa um  2000 v. Chr. ange- 
fertigt w orden  und  das alteste bekannte gegossene  
B ronzebildy-j”]-.

Ueber die Y e rw e n d u n g  und Bearbeitung des E isen s

*  Talbot, W órterverzeichnifs, w ie  vor, V I  X L V I I .
* *  Dunker, Gesch ichte  des A lterthum s. I., S. 265.

* * *  D r, Beck, a, a. O., S. 126.
-j- 724 ed, C asub  nach Andree, a a. O . S. 60. 

v. Baer. V o n  w o  das Z inn  zu den alten Bronzen 
gekom m en  sein m a g ?  A rch. fur An th ropo l. IV .  S, 205. 
j-f3r D r. Beck, a, a, O .  S. 127.



G10 Nr. 8. „ S T A H L  U N D  E I S E N . " August 1887.

geben die Fundstucke der A u sg rab ungen  w ichtige  
Aufschlusse.

P l a c e * ,  der franzósische  C o n su l in M o su l, 
entdeckte unter den R u inen  des Palastes von K ho rsab ad  
ein grofses E ise n m a g a z in , das nach seiner Schatzung 
etwa 16 0 1 E isen  enthielt. V o n  einer gew issen  Sorte E isen  
waren alle Stucke liinglich und  m it einem Loch ę  ver- 
sehen; die Stucke zeigten keine bestimm te Fo rm  und 
waren daher w ahrsche in licb  Barren  (Luppen), w ie sie in 
den Handel gebracht w urden, um  weiter verarbeitet zu 
werden. Aufserdem  fanden sich im  M a gaz in  noch 
m ancherlei andere G egenstande, R inge, Kettenstucke,
u. s. w., die alle ebenso, w ie  die Barren , jede Sorte 
fiir sich  rege lm afsig  aufgeschichtet lagen. Im  grofsen 
H ofc des Palastes entdeckte m an Pferdegebisse, Stangen  
von  E isen  und  zahlreiche eisem e Kettenglieder, die im  
Boden  verankert waren, Vie lle icht haben letztere zum  
Anketten v on  w ilden  Th ieren, Pferden oder Jagdhunden 
gedient, denn viele assyrische  K o n ig e  w aren ja leiden- 
scliaftliche Jiiger. D a s  E isen  im  M a gaz in  zeigte sich 
nur m it einer dunnen Rostsch icht bedeckt, w ar aber 
sonst gut erhalten, von  hellem  K la n ge  und vorzuglicher 
Gute. D ie  regelmafsige, m assenhafte A n h a u fu n g  ver- 
Sćhiedener Sorten  Iiefert den Bew eis, dafs die Herrscher 
A ssy r ie n s  sich fur Bau- und K riegszw ecke  stets einen 
grofsen E isenschatz auf Lage r bielten. D ie se  E isen - 
schatze spielen auch in  den Aufze ichnungen der T ribu t- 
listen lrem der Fursten eine R o lle ; das E ise n  w ar 
danach jedenfalls neben dem  K up le r  und der Bronze  
das bevorzugte Nutzm etall. D a s  bekunden auch weitere 
Fundę  und die Inschriftcn.

L a y a r d * *  fand 1846 in N im ru d  zahlreich eiserne 
Panzerschuppen und einen vo llstand ig  eisernen H e im  
in Gestalt der bekannten assyrischen  Sturnihauben. 
A lle s  E ise n  w ar aber so  vo llkom m e n  zu R o st  gew orden, 
dafs es unter den Handen in  Stucke zerfiel. Bei seinen 
spateren A u sg rab ungen  fand er noch viele eiseme 
Speere, D olche, Lanzen- und Pfeilspitzen. S ie  w erden 
im  britischen M u se u m  auibew ahrt, w o  auch noch

*  N in iv e  et L ’A ssyrie .
* *  N in iveh  and its Rem ains, S. 114 .

viele andere assyrische  W erkzeuge, a is Ham m er, M e sse r 
und Aexte  zu sehen sind*. A lle  Fundę, nam entlich 
dic H e lm e, bekunden die aufserordentliche Geschick- 
lichkeit der A ssy re r  in der V erfe rtigung eiserner W affen 
und Gerathe und  die v ielseitige V e rw e n d u n g  derselben.

D ie  Inschriftcn  belehren uns ferner, dafs die A s -  
isy re r das E ise n  auch zu B au - und  Decorationszw ecken 
vielfach verwendet haben, z. B. lauten zw ei Inschriften 
aus N in iv e :  n ich  Sennacherib  u. s. w. habe um kleidet 
ein Geba lk  aus Cedernholz m it einer V e rsta rkung  aus 
k iris ( ?)  und v on  E isen  und  habe den sikot ^?) m it 
silbernen und eisernen Platten um geb ene ** und  »Ich
Sardanapal habe diesen Palast g e g ru n d e t ..............ich
habe eine Bedeckung von  E ise n  daran gem acht . . . .  
ich habe ein Z im m erw erk  v on  Sande lholz  gem acht und 
es um kle idet m it R in ge n  v on  E ise n « ** * .  In  einer w ich - 
tigen Inschrift des T ig la th  T ile sa r (1130  b is 1100 v. 
Ćhr.) heifst es: nich bediente m ich eiserner W agen , 
um  die steilen Berge und die schw ierigen  Passagen  
zu uberwindenn-|-. Besonders hau lig  kom m en in  den 
Inschriften eiserne Schw erter vor. O b w o h l eine be
sondere assyrische  Beze ichnung fur S tah l nicht vor- 
kom m t, so  darf m an doch annehm en, dafs die assyrischen 
Schw erter v o n  Stah l waren, denn son st hatte die in 
den Inschriftcn  so  oft betonte Ueberleęenheit derselben 
gegenuber den W affen  der Fe inde sich nicht bew ahr- 
heiten konnen.

A u s  den vorgefiihrten Belegen und aus den Ueber- 
lieferungen uber die w ahrhaft grofsartige Bau - und 
Gew erbethatigkeit in den altesten chaldaischen Stadten 
darf m an schliefsen, dafs die Chaldaer das E ise n  schon  
in sehr fruher Zeit, m indestens schon  im  3. Jahrtausend 
v. Chr., kannten und %’erwendeten. A u c h  darf m an  aus 
den bei E ró rte rung  der E isen industrie  der alten Aegypte r 
weiter ausgefiihrten allgem einen G riinden  an eine fruhe 
Bekanntschalt der A ssy re r  m it dem  Stahle n icht zweifeln.

(Fortsetzung folgt.)

*  Laya rd, N in iv e h  und  Babylon, S. 177 .
* *  Oppert, Exped, en M esopotam ie, 111, S. 3. 

* * *  D ase lbst V .
•j- R a w lin so n , A sia tic  Journal X V I I I ,  S. 172 .
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