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Flufseisen fiir Dampfkessel.
Yon Paul Kreuzpointner.

ach dem Interesse zti urtheilen, welches 

gegenwiirtig in Deutschland der Frage, 

oh Flufs- oder Schweifseisen fur Dampf

kessel, gewidmet wird, nehme ich mir 

die Freiheit, metnem diesbeziiglichen Artikel in Nr. 10 

dieser Zeitschrift v. J. einigeErganzungeh nachfolgen 

zu lassen. Nach all den langjahrigen und yielseiligeri 

Erfahrungen, welche hisher in der Yerwendimg 

von Flufseisen fiir Dampfkessel gemacht wurden, 

unterliegt es fiir mich keinem Zweifel mehr, dafs 

sich dieses Materiał vollkonimen fiir diesen Zweck 

eignet. Die Frage ist daher nicht, ob iiberhaupt 

Flufseisen zum Baue von Dampfkesseln verwandt 

werden soli oder kann, sondern, welches sind die 

Eigenschaften oder Eigenthiimlichkeiten, durch 

welche sich dieses Metali fiir gewisse Zwecke vor 

anderem Materiał auszeichnet. Ich moclile hier 

gleich im voraus bemerken, dafs nur das im 

Martin-Ofen erzeugte Metali alle die wiirischcns- 

werthen Eigenscliaften zu besitzen scheint, welche 

das Flufseisen zum Baue von Dampfkesseln tauglich 

maclit, und es wird auch in Amerika kein anderes 

Metali fiir diesen Zweck verwandt, wo immer 

Flufseisen hierfiir gebraucht wird, Eine der 

schatzbarsten Eigenschaften des (im Martin-Ofen 

erzeugten) Flufseisens ist seine Homogenitat und 

gleichmafsige Structur. Es sind gerade diese 

Eigenschaften, welche demselben eine hohe Zahig- 

keit verleihen und es zu einem werthvollen Gon- 

structionsmaterial machen.

Yerfolgt man die Erscheinungen beim Yerlauf 

einer Probe eines norinalen Flufseisens, so sieht 

man, dafs dasselbe nicht blofs eine verhaltnifs- 

lnafsig hohe Ełasticitatsgreńze — im allgemeinen 

I X .7

bemerkt man etwa zweidrittel der Maximal- 

Festigkeit — besitzt, sondern der Widerstand 

gegen Deformirung noch bedeutend ist, nachdem 

die erstere schon iiberschritten ist. Beginnt ein- 

mal das »Fliefsen«, dann sieht man, wie gleich- 

miifsig dasselbe in allen Theilen des Probestabes 

bezw. des Querschnitles vor sich geht, bis endlich 

in der Mitte der Bruch erfolgt. Eine Folgę der 

Homogenitat und Zahigkeit des Flufseisens ist 

seine Geschmeidigkeit und Filhigkeit zur Bear

beitung. Wenn die Bearbeitungsfahigkeit manc.li- 

mal mangelliaft ausgebildet gefunden wurde, so 

liegt die Schuld nicht an der Untauglichkeit des 

Materials fiir Constructionszwecke, sondern an 

der fehlerhaften Behandlung desselben im Werke 

oder der Werkstatte oder an der Yerwendung 

eines fiir gewisse Zwecke zu weiehen oder zu harten 

Materials. Erfahrungen dieser Art waren eine 

naturliche Folgę des bahnbrechenden Yorgehens 

der Pennsylvania-Bałin vor 25 Jahren in der 

Einfuhrung von Flufseisen fiir Dampfkessel. 

Tiegel- und Bessemerstahlplatten erwiesen sich 

bald ais zu hart und spriide fiir diesen Zweck. 

Einige der ersten von England im Jahre 1862 

fiir Feuerbtichsen bezogenen Stahlplatten zeigten 

sich so hart, dafs eine derselben, welche beim 

Abladen auf eine Schiene fiel, mitten entzwei 

brach, wahrend eine andere solche Platte beim 

Kornern einen langen Rifs bekam, Auch kam es 

vor, dafs bei einer kleinen Reparatur im łnnern 

einer Feuerbiichse, wobei der Gebrauch eines 

Handhammers nothwendig wurde, die dem Ar

beiter entgegengesetzte und nnberiilirte Seite Risse 

bekam, welche durch die durch das Hammern

1
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erzeugtl Erschiitterung in dem wahrscheinlich von 

Hause aus sieli iu ungleicher Spannung befindlichen 

Metalle hervorgerufen wurden. Diese Erscheinungen 

sind analog den in Nr. 9 vorigen Jahres von 

» Stahl und Eisen« beschriebenen Yorgangen zweier 

englischer ScliilTskessel. Anslatt sich aber durch 

derartige unangenehme Erfahrungen vom Gebrauch 

des Flufseisens fiir Dampfkessel abschrecken zu 

lassen, suchle man einfach nach einer passenderen 

Qualilat und fand solche in dcm im Siemens- 

Martinofen erzeugten Producle. Jeder Ingenieur 

und Hiittenmann wird es wohl erklarlich finden, 

wenn im Anfange auch dieses Materiał nicht allen 

Erwartungen entspracli. Vor zwanzig Jahren 

halten eben weder der Hiittenmann noch der 

Ingenieur die Erfahrungen in der Herstellung und 

Anwendung des neuen Metalls, welche selbe jetzt 

besitzen, und den Kesselselunieden war es auch 

keine leichte Aufgabe, vom weichen Sehweifseisen 

auf das liartere Flufseisen iiberzugehen. Aber 

Verstandnifs, Geiluld und guter Wille iiberwanden 

bald diese Schwierigkeiten. Der Hiittenmann 

lernte ein gleichmafsiges und weiches Product 

herzustellen, der Kesselschmied verlor mehr und 

mehr das Yorurtheil und den Widerwillen gegen 

das neue Materiał, und tiigliche Beobachtung der 

Eigenthumlichkeiten und,des Yerhaltens desselben 

im  Gebrauch belehrten den Ingenieur iiber die 

Yor- und Nachtheile des Flufseisens ais Gon- 

structionsmaterial. Das idealste Materiał fiir 

Dampfkessel ware wohl dasjenige, welches neben 

grofster wiinschenswerther Festigkeit, Elasticitiit 

und Ilomogenitat die grofslnioglichste Zahigkeit 

und Geschmeidigkeil besitzt, also nicht allein im

stande ist, die hochsten Spannungen zu ertragen, 

sondern auch bewirkt, dafs sich im Nothfałle der 

Kessel so ausdehnt, dafs nur ein Leckwerden der 

Fugen, aber keine Explosion entsteht. Ein natiirlicher 

okonomischer Yortheil eines solchen Materials ware 

der, dafs man ein Minimum von Materiał fiir ge- 

gebene Zwecke verwenden konnte.

In der Praxis steht denn auch der Werth des 

Flufseisens fiir Dampfkessel in directem Verhalt- 

nisse zu einer gegebenen Starkę, Ełasticitat und 

Zahigkeit. Ein Metali von zu grofser Hartę und 

Elasticitiit ist nicht wfinschenswerth, da ein solclies 

Materiał nicht genug Dehnung besitzt, um den 

ungleichen und wechselnden Spannungen in einem 

Loeomotivkessel auf langere Zeit ohne Schaden 

zu widerstehen. 65 000 Pfund Zugfestigkeit auf 

den Quadratzoll, ( =  46 kg fiir den Quadrat- 

millimeler) und 25 % Dehnung fur 6 mm 

Zoll) dickes Feuerbuchsmaterial wird an der 

Pennsylvania-Bahn ais die Grenze des Zuliissigen 

erachlet. Die Festigkeit der iibrigen Kesseltheile 

bewegt sich zwischen 38 und 42 kg per Quadrat- 

millimeter (54 000 und 60 000 Pfund per Quadrat- 

zoll) und 30 his 35 % Dehnung. (Siehe P. R. 

R. Specifications in » Stulił und Eisen*, Nr. 10, 

18S6.) Diese Zahlen sind bezogen auf Proben

mit einem Querschnitt von 50 mm Lange und 

17 mm Breite, einem Querschnitl also, der 

besonders bei diinnem Materiał geeignet ist, hohe 

Proberesultate zu liefern. Bei einem 200 mm 

langen Querschnilt wurden sieli diese Zahlen 

wohl um 3 bis 4 kg auf den Quadratmiłlimeter 

niedriger stellen.

Natiirlich sollte die*Elasticitiit des Materials 

hoch genug sein, damit die Bleche unter normalen 

YerhaltniśSen stets innerhalb der durch den Bau 

Yorgescliriebenen Linien verbleiben bezw. zu den

selben zuriickkehren.

Die proporlionellen Yerhaltnisse dieser drei 

wichtigen Eigenschaften des Flufseisens fiir Kessel, 

Stiirke bezw. Hartę, Elasticitiit und Zahigkeit 

bedingen natiirlich, wie bereits vorher bemerkt, 

dessen iikonomischen Werth, das heifst die Dicke 

der zu diesem Zwecke mit Sicherheit zu ver- 

wendenden Platten und folglich dereu Gewicht, 

vorausgesctzt, das Flufseisen sei nicht theurer ais 

Sehweifseisen. Dafs man von diesem Materiał 

Platten von nur '/i Zoll (6 mm) Dicke fiir die 

inneren Feuerbiichsenwande, bei einem Dampf- 

druck von 9 bis 10 Alm. auf den Quadratzoll, mit 

Sicherheit verwenden kann, zeugt jedenfalls von 

dessen Giite und Brauchbarkeit. Selbstversl;ind- 

lich steht die Giite und Dauerhaftigkeit des Flufs

eisens fiir Kessel in innigem Zusammenhang mit 

dessen moglichst gleichformiger Structur, richtiger 

Herstelłungsweise der Platten im Werke, folgender 

Behandlung in der Kesselschmiede und verstand- 

nifsvollem Gebrauch der Kessel im Betriebe. 

Was die gleichmafsige Structur des Flufseisens 

fiir Kessel betrifft, so scheint nur, wie bereits 

bemerkt, das im Martin-Ofen erzeugte Materiał den 

gewiinschten Grad dieser so wichtigen Eigenschaft 

zu besitzen. Dem Mangel an Gleichmafsigkeit 

des Materials sind wahrscheinlich die unange- 

nehmen und abschreckenden Erfahrungen bei der 

Verwendung von Flufseisen in Deutschland und 

anderswo zuzuschreiben. Man hat wohl auch 

oft zu hartes Materiał verwendet, in der Absicht, 

an Stiirke zu sparen.

Der praktische Hiittenmann weifs ja nur zu 

gut, wie schwierig es ist, selbst im Siemens- 

Martinofen ein jederzeit anniihernd vollkomnien 

gleichmafsiges Product zu liefern. Ist auch das Bad 

noch so gleiclimafsig, und sind die schliefslichen 

Zusatze noch so innig mit demselben vermischt, 

so kann man doch in der Praxis gewisse Ein- 

fliisse oft nicht vermeiden, welche jeder fiir sich 

Kleinigkeiten sein mogen, aber in dereń Gesammt- 

wirkung doch imstande sind, die Qualilat des 

Productes nach der einen oder andern Richtung 

ungiinstig zu beeinfiussen. Schon aus diesem 

Grunde mochte man gut thun, nicht zu hartes 

Materiał zu nelunen, da in einem weichen Materiał, 

welches aber fiir den Zweck noch slark genug ist, 

etwaige Ungleichmafsigkeiten sieli nicht auf scliad- 

liche Weise, wenn iiberhaupt, bemerkbar machen.
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Selbstverstandlich geniigt es nicht, dafs das 

Product des Schmclzers allen Anforderungen an 

ein gutes Materiał geniigt, sondern dasselbe mufs 

auch im Verlaufe des Walzens der Blocke richtig 

behandelt werden. Zu schnelles oder ungleich- 

miifsiges Erwarmen der Blocke, zu lieifses oder 

zu kaltes Walzen der Platten, Yerzogcrungen 

wahrend der Arbeit und andere Umstande sind 

imstande, die Giite der fertigen Flufseisenbleclie 

zu beeintrachtigen. Im allgemeinen darf man 

jedoch sicher sein, dafs es dem Huttenmann ge- 

lingi, das Materiał in gewunschter Giite lierzu- 

stellen, wenn man es ihm iiberlafst, seine prak- 

tjschen Erfahrungen in bester Weise auszuniitzen.

Unkenntnifs der Productionsweise oder der 

Versuch, untergeordnete Waare zu liefern, treten 

wohl in wenigen Fiillen schneller zu Tage ais im 

Gebrauch von Flufseisen fur Locomotivkcssel. 

Hat man sich aber durch einfachc Festigkeits- 

oder Biegeproben iiberzeugt, dafs der Hiillenmann 

das richtige Materiał geliefert hat, dann ist kein 

Grund yorhanden, warum sich der Kesselfabricant 

und Kesselsclimied weigern soli, von einem so 

werlhvollen Materiał wie Flufseisen Gebrauch zu 

machen.

Man wird wohl finden, dafs Flufseisen etwas 

barier ist ais Schweifseisen und gewisse Eigen- 

thflmlichkeiten besitzt, mit denen man vertraut 

werden mufs, aber mit etwas Aufmcrksamkeit 

dberwindet man diese Schwierigkeiten bald und 

hat man sich erst einmal an das neue Materiał 

gewohnt, dann will man gar nicht mehr zu Eisen 

zuriickkchrcn.

Dies ist die Erfahrung in den hiesigen Work

station,* und es werden hier doch jahrlich Hunderte 

yon Dampfkesseln und Feuerbiichsen gebaut und 

reparirt. Man hiite sich nur, Flufseisen in »Blau- 

warme« zu bearbeiten und daran fortzuhammern, 

wenn die dunkle Rothgluth anfiingt ins Schwarze 

iiberzugehen.

Flufseisen ist in dieser Beziehung etwas em- 

pfindlicher ais Schweifseisen. Auch der ameri- 

kanische Huttenmann steht nicht an, sein eigenes 

Product zu Terwenden. Nach vielseitigen Er- 

kundigungen konnte ich in Pittsburgh, dem 

Sheffield Amerikas, kein Stahlwerk finden, welches 

nicht Flufseisen fiir die eigenen Dampfkessel ver- 

wendete. Der Director eines grofsen, in Cleve- 

land, 0. gelegenen Stahlwerkes schreibt mir, dafs 

die zwanzig im Werke befindlichen Dampfkessel 

aus Flufseisen gebaut seien und seine Zufrieden- 

heit, im Vergleich zu den Erfahrungen, welche 

er fruher mit Kesseln aus Schweifseisen machte, 

eine so hohe sei, dafs er letztere n icht  e inmal  

g e s ch e n k t  a n n e h m e n  wi i rde .

Im Gebrauehe der Dampfkessel aus Flufseisen 

wird oft viel gegen das Metali gesiindigt und

* Es sind die ausgedehnten Werkstatten der 
Pennsylvania R. R. gemeint.

gar manchc der »geheimnifsvollen« ?? Briiclie 

und Risse, welche in der Feuerbuchse eines Loco- 

motivkessels vorkommen, sind nichts weiter ais 

ein Zeugnifs von Nachlassigkeit oder Mangel an 

Kcnntnifs in der Behandlung des Materials von 

Seiten des uberwachenden Personals. Zu schnelles 

Erhitzen des kallen Kessels bezw. der Feuerbuchse 

ist gefahrlich, da dies ungleiche Spannungen ver- 

ursacht, welche infolge der Homogenitat des 

Materials leiebt zu Rissen fiihren. Ebenso schad- 

lich ist dic zu scbnelle Erkaltung des Flufseisens. 

Man mufs sich daher buten, aus einem flufseisernen 

Kessel das Feuer rasch zu ziehen und denselben, 

ehe er geniigend abgekiihlt ist, mit kaltem Wasser 

zu fiillen oder zu waschen. Darum werden in 

Altoona die Kessel auch mit w a r m e m  Wasser 

ausgewaschen, da dies nicht allein Zeit spart, 

sondern auch manchen Schaden yerhulet. Ein 

starkes, heftiges, aber gleichmafsig forlgesetztes 

Feuern scheint weniger zu schaden, ais wenn das 

Feuer bald starker, bald schwaeher ist oder in 

»Lóchern« brennt. Unter letzlerer Behandlung 

sclieinen Kessel haufiger der Reparalur zu bediirfen, 

welche Erscheinung walirschcinlich durch die 

hierdurch haufigore Gontraction und Expansion 

und ungleichere Spannungen veranlafst wird.

Ob man von der chemischen Analyse auf die 

Giite und Dauerhaftigkeit eines Dampfkessel- 

malerials schliefsen kann, móchle unter normalen 

Verhaltnissen wohl schwer zu bestimmen sein. 

So lange sich die Analyse innerhalb gewisser 

Grenzen hall, und man 0,11 % bis 0,17 % G,

0,38 % bis 0,55 % Mn, 0,01 % bis 0,05 % Si,

0,03 % bis 0,06 % P, 0,02 bis 0,03 % S, 

ais normal ansetzt, haben walirschcinlich die 

iibrigen, die Giite und Dauerhaftigkeit des Metalls 

beeinflussenden Facloren, ais Giefstemperalur, 

Walzen, mehr oder weniger Ausgluhen u. s. w., 

einzeln oder in gemeinschaftlicher Wirkung einen 

endgiillig entsebeidenden Einflufs. Selbst be- 

deutendc chemische Abweichungeu werden ohne 

Zweifel ofters durch eine Gombination von Um

standen neutralisirt, wie solche unter den compli- 

cirten Yerhiiltnissen, weichen das fiir Locomotiy- 

dampfkessel zu verwendende Flufseisen ausgeselzt 

ist, leicht zusammen treffen konnen. Da sich 

manche dieser Yerhiiłtriisse der Beobachtung ent- 

ziehen oder nur schwierig zu verfolgen sind, so 

bleibt der Theorie und Speculation in dieser Be

ziehung ein freies Feld.

Obwohl selbst nicht mit der Anwendung von 

Kupfer fiir Feuerbiichsen yertraut, so wurde mir 

von competenter Seite versichert, dafs einer der 

Unterschiede in der Anwendung yon Kupfer 

und Flufseisen fiir diesen Zweck darin beslehe, 

dafs sich eine kupferne Feuerbuchse an der inneren 

oder Feuerseite abniitze, wahrend bei Flufseisen 

die aufsere oder Wasserseite leidet.

Eine Abnutzung oder Abscheurung des Flufs

eisens durch fortgerissene Kohlentheile findet nicht
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statt, dagegen hat mehr oder weniger unreines 

Wasser verhaltnifsinafsig mebr Einflufs. Thatsache 

ist, dafs cs mir unter den 162 vergleichenden 

Proben, welche ich bisher Gelegenheit hatte 

zwischen altem, ausgcnutztem Feuerbiichsmalcrial 

und den seiner Zeit fiir diesen Zweck zuruckgę- 

legten Duplicat-Probestiicken von derselben Platte, 

erst einmal vorkam, dafs das alte, ausgenutzte 

Materiał dunner war ais das neue. Im Gegen- 

llieil ist fast ohne Ausnahme eine Zunahme 

in der Dicke um 0,001 bis zu 0,02 Zoll be- 

merkbar. Welche Einflusse diesen Unterschied 

in der Dicke herbeifuliren, ist wohl nicht leicht 

zu bestimmen, doch glaube ich bemerkt zu 

haben, dafs der ursprungliche Grad der Homo

genitat des Metalls einen nicht unwesentlichen 

Antheil an dieser Erscheinung hat. Inwieweit

der ursprungliche Unterschied der Dicke zwischen 

den Stellen der Platte, an welchen dic Probe- 

stiicke entnommen waren, wenn iiberhaupt ein 

Unterschied vorhanden war, in Rechnung zu ziehen 

ist, kann nicht angegeben werden. — Dic Lebens- 

dauer eines aus Flufseisen gebauten Locomotiv- 

kessels wird durchsehnittlich ais doppelt der 

Lebensdauer der Feuerbuchse gerechnet, doch sind 

hieriiber keine bestimmten Daten vorhanden. 

Scliliefslieh sei noch bemerkt, dafs, wenn die Nict- 

lócher gebohrt und nicht gestanzt werden, ein 

Ausgliihen der Platten nicht nothwendig ist, wenn 

das Metali auf dem Werke richtig behandelt 

wurde. Dieses bezieht sich natiirlich nicht auf 

solche Theile, welche unter Rothgluth gcdanscht 

werden mufsten.

Altoona, 13. August 1887.

Basischer Stalli im englisclien Scliiffbau.

Auf der heurigen Jahres - Versammlung des 

englischen Vereins der SchifTbau - Ingenieure in 

Newcastle-on-Tyne, welche am 27. Juli abgchalten 

wurde, wurden zwei Vortragc gehallen, welche 

sowohl durch die Personen der Vortragenden ais 

auch infolge des bchandelten Stoffcs fiir den 

deutschen Stahlfabricantcn von grofsem Interesse 

sind. — Hr. W . H. W b i t e ,  Ober-Cons lruc-  

te u r  der  A d m i r a l i t a t ,  sprach »Ucher  

e in i g e  neue  Y e r s u c h e  m i t  b a s i s c h e m  

S t a h l «  und Hr. B. M a r t e l l ,  O b e r - I n s p e c to r  

des »L l oyds  R e g i s t e r * ,  hielt cincn Yortrag 

»Ueber d ie  g e g e n w i i r t i g e  Lage  des 

b a s i s c h e n  S t a h l s  a is S c h i f f b a u - M a - 
t e r i a l i .

Im Auszuge . ist der Inhalt der Yortriige 

folgender: W . W b i t e  sagte: Bis zum Marz

1886 wurden seitens der Fabricanten keine 

Schrilte gethan, um basischen Stahl bei der 

englischen Admiralitat einzufiiliren. Um die ge- 

nannte Zeit bewarb sich Hr. P e r cy C. G i 1 c h r i s t 

im Namen der Stahlfabricantcn um die Erlaubnifs, 

basischen Stahl fiir Admiralitats • Lieferungen 

zuzulassen. Mit dem Gesuche driickte er die 

Absicht der Fabricanten aus, den Inspectoren der 

Admiralitat auf alle erdenkbare Weise entgegen 

zu kommen, um basischen Stahl moglichst 

griindlich prufen zu lassen. Auf die Berichte 

dieser Inspectoren basirt sich der Yortrag.

Der leitende Gedanke der letzteren war der, 

in Erfahrung zu bringen, ob basischer Stahl 

erzeugt werden konnie, welcher die Bedingungen 

der Admiralitat erfullt und dabei doch der un- 

zarten Behandlung, welche derselbe auf den 

SehitTswcrften erfahrt, widerstelit. Er sagte 

wortlich: . W ir wollten unsere Yorschriftcn unter

keiner Bedingung andern, auch wollten wir kein 

Materiał bekommen, welclies von dcm Arbeiter 

wie ein Saugling von der Mutter zu behandeln ware. 

Ferner wollten wir erfahren, wie basischer Stahl 

sich zu anderen Stahlsorten in bezug auf Schweifs- 

barkeit und unter schweren Schlagen verhalt, 

ais auch die Wirkungen beim I.ochen, Schecren, 

Ausgliihen, Wiedererhitzen u. s. w. prufen.“ Dic 

Minimalfestigkeit mufs 26 t auf den Quadratzoll 

( =  40,94 kg auf den Quadratmillimeter) sein, 

bei einer Minimal-Dehnung von 20 % auf 8". —

Indem er nun zu den einzelnen Firmen iiber- 

geht, welche in Betracht kamen, hebt er in erster 

Linie die »G la s  go w I r o n  Co.« in Wishaw 

hervor, welche ein Materiał erzeugt, welclies an 

Festigkeit, Dehnung, Schwcifsbarkcit und Wider- 

stand gegen mechanische Bearbcitung den geslellten 

Bedingungen Yollkoinmen entspricht. Ebenso gut 

waren dic Yersuche bei der » S t a f f o r d s h i r e  

Steel Co.« in Bilston. Es wurden noch weiter ge- 

priiftFabricateder »The Bu tterley Co.«(basischer 

Martinstahl), » N o r t h  E a s t c r n  S teel  Go.«, 

»Bo lcko  w, Y a u g h a n  a nd  Co.« und »B r y m b o  

S tee l  Go.« (basischer Martinstahl), welche alle, 

wenn auch nicht so glanzende, doch sehr 

zufriedenstellende Resultate ergaben.

Es wiirde uns zu weit fiihren, alle Tabellen 

und Resultate liier aufzufiihren, wir wollen daher 

gleich zu den Schlufsfolgerungen der Inspcctoren 

iibergeheu:

Basischer Stahl schweifst beśser und ist 

iu blauduukler Hitze weniger gelahrlich ais saurer 

Stahl. Er ist sehr gut geeignet fiir Winkel- 

; eisen, T-Eisen, Nieteisen u. s. w. Auch fiir 

Bleehe ist derselbe besonders geeignet, doch 

sollten die Bedingungen fiir Festigkeit auf 36 kg
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auf den Quadratmillimeter ais Minimum besonders 

fiir Bleche iiber % " heruntergesetzt werden.

Indem W h i t e  noch auf die Erfahrungen 

Riicksicht nimmt, die neulich mit einer grofseren 

Bestellung in der KOnigl. Schiffswerfte selbst 

gemacht wurden und die alle hochst zufrieden- 

stellend waren, schliefst er seinen Yortrag folgend :

, Indem ich nun alle Resultate, die wir 

erhielten, zusammenziehe, ist es ohne Zweifel, 

dafs es moglich ist, basischen Slabl fiir Schiffs- 

zwecke zu erzeugen, ohne von den Qualit;its-Be- 

dingungen abzuweichen, welche wir an Stahl im 

allgemeinen stellen. Unter gegenwartigen Yer- 

haltnissen haben basische Stablfabricanten mehr 

Yorsicht zu gebraucheii, ais wenn die Minimal- 

festigkeit tiefer liegen wiirde, aber es ist ganz 

sicher, dafs diese Schwierigkeiten ebenso wie 

beim Siemens-Stald uberwunden werden. Durch 

die ausgefiihrlen Versuche ist cs erwiesen, dafs 

Stahl fiir Schiffszweckc mit dem basischen Yer- 

faliren gemacht werden kann.“

Der Yortrag des Hrn. M ar te l l  ist durch 

die geschichtiiche und national-okonomische Be- 

handlung des Stoffes interessanter und soli aus- 

fiihrlicher gegeben werden.

Ais Siemens - Martin - Stahl in genugender 

Weichheit und Regelmafsigkeit erzeugt wurde, 

um zum Schiffbau verwendet zu werden, war 

dię, Hauptsache, wie sich der Preis desselben zum 

Eisen Stelle. Trotzdem ein grofser Theil der 

Erze aus dem Ausland bezogen werden mufste, 

hat der Proccfs so grofse okonomische Fort- 

schritte gemacht, dafs man heute alle Schiffs- 

kessel aus Flufseisen erzeugt und dafs der Yer

brauch fiir Schiflskorper jahrlich bedeutend 

zunimmt. — Ais nun T h o m a s  und G i l c h r i s t  

ihr basisches Yerfahren patentirten, war das In

teresse von allen eisenerzeugenden Gegenden 

Englands und Schottlands sehr erregt, da dieser 

Proccfs die Moglichkeit gab, die heimischen Erze 

allein zur Erzeugung des Roheisens zu ver- 

wenden. —

Bis zum Jahre 1883 wurde kein basischer 

Stalli zum Schiffbau vorn Lloyd zugelassen, in 

demselbcn Jahre jedoch wurden 2 Schiffe zu je

000 l in Deutschland gebaut, welche von »Lloyds 

Register« classificirt werden sollten. Das Lloyds 

Gommittee erfuhr . dafs der dazu gelieferte Stahl 

sprode und unzufriedenstellend war, und Mar tel l  

ging selbst nach Deutschland. um dic Angelegen- 

heit zu prufen. Das eine Schiff w’ar schon

zusammengestellt, das andere beinahe so weit. 

Bei naherer Priifung fand er auf einer Seite 22, 

auf der andern Seite beinahe ebenso viele Platten 

in gebrochenem oder gerissenem Zustande. Ebenso 

sclilecht war es beim zweiten Schiff. Der

Stahl, welcher von einer deutsehen Hiitte kam, 

war dort in gewohnlicher Weise gepriift worden

und die Yersuche waren zufriedenstellend. Er

priifte mehrere Bleche und Winkel und fand, dafs
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sie sprode wie Glas waren und unter einem 

Handhammer brachen. Ais er das betreffendc 

Stahlwerk besuchte, wurde ihm gesagt, dafs der 

erste Theil der Bestellung im Siemens-Martin-Ofen 

gemacht wurde, wahrend infolge von Ofen- 

reparaturen der flbrige Theil im basischen Gon- 

verter erzeugt wurde. Es gab auch Bleche und 

Winkel, welche in einem Theil glashart, im 

andern Theil wieder ausgezeichnet zah waren. Die 

Fabricanten sagten, dafs sie die Bestellung nunmclir 

nur in Siemens-Martin-Stahl ausfiihren wollen, dąsie 

sich noch nicht getrauten, basischen Stahl mit 28 bis 

32 t auf den Quadratzoll ( =  44 bis 48,8 kg auf den 

Quadratmillimeter) fiir Schiffbau zu erzeugen. —

Im Jahre 1884 walzte die Firma D ó r m a n ,  

L o n g  & Co. Stahl, welcher bei der »North- 

Eastern Steel Co.« erzeugt wurde, zu Winkeln fiir 

ein Schiff unter Lloyds Register. Ein Theil der W in

kel war ausgezeichnet, wahrend ein anderer Theil 

eine Festigkeit bis zu 36,2 t (57,3 kg auf den 

Quadratmi!limeter) bei einer Dehnung von 13,5 #  

auf 8" zeigte. — Es kamen noch einige kleine 

Quantitaten zum Wissen des Lloyds, aber erst im 

December 1885 kam basischer Stahl in jenen Yerrul 

in welchem er bis heute noch steht. — Bei 

einem Schiff von 2500 t, welches am Tyne ge

baut wurde und zu welchem eines der grofsten 

Werke in Cleveland (Bolckow, Vaughan & Co.) 

den Stahl lieferte, brachen die Bleche beim 

Scheeren und Lochen. Bleche, welchc ausgegliiht 

wurden, zeigten eine Festigkeit von 22 bis 32,6 t 

( = 3 3  bis 50,5 kg), bei einer Dehnung von 

5 % bis 20 % auf 8 ". Die Biegeproben waren 

nicht zufriedenstellend — genug, all der gelieferte 

Stahl wurde verworfen. Zu derselben Zeit 

wurden Schiffe auf anderen Werften mit Stahl 

von derselben Fabrik gebaut, wobei die Bleche 

ebenfalls beim Nielen, Biegen, Scheeren u. s. w. 

brachen. Am 17. December 1885 fafstc deshalb 

Lloyds Register den Beschlufs, basischen Stahl 

zum Schiffbau nicht mehr zuzulassen.

Nun dachte Lloyd, dafs vielleicht der Stahl, 

welcher im basischen Flammofen erzeugt wird, 

bessere Resultate zu geben vermochte, doch hatte 

keine englische Firma den Procefs bis heute zu 

einem okonomischen Erfolg bringen konnen.

Am 18. April 1887 ersuchte die Glasgow 

Iron Co. in Wisbaw, dafs Inspectoren auf ihr 

Werk gesendet werden mochten, um Lloyd zu 

iiberzeugen, dafs sie imstande seien, Stahl zu 

erzeugen, welcher all die Bedingungen, die Lloyd 

stelle, erfiille und den Yergleich mit Siemens- 

Martin-Stahl vollkommen bestehen konne.

Zwei der tiichtigsten 'urui erfahrensten Inspec

toren wurden auf das Werk geschickt, deren 

Yersuche Redner nun vor die Yersammlung bringt.

Es wurden 240 Zerrcifsversuche von Blechcn 

und Constructionsprofilen gemacht und 660 Bie- 

gungsproben, aufserdem eine sehr grofse Anzahl 

mechanischer, sogenannter »crucial« (grausamer)

, S T A  H L  U N D  E I S E N . *
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Proben. All diese Versuclie wurden tabellarisch 

Yorgelegt, die mechanischen Proben im Yer- 

sammlungssaale ausgestellt. Nach einer Beschrei- 

bung des Werkes fahrt Redner folgendermafsen 

fort: „Das Werk empfiehlt fur basischen Stahl 

fur Bleche iiber */*" stark 26 bis 29 t fur den 

Quadratzoll (40,9 bis 45,6 kg pro Quadratmilli- 

meter), fiir Bleche von '/-t" bis 2“ 26 bis 30 t 
(40,9 bis 47 kg pro Quadratmilhmeter) und fiir 

Bleche unter lU" 28 bis 83 t (45,6 bis 48,8 kg), 

doch kann das Werk durch einen Zusatz von 

Chrom die Festigkeit auch bei starkeren Blechen 

erhohen und auf diese Weise die Bedingungen 

Lloyds erfullen. Die Versuche ergaben, dafs 

dieses Werk unzweifelhaft in der langen Yersuchs- 

zeit gleichmafsigere Resultate erzielle, ais mir 

jemals vorgekommen sind. Nachdem wir nun 

gesehen haben, dafs Stahl im basischen Converter 

bei enlsprechender Sorgfalt und gut gewahlten 

Roheisen in gleichmafsiger Qualitat erzeugt 

werden kann, wollen wir holTen, dafs die un- 

ermefslichen Quantilaten von Erzen in Cleveland 

bald in grofseren Mengen benutzt werden konnen, 

ais dies bis heute der Fali war. Aber bevor 

Lloyds Register bereit ware, andere Fabricanten 

zur Stahllicferung fiir Schiffszwecke zuzulassen, 

miifsten dieselben sich eben solchen griindlichen 

und umfassenden Versuchcn unterziehen, wie dies 

bei der Glasgow Iron Co. in Wishaw der 

Fali war.“ —

Eine ausgedehnte Besprechung, welche sich 

diesen Vortragen anschlofs, zeigte die Bedeutung 

und das Interesse, welches dem behandelten 

StofTe entgegengebracht wurde. Unter den Theil- 

nehmern an der Debatte war P. C. G i l  c h r  is t ,  

welcher mit grofser Freude die Resultate ent- 

gegennahm und die Hoffnung ausdriickte, dafs 

die anderen Stahlfabriken bald nachfolgen 

werden. —  M. M ann  ab erg ,  Director der Glas

gow Iron Co. in Wishaw, brachte einige Details 

und Aufklarungen, wie die Yersuche gefiihrt 

wurden. — H. B ryce ,  Director von Palmer 

Shipbuilding Co., hob hervor, wie tief das Yor- 

urtheil gegen basischen Stahl in den Werften 

eingewurzelt sei und wie es aller Anstrengungen 

der basischen Stahlwerke bediirfe, um gegen das 

nun eingebiirgerte, ausgezeichnete saure Flamm- 

ofenmaterial erfolgreich in Wettbewerb zu trelen. — 

J. R i l e y ,  Director der Steel Co. of Scotland, 

glaubt, dafs die Zukunft des basischen Stahls im 

Flammofenprocefs liege. —

Basischer Stahl war und ist noch das Stief- 

kind unter allen Stahlsorten in England. Durch 

den Fehler von einem oder zwei Werken, welche 

dic heikelsten Liefcrungen (ibernahmen (Kessel- 

bleche und Schiffsbestandtheile), ohne irgend 

welche Erfalirung in der Erzeugung des Materials 

zu haben, kam dasselbe in solchen Verruf, dafs 

dieser Stahl thatsachlich boycottirt war. Durch 

die oben mitgetheilten Untersuchungen der Admi- 

ralitat (Staats-) und des Lloyds (Handels-Marine) 

ist demnach den basischen Stahlfabricanten eine 

kraftige Unterstiitzung zutheil geworden, da sie 

nicht allein zu fiir dieselben bestimmten Liefe- 

rungen, von denen sie friiher vollkommen aus- 

geschlossen waren, zugelassen sind , sondern 

infolge der mafsgebenden Stellungjder Admiralitiit 

und Lloyds auch die anderen Korperschaften, 

welche sich dem Entschlufs Lloyds im December 

1885 anschlossen, voraussichtlich dem gcgcbenen 

Beispiele folgen werden. — Wenn man dic ge- 

machten Versuche studirt, so mufs man einge- 

stehen, dafs Admiralitat und Lloyd unparteiisch, 

ohne Yoreingenommenheit, mit einer seltenen 

Griindlichkeit und Sachkenntnifs das Materiał 

priiften und dafs zu den Schliissen, zu denen sie 

kamen, alle basischen Fabricanten bcgluckwiinscht 

werden konnen.

Nach der Ansicht des Berichterstatlers stellt 

es aufser Frage, dafs basischer Stahl sowohl in 

Deutschland ais auch in England das Materiał 

der Zukunft ist, ob derselbe nun im Converter 

oder im Flammofen erzeugt wird.*

____________  Mg.

*  V o n  dem  in  vo rstehendem  Aufsa tze  du rch  H rn . 
W b ite  angezogenen deutschen H iittenw erke  erfahren 
w ir, da fs fraglicher, im  Jah re  1883 gelieferter S ta h l 
im  ba sischen  C onve rte r erzeugt war. D erse lbe  bestand 
bei der A b n a h m e  a u f  dem  W e rk e  alle vorge sch riebenen  
Festigkeits-, H artę - und  B iegep rob en  in  glanzender 
W eise. D a  s ich  aber bei der W e ite rve ra rbe itung  au f 
der Sehifisw erft, w elche  a lle rd ings in e iner dem  M ateria ł 
n ich t  angem essenen  W e ise  vo rge n om m e n  w orden  isl, 
d ie  beregten M ange l zeigten, hat das betreffende S ta h l
w erk  se it jener Zeit alle ihm  in A u f lra g  gegebenen 
B leche, W in k e l u. s. w. fu r SchilTbau n u r  au s  im 
F lam m ofen  Jerzeugtcn M a teria le  hergestellt. D ie  be- 
trefTende W e rk sv e rw a ltu n g  k an n  —  un d  liierbei be- 
findet sie s ich  un se re s W is se n s  nach in  U ebere in- 
s t im m u n g  m it de r M e h rza h l der deutschen S tah lw e rke
—  s ich  der S c h lu fsb e m e rku n g  des Berichterstattere 
n icht a n sch lie fse n ; sie ist v ie lm eb r der M e inung , dafs 
das M ateria ł der Z u ku n ft  fu r  d ie genan nten  Zw ecke  
das im  basischen  F lam m ofen  erzeugte F lu fse isen  ist.

Die Red.
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Drahtseilbahn fiir Erztransport.
(Ilierzu Blatt XXVI und XXVII.)

Ais interessante Neuerung fiel Theilnehmern an 

der jiingst stattgeliabten Fahrt des Vereins deut

scher Eisenhuttenleute nacli Luxemburg und der 

Saar beim Besuclie der Luxemburger  Hoch- 

ofen-Actien-Gesel lschaft  in Esch a. d. 

Alzette die im verflossenen Winter gebaute und 

vor einigen Monaten dem Betrieb iibergcbene 

Drahtse i l bahn  auf. Es ist dies eine Ottosche 
Drahtseilbahn, welche bęrufen ist, der v orli an de

nen Eisenbahn  Esch-Redingen Concurrenz 

z u ma cli en, und deslialb besonders erwahnt zu 

werden verdient, indem durch diese Anlage gegen

uber der seitherigen Transportweise eine ganz 

erhebl iche Frach te rsparn i f s  entsteht, was 

in richtiger Wiirdigung der gegen wartigen Con- 

junctur die betheiligten Werke geniigend erkannt 

haben. — Genannte Drahtseilbahn dient zur Ver- 

bindung der in Redingen (Lothringen) gelegenen 

Eisensteingrube »Gliick auf«, einer deutschen 

Gewerkschaft gehorig, mit den Luxemburger 

Hochofen in Esch - sur - Alzette und wurde durch 

die bekannte Firma J. Poh l ig  in S iegen und 

Bri issel projectirt und ausgefiihrt.

Die Bahn ist etwa-i l/2 km lang* und besteht der 

ortlichen Verhaltnisse wegen aus 2 geradlinigen 

Theilstrecken, die einen W inke l  von 144° 

miteinander bilden; sie steigt von der Grube 

aus auf einen Bergrucken, geht einen Abhang 

entlang und uberschreitet die Eisenbahn Esch- 

Redingen , neigt sich dann allmahlich in ein 

Wiesenthal, in welchem sie, 2 Communalwege 

iiberschreitend, verbleibt bis zur Luxemburger 

Grenze, woselbst sie die Chaussee Esch-Audun le 

Tiche kreuzt, um endlich sanft absteigend die 

Luxemburger Hochofen zu erreichen, wo die Ent- 

ladestation errichtet ist. Die Hohendifferenz 

zwischen Be- und Entladestation betragt etwa 

53 m und die Maximalsteigung 1 : 8.

Das eigentliche System der Drahtseilbalinen 

mit 2 festliegenden, in gewissen Entfernungen 

unterstiitzten Tragseilen und einem beweglichen 

Seil ohne Ende, dem sogen. Zugseil, ais bekannt 

voraussetzend, sei hier noch bemerkt, dafs in- 

mi t ten einer jeden Tl iei lst recke die Trag- 

seile au f einem besonderen Spannbock ,  

der auf einem soliden Fundament ruht und gut 

verankert ist, abso lut  fest gelagert  sind, 

wahrend dieselben andererseits auf den beiden 

Endstationen bezw. der Winkelstation mit starken 

Ketten yerbunden sind, die, iiber Rollen gefOhrt,

* In dem Berichte in voriger Nummer war die j 
Lange" auf Seite 551 irrthumlich mit 44,83 m statt I 
4483 m angegeben.

an ihren Enden scl iwerc Spannge  wichte 

tragen, derart ,  dafs sich die Seile stets 

in constanter  Spannung  bef inden und sich 

bei Tempera tu rver i i nderungen  frei aus- 

dehnen  bezw. z usam menz iehen  konnen.

Die T ragse i l e  von 33 mm Durchmesser fiir 

den beladenen und 25 mm Durchmesser fiir den 

leeren Strang sind ais Spiralseile construirt mit 

19 Drahten ii 6,6 bezw. 5 mm Dicke und aus 

einer besonders praparirten, extra weichen Stahl- 

qualitiit hergestellt.

Das Zugsei l  ist ein gewohnliches Litzenseil 

aus 6 Litzen a 7 Drahten von 1,7 mm Durch

messer aus bestem Patent-Tiegelstahl angefertigt. 

Auf den beiden Endstationen ist dasselbe um

2 m grofse horizontale Seilscheiben gefiihrt, wo- 

von die eine ais Antriebsscheibe 2 rillig mit Hirn- 

leder ausgeschlagen ist und durch die auf der 

Hiitte aufgestellte Betriebs-Dampfmaschine in Be

wegung gesetzt wird. Letztere, eine liegende 

Expansions-Dampfmaschine von etwa 20 HP, wird 

von den vorhandenen Dampfkesseln der Hiitte 

gespeist.

Die Unters t i i t zungen der Tragsei le  sind 

in einfaclier und eleganter, aber solider Eisencon- 

struction ausgefiihrt; zu den eigentl. Standem 

und dem Holm wurde [^* Eisen und zu den

Absteifungen |__- Eisen verwandt (s. Fig. 1). Die

Hohen der Stiitzen iiber dem Terrain sind mini- 

mai 6,5 m , so dafs die von der Bahn iiber- 

schrittenen Aecker und Wiesen unbehindert be- 

wirthschaftet werden konnen, variiren jedoch bis 

maximal 16 m Hohe. Die Stiitzen iiber 10 m 

Hohe sind zur grofseren Stabilitat noch mit ge- 

eigneten Zugankern versehen.

Die Stiitzenentfernung betragt durchschnitt- 

lich 40 m.

Die F o r d e r w a g e n dagegen, welche einen Inhal t 

von 40 0 kg haben, folgen sich alle 72 m, so 

dafs 125 W a g e n  auf  der Strecke sind, 

welche bei 1 l/2 m Geschwindigkeit pro Secunde 

jeden Tag 6 mai Kin- und zuriicklaufen, um das 

verlangte Quantum von 30 Doppe lw aggons  

Eisenstein zu fordem.

An der Station angekommen, kuppelt sich der 

Wagen selbstthatig vom Zugseil ab und lauft 

vermoge seiner Bewegungsenergie seitlich vom 

Tragseil ab auf die sogen. Hangę- oder Weichen- 

schienen, um dann von einem Arbeiter an seinen 

Bestimmungsort geschoben zu werden, auf der 

Beladestation zum Fiillen, auf der Entladestation 

zum Entleeren und auf der Curvenstation von 

einer Tlieilstrecke zur andern.
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Die w ich t ig-  

sten D e t a i ł s  der 

W a g e n  und 

schliefslich auch der 

ganzen Drahtseil- 

bahnsind die L U u f- 

werke und die 

Ku ppelungs-  

a p p a r a l e, weil von 

denselben ein regel- 

mafsiger ungeslor- 

ter Betrieb vorzugs- 

weise abhiingig ist.

Das L a u f w e r k 

(Fig. 2) erscheint 

uns ais eine gute 

Yerbesserung der 

Neuzeit und soli 

die den seitherigen 

Laufwerken mit 

e inse it iger Tra- 

verse anhaftenden 

Uebels tande, 

namentlicli aber das 

SchiefhSngen der

selben bezw. der 

Wagen dadurch 

vollstiindig beseiti- 

gen, dafs die Laufrollen auf beiden 

Seiten gelagert sind. Die Achsen O 
der Laufrollen B B sind in den Stahl- 

platten AA eingescliraubt und dienen 

zugleich ais Stebbolzen zwischen den 

letzteren, so dafs in Verbindung mit 

dem eingenieteten Lagerkorper D das 

eigentliche Laufradgelniuse, die sogen.

Traverse, ein festes Ganze bildet. Die 

Bolzen C sind hohl und aus Phos- 

phorbronze hergestellt, der Hohlraum 

dient ais Schmiergefiifs und ist durch 

eine Schraube G zuganglicli behufs 

Fiillen mit consistentem Fett. Letzteres 

kann durch radial gebohrte Loch er U h 
und Sclimiernuthen zu der Reibungs- 

flache zwischen Nabe und Bolzen ge- 

langen. Das Fiillen dieser Schmier- 

gefafse geschiebt mittelst einer Spritze 

sehr sclmell und ohne Fettverlust, 

wodurch dieSchmierung einebeąueme, 

reinliche und aufserst sparsame ist.

Der die Bahn behandelnde Aufseher 

versicherte, dafs eine einmalige Fiillung 

(etwa 25 g) mindestens 8 Tage vorhielt 

und wahrend dieser Zeit absolut keine Bedienung 

der Laufwerke erforderlich sei.

D ie Kuppelungs-Apparate  sind die soge- 

nannten Ottoschen Scheibenapparate, (Figur 3). — 

Es sind Frictionsapparale und bestehen aus 2 Schei- 

ben, wovon eine a an den Quersteg S des Wagenge- 

hanges angeschraubt und die andere b um einen

in a befestigten Bolzen c drehbar ist. Das An- 

kuppeln geschiebt, indem der Arbeiter vorerst das 

Zugseil g oben zwischen die beiden Scheibcn 

a und h legt, wobei demselben h ais Trag- oder 

Leitrolle dient. Fiir gewohnlich werden die 

beiden Scbeiben durch die Feder f  in einiger 

Entfernung von einander gehalten zum beąuemen
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Einlegen und Aushebcn des Zugseils.

Der Kopf des Bolzens c ist zu einer 

flachgSngigen Schraube ausgebildet und 

tragt einen Hebel e, dessen Auge ais 

Mutter der Schraube dient. Durch Drehen 

des Hebels' c auf dem Gewinde nach 

oben wird die Scbeibe b gegen a ge- 

driickt und das Zugseil zwischen die 

beiden Scheiben eingeklemmt, wobei der 

Hebel senkreebt steht. In dieser Stellung 

ist zugleich der Hebel e mittelst des 

Stifles h und der Feder i durch die 

Nase k  des Bolzens c festgehalten.

An der Station angekommen, wird 

der Hebel e durch Anschlagen gegen eine 

Platte m nach unten gedreht, nachdem 

vorher der Arretirhebel n angeschlagen 

und den Arretirstift gehoben hat. Gleich

zeitig driickt die Feder f  die Scheibe b 
von sieli ab und das Zugseil wird frei.

Das Zugseil ist vollst;indig frei von Muffen, 

so dafs der Wagen an jede beliebige 

Stelle des Seiles angekuppelt werden 

kann. Dadurch wird das Seil in seiner 

ganzen Liinge gleichmafsig beanspruclit und des

halb erweist sich auch die Haltbarkeit der Seilc bei 

Anwendung dieser Scheibenapparate grofser ais 

bei anderen Kuppelungsvorrichtungen. Es wurde 

uns versichert, dafs z. B. die Ferniesche Bahn in 

Giefsen, welche seit 1879 fortwahrend in flottem 

Betrieb sei — tiiglich 30 Waggons Forderung

— his dato, also nach 8 lj2 Jahren, noch keine 

Reparatur am Zugseil geliabt und auch voraus- 

sichllich in Jahren an eine Auswechselung nicht 

za denken sei.

Ein grofser Yortheil der Frictionskuppelung 

gegeiuiber den Klauenapparaten besteht iiberhaupt 

darin, dafs man ohne weiteres bei gleicher Ge

schwindigkeit der Maschine und des Zugseiles die 

Fordermenge steigern kann, indem man einfach 

die Wagon in kiirzeren Abstauden an das Zugseil 

kuppelt. Der Ottosche Scheibenapparat soli bei 

400 kg Wagen-Inhalt noch bei Steigungen von 

1 : 6 .  mit absoluter Sicherlieit verwendbar sein.

Auf der Be lades ta t i on  (Blatt XXVI) sind um 

dic Hiingeschienen herum Fiillrumpfe angeordnet, 

aus denen der Eisenstein in die Seilbahnwagen 

mittelst bequem eingericliteter Fiillsclmauzen durcłi 

einfaches Aufziehen eines Schiebers abgefiillt wird. 

Damit man mit der Scilbalinforderung nicht un

mittelbar von der Grubenforderung abhangig ist, 

sind die Dimensionen der beiden Fiillrumpfe so 

bemessen, dafs dieselben lOODoppel-Waggons Eisen

stein aufnehmen konnen. Die Fiillrumpfe sind 

aus Stein und Eisen aufserst solid construirt; 

am oberen Bandę derśelben ist ein starker eiserner 

Kost mit 130 mm Maschenweite angebracht, 

derart, dafs dic dariiber fahrenden Grubenwagen 

erst auf diesen Rost gekippt werden, die Erz- 

stticke unter 130 mm Dicke fallen durch, wahrend

IX.7

Fig. 3.

die slarkeren Slficke erst auf dcm Rost zerschlagen 

werden miissen. Auf diese Weise hat man zu

nachst den Yortheil einer moglichst gleichmafsigen 

Stuckgrofse, was fiir den Hochofenbelrieb sehr 

wichtig ist. Aufserdem wird auch das Fiillen 

der Seilbahnwagen erleichtert, wenn man mit 

nicht so grofsen Erzstiicken zu thun bat.

Die Ent ladest at ion  (Blatt XXVII) befindet sich 

auf dem Ilut^nplatze und zwar unmittelbar vor 

der Mollerhalle in einer Ilohe von 5,2 m iiber 

Iliittensohle. Im vorderen Theile befindet sich der 

Antrieb und dieTragseilspannvorrichtung, wahrend 

sich gleich dahinter ein 40 m langer Doppelfiill- 

rumpf anscliliefst, in den dic ankommenden 

Seilbahnwagen entleert werden. In diesem Depot 

konnen 150 Doppel-Waggons Eisenstein unterge- 

bracht werden und ist die Einrichtung so getroften, 

dafs der tagliche Bedarf der Hochofen in die 

beiden oberen Schurren gebracht wird, die berjuem

50 Doppel-Waggons Eisenstein fassen, wahrend 

der untere Theil, etwa 100 Doppel-Waggons, ais 

»eiserner Bestand« fiir gewohnlich unberuhrt 

bleibt und nur dann in Angriff genommen wird, 

wenn die Seilbahn etwa eine Belriebsstorung 

erleiden sollte und also der Hocliofenbetrieb da

durch nicht in Mitleidenschaft gezogen werden kann.

Das Entleeren der oberen Fiillrumpfe geschiclit 

ebenfalls mittelst seitlicli angebrachter Fiill- 

schnauzen, welche sich unmittelbar iiber den 

untergefahrenen Mollerwagen befinden. wodurch 

alęo das seitherige kostspielige Einschaufeln der 

Erze in die Mollerwagen vollstandig gespart wird. 

Die iiber den Fiillrumpfen befindlichen Hiinge- 

schicnen sind an geeigneten Stellen mit Weichen 

versehen, um an jede beliebige Stelle zu kómmen, 

andererseits auch um unniitze Wege zu rermeiden.

2
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Der untere Theil der Entladeśtation ist massiv, 

wahrend der obere Theil mit Holzfacliwerkwanden 

ausgefuhrt und mit Asphalt gedeckt ist, so dafs 

das Ganze einen recht soliden und gefalligen Ein- 

druc.k macht. Wie aus Blatt XXVII ersichtlich, be- 

findet sich dic Dampfmaschinen-Stube unterm 

vorderen Theile der Laufbuhne und gleich da- 

hinter schlicfst sich das Antriebsyorgclege an. — 

Der Antrieb wird durch einen Gummiriemen be- 

wirkt und kann mit Hiilfe einer Lohmann & 

Stolterfohtschen Frictionskuppelung sowohl von 

der Laufbiilme ais auch von der Maschinenslube 

aus bequcm aus- und eingeriiekt werden.

An der nahezu in der Mitte der Bahn befind- 

lichen Gurven- oder Winkelstatiou befinden sich, 

wie oben bereits bemerkt, die Spanngewichte der 

Tragseile, wahrend das Zugseil iiber 2 horizontale 

festgelagerte Leitrollen lauft, durch deren Lage 

die Richtung der beiden Theilstrecken bedingt 

wird. Die yon der einen Theilstrecke ankommen- 

den Wagen werden beim Eintritt in die Curvcn- 

station selbstthatig entkuppelt, dann auf den hier 

angebrachten Umfiihrungs- oder Hangeschienen 

von einem Arbeiter auf das Tragseil der andern 

Theilstrecke geschoben und wieder an das Zug- 

seil angekuppelt.

Zur leichteren Verstandigung der dic Bahn 

bedienenden Arbeiter sind elektrische Lautewerke 

mit Mikrotelephonen angebracht, derart, dafs von 

jeder der 3 Stationen mit den beiden anderen 

ein directer Verkehr moglich ist.

Zur Bedieming der Bahn sind erforderlich: 

auf der Beladestation 1 Stalionist und 3 Arbeiter 

zuni Wagenschieben und Fiillen, auf der Winkel-

station 2 Stationisten und 1 Wagenschieber, auf 

der Entladeśtation 1 Stalionist und 3 Arbeiter 

zum Wagenschieben und Entleeren, sowie 1 Auf- 

seher, also im ganzen 12 Mann.

Mit diesem Personal werden mit Leichtigkeit 

alle 48 Secunden 1 Wagen, also 750 Wagen pro 

1 Tag (10 Stunden), d. i. 750 X  400 =  300 000 kg 

gefdrdcrt. Dabei greift Alles so exact in cin- 

ander wie ein Uhrwerk, so dafs es eine Lust ist, 

dcm Betriebe zuzusehen, wie denn auch die ganze 

Anlage einen soliden und gefalligen Eindruck 

macht. Dic Constructionen namentlich der Seile 

und Unterstutzungen sind so stark gewahlt, dafs 

die Forderung fast verdoppelt werden kann, wenn 

nur der Wagenpark entsprechcnd vergrofsert wird.

Was nun die Frachtersparnifs gegenuber dem 

bisherigen Eisenbahntransport beirilTt, so ist diese 

geradezu erstaunlich, denn wiihrend seither die 

Eisenbalmfraeht pro 1 Doppel-Waggon J l  7,50 

betrug, stellen sich jetzt die Transportkosten incl. 

Zinsen und Amortisation des Anlagekapitals (An- 

lagekosten J l  126 000, — ) sowie aller Betriebs- 

unkosten (Reservefonds fiir laufende Reparaturen, 

Grundentschadigung etc.) auf nicht einmal J t  3,50.

Beim jetzigen Forderąuaritum von taglich 30 

Doppel-Waggons oder rot. 9000 Doppel-Waggons 

pro 1 Jahr betragt also die jahrliche Ersparnifs

4 X  0000 =  36 000 J l.
Obwohl der Seilbahntransport im letzten Jalir- 

zelint sieli in uberraschender Weise Bahn gebrochcn, 

mufs man sich angesichts solcher Zahlen doch 

entschieden wundern, dafs die Anwendung dieses 

Yorziiglichen Transportsystems nicht noch mehr 

Aufnahme gefunden bat.

Oiclitycrsclilufs fiir Hocliofen.
Von J. Sch link  in Miilheim a. d. Ruhr.

Der in nehenstehender Abbildung dargestellte 

Gasfang wurde bereits vor mehreren Jahren ent- 

worfen, ohne dafs bis jetzt sich Gelegenheit zur 

Anwendung fand.

A ist das gewohnliche Mittelrohr zum Gas- 

abzug, B der Fiilltrichtcr fiir die Beschickung, 

E  die Yerschlufsglocke mit Wasserdiclitung. 

Der Fulltrichter B hat unterlialb der Glocke 

breite, fensterartige Oeffnungen C C, welche 

durch schmalere Stege mit Yerstarkungsrippen 

yoneinander getrennt sind; hieran schliefst sich 

der Yertheilungskegel Z). Die Hohe der Oeffnungen 

C C mufs so grofs sein, dafs die dicksten Stiicke 

der Beschickung ungehindert durchfallen konnen.

Wird dic Glocke E gehoben, so rutscht 

der grofsere Theil der Beschickung durch die 

Oeffnungen O C auf den Kegel D und von

diesem an den Umfang des Ofens. Ein kleinerer 

Theil gleitet uber dic Zwischenstege nach der 

Ofenmitte. Die Menge desselben hangi von der 

Breite der Slega ab. Bcginnen dic Oeffnungen 

C C sich durch die cingesturztc Beschickung zu 

yerstopfen, so fiillt der im Trichter gebliebenc 

Rest der Materialien nach der Mitte. Das Um- 

gekehrtc, d. h. Anhaufung des Materials zwischen 

Kegel D und Mittelrohr A, tritt wohl wegen der 

Wirkung des letzteren seiten ein. Lafst man 

demnach dic Gichten nicht derart tief nieder- 

gehen, dafs iiberall ganz ungehindertes Einstiirzen 

erfolgt, so findet dadurch auch ein gewisser 

Ausgleich zwischen Rand und Mitte statt. Dic 

Einrichtung wirkt gleichzeitig wie ein Parryscher 

Trichter (cup and cone) und wie ein Langenscher 

Apparat.



Seplember 188?. „ Ś T A H L  t)ND  E l S E N . 4 Nr. !). G2i

Die Vorziige der Anordnung sind:

1. Das Hebezeug der Glocke kann ungleicli 

schwiicher sein ais die Senkvorrichlnng 

beim Parrysclien Trichter.

2. Es wird an Hohe gewonnen, denn dic Be- 

schickungssaule im Ofen kann bis zum 

Rande der Glocke steigen, beim Parrysclien 

Trichter aber nur bis zum unteren Rande 

des gesenkten, beweglichen Kegels.

3. Die Vertbeilung erfolgt nach Rand und 

Mitte.

4. Die Gicht ist bei geoffneter Glocke sichlbar 

und einigermafsen zuganglich.

o. Die Einrichtung ist einfach und billig ; sie 

eignet sieli besonders fur grofse Hochofen.

Schliefslich sei bemerkt, dafs die Zeichnung 

nur den Grundgedanken, jedoch . keineswegs die 

mafsstabliche, constructive Losung- der Aufgabe 

darstellen soli. Dem mit solchen Dingen ver- 

trauten Faelimann wird die richtige Ausfiihruiig 

keine Schwierigkeiten bieleń.
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Nener steinernor Windcrliitzer.
(M it  Z e ich n u n ge n  a u f  B la t l X X V I I I . )

Durch das Kaiserliche Patentami ist kurzlich 

eine Anmeldung L. 4218 bekannt gemacht, welche 

einen neuen steinernen Windcrliitzer betrifTt.

Dor Berichterstatter hat die Erlaubnifs des 

Erfinders, Hrn. F r i tz  W.  L i i rmann  in Osna- 

bri ick, hieriiber folgende Mittheilungen zu machen.

Auf Blatt XXVIII ist in Fig. 1 und 2 ein 

gewohnlicher Cowper-Winderhitzer und in Fig. 3 

und 4 der neue Winderhitźer gezeichnet.

Die bisherigen Cowper-Winderhitzer sind nicht 

frei von Mangeln; dieselben bestehen in :

1. Uiwóllkommener Verbrennung der Heizgase.

2. Unregelmafsiger Yertheilnngder Verbrennungs- 

producte, also der erzeugten Warnie in der 

Steinausfiillung der Warmespeicher.

3. Unzweckmafsiger Unterstiitzung derselben.

Die Folgę dieser Miingel der bisherigen

Cowper-Winderhitzer war naturgemafs unge- 

ntigende Ausnutzung des Anlagckapitals derselben.

Z u  1. E ine rasche und v o l l k om m ene  

Y e rb rennung  der Ilochofengase wird in den 

Gowper-Winderhitzern dadurch verh indert ,  dafs 

Ileizgas und Luft ungemischt, feuclit und nicht 

Torgewarmt zusammengefiihrt werden.

Die Gase treten in die Cowper-Winderhitzer 

durch eine einzige OefTnung x (Fig. 1) von 520 mm

1. W . in einen kreisrunden Schacht z von 

1000 mm 1. W ., in welchem den Gasen auch 

nur durch eine einzige, ebenfalls 520 mm weite 

OeiTnung y die zu ihrer Yerbrennung nothige 

Luft zugefuhrt wird.

Einrichtungen zur Yermisehung von Gas und 

Luft in dem Verbrennungsschacht z sind nicht 

Yorhanden. Beide, Gas und Luft, haben aufser- 

dem, beim Aufsteigen in dem engen Schacht z, 
eine sehr grofse Geschwindigkeit; Gelegenheit 

und Zeit zur Vermischung sind also sehr gering.

Zu einer vollkommenen Yerbrennung der Gase 

gehort nun sowohl vorlierige gute Mischung von 

Gas und Luft, ais yorherige Erwarmung des 

Gemisclies bis 650°, d. h. bis auf die Entzi in- 

dungs tempera tu r*  desselben, bei welcher Eisen 

dunkelroth erscheinen wiirde.

Fiir gewohnlich konnen diese Nothwendigkeiten 

einer guten Verbrennung nicht in der kurzeń 

Spanne Zeit herbeigefiihrt W'erden, wahrend 

welcher das kalte, feuclite Gas und die kalle 

Luft in dem sogenannten Yerbrennungsschacht z 
aufstromen. Durch die beginnende Verbrennung 

eines Theils der Gase, welche in dem sogenannten 

Yerbrennungsschacht z stattfmdet, erwarmt sich

* Recherches sur la combustion des melanges 
gazeux par Mallard & Le Chatelier. 1S83, S. 19.

im giinstigsten Falle das Gemisch allmahlich bis 

auf 650°, d. li. so weit, dafs die gesammte 

•Menge der Mischung von Gas und Luft beim 

Austritt aus dem Schacht s yielleicht die Ęnt- 

zundungstemperatur von G50u erreicht hat. Die 

Yollkommene Mischung von Gas und Luft wird 

jedoch sehr liaufig erst durch Eintritt derselben 

in das Gitterwerk der Steinausfiillung des Warme- 

speicliers erzwungen, und erst hier tritt in vielen 

Fiillen eine vollkommene Verbrennung ein, d. li. 

gelit die Warmeentwicklung vor sich.

Aus diesen Grunden ist bei den Gowper- 

Winderhitzern die Temperatur in den oberen 

Metern der Steinausfiillung auch so hoch, dafs 

hier eine Schmelzung des Giclitstaubes, und da- 

mit eine Zerstorung der oberen Steinlagen des 

Gitterwerks stattfindet.

In weniger giinstigen Fiillen der Mischung 

und Erwarmung von Gas und Luft gelangen die 

unverbrannten Gase sogar bis in den Raum w 
unter der Steinausfiillung der Warmespeicher, 

welche bei den Cowper-Winderliitzern durch einen 

gufseisernen Rost getragen w ird, und verbrennt 

erst hier oder gar erst im Schornstein. In jedem 

Falle nahert sich mit fortschreitender Erwarmung 

der Steinausfiillung des Warmespeichers die Zone, 

in welcher sich die Yollkommene Verbremiung 

yollzieht, riickwUrls durch diese Steinausfiillung 

allmahlich dem Raum v unter der Kuppel, und ge- 

langt scliliefslich auch in den Schacht z , wo 

man holft und glaubt, dafs die vollkommene 

Yerbrennung von vornliereui und immer slatt- 

finden mogę und wiirde. Es dauert nun in

folge dieser unvollkommenen Verbrennung sehr 

lange, bis die grofse Masse der Steinausfiillung 

des Warmespeichers der Gowper-Winderhitźer 

geniigend erwarmt ist.

Damit unter diesen Umstiinden in dem Warme

speicher eine zur Winderhitzung geniigende Menge 

Warme vorrathig ist, sieht man sich gezwungen, 

sehr viele, sehr grofse, also sehr tlieure, Cowper- 

Winderhitzer anzulegen.

Ein fernerer Nachtheil der unvollkommenen 

Verbrennung ist die dadurch veranlafste Ver- 

schwendung der zur Heizung dienenden Ilochofen- 

gase, welche den Warmeeffect von etwa 50 ^  

des im Hochofen verbrauchten Koks, also auch 

ein grofses Kapitał enthalten, von welchem d e r 

Theil verloren gelit, welclier der unvollkommenen 

Verbrennung entspriclit.

Die durch bessere Yerbrennung zu ersparenden 

Gasmengen sind jedoch, wie jeder Hiittenmann 

weifs, sehr yortheilhaft zu anderen Heizzwecken 

zu verwenden.
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Z  u  2. Selbst wenn m a il aber anninimt, 
dafs der grofsere Theil der Gase auch in den 
Cowper-Winderhitzern verbrennt, so bleibt doch 
der Mangel einer regelmafsigen Vertheilung der 
Yerbrennungsproducte, also der erzeugten Warme 
in dem Warmespeicher der Gowper-Winderhitzer 
zu beseitigen.

Diese mangelhafte Yertheilung wird in den 
Cowper-Winderhitzern veranlafst, einmal dadurch, 
dafs der Schacht z escentrisch zu der Grundflache 
des Winderhitzers liegt (siche Fig. 2), dann da
durch, dafs der Querschnitt des Schachtes z, in 
welchem Gas und Luft aufsteigen, im Yergleich 
zu der Grundllache der Steinausfullung des Warme- 
speichers sehr klein ist, ferner dadurch, dafs in 
dem grofsen Raum der Steinausfullung des 
Warmespeichers, welcher zwischen dem Austritt. 
von Gas und Luft oder der Verbrennungsproducte 
aus dcm Schacht z und dem Eintritt u derstelben 
in den Schornsteinkanal liegt, also iiberhaupt in 
dem Warmespeicher, keinerlei Yorrichtung, also 
auch keinerlei Moglichkeit vorhanden ist, um den 
Verbrennungsproducten eine regelmafsige Yer
theilung durch die gesammte Steinausfullung des 
Warmespeichers vorzuschreiben.

Die Verbrennungsproducte konnen also durch 
kein Mittel verliindert werden, den nachsten, d. li. 
geraden Weg von der Ausmiindung des Schachtes 0 

(oben unter der Kuppel) zu dem in derselben 
senkrechten Ebene liegenden Eintritt u in den 
Schornsteinkanal cinzuschlagen, also nur einen 
Theil der Steinausfullung des Warmespeichers, 
und zwar nur den mittleren, zu erwarmen.

Der Schacht s hat, in Fig. 1 und 2, welche 
die gebrauchlichen Mafse der Cowper-Winderhitzer 
geben, 1600 mm Durchmesser, d. h. einen lichten 
Querschnitt von 2,01 qm; die ganze lichte oder 
innere Grundflaelie des Cowper-Winderhitzers 
innerhalb der Umfassungsmauer betragt bei 5 m 
Durchmesser 19,635 qm. Der Quersclmitt des 
Raumes, welchen der Yerbrennungsschacht bei
2,5 m aufsen einnimmt, betragt 4,908 qm; die 
halbmondformige Grundllache des Warmespeichers 
hat deshalb 19,635 — 4,908 =  14,727 qm. 
Die Grofse der Warmeaustriltsoffnung z verhiilt 
sich also zu der Warmeaufnahmeflacnl des 
Warmespeichers wie 2,01 : 14,727 =  1:7. Bei 
diesem Mifsverhaltnifs der Querschnitte kann sich 
die aus 2,01 qm des Schachtes z austretende 
Mischung von Gas und Luft, oder konnen sich 
die daraus austretenden Yerbrennungsproducte 
auf 14,727 qm der Warmespeicher nicht gleich- 
miifsig vertheilen.

Wenn nun die Querschnitte der 250 offenen 
Schitchte in der Steinausfullung des Warme
speichers zusammengenommen nicht wesentlich 
grofser waren ais der Querschnitt des Schachtes z, 
d. h. nicht grofser ais 2,01 qm, dann wurden 
die Yerbrennungsproducte trotz des ungiinstigen 
Verbaltnisses der Grundflachen von 1 :7 doch

noch genolhigt sein, durch alle Oeffnungen der 
Steinausfullung der Cowper-Winderhitzer gleich- 
miifsig niederzuziehen. Der Gesammtquer- 
schnitt der in der lialbmondformigen Grundllache 
der Steinausfullung des Warmespeichers der 
Cowper-Winderhitzer vorhandenen 250 Oeffnungen 
ist aber bei Oeffnungen von 160 mm im Quadrat
6,4 qm. Der ”Querschnitt des Schachtes z 
verhalt sich dazu also wie 2,01 i 6,4 =  1 : 3,2, 
d. li. es sind nur 1js der in der Steinausfullung 
des Warmespeichers der Cowper-Winderhitzer 
vorhandenen 250 Oeffnungen nothig, um den aus 
dem Schacht tretenden Verbreimungsproducten 
den Durchgang zu gestatten.

Die Yerbrennungsproducte brauchen deshalb 
nur durch die 80 Oeffnungen niederzugehen, 
welche zwischen den Linien 1 bis 2 und 3 bis 4 
der Fig. 2 liegen; schon in diesen ist der Quer- 
schnitt ebenso grofs, ais in dem Yerbrennungs- 
schacht z der Cowper-Winderhitzer. Es liegt 
nun fiir die Yerbrennungsproducte bei dem bis
herigen Mangel an irgend einer Yertheilungsvor- 
richtung in den Cowper-Winderhitzern so lange 
gar keine Veranlassung vor, durch mehr ais diese 
zum Durchgang geniigenden 80 Oefinungen 
zwischen den Linien 1 bis 2 und 3 bis 4 zu 
geben, d. li. durch andere Oefinungen der Stein
ausfullung zu ziehen, welche nicht in ihrem 
nachsten Wege zum Schornstein u, d. h. aufser- 
lialb der Linien 1 bis 2 und 3 bis 4 (Figur 2) 
liegen, bis diese mittleren Oeffnungen der Stein- 
ausfiillung durcli Gichtstaubansatze theilweise oder 
ganz verstopft sind.

Dieser Fali der Verstopfung der mittleren 
Oeffnungen der Steinausfullung aber braucht, bei 
aufmerksamer Reinigung der genfigend weiten 
Oeffnungen, nicht einzutreten, und so werden 
dann dio Yerbrennungsproducte immer und allein 
durch diese mittleren 80 Oeffnungen der Stein
ausfullung, zwischen den Linien 1 bis 2 und
3 bis 4, und niemals durch die ganze Stein
ausfullung der Cowper-Winderhitzer a u cli nur 
einigermafsen gleichmafsig vertheilt liin- 
durchziehen.

Die innere Grundflache der Steinausfullung 
der Warmespeicher der Cowper-Winderhitzer isl 
in Fig. 2, wie oben schon angegeben, 19,635 qm. 
Die Grundflache der wirklich benutzlen Steinaus- 
fiillung der Warmespeicher zwischen den Linien
1 bis 2 und 3 bis 4 (Fig. 2) ist dagegen nur 
etwa 4,9 qm. Das Yerhaltnifs der benutzlen zu 
der vorhandenen inneren Grundflache der Warme
speicher ist bei den Cowper-Winderhitzern also 
kaum wie 1:4.

Es werden also von dem fiir den Zweck der 
Winderhitzung verwendeten Anlagekapilal der 
Cowper-Winderhitzer aus diesem Grunde nur 
25 % ausgenutzl.

Z u 3. Die bisherige Unlerstiitzung der Stein-
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ausfiillung der Cowpcr-Winderliitzer durch einen 
gufseisernen Rost ist unsicher und theucr.

Der Fali, dafs dic Yerbrennung kurz nach 
dem Einlafs der Gase in den Cowper-Winderhitzer 
erst in dem durch den gufseisernen Rost abge- 
deckten Raum w unter der Steinausfiillung statt- 
findet, ist aus den oben zu 1. angegebenen Grunden 
kein seltener.

Die theure -und an sich uiiyollkommene gufs- 
eiserne Onterstiitzung der Steinausfiillung ist da
durch der Zerstorung, mindestens durch Springen 
und Yerschieben, ausgesetzt.

Die Reihen der Oeffnungen der Steinausfiillung, 
welche iiber den _L'T ragern des Rostes ange
ordnet, sind bei yielen Winderhitzern nach unten 
durch die Grundplatte dieser Triiger verschlossen ; 
die Seitęnflachen dieser verschlossenen Oeffnungen 
der Steinausfiillung konnen also nicht zur Auf- 
nahine von Warme aus den Verbrennungspro- 
ducten, und zur Abgabe von Wiirme an den zu 
erhitzenden Wind benutzt werden. Dadurch gehen 
der Ausnutzung fernere 8 bis 10 $  der Oeffnungen 
der Steinausfiillung, also des Anlagekapitals 
verloren.

Diese beschriebenen Mangel der Gowper-Wind- 
erhitzer hat der Erfinder bei den neuen steinernen 
Winderhitzern der Patentanmeldung L. 4218 V 
zu vermeiden gesucht. Wir wollen dies nach- 
weisen, indem wir zu einer Beschreibung derselben 
iibergehen.

Der auf Blatt XXVIII, Fig. 3 und 4, gezeichnete 
neue steinerne Winderhitzer hat mit den Gowper- 
Winderhitzern die aufsere Form, den nicht mit 
Steinen ausgefiillten Raum A unter der Kuppel, 
und die Art der Steinausfiillung insofern gemein, 
ais der Warmespeicher auch dieses neuen Wind- 
erhitzers mit jeder Art Stcine ausgefiillt werden 
kann.

Der in Fig. 3 und 4 gezeichnete neue steinerne 
Winderhitzer unterscheidet sich dagegen von den 
Cowper-Winderhitzern durch folgende ihm eigen- 
thumliche Anordnungen.

Das Gas tritt entweder durch b, in der Sohle 
des Winderhitzers, in den Sehacht c, steigt in 
diesem auf und tritt oben aus c und c1 unter der 
Kuppel des Winderhitzers in den Verbrennungs- 
raum A aus. Dieser Fali ist in Fig. 3 gezeichnet. 
Der Schacht c kann aber auch weggelassen 
werden und tritt dann das Gas, unmittelbar von 
der Gicht des Hochofens kommend, durch die 
unter der Kuppel befindliche Oeffnung a in den 
Yerbrennungsraum A aus; oder der Schacht c 
ist, wie punktirt gezeichnet, bis unter die Kuppel 
gefiilirt und das Gas tritt aus den Oeffnungen c1 

in den Verbrennungsraum A und zwar entweder 
nur von oben durch a oder nur von unten durch
c, oder aber durch beide OefTnungen kommend.

Die Luft, welche zur Yerbrennung dieser Gase 
nothig ist, tritt durch die unten am Fufs des 
Winderhitzers angebrachten Oeffnungen d in den

Rundkanal e, steigt aus diesem durch die Schachte f  
auf und tritt durch die Oeffnungen h und li', 
welche in yerschiedenen, zu den Gasaustritls- 
Offnungen c und c1 passenden Ebenen des Kuppel- 
gewolbes angeordnet sein konnen, in den Yer- 
brennungsraum A.

Die heifsen Verbrennungsproducte speichern 
die in A erzeugte Warme auf ihrem Wege durch 
die Schachte i in der Steinausfiillung des WSrme- 
speichers auf und gelangen so abgekiihlt durch 
die 4 Oeffnungen m und den Abschlufs m1 in 
einen Schornsteinkanal n, welcher gemauert und 
unter dem Winderhitzer oder, wie hier gezeichnet, 
ais ein hochliegendes Rohr u angeordnet ist, 
und zum Schornstein fiihrt. Der kalte zu erhitzende 
Wind tritt in die Leitung n an irgend einem 
Punkte o ein, steigt durch die Schachte i des 
Wiirmespeichers auf. Der heifse Wind sammelt 
sich in dem Raum A, fallt durch die Oeffnungen 
h und hl und die Schachte f  nieder und sammelt 
sich wieder in dem Rohr r, welches in derselben 
Ilohe wie die zum Hochofen fiihrende Heifswind- 
leitung r1 liegt.

Der Schacht c ist, fiir die Gaszufuhrung von 
unten, aus feuerfesten Steinen* hergestellt, welche 
so construirt sind, dafs Risse in dem Mauerwerk 
ausgeschlossen sind.

In diesem Schacht c wird sich wahrend der 
Erwarmung der Gase, wie die Erfahrung lehrt, 
der letzte Rest des nicht iu den Staubsammlern 
verbliebenen Staubes ausscheiden, und kann dann 
unten aus b leicht entfernt werden.

Alle OefTnungen in dem Blechmantel des 
neuen Winderhitzers sind mit einer der bekannten 
Arten Abschlufsventile oder Schieber so versehen, 
dafs sie zugleich ais Einsleigeoffnungeu dienen.

Die Verbesserungen dieses neuen Winderhitzers 
werden durch die beschriebenen neuen Anord
nungen und neuen Einrichtungen erreicht, sie 
gelangen zur Geltung durch:

1. Raumersparnifs und Wannespeichei'- 
yergrofserung,

2. Vollkommene Verbrennung der Gase,
3. G leichm iifsige Vertheilung der 

heifsen Yerbrennungsproducte in 
dem W armespeicher,

4. Steinernen Unterbau.
Z u 1. Dadurch, dafs die Verbrennung in 

dem Raum A unter der Kuppel yorgenommen 
wird, ist der Schacht a der Gowper-Winderhitzer, 
Fig. 1 und 2, ganz iiberflussig geworden.

Allein durch dessen Beseitigung gewinnt der 
neue Winderhitzer gegeniiber' dem bislierigen 
Cowper-Winderhitzer 28 $  an Leistungsfahigkeit.

Der Schacht z nimmt niimlich in den Gowper- 
Winderhitzern bei 2,5 m aufserem Durchmesser, 
also 4,908 qm Grundflache und 17,5 m Hiihe

*  D ie  D op pe lkreuz-Fa lz fo rm ste ine  w erden  yon  Je r 
G ham otle fab rik  v on  K u lm iz ,  Id ar- un d  M a ricn ln ilte  
bei S a a ra u  hergestellt.
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einen Raum von 85,89 cbm ein, und steht in 
dem cylindrischen Hauptraum dieses Winderhitzers, 
welcher bei 5 m innerem Durchmesser, also
19,635 qm Grundflacho und 17,5 m Hohe
343.61 cbm grofs ist.

Yon diesem kostbaren Raum wurden in den 
Cowper -Winderhitzern nur 343,61 — 85,89 =

257,72 cbm, also 25?’̂  *  100 =  75 '% mit
o 4 ô o 1

Steinen ausgesetzt, und dienten nur diese 75 $  
des kostbaren Hauptraums dcm Zweck des 
Cowper-Winderhitzers, d. h. ais Warmespeicher.

Dieser Hauptraum hat bei 17,5 m Hohe in 
dcm neuen Windcrhitzcr (Figur 3 und 4) auch
343.61 cbm Inhalt.

Davon gcliL, wenn der innerc Gasschacht c, 
also dic Erhitzung schlecht brennender Gase 
nothwendig wird, dieser bei 900 mm aufserer 
Seite des Ouadrats mit 0,81 X  17,5 =  14,175 cbm 
ab, so dafs fiir den Warmespeicher des neuen 
Winderhitzers 329,43 cbm bleiben.

In den Zeichnungen Blatt XXVIII sind sowohl 
fiir den alten Cowper-Winderhitzer (Fig.‘1), ais 
fiir den neuen Winderhitzer (Fig. 3) gleiche Mafse 
angenommen und eingeschrieben, um obige und 
folgende Yergleichung anstellen zu konnen.

Der Warmespeicher des Cowper-Winderhitzers' 
enthalt, wie oben berechnet, 257,72 cbm 
Steinausfiillung; derjenige des neuen Winder
hitzers hat dagegen 329,43 cbm Steinausfiillung, 
also 329,43 -  257,72 =  71,71 cbm, d. h. 
71,71 X  100

257,72 ; , =| 28 *  męhr'
Erachtet man den inneren Gasschacht c, also 

dic Erhitzung gut brennender Gase nicht fiir 
nothwendig, liifst man also die Gase nur durch 
dic Oellnung a von oben in den Yerbrcnnungs- 
raum A treten, dann kann man sammtliche
343.61 cbm des Hauptraums des neuen Wind
erhitzers mit Gitterwerk ausfiillen, also ais Warme
speicher ausnutzen.

Dann hat der neue Winderhitzer boi gleiehen 
Mafsen, also lediglich durch Beseitigung 
des bisherigen Verbrennungsschachtes z 
(Fig. 1 und 2) einen Warmespeicher, welcher um
343.61 — 257,72 =  85,89 cbm, d. h. um 
85,89 X  100

257"Y2--“ 33,3 % grofser ist, ais der

Wiirmespeięher des bisherigen Cowper-Winder
hitzers.

Der neue Winderhitzer hat also bei gleiehen 
Mafsen lediglich durch die Beseitigung des bis
herigen Yerbrcnmmgsschachtes z eine um 28 bis 
33,3 <j{j grofsei.e Leistungsfahigkeit, ais der bis- 
herige • Cowper-Winderhitzer.

Z u 2. Im Falle der Anwendung des Schachtes 
c ist man in der Lage, die kalten, feuchten und 
haufig mit feinstem Staub uberladenen, und des- 
halb schlecht brennenden Hochofengase hoch zu

erhitzen. Dic zur Yerbrennung der Gase notbige 
Verbrennungsluft wird in den Sehiichten f  auch 
hoch erhitzt, und zwar durch die Warme, 
welche in die Aufsemnauerung g eingedrungen 
ist, und sonst durch Strahlung verloren geht.

Die heifsen Gase treten durch die Oeffnungen 
c1, und die heifse Yerbrennungsliift tritt durch 
die Oeffnungen li und hx in den Yerbrennungs- 
raum A. Dieser jetzigc Vcrbrennungsraum A 
hatte bei den Cowper-Winderhitzern hochstens 
den Zweck, den Uebcrgang der Verbrennungspro- 
ducte aus dem Schacht z in die Oeffnungen i 
der Steinausfiillung des Warmespeichers zu ver- 
mitleln, und aufserdem den Zweck, die Reinigung 
der Schachte i des Warmespeichers zu erleichtern. 
In diesem neuen Winderhitzer dient dieser
32,72 cbm grofse Raum A zu denselben Zwecken, 
aufserdem und zwar hauptsachlich jedoch ais Yer- 
brennungsraum A fiir das Gas und die Luft.

Die halbkugelige Form dieses Raumes A 
macht denselben jedenfalls ais Yerbrennungsraum 
sehr geeignet.

In dem zur Yerbrennung also jedenfalls hochst 
geeigneten, bisher unbenutzten Raum A ist die 
Yerbindung des erhitzten CO mit dem erhitzten O 
der atm. Luft eine sichere und vo likom men e, 
d. h. es werden bei dieser -Yerbrennung die mog
lichst grofsten Mengen Warmeeinheiten mit der 
geringsten Menge Gas erzeugt.

Die Yollkommene Yerbrennung der Gase fiihrt 
also eine fernere hier nicht in Zahlen aus- 
g e d r ii c k t c hohere Leistung des neuen 
W ind erhi tzers und Ersparnifs an Brenngas herbei.

Z u 3. Bei diesem neuen Winderhitzer treten 
die Gase in die Mitte des Verbrennungsraums A, 
und findet die Yerbrennung in dem gesammten 
Raum A stalt, so dafs die heifsen Ycrbren- 
nungsproducte sich in gl ei chm afs i ger Yer- 
theilung iiber den Schachten i der Steinausfiillung 
des Warmespeichers befinden.

Damit dic so giinstig angeordneten heifsen 
Verbrennungsproducte mm auch nicht durch den 
Zug des Sehornsteins veranlafst werden, sich nur 
in einer Abtheilung der Schachte i der Stein- 
ausfiillung des Warmespeichers zu vertheilen, 
damit dieselben vielmehr gezwungen werden, sich 
in allen Schachten i g le ichm afsig zu vcr- 
theilen, damit also in allen Steinen dieser Stein
ausfiillung gleichviel Warme aufgespeichert 
wird, hat der neue Winderhitzer vier gleich- 
miifsig in seinem Umfange vertheilte Abhitzc- 
Abzugstellen m (Fig. 4). Jede dieser Abzugstellen 
ni hat einen Schieber, dessen Gehause zwar nach 
aufsen dicht schliefst, dessen innerc Fiilming 
aber nicht dicht abzuschliefsen braucht, weil der 
Abschlufs der Yerbindung mit dem Schornstein 
nicht durch diese 4 Schieber, sondern durch eine der 
bekannten Vorrichtungen m1 (Figur 3) geschieht.

Die 4 Schieber m haben den Zweck, in dem 
ganzen Umfang des neuen Winderhitzers gleiche
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Bedingungen fur den Abzug der Abhitzc zum 
Schornstein zu schaffen, d. h. diesen Abzug, und 
damit also auch die Yertheilung der heifsen Ver- 
brennungspróducte in der Steinausfiillung der
Warmespeicher, und die Aufspeicherung der
Warme in demselben, gleichmafsig zu machen.

Zu dem Ende werden dio Schieber m e in
mal, und zwar nur bei der Inbetriebsetzung des 
Winderhitzcrs, mit Hiilfe eines Zugmessers auf 
ganz gleichen Zug, und dann fest, d. h. unver- 
riickbar eingestellt.

Der kalte zu erhitzende Wind tritt in die 
Leitung n an irgend einem Punkle o ein und 
wird durch dic oben erwahnten, genau cingcstellten
4 Schieber ebenfalls gleichmafsig in dem Unler- 
bau des Winderhitzcrs, d. h. in den Oeffnungen 
der Steinausfiillung des Warmespeichers vertheilt.

Weil nun bei diesem neuen Winderhitźer
einerscits dic Warme in den Steinen des Warme
speichers gleichmiifsig vertheilt ist, und der zu 
erbitzende Wind andererscits gleichmafsig durch 
die Oeffnungen (i) der Steinausfiillung zieht, mufs 
der Wind in allen Theilen des Warmespeichers 
auch gleichmafsig hoch erhitzt werden, was in 
den Gowper-Winderhitzern, wie oben nachgewicsen, 
unmoglich ist.

Durch die vorzuglichc Yerbrennung und dic 
gleichmafsige Vertheilung, welchc in dem neuen 
Winderhitźer stattfindet, wird eine schnellere Er- 
hitzung des ganzen Warmespeichers des Winder- 
hitzers erreicht, so dafs die Zcilcn, in welchen 
der Winderhitźer auf Gas stehen mufs, abgekiirzt, 
und die Zeiten, in welchen derselbe auf Wind 
stehen kann, vcrl;ingert werden. Hierdurcli er- 
rcicht man den nicht zu unterschatzenden Vor- 
theil, dafs der Unterscliied in der Windtemperatur 
bedeutend verringert wird. Dic gleichmafsige 
Yertheilung der heifsen Verhrennungsproducte in 
dem Warmespeicher fiihrt also noch eine 
weitere, hier nicht in Zahlen ausge- 
driickte holiere Leistung des neuen Wind- 
erhitzers und Ersparnifs an Gas hcrbci.

Z u 4. Der steinerne Unterbau der neuen 
Winderhitźer ist billiger und sichercr ais der 
gufseiserne Rost der Cowper-Winderhitzer; sicherer 
einfach darum, weil feuerfeste Steine allen Warmc- 
einfliissen besser widerstehen ais Eisen.

Der steinerne Unterbau ist in den letzten 
Jahren schon’ bei 23 verbesserten Cowper-Wind- 
erhitzern ausgefiihrt, zu deren Bau Liirmann, der 
Erfinder des hier bcschriebenen neuen Winder- 
hitzers, die Zeichnungen geliefert hat.

Die Anwendung dieses steinernen Unterbaues 
und die Anwendung der 4 AbhitzeofTuungen m,  
welche einzeln von geringerem Durchmesser sein 
konnen, ais die einzige AbhitzeabzugofTnung des 
Cowper-Winderhitzers, ermoglicht es, den Warme: 
speicher des neuen Winderhitzers 18 m hoch zu 
machen, wahrend die Einrichtungen der Cowper- 
Winderhitzer, bei sonsl ganz gleichen Abmessungen

der Fig. 1 und 8 , nur 17,5 m Hohe fiir den 
Warmespeicher gestatten.

Es sind oben in Kapitel 1, in der Berechnung 
der Raumersparnifs und WarmespeicherYergrofsc- 
rung, auch fiir den neuen Winderhitźer nur 17,5 m 
Hohe fiir den Warmespeicher in Rechnung gc- 
zogen. Der Warmespeicher des neuen Winder- 
liitzers ist aber in Wirklichkeit 18 m hoch, so 
dafs die fernere Ycrgrofserung um 0,5 m Hohe 
bei der angenommenen 19,G35 qm Grundfliichc 
des Warmcspoichcrs eine Vergr6fscrung von
19,635 X 0)  ̂=  9,817 cbm oder 3,8 ergiebt, 
welche also auch lcdiglich durch vortheilhaftere 
Anordnungen des neuen Winderhitzers vor dcm 
Cowper-Winderhitzer erreicht sind.

Ziehen wir die Ergebnisse der obigen Bc- 
trachtungen zusammen, so finden wir, dafs 
folgende Vortheile durch Anlage der Liirmann- 
s cli en Winderhitźer gegeniiber derjenigen von 
C o w ]> c r zu errcichen sind :

Der erliitzte Wind wird nicht durch den 
Schacht z, sondern durch die zum Zweck der 
Erhitzung der Verbrennungsluft so wie so vor- 
handenen Schachte f  niedergefiihrt, und findet 
die Yerbrennung der Gase nicht mehr in dcm 
Schacht z , .sondern in dem Rannie A unter 
der Kuppel statt.
Infolgedessen ist

der Schacht z ganz iiberfliissig geworden, 
und kann der dadurch frei werdende, 85,89 cbm 
grofse Raum noch ais Warmespeicher benutzt, 
d. h. mit Steinen ausgesetzt werden, so dafs 
der Lurmannsche Winderhitźer bei gleichen 
Abmessungen einen um 33 /o grofseren Warme
speicher ais ein Cowper-Winderhitzer hat. 
Das Gas wird hoch erhitzt in den Verbrenmmgs- 
rauni A geliefert; ebenso die Verbrennungsluft; 
dadurch wird eine yollkommene Verbrennung 
der Gase erreicht, welche eine Ersparnifs der- 
selben, die hochstmógliche Temperatur des zu 
erhitzenden Windes und einen fast immer 
gleich warmen Wind liefert. Durch die Ueber- 
lcitung der Warme des Mauerwerks auf die 
Yerbrennungsluft wird der Warmeverlust ver- 
mindert, durch die Anordnung des steinernen 
Unterbaues und der 4 Abhitzeabfiihrungen m 
wird eine gleichmafsige Yertheilung der Warme 
der Yerbrennungproducte einerseits und des zu 
erhitzenden Windes andererscits erreicht, und 
hierdurcli die unter 4 hervorgehobcne Warme- 
speichervergrofserung um fernere 3,8 fó ver- 
mehrt.
Dieser neue Windcrliitzer diirfte sich durch 

seine, gegen die Cowpcrsehen Winderhitźer lcdig
lich durch Raumersparnifs um 3 6 bis 3 7 % er- 
hShle Leistung, welclie durch die liessere 
Yerbrennung der Gase und gleichmafsige Yer
theilung der Yerbrcnnungsproduetc noch ver- 
grofsert w ird, auch in klciner Ausfuhrung, be
sonders fiir kleinerc Hiittenwcrke eignen.
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Einige Mittlieilnngcn iiber cliemisclie Uiitersucliiingen von 
Eisen mul Eisenerz.

Von Adolf Tamm.

Uebersetzung aus »Jernkontójrels Annaler«, 1. Ilefl, 1887.

Untersuchungen auf Phosphor.

Bildung von phosphoriger Saure bei 
Losung pliosphorhaltigen Eisens in Sal- 
petersiiure. In ».)ernkontorets Annaler* fiir 
1883 und 1884 habe ich in zwei Aufsatzen 
iiber Phosphorbestimmung im Eisen darauf hin- 
gewiesen, dafs, wenn Eisen in Salpetersaure 
gelost und die Losung mit Molybdanfliissigkeit 
versetzt wird, der Gehalt an Phosphor im Eisen 
nicht vollstiindig ausfiillt, wenn nicht die Losung 
yorher zur Trockne eingedampft und die trockene 
Masse aufserdem wenigstens bis auf 200° erhitzt 
wird. Das Fehlen daran im ersten Falle schrieb 
ich organischen Sauren zur Last, die aus der 
gebundenen Kohle bei der Aufliisung des Eisens 
sich bilden, und diese meine Ansicht wurde von 
vielen auslandischen Ghemikern getheilt.

Professor Eggertz dagegen war der Meinung, 
dafs dieses Yerhalten durch eine besondere Mo- 
dification der Phosphorsaure verursacht werde, 
die sich bei der Losung des Eisens bilden konne.

Jetzt hat inzwischen Hr. L. Schneider auf 
Seite 765 der »Oesterr. Zeitschrift fiir Berg- 
und Hiittenwesen« 1886* die Ansicht ausgesprochen 
und durch besonders ausgefiihrte Experimente zu 
beweisen gesucht, dafs die Ursache dieses Fehlens 
sei, dafs bei der Losung pliosphorhaltigen Eisens in 
Salpetersaure vom Phosphor neben Phosphorsaure 
auch phosphorige Saure sich bilde, welch letztere 
von Molybdanfliissigkeit nicht ausgefiillt wird.

Um phosphorige Saure in Phosphorsaure 
umzuwandeln, mufs nach Schneider irgend ein 
stark oxydirendes Mittel angewendet werden, 
welches er im Kaliumpermanganat gefunden hat 
und mit dem er aus Filtraten von Phosphor- 
fiillungen, dic nicht zur Trockne eingedampft 
waren, den noch fehlenden Theil der Phosphor- 
siiure yollstandig ausfallte.

Er erhielt ferner allen Phosphor auch 
dadurch, dafs er zu einer Losung von Roheisen 
in verd£innter Salpetersaure bei Siedehitze 
Chamaleon zuselzte, bis sich ein Niederschlag 
von Mangansuperoxyd zu bilden begann, alsdann 
fdtrirte und das Filtrat mit einem Ueberschufs 
von Molybdanfliissigkeit versetzte. Es gelang 
Schneider dagegen nicht, den Phosphor mil 
Molybdanfliissigkeit yollstandig fallbar zu machen, 
wenn er eine Losung von Eisen in verdunnter

*  Vergl. » S tah l und  E ise n *,  Seite 285  >1. J.

Ut.7

Salpetersaure mit Chromsaure kochte. Zum 
Schlusse bezeichnet Schneider ais bestes Mittel 
zur Oxydirung der phosphorigen Saure und zum 
vollstandigen Ausbringen des Phosphors das 
Einilampfen der Liisung von Eisen in Salpeter- 
siiure zur Trockne und dic Erhitzung des sal- 
petersauren Eisenoxyds bis zu seiner Zerlegung.

Obwohl die Bildung von phosphoriger Saure 
bei Liisung von Eisen in Salpetersaure durch 
Sehneiders Versuche kaum ais vollig bewiesen 
anzuseben sind, erscheint die Sachedoch der Beacli- 
tung werth, mag nun seine Ansicht richtig sein 
oder die, dafs sich eine durch Molybdanfliissigkeit 
nicht fallbare V|rbindung von Phosphorsaure 
mit kohlehaltigen Stoffen bilde, so ist doch 
sicher, dafs es zur Yolligen Verwandlung des 
Phosphors in fallbare Phosphorsaure eines stark 
oxydirenden Mittels bedarf.

Methoden zu schneller Phosphorbe* 
stimmung nach Wood und Schneider. 
Durch das eben Angefiihrte wird keinerlei 
Aenderung in den in meinen vorher erwahnten 
friiheren Arbeiten unter Abtheilung A beschrie
benen Methoden zum vollstandigen Ausbringen 
des Phosphorgehaltes im Eisen mittelst der 
Molybdanmelhode veranlafst; ich glaube aber 
doch meine Erfalirungen bei Versuchen mit 
schnelleren Methoden, theils mit der Schneider- 
schen mit Chamaleon, theils mit der von
E. F. Wood in der Zeitschrift »lron« 1885, 
vol. XXVI, Nr. 545 und in »Fresenius Zeitschrift 
fiir analytische Chemie« 1886, XXV, S. 48!) 
beschriebenen mittheilen zu sollen.

Woods Verfahren ist in Kurze das folgende:
1,63 g Eisen werden in 35 ccm Salpetersaure 
von 1,2 spec. Gewicht gelost, damit gekocht, bis 
die Kohle aufgelost und bis auf 15 ccm einge
dampft. Hierauf werden 18 ccm einer Losung 
aus 50 g Chromsaure in 1 1 Salpetersaure von
1,42 spec. Gewicht zugesetzt und die Losung 
abennals auf 15 bis 20 ccm eingekocht. Han
delt es sich dabei um Stabeisen oder Stahl, so 
setzt man 5 ccm Wasser und alsdann Molyb- 
danflussigkeit in gewolmlicher Weise zur FSllung 
des Phosphors u. s. w. zu; hat man aber Roh
eisen gelost, so wiirde die Losung, bevor Molyb
danfliissigkeit zugesetzt wird, iiber Asbest filtrirt 
werden, wobei, wenn der Kieselgehalt grofs, 
die Kieselsaure das Filtriren moglicherweise 
erschweren kann. Um diesem enlgegen zu

3
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arbeiten, giebt Wood alsbald nach Losung des 
Eisens 3 bis 5 Tropfen Fluorwasserstoffsaure 
zu, worauf die Losung eingcdanipft und Clirom- 
siiure zugesetzt wird u. s. w., in der Weise, wic 
friiher beschrieben.

Bei Versuchen mit diesem Verfal)ren babe 
ich bei Boheisen und Stalli Besultate erhalten, 
die vollig iibereinstimmten mit den nach scharfem 
Eindampfen und Erhitzung auf 200° nach der 
von mir unter Abtheilung A beschriebenen Me
thode, sobald ich namlich die Anwendung von 
Fluorwasserstoffsaure unterliefs. Diese scheint 
nicht gerade erforderlich fur schwedisches Boh
eisen, wenn nur das Eindampfen nicht weiter 
getrieben wird ais bis auf 20 ccm, denn in 
diesem Falle konnlen die Losungen in einigen 
wenigen Minuten bewerkstelligt werden, obschon 
Fluorwasserstoff nicht zugesetzt wurde. Bei 
Anwendung yon Fluorwasserstoff habe ich gegen- 
theils aber fast stets einen Ueberscluifs erhalten, 
der anscheinend darauf beruht, dafs Phosphor
saure aus dem Glase gelost wird, auch wenn 
nur ein paar Tropfen Fluorwasserstoffsaure zu
gesetzt wurde.

Bei Untersuchung kieselreichen Stahls darf 
das Eindampfen nicht zu weit getrieben werden, 
damit sich nicht Kieselsaure abscheidet, und 
beim Zusatz von Molybdanfliissigkeit mufs davon 
mindestens soviel zugesetzt werden, ais das 
Yolum der Eisenlosung selbst ausinacht.

Bei einer Untersuchung von Schmiedeisen, 
die nach meiner Methode A 0,055 Phosphor 
gab, hal indessen Woods Methode bei wieder- 
holten Versuchen nur 0,048 bis 0,049 Phos
phor ergeben, vermuthlich weil ein kleiner Theil 
von dem nach A erhaltenen Phosphor der 
Schlacke angehorte, die bei Woods Verfahren 
nicht gelost wurde. Obwohl cs Schneider, wie 
vorher erwahnt, durch Kochen der Losung von 
Eisen in verdiinnter Salpetersaure mit Ghrom- 
saure nicht gelang, den Phosphor vollstandig 
fiillbar durch Molybdanfliissigkeit zu machen, 
scheint dies doch nichtsdestoweniger nagli 
Woods Verfahrcn mit Cliromsaure und Salpeter
saure von 1,42 spec. Gewicht der Fali zu sein 
und ist deshalb diese fiir schnelle Phosphorbc- 
stimmung im Eisen empfehlenswerth, denn Auf- 
losen, Eindampfen mit Cliromsaure und Filtriren 
sind in Zeit einer Stunde oder wenig mehr aus- 
fiihrbar.

Bei Versuchen mit Kaliumpcrmanganat nach 
Schneider habe ich in einem grauen wie in 
einem halbweifsen Boheisen den richtigen Phos
phorgehalt dadurch erhalten, dafs ich nach 
Losung Yon 1,64 g Eisen in 35 ccm Salpeter
saure von 1,20 spec. Gewicht unter gelindem 
Kochen Chamaleonlosung zuśetzte (5,45 Kalium
pcrmanganat gelost in 1 1 Wasser), bis eine 
ganz deutliche Fallung von Mangansuperoxyd- 
liydrat entstand, die iiber Asbest abfiltrirt wurde,

worauf das Filtrat mit einem ebenso grofsen 
Volum von Molyb lanfliissigkeit versetzt wurde.

Bei ein paar Versuchcn mit weifsem Boheisen 
erhielt ich dagegen nicht ganz den richtigen Phos
phorgehalt; das Filtrat hatte aber auch eine braune 
Farbę, die auf eine imvollkommcne Zerstorung 
der organischen Sauren hindeutete. Die Zeit 
geśtattete mir weitere Versuche damit nicht; 
aber mit fortgeselzlcm Kochen unter wiederholtem 
Zusatz von Salpetersaure und 'Kaliumpermanganat 
miifste diese Schwierigkeit wohl zu uberwińden 
sein, und diese Methode erscheint doch auf alle 
Falle empfehlenswerth.

Dic Bestimmung des Phosphorgehaltes 
von Spiegeleisen, Manganeisen, Braun- 
stein u. s. w. Nach Woods eigener Angabe 
giebt seine Methode kein befriedigendes Besultat 
der Phosphorbestimmung bei Manganeisen, und 
ich fand, dafs auch mein Yerfahren A bei sehr 
manganreichcn Eisenlegirungen, wie Spiegeleisen 
und in noch hoherem Grade Manganeisen, sehr 
variirende Phosphorgehalte giebt, die der Halfte 
his drei Viertlieilcn des wirklichen Phosphorge- 
haltes entsprechen konnen, nimmer aber bedeutend 
unter der Wirklichkeit bleiben.

Um den wirklichen Phosphorgehalt solcher 
Legirungen zu erhalten, konnie ich keinen an- 
dern Ausweg finden, ais den grófseren Theil 
des Mangangehalles zu beseiligen, z. B. dadurch, 
dafs ich nach Losung iu Salpetersaure, Abdunsten 
zur Trockne und Wiederlosimg in Chlorwasser- 
stoflsaure mit Ammoniak neutralisirte und 
in gewohnlicher Weise das Eisenoxyd mit 
Acetal von Ammonium oder Natriuin ausfallte. 
Der Eisenniederschlag, welcher alle Phosphor
saure enthalt, wird abfiltrirt, etwas mit heifsem 
Wasser ausgewaschen und alsdann miltelsl 
Ghlorwasserstoffsaure aufgeliist. Nachdem weiter 
die Losung behufs Entfernung des Ueberschusses 
an Ghlorwasserstoffsaure abgedampft, wird filtrirt 
und mil Animoniummolybdat in gewohnlicher 
Weise gefallt. In gleicher Weise aucli mufs zur 
Bestimmung des Phosphorgehaltes in mangan- 
reichen Erzen, Braunsteinen und ahnlichen 
Stoffen das Mangan vor dem Ausfallen mit 
Aminoniummolybdal fortgęschafft werden, wenn 
der Phosphor Yoljltandig ausgefiillt werden soli.

Die Bestimmung des Phosphorgehaltes 
von Chromrolieisen u. s. w. Um in solchen 
Legirungen, wie z. B. sogenanntem Chromrolieisen 
mit einem einigermafsen grofsen Ghromgehalt, 
welche mit Salpetersaure nicht vollslandig los- 
bar, den Phosphorgehalt zu bestimmen, werden 
dieselben im Graplultiegel mil Eisen mit genau 
bekanntem niedrigem Phosphorgehalt zusammen- 
geschmolzen, beide in scharf zugewogenen Ver- 
haltnissen, worauf der Phosphorgehalt des so 
erhaltenen Begulus auf gewohnlichc Weise be
stimmt und aus dem Besultate der Phosphor
gehalt der Legirung berechnet wird.
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Phosphorbestiminung in Eisenerzen. 
Boi Phosphorbćśtimmung in Eisenerzen mit 
Ammoniummolybdat mufs, soli alle Phosphor
saure sicher in die fali barć Modification iiber- 
gćfiihrl werden, die Losung des Eisenerzcs in 
Kdnigswasser wenigstens acht Stunden hindurcli 
mit Salpetersaure im Ueberschufs digerirt werden, 
oder mit einer Miscliung von gleichen Theilen 
Ghlorwasśerstoffsaure von 1,12 spec. Gewiclit 
und Salpetersaure von 1,20 spec. Gewieht, andern- 
falls geben die Eisenerze ein zu kleines Resultat.

Schliefslich will ich fiir Phośpliorbcstimmung 
in Eisen, wie in Eisenerzen, das von vielen 
auslandischen Ghemikern angenommene Verfahren 
befiirworlen, wenn Abdunstung angewendet, die 
eingetroclćnele Masse mit Chlorwassersloffsiiure 
aiifgelćist und der grofsere Theil der letzteren 
wieder abgedampft wird, durch weiteres Ab- 
dampfen unter wiederholtem Zusatze von Sal
petersaure alle Glilorwassersloffsaure abzutrejben, 
bevor man die Losung filtrirt und mit Molyb- 
daiifliissigkeit versetzt.

Schwefelbestimmungen.

Die Bestimmung des Schwefels im Eisen 
scheint mir, sobald die grofstmoglichste Genauig- 
keit yerlangt wird, nicht sicherer nach einer 
der vorgeschlagenen neueren Metlioden ausfiihr- 
bar, ais nach der alten, welche davon ausgeht, 
den im Eisen enthaltenen Sclnvefel durch Losung 
des Eisens mittelst Konigswassers, Kaliumchlorats 
oder Chlorwasserstoffsiiure in Schwefelsaure um- 
zusetzen, mit Ghlorbarium zu fallen und ais 
Bariumsulfat auszuwiegen. Dies Verfahren scheint 
mir werth vorzuziehen, aber doch nur unter dem 
Vorbehalte, dafs sowohl Vorsichtsmafsregeln ge- 
troffen werden, durch welche der Schwefel voll- 
standig in Schwefelsaure umgewandelt, ais auch 
dafs diese nachher auf eine gleichzeitig so gleich- 
formige Weise ausgefallt wird, dafs eine scliarfe 
Correction einer in den Sfiuren gewohnlich ent- 
haltenen geringen Menge von Schwefelsaure vor- 
genomnien und gleichzeitig das Resultat von in 
der Eisenchloridlosung in gelostem Zustande 
zuriickgehaltcncm kleinen Quanlum Bariumsulfat 
unabhangig gemacht werden kann — dafs also 
das letztere vollstandig ausgefallt wird.

lin Nachfolgenden soli boschrieben werden, 
wie ich zu verfabren pllege, um dieses Ziel zu 
erreichen; ich mufs aber einige Worte voraus- 
schicken iiber die Eigenseliaft der Eisencblorid- 
losung, die vollstandige Auslallung des Barium- 
sulfats zu verhindern. Dafs es eine solche
Loslichkeit des Bariumsulfats in schwach saurer 
Eisenchloridlosung giebt, ist lange schon bemerkt 
worden und hat zur Ausarbeitung anderer, ver- 
wickelterer Beslimmungsmethoden fiir Schwefel 
im Eisen veranlafst, die aber andere Feliler zu 
haben scheinen und deshalb keineswegs vorzu- 
7-iehen sind..

Um zu ermitteln, \vieviel Bariumsulfat aus 
genannter Veranlassung bei der Schwefelbestiin- 
mung im Eisen in der Eisenchloridlosung auf- 
gelost bleiben kann, habe ich einige solche 
Losungen dadurch bereitet, dafs ich zu jeder 
derselben mil Iliilfe moglichst schwefelfreier 
Sauren moglichst schwefelfreies Eisen losie und 
dabei in gleicher Weise verfuhr, wie bei der 
Schwefelbesthumung nach nachfolgender Bc- 
schreibung, so dafs die Losungen in Kónigswasser 
behufs Abscheidung der Kieselsaure zur Trockne 
eingedampft und nach Losung mit Ghlorwasser- 
stoffsaure von Kohle und Kieselsaure abfiltrirt 
wurden. Sowohl des dazu verwendeten Eisens 
wic der Sauren geringer Schwefelgehalt wurde 
jeder besonders bestimmt. Daneben habe ich 
dadurch, dafs ich 0,841 g sogen. Eisensalz 
(Ammoniumferrosulfat) in einem Liter Wasser 
loste, mir eine Losung bereitet, die im Cubik- 
centimeter so viele Schwefelsaure enthielt, ais 
1 mg Bariumsulfat mit Ghlorbarium giebt. 
Genau eingemessene verschiedene Volumina dieser 
Eisensalzlosung wurden dann der yorlicr erwiihn- 
ten Eisenchloridlosung zugeselzt, die dann auf 
etwa 150 ccm verdiinnt, zum Kochen erhitzt, 
walirenddem mit Chlorbariumlosung versctzt 
und weitere 15 Minuten gekocht wurde. Nach 
Abkiihlung wurde mit Ammoniak neutralisirt 
und 24 Stunden stehen gelassen.

Es entstand kein wagbarer Niederschlag von 
Bariumsulfat, soweit nicht die Summę des ge- 
sammteu Schwefels vom Eisen, aus den Sauren 
und aus dcm zugesetzten Eisensalz mehr aus- 
macht, ais wenigstens 3 his mitunter 5 oder
6 mg Bariumsulfat entspricht. Bei Gegenwart 
yon etwas mehr Schwefelsaure war die Fiillung 
nach 24 Stunden beendet, aber nicht der ge- 
sanimten Schwefelsaure entsprecliend; es ergab 
sich vielmehr immer ein Fehlbetrag, welcher, 
wenn dic ganze Menge der vorhandenen Schwefel
saure nur wenigen Milligramm Bariumsulfat 
entspracli, zwischen 3 und 5 mg schwanken 
konnte; sobald aber die Menge der Schwefel
saure wenigstens 10 mg Bariumsulfat entsprach, 
blieb dasselbe constant 2 bis 3 mg. Entspricht 
die Schwefelsaure 15 mg Bariumsulfat oder mehr, 
beginnl die Fiillung meist schon beim Kochen 
nach dem Zusatze von Ghlorbarium.

Liifst man die Losung mehrere Tage vor 
dem Filtriren stehen, so bleibt trotzdem der 
Fehlbetrag ungefalir glcich grofs. Erfolgte da
gegen der Zusatz von Ghlorbarium nicht bei 
volligem Kochen, war die Losung dabei vielmehr 
nur nahezu kochheifs und wurde sie alsdann 
auch nicht zum Kochen gebracht, so war der 
Fehlbetrag nach 24 Stunden erheblich grofser 
und konnte 5 bis G mg ausmachen. In diesem 
Falle vermehrte sich aber der Niederschlag 
noch wahrend mehrerer Tage so, dafs nach 
Yerlauf einer Woche die Fiillung ungefahr
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ebenso vollstandig erfolgt war, ais wenn vólliges 
Koclien stattgefundeu hatte.

Das einzige Yerfahren, die Schwefelsaure 
vol!standig ais Bariumsulfat abzuscheiden, scheint 
darin zu bestehen, dafs man nacli dem Zusat/.e 
von Chlorbarium bei 100 bis 200° zu volliger 
Trockne abdunslet, dic eingetrocknetc Masse 
unter Erwarmung mit Chlorwasserstoffsaure von
1,19 spec. Gewicht losl und mit kochendem 
Wasser verdiinnt. Das Bariumsulfat bleibt als
dann ungelost, sehr oft rein, mitunter aber auch 
verunreinigt durch wenig Kieselsaure u. s. w. 
Um diese Verunreinigutigen zu beseitigen, wird 
das Bariumsulfat mit fiinf Mai seines Gewichls 
Soda geschmólzen und das dabei gebildete 
Natriumstiifat mit Wasser gelost, welches vom 
ungelost gebliebenen Bariumsulfat abfdtrirt wird. 
Letzteres wird mil heifsem Wasser ausgewaschen; 
die Losung mit Chlorwasserstofisaure schwach 
angesśiuert und dic Schwefelsaure in gcwohnlicher 
Weise aufs neue ais Bariumsulfat gefalll.

Um den Schwefelgehalt eines Eisens zu be- 
stimmen, mufs man nach dem Vorhergehenden 
somit entweder die letzt ausgefiihrte umstand- 
liche Methode benutzen oder auch, wenn man 
nach dem Zusatze von Chlorbarium u. s. w. 
das Abdunsten bis zur Trockne vermeiden will, 
mogliclist gleichformig auf nachfolgende Weise 
yerfahren.

Der Zusatz von Chlorbarium geschieht bei 
vollem geniigend lange Zeit zu unterhaltenden 
Koclien; daneben ist darauf zu halten, dafs 
wenigstens so viele Schwefelsaure in der Losung 
sich befinde, ais 10 mg Bariumsulfat entspricht. 
Dies isl nothig, wenn der infolge der Loslichkeit 
des Bariumsulfats entstehende Fehler immer 
gleich grofs und somit corrigirbar bleiben soli.

Einen Unlerschied im Resultate habe ich bei 
mehrfach angestellten, vergleichenden Yersuchen 
zu finden nicht vermocht, gleichviel ob das Eisen 
mit kochender Kaliumchloratlosung oder Chlor- 
wasserstofisaure gelost wurde, oder ob ich die 
Losung mit Konigswasser aus gleichen Theilen 
Salpetersaurc mit 1,40 spec. Gewicht und Chlor- 
wasserslofisaure mit 1,19 spec. Gewicht vor- 
nahm, welches so hocli erwarmt war, dafs eine 
starkę Chlorgasentwicklung die Saure in kochende 
Bewegung yersetzte, bevor das Eisen eingebracht 
wurde. Ich bevorzuglc deshalb das letztere 
Losungsinittel ais beąuemer und mit weniger 
Beliistigung durch entwTeichendes Cblorgas ver- 
bunden.

Methode fiir genaue Schwefelbestim- 
riiungen in Eisen. In ein Becherglas, welches 
500 bis 600 ccm fafst, werden 25 ccm Sal- 
petersaure und 25 ccm Chlorwasserstofisaure 
von eben genannter Starkę genommen, mit 
Deckglas gedeckt und erhitzt, bis stark kochende 
Bewegung durch Entweichen von Cblorgas ent- 
stcht. Alsbald wird der Becher herabgenommen,

das Deckglas einseitig nur soweit gehoben, dafs 
ein kleines Probeglasrohr, welches 5 g des zu 
untersuchenden Eisens enthalt, eingefiihrt wird, 
und die Erwarmung bis zu erfolgter Losung des 
Eisens fortgesetzt, wonach man 0,1 g Kalium- 
chlorat in fes ter Form der Losung zusetzt. 
Sobald das bierdurch verursachle Aufschaumen 
beendet isl, wird das Deckglas cnlfernt und dic 
Losung auf heifser Eisenplalte abgedunstet bis 
zur volligen Trockne, behufs vollstiindiger Ab- 
scheidung der Kieselsaure. Das zugesetzle 
Kaliumsalz verhindert dabei allen Schwefelsaure- 
yerlust, der sonst nach Mittheilung amerikanischer 
Chemiker zu befiirchten ist. iv Bei sehr grofsem 
Schwefelgehalte kann man zu mehrerer Siche
rung dagegen etwas mehr Kaliumchlorat zusetzen, 
doch sollte dic grofse Menge des vorhandenen 
Eisenoxyds bei einer Temperatur von 100 bis 
200°, wie hier der Fali, schon an sich die 
Schwefelsaure binden. Die eingetrocknetc Masse 
wird mit 20 ccm Chlorwasserstoffsaure von
1.19 spec. Gewicht in der Warme gelost, die 
Losung mit Wasser auf 50 ccm vcrdiinnt und 
von Kohle und Kieselsaure abfdtrirt. Das Filtrat 
kann auf zweierlei Weise behandelt werden:

A. Das Filtrat wird mit 2 ccm gesattigler 
Ghlorbariumlijsung versetzt und auf eiserner 
Platte oder im Sandbade zu Yolliger Trockne 
abgedampft bei einer Temperatur von 100 bis 
200°, worauf 20 ccm Chlorwasserstoffsaure von
1.19 spec. Gewicht zugeselzt und erhitzt wird, 
bis das Eisensalz vollig gelost ist; hierauf wird 
durch kochendes Wasser auf 150 ccm verdiinnt. 
Das ungeloste Bariumsulfat wird nun auf ein 
dickes oder doppeltes Filier genommen, mit 
heifsem Wasser ausgewaschen, getrocknct, im 
Platinaliegel gegliiht, gewogen und mit fiinf Mai 
seines Gewńchtes wasserfreier Soda gemischt und 
geschmólzen.

Mit heifsem Wasser wird das gebildete 
Natriumsulfat gelost, das ungeloste Barium- 
carbonat abfiltrirt und mit heifsem Wasser aus
gewaschen, die Losung mit Chlorwasserstofisaure 
schwach angesauert, zum Koclien erhitzt, mil 
Chlorbarium versetzt, weitere 15 Minuten ge- 
koebt und absilzen gelassen, worauf das Barium
sulfat aufs Filier genommen, mit heilsem Wasser 
ausgewaschen, gegliiht und gewogen wird.

Vom Gewichte des so erbaltenen Bariumsul- 
fales wird soviel abgezogen, ais man aus den 
Sauren selbst erhalt; die Menge dieses crmittelt 
man am leichtesten dadurch, dafs man nach 
Zusatz von wenig Chlorbariumlosung, 25 ccm 
Salpetersiiure und 65 ccm Chlorwasserstofisaure 
ąbdampft, die getrocknete Masse mit Chlorwasser- 
stolfsaure befeuchtet, kochendes Wasser zusetzt, 
liltrirt, gliilit und das dadurch erhaltene unge
loste Bariumsulfat wiegt. Dies habe ich bei 
dem geringen Gehalt von Schwefelsaure, die 
gewohnlich die Sauren nur haben, ohne Um-
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scłimelzung mit Soda rein erhalten; man mufs 
aber doch genau beobachten, ob das Aussehen 
des Ungelosten beim Fillriren irgend eine Ver- 
unrcinigung zu vennuthen Veraulassimg giebt; 
wenn dies der Fali, mufs, wie yorher beschrieben, 
ein Umschmelzen mit Soda vorgenominen werden, 
um reines Bariumsulfal zu erhalten.

Nachdem man dies von dem bei der Schwcfel- 
bestimmung im Eisen erlialtenen Bariumsulfal 
abgezogen, wird aus dem Ueberresle der Schwefel- 
gehalt des Eisens berechnet. Das Bariumsulfal 
enthalt 13,73 Schwefel.

Dies Verfahren ist das sicherste; man kann 
aber ein ganz genaues Resultat mit viel geringerem 
Zeitaufwand nach folgender Fallmelhode fiir das 
Bariumsulfal erzielen.

B. Das Filtrat, welches annahernd 150 ccm 
rrieśsen mufs, wird zum Kochen erhitzl, mil 
wenigstens 2 ccm gcsattigtcr Ghlorbariumlosung 
yersetzt und weitere 15 Minuten gekocbt. Ent- 
stehl dabei kein Niederschlag, und ist zu be- 
fiirchten, dafs auch nach dem Neutralisiren mil 
Ammóniak keine Fallung erfolgt, was nach dem 
Obengesaglen moglieh, wenn nicht yollig rcine 
Sauren benutzt wurden und auch der Schwefel- 
gehalt des untersuchten Eisetis sehr klein ist, 
so setzl man, um einen geniigend grofsen 
Niederschlag sicher zu erzielen, 10 ccm der 
vorerwahnten Eisensalzlosung zu und kochl 
nochmals 15 Minuten. Nach der Abkuhlung 
wird mit Ammóniak neutralisirt, der mit wenig
stens dem Yierfachen Wasser verdunnt und unter 
Umruhren zugesetzt wird, so lange der Nieder
schlag sich wieder lost und bis derselbe merkbar 
eine dunklere rothe Farbę annimmt; alsdann 
lafst man unter 24 Stunden ruhig absitzen. Die 
Losung wird nacbher durch ein dickes oder 
doppeltes Filier abgezogen und der im Bccher 
zuruckgebliebene Niederschlag mit heifsein Wasser 
sammt zur Auflosung gewohnlich mil gefallten 
wenigen Eisenoxyds einigen Tropfcn Ghlorwasser- 
stoffsaure iibergossen; man nimmt hierauf den 
Niederschlag aufs Filier und wascht mit heifsein 
Wasser aus. Auf diese Weise erhiilt man das 
Bariumsulfat nach dem Gliihen gewohnlich von 
rein weifser Farbę. Sollte dasselbe trotzdem 
einmal von Eiscnoxyd roth gefarbt sein, so lost 
sich dieses leicht mit Chlonyasserstoffsaure von
1,19 spec. Gewicht; nachdem man alsdann mil 
Wasser verdunnt, nimmt man das Bariumsulfat 
aufs neue auf ein kleines Filtcr, wascht aus, 
gliiht und wiegt.

Hat man 10 ccm Eisensalzlosung zugesetzt, 
so rechnet man dementsprechend 10 mg Barium-' 
sulfat ab; der Ueberschufs daran giebt aber den 
gesuchten Schwefelgehalt des Eisens nicht, sobaki 
nicht der Schwefelgehalt der benutzten Reagentien 
genau der Menge Bariumsulfats eUspricht, welche 
in der Eisenchloridlosung zuriickgehalten wird. 
Ist der Schwefelgehalt der Reagentien grofser,

so mufs ein der Differenz enlsprechendes Quan- 
tum Bariumsulfat zugelegl werden, bevor der 
Schwefelgehalt des Eisens berechnet wird.

Das Resultat mufs also auf die Weise corri- 
girt werden, dafs man zum ermittelten Gewichte 
des Bariumsulfaleś ein der Lóslichkeit enl
sprechendes Quantum hinzusetzt, welches man 
nach dem friiher Gesagten im Mittel zu 0,0025 g 
annehmen kann. Nach Zusalz desselben wird 
aufserdem, was dem zugesetzten Eisensulfat ent- 
spricht, auch soviel abgezogen, ais die Reagentien 
halten, bestimmt nach unter A angegebener Weise, 
nur mit dem Unterschiede, dafs man in diesem 
Falle nicht mehr ais 45 ccm Glilorwasserstoff- 
siiure nimmt und dafs 0,1 g Kaliuinchlorat zu
gesetzt wird, hevor dic Sauren abgedampft 
werden mit Clilorharium. Ammóniak und destil- 
lirtes Wasser mussen yollstandig schwefelsaure- 
frei sein, wovon man sich zu yergewissern hat.

Da dic besprochene Gorreclion fiir dic Los- 
lichkeil schon bei einem geringen Abweichen im 
Yerfahren um etwas von dcm angegebenen Ver- 
laufe abweichen kann, so ist es sicherer, wenn 
sieli der Ghemiker durch ycrgleichendc Proben 
nach A und B dariiber vergewissert, wicviel er 
bei B fiir dio Lóslichkeit hinzuzuselzen hat und 
dafs er bei Anwendung des letzteren Verfahrcns 
die grofstmogliehsle Gleichfórmigkeil beobachtet. 
Ais Beispiele fiir solche ycrgleichendc Versuche 
mogę das folgende dienen:

lin ganzen Uebergeblieben. Differenz ent
erhaltencs Bariumsulfat

Bariumsulfat nach Abzug fflr sprechend der

E ise n so r le die Rea die Rea
Lóslichkeit des 

Bariumsul-
nach A nach B gentien 

bei A
gent. u. 
d. Eisen- 
sulf.b.B

fates bei B

g P K K K

B o lie ise n  . 0,0060 0,0125 0,0040 0,0010 0,0030
S ta h l . . 0,0072 0,0140 0,0052 0,0025 '0,0027
Sta lli . . 0,0075 0,0140 0,0055 0,0025 0,0030
H ohe isen  . 0,0115 0.0185 0.0095 0,0070 0,0025
B o lie ise n  . 0,0135 0,0210 0,0115 0,0095 0,0020

Es erhcllt, dafs die Methode uberall da an- 
zuwenden ist, wo grofse Genauigkeit yerlangt 
wird, wogegen man das Verfahren B nur be- 
nulzt, wenn die Zeil dic Arbeit nach A nicht 
geslatlel; wenn aber der Schwefelgehalt so grofs 
isl, dafs ein Niederschlag, obschon kein Eisen
sulfat zugesetzt wurde, gleich nach Zugabe des 
Chlorbariums entsleht, wird doch -die Methode 
B unter allen Umstiinden geniigende Genauig
keit geben.

Golorimetrische Schwefel bestimmung.

Das eben beschriebenc Verfahren, welches 
zwei Tage Zeit beansprucht, verlauft nicht so 
schnell, dafs man bei den Eisenwerken mit den 
Schwefelbestimmungen der Production zu folgen 
yermag; zu diesem Zweck ist W iborghs colori-
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metrische Methode besonders geeignet, indem sie 
bei kleinen Schwefel gchalten sehr genaue Besul- 
tatc giebt, und sie scheint, obwohl naturgcmafs 
mit wacbsender Grofse des Schwefelgehaltcs die 
Schiirfe des Resullates abnimmt, dem darin Ge- 
iibten immer eine fiir den praktischen Bedarf 
geniigende Gcnauigkeit zn liefern, was bei der 
bisher in Schweden benutzten Bestimmung mit 
Silberblech nicht immer der Fali ist. Obschon 
diese z. B. bei ein und derśelben Roheisensorte 
bei einem Hochofen eine Steigerung oder Vcr- 
niinderung des Schwefelgehaltes nachwcisen kann, 
so Mfst sie sich doch nicht behufs Verglcichnng 
yerschiedener Roheisensortcn benutzen, weil sic 
nicht immer den richtigen Sehwefelgehalt angiebt.

Fur manche Eisensorten zeigt sie wohl den 
richtigen Sehwefelgehalt ganz befriedigend, fur 
andere aber giebt das Silberblech entweder eine 
zu starkę oder zu sch wachę Farbung, eine zu 
starkę nicht allein beim Próbiren von Schmied
eisen, wobei dies ziemlich gewóhnlich der Fali 
ist, sondern auch bei Proben mit Roheisen, zu- 
weilen sogar bei weifsem Roheisen. So erhielt 
ich bei mehreren Proben mit theilweise weifsem 
Roheisen eine Farbę, die 0,02 bis 0,03 ?ó 
Schwefel entsprach, wahrend Gewichtsanalysen, 
wie auch Wiborghs Methode, darin weniger ais
0,01 '}o Schwefel nachwicsen. Zu schwache 
Farbę kann das Silberblech zuweilen in noch 
weit hoherem Grade geben, wie z. B. bei einem 
grauen Roheisen, bei dem die Gewichtsanalyse
0,22 % Schwefel cnnittclte, das Silberblech aber 
eine Farbę gab, dic etwa 0,025 Jo entsprach. 
Andere Rohcisenprobcn , die nach Gewiclits- 
analyse und auch nach Wiborghs Verfahren 
Schwefelgelialte von 0,06 bis 0,18 % hatten, 
gaben dem Silberbleche eiue Farbung, die nur 
etwa 0,03 zukarn. Eine Stahlprobc mit
0,08 ty Schwefel nach Gewichtsanalyse und 
nach Wiborgh gab mit Silberblech 0,025 Jó, 
eine andere mit 0,06 <}b Schwefel zeigte mit 
Silberblech 0,03 $6 u. s. w.

Scliwefelbestimmung bei Eisenerzen.

Bei Bestimmung des Schwefels in Eisenerzen 
werden diese in Konigswasser gelost in der 
Weise, dafs man 5 g Erz mit 25 ccm Salpeter
saure von 1,40 spec. Gewicht ubergiefst und 
nach gelinder Erwarmung 30 ccm Chlorwasser- 
stoITsaure von 1,19 spec. Gewicht zusetzt. Nach 
einer einige Stunden wahrenden gelindcn Erwar
mung wird zur Trocknc eingedampft und als
dann unter Erhitzung mit 15 ccm Chlorwasser- 
stoffsaure von 1,19 spec. Gewicht wieder gelost. 
Hierauf wird mit 30 ccm kochendeni Wasser 
verdunnt, wahrend einiger Stunden bis nahe an 
Kochhitze erwarmt und die Losung auf ein Filier 
abgezogen. Uer mit 5 ccm Ghlorwassersloff- 
saure und 15 ccm heifsem Wasser versetzte 
Ruckstand wird eine Stunde hindurch erwarmt,

worauf das Filtriren fortgesetzt und der ungeloste 
Ruckstand mit kochendeni Wasser ausgewaschen 
wird. Das Filtrat wird alsdann in gleicher Weise 
hchandclt, wic bei der Scliwefelbestimmung im 
Eisen, und falls beim Kochen nach Zusatz der 
Chlorbariumlośung kein Niederschlag erfolgt, 
wird zur Trocknc eingedampft u. s. w., nach 
Methode A. Ist aber der Sehwefelgehalt grofs 
genug, um nach dem Zusalze von Ghlorbarium 
eine dcutliche Fallung zu geben, so kann das 
Verfahren B bemitzt werden, wenn man dies 
zur Ersparung von Zeit fiir passend crachtet.

Der Verlust, der diesfalls infolge der Loslich- 
keit des Chlorbariums entsteht, kann hier niclil 
mit solcher Sicherlieit hestininit werden, ais bei 
Bestimmung von Schwefel im Eisen, einmal weil 
der Eisengehalt yerschicden, darin aber auch, 
weil darin andere Salze iu yerschiedener Menge 
.enthalten sind. Aber man katin doch ohne Ge- 
falir grofsen Irrlhums annehmen, dafs in diesem 
Falle wenigstens soyicl Bariumsulfat gelost bleibt, 
dafs, wenn bei Benutzung des Verfahrens B die 
Sauren nur 0,0015 g Bariumsulfat ergeben, ein 
Abzug dafiir nicht zu machen ist. Dafs ein 
solcher Abzug aber bei Anwendung der Methode 
A zu machen ist, ergiebt sich von selbst.

Beispiel: Ein Erz ergab nach A 0,0070 g
Bariumsulfat, wovon aber fiir den Sehwefelgehalt 
der Sauren 0,0020 g abgezogen werden soli 
und alsdann ein Rest von 0,0050 g bleibt. 
Dassclbe Erz ergab nach B nach Zusatz von
10 ccm Eisensalzlósung 0,0140 g Bariumsulfat, 
was nach Abzug von 10 mg 0,0010 g lafst. 
Hiernach scheint es, ais miisse in diesem Falle 
ungelost verblieben 0,0010 g aus dem Erze her- 
riiliren und 0,0015 g von den Sauren oder zu
sammen 0,0025 g Bariumsulfat.

Im iibrigen darf nicht versauml werden, den 
in Sauren ungelost gebliebenen Ruckstand des 
Erzes auf Bleisulfat und Bariumsulfat zu unter- 
suchen.

Die Bestimmung von Graphit im Eisen.

Nebcndemtotalen G-Gehalt, dessen Bestimmung 
am zweckiniifsigsten nach einer der Verbrennungs- 
methoden, die von G. G. Sarnstrom und A. Setter- 
vall in den »Jerncontors Annalen« beschrieben 
wurden, erfolgt, wird oft auch gcwiinscht, dafs 
der Graphitgehalt festgestellt werde. Dies kann, 
wie bekannt, ganz einfach durch Lósurig des 
Eisens in Sauren auf eine solche Weise erfolgen, 
dafs die gebundene Kohle keinerlei ungelosten 
Biickstand lafst, wahrend der Graphit yollig un
gelost bleibt. Konigswasser kann dabei nicht 
benutzt werden, weil es schwer ist, bei einetn 
grofsen Gehalte an gebundener Kohle die dabei 
entstchenden Humussaurcn aufzulosen oder voIl- 
standig in Gasform abzutreiben, aber auch, weil 
bei langer Einwirkung Konigswasser den sehr fein 
yertheilten Graphit angreifen zu konnen scheint.
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•
Chlorwasserstoffsaurc und Schwefelsaure geben 

allerdings in den meislen Fallen ein ganz be- 
friedigendes Resullat, wenn das Eisen darin 
unter Ausschlufs der Luft im Kochen gelćist 
wird; es hat sich aber doch ais scliwer ergeben, 
wenn nicht ais unmoglich, mit diesen Sauren 
alle ungelosten Resle der gebundenen Kohle zu 
entfernen, namentlich wenn der Gelialt daran 
grofs ist. So erhielt ich z. B. in einem Mangan- 
eisen , welches nach der Verbrennungsprobe 
G,41 <fo Kohle enthielt, bei Losung in Glilor- 
wasserstoffsaure unter Kochen im Becher mit 
gutschliefsendem Deckglas, 1,14 /o ungeloste 
Kohle, obwohl dasselbe Manganeisen bei Losung 
in Salpetersaure davon nichts gab. Ich fand 
dann auch, dafs fur den fraglichen Zweck das 
beste Losemittel Salpetersaure von 1,20 spec. 
Gewicht und die Art und Weise ihrer Anwen
dung in der Ilauplsache die gleiche ist, wie bei 
Losung von Eisen zu colorimetrisclier Kohleprobe: 
fiir jedes Gramm Eisen nimmt man wenigstens 
25 ccm Saure und lost bei gelindem Kochen. 
Man setzt dies wenigstens dreiviertel Stunden 
lang fort, aber nicht starker, ais dafs nach dieser 
Zeit das Volumen der Losung noch wenigstens die 
Hiilfle des ursprunglichen ausmacht, besser noch 
etwas mehr, denn wenn die Saure zu sehr ein- 
kocht, beginnt die anfanglich geloste Kieselsaurc 
sich abzuscheiden und das Filier ais gelatinoser 
StolT zu verstopfen, wodurch das Filtriren zu 
sehr in dic Lange gezogen, zuweilen ganz un
moglich gemacht werden kann; falls das Kochen 
richtig ausgefiihrt, gelit das Filtriren rasch von 
statten.

Man lost unter gelindem Kochen in einem 
Becher, welcher 200 bis 300 ccnr fafst, 2 g 
Roheisen. Sobald die Losung erfolgt ist, was 
man an dem Aufhoren aller Gasentwicklung 
erkennt, wenn das Ungeloste mit einem Glasstabe 
am Boden des Bechers geriebcn wird, wird mit 
Wasser zu 150 ccm Volumen verdiinnt. Nachdem 
das Ungeloste sich abgesetzt und die Losung 
nahezu klar geworden, wird nach Auslaugung 
mit verdunnter Saure bei 100° getrocknet und

Ueber

Uieser wichtige Gegenstand wird in der tecli- 
nischen Literatur entschiedcn nicht geniigend be- 
sprochen, in der deutsehen fast gar nicht, in der 
englischen seiten und dann nur in der engeren 
Fachliteratur. Infolge des beschrankten Mei- 
nungsaustausches herrscht deshalb auf diesem 
Gebiete, wie kaum auf einem andern, eine so 
grofse Verscliiedenheit der Meinungen und An- 
sichten, dafs fast jeder mit diesem Gegenstand

das Filier gewogen, welches, so lange mit gelbeni 
Blutlaugensalz Eisenreaction entsteht, mit heifsem 
Wasser, versetzt mit 5 'fo Salpetersaure mit
1,20 spec. Gewicht, und darauf noch zweimal 
mit reinem Wasser gewaschen, bei 100° ge
trocknet und gewogen wird. Filter und Graphit 
wird alsdann im gewogcnen Plalintiegel ver-
brannt, um die vorhandene Kieselsaurc fest-
zustellen, deren Gewicht, zur Beseitigung des 
beim Trocknen bei 100° verbliebenen geringen 
Wassergehaltes der Kieselsaure, durch 0,94 
dividirt, vom Gewichte des auf dem Filter ge- 
wogencn, getrockneten Gemischcs von Graphit 
und Kieselsaure abgezogen wird, um das Ge
wicht des Graphits zu erhalten.

Aufser dcm bereits erwahnten Vortheil der 
Yolligen Enlfernung der gebundenen Kohle ge- 
winnt man mit diesem Vcrfahren aucli den, dafs 
nur ein geringer Theil des Kieselgehalts im
Eisen ais Kieselsaure ungelost beim Graphit ver- 
bleibt. Folgę davon ist, dafs nur ein unbedeutender 
Abzug von dem nach dem Trocknen gefundenen 
Gewichte zu machen ist und dadurch wieder das 
Gewicht des Graphits genauer erhalten wird.

Bei geringem Graphit- und grofsem Kiesel- 
gehalte kann es aber doch zuweilen fiir die ge- 
naue Bestimmung des Graphits yortheilhaft sein, 
die Kieselsaure so gul wie vollstandig dadurch 
zu entfernen, dafs man, nachdem mil salpeler- 
siiurehalligem Wasser ausgewaschen, mit der 
Spritzflasche den Inhalt des Filters in eine kleine 
Platinaschale niederspiilt, Sodalosung zuselzt 
und kocht, bis die Kieselsaure so gul wie voll- 
stiindig gelost ist, w ora uf der Graphit wieder 
auf ein gewogenes Filier aufgenommen und in 
friiher angegebener Weise behandelt wird.

Auch hierbei dirf man nicht YersSumen, 
einen etwa noch zuriickgebliebenen Gelialt an 
Kieselsaure zu bestimmen und abzurechnen.

Auf diese Weise konnen, sofern nur geniigend 
grofse Proben vom Eisen eingewogen wurden, 
aucli sehr kleine Graphitgehalte ganz genau be- 
stimmt werden.

Dr. Leo.

beschaftigte Fach mann seine speciellen, auf seinen 
Erfahrungen heruhenden Ansichlen hat. Der 
Eine schwort auf Eisen, der Andere auf Stahl, 
der Eine auf diesen, der Andere auf jenen Fa
bricanten und Alle sind von der Unfehlbarkeit 
ihrer oft gerade entgegengesetzten Meinungen 
uberzeugt, was wohl darin seinen Grund hal, dafs 
fast Jeder seine oft sehr wichtigen Erfahrungen 
fiir sich beball, statt dieselben durch die Fach-



634 Nr. 9. „S T A H L  DND E IS E N .“ September 1887.

literatur in weiteren Kreisen mit seinen Gollegen 
auszutauschen.

Scbreiber dieses bat sieli auf Wunsch der 
Redaetion dieser Zeitschrift der Aufgabe unter- 
zogen, einige Meinungsaufserungen iiber Schiffs- 
wellen in der engliseben Literatur den Lesern 
von »Stabl und Eisen* auszugsweise in bequo- 
rnerer’ Form ziigangłich zu machen, und verbiudet 
damit die stille Iloffiiung, dadurch einen etwas 
lebhafteren Austausch der Meinungen iiber diese 
Saehe hervorzurufen.

In der im Januar d. J. abgehallenen Sitzung 
der Institulion of Engineers and Shipbuilders in 
Scotland bieli Mr. Heclor Mac Coli einen Yor- 
trag iiber Węllen von Sebraubendanipfern, welcher 
viel Lebrreiches und Interessanles enthalt und 
die Wellenleitungen in 3 Abtbeilungen, nainlich

1. Kurbelwellen,
2. Zwisehenwellen,
3. Schraubenwellen 

bebandelt.
1. Kurbelwellen.

Materiał: Eisen.
Bis jetzt ist die grofsere Zahl der Wellen 

aus Sehweifseisen hergestellt worden; die Eigen- 
schaften, welche dem Materiał diese riihmliche 
Stellung verschafft haben, sind sein billiger Preis*, 
die Leichtigkeit seiner Verarbeitung und seine 
Zuyerlassigkeit.

Eine dem Aufsatz beigefiigte Tabelle zeigt 
die Preisschwankungen von 1 8 7 0  bis inel. 1 8 8 6  

und ist es interessant zu sehen, dafs die hiichsten 
Preise in den Jahren 1 8 7 3  und 1 8 8 1  gezalilt 
wurden, wahrend der Preis Ende 1 8 8 6  beinahe 
50° /o  unter diesen hoehsten Preisen und noch 
etwa 20°/o unter dcm naclistniedrigen Stand in
1 8 7 7  bis 1 8 7 9  steht.

Weiter wird dann mitgetheilt, dafs eine Kur- 
belwelle in Eisen bei mafsigen Dimensionen in 
England heute in etwa 1 4  Tagen hergestellt 
werden konne, wahrend eine gleiehe Stahlwelle 
nicht viel weniger ais die doppelte Zeit erfordere.

Mehr ais Alles dies sei das Schmiedeisen 
bis jetzt obenauf gehalten worden durch seine 
verdienstvol 1 ste Eigenschaft: die Zuver- 
lassigkeit, denn obgleich es in der Praxis 
unmoglich sei, eine rifsfreie eiserne Welle zu 
schmieden, sei das Materiał doch von einer sol
chen Natur, dafs sichtbare Fehler eine betracht- 
liche Zeit existiren konnen, ehe sie sich ais so 
ernstlich zeigen, dafs sie gefahrlich werden, und 
tha Isachlich bricht eine eiserne Welle 
seiten, ohne lange Y o r l i e r  gewarnt zu 
h aben.

Es ist unmoglich, in einer so grofsen Masse 
Schmiedeisen Homogenitat zu erzielen, und diese 
Schwierigkeit wachst mit der Masse des Materials

*  G ilt n u r  fu r E n g la n d  u n d  S ch o tlla n d ; in Deutseh - 
la n d  ist  S ta ld  m eistens b illig e r  w ie E isen.

m
beim Schmieden und ist bei der gewohnlichen 
Form der Wellen da am grofsten, wo Arnie, 
Zapfen und Schaft zusammen geschmiedet und 
nachher aus dem Vollen herausgearbeitet werden. 
Es ist zweifelhaft, ob unter gewohnlichen Um- 
standen diese Form der Wellen anders ais fiir 
kleine Wellen angewandt werden sollte.

Materiał: Stahl.
Stahl, geschmiedet oder ungeschmiedet, ist 

neuerdings in ausgedehntem Mafse zu Kurbel
wellen verwandt worden; er ist dem Eisen in 
Festigkeit, Hartę und Homogenitat uberlegen und 
daher das geeignetste Materiał fiir Wellen von 
16 Zoll und mehr Durchmesser.

Hier widerspricht der Verfasser unserer An- 
siebt nacli der in der Praxis gemacliten Er- 
fahrung, dafs die Schwierigkeit der Herstellung 
guter Stahlwellen bezw. guter Blocke dazu, mit 
der Grofse der Blocke rapide zunimmt, jedenfalls 
melir wie beim Eisen, wo eine Gewichtszunahme 
nicht annahernd die Herstelhmgsscbwierigkeiten 
und das Risico so vermehrt, wie beim Stahl, 
gleicbgeeignete Fabricationśeinrichtungen beider- 
seits vorausgesetzt.

Weiter sagt Mr. Mac Coli dann: '
Man liat geschmiedete Wellen aus Tiegelstabl, 

Bessemerstahl, fliissig comprimirtem Stahl und 
aus Siemens-Martin-Stahl gemaclit und haben 
sich inanclie derselben bewiihrt, aber andererseits 
sind Wellen aus jedem dieser Malerialien, das 
letztere ausgenommen, unbrauchbar geworden, 
ohne dafs Anzeichen oder doch nur ge
ringe voraufgegangen waren. Die Zahl 
dieser Falle und ihre Wiederholungen haben dem 
Stalli einen erheblieben Mifscredit eingebracht und 
ihm den Charakter geringer Zuveriassigkeit 
gegeben.

Die boinogcne Natur des Stahls eignet sich 
be w u n der u n gs w ii rd i g fiir glatte und harte Zapfen- 
oberflachen und deswegen laufen auch die Stalil- 
wellen durchschnittlich mit weniger Reibung wie 
die eisernen Wellen.

Dazu kann Scbreiber dieses die Bemerkung 
nicht unterdrucken, dafs die bcstechende Lager- 
oberflache des Staliles in der Praxis haufig nicht 
die erwarteten und erhofTten Erfolge, sondern 
noch nicht geniigend erkliirte Mifserfolge ergeben 
hat, welche aber im allgemeinen auf eine grofsere 
Lagerreibung, wie beim Eisen, zu schliefsen be- 
reclitigen. Es sind hiermit die in Deutschland 
hfiufig Yorgekommenen Mifserfolge mit Stahl
wellen bei schweren Walzenzug-Maschinen ge- 
nieint, woruber ja auch schon in dieser Zeit
schrift verhandell wrordeii ist. Durch manclie 
dieser Fiille, die Scbreiber dieses kennen zu 
lernen Gelegenheit hatte, ist derselbe zu der An
sicht gekommen, dafs Eisen trotz seiner weniger 
schonen, oft sogar unsauberen Obeiflache, doch 
ein mindestens ebenso gut zu Lagerzapfen ge- 
eignetes Materiał ist, wie Stahl, welche Ansicht
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durcli die Thatsache unterstiitzt wird, dafs Wcllen 
aus verschiedenen Stahlsorten und von leistungs- 
fahigen Fabriken hergestellt, nach kurzer Zeit 
wegen der bekannten Langrisse in den Lager- 
stellen ausgcwechselt werden mufsten — oft 
mehrere hihtereinander in derselben Maschine — 
wahrend die schliefslich zum Ersatz eingelegten 
und nicht starkeren Eisenwellen, die wegen der 
geringeren Festigkeit des Eisens obendrein noch 
aufsergewóhnlich stark bearisprucht waren, seit 
Jahren zur Zufriedenheit laufen.

Nach den Aeufserungen des Mr. Mac Coli, 
|u denen wir jetzt zuriickkehren, scheint man 
in England solche Erfahrungen in ahnlicher Weise 
gemacht zu haben, worauf wir spater zuriick- 
kommen.

Auf die Form der Kurbelwellen iibergehend, 
spricht Genannter seine Ansicht dahin aus, dafs 
gegcnwartig diejenigen 'Wellen, welche 
Zweckmafsigkeit und Billigkeit am besten 
ve rei n i gen, die zu sam menge bau ten Wellen 
sind und zwar solche, deren Schaft und Zapfen 
aus Siemens-Martin-Stahl mit geringem Kohlen- 
stolfgehalt geschmiedet und deren Arnie aus 
Schmiedeisen gemacht sind.

Diese Empfehlung der zusammengebauten 
Wellen verdient ganz .besondere Unterslutzung 
sowohl vom Standpunkte des Fabricanten wic 
des Consumenten. Dem Fabricanten bieten die 
zusammengebauten Wellen den Vortheil, dafs 
das unverhaltnifsmafsige Risico fortfallt, welches 
die Wcllen aus einem Stiick ihm aufburden, 
weil sie in kleinere, mit grófster Sicherheit her- 
zustellende Stiicke zerlegt werden und dadurch 
die ganze Fabrication, welche nur bei der schliefs- 
liclien Zusammenselzung aufsergewohnliche Auf- 
merksamkeit verlangt, sehr vereinfacht und ver- 
billigt wird.

Der Consument aber bekommt fiir weniger 
Geld etwas zweifellos Besseres, d. h. bei richtiger 
Zusammensetzung. An die Unbequemlichkeit, 
dafs die Wcllen etwas mehr Raum beanspruchen, 
wird sich der Gonstructeur der anderen Yorlheile 
wegen bald gewohnen.

Mr. Mac Goli kritisirt nun weiter die ge- 
brauchlichen Formen der Kurbelwellen und die 
Grofse und Anordnung der Lager, wobei er 
Aachen breiten Kurbelarmen vor dickeren mit 
mehr quadratischem Querschnitt den Vorzug giebt 
wegen der grofseren Biegsamkcit bei ungleichem 
Tragen der Lager; bei den Aachen Armen wird 
gleichzeitig ein Zusatnmenriicken der Lager, also 
eine Verminderung der Biegungsmomente iiber- 
haupt, erreicht.

Bei Besprechung der Lager wird besonders 
hervorgehoben, wie wichtig es sei, dieselben mog- 
lichst gleichmafsig zu beanspruchen bezw. ihre 
Grofse den Beanspruchungen anzupassen, um 
einen glejchmafsigen Yerschleifs und damit stets 
gleichmafsiges Tragen der Wellen zu erzielen.

IX .7

Ungleicl imafsigerLagerverschleifs und 
dadurch ungleichmafsiges Tragen der 
Wellen sei die haufigste Ursache von 
Wellenbriichen nach des Yerfassers 
Erfahrungen.

Welche Fchler in Beziehung auf gleichmafsige 
Beanspruchung der Lager noch immer gemacht 
werden, belegt der Verfasser durch eine Tabelle, 
in welcher Beispiele von verschiedenen Maschinen- 
gattungen ohne Auswahl zusammengestellt sind 
und welche ergiebt, dafs die schlimmsten Falle 
bei Dreikurbelmaschinen vorkommen.

Ueber die Gonstruction der Lager, Schmie- 
rung u. s. w. verbreitct sich der Vortrag noch 
in eingehender Weise; da dies aber fiir die Leser 
von »Stahl und Eisen « nicht von allgcmeinem 
Interesse ist, so gehen wir zu den Aefserungen 
iiber „Risse und Briiche“ iiber.

Eisenwellen zeigen ihren Mangel an Homo
genitat durch schieferige Stellcn und Risse auf 
der Zapfenoberfliiche und sind seiten ganz frei 
davon.

Solche Stellcn zeigen sich gewShnlich wah
rend des Abdrehens der Wellen, werden dann 
aber so geschickt bebandelt, dafs sic bei der 
fertigen Wrelle meistens unsichtbar sind, manch- 
mal um nach kurzem Gebrauch der Welle wie
der zu erscheinen. Dic haufigste Ursachc des 
Auftretens von Rissen ist ein heifs gelaufenes 
Lager, denn es offnet nicht nur solche, welche 
sorgfaltig begraben waren, sondern bringt auch 
solche an die Oberflache, deren Esistenz bis da
hin unbekannt war.

Ein Langsrifs beeinflufst das »Leben« der 
Welle nicht; ist er von grijfsercr Ausdehnung, 
dann werden seine Enden sorgfiiltig angekornert 
und der Rifs mit einer feinen Feile abgeflacht; 
wenn er sich dann ausdehnt, so wird eine Zeich
nung desselben angefertigt und auf derselben 
seine Geschichte und seine Fortscliritte vermerkt. 
Ist solch ein Fehler ernsthalt, dann beginnt er 
friiher oder spater diagonal zu laufen und gelit 
schliefslich quer durch die Welle. Ein Rifs, 
welcher gleich bei der Entdeckung qucr oder 
diagonal lauft, ist bedenklich, denn bei einiger 
Ausdehnung beeintriichtigt er direct die Festig
keit der Welle, nicht nur durch Reduction des 
effectiven Querschnitts, sondern auch durch Bil- 
dung eines schwachen Punkles, auf den sich die 
Beanspruchung mehr oder weniger concentrirt.

Stahlwellen sind gewohnlich ohne Fehler 
und Schlacken auf ihrer Oberflache und wegen 
der Festigkeit des Materials ware zu 
erwarten, dafs sie bei geniigendem 
Durchmesser langer lialten wurden, 
wie eiserne Wellen. Bis jetzt ist dies 
aber nicht der Fali gewesen und in ver- 
schiedenen Fallen, die zu des V e r - 
fassers Kenntnifs gekommen sind, 
haben die Stahlwellen nicht annahernd

4
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das geleistel, wie die eis ern en W el 1 en, 
welclie sie ersetzen soli ten, weil in 
diesen Fallen die Risse, wenn sic ent- 
dcckt wurden, gleich bedenklichen 
Gharakters waren. In einem Falle er- 
sclztu eine massive geschmiedete Stahlachse 
eine gleiche eiserne und nach wenigen Rcisen 
wurde sic selbst ersetzt durch eine zusammen- 
gebaute stahlerne, die wiederum durch eine 
massive eiserne Welle ersetzt wurde.

In 2 anderen Fallen wurden eiserne Wejjen, 
die man fiir zu leicht erachtete, durch ge- 
schiniedcte Stahlachsen ersetzt und in beiden 
Fallen mufsten letztere innerhalb 12 Monaten 
lierausgenommen und eiserne Wellen wieder ein- 
gelegt werden. ln jedem dieser Fiille entstand 
ein Querrifs am Uebergang vorn Schaft zum 
Arm.

In einem andern Falle erhitztc sich plotz- 
lich ein Kurbelzapfen, IŚJ/2 " <h'ck und 20" 
lang, in einer zusammengebauten Kurbelwelle, 
dic 4 Jahre gelaufen hatte und verschiedcne Małe 
warm gelaufen war; man leitete Wasser darauf 
und wurde, nachdein derselbe eirtige Minuten 
mit Wasser gelaufen hatte, ohne Abkiihlung zu 
zeigen, die Maschine stillgesetzt und der Zapfen 
blofsgelegt. Wahrend des Zurichtens der Lager- 
schalen und ungefahr 1/2 Stunde nach dem An- 
halten der Maschine horte man einen Ton, wie 
ein Schlag auf eine kleine Glocke, laut genug, 
um die Aufinerksamkeit aller Anwesenden zu 
erregen. Bei genauer Untersuchung fand man, 
dafs ein Bifs iiber die ganze Lange des Zapfens 
entstanden war. Die Kanten des Risses wurden 
flach gefeilt, die Messinglager wieder aufgelegt 
und lief der Zapfen dann noch ohne weitere Um- 
s tan de 6 Jahre, bis er infolge eines Querrisses 
ausgewechselt wurde. In diesem Falle hatte sich der 
Zapfen wahrscheinlich durch und durch erhitzt 
und war durch das Wasser an der Obcrflache 
abgekiihlt worden; wahrend des Stillstandes 
breitete die Warme sieli wieder nach aufsen aus, 
bis der Druck des durch die Warme ausgedchn- 
ten Kerns gcniigte, um die diinne gekuhlte aufsere 
Schicht zu sprengen.

Bei allen gebrochenen Stahlwellen, die zu 
des Verfassers Kenntnifs gekommen sind, war 
der Rifs so fein, dafs er ohne die genaueste' 
Besichtigung der Entdeckung entgangen ware, 
was eine gefahrliche Eigcnschaft des Slahls ist. 
In jedem Falle war der Zapfen mehr oder we
niger warm gewesen, was den entschiedenen Ein- 
druck hinterlafst, dafs die besseren Stahlsorten 
einer plótzlichen Abkiihlung nicht zu widerstehen 
Ycrmogen.

Aber abgeschen vo m Materiał , ist 
kein Zweifel, dafs die Mehr zahl der 
Kurbelwellen nicht durch innere Fehler 
gebrochen ist, sondern durch aufsere 
Mifshandlung, entweder'dadurch, dafs

die Zapfen nicht p a r a 11 e 1 waren, oder 
dadurch, dafs die L a g e r nicht i ti einer 
Achsc lagen.

Es ist seiten, dafs die Zapfen so sehr schief 
sind, dafs dadurch dic Sicherheit der Welle direct 
gefiihrdet wird; das Uebel wird gewóhnlich in- 
direct durch Erhitzung hervorgerufen, ebenso 
der ungewolmliche Verschleifs des einen oder 
andern Lagers. Die Lager konnen unrichtig 
oder schief sein, entweder weil sie so montirt 
sind, oder infolge ungeniigender Stcifigkeit ihrer 
Fundamentplattcn oder Trager, oder durch 
Schwache oder Biegsamkeit der ganzen Schiffs- 
construction, oder durch unregelmiifsigen Ver- 
schleifs der Lager und Zapfen.

Was nun aber auch die Ursache dieses 
Mangels an Richtigkeit der Lagerstellung sein 
mag, das Resultat ist immer eine doppelte Bie- 
gung der Aclise bei jeder Umdrelumg und schliefs
lich Bruch derselben bei B oder B 1 (Fig. I).

-Fig. 1 .

Naclidcm der Verfasser dann gesagt, dafs 
eine Erforschung aller Ursachen unrichtiger 
Lagerstellung in den Grcnzen seines Vorlrages 
nicht moglich sci, dafs aber die zulelzt ange- 
fiihrte — ungleichmiifsiger Verschleifs der Lager
— die ergiebigste Ursache von Achsenbruchen 
sei, geht er unter Betrachtung der schon oben 
angezogenen Tabelle iiber ungleiche Lagerbean- 
spruchung noch einmal zur eingehenden Wiir- 
digung dieses Gegenstandes iiber. Nach des 
Yerfasscrs Ansicht ist die Gefahr nicht so grofs, 
so lange der Yerschleifs ein ordnungsmafsiger oder 
nicht von Warmlaufen begleitet ist. Sobald aber 
Warmlaufen eintritt, dieses chronisch wird und 
mit Salzwasser gekiihlt wird, so folgt rapider 
und ungleichmafsiger Verschleifs ais eine natiir- 
liclie Sache und dann ist der Bruch der Welle 
nur eine Frage der Zeit.

Es sollte daher die grofste Sorgfalt obwalten 
und die griilste Aufinerksamkeit immer darauf 
gerichtct sein, sich so oft ais moglich von dem 
guten Zustand der Hauptlager zu vergewissern. 
Es werden jetzt haufig Merkzeichen angebraclit, 
wclchc die urspriingliche Ilohe der Kurbelwellen 
an jedem Lager zeigen, und sollten dieselben 
regelmafsig und allgemein angebraclit werden; 
ihr Zeugnifs sollte jedoch auch nicht ais unfehlbar 
betrachtet werden, da Irrthumer nicht ausge- 
geschlossen sind, wie folgender Fali zeigt. Es 
wurde bei der Ausfahrt bemerkt, dafs eine unzu-
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liissige Vertical bewegung in dem vorderen Lager 
einer grofsen Kurbelwelle vorlianden war, worauf 
bei der Ankunft im Hafen gemessen, gelolhet, 
aber anscheinend Alles in guter Ordnung be- 
funden wurde. Auf der Riickreise zeigte sieli 
zur grofsen Ueberraschung die Bewegung wieder 
wie vorher. Bei-der z u Hause vorgenomtnenen 
genauen Untersuchung zeigte sich dann, dafs 
der fragliche Wellenzapfen um 1/g Zoll vom 
Unterlager entfernt war und eine Unterlage von 
dieser Dicke unter die Lagerscliale gelegt werden 
mufste.

In einem andern Falle schien die Kurbel
welle betrachtlich im Nacken zu federn und doeh 
erschien sie beim Naćhmessen gerade, aber bei 
genauer Untersuchung wurde gefunden, dafs die 
sehr langen Hauptlager an den inneren En den 
weiter ausgesclilissen waren und deshalb der 
Kurbel beim Arbeiten ein Federn gestatteten, 
wiihrend sie in der Ruhe ihre richlige Stellung 
hatte.

Kein Theil der Maschinenpraxis erfordert 
mehr Sachkennlnifs und Aufmerksamkeit, ais 
das Nachsehen und Untersucheri der Kurbelwellen 
und ihrer Lager und nachst einer guten Beauf- 
sichtigung der Kessel wiirde die der Welle ge- 
widmete Aufmerksamkeit die darauf verwandte 
Muhe bel oh n en.

Schreiber dieses hat die vorstehenden Aus- 
fiihrungen iiber die Lagerung und Wartung der 
Kurbelwellen in der Ausfiihrlichkeit des Originals 
wiedergegeben, weil er dieselben fiir aufserordent- 
lich wichlig halt und bei der Beurtheilung von 
Wellcnbrtiehen gar zu leicht die Gefahr vorliegt, 
dafs Ursacben und Wirkungen verwechselt werden.

Die Welle, welche fiir alle Fehler und Ver- 
sehen in der Lagerung und Wartung immer die 
Zeche mit ihrem Dasein zu zahlen hat, wird gar 
zu leicht selbst, d. h. in ihrer BeschafTenheit, 
Qualitat und Herstellung, fiir den Bruch yerant- 
wortlich gemacht; dazu kommt noch, dafs die 
Bruchllache nicht das schone gleiehmafsige Aus-' 
sehen hat, und auch nicht haben kann, wie die 
kleinen Probestiicke, an weichen die meisten 
Menschen ihre Kenntnisse von der Structur ge- 
schmiedeten Eisens erwerben miissen, und da 
der Bruch naturgemafs meistens an solchen 
Stellen stattfindet, welche kleinere oder grofsere 
innere Fehler haben, die durch den Bruch er- 
weitert und vergrofsert werden, dafs bei den 
meisten Wellenbriichen innere Fehler blofsgelegt 
werden, die haufig in ihrer Bedeutung iiberschatzt 
und zusammen mit dem ais schlecht beurtheilten 
Aussehen der Bruchllache ais Grundursache des 
Bruches angesehen werden und zwar ohne Riick- 
sicht darauf, dafs die durch jene Fehler hervor- 
gerufene Festigkeitsverminderung in keinem Ver- 
haltnifs zu dem bei Construction der Welle zu 
Grunde gelegten SicherheitscoefTicienten steht. 
Dadurch wird dann haufig die Nachforschung

nach den wahren Ursachen des Bruches ver- 
hindert, Ursachen, die haufig in den von Mr. 
Mac Coli so griindlich beleuchteten VerhSllnissen 
liegen und zur Folgę haben, dafs einzelne SchifTe 
zum Schaden der Rheder wie der Wellenfabri- 
canten ihr Dasein ais wahre Wellenfresser fort- 
fiihren, wahrend eine genaue Untersuchung dem 
Ucbel oft sehr leicht abzuhelfen vermdchte.

Gehen wir jetzt zum zweiten Theil der 
Aeufserungen Mr. Mac Golis uber.

2. Zwischenwellen.

Die Druckwelle ist gewohnlich, und sollte 
es immer sein, unmittelbar an die Kurbelwelle 
gekuppelt und sollte das Drucklager in einem 
Verschlage im hinteren Scliott des Maschinen- 
raumes so untergebracht sein, dafs es leicht be- 
sichtigt und bedient werden kann.

Materiał. Schmiedeisen ist gut fur kleinere 
Weil en, fiir grofsere ist allein Stahl zu empfehlen, 
wrelcher unzweifelhaft das beste Materiał fiir diese 
Wellen ist. Da letztere ruhig und ohne Stofse 
arbeiten, so ist Stahl dafiir wohl geeignet, be
sonders weil seine glatte und gleielimafsige Ober- 
flache im Vergleich zu der schieferigen und 
nahtreiclien Natur des Schmiedeisens sehr zu 
seinen Gunsten spricht.

Die Tunnelwellen liir Maschinen von 
mafsiger Kraft werden selten anders ais aus 
Schmiedeisen hergestellt. und obschon Mifserfolge
— und zwar schlimme Mifserfolge — dabei 
vorgekommen sind, so ist es doch eine geringe 
Zahl im Verh;iltnifs zur Anzahl der im Gebrauch 
befindlichen eisernen Wellen.

Die Zwischenwellen findet man selten in 
richtiger gerader Lage, selbst wenn sie erst kurze 
Zeit gelaufen haben. Mangel in der richtigen 
Lage konnen immer nachgewiesen werden, wenn 
die Muttern der Kuppelungsbolzen Neigung zeigen, 
sich zu lockern.

Selten ist dieser Mangel an richtiger Lage 
so grofs, dafs er ernstlich die Starkę der Wellen 
beeintrachtigt, trotzdem hat man manche Vor- 
schliige gemacht, fiir die Zwischenwellen biegsame 
Kuppelungen anzuwenden; aber das ist ganz un- 
nothig und wurden die Erfinder erstaunt dariiber 
sein, zu sehen, wie sehr manche Wellenleitungen 
aus der geraden Lage abweichen und dabei doch 
gut und ruhig laufen. Manche SchifTe sind im 
hinteren Theil des Maschinenraumes so biegsam, 
dafs, wenn die Kuppelungsbolzen zwischen der 
Kurbelwelle und der nachsten Welle gelost sind, 
diese Kuppelungen sich beim Be- und Entladen 
mehrfach und erheblich gegeneinauder verschieben. 
An dieser Stelle konnte eine biegsame Kuppelung 
bei solchen SchifTen mit Vortheil angewandt 
werden, anderswo selten.

Schreiber dieses glaubt, dafs der Verfasser 
mit diesem etwas abfalligen Urtheil iiber die 
biegsamen Kuppelungen in Widerspruch gerath
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mil seinen friiheren Aeufserungen iiber die schwer 
vermeidlichen Biegungsbeanspruchungen, weiclien 
die Wellen, insbesondere die Kurbelwellen, durch 
unrichtige Monlage, zu schwache Unlersliitzung 
und am meisten durch ungleicbmafsigen Ver- 
schleifs der Lager zu erleiden haben; es diirften 
liier besonders bei manchen alteren Schiffen die 
biegsamen Kuppelungen auch in den Kiirbelwellen 
ais eine gute Ausluilfe zu betrachten sein.

Mr. Mac Coli befindet sich in diesem Punkte 
aucli im Widerspruch mit vielen seiner englischen 
Facligenossen, welche sehr viel Genie und Fleifs 
auf die Gonsliuction solcher Kuppelungen ver- 
wendet haben. So bringt noch z. B. »Enginee- 
ring« Nr. 1060, April 188G auf Seite 396 bis 
399 sehr griindlich durclulachte und ausgearbeitete 
Vorschliige fiir hiegsame Schiffstransinissionen 
von Mr. J. F. Hall; letzterer macht sogar die 
Kiirbelwellen selbst dadurch biegsam, dafs er bei 
zusammengesetzlen Wellen den Kurbelzapfen in 
dem einen Kurbelann mittelst Biichsen von 
aufserlich kugeliger Form verlagert und giebt er
u. A. einer grófseren Schraubenscbiffs-Trans- 
mission mit Einrechnung der Kurhelwelle 4 bieg- 
same Kuppelungen.

Kehren wir nach dieser Abschweifung wieder 
zuriick zu Mr. Mac Golis Aeufserungen iiber

3. Schraubenwellen.

Nachdem der Genaunle die aufserordentliche 
Wichtigkeit der Schraubenwellen hervorgehoben 
und betont hat, dafs alles Mogliche aufgeboten 
werden miisse, um diese nebst ihren Zubeho- 
rungen so vollkommen wie moglieh zu machen, 
und dafs jede Gelegenheit zur Revision dieser 
Theile benutzt werden miisse, sagt er folgendes 
iiber das Materiał:

Die Mehrzahl der Schraubenwellen hat noth- 
wendigerweise aus Schmiedeisen gemacht werden 
mussen, welches ais Materiał befriedigt bat, indem 
Briiche gewohnlich eine Folgę iiufserer Umstande 
oder mangelhafler Arbeit sind.

Ohne Zweifel, sagt Mr. Mac Goli, ist Stahl 
wegen seiner grófseren Festigkeit geeigneter fiir 
Schraubenwellen der grofsten Art, und obwohl 
die Briiche, welche Gegensland des im vorigen 
Jahre in dieser Gesellschaft verlesenen Vortrages 
von Mr. Davison waren, Manchen veranlafst 
haben mag, auf den Stahl ais Materiał fiir 
Schraubenwellen einen Verdacht zu werfen, so 
ist doch wenig oder gar kein Zweifel, dafs solche 
Mifserfolge bei Anwendung geeigneter Yorsichts- 
mafsregeln ganzlich verniieden werden konnen.

Risse und Briiche.
Die Mehrzahl der Schraubenwellen endet ent- 

weder durch die Folgen mangelhafler Schweifsung 
oder durch Corrosion an den Enden der Messing- 
buehsen oder an dereń Verbindungsslellen, wenn 

.sie aus mehr wie einem Stuck bestehen.
Die Corrosion ist der Ilauptzerstorer der 

Schraubenwellen und scheint hePvorgeiufen zu

werden durch galvanisehe Wirkung zwischen 
Messing, Sal z wasser und Eisen oder Stahl, wobei
letztere angegrilTcn werden.

Fig. 2.

Wenn die Messingbiićhsen an den Enden 
rechtwinklig begrenzl sind, wie in Fig. II, so ist 
die Wirkung am seblimmsten und wird die 
Welle dann an der Kante der Biichse in einer 
sich bildenden scliarfen Nule a angegriffen, welche 
manchmal rund, manchmal excentrisch zum Um- 
fang um die Welle liiuft und unregelmiifsig tief ist. 
Wird dem Verderben nicht bei Zeiten Einhalt ge- 
than, so ist die Zerstorung der Welle nur eine 
Frage verhaltnifsmafsig kurzer Zeit. Es folgen dann 
noch Mitlheilungen iiber Vorschlage und Versuche 
zur Abhiilfe dieses Uebels.

Ich glaube hiermit meine Mittheilungen aus 
dem mehrerwahnten Vortrage beenden zu konnen 
und mochte nur noch bemerken, dafs die dem Yor- 
trage folgende kurze Discussion nichls besondei's 
Bemerkensw'erthes bot, aber doch erkennen liefs, 
dafs in England ebenso gut wie in Deutschland 
die Meinungen in der Frage, ob Eisen oder Stahl 
zu bevorzugen sei, getheilt sind, und dies ist der 
Punkt, welcher die Leser von »Stahl und Eisen« 
wohl besonders bei dem Vortrage von Mr. Mac 
Coli interessiren diirfte.

Wenn ich kurz resumire, liegt diese Frage 
nach vorstehender Abhandlung heute so, dafs 
das Eisen in der Anwendung weitaus dominirt, 
in allen seinen Eigenschaflen — Tugenden und 
Fehlern — griindlich erkannt ist und demgemafs 
behandelt werden kann, wahrend die Verwendung 
von Stahl immer noch nicht aus dcm Stadium 
der Versuche herausgekommen ist und der Praxis 
immer noch neue Rathsel aufgiebt. Die Vorziige, 
welche Mr. Mac Coli dem Stahl nachruhint, 
sind zum Theil auf Grund seiner guten physika- 
lischen Eigenschaften construirt, durch dic Praxis 
aber, wie die von Genanntem selbst angefiihrten 
Beispiele und die angezogenen Miltlieilungen des 
Mr. Davison darthun, nicht immer bestiitigt worden. 
Thatsache ist, dafs das Eisen, welches, wie ge- 
sagt, in der Anwendung dominirt, unvergleichlich 
mehr Erfolge und weniger Mifserfolge zu ver- 
zeichnen hal, wie Stahl. Der Kampf zwischen 
den beiden Materialien, welcher auf vielen Ge
bieten heute schon zu Gunsten des Stahls ent- 
schieden ist, steht auf dem Gebiete der grofsen 
Schmiedestiicke entschieden giinstig fiir das Eisen.

Bieńier.
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Die Wanzenbildimg auf Rolieisen mul die Kugelchenbildung 
in Iloheisen und Gufsstiicken.

Ein Beitrag zur Kcnntnifs des Roheisens von B. Platz.

Ini Jalirgang 1886, S. 308, dieser Zeitschrift 
beschrieb Hr. Riemer einige bemerkenswerthe 
Giefsversuche, welche von ihm in der Absicht 
angestellt wurden, dic in Gufsstiicken nicht seiten 
vorkommenden, mit Eisenkugelchen ausgefiillLen 
Hohlraume kiinstlich zu erzeugen und der Ursache 
dieser unbeliebten Erscheinung naehzufórschen.
F. Riemer wurde zu diesen Versuchen durch einen 
von G. Lentz in der Sitzung des Niederrheinischen 
Bezirksvereins deutscher Ingenieure iiber denselben 
Gegenstand gehaltenen Vortrag angeregt. Wahrend
G. Lentz sowobl damals wie in einer spater von 
ihm gemachten Mittheilung (»Stahl und Eisen®
1886, S. 443) die fraglichen Eisenkugelchen, 
welche sieli weit reicher an Phosphor ais das 
Muttereisen gezeigt hatten, ais Aussaigerungen 
und die eigentliche Entstehungsursacbe dieser in 
dem hohen Phosphor-Gehalt des ver\vendeten 
Giefsereieisens zu erkennen vermeinte, hielt 
F. Biemer auf Grund seiner Giefsversuche und 
in Uebereinstimmung mit einer von Professor 
Ledebur friiher gegebenen, denselben Gegenstand 
betreffenden Erklarung* diese kugelformigen Aus- 
scheidungęn fur Spritzkiigelchen, welche einem 
mechanischen Vorgange — hervorgerufen theils 
durch gewisse Neigung des geschmolzenen Roh- 
eisens zur Tropfenbildung, theils durch fehlerhafte 
Beschaffenheit und Einrichtung der Gufsform — 
ihre Entstehung verdankten. Leider hat F. Riemer 
die Erzeugnisse seiner Versuche nicht chemisch 
untersuchen lassen, was sicherlich von um so 
grofserem Interesse gewesen ware, ais zu seinen 
Yersucheti Hamatiteisen von nur 0,05 </o Plios- 
plior verwendct worden war.

Ueber diese kugelformigen Ausscheidungcn in 
Gufsstiicken und Giefsereieisen ist schon mehr- 
fach geschrieben worden, so — aufser von 
A. Ledebur in der bereits angezogenen Abhand- 
lung — von Harlsse**, welcher dieselben fiir 
erkaltetes, beim Giefsen an die Oberflache gelangtes 
Eisen halt und namentlich beim Abstechen von 
Roheisen aus schwefelhaltigen Erzen gefunden 
haben will. Auch Bruno Kerl in seinem Hand- 
buch der met. Hiittenkunde, 3 Bd., S. 45, bringt 
diese Erscheinung mit einem hohen Schwefelge- 
halt des Boheisens in Verbindung und bemerkt 
dariiber folgendes: „Steigt der Sehwefelgehalt,
so wird die Kohlung des Eisens beeintrachtigt, 
es enlsteht ein dickfliissiges, schneller erstarrendes,

*  »Berg- und H u llcn m . Zeit.« 1873, Nr. 43, S. 365.
** » \V ochenschril 't  des V. d. lng.« 1879, N r. 12.

weifses, dickgrelles Roheisen mit Hohlungen auf 
der Oberfliiche und im Innern, wahrscheinlich in
folge der Einwirkung von- Fcuchtigkeit auf das 
Schwefeleisen, wodurch es sowie durch die starkę 
Ausdehnung beim Erstarren zur Giefserei untaug- 
lich wird. Solehes Eisen zeigt im Flusse eine 
gelbliche Farbę, beim Abstechen lebhaftes Funken- 
spriihen und stdfst oft in dem Augenblicke, wo 
es erstarrt, unter Gasentwicklung kleine Kugeln 
von der Grofse einer Erbse aus, welche auf der 
noch fliissigen Masse rotiren (Blickausscheidung) 
und nach dem Erkalten sehr bart, schwefelreich 
und weifs sind. Auch bei hellgrauer, korniger 
Bruchflache des Eisens zeigt sich diese Er
scheinung/

Im diesjahrigen Marzheft von »Stahl und 
Eisen« hat nun Professor Ledebur iiber denselben 
Gegenstand weitere Mittlieilungen gemacht, denen 
ich jedoch, soweit sie eine Erklarung der frag- 
lichen Erscheinung enlhalten, nicht beistimmen 
kann. Ich selie mich deshalb veranlafst, meine 
eigenen Beobachtungen und die aus zahlreichen 
Untersuchungsergebnissen gewonnene Ansicht iiber 
den Entstehungsvorgang der Kiigelchen hiermit 
zu ver6ffentlichen. Ich werde in Nachstehendem 
zeigen, dafs der Yorgang der Kugelchenbildung 
sowobl in Gufsstiicken ais in Roheisen der gleiche 
ist, dafs jedoch die Ursache hiervon eine ver- 
schiedene sein kann. Aus diesem Grunde era- 
pfiehlt es sich, die in Roheisen auftretende 
Erscheinung von der in Gufsstiicken sich zeigenden 
gesondert zu betrachten.

In den mit glatter Oberflache erstarrenden 
Sorten grauen Roheisens, also in Giefsereieisen 
Nr. 1, 2 und 3. lafst sich die Erscheinung der 
Kugelchenbildung nur hochst seiten beobachten 
und zwar auch immer nur dann, wenn das 
grobkornige Gefiige der Masseln gegen den oberen 
Rand hin in ein feinkorniges iibergeht. Solchen- 
falls bemerkt man zugleicb auf der Oberflache 
eine starkere Anluiufung der sogenantiten » Wanzen*, 
wljirend das keine Kiigelchen enthaltende Eisen 
auf seiner oberen. beim Gusse der Luft zugekehrt 
gewesenen Seite nur spiirliche Wanzenbildung 
aufweist. Ganz frei von letzterer ist auch dieses 
Eisen nicht, dieselbe besteht jedoch nur aus 
diinnen, warzenarligen Gebilden, welche dem 
Eisen fest anhaflen. Die folgende Stufe 
Giefsereieisen Nr. 4, — welche fiir sich allein 
im Cupolofen nicht versehmolzen wird und bei 
mafsigem Phosphorgehalt yorzugsweise ais Puddel- 
roheisen Yerwendung findet, ist dadurch charak-
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terisirt, dafs sie im Bruche von gleichmafsig fein- 
kurnigem Gefiige und auf der Oberflaehe mit 
zahlreichen kleinen Lochem behaftet ist. Diese 
Lficher fiihren zu Hohlraumen von ei- bis kreis- 
rundem Quersclmitt, welche sich ungefahr 8 mm 
tief ins Eisen erstrecken und mit den fraglichen 
Kugelchen in der wechselnden Grofse von einem 
Stecknadclknopf bis zu einer starken Erbse aus- 
gcfiillt sind. Sie sitzen ziemlich lose und lassen 
sieli mittels eines Messers mit Leichtigkeit von 
dcm Boden oder der Wandung der Hohlraume 
abnehmen. Sic sind concentrisch geformt, aufsen 
glatt und schwarz angelaufen, im lnnern wcifs- 
strahlig oder spiegelig, luiufig mit Graphit durch
setzt; Diese Ausscheidungen finden sich nicht 
nur in Giefsereieisen Nr. 4, sondern in allen 
bis zum schwach melirten Roheisen abwarts- 
gehenden Stufen, bei denen die anfangs fein- 
locherige Oberflaehe allmahlich eine ganz rauhe, 
zerrissene Beschaffenheit angenommen hat. Die 
Kiigclchen von schwach melirtem, also stark 
weifsem Eisen sind mit dem Muttereisen ver- 
wachsen und besitzen keine concentrischc, sondern 
mehr platte, linsenformige Gestalt oder sie zeigen 
sich in den muldenartigen Hohlraumen ais 
schwach convex gefonnte Erhohungen der Boden- 
fliiche, welche aus der Masse des Eisens gleichsam 
herausgeąuollen scheinen. Alle Roheisensorten, 
welche Kiigelchen enthalten — in melirtem Eisen 
mit glatter Oberflaehe, in glattem und rauhem 
Weifseisen finden sich dieselben niemals — 
zeigen auf der Oberflaehe starkę Wanzenbildung. 
Die Wanzen haften jedoch nicht fest am Eisen, 
sondern springen nach dem Erkalten ab und 
lassen dadurch die locherige oder rauhe Oberflaehe 
des Eisens sogleicli erkennen. Da ich im Ver- 
laufc meiner Untersuchungen zu der Ansicht 
gelangte, dafs dic Entsteliung der Kiigelchen mit 
der Wanzenbildung in gewissem ursachlichen 
Zusammenhange stehe, so zog ich letztere eben
falls in den Kreis meiner Untersuchung, w'obei 
sich dann neue, interessante Thatsachen ergeben 
haben, welche fiir die Deutung dieser Erscheinung 
von Wichtigkeit sind.

1. Die Wanzenbildung auf Roheisen.

Professor Ledebur wies in der bereits oben 
erwahnten Abhandlung nach, dafs die locherige 
oder rauhe Oberflachenbeschaffenheit gewisser 
Eisensorten hervorgebracht sei durch die oxydirende 
Einwirkung der Wanzen auf das darunter be- 
findliche Eisen. Es werde ein Frischprocefs 
eingeleitet und Kohlenoxyd gebildet, welches in 
dem schon erstarrenden Eisen jene Vertiefungen 
der Oberflaehe unter der oxydirenden Schicht 
yeranlasse. Dafs diese Erklarung fiir das Ent- 
stehen der Vertiefungen eine durchaus zutreffende 
ist, kann man sich leicht iiberzeugen, wenn man 
auf gesclnnolzenes Giefsereieisen Nr. 1, welches 
.ohne oder fast ohne Wanzenbildung erstarrt,

Eisenoxyd slreut. Sofort kommt letzteres unter 
knisterndem Gerausche ins Schmelzen und in 
schwimmende Bewegung, die rothe Farbę des 
Eisenoxyds verschwindet und macht der sehwarzen 
Platz und es erscheinen Wanzen genau von dcm 
Aussehen und der Farbę, wie sich solche auf 
Giefsereieisen Nr. 4  von selbst bilden. War die 
Decke von Eisenoxyd zu dick und dadurch die 
Gasentwicklung zu stark, so entstehen kleine Ex- 
plosionen, welche die Wanzenschicht zischend 
durchbrechen und kraterartig emportreiben. Nach 
dem Erkalten des Eisens findet man unter der 
Wanzendecke die gleichen muldenartigen, regcllos 
geformten Vertiefungen wie beim melirten Eisen. 
Auf diesen Versuch, welcher sich um so interes- 
santer gestaltete, ais ich hierbei auch die in 
Frage slehenden Kugelchen erhielt, werde ich 
weiter unten zuriiekkommen.

Ueber die Zusammensetzung der verschieden- 
sten Arten Wanzen und daruber, dafs jene in 
genauer Wechselbeziehung zur Zusammensetzung 
des zugehorigen Roheisens steht, geben dic nach- 
stehenden Analysen Aufsclilufs.

1. G i e f s e r e i e i s e n  N r .  1.

W a n z e n : E i s e n :

32,43 % S i 0 2 =  15,13 % S i  1,67 %  S i
0,39 „ P2O5 —— 0,170 „ P  0,283 „ P

13,01 „ M n O =  10,08 „ M n  0,96 „ M n

2. G i e f s e r e i e i s e n  N r .  3.

W a n ze n :  E ise n :
3 1 , 6 7 %  S i 0 2 =  14,78 % S i  1,41 % S i

0,64 „ P 2O ó =  0,280 „ P  0,282 „ P
11,91 „ M n O =  9,23 „ M n  0,91 „ M 11

3. G i e f s e r e i e i s e n  N r.  4  ( G r a u e s  P u d d e l -
r o h  e i s e n ) .

W a n z e n : E is e n :
29,42 % S iO a  =  13,73 %  S i  1,16 %  S i

1,36 „ P 2O 5 =  0,594  „ P  0,290 „ P
11,23 „ M n O  =  8,70 „ M n  0,78 „ M n

4. F e i n k O r n i g e s  g r a u e s  E i s e n  m i t  w e i f s e m
R a n  d.

W a n z e n : E i s e n :

23,28 % S i 0 2 =  10,86 % S i  0,98 % S i
2,02 „ P 20 5=  0,884 „ P  0.289 „ P
9,61 „ M n O =  7,44 „ M n  0,72 „ M 11

5. M e l i r t e s  G r a u e i s e n .

W a n z e n : E i s e n :
20,46 % S i 0 2 =  9,55 % S i  0,86 % S i

2,32 „ P 20 5 =  1,012 „ P  0,295 „ P
8,97 „ M n O =  6,95 „ M 11 0,70 „ M n

Diese 5 Eisensorten sind aus einem und 
demselben Molier erblasen, die ersten 3 Sorten 
sind bei heller, die iibrigen bei gefarbter Schlacke 
gefallen.

Auf der Oberflaehe der Eisensorten 3 und 4 
lassen sich zwcierlei Arten yon Wanzen unter- 
scheiden: 1. Grofsere rundę Schalen, welche,
oben convex, unten concav, das Eisen ais warzen- 
arlige Auswiichse bedecken, und 2 . die diese 
Schalen untercinander verbindende diinne Schicht, 
welche an Menge bedeutend geringer ais jene ist 
und im Aussehen den Wanzen von Weifseisen 
gleicht. Auch in ihrer Zusammensetzung sind
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beide Sorten voneinander verschieden, wic folgende 
Resultate zeigen.

Giefsereicisen Nr. 4.

S c h a le n :

30,00 %  S iO s  =  14,03 % S i
1.22 „ P 2O 5 =  0.533 „ P

11,37 „ M n O  =  8,81 „ M n  

D iin n e  S cb ic lit :

20,63 % S iC h  =  9,63 %  S i
2,46 „ P 2O 5 1,075 „ P
9,24 „ M n O =  7,16 „ M n

Es beweist dies, dafs hier ein nicht voll- 
standiges Zusammenschmelzen der Wanzendecke 
zu einer gleichartigen Masse stattgefunden hat.

Ein Blick auf vorstehende 5 Analysenergebnisse 
geniigt, um die Gesetzmafsigkeit in der Zusammen- 
setzung der Wanzen zu erkennen: der Si(V und 
MnO-Gehalt fal 11 mit dcm niedriger werdenden 
Gelialt von Si und Mn im Robeisen, der P 2 O 5 -  

Gebalt dagegen stcigt mit zunehmender Basicitat 
der Wanzen.

Dafs dem in allen Fallen so sei, konnte ich 
an den Producten eines andern Ofens, welcher 
auf weifsstrabhges Eisen ging, auf das allerbc- 
stimmteste nachweisen.

1. S e h r  r a u h e s  W e i f s e i s e n .

W a n z e n : E is e n :

4.12 % S iO s  =  1,92 % S i  0,13 % S i
5,91 „ P 20 5=  2,583 „ P  0,408 „ P
8,97 „ M n O =  6,95 „ M n  1,71 „ M n

2 . R a u h e s  W e i f s e i s e n .

W a n z e n : E isen  :

11,84 %  S i 0 2 =  5,53 % S i  6,56 %  S i
4,49 „ P 2O ó=  1,96 „ P  0,407 ., P

11,14 , M n O =  8,63 „ M n  1,76 „ M n

3. R a u h e s ,  m e l i r t e s  E i s e n .

Bei heifsem  O fengang  u n d  ge fSrb ter Sch la cke  gefallen. 

W a n z e n : E i s e n :

22,30 % S i 0 2 10,41 % S i 0.85 % S i
2,57 , P 2 0 r . =  1,12 „ P  0,398 „ P

15,52 „ M n O =  12,02 „ M n  1.92 „ M n

4, G l a t l e s  g r a u e s  E i s e n  m i t  w e i f s e m  R a n d .

Bei Iieifsom u n d  no rm a lem  O fengang  erblasen. 

W a n z e n : E i s e n :

29,36 % S 1O 2 =  13,70 % S i  1,47 %  S i
1,65 „ P 2O 5== 0,72 „ P  0,397 „ P

23,43 „ M n O =  18,15 „ M 11 2,33 „ M n

Die Analysen der Eisensorten nebst Wanzen 
eines 3. Ofens ergaben ganz das gleiehe Resultat.

1. S e h r  r a u h e s  W e i f s e i s e n .

Wanzen: Eisen:
4.92 % S i 0 2 =  2,30 % S i  0,21 % S i
9,75 „ P > O r,=  4,26 „ P  0,752 „ P

12,80 „ M n O =  9,92 „ M n  1,86 „ M u

2. R a u h e s  W e i f s e i s e n .

W a n ze n : E ise n :

11,16 % S i O i =  5,21 % S i  0,50 %  Si
7,55 „ P 2O 5 =  3,295 „ P  0,768 „ P

14,54 „ M n O =  11,26 „ M n  2,29 „ M 11

Ein besonderes Interesse bietet die Zusammen- 
setzung der mittelst reinen Eisenoxyds auf Giefserei- 
cisen Nr. 1 kunstlich erzeugten Wanzen.

W a n z e n : E i s e n :

32,17 % S i 0 2 =  15,01 % S i  1.72 % S i
0,259 „ P2O5 0,113 „ P  0,275 „ P

1 11,63 „ M n O =  9,01 „ M n  0,98 „ M 11

Also hier haben die Wanzen ausnahmsweise 
weniger P ais das Eisen. Ein 2. Yersuch mit 
Eisenoxyd ergab Wanzen von fast der namlichen 
Zuśammsetzung wie die vorstehende.

Zum Schlusse fiige ich noch die Analysen 
von Luxcmburgcr Weifs- und Luxemburger Grau- 
cisen und der zugehoiigcn Wanzen hier bei.

1. W e i f s e s  P u d d e l r o h e i s e n .

W a n z e n : E i s e n :

8.49 % S i 0 2 =  3,96 %  S i 0,31 %  S i
11,93 „ P 20 5=  5,21 „ P  2,03 „ P
0,46 „ M n O =  0,36 „ M n  0,38 „ M n

2. G i e f s e r e i e i s e n  N r .  4  ( L u x e m b .  B e z e i c h n u n g ) .

W a n z e n : E is e n :

24,26 % S iO> =  11,32 %  S i  2,25 % S i
2,65 „ P 2 O 5  =  1.157 „ P  2,13 „ P
4,43 „ M n O —  3,43 , M u  0,53 „ M n

Auch hier enthalten die Wanzen weniger P. 
Die also . constatirte Tbatsache der regel- 

mafsigen Wechselbeziehung von Wanzen zu Roh
eisen in bezug auf dic Zusammcnsctzung beider 
liifst sich schon aus den von Dr. F. Muck in 
seiner denselben Gegenstand betreffenden Abhand- 
lung* angefiihrten Analysen ebenfalls erkennen.

Derselbe Autor bewies, dafs diese Kórpcr 
complicirte Verbindungen von Silicaten, Plios- 
phaten, Phospbidcn, Sulfiden, unverbundener 
Kieselsaure u. s. w. seien, und verweise ich in 
dieser Beziehung auf dessen beide y\rbeiten. 
Ich selbst liabe ais ausreichend fiir den Zweck 
meiner Erorterung nur den Geśammtgehalt an 
SiO-j, P2O5 und MnO berucksichtigt, auch habe 
ich wegen der Unmoglichkeit, den Gehalt an 
M110O3 neben MnO, sowie Fc^Oj neben FcO 
quantitativ zu bestimmen, Mn nur ais Oxydul 
beziehungsweise ais Metali aUfgefiihrt. Ferner 
bemerke ich , dafs die mittelst Salzsaure in be- 
karińter Weise aus den Wanzenproben abgc- 
schiedene Si02 nicht direct gewogen werden 
konnte, sondern noch mit kohlensaurem Natron- 
Kali aufgeschlossen werden mufste, weil dieselbe 
stets auch nach langerem Digeriren mit Salzsaure 
MnO zuruckhielt und zwar um so mehr, je SiOi- 
und Mn-reicher die Wanzen waren. Nicht un- 
erwalmt will ich auch lassen, dafs haufig auf 
der unteren Flachę der Wanzen von Weifseisen, 
scltener von Graueisen, eine diinne Schicht Hocli- 
ofcnschlackc sitzt, welche sich meclmnisch davon 
nicht trennen liifst. Wahrscheinlich ruhrt ron derart 
beigemengter Schlacke der in den Muckschen 
Wanzen-Analysen aufgefuhrte CąO- und MgO- 
Gehalt ber. Ich habe, wenn Hochofcnscłilacko 
an den Wanzen zu bemerken war, aus dem ge- 
pulycrten Gemcnge theils mit Alkohol jene abgc-

*  »D in g le rs  połyt. J.« 214, S. 48  und  »Journ. fr. pr. 
C h e m ie * 1865.
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schlSrnml, theils mit dem Magnet die stets 
magnetisch sich zeigenden Wanzen ausgezogen 
und letztere Operation so oft wiederholl, bis das 
Wanzenpulver vollkommen frei von Hochofen- 
schlacke sich erwies. Eine solcherart gereinigte 
Probe ergab niemals eine Reaction auf CaO.

Dic Erkenntnifs der aus obigen Analysen 
hervorgehenden gesetzinafśigcn Erscheinung bietet 
uns jedoch noch keine Erklarung fur das eigent- 
liche Wesen und die bedingende Ursache der 
Ausscheidungen. Bekanntlich haben Richter und 
Schott das Eisen im fliissigen Zustande nicht fiir 
einen homogenen Korper, sondern fiir ein Con- 
glomerat yerschicdcner Eisenverbindungen von 
Eisen und Silicium, Eisen und Phosphor, Eisen 
und Mangan u. s. w. und die in Rede stehenden 
Ausscheidungen fiir solche an die Oberflaehe des 
Eisens gelangte leiehtfliissigere Verbindungen er
klart, welche hier zum Theil durch die Luft, 
zum Theil durch die oxydische Cufshaut ver- 
brennen sollen. Auch Professor Ledebur (siehe 
Marzlieft von »Stahl und Eisen*, S. 87) adoptirt 
diese Anschauung und sprieht von osydirten 
Ausscheidungen, d. h. Wanzen, und unoxydirten 
Ausscheidungen, d. h. ausgcsaigerten Legirungen, 
woleli letztere auf dem fliissigen Eisen umhcr- 
treiben sollen.

Bei der Beobachtung des sogenannten »Spiels« 
des Eisens drangte sich mir die Meinung auf, 
dafs der auf dcm klaren, weifsgluhenden Metali 
zuerst entstehende dunkle Anflug, welcher der 
durch einen Hauch auf einen blanken Spiegel 
erzeugtcn Triibung gleicht, von anderer Zusammen
setzung sein miifste ais die nach dem Erkalten 
abspringenden Wanzen, weil diese durch Sauer- 
stolf-Abgabe an den Kohlenstoff eine Reduction 
und yielleieht einen Ausgleich der Bestandthcile 
mit der darunter befindlichen Eisenśchicht erfahren 
haben miifsten. Ich suclite deshalb durch vor- 
siehtiges Abstreichen mittelst eines Blechstreifens 
die zuerst erscheinende Gufshaut, bevor sie ins 
Schmelzen gerieth, zu gewinnen, was sich leicht 
bewerkstelligen liefs, weil die Haut einer 
schmierigen Schlacke ahnlich am Blechstreifen 
liangen blieb und sieli nach dem Erkalten von 
selbst abloste. Die Operation wurde an melirtem 
Eisen (Nr. 5 der oben zuerst aufgefiihrten Serie) 
yorgenommen, und lieferfe dic Analyse nach 
sorgfaltiger Trennung von noch bcigcmengtcm 
Eisen folgendes Ergebnifs:

34,84 % SiCh =  16.26 % Si 
0.75 „ P 2O 5 —— 0,330 , P

21,23 „ M110 =  16,45 „ Mn

Die vom Eisen nach dem Erkalten abge- 
sprungenen Wanzen enthielten dagegen:

20,85 % SiCh =  9,73 % Si
2,61 „ P2Os= 1,14 „ P
8,95 „ MnO= 6,93 „ Mn

Ein noch iiberraschenderes Resultat lieferte

die Untersuchung von abgeschopften Wanzen 
von weifsem Puddelrolieisen:

27.80 % SiOs =  12,97 % Si
1,33 „ P2Ós= 0,58 „ P

52,15 „ M11O — 40,40 „ Mn

Dagegen enthielten die nach dem Erkalten 
des Eisens abgelosten Wanzen:

4,92 % S1O2 =  2,30 % Si
9,75 „ P 2O 5 =  4,26 „ P

12.80 „ MnO == 9,92 „ Mn
und das zugehorige Eisen (oben schon aufgefiihrt): 

0,21 % Si
0,75 , P 
1,86 „ Mn

Also ungeachtet des niedrigen Si-Gehaltes 
des Roheisens von nur 0,21 Jó enthielten die 
abgeschopften Wanzen 28,80 °/o SiO .̂ 
Zugleich benierke ich, dafs bei den Vei'suchen 
des Abstreichens bedeutend grofsere Mengen 
Wanzen gewonnen wurden, ais die gleichen 
Quantitaten Roheisen ohne das Abschopfcn gc- 
liefert haben. So lange das Eisen fliissig blieb, 
erschien immer wieder nach dem Abstreichen 
der dunkle Anflug. Es lafst sich sowohl daraus 
ais durch die Versuche mit Eisenoxyd mit Sichct- 
heit schliefsen, dafs die Wanzen keine Aus
scheidungen im Sinne der Saigerung 
sind oder gar im Eisen yorgebildete, 
specifisch leiclitere und leiehtfliissigere 
Verbindungen von Si-, P-, S-Metallen 
und derglcichen, sondern dafs sie weiter 
nichts sind ais Yerbren nungsproductc 
aus der obersten Schicht des geschmol- 
zenen Roheisens, wTelche dadurch ent- 
stehen, dafs zunaehst die leichtest oxydir- 
baren Bestandthcile: Si und Mn, in
Bcriihrung mit Luft mit grofser Raschheit 
yerbrennen und die Oberflaehe des 
fliissigen Eisens ais dunkle Haut uber- 
ziehen. Diese sehr diinne Haut wird nun von 
dcm sich noch bewegenden Eisen zerrissen und 
zusammen gedrangt, wobei eine andere intacte 
Schicht des Metalls an dic Oberllache gelangt, 
um ebenlalls sofort mit einer Haut aus SiO> und 
M113O4 bestehend uberzogen zu werden. Durch 
diesen Procefs wird das sogenannte »Spiel« 
bedingt. Wiirde man das geschmolzene Eisen 
auf gleichbluibender Temperatur erhalten und 
seine Oberflaehe foitwahrend erneuern, so wiire 
in kurzer Zeit das Eisen durch seine ganze Masse 
hindurch entsilicirt und entmanganisirt.mil anderen 
Worten: es wiirde derselbe Vorgang wie im Puddel- 
ofen und in der Bessemerbirne kurz nach dem Ein- 
schmelzen beziehungsweise Eingiefsen des Eisens 
stattfinden. Ist nim die zuerst entstehende 
Oxydhaut hinreichend stark geworden, so dafs 
ein Zerreifsen derselben nicht mehr moglich ist, 
so geht doch der Ycrbrennungsprocefs weiter, 
ergreift das darunter befitidliche, von Si und Mn 
befreite Eisen und oxydirl dieses, wobei M112O3
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ais Sauerstofftrager dienen mag. Eisenoxydoxydul 
tritt in die bereits gebildele Yerbindung ein und 
mindert dadurch den urspruhglichen Gehalt an 
Si02 und M113O4 bedeutend lierab und zwar 
proportional dem Gehalle des Eisens an diesen 
beiden Korpern. Hierbei enlsteht eine an Oxyden 
reiche basische Schlacke, welche vorziiglicli be- 
fiihigt ist: 1. ahnlich wie beim Thomasprocefs
reichliche Mengen von P zu oxydiren* und auf- 
zunehmen und 2. den G des Eisens zu yerbrennen 
und GO zu bilden, das dann in dem erstarrenden 
Eisen die bekannten Vertiefungen erzeugt. So 
erklart es sich, dafs die Vertiefungen um so 
grofser werden, je reicher an Oxyden die Wanzen 
sind, also desto grofseie Mengen von CO ge
bildet werden konnen. Dafs Giefsereieisen Nr. 1,
2 und 3 nach dem Erkalten keine Vertiefimgen 
an der Oberflache zeigen, es also hier gar nicht 
zur Verbrennung von C kommt, liegt nicht daran, 
dafs diese Eisensorten kohlenstoffreicher sind, 
sondern es wird dies durch den Umstand bedingt, 
dafs in diesen Si in zu bedeutender Menge ent
halten ist, um rasch und yollstandig verbrannt 
zu werden und somit den C preiszugeben. Auf 
der Oberflache dieser Sorten bildet sich sofort 
nach dem Gusse eine hinreichend starkę Decke 
von saurein Mn-Ee-Silicat, welche von dem sich 
noch bewegenden Eisen nicht mehr durchbrochen 
wird, wodurch eine weitergehende Oxydation des 
Eisens, also eine starkere Wanzenbildung ver- 
hindert wird. Eben deshałb neigen die kohlen- 
stoffarmen, aber siliciumreichen grauen Sorten, 
wie z. B, Luxemburger Graueisen, weniger zur 
Wanzenbildung ais die kohlenstoffreichen, aber 
siliciumarmen Graueisen von einzelnen deutschen 
Hochofenwerken; wahrscheinlich ist hierbei der 
niedrige Mn-Gehalt des Luxemburger Eisens auch 
von Einflufs. Denn das Oxydationsbestreben des 
Si mufs geschwacht werden, wenn es im Roh
eisen an dem ebenso leicht oxydirbaren Mn 
mangelt, welches mit Sauerstoff basische Ver- 
biudungen bildet, welche eine grofsere chemische 
Verwandtschaft zu SiÔ  besitzen ais die ent- 
sprechenden Fe-Verbindungen. Auf das gleiche 
Verhalten des Mn, bei Mangel an saurebildenden 
Korpern wie Si und P eine geringere Verbrenn- 
lichkeit zu entwickeln, lafst sich die hervorragende 
Eigenschaft des Spiegeleisens, mit ganz glatter 
Oberflache und ohne Wanzenbildung zu erstarren, 
ebenso zuruckfiihren. Leider fehlte mir die Ge- 
legenheit, meine Untersuchungen auch auf Spiegel-

*  Dafs der P  in  den W anzen, w ie  M uck  nachge- 
w iesen hat, zum  T h e il a is  P -M eta ll zugegen sei, 
w iderstreitet n ich t  der h ie r entw ickelten A n s ic h t;  
durch  den Contact der V e rb re n n u n g sp rod u c le  m it 
noch Si-, M n - und  C -ha lt igem  E ise n  ist  eine partielle 
Reduction  der P h o sp h a te  zu  P h o sp h id e n  n ich t n u r  
leiclit m o g lic h , so n d e rn  so g a r  w a h rsche in lich . D a s  
w echselnde Sp ie l v o n  O xyd a tio n  und  R e du ct io n  w ird  
erst m it dem  y o lls la n d ig e n  E rs ta rre n  der W anzen  
beeudigt sein.

IX .;

eisen auszudehnen, um fiir vorslehende Erklarung 
den praktischen Beweis zu erbringen.

Die Probe auf die Richtigkeit obiger Deduction 
beziiglich des Wesens und der Ursache der 
Wanzenbildung ergab sich nun von selbst: Letztere 
mufs sich Yerhindern lassen, wenn man die Ober
flache des Eisens von der Luft abschliefst. Dies 
gelingt sehr gut und liifst sich in einfachsler 
Weise ausftihren, indem man sofort nach Voll- 
endung des Gusses und noch vor Bildung der 
dunklen Oxydhaut trocknen Sand auf ilie 
Oberflache des Roheisens slreut. Solches Eisen 
zeigt nach dem Erkalten eine yollstandig glalte 
Oberflache ohne Wanzen, ohne Vertiefungen und 
ohne die fraglichen Kiigelchen mit hohem P- 
Gehalt. Auf diese Weise lassen sich Belegplatten 
und ahnliche Gufsstiicke von sehr geringer Dicke 
mit ebener, liicherfreier Ober- und Unterśeite 
mittelst Herdgusses darstellen.

2. Die KUgelchenbildung in Roheisen.

Wie ich eingangs dieser Abhandlung darge- 
legt habe, kommen die Kiigelchen nur in den 
niedrig silicirten grauen bis melirten Roheisensorten 
vor, bei welchen vorzugsweise Wanzenbildung 
beobaclitet wird; von den oben aufgefuhrten 5 
Typen grauen Eisens enthalten Nr. 3, 4 und 5 
regelmafsig die fraglichen Kiigelchen. Die Ana
lyse bestatigt nun die von G. Lentz ermittelte 
Thatsache, dafs der P-Gehalt derselben stets ein 
Mehrfaches von dem des Muttereisens betragt. 
Derselbe schwaukt ganz bedeutend je nach Form 
und Grofse der Kiigelchen: je kleiner diese und 
je wohlausgebildeter ihre Kugelgestalt, desto 
hoher zeigt sich derselbe. Dagegen sind die 
platten Kiigelchen des melirten Roheisens nicht 
so reich an P. Auch beziiglich des Si und Mn 
besteht eine wesentliche Verscluedenheil in der 
Zusammenselzung der Kiigelchen und des Mutler- 
eisens. Regelmafsig ist in jenen der Si-Gehalt 
geringer — annaliernd um die Halfte, — der 
Mn-Gehall um einiges hoher.

Dieses Gesetz habe ich durch alle von mir 
ausgefuhrten Untersuchungen bestatigt gefunden 
und theile ich ais Beleg dafiir nachstehend einige 
Resultate mit.

Des Vergleicbs wegen sei auch die Zusainmen- 
setzung der zugeborigen Eisensorlen hier nocli- 
mals angegeben.

1. G i e f s e r e i e i s e n  N r .  4.

G ro fse  u n d  kle ine  K iige lchen  
zu sam m en  ohne  A tisw a lil:

0,03 % S i  
2,368 „ P
1,36 „ M n

G ro fse  K iige lchen  

0,68 % S i
2.026 „ P
1.27 „ M n

E i s e n :

1,16 % S i 
0,290 „ P  
0,78 „ M 11

dasselbe.
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dasselbe.

K le in e  K u g e le h e n :

(dem selben H o h lra u m  w ie  die 
gro fsen  K .  entnom m en)

0,62 % S i 
3,303 „ P  
1,48 „ M n

2. G r a u  e s  E i s e n  m i t  w e i f s e m  R a n d .  

G rofse  K u g e le h e n : E ise n :

0,58 %  S i  0,98 % S i
1,819 „ P  0,289 „ P
1,17 „ M n  0,72 „ M n

K le in e  K u g e le h e n :

0,54 % S i  dasselbe.
2,385 „ P
1,22 „ M n

3. M e l i r t e s  E i s e n .

Platte  K u ge lehen  : E i s e n :

0,58 % S i  0,86 % S i
1,440 „ P  0,295 „ P
1,02 „ M n  0,70 „ M n

C onvexe  Boden e rh O h u n ge n  der 
grćSfseren H o h lr iia m e :

0,52 % S i  dasselbe.
0,664 „ P
0,78 „ M n

4. M e l i r t e s  r a u h e s  E i s e n  

v on  dem  a u f  W e ifsst ra lil gehenden  Ofen, N r. 2 der 
ob igen  2. Serie.

K iige lc h e n : E ise n :

0,48 % S i  0,85 % S i
1,653 „ P  0,398 „ P
2,25 „ M n  1,92 „ M n

5. L u x e m b u r g e r  G ie f . s e r e i  e i s e n  N r .  5 

( L u x e m b .  B e z e i c h n u n g ) .

G ro fse  K u ge le h e n : E ise n :

0,86 % S i  1,92 % S i
4,062 „ P  2,046 „ P
0,79 „ M u  0,54 „ M n

K le in e  K u g e le h e n :

0,80 % S i  dasselbe.
6,075 „ P
0,85 „ M n

Auf die Entstehung der Kiigelchen ist dem- 
nach die Hohe des P-Gehaltes im Roheisen ohne 
Einflufs; die Kugelehen finden sich in den oben 
charakterisirten Eisensorten, mag ihr P-Gehalt 
hoch oder niedrig sein. Dafs man die Kiigelchen 
auch in Giefsereieisen Nr. 1 erhalten kann, wenn 
man auf demselben mit Eisenoxyd Hohlraume 
kunstlich erzeugt, habe ich bereits erwahnt. Die 
Zusammensetzung von Kiigelchen und Eisen war 
folgende:

K u g e le h e n : E i s e n :
1,10 % S i 1,72 % S i
1,231 „ P  0,275 „ P

d ieselben v o n  einem
2. Y e r s u c h :

1,21 % S i
1,770 „ P

Von einer schon im Herd des Ofens statt- 
fmdenden Aussaigerung des Kiigelcheneisens and

Ansammlung desselben auf der Oberflache kann 
auch desbalb nicht die Rede sein, weil alle oben 
angefiihrten Roheisensorten von der ersten bis 
zur letzten Massel eines Abstichcs die Kiigelchen 
in anscheinend gleicher Menge enthalten. Was 
ist nun die Ursache ihrer Enlstehung und in 
welcher Weise erfolgt dieselbe?

Die Beantwortung dieser Frage ist wesentlich 
dadurch erleichtert, dafs wir die Moglichkeit 
kennen gelernt haben, Wanzen, Hohlraume und 
Kiigelchen zu yerhindern und dieselben kunstlich 
hervorzurufen. Die Kiigelchen entstehen erwiesener- 
mafsen nur dann, wenn Hohlraume vorhanden 
sind, in welche hinein beim Erstarren des Eisens 
krystallisirende Verbindungen aussaigern konnen, 
wobei der Druck des in den Hohlraumen einge- 
schlossenen Gases auf die erstarrende Umgebung 
mitzuwirken vermag. Der Vorgang der Saigerung 
liifst sich ais ein Kampf zwischen zwei Kraften 
auffassen, namlich zwischen der chemischen 
Affinitat, w7elche in hoher Temperatur die Be- 
standtheile einer Legirung in einen homogenen 
Korper vereinigt, und zwischen dem Krystallisa- 
tionsbestreben, w-elches erst beim Erstarren der 
Legirung sich geltend machen kann, weil beim 
Sinken der Temperatur die chemische Affinitat 
schwacher wird. Das Krystallisationsbestreben 
bedingt eine Verschiebung und Umlagerung der 
Moleciile nach der Richtung, dafs sich Ver- 
bindungen von einer der Krystallisalion gunstigen 
Zusammensetzung ausscheiden. Begiinstigt wird 
das Entstehen solcher Verbindungen, wenn inner- 
halb des erstarrenden Korpers vor rascher Ab- 
kiihlung gescliiitzte Hohlraume vorhanden sind, 
in welche die krystallisirenden Bildungen gleich- 
sam hineinzuwachsen vermogen. Die Kugelehen 
sind nun von einer Zusammensetzung, welche 
ihr krystallinisches Gefiige erklarlich macht, sie 
sind armer an Si und reicher an Mn ais das 
Muttereisen, besitzen also eine dem Weifseisen 
sich nahernde Zusammensetzung; aufserdem be- 
giinstigt ihr hoher P-Gehalt die Bildung von 
weifsem Eisen. Auf dem Wege der Saigerung 
entstanden und durch den hohen P-Gehalt fliissig 
oder in teigformigem Zustande erhalten, wird 
das Kiigelcheneisen von dem unter hohem Druck 
eingeschlossenen CO aus der halberstarrten Um
gebung der Hohlraume in diese eingeprefst, wo 
es zu tropfenartigen Kiigelchen zusammenfliefst.

3. Die KUgelchenbildung in Gufsstllcken.

Bei allen mir zu Gesicht gekommenen Kiigel- 
chenbildungen in Gufsstiicken habe ich gefunden, 
dafs diese Ausscheidungen beziiglich des Gehaltes 
von Si, P und Mn dieselben Abweichungen vom 
Muttereisen wie die Kiigelchen des Roheisens 
aufweisen. Zum Beweis dessen seien hier die 
Analysen von 2 Proben solcher Ausscheidungen 
und des Muttereisens mitgetheilt.
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1. Kiigelchen: Mullereisen:
0,92 %  S i 1,21 % S i
1,446 „  P  0,334 „ P
0,90 „ M n  0,73 „ M u

2. K iige lchen  : M u tte re isen :

0,88 % S i  1,12 % S i
1,621 „ P  0,526 „ P
0,87 „ M n  0,71 „ M n

Es ist daher gar nicht zweifelhaft, dafs die 
in Gufssliicken sich zeigende Erscheinung dem
selben Saigerungsvorgang ihre Entstehung ver- 
dankt wie diejenige des Roheisens. Wahrend 
aber beim Roheisen die zum Entstehen der
kugelformigen Ausscheidungen erforderlichen Hohl
raume durch die Wanzendecke erzeugt werden, 
fiillt fiir die Bildung der Hohlraume in Gufsstiicken 
dieser Factor weg, weil bei Kastengufs einerseits 
eine Wanzenbildung unmoglich ist und anderer
seits die Blasenriiume nicht wie beim Bolieisen 
an der Oberfiache, sondern ari den verschiedensten 
Stellen innerhalb des Eisenkiirpers vorkommen. 
Dennoch bleibt die Moglichkeit nicht ausge- 
schlossen, dafs hierbei die Wanzen — wenn 
auch in anderer Weise wie beim Roheisen — 
betheiligt sind, indem dic beim Stehen des Eisens 
im Sammelherde des Cupolofens oder in der 
Giefspfanne entstandene Wanzenschicht beim 
Gusse in die Formen gelangt, wo sie vom Eisen 
umhiillt wird. Wir haben zwar oben geselien, 
dafs die oxydirende Einwirkung der Wanzen auf 
den Kohlenstoff des darunter liegenden Eisens 
erst bei einem gewisseu Gehalt derselben an 
F,isenoxyd eintritt und dadurch Blasenriiume 
hervorruft, jedoch kann sich die Sache anders 
yerhalten, wenn die Wanzen yollstandig vom 
heifsfliissigen Metali umhiillt werden ; hier vermag 
auch ein geringerer Eisenoxydgehalt dic Ver- 
brenuung von Kohlenstoff zu veranlassen und 
Hohlungen zu erzeugen. Die giinstige Wirkung 
des Schneiderschen »Ausschciders«*, welcher die

mitfliefsenden Wanzen zuriickhalt, ist aus diesem 
Grunde leicht erklarlich. Den Schwefelgehalt 
des Roheisens zu der Entslehung der Hohlraume 
in Beziehung bringen zu wollen, erscheint bei 
dem minimalcn Schwefel-Gehalt des heutigen 
Koksgiefsercieisens doch wohl kaum gerechtferligt.

Die Verwendung von nassen Formen und ver- 
rosteten Kernstiitzen kann schon deshalb nicht 
ais die regelmąfsige Ursache angesehen werden, 
weil Gegenstande, bei deren Herstellung diese 
Uebelstande auf das sorgfaltigste verhiitet wurden, 
dennoch Blasenriiume enthalten und ferner auch 
massive Gufssliicke sich haufig porijs zeigen. 
Spritzkugelchen — also Kiigelchen von derselben 
chemischen Zusammensetzung wic das Mutter
eisen — habe ich bis jetzt nicht auffinden 
konnen. Ich will jedoch die Moglichkeit ihrer 
Bildung nicht beslreilen, wenn ich auch die von 
F. Rierner angestellten Giefsversuche nicht ais 
beweiskriiftig datur ansehen kann und zwar des
halb nicht, weil er die Bedingungen zur Dar- 
stellung von Sprilzkiigelchen und diejenigen zur 
Erzielung eines blasenreichen Gusses nicht scharf 
auseinander gehalten hat. Er hat verrostete 
Kernsliitzen angewendet, welche CO-Gasbildung 
veranlassen und das Gufsstiick poroś machen 
mufsten, und zugleich die Kernsliitzen derart in 
der Form angeordnet, dafs das einfliefsende 
Metali auf dieselben fallen mufste, also Spritz- 
kiigelchenbildung allenfalls ermoglicht wurde.

Nach meinen vorstehend mitgetheilten Er- 
mittelungen und Darlegungen mufs ich die An- 
nahme: die Hohlraume wurden von den 
Kiigelchen erzeugt, ais ganz unhaltbar zuriick- 
weisen und derselben meine, wie ich glaube, 
wohlbegriindele Ansichl gegenuberstellen: dafs 
die Kugelchen durch Saigerung entstehen, 
wenn Hohlraume im Eisen bereits vor- 
handen sind.

* »Stalil und Eisen« 1887, S. 171.
Duisburg-Hochfeld, im Juni 1887.
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Die XXVIII. HauptYcrsammluiig- (les Yereins deutscher 
Iiigeiiieure.

Wenn man chcdcm Leipzig in Schriften recht 
hoch erhehen wollle, so sagte man, es prange 
mit fiinf Kleinoden, der Universitat, dem Oberhof- 
gerichte, dem Consistorium, dem Schoppenstuhl 
und den Messen. Letztere aber und der Handel 
slSnden obenan. Zu diesen fiinl Kleinoden ist 
nun aber in den letzten Jahrzehnten noch ein 
sechstes getreten, — die Industrie. ThatsSchlich 
ist Leipzig nicht nur noch Handelsstadt, sondern 
ein grofses Industriecentrum, wie es denn ja 
auch nach den Ergebnissen der Reichsstatistik 
der Zahl der selbstandigen Gewerbebetriebe nach 
die erste Stelle in Deutschland einnimmt. Diese 
Stadt war also im hohen Grade geeignet, den 
»Verein deutscher Ingenieure« bei sich aufzu- 
nehmen, und sie hat das, um es gleich voraus- 
zuschicken, mil einer Liebenswurdigkeit und Zu- 
Yorkommenheit gethan, die des hochsten Lobes 
werth ist.

Der Raum zwingt uns, nur iiber das zu 
berichten, was fiir die eisenhiittenmannischen 
Kreise ein besonderes Interesse besitzt. Voran- 
schicken wollen wir, dafs die sachsische Staats- 
regierung, die Stadt Leipzig, die Universitat, das 
sachsische Ministerium des Innern und der Sach
sische Architekten- und Ingenieurverein durch be- 
sondere Vertreter den »Verein deutscher Ingenieure« 
ihres besonderen Interesses versichern liefsen.

Dem Geschaftsbericht des Hrn. Generalsecre- 
tars Theod. Peters enlnehmen wir, dafs die 
Zahl der Yereinsmitglieder auf 5743 gestiegen 
ist, die Auflage der Zeitschrift 6800 betragt und 
das Verm6gen des Vereins die Summę von 
7S244 J i 91 ej erreicht hat.

Die VortrSge der 28. Hauptversammlung 
waren mannigfaeher und sehr anregender Natur. 
Geheimrath Prof. Dr. Zeuner sprach »iiber die 
Luftmaschinen und ihre Kreisprocesse«, Dr. O. 
v. Hase (i. F. Breilkopf und Harlel) »iiber das 
Buchgewerbe und seine Entwicklung in Leipzig*, 
Ingenieur Thiem »iiber Wasserversorgung von 
Stadten*, J. G. Hermann (i. F. Rotiger 
und Quarch) »ii ber Zubereitung und Fiirberei 
derRauchwaaren* und der kaiserl. Marineingenieur 
Busley aus Kiel iiber

die fllissigen Heizstoffe fiir Schiffskessel.

Da dieser Vortrag ein grofseres Inleresse fiir 
eisenhuttenmannische Kreise besilzt, so sei er in 
der nachfolgenden Skizze wiedergegeben.

Das Erdol war den allen Culturvolkern ais 
Brennmaterial viel friiher bekannt ais die Stein- 
kohle. Schon 400 Jahre v. Chr. hat Nehemias

Erdol bei Opfern benutzt; die Sleinkohle hingegen 
lernten die Romer erst nach der Eroberung 
Britanniens etwa 50 n. Chr. kennen. Die erste 
Anwendung des Erdols oder iiberhaupt fliissiger 
BrennstoITe zur Dampferzeugung liegt nicht weil 
zuriick. Die ersten Patentc auf solche Venven- 
dung sind in Nordainerika 1862/63 ertheilt, in 
England erwarmle sich 1864 der damalige Gapi- 
tan, jetzige Viceadmiral Selwyn, in Frankreich 
kein Geringerer ais Napoleon III. dafiir. In Rufs
land fallt dic erste Yerwendung der Iliissigen 
Heizstoffe zur Dampferzeugung mit dem Auf- 
bliihen der Oelindustrie in Baku zusammen, also 
etwa in die Jahre 1869/70. Deutsche Ingenieure 
wie Lenz und Brandt gehorten dort zu den 
eifrigsten Vorkampfern fiir die Verwendung der 
Erdoliiickstande zur Kesselheizung. In Deutsch
land wurden 1870/71 von Devrient in Danzig
3 Torpedoboote fiir die deutsche Marinę erbaut, 
welche mit einer Petroleumheizanlage von Wagen- 
knecht versehen wurden, an dereń Mangelhaftig- 
keit indessen der ganze Versuch scheiterte. Er- 
folgreichere Versuche sind dann im Laufe der 
70er Jahre von yerschiedenen anderen Firmen 
gemacht worden. Das kaspische Meer sowie die 
darin miindende Wołga sind indefs die einzigsten 
Gewasser, welche dauernd von Dampfern — gegen- 
wiirtig etwa 300 — mit ausschliefslicher Oel- 
feuerung befaliren werden. In England, Frank
reich und den Ver. Staaten sind solche Dampfer 
bis in die neueste Zeit hinein immer nur Ein- 
tagsfliegen geblieben.

Bei den yerschiedenen Yersuchen sind nicht 
blofs das rohe Erdol und seine Destillalionsriick- 
stande, sondern auch Theer, Theerole und Schiefer- 
ol(j ais Feuerungsmaterial benutzt worden, von 
weichen der Redner Proben vorzeigt. Das rohe 
Pennsylvanische Erdol, welches viele leicht- 
fliissige Oele enthalt, ist seines niedrigen, schon 
zwischen 15 —20° G. liegenden Entflammungs- 
punktes wegen hochst gefahrlich, trotzdem aber 
von den Amerikanern wiederholl bei ihren Ver- 
suchen benutzt worden. Das dicklliissigere Erd
ol von Baku hat zwar einen hoheren Entflam- 
muńgspunkt, ist aber, um Gefahren vorzubeugen, 
von der russischen Regierung durch Yerbot von 
der Venvendung ais Feuerungsmaterial an Bord 
ausgesehlossen worden, allerdings sehr mit Un- 
recht.

Das am haufigsten verwendete Brennmaterial 
bilden die nach der ersten Destillation des Erd
ols, d. h. nach Gewinnung des Brennols ver- 
bleibenden Erdolruckstande, von den Russen kurz
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Astatki (Riickstande) gcnannt, welclie in Baku jetzt 
pro Tonne nur 4 bis 5 JC  kosten, jedoch von Tag 
zu Tag theurer werden, da man sie melir und 
mehr einer zweiten Deslillation unterwirft, um 
Schmierol aus ihnen herzustellen. Die hiernach 
noch verbleibenden Riickstande sind ganz ziihfliis- 
sig und werden meislens ais werthlos ins Meer 
abgelassen, weil es beim geringen Preise der 
Astatki nicht lohnt, sie durch Mischung mit dem 
leichtflussigen Oel — dem Solarol — sowie durch 
Erwarmung mittelst Dampfschlange diinnfliissiger 
und dadurch fiir den Gebrauch ais Feuerungs- 
material nutzbar zu machan. In Zukunft dagegen 
diirfte man bei dcm zunehmenden Werth der 
Astatki mehr auf sie angewiesen sein.

Die Idee, den Theer zur Dampferzeugung zu 
benutzen, hat der Ingenieur der Pariser Gaswerke 
Audouin schon 1865 gehabt.

Die in Schottland aus bituminosem Thon- 
schiefer gewonnenen Schieferole hat namentlich 
Selwyn in letzter Zeit zu seinen Versuchen an
gewendet. Hinsichtlich ihrer Heiz- bezw. Ver- 
dampfungskraft iiberragen diese Oele sammtlich 
die besten Steinkolilensorten.

Je nachdem das Oel in fliissiger Gestalt. 
dampfformig oder in feinzertheiltem Zustande zur 
Yerbrennung gelangt, lassen sich die Feuerungs- 
anlagen in Herd-, Gas- und Staubfeuer 
eintlieilen. Die ersteren sind die iiltestcn und 
unvollkommensten. In den Gasfeuern werden nur 
die Oeldampfe verbrannt, welche durch Erhitzen 
des Ocles in besonderen Retorten entstehen. Ein 
grofser Nachtheil liegt in der Gefahrlichkeit der 
Gasfeuerung, weil die Temperatur des Oeldampfes 
bei dieser Spannung etwa dreimal grofser ais die 
des Wasserdampfes ist, die Retortenwiinde also 
ungemein erhitzt werden mussen und dadurch 
grofse Einbufse an ihrer Festigkeit erleiden. Ein 
Hauptfehler der Gasfeuer bleibt die Verstopfung 
der zu den Feuerungen fiihrenden Oeldainpfrohre 
durch die nicht verdampfenden Riickstande des 
Oeles, welche bald zur Einstellung des Betriebes 
zwingt.

Das Princip der Zertheilung des Brennstoffes 
ist bei den neueren Oelfeuerungen am durch- 
greifendsten zur Ausfuhrung gekommen, insofern 
ais sie ausnahmslos Staubfeuer sind. Das 
Oel wird, wenn es in die Feuerung tritt, durch 
einen Dampf- oder Luftstrahl in moglichst kleine 
Theile zerstiiubt und im Zustande einer Nebel- 
wolke unter Zutritt der erforderlichen Luft in 
solcher Vollkommenheit verbrannt, wie sie bei 
Steinkohlenfeuer nie zu erreichen ist. Fiir die 
Zufiihrung der Verbrennungsluft geniigt in allen
I allen der durch den ausstromenden Strahl er- 
zeugte Zug. Der Zuflufs des Oeles erfolgt aus 
einem etwas iiber der Feuerung gelegenen Be
halter. Die Verbrennungstemperatur ist in den 
Staubfeuern vielfach eine so hohe, dafs man die 
Kesselbleche gegen dic Einwirkung der Stich-

flamme entweder durch Ablenkcn derselben von 
den umgebenden Wandungen oder durch Ver- 
klcidung der letzteren mit feuerfesten Steinen 
schiitzen mufs. Die Zertheilung des Oeles be- 
wirken Zerstauber, von denen man Schl i  t z -, 
Roh r-und D ii s enzerstauber unterscheidct. Dic 
beiden_ ersteren haben einen mehr oder minder 
unwirthschaftlichen Betrieb zur Folgę, welchem 
Mangel man durch dic Dusenzerstauber abgeholfen 
hat, die ubrigens im wesentlichen dieselben Appa
rate sind, die Aydon und Selwyn bereits bei 
ihren ersten Versuchen im Jahre 1866 in Green- 
wicli benutzten und auf welche man nach vielen 
vcrgeblichen Bemiihungen, etwas Bcsseres zu fin
den, wieder zuriickgekommen ist. Die ineiste 
Aehnlichkeit mit diesen urspriinglichen Diisen- 
zerstaubern besitzen die neueren von Dickey in 
New-York und Korting in Hannover. Da die 
neueren Dusenzerstauber sammtliche Uebelstandc 
der friiheren Constructionen vermeiden, so kann 
Vortragender nur sagen, dafs die fliissigen Brenn- 
stoffe mit Hiilfe derselben allen Anforderungen 
entspreclien, welche man an ein Heizmaterial in 
bezug auf einen wirthschaftlichen, ungestórten 
und gefahrlosen Kesselbetrieb zu stellen berech- 
tigt ist.

Das Anheizen vollzieht sieli bei Staubfeuern 
sehr einfach, wenn man, wie auf den meisten 
Dampfern, einen Hiilfskessel zur Verfugung hat, 
dessen Dampf die Zerstauber der Hauptkessel 
speist, bis der in letzteren entstehende Dampf 
selbst die nothige Spannung besitzt. Ist kein 
Hiilfskessel vorhanden, so mufs man entweder 
mit Holz- oder Kohlenfeuer Dampf aufmachen 
und kann dann erst die Zerstauber benutzen. 
Tarbutt hat, um die Holzfeucrung moglichst ein- 
zuschranken, in jeder Feuerung ein Sehlangen- 
rohr angebracht, welches das anfanglich einge- 
legte Feuer erhitzt. Mittelst einer Handpuinpe 
wird etwas Wasser in das erhitzte Rohr gespritzt, 
welches sofort verdampft und den Zerstauber in 
Betrieb setzt, dessen Flammenstrahl das Rohr 
bestiindig warm erhalt. Mit dieser Einrichtung 
lafst sich in grofsen Schiffskesseln in 3/i bis 1 */« 
Stunden Dampf aufmachen.

Das Anziinden des Zerstaubers geschieht, in
dem man etwas in Oel getrankte Wisehbaum- 
wolle in die Feuerung legt, hierauf den Dampf- 
strahl und dann erst den Oelstrahl anstellt, 
Umgekehrt werden dieselben beim Anhalten ab- 
gestellt. Verfahrt man nicht nach dieser Begel, 
so kann sich das auf die nach kurzer Betriebs- 
unterbrechung noch heifsen Feuerungswande trop- 
felnde Oel verdampfen, mit Luft vermischen und 
ein explosives Gas bilden, welches sich entziindet, 
wenn es mit dem in die Feuerung beliufs Ent- 
flammung des Zerstauberstrahles gebrachten bren- 
nenden Korper in Beriihrung kommt. Die hier- 
durch bervorgerufenen Explosionen schaden zwar 
dem Kessel nicht, gefahrden aber den Hcizer



648 Nr. 9. „STA H L UND EISEN . “ Seplenher 1887.

durch die aus der Feuerung herausschlagende 
Lolie.

Yon den Gegnern der Oelheizung wird be-
standig die Gefahr des Versalzens der Kessel an-
gfluhrt, dic durch den Verlust des zur Zcrsląu- 
bung benutzlen Dampfes und dessen Ersatz durch 
Seewasser bei der Speisung der Kessel eintrelen 
soli. Durch ein Beispiel zeigt Yorlragender, in- 
wiefern diese Befiirchtungen fiir eine gewohnliche, 
mit 5 Alm. Kesseldruck arbeitende Compound- 
maschine begriindet sind. Diese Maschine braucht 
pr. indic. Pferdekraft und Stunde 9 kg Wasser, 
also im ganzen 4500 kg stiindlieh. 3 $  von
diesem Verbrauch erfordern die Zerstauber ais 
Betriebsdampf, das ergiebt 135 kg in der Stunde. 
Bei 3,5 Salzgehalt des Wassers im Ocean
dringen demnach in jeder Stunde 4,725 kg Salz 
in den Kessel oder verleihen dessen Speisewaśser 
einen Salzgehall von rund 0.1 ^ . Da nun aber das 
aus dem Oberflaehencondensator koinmende Speise
wasser auch das zur Deckung der unvermeid- 
lichen Danipfver]uste benolhigte Zusatzwasser 
gewobnlich schon. einen Salzgehalt von 0,3 bis
0,5^s besitzt, so macht die Vermehrung von
0,1 % durch tlen Zerstauberbelrieb gar nichts aus. 
Damit diirfte bewiesen sein, dafs dic Unzutrag- 
lichkeiten, welche dem Kesselbetri>’be infolge des 
Ersatzes des Zerslaubungsdampfes durch See- 
wasser entstehen sollen. in Wirklichkeit nicht 
vorhanden sind, wie dies auch die 300 Dampfer 
des kaspischen Meeres beweisen, die sammtlich 
Dampfzerstauber besitzen und von denen noch 
keine Klagen iiber zu schnelles Versalzen ihrer 
Kessel laut geworden sind. Bei Dampfspannun- 
gen von 10 bis 12 Alm. Ueberdruck und dariiber 
ist indessen eine Zerstaubung mit Dampf ausge
schlossen, da die Erfahrung mit den neuen, 
3fachen Espansionsmaschinen gclehrt hat, dafs 
man bei Dampftemperaturen von 180 G. und 
dariiber den Zutritt salzhalligen Wassers zum 
Kessel moglichst vermeiden mufs, weil schon 
geringe Niederschliige auf den Feuerbiichsen und 
Rauchkammerdecken das Einbculen derśelben 
herbeifiihren konnen. In solchen Fiillen mufs 
die Zerstaubung mit Prefsluft herbeigefiihrt wer
den. Aber auch dann kann der Dampfer bei
gleicher Wasserverdrangung noch 40 t mehr La- 
dung einnehmen ais bei Kohlenheizung.

Dic Unterbringung des Oels geschah bisher 
stets in einzelnen Behaltern, dereń Eigengewicht 
recht betrachtlich war. Wie die neuere Aus
fuhrung von Schiffen zeigt, welche das Petroleum 
direct in ihren Raumen verstauen, kann man
aber auch das Oel in Bunkern unterbringen, 
wenn man nur folgende Punkte dabei beachtet. 
Das Oel hat einen zwischen 0,0007 bis 0,0009 
liegenden Ausdehnungscoefficienten, so dafs es bei 
einer Temperaturzunahme von 22 bis 23° C. 
schon um 1,5 bis 2 fó ausgedelmt wird. Da
nun die Bunker aus Stabilitalsriicksichten stets

ganz gefiillt sein miissen und die vom Heizraum 
ausgestrahlte Warme das Oel in den Bunkern 
erwarmt, so mufs man an Bord einen Behalter 
aufstellen, welcher, iiber den Bunkern stehend, 
durch Rohrleitungen mit allen verbunden ist. 
In diesen Behalter entweicht das Oel bei seiner 
Erwarmung; aus demselben fliefst es in die 
Bunker zuriick, wenn es sich durch Abkiihlung 
zusammenzieht, und aus demselben erganzt sich 
auch bestandig die Oelmenge, welche infolge der 
unvermeidlichcn Leckagen verloren geht. Quer- 
bunker miissen nach Moglichkeit vermicden, sonst 
aber in mehrere Abtheilungen abgeschottet wer
den. weil sie, in der Entleerung begrilTen, fiir die 
Stabilitat des Schiffes gefahrlich werden. Selbst- 
rcdend konnen die bisherigen Kohlenbunker nicht 
sofort ais Oelbunkcr benutzt werden, auch wenn 
sie mit wasserdichtcn Schottwanden hergestellt 
werden. In den heutigen Kohlenbunkern kann 
man ihrer geringen Dichtheit wegen das Oel nur 
in besonderen Tanks unterbringen. Dagegen 
lassen sich die Bunker bei Neubauten, wenn 
man sie wie Kessel vernietct und mit einem 
doppelt so hohen Wasscrdruck probirt, ais sie 
gewohnlich auszuhalten haben, hinreichend ol- 
dicht herstellen. An allen Stellen, wo Oelbunker 
an die Kessel- und Maschinenraume heranreichen, 
miissen sie mit doppelten SchoUwanden herge- 
stellt werden, um das Eindringen heraussickern- 
den Oeles in diese Biiume zu vcrhiitcn. Wenn 
man es nicht yorzieht, die entstehende Isolier- 
schicht mit Wasser auszufiillen, mufs man Dampf- 
strahlapparate aufstellen, um die in denselben 
entstehenden Gase von Zeit zu Zeit zu entfer- 
nen. Endlich mussen alle Bunker mit Abzugs- 
rohren fiir die aus dem Oele durch die Er- 
schutterung und Erwiirmung entweichenden Gase 
versehen werden. Diese Bohrc miinden auf 
Deck wie andere Ventilationsrohre, werden aber 
an ihrer Óeffnung mit Drahtgaze verbunden, um 
eine Entziindung des ausstromenden Gases durch 
Funken zu verhuten. Dic Kessel miissen min- 
destens 45 cm von der Bunkerwand entfernt 
bleiben.

Eine Selbstentziindung des Oeles in den 
Bunkern, wie solche bei Steinkohlen vorkommt, 
kann nach den Untersuchungen von Butlerów 
und Sinin nicht eintrelen, da kein Bestandtheil 
desselben den SauerstolT der Luft aufnimmt, im 
Gegentheil alle ihre Bestandtheile sich jeder 
starken Oxydation widerselzen.

Um der leichten Entziindlichkeit der aus den 
Oelen aufsteigenden Gase entgegenzutreten, hat 
die russische Regierung verboten, dafs Erdol- 
riickstiinde an Bord verfeuert werden, dereń Ent- 
flammungspunkt niedriger ais 70° G. liegt. Diese 
Vorsichtsmafsregel bezeichnet Gulischambarow ais 
hochst iiberfliissig, da alle Gefahr ausgeschlossen 
ist, wenn man sie nach ihrer Entleerung griind- 
licli ventilirt und dann zuerst nur mit Sicherheits-
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lampen betritt, da sich die Gase nur an ofienen 
Flammen entziinden.

Nunniehr kommt der Redner auf die Vor- 
ziige der Oelheizung zu sprechen und fafst die
selben wesentlich in folgende Punkte zusammen : 
Die Yorziige bestehen 1) in der Schnelligkeit 
und Billigkeit, mit welcher sich der BrennstofF 
an Bord bringen liifst; denn die Dampfer des 
kaspiseben Meeres nehmen in 3 bis 4 Stunden 
800 bis 1000 t Ocl iiber. Ein Torpcdoboot, 
welches hochstens 20 t fliissiger HeizstofTc an 
Bord zu nehmen hatte, wiirde in einigen Minu
ten damit fertig. 2) liifst sich das Oel in solchen 
Riiumen unterbringen, die man sonst nicht aus- 
nutzen kann, wie in den Wasserballasttanks, den 
Doppelboden, den Kielriiumen aufserhalb des 
Kessel- und Maschinenraumes u. s. w. 3) kann 
eine betracbtliche Yerminderung des Heizerper- 
sonals eintreten; denn die kaspiseben Dampfer 
fahren mit nur einem Heizer und 2 Jungen auf 
der Wachę, welche nur die Zerstauberhahne und 
Speiseventile zu reguliren baben, also keinerlei 
kijrperlichen Anstrengungen unterwrorfen sind. 
Auf Torpedobooten wurde man also auf jeder 
Wachę 'mit einem Heizer auskommen, und da 
derselbe korperlich nur sehr wenig zu arbeiten 
hat, so kann er in schlechtem Wetter nicht so 
leicht erschopft werden, wie es bis jetzt der Fali 
war. 4) gestattet die grofsere Verdampfungs- 
kraft der fliissigen HcizstofTe den Dampfern eine 
Verringerung des mitzufuhrenden Heizmaterials 
bezw. dem Torpedoboote fast eine Verdoppclung 
seines Actionskreises. 5) Asche-, Schlacken- und 
Bauchhildung ist ausgeschlossen. Darnit fiillt 
auch das Feucrreinigen weg, was namentlicli fiir 
Torpedoboote wichtig ist. Yon grofsem Werthe 
fiir die letzteren ist auch der Fortfall des Rauches. 
Ein Torpcdoboot, welches sich nicht durch seine 
Rauchsiiule verriith, wird am Horizont schwer 
zu entdecken und deshalb bestiindig im Vortheil 
sein, weil es die anderen Dampfer an ihren 
Rauchsaulen beobachten kann. 6) erhiilt die 
Maschine eine grofsere Manovrirfahigkeit, da 
letztere durch die sofort erreichte Yerstarkung 
oder Yerminderung der Zerstiiuberflamme zu er
zielen ist. Hierzu kommen noch ais minder- 
werthige Vorziige die bessere Ventilirung der 
Heizraume infolge des von den Zerstfiubern er- 
zeuglen Zuges sowie die Einfachheit und Ge- 
nauigkeit des Messens des an Bord genommenen 
und verbrauchten Feuerungsmaterials.

Die Nachtheile der Oelheizung bestehen 1) in 
den Kosten, welche durch die Anlage von Oelbe- 
haltern nebst Rohrleitungcn statt der jetzigen 
Koblenstationen verursacht werden; 2) in dem 
starken von den Dampfzerstiiubern verursachten 
Geriiusche, welches den Gang der Maschine dem 
Gehiire vollstandig entziebt; bei Zerstiiubung mit 
Prefsluft ist dies Gerausch schwacher; 3) in der 
Entziindlichkeit des Oeles, welche bei einschlagen- |

den Geschossen eine Feuersbrunst herbeifiihren 
konnte — hieriiber mufsten aber erst Yersuche 
angestellt werden, aji denen es bisher ganzlich 
mangelt; 4) in der geringen Menge der iiber
haupt fiir die Kesselheizung verfiigbaren Oele. Von 
den 400 Mili. Tonnen Steinkohlen der Gesammt- 
jahresproduction der Erde verbraucht die Dampf- 
schiffahrt reichlich 12 Mili. Tonnen, welchen eine 
jahrliche Gesammtausbeute von hochstens G Mili. 
Tonnen rohen Erdoles, 1,6 Mili. Tonnen daraus ge- 
wonnener und fiir die Dampferzeugung nur in 
Betracht zu ziehendęr Riickstiinde, ungefahr '/* 
Mili. Tonnen Schieferol und 3U Mili. Tonnen Theer 
gegenuberstehen; 5) in dem zu hohen Preise der 
Oele. In Westeuropa kostet die Tonne guter 
Steinkohle etwa 12 JC , die Tonne amerikanischen 
Rohiils oder dessen Riickstiinde kostet in den 
Nordscehafen 100 J t, kaukasisches Rohol und 
Schieferol 60 eine Tonne Theer etwa 20 <J(>.
Danach ist die Oelheizung nach den augen- 
blicklichen Preisen unter Berucksichtigung ihrer 
grofseren Leistungsfiihigkeit etwa dreimal theurer 
ais die Steinkohlenheizung. Daran, glaubt Redner, 
wird die umfassende Einfiihrung der Oelheizung 
bei der Marinę sebeitern.

Auch die Kriegsmarinen, welche die Kosten 
gewifs nicht scheuen, wTenn es sich um Erreichung 
wichtiger militarischer Erfolge handelt, nehmen der 
Oelheizung gegeniiber noch immer eine abwartende 
Haltung ein. lnsbesondere ist dies bei der deut
schen Marinę der Fali, welche ja in einem Kriege 
ihren Bedarf an fliissigem Heizmaterial unter 
Umstanden nur schwer aus einem fretnden Lande 
decken konnte.

Grofse. Hoffnungen auf die Oelheizung setzt 
man beziiglich der unterseeischen Fahrzeuge. In 
dieser Richtung sind die Versuche mit dem 
neuen in Schweden erbauten unterseeischen Doppel- 
boote von de Leval abzuwarten. Den augen- 
blicklichen Stand der Oelheizfrage hat der Deutsche 
um so weniger zubeklagen, ais die leider schon 
ohnehin gedriickte Lage unserer Kohlenzechcn 
sich noch verschliinmern wiirde, wenn ein all- 
gemeiner Wettbewerb zwischen Kohle und Oel 
ais Heizmaterial fiir die Dampfschiffahrt in Aus- 
sicht stande. Wir wurden dann nicht einmal 
den Trost baben, dafs auf den Trummern der 
zu Grunde gehenden eine andere Industrie er* 
bluhen wiirde; denn an eine umfassende Aus- 
beute des in der nordwestdeutschen Ebene vor- 
handenen Erdols wird nach den bisherigen Er
fahrungen wohl kaum Jernand zu denken wagen. 
Bei den segensreiclien Erfolgen aber, welche der 
jedesmalige Aufschwung der Oelindustrie fur den 
gegenwartig ebenfalls sehr darniederliegetiden 
Schiffbau hatte, ist derselben auch fernerhin ein 
weiteres, kraftiges Gedeihen zu wunschen. (Leb- 
hafter, langanhaltender Beifall!)

Aus den geschiiftlichen Verhandlungen der 
IIauptversammlung sei hier mitgetheilt, dafs das
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metrische Gewindesy stem im Princip ange- 
noinmen and eine Commission mit den weileren 
Arbeiten betraut wurde; dafs man ferner die 
Errichtung einer gewerblicb-technischen 
Reichsbehorde fiir sehr wiinschenswerth hielt, 
sich aber den Schwierigkeiten gegcniiber nicht 
verschlofs, die der Errichtung entgegenstehen, 
dafs man endlich der Schulcommission, 
welche ihre bekannten Gutachten in der Frage 
der Bereclttigungen der Realgymnasien und Ober
realschulen erstaltet hat, das Mandat verlangerte.

Sehr interessant gestaltete sieli eine Exeursion 
nach der F a b r i k e n - G o 1 o n i e P1 a g w i t z - L i n d e - 
nau, iiberderen »Anlage und Entwicklung« der 
Begrunder derselben, Hr. Dr. Carl Heine, einen 
lehrreichen Yortrag hielt. Die geradezu rapide 
Entwicklung dieser Colonie hangt zusammen mit 
der Anlage von s. g. Industriebahnen, welche 
der Vortragende in der Weise erbaute, dafs die 
Bauplatze auf der einen Seite von Strafsen, auf 
der andern Seite von Eisenbahngeleisen begrenzt 
werden. Auf diese Weise haben die Etablisse
ments directen Bahnanschlufs und ersparen da
durch bedeutende Suinmen, welche sonst fiir die 
Umladung und den Transport der ankommenden 
sowohl ais der abgehenden Guter bezahlt werden 
miifsten. Die aufsergewolmlich grofse Bedeutung 
dieser Bahnen wurde rechlzeilig von der sachsi- 
seben Staatsregierung erkannt, so dafs sie die
selben im April 1886 ankaufte, weil sie einsah, 
dafs die machtig emporstrebende Industrie dieser 
Fabrikcolonie unter Umstanden in grofse Schwierig
keiten gerathen konnte, wenn diese Bahnen im 
Privatbesitz verblieben. Ja noch mehr, sie er- 
mafsigte die Tarife fiir die auf diesen Bahnen 
ankommenden und abgehenden Giiter und bob 
nicht allein die bisher seitens der Bahnverwal- 
tung Plagwitz-Lindenau pro Doppelwaggon er- 
hobenen Ueberfuhrgebuhren von 50 ^  auf, sondern 
ermiifsigte auch die Geleiszufuhrungsgebiihren in 
erhebliebem Umfange. Ein so ausgedehntes 
Schienenanschlufsnetz diirfte kein zweiter Fabrik- 
ort Deutscblands besitzen, wie es in Plagwitz- 
Lindenau vorhanden ist. Der Verkehr auf diesen 
Industriebahnen stieg dann auch im Laufe der 
Zeit im gewaltigsten Mafse. Im Jahre 1877 
beschrąnkte er sich noch auf 2886 Achsen und 
.wuchs bis 1885 auf 16516 Achsen, also um 
572 °i>. Seit Bestehen dieser Bahnen wurden 
auf denselben bis 1885 nahezu 416 395 000 kg 
Giiter befordert. Da die ersparten Kosten der 
Umladung und des Spedileurtransports nach Plag- 
witz-Leipzig auf durchschnittlich 7,50 JL per 
Doppelwaggon berechnet werden, so hat die In
dustrie von Plagwitz-Lindenau durch die Industrie
bahnen in den wenigen Jahren schon iiber 
300 000 J t  erspart. Der Yerkehr im laufenden

Jalire wird sieli excl. Transilverkehr auf 200 
Millionen kg sleigern, da im ersten Halbjahr 1887 
bereits 7078 Stiick Lowries auf den Industrie
bahnen bewegt worden sind. Aus kleinen land- 
liclien Diiifclien ist hier eine machtige Industrie* 
stadt entśtanden, deren Bedeutung noch wachsen 
wird, wenn erst der Kanał, der Leipzig iiber 
Plagwitz-Lindenau mit der Saale und durch diese 
mit der Elbe und Nordsee direcl verbinden soli, 
ausgefiihrt sein wird. Das schwierigste Stiick 
dieses Kanals im Terrain Plagwitz-Lindenau ist 
bereits fertiggestel.lt.

Mit Leipzig und seinen Vororten ist Plagwitz- 
Lindenau yerbunden durch Fernsprech-Anlagen, 
durch telegraphische Feuermeldungseinrichtung 
mil dem Hauptdepót der stadtischen Feuerwehr, 
besonders aber durch zwei, nach verschiedenen 
Sladllheilen fiihrende Pferdeeisenbahnlinien, welche 
188(v auf der Route Plagwilz-Leipzig 1 970 108 
Passagiere und auf der Route Lindenau-Leipzig
1 892 145 Passagiere befordert haben. In bezug 
auf das Post- und Telegraplienwesen bildet die 
Fabrikcolonie Plagwitz-Lindenau mit der Stadt 
Leipzig einen gemeinsamen Verband, indem die 
Post- und Telegraplienamter der Colonie Abthei- 
lungen der Leipziger Stadtpost sind. Charukte- 
ristisch fiir die Bedeutung der Industrie von 
Plagwitz-Lindenau ist u. A. aucli die Thalsache, 
dafs der Konig von Sachsen fast nie versaumt, 
bei seinen Besuchen in Leipzig verschiedene 
Plagwitz-Lindęnauer Etablissements zu besichligen 
und sich dabei von dem steten Fortschritt und 
Gedeihen der dortigen Industrie zu iiberzeugen. 
Worte der allerhochsten Anerkennung und Zu- 
friedenheit spornen dabei Arbeitgeber und Arbeit- 
nehmer zu erneutem Schaflen und Streben an.

Die Wahrheit des Gesagten ergab sich aus 
dem nachher folgenden Besuch der Plagwitz- 
Lindenauer Etablissements, welche thatsachlich
u. A. aucli auf dem Gebiete des Maschinen* 
wesens von hervorragender Bedeutung sind.

Die Festlichkeiten, welche den Theilnehmern 
der Hauptversammlung geboten wurden, waren 
Yon eigenartiger Schćinheit; so namentlich eine 
Yorrnittagsmusik — wir Deutsche sigen Matinee — 
in dem Prachtbau des neuen Gewandhauses von 
allerersten Kraften und ein Sangerfest in der 
Alberthalle des Krystallpalastes. Den im Freien 
veranstalteten Festliclikeiten war das Wetter nicht 
giinstig, sie Yerregneten, was wir namentlich 
auch im Interesse des Siichsischen Bezirksvereins 
beklagten, dem fiir die grofse Miihe und auf- 
opferungsvolle Thatigkeit der Dank aller Theil- 
nelimer gewifs ist.

Witten, 20. August 1887.

Dr. W. Beumer.
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Rlieiuiscli - Westfiil isclie Hiitten- und Walzwerks-Berufs- 
Grenossenscliąft.

G e s c h a f t s b e r i c h t  des Vorsitzenden des Genossenschafts-Vorstandes

ftir die Zeit vom 1. Ootober 1885 bis 31. December 1886.

1. Kostami (lcr Gcnossousclinft.

Nacli vor]au(lg erfolgter Feststellung des Kata- 
slers der Genossenschaft ziihlte dieselbe nach

a) Section I (Essen) 7 Betriebe mit 10978
10 •n 11 (Oberhausen) 24 „ 13 893
<•) n III (D ii ssel d o r f) 85 fl fl 4 374
d) IV (G o b 1 e n z) 52 fl ,, 5 G25
e) a V (A a c li e n) 27 fl fl 6972
0 r VI (Dortmund) 30 fl fl 13 130

b) a VII (Bochum 34 fl fl 11793
h) „ VIII (Hagen) 230 fl fl 10 090
i) ?ł IX (Siegen) 87 fl fl 6156

den vom Reichs-Versicherurigs-Amt iiberwiesenen 
Verzeichnissen 57G Betriebe mit 83 011 ver- 
siclierten Personen, welche sieli auf die Sectionen 
der Genossenschaft wie folgt vertheilen:

versicherungspflichtigen Personen,

in Summa 576 Betriebe mit 83 01

Diese Zahlen haben infolge der eingehenden 
Priifung der Mitglieder - Verzeicbnisse und der 
sonst angestellten Ermitlelungen bei den meisten 
Sectionen — zum Theil recht erhebliche —
Veranderungen erfahren und zwar sind sie ver- 
mindert; nur bei den Sectionen 1 und II ist eine 
kleine Steigerung der Zahl der Betriebe ais auch 
der versieherten Personen zu constatiren. Eine 
grofse Zahl, namentlicli kleiner Betriebe, mufste 
an die Rheinisch-Westfiilisehe Maschinenbau- und 
Kleineisen - Industrie - Berufs- Genossenschaft, eine 
geringere Zahl an die Norddeutsche Edel- und 
Unedel-MetallTndustrie-Berufs-Genossenschaft, so
wie an die der Feinmechanik, theils auf Recla- 
mation der betreffenden Berufs-Genossenschaften, 
theils auf diesseitigen Antrag oder auf den der 
Betriebsunternehmer selbst, weil eben die beziig- 
lichen Betriebe ihrer ganzen Betriebsart nach ais 
zur diesseitigen Genossenschaft gehiirig nicht an- 
gesehen werden konnten, iiberwiesen werden.
Insbesondere haben infolge einer vom Reichs- 
Yersicherungs-Anit ais Beschwerde - Instanz er-

in der Section IV (Goblenz) zwei kleine Betriebe;
„ „ „ V (Aachen) eine Stiefeleisenfabrik;
„ „ „ VI (Dortmund) zwei Puddlings- und Wąlzwerke, sowie 3 Kokereien;
„ , , VII (Bochum) ein Puddlings- und Walzwerk und eine Kokerei;
„ „ „ VIII (Hagen) eine Drahtzieherei;
„ „ „ IX (Siegen) ein Ilochofenwerk und ein Walzwerk.

Ueber 4 eingestellte Betriebe ist das Concurs- Das Genossenschafts - Kataster, welches mil
verfahren eroffnet; eine Firma hat liąuidirt. Fiir Ablauf des Jahres 1885 fertig gestellt war, 
die Sicherstellung derBeitrage von den eingestellten gestaltete sich danach am Schlufs des Jahres 1886
Betrieben ist das Geeignete veranlafst worden. wie folgt:

IX .7  6

versicherungspflichtigen Personen.

lassenen Enlscheidung, wonach die selbsliindig 
auftretenden Drahlziehereien, welche den in Draht- 
walzwerken gefertigten Drahl beziehen, um den- 
selben auf kaltem Weg weiter zu verarbeilen, in 
der Regel der Rheiiiisch-Weslfalischen Maschinen
bau- und Kleineisen-Industrie-Berufsgcnossenschafl 
anzugehoren haben, 99 Betriebe aus der Section VIII 
(Hagen) dieser Genossenschafl iiberwiesen wer
den miissen.

Von anderen Genosserischaften sind zur unsrigen 
nur wenige grofsere Betriebe, wie z. B. die Aclien- 
Gesellschaft fiir Eisenindustrie und Bruckenbau, 
vormals J. G. H ark ort in Duisburg und die 
Dusseldorfer Eisen- und Drahtindustrie-Actien- 
Gesellschaft in Diissel dorf, iiberwiesen worden. 
Die Zahl der nachtraglich ermittelten und neu 
angemeldelen Betriebe ist auch nur eine geringe. 
Belriebseinstellurigen katastrirter Betriebe, welche 
die Loschung derselben im Genossenschafts-Kataster 
zur Folgę halten, haben vorzugsweise stalt- 
gefunden:
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D e r  Sectionen Z a h l Z a h l der ver-

der s iche rungsp flich -

Nr. N am e Betriebe tigen Pe rsonen

I E s s e n 9 11 744
11 O b e r h a u s e n 28 14 162

U l D u s s e l d o r f 23 3 966
IV G o 1) 1 e n  z 47 4  274
V A a c h e n 13 3 551

V I D o r  Im  u  n d 25 13 031
V I I B o c h u m 23 9 316

V I I I H a g e n 27 6 043
IX S  i e g e  n 60 4 226

S  u m  m  a 255 70 313

Die Durchschnitlszahl der versicherten Per
sonen ist nach den unter Ziffer 61! der Lohn- 
nachweisungen pro 1886 von den Betriebsunler- 
nelimern gemacbten Angaben feslgestellt worden.

Inzwischen ist den Genossenschaftsmitgliedern 
das auf Grund des § 40 des UnfalWersicherungs- 
gesetzes aufgestellte Verzeichnifs der beim Sclilufs 
des Rechnungsjabres 1886 zur Genossenscbaft 
geliorenden Mitglieder zugegangen, welclies 255 
Mitglieder nacbweist. Diese Zalil hat sich aber 
seitdem schon wieder dadurch verandert, dafs 
zwei Betriebe (der Section IV) eingestellt sind, 
zwei Betriebe (der Section VI resp. VII) anderen 
Berufs-Genossenschaflen uberwiesen werden mufs- 
ten, zwei Betriebe (der Section IX) dagegen neu 
eroflhet und angemeldet worden sind.

IT. (Jenossenschafts-Yorstancl.

Zufolge § 12 des Statuts besteht derselbe 
aus 18 Mitgliedern und einer gleichen Anzahl 
von Ersatzmannern. Die Genossenschafts-Yer- 
sammlung vom 5. September 1885 wahlte in 
den Vorstand die folgenden Mitglieder der Ge- 
nossenscliaft:

A. A is M itglieder:

1. Ceheimer Finanzrath a. D. Jeneke-Essen;
2. Fabrikbesilzer Gust. Meyer-Essen;
3. Landsyndicus z. D. Hoffmann-Essen;
4. Director Serv aes- Ru h ro r t ;
5. Director Lu eg-Oberhausen;
6. Heinrich Sch 1 aeger-Du isbu rg;
7. Regierungsr. a. D. Seebol d - Dort mun d ;
8 . Director Ottermann-Dortm u n d ;
9. Director Massenez-Ho erde;

10. GeheimerCommerzienrath Baare-Bochum ;
11. Wilhelm Boker-Schalke;
12. Director S cli midt-Hat t i n gen;
13. Wilhelm Sch roeder-Allena;
14. Eduard Elbers-Hagen;
15. Rudolf Poensgen-Diisseldorf;
16. Director Iyroeber-Say n ;
17. Director Kierdorf-Rothe Erde;
18. Fabrikbesilzer Ad. D res 1 e r - C re u z t h al.

B. A is Ersatzmanner.

1. Finanzassessor a. D. Klupfel-Essen;
2. Procurisl Carl Scii u 1 le-Rcllinglia usen ;
3. Ingenieur Rys-Essen;
4. Alex. Thielen-Ruhrort;
5. Director Hugo J acob i - Ober h a usen ;
6. Heinrich M ar co l ty-D u i s b u rg;
7. Director Kamp-Hamm i./YV.;
8 . Consul Hoesch-Dortmund;
9 . Director Hobrec k er-Ham m i./W.;

10. General-Secretar Fritz Baare-Bochum;
11. Heinrich Mont in g-S c hal k e;
12. Friedr. Lohmann sen.-Wi t ten;
13. Lud w..Seite r- Alton a;
14. Herm.’ Hu tli -Hagen;
15. Louis Piedboeuf-Diisseldorf;
10. Director Her zog-Say n;
17. Director Ewald Dit lmar-Eschweiier;
18. Director Weinlig-Geisweid.

Diese Zusammensetzung des Vorslandes hat 
inzwischen einige Aenderungen erfahren. Re- 
gierungsralli a. D. S eebol d ist mit Ende des 
Jahres 1885 aus dem Bezirke der Genossenscbaft 
verzogen und damit aus dcm Yorstande aus- 
geschieden. An seine Stelle ist der Ersatzmann 
Director Kam p - Ha m m i./W. getreten, ais dessen 
Ersatzmann wiederum der Director Heinrichs- 
Dortmund in der ordentlichen Genossenschafts- 
Versammlung am 26. Juni 1886 gewahlt worden 
ist. In derselben Versammlung waren die nach 
Ablauf des ersten Jahres statutertmafsig aus- 
scheidenden, durch das Loos bestimmten sechs 
Mitglieder des Vorstandes per Acclamation wieder- 
gewiihlt worden. Gegen Ende des Jahres 1886 

resp. im Laufe dieses Jahres sind ferner aus- 
geschieden:

a) Fabrikbesitzer Gust. Meyer-Essen;
b) Fabrikbesitzer Wilhelm Sch roeder-Al

ten a und dessen Ersatzmann: Ludwig 
Seite r-A Ile na;

c) Director S c hmid t- Hattinge n.

Ersterer wegen Ausscheidens aus der Firma 
Schulz-Knaudt & Cie.-Essen; die Herren 
sub b, weil dereń Betriebe der Rheinisch -West- 
falischen Maschinenbau- und Kleineisen-Industrie- 
Berufs-Genossenscliafl (iberwiesen werden mufslen, 
und der Herr sub c wegen Ausscheidens aus 
seiner amtlichen Stellung, womil die Voraus- 
setzungen weggefallen sind, unter welchen die
selben iiberhaupt zu Mitgliedern des definitiven Ge- 
nossenschafls-Vorstandes gewahlt werden konnlen. 
Die Genossenschafts-Versammlung wird die er- 
forderliclien Neuwalilen vorzunehmen haben.

Ais Vorsitzender fungirt zufolge Wahl des 
Yorstandes zur Zeit der Gonstituirung desselben 
der Unterzeichnele, ais erster stellvertretender 
Vorsitzender: Director Servaes-Ruhrort und 
ais zweiter stellvertretender Vorsilzender: Land- 
syndicus z. D. Hoffmann-Essen.
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Der Sitz der Verwallung der Genossenschaft 
ist mit Zustimmnng des Vorstandes in Essen, 
dem Wohnsilz des zeiligen Vorsitzenden. Dic 
Geschiiftsfuhrung des Genossenschafts-Vorstandcs 
liat unler der Controle des Unterzeichneten der 
Landsyndicus z. D. Hoffmann in Essen, 
Beamter der Firma Fried. Krupp daselbst, 
ubernommen, welchem vom 1. October 1885 ab 
ein besoldeter Bureaubeamter beigegeben ist. Bis 
zu dem eben genannten Zeitpunkte sind die 
Bureau- und Kanzleigeschiifte in der Central- 
Registratur der genannten Firma besorgt, wofiir 
den betreffenden Beamten Remunerationen be- 
willigt worden sind. Die Geschaftsraume be- 
fmden sich im IIaupt-Vcrwaltungs-Gcbaude der 
Firma Fried. Krupp und werden von der
selben uncntgeltlich zur Vcrfiigung gestcllt.

Die nachste Aufgabe des definitiven Ge- 
nossenschafts-Vorstandes war dic, dic zur Ge
nossenschaft gehorendcn Mitglieder, soweit clie- 
selben nicht bereits-in den auf Grund des § 11 
des Unfall - Yersicberungs - Gesetzes aufgeslellten 
und vom Reichs-Versicherungsamte mitgetheilten 
Lislen enthalten waren, zu ermitteln bezw. das 
vorliegende Listenmaterial zu priifen und dadurch 
die Aufstellung des Genossenschafts - Katasters 
yorzubereiten, sowie in Ausfiihrung des § 30, 
Absalz 2, des Slatuts eine Geschaftsanweisung 
fiir die Vertrauensmanner zu erlassen und end
lich dic Fuhrung der Unfall-Verzeichnisse anzu- 
ordnen.

Die Geschaftsanweisung fur dic Vertrauens- 
manner hat der Genossenschafts - Vorstand in 
seiner Sitzung am 22. October 1885 beralhen 
und festgestellt. Die Formulare fiir dic Unfall- 
Verzeichnisse mit der Anweisung fiir die Fiihrung 
derselben sind den Sections - Vorstanden am
2. November 1885 zugegangen.

Der delinitive Genossenschafts-Vorsland hat 
bis zum Schlufs des Jahres 1886 fiinf Sitzungen 
in Dusseldorf abgehalten.

I I I .  Etat.

Auf Grund der in der Sitzung des Genossen- 
schafts-Vorstandes am 22. October 1885 dem 
Unterzeichneten ertheilten Ermachtigung, mit der 
Einziehung des im § 35 des Genossenschafts-
Statuts festgeselztcn Beitrags zur Bestreitung der 
Verwaltungskosten des Genossenschafts-Vorslandes 
von J i  0,30 fiir jede versicherte Person vorzu-

Ei nnahmen.

Beitrags-Gonto . . J i  15 858,10
Zinsen-Conto . . . „ 47,37

gehen, ist dieser Beitrag zu Anfang November
1885 zunachst von den grofseren Betrieben mit
zusammen.................................. J i  15 858,10
eingefordert. Von den ubrigen Be
trieben, soweit sie 4 und mehr 
Personcn bcschaftigten, sind diese 
Beitriige Ende Januar 1886 mit . J i  6 659,20 

zusammen also J i  22 517,30 

erhoben. (Die Ende Januar 1886 
eingezogenen Beitrage betrugen . J i  7 087,60, 
davon mufsten indefs an dic Rhei- 
nisch -Westfalischc Maschinenbau- 
und Kleincisenindustric-Berufs-Ge- 
nossenschaft fiir dic dorthin iiber- 
wiesencn Drahtziehereibetriebe resp. 
anderweit erstattet werden . . . J i  428,40,

so dafs nur verblieben J i  6 659,20).

Von den kleinen Betrieben mil 3 und weniger 
versicherungspflichtigcn Personcn wurden vor- 
liiufig keine Beitrage eingefordert, weil die mit 
der Einforderung und Einziehung yerbundenen 
Kosten aufser Verhaltnifs zu den Beitriigen selbst 
gestanden haben wurden. Dieselben sind viel- 
mehr bei der jetzt vollendelen Uinlage iriit- 
bercchnet und cingezogen worden. Die ganze
yorgenanntc Bcitragssumme ist von den Betriebs- 
unternelimern direct an die Essener Gredit-Anstalt 
eingezahlt, bei welcher ein Gheck-Gonto ein- 
gerichtet ist. Diese Einlagen hat die Gredit-Anstalt 
mit resp. 2%  und 2 $  verzinst und es sind dafur 
an Zinsen aufgekoinmen pro 18S5 J i  47,37

pro 1886 „ 258,90.
Dic Einziehung der qu. Beitrage hat keinerlei 
Schwierigkcit verursacht.

Die ordentliche Genossenschafts-Versammlung 
fiir das Jahr 1886 ist am 26. Juni v. J. in 
Dusseldorf abgehalten und war von 34 Delegirten 
mit 67 Stimmen besucht. Dic der Versammlung 
zur Priifung und Abnahmc vorgelegte Verwaltungs- 
koslen-Rechnung pro IV. Quartal 18S5 war durch 
einen Ausschufs von drei Genossenschafts - Mit- 
gliedern, der bereits in der ersten Genossenschafts- 
Versaminlung am 5. September 1885 ad hoc 
gewahlt worden war, vorgcpruft, richtig befunden 
und dementsprechcnd bescheinigt worden. Auf 
Grund dessen ertheiltc dic Versammlung dem Ge- 
nossenschafts-Vorstande beziiglich dieser Rechnung 
die Decharge. Die Einnahmen und Ausgaben 
dieser Abrechnung stellten sich wie folgt:

Ausgaben.

Gehalts- und Entschiidigungs-Gonto . . . .  J i  1 600,00
Remuncrations-Conto......................................  440,00
Drucksachen-, Insortions- und Porto-Gonto . „  2 048,50
Bureau-Einrichlungs-Conlo......................... ...  202,50
Saldo............................. .................................  11614,47

Ji 15 905,47 Ji 15 905,47
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Der in der Cenossenscliafts-Vcrsaminlung vom
26. Juni 1886 genehmigle Ausgabc-Elat des Ge- 
nossenschafts-Vorstandes pro 1887 stelit in Ueber- 
einstinimuiig mit dem Elat pro 1886 und schliefst 
ab mil 10 000,00 J t.

Nacli § 100 des Unfall-Versichcrungs-Gesetzcs 
sind dic Genossenscliafts-Mitglieder berecliligl zu 
fordern, dafs die Genossenschaft in die Rechtc 
und Pflichten aus Yersichcrungs-Verlragen, welchc 
von Belricbsunternehmern der unter § 1 des 
Gesetzes fallenden Belricbc oder von den in den- 
selben beschaftigten versichcrten Personen gegen 
die Folgen der in diesem Gesetze bezeichneten 
Unfallc mit Vcrsicherungs-Gesellscliaften abge- 
schlossen sind, einlritt. Den darauf gerichtctcn 
Antriigen hat der Genossenschafls-Vorsland in 
5 Fallen entsprochen und isl in drei Yertrage, welchc 
mit der Versicherungs-Gesellschaft »Zurich«,  
und in zwei Vcrtragc eingetreten, welche mil der 
Yersicherungs-Acticn-Gesellschaft » R h c n a ni a « 
in Koln abgeschlossen waren. Die Vertragsdaucr 
wahrle in vier Fallen iiberhaupl nur noch drei 
Monate, nur in einem Falle, einer Einzel-Ver- 
sicherung, lauft der Ycrtrag erst mit dem l.No- 
veniber 1887 ab. Wic weit die von der Ge
nossenschaft gezahlten Yersiclierungspramien die 
von den beziiglichen Ycrsicherungs-Anstallen gc- 
leistelen Entschadigungen (iberstiegen haben,

ergiebt die in der Anlage A abgedruckte Ab- 
rechnung pro 1886.

Die Anlage B enthalt die im § 16 des Statuls 
Yorgcschriebene Vcrmógens-Uebersicht.

IV. Entsciiiidigungeii, ltenlen u. s. w.

Nacli der am 1. Marz cr. beim Genossen- 
schafls-Vorslandc eingegangenen Abrechnung des 
Kaiserlichen Poslamls in Berlin iiber die in dem 
Zcilraum vom 1. October 1885 bis 31. December 
1Ś86 scilcns der Post fiir Rechnung der Ge
nossenschaft thatsachlich geleistcten Zahlungen 
an Entschadigungen, Renten u. s. w. ergiebt
sich ein Gesammtbelrag von . . J t  68 128,53.
Hiervpn hat jedoch die Rheinisch- 
Weslfalische Maschinenbau- und 
Kleincisen - Industrie - Bemfs - Ge
nossenschaft fiir die ihr iiber- 
wiesenen Drahtzieherei-Belriebe zu
erstatlen...................................„ 1009,55,

so dafs von der diesseiligen Ge
nossenschaft durch Umlegung nur 
aufzubringen s i n d .................J t  67 118,98.

Die Vertheilung dieser Summę auf die einzelnen 
Sectionen nach der Zahl der in deuselbcn statt- 
gefundenen Unfallc ergiebt sich aus der nach- 
folgenden Zusammenstellung:

Sec-

tions-

N r.

Z a lil der 

ver- 

s icherten 

P e rsonen

Z a h l der 

eń lscha- 

d igungs- 

pflichtigen 

U n fa lle  

(Sp. 4 u .5 )

Z a h l der K o ste n  der 

H eerd igung, 

K ra n ke n h a u s- 

V e rp lle gung  

u. dergl.

A \ rj

M en ie  pro 

1. O ctober 

1885 b is 

31. Decem ber 

1886

M | cj

In sge sam m t 

b is  Ende  

Decem ber 

1886

M | 4

V o n  dem  
Betrage  in  

Sp. 11 IreiTen 
a u f  1000 

versic lierle  
Pe rson e n

M | ęj.

Y o n  den 

U n fid len  in 

Sp. 3 treffen 

a u f  1000 
versicherle  

Pe rson e n

Y
e

rl
e

tz
te

n c
<D
O

■X)
O
O
O

| 
W

it
tw

e
n

| 
K

in
d

e
r

| 
A

sc
e

n
d

e
n

le
ii

'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I 1 1 7 4 4 44 40 4 4 9 _ 1 751 39 7 983 12 9 734 51 828 89 3,75
I I 14 162 101 80 21 7 19 2 3 8 1 4 56 13 421 68 17 236 24 1 217 08 7,13

I I I 3 966 14 12 2 2 4 — 312 40 2 744 03 3 056 43 770 66 3,53
IV 4  274 9 8 1 — — 564 86 1 4 2 9 96 1 994 82 466 73 2,11
V 3 551 19 14 5 4 8 — 380 45 2 994 19 3 374 64 950 34 5,35

V I 1:5 031 65 51 14 11 22 — 4 1 7 8 87 12 822 16 17 001 03 1 304 66 4,99
V I I 9 316 44 38 6 5 8 — 1 687 22 5 415 42 7 102 64 762 41 4,72

V I I I 6 043 24 19 5 4 7 2 797 92 4  886 80 5 684 72 940 71 3,97
I X 4  226 9 9 — — — — — — 1 9 3 3 95 1 9 3 3 95 457 63 2,13

Sa. 70 313 329 2 7 lj5 8 37 77 4 13 487 67 53 631 31 67 118 98 — — —

Yon der Gesammtsumme der gezahlten Entschadigungen mit J t  67 118,98 triffl danacli 
innerhalb der ganzen Genossenschaft auf den Kopf der vcrsicherten Personen ein Betrag von J t  0,955.
Zu diesein Entschadigungsbetrage v o n ................................................................ J t  67 118,98
treten indefs noch 300 $  desselben bchufs Bildung eines Reservcfonds nach § 18
des Unfallversicherungs-Gesetzes m i t ..................................................................... ,, 201 356,94

sowie die Venvaltungskosten pro 1885/86

a) des Genossenschaflsvorstandes m i t .................................. J t  21 754,90
b) der Sectionen .................................................................................... , 21 998,30

zusammen....................J  43 753,20
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so dafs pro 1885/86 uingelegt werden m ufs ten ............................... .....................................J lZ \2  229,12

d. i. pro Kopf der yersicherten Personen J l  4,44.

Thalsachlich sind indefs auch nocli die Verwaltimgskosten fiir das

Jahr 1887 m i t ...........................................................................................................J l  41 646,39

sowie dic Riickzahlungen an 4 Genossenschaftsrnitglieder an zu viel

ejngezahlten Vorschiissen m i t .....................................................................„ 82,97

" ’ '  T „ 41 729,36zusammen

m il uingelegt worden, also im g a n z e n .................................................................................J l  353 958,48

d. i. pro Kopf der yersicherten Personen J l  5,03,

An anrechnungsfahigen Lohnen sind gezahlt pro IV. Quarla! 1885 J l  16 851 342,00

pro 1886 „ 66989882 ,71

Es entfallt hiernach auf je 1000 J l  Lolmsumme zusammen J l  83 841224,71

a) von den pro 1885/86 umzulegenden J l  312 229,12 ein Beitrag von J l  3,72,

b) von den thatsachlich umgelegten , 353 958,48 „ „ , „ 4,22.

Dic Anlage G enthalt eine Zusammenstellung der gesammten pro 1885/86 umgelegten 

Betriige einschliefslich der Verwaltungskoslen fiir 1887, wie sie sich auf dic gesammte Genossen- 

schaft und auf die einzelnen Seclionen yertheilen.

T. Gefalircntiirif.
Die Aufstellung des Gefahrentarifs ist durch 

Beschlufs der Genossenschafls-Versammlung vom

5. September 1885 dem Genossenschafts-Vor- 

stande iibertragen worden. Lctzterer hat den 

Tarif in seiner Sitzung am 27. September 1886 

festgcslellt. Die Genchniigung desselben durch das 

Reichs ■ Versichcrungsamt ist unterm 10. October

1886 erfolgt. Auf Grund der von den Belriebs- 

unternehmern beantworleten Fragebogen ist dann 

die Einschatzung der einzelnen Betriebe in die 

Klassen des Gefahrentarifs erfolgt, gegen welche 

iiberhaupt 5 Beschwerdcn erhoben wurden, die 

aber theils auf unzutreffende Beantwortung der 

Fragebogen zuriickzufiihren waren und im Corre- 

spondenzwege mit den Betriebsunternehmern er- 

ledigt wurden, theils vom Reichs-Versicherungsamt 

ais im Gesetz nicht begrundet zuriickgewiesen 

worden sind.

Gommission von Techuikern hat einen yorliiufigen 

Entwurf derśelben vorgelegt, welcher nach Priifung 

und Genehmigung seitens des Genossenschafts- 

Vorstandes den Sectious-Vorstanden und Arbeiter- 

Vertretern zur Berathung und Beschlufsfassung 

zugefertigt und in der auf den 30. d. M. ein- 

berufenen Genossenschafts-Versammlung zur cje- 

finitiven Genehmigung vorgelegl werden wird.

YLI. Schiodsgoriclite u. s. w.
Gegen die Entschadigungs-Festsetzungen der 

Seetions-Vorslande sind bis Ende des Jahres 1886 

Berufungen an die Schiedsgerichte eingelegl: 

a) bei Section I (Essen) in 11 Fallen,

b)

c)

d) 

e) 

0 

g) 

10 
i)

II (O be rh au se n ) „ 40

III (D u s s e ld o r f)  „ 12

IV (C o b le n z )  „ 6

V (A a c h e n )  „ —

VI (D o r tm u n d )  „ 34

VII (B o c h u m )  „ 26

VIII (H a g e n )  „ 11

IX (S ie g e n ) „ 5

VI. Unfall verhutungs -Vorseh ri f( en.
Die fiir die Aufstellung von Unfall-Verhutungs- 

Vorschriften fiir die Genossenschaft eingesotzle

Dic Schiedsgerichte haben die Eutschadigungs Festsetzungen der Sections-Vorstande

a) zu Gunsten der Berufungskliiger reformirt: b) bestiitigt:

zusammen in 145 Fiillen.

1 . bei Section I iu 3 Fallen, in 5 Fallen,

2 . n a 11 „ 8 n 10 »

3. » V I I I n 2 n rt 5 n

4. n i) I V n 1 n — n

5. n n V n — T» y)
—

V

6. rt r> V I n 5 n n 8 n

7. n a V I I u 6 » « 19 D

8. « n V I I I n 3 T 5 n

9. u » I X 2 n » 3 V

zusammen a) in 3 0 Fiillen; b) in 55 Fiillen.

Die iibrigen Falle schweben noch oder sind anderwcit erlcdigt.

Becurse gegen die Entscheidungen der Schiedsgerichte an das Beichs-Versicherungsamt waren 

bis Ende 1886 eingelegl:

a) seitens der Berufsgenossenschaft in 4 Fallen,

b) „ „ Berufungskliiger „ 11

zusammen in 15 Fallen.

Entscheidungen dariiber waren bis zum Ablauf des Jahres 1886 noch nicht ergangen.



6-56 Nr. 9. „STA H L UND E IS E N / September 1887.

Dic Ausarbeitung der Recurs- und Gegenschriflen erfolgt durch den Genossenschafts-Vorstand. 
Zur Bezeiclinung des Umfanges der Registratur-Geschaftc des Genossenscbafts-Vorstandes 

mogc schlicfslicb noch bcrvorgehoben werden, dafs im Jahre 1885: 1304 und im Jahre 1886: 
2311 Journalnummern bearbcitet worden sind.

Essen (Ruhr), den 14. Juni 1887. Der Vorsitzende: Jencke.

A b r e c h n u n g  Anlage A- ,

Uber die vom Genossenschafłs-Vorstande fllr das Jahr 1886 aufgewendeten Verwaltungskosten. 

E innahitieu. Ausgabon.

Kassenbestand  au s  dem  V o rja h re  
E ingezogene  Y o rsch u sse  zur 

D e c k u n g d e r  V e r\va ltungskosten  
Z in se n  aus dem G h e ck *V e rke h r 

m it der E sse n e r  C re d il-A n sta lt

Jt,
11 614,47 

6 659,20 

258,90

J t

18 532,57

Gehiilter u n d  E n tsch a d igu n g en  . 
D ruck-, In se rtions-, P o rto  u. s. w.

K o s t e n ................................
B u re a u -E in r ie h t u n g ..................
R e i s e k o s t e n ...........................
Lo ca lm ie tbe  fiir  A b h a ltu n g  der 

G enossen scha fts-V e rsan  im  lu n g  
P ram ie n  au s ube rnom m enen  

P r iv a t-V e rs ich e ru n g sve rtra ge n  
J l  13 645,99 

D a v o n  ab die vere in- 
nahm ten  En tsc lia - 
d igungen  m it .  . „  6 001,50

J l

6 400,00

1 033,41 
430,17 

6,00

M

10,00 

7 644,49

Sc liied sgericb tskosten  . . . . 2  687,82

D iese  S u m m ę  ye rm inde rt  sieli 
um  den v o n  der R h .-W . M a 
sch inen  bau- und  K le ine isen in - 
du str ie -Bcru fs-G enossenscbaft er- 
s  ta l te ten B etrag  der Ye rw a l- 
tungskosten  fiir d ie Crberwiesenen 
D rah tz iehe re i-Be lrieb e  von  . .

18 211,89 

441,72 17 770,17

762,40

18 532,57

V e r m o g e n s - U e b e r s i c h t  
per 31. December 1886.

Anlage B.

K a ssenb e stand  des G e no ssen scha fls-V o rstande s am  S cb lu fs  des Jah re s 1886  . . . .

S u m m a  per se

B e  m e  r k  u n  g. D ic  erste R a te  zum  R cse rve fon d s  ist erst bei der d ie sjahrigen  
ersten U m lage  aufgebracht w orden, k a n n  dahe r in  der yo rs le h e n - 
den Y e rm ogen s-U ebe rsich t n och  n ich t  erscheinen.
D ie  A iischa ffung sko stcn  fu r  In ve n la r ie n s lu cke  im  B u re a u  des Ge- 
n o sse n sch a ft s - V o rs la n d c s,  welche in  den H e cb n u n ge n  ftir das
IV .  Q u a rta l 1885 u n d  fiir 1886 m it resp. . . J l  202,50

u n d , 430,17 

zu sam m en  M  632,67 
in  A u sg a b e  nachgew iesen  sind, w erden  a is  abgeschrieben  angesehen.

Z u s a m m e n s t e 11 u n g Anlage

der gesammten pro 1885/86 resp. 1887 auf die Genossenschaft bezw. auf die einzelnen Sectionen 
umgelegten Betrage.

M

762
s?

40

1. Auf die Genossenschaft.

E n tsc h a d ig u n g e n  p ro  IV .  Q uarta l 1885: 50  % v o n  J l  597,62 .................................
D a v o n  300  % zum  R e s e r r e f o n d s ..........................................................................

En tsch a d igu n gen  fu r 1886: 50 %  von  J l  66 521,36 ..................................................
D a v o n  300 % zum  R e s e r v e f o n d s ..........................................................................

P ram ie n  au s P riva tve rsiche rung s-V e rtragen  abzug lich  der ve re innahm ten  E n lsch ad igu n ge n
S c h i e d s g e r i c h t s k o s t e n ...................................................................................................
V e rw a ltungsko sten  pro  IV .  O uarta l 1885 ..........................................................................

do. „ 1886 . ..........................................................................
do. „ 1887 ...........................................................................................

S u m m a

Jt

298,81 
896,43 

33 260,69 
99 782,07 

7 644,49 
2 687,82 
4  243,63 
7 178,96 

15 000,00

170 992.90
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II. Auf die Scction

En tsch a d igu n gen  fu r  IV .  Q uarl.il 1885 
D a v o n  300  % zum  Re se rve fond s 

E n tsch a d igu n gen  fu r 1880 . . . .
D a v o n  300 % zum  Re se rve fond s 

V e rw a ltu n g sko s le n  p ro  1885/86
do. „ 1887 . . . .

(Essen). U eb crtrag

III. Auf dio Section II (Oberhausen).

Entseh& digungen  fu r  IV .  O  u ar tal 1885 .
D a v o n  300  % zum  R e se rve fond s . . . .

En tschad igungen  fur 1886 .........................................
D a v o n  300 % zum  R e se rye fon d s  . . . .

V e rw a ltungsko sten  p ro  1885/86 .................................
do. „ 1887 .........................................

S u m m a

IV. Auf die Section III (Dilsseldorf).

E n tscha d igungen  fu r 1886 . . . . . .
D a v o n  300 % zum  Re se rve fond s . . . .

Verw altungśIćostcn p ro  1885/86 . . . . .
do. „ 1887 .........................................

S u m m a

S u m m a
V. Auf die Section IV  (Coblenz).

E n tsc liad igungcn  fiir 1880 .................................
D a v o n  300  % zum  Re se rve fond s . . . .

YcrW altungskosten  pro  1885/80 .................................
do. „ 1887 .........................................

Su m m a
VI. Aut die Section V (Aachen).

En tschad igungen  fu r 1886 .........................................
D a v o n  300 % zum  R e se rye fond s . . . .

Yerw a ltungskosten  p ro  1885/86 .................................
do. 1887 .........................................

VII. Aul die Section VI (Dortmund).

En tschad igungen  fu r  1886 .........................................
D a v o n  300  % zum  R e se rvc fon d s  . . . .

Ve rw a ltungskosten  pro  1885/86 .................................
do. , 1887 .........................................

S u m m a
VIII. Aut die Section V II (Bochum).

En tscha d igungen  fu r IV .  Q uarta l 1885 
D a y o n  300  % zum  R e se rve fo n d s  

En tscha d igungen  fu r 1886
D a v o n  300  % zum  R e se rve fond s  

Ye rw a llung sko sten  p ro  1885/86 
do. „ 1887 .

IX. Auf dio Section V III (Hagen).

En tschad igungen  p ro  1885/86 .........................................
D ayon  300  % zum  R e se rve fond s . . . .

V enva ltungsko sten  p ro  1885/86 .................................
do. , 1887 ..........................................

X. Auf dic Section IX  (Siegen).

Entschad igungen  fu r 1886  . . . . . .
D a von  300  % zum  R e se rve fond s . . . .

Verw altungskosten  pro  1885/86 .................................
do. „ 1887 .........................................

S u m m a

S u m m a

S u m m a

Su m m a  

S u m m a  su m m a ru m

M

67,72 
203,16 

4  799,53 
14 398,59 

738,35

179,43 
538,29 

8 438,69 
25  316,07 

2 713,05 
4  500,00

1 528,22 
4  584,60 
4  619 65 
4  537,35

997,41 
2 992,23
1 974,7G
2 800,00

1 687,32 
5 001,90 
1 285.71 
1 500,00

8 500,51 
25  501,53 

2 884,29 
4  500,00

51,66 
154,98 

3 499,00 
10 498,98 
2 572,50 
2 708,94

2 842,30 
8 527,08
3 830,40
4  000,00

9G0,97 
2 900,91
1 379,53
2 100,00

J l

170 992,90

20  207,35

41 685,53

15 269,8

8 764,40

9 534,99

41 386,33

19 486,78

19 199 84

7 347,41 

353 875,41
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Erwiderung auf don Artikel: „Tlheiniscli-Westfalische 
Mascliiuenbau- und Kleineisenindustrie-Berufsgenossenscliaft,“

in  iler vo r ige r i N r. 8 d ieser ZeitschriCt.

In der Nummer 8 dieser Zeitschrift wird der 
Gescliaf tsbericli t und Rechnungsabschlufs der 
Rlieinisch - Westfiil ischen Maschinen- 
hau - und Kleineisenindustrie - Berufs- 
genossenschaft einer Besprechung unter- 
zogen, wobei der Verfasser wortlich sagt:

„Das Unfąllgesetz in seiner jetzi- 
„gen Gestalt und Handhabung ist 
„u n ser es Eraclitens eine verfehlte 
„Schopfung und bedarf einschneiden- 
„der Um wandlun gen, wenn es sieli 
„bewahren soli.*
Mit seinen in diesem Ausspruclie gipfelnden 

Ansichten durfte der Verfasser in den naher
interessirten Kreisen wohl ziemlich isolirt da- 
śtehen und wird mancher nicht begreifen, wie 
man vom Standpunkte eines Industriellen aus 
ein so sehr abfalliges Urtheil iiber ein Gesetz 
fallen kann, welches die Industrie von dem 
Alpdruck befreit hat, der infolge der fruher
gcltenden gesetzlichen Bestimmungen auf ihr 
lastete und welches zunaehst den unbestreitbaren 
Vortheil' brach te, dafs dic unangenehmen Ilaft- 
pflichtprocesse aufliorten und die Besserung des 
Verhaltnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeit- 
nehmer einen grofsen Schritt vorwarts machte.

Diesen auf ideałem Gebiet liegenden Vortheilen 
stellt das Unfall - Versicherungsgesetz keinen ma- 
teriellen Nachtheil fiir die Industrie gegeniiber; 
wenigstens lafst sich dies aus den ersten Ge-
schuftsberichten der Berufsgenossenschaften nicht 
herleiten, denn die von den Industriellen im 
ersten Jahre gezahlten Beitrage sind ganz er- 
heblich — meistens um die Halfte und 
noch mehr — niedriger-, wie die Pramien- 
summen, die in den letzten Jahren an die 
Unfall-Yersicherungs-Gesellschaflen gezahlt werden 
mufsten.

Diese Momente bieten also doch wahrlich 
keinen Anlafs, das Gesetz ais eine verfehlte 
Schopfung zu bezeichnen.

In welch kurzer Zeit das Unfąllgesetz zu
stande kam und zustande kommen mufste, um
die Verheifsimgen der Kaiserlichen Botschaft vom
17. November 1881 moglichst bald zur That 
werden zu lassen, weifs Jederinann und es ist 
ebenso bekannt, dafs in keinem andern Lande 
schon ein ahnliches Gesetz bestand, an welches 
die Gesetzgeber sich halten anlehnen konnen. 
Es mufste also etwas ganz Neues gescbaffen 
werden und auch die Selbstverwallung bei den

Berufsgenossenschaften ist eine neue, ohne Beispiel 
dastehende Institution.

Bclrachtct man mil Riicksicht auf das Gc- 
sagte die thatsachliche Lage der Berufsgenossen
schaften, die inzwischen erfolgte Beseitigung fast 
aller anfiinglichen nicht zu vermeidenden Schwie- 
rigkeiten und das vollig correcte Functioniren 
nach einem Bestehen von nur 1 l/s Jahren, wobei 
sich die Geschafte regelreclit und ordnungs- 
mafsig abwickeln und keinerlei Ruckstande, aufser 
den durch den regelmafsigen Geschiiftsgang be- 
dingten, mehr vorhanden sind, so mufs man 
wohl zu einem ganz andern Schlusse kommen, 
wie dem eingangs wiedergegebenen, namlich zu 
demjenigen,

dafs das Unfąllgesetz ais eine vor- 
zu g 1 iclie Sc hopf ung z u b ez ei ch nen 
ist, dereń M a n g e 1, die ihr n a t u r g e ni ii f s 
noch a n li a f t e n , g e r i n g f ii g i g sind im 
Vergleich z u der schon erreichten 
Losung der grofsen Aufgabe.
Dafs die Yorhandenen Miingel mehr und 

mehr beseitigt werden, dafiir biirgt der im Reichs- 
Yersicherungsamt waltende gesunde praktische 
Geist, der unausgesetzt an der zweckentsprechend- 
sten Ausfiihrung des Gesetzes arbeitet. Eine 
Abanderung des letzteren kann nicht von heute 
auf morgen stattfmden; cs miissen erst langere 
Erfahrungen gesammelt werden und mufs das 
Materiał, bevor eine Gesetzesanderung moglich 
ist, erst den Bundesrath und den Reichstag 
durchjąufen haben.

So soli es z. B. in der Absicht liegen, die 
handwerksmafsigen Betriebe, ais Bauschlossereien, 
Schleifereien u. s. w., iiberhaupt Betriebe, welche 
nur wenige Personen beschaftigeu, von den 
Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften, zu wel
chen sie nach der Natur ihrer Betriebsverh;iltnisse 
ja auch nicht gehoren, ganz abzulosen und besondere 
Handwerker-Berufsgenossenschaften aus ihnen zu 
bilden, damit fiir derarlige Betriebe ahnliche 
Verhaltnisse geschaffen werden, wie sie in der 
landwirthschaft]ichen Berufsgenossenschaft vorge- 
sehen sind, wo bęispielsweise die etwas compli- 
cirten Lohnnachweisungen fortfallen, und dafiir 
der von der hoheren Verwaltungsbeliorde festge- 
setzte Durchsclmitlslohn ais Grundlage fiir die 
Lohnberechmmg angenommen wird.

Durch diese Einrichtung wurde die Rheinisch- 
Westfalisclie Maschinenbau- und Kleineisenindustrie- 
Berufsgenossenschaft mehr ais die Halfte aller
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Betriebe verlieren und deraentsprechend wiirden 
sieli ihre Yerwaltungskosten vermindern, dereń 
Hohe im ersten Jahre iiberhaupt keinen richtigen 
Mafsstab fiir die Zukunft bieten kann, denn die 
Geschafte vereinfachen sich in dem Mafse, ais 
die Mitglieder sich in das Gesetz einleben und 
weniger Aufklarungen bediirfen ais bisher. So 
beschaftigt das Hauptbureau der in Rede stehen- 
den Genossenschaft jetzt nur noch 6 Beamte 
gegen 12 im Juni d. J ., trotzdem die Zahl der 
Betriebe und der versicherten Arbeiter noch 
immer zunimmt.

Allem Anschein nach wird es ihr nach Aus- 
scheidung der handwerksmiifsigen Betriebe ge- 
lingen, die Yerwaltungskosten mit der Zeit auf
0,50 bis 0,60 pro versicherte Person und Jahr 
hęrabzumindern, ein Satz, der doch gewifs nicht 
ais eine zu grofse Belaslung empfunden werden 
kann. Die „Waschkorbe voll Briefe“ , 
von denen in dem betreffenden Artikel die Rede 
ist, werden in Zukunft dann auch nur zweimal 
im Jahre bei der Umlage auftreten; das liifst 
sich aber nicht yermeiden, mag das Gesetz ge- 
andert werden, wie es nur moglich ist; denn 
mundlicli kann doch mit den 4000 Betrieben, 
welche die Rheinisch-Westfalische Maschinenbau- 
und Klcineisenindustrie - Berufsgenossenschaft zur 
Zeit umfafst, nicht verkehrt werden.

In dem Artikel wird auch von einer neben- 
sachlichen Behandlung der Unfitlle ge- 
sprochen; wer eine solche Anschuldigung aus- 
spricht, ohne den Nachweis der Richtigkeit zu 
erbringen, mufs sich den Yorwurf eines im 
liochsten Mafse leichtfertigen Yorgehcns gefallen 
lassen, und wenn jene Anschuldigung auch vor- 
sichtigerweisc in allgemeiner Form ausgesprochen 
ist, so liifst doch ihre Anbringung in einem 
Artikel, der eine bestimmle Genossenschaft be- 
trifft, das Ziel, auf welches sie gerichtet war, 
nicht im Dunkeln.

Eine solche Anschuldigung, auch wenn sie 
den Berufsgenossenschaften im allgemeinen ge- 
macht werden soli, mufs in jedem Falle, ais 
vo11ig aus der Luft gegriffen, zuriick- 
gewiesen werden.

„Die Masse von unbezahlter Arbeit 
der Haupt- und Sections vorstande, 
Yertrauensleute, Schiedsrichler und 
Goni miss i on en" , von der in dem Artikel die 
Rede ist, kann nicht ais Grund fiir ein ungunstiges 
Urtheil iiber das Unfall - Yersicherungsgesetz in 
Betracht kommen.

Es hat allerdings von vielen Personen viel 
geistige Arbeit in uneigennutziger Weise aufgewandt 
werden mussen, um das neue Gesetz, fiir welches 
es kein Analogon gab, in die Prasis einzufiihren; 
jetzt aber, nachdem die Schablone einmal her- 
gestellt ist, bedarf es keiner aufsergewohnlichen 
Thiitigkeit mehr, um die laufenden Geschiifte zu 
erledigen. Es ist von vielen Seiten prophezeit

IX.i

worden, dafs die Selbstverwaltung nicht durcli- 
fiihrbar sei und sich mit der Zeit Niemand mehr 
finden wiirde, der Zeit und Lust habe, die Vor- 
standsgeschiifte zu besorgen, doch erscheint diese 
Befiirchtung grundlos. Gehen wir etwas niiher 
auf diese Sache ein, da sie so oft Gegenstand 
von Erorterungen ist, so ergiebt sich nach den 
gewonnenen Erfahrungen bei der in Rede stehen- 
den Berufsgenossenschaft, dafs die Thatigkeit der 
Sections- und Genossenschafts-Vorstiinde in der 
Folgę auf hochstens 4 bis 5 Sitzungen jahr
lich beschriinkt werden kann; und da jedes 
Mitglied auch einen Stellvertreter hat, so 
wurden also auf Jeden alljiihrlich nur wenige 
Sitzungsstunden kommen. Da bis Ende d. J. 
alle Sectionen angestellte Beauflragte haben 
wrerden, so ist anzunehmen, dafs spaterhin die 
Vertrauensmiinner auch nur in ganz geringem 
Mafse in Anspruch genommen werden und diirfte 
die Inauspruchnahme der Schiedsgcrichtsbeisitzer 
auch hochstens einmal im Monat stattfinden. 
Die Hauptarbeit verbleibt den Sections- und Ge- 
nossenscliafLsvorsitzenden, die aber auch Stell- 
vertreter haben, so dafs die laufende Arbeit bei 
praktischer Eintheilung recht gut dauernd selbst 
von solchen Personen besorgt werden kann, 
welche durch ihre Berufsgeschafte stark in An
spruch genommen sind.

Die hier dargelegten Yerhaltnisse bieten doch 
wahrlich auch keinen Anlafs zu einem so un- 
giinsligen Urtheil, wie es in jener Bcsprechung 
gefullt ist, und es wiire besser gewesen, man 
hiitte sich vorher etwas niiher informirt, che mail 
sich auf im Publikum cursirende Erziihlungen 
einlafst und solche zu einer unmotivirt ablalligen 
Kritik yerwertliet; denn dazu ist die Sache doch 
zu ernsler Natur.

Wenn in dem Artikel in Nr. 8 dieses 
Blaltes nun die 5. Siidw'estdeutsche Eisenberufs- 
genossenschaft ais schlagendcr Bew'eis fiir 
die Einsicht der Industriellen und ihres 
Yorsitzenden aufgestellt wird, so mufs daraus 
gefolgert werden, dafs der Yerfasser diese Ein
sicht bei anderen Berufsgenossenschaften ais nicht 
vorhanden betrachtet, wofiir er den Beweis aber 
nicht erbringt und auch wohl nicht wird erbringen 
konnen.

Die Rheinisch-Westfalische Maschinenbau- und 
Klcineisenindustrie - Berufsgenossenschaft umfafst 
61141 versicherte Personen und halle fur 
5/4 Jahr pro Kopf 0,98 J i  Yerwaltungskosten, 
incl. derjenigen fiir die Sectionen, wahrend die 
genannte ohne Sectionsbildung errichtele 5. Siid- 
westdeutsche Eisen-Genossenschaft 0,55 J i  bean- 
spruclite. Dieser Unlerschied wird aber vollsliiiidig 
dadurch erkliirt, dafs Ende 1886 erstere 3111 
Betriebe, letztere aber nur 138 Betriebe 
hatte, so dafs hier 187, dort aber nur 
20 Arbeiter auf 1 Betrieb en t fal len. 
Jedenfalls kann bei Gegeniiberstellung dieser

7
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Zahlen mit Recht angenommen werden, dafs bei 
der gleiehen Zahl der Betriebe die 5. Siidwest- 
deutsche Eisen-Berufsgenossenschaft eher theurer 
ais billiger gearbeitet haben wiirde, wie die 
Rheinisch-Westlalische Mascliinenbau- und Klein- 
eisenindustrie-Berufsgenossenschaft.

Wenn wirklich alle Eisen- und Stahl- 
Betriebe in Rheinland und Westfalen zu 
einer Berufsgenossenschaft vereinigt und 
alle Sectionen in Fortfall kommen wiir- 
den, wie dies in dem Artikel empfohlen wird, 
so ware vielleicht eine Ermafsigung der Yerwal
tungskosten um einen geringen Betrag zu erzielen; 
ob es aber zweckmiifsig sein wurde, so ver- 
schiedenartige Betriebszweige in einer Genossen- 
sehaft unter Fortfall der Sectionsbildung zu 
vereinigen, erscheint doch sehr fraglich; nament
lich, weil nach den Aeufserungen des Hrn. Staats- 
secretars von Botticher auf dem Berufsgenossen- 
scliaftstage in Frankfurt a. M. die Absicht be
steht , den Berufsgenossenschaften noch viele 
andere Arbeiten zu iibertragen und sie zu gut- 
achtlichen Aeufserungen iiber technische Fragen 
soviel wie moglich heranzuziehen.

Es ist ja richtig, dafs in mehreren Berufs
genossenschaften und auch in der hier in Rede 
stehenden Rbeinisch-Westfalischen sehr verschieden- 
artige Fabricationszweige zusammen gebracht 
sind, doch liifst sich durch die Sectionsbildung 
dieser Verschiedenartigkeit aucli wieder Rechnung 
tragen und ist z. B. die Section Hagen doch 
entschieden besser in der Lage, die eigenartigen 
Yerhaltnisse der Kleineisenindustrie in dortiger 
Gegend, die Section Remscheid die Verhiiltnisse 
der Schleifereibetriebe, und die Section Altena 
die Yerhaltnisse der kleinen Drahtwerke im Be- 
zirk Altena zu beurtheilen, ais wie dies auf dem 
Hauptbureau in Dusseldorf moglich ware. Des- 
halb kann der in jener Besprechung ausgedriickten 
Ansicht, dafs es unter allen Umstanden zweck- 
miifsiger sei, die Sectionsbildung aufzugeben, 
auch nicht zugestimmt werden; es bleibt im 
Gegenllieil nocłi abzuwarten, ob nicht noch an
dere Berufsgenossenschaften ohne Sectionen zur 
Einfiihrung derselben schreiten werden; jedenfalls 
aber ist es verfriiht, schon jetzt jede Sections
bildung ais unzwećkmiifsig hinzustellen, oder 
ortliche Gruppen, in denen die heterogensten 
Berufsarten zusammengeworfen werden sollen, 
ais das allein Richtige zu bezeichnen.

Fiir die behauptete ,unverantwortliche 
Yerschwendung von Arbeit, Zeit und 
Geld“ wird der Verfasser des mehrfach erwahnten 
Artikels die Beweise wohl ebensowenig beibrin- 
gen konnen, wie in den anderen hier widerlegten 
Punkten.

Schliefslich wird noch getadelt, dafs bei 
der Berathung der Unfałlyerhiitungs- 
vorschriften Yertreter der Koniglichen 
Regierung zu Dusseldorf zugezogen

worden sind, wodurch die Selbstiindigkeit der 
Berufsgenossenschaft beeintrachtigt erscheine, was 
aber ebenfalls entschieden bestritten werden mufs.

Den Berufsgenossenschaften ist nach § 78 
und ff. des Unfall-Yersicherungsgesetzes anheimge- 
geben, Unfallverhutungsvorschriften zu erlassen, 
aber nach § 120 der Gewerbeordnung hat auch 
die Regierung das Recht, in einzelnen Fiillen 
derartige Yorschriften zu geben, und liegt es 
deshałb auf der Hand, dafs ohne Yerstiindigung 
leicht Gollisionen zwischen Regierung und Berufs
genossenschaften entsteben konnen, was bei dem 
Eifer unserer Fabrikinspectoren zweifellos nicht 
ausbleiben wiirde, wenn nicht eine Yerstiindigung 
stattgefunden hiitte. Man hatte deshałb eine 
gemeinsame Berathung in Anregung gebracht 
und sind schliefslich dann in 2 Sitzungen Yer
treter der Regierung zugegen gewesen, wobei 
ohne Preisgebung aucli nur irgend welcher Rechte 
eine Verstandigung erzielt worden ist. Wie man 
in einer soichen zwanglosen Berathung eine Ver- 
letzung der Selbstandigkeit der Berufsgenossen
schaften erblicken kann, ist nicht erklarlich, und 
fiir das isolirte Dastehen dieser Ansicht spricht 
der Umstand, dafs auf dem Berufsgenossenschafts- 
tage in Frankfurt a. M. am 27. Juni c. das Vor- 
gehen der diesseitigen Genossenschaft einstimmig 
gutgeheifsen wurde ; desgleichen hatte das Reichs- 
Yersicherungsamt schon vorlier den Berufs-Ge- 
nossenschaften in einem Rundschreiben empfohlen, 
den gleiehen Weg, wie ihn die hier in Rede 
stehende Berufsgenossenschaft beschritten, einzu- 
sclilagen, und der Hr. Staatssecretiir von 
Botticher hat sich iiber diesen Gegenstand in 
Frankfurt a. M. laut Prolokoll wortlich folgender- 
mafsen geaufsert:

„Dafs die Landespolizeibehorde und die 
„Polizeibehorde iiberhaupt auf die Befugnifs, 
„Unfallverhiitungsvorschriftenzu erlassen, jemals 
„verzichten konnte, das glaube ich nicht; das 
„wird nicht moglich sein, trotz der durcli das 
„Unfall-Yersicherungsgesetz den Berufsgenossen- 
„ schaften gewiihrten Befugnisse."

„Es liegt die Saclie so, dafs die Berufs- 
„genossenschaft die Befugnifs hat, die Unfall- 
„verhiituugsvorschriften zu erlassen. Dadurch 
„dafs die Polizeibehorde ebenfalls die Befugnifs 
„erhalten hat, ergiebt sich naturgemafs, dafs 
„eine Gołlision moglich ist, aber ihr mufs, 
„wenn irgendwie thunlich, vorgebeugt werden 
„und ich halte zu diesem Zweck den 
„Weg der Versliindigung zwischen 
„den Organen der Berufsgenossen- 
„schaften und den Organen der 
„Polizei fiir den einzig moglich en 
„und praktischen. Nur auf diesem 
„Wege kann man es vermeiden, da fs 
„ p a r a 11 e 1 e V orscliriften erlassen 
„werden, die sich nicł it miteinander 
„vertragen.“
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Zu den gemeinsamen BeratĘungen hat man 
die Yertreter der anderen Regierungen von Rhein- 
land und Westfalen deshalb nicht auch zugezogen, 
weil man der Ansicht war, zunachst versuchen 
zu sollen, die Verstandigung mit einer Regierung 
herbeizufuhren, um so mehr, da diese sich dazu 
bereit erkliirt hatte, und weil ferner anzunehmen 
war, dafs die iibrigen Regierungen sich diesen 
Ab machu n gen wolil anschliefsen wurden.

Wenn diesem Yerfahren nun noch andere 
Grunde untergelegt werden, wie der Yerfasser 
des betreffenden Artikels in Nr. 8 dieser Zeit- 
schrift es zu thun beliebt, so ist das eben ein 
Irrtbum, und dies gilt auch von der Behauptung, 
dafs die Konigl iche Regierung auf die 
ausgearbeiteten Schutzvorschriften und 
dic Arbe i ten  der Commiss ion einen 
wesentliclien Einflufs ausgeiibt habe. 
Auf Seite 6 des Geschaftsberichles der Berufs- 
genossenschaft sind die Namen der 14 Com- 
missionsmitglieder angegeben, welche sich in 
eingehendster Weise in 17 Sitzungen mit den 
Unfallverhutungsvorschriftcn befafst haben, und 
der Yerfasser jenes Artikels wird, wenn er sieli 
diese Namen nur einmal ansehen wollte, den 
Gedanken an Beeinflussungen wohl um so mehr 
fahren lassen, ais iiber 2/3 der Commiśsions- 
mitglieder nicht zum Regierungsbezirk Diisseldorf 
gehoren. Thatsachlich haben irgend welche 
Beeinflussungen nicht im mindesten stattgefunden, 
und es ist nur zu bedauern, dafs gegenlheilige 
Behauptungen ohne sichtbaren Grund ausge
sprochen und yerbreitet werden.

Bei der Bemangelung des Wortes „thun
lichst" in den Unfallverhiilungsvorschriften 
konnte man dem Artikel allenfalls Recht geben, 
wenn er nur bessere Vorschlage brachte; es 
mufsten bei den Beratbungen zwei sich gewisser- 
mafsen gegenuberstehende Gesichtspunkte stets 
festgehalten werden, und es war deshalb un
moglich, iiberall ganz bestimmte Vorschriften zu 
geben, welche einerseits den Unfallen nach Mog- 
lichkeit vorbeugen, andererseits aber keine zu 
grofse Betriebserschwernisse mit sieli bringen.

Bestimmte Yorschriften, welche nicht uberall 
stricte durchgefiihrt werden konnen , miifsten 
auch sammtliche Ausnahmefalle enthalten, da 
sonst bei einem Unfalle, wenn die Yorschriften

nicht befolgt worden sind, die Staalsanwaltscliaft 
moglicheiweise auf Grund dieser Yorschriften 
eine Anklage erheben konnte. Bei der Neuheit der 
Sache isl es ungemein schwierig zu sagen, ob 
bei den verscliiedenarligen Betrieben sich alle 
Vorscliriften durchfiihren lassen, und waren dazu 
auch die durchaus competenten Mitglieder der 
Commission nicht in der Lage.

In einigen Fiillen war es deshalb unvermeid- 
lich, wenn man die Sache nicht sehr compliciren 
oder viele Vorschriflen ganz beiseite lassen 
wollte, zu dem Worte „thunlichst”. zu greifen, 
wobei erwartet werden darf, dafs die Mitglieder 
selbst, soweit es eben i lir Betrieb zu- 
lafst, die gegebene Anregung beachten, und in 
ihrem eigenen Interesse fiir Ausfuhrung der be
treffenden Yorschriften besorgt sein werden. 
Eine derartige freie Selbstbcstimmung der Mit
glieder wird auch bei den ganz bestimmt gehal- 
tenen Vorschriften nicht zu entbeliren sein, da 
es unmoglich ist, deren Ausfuhrung unausgesetzt 
unter Controle zu halten, und weil schliefslich 
die verschiedenartigen Betriebsarten in vieleu.Be- 
ziehungen individuell behandelt werden miissen.

Die Unfallverhutungs -Vorschriften der Rliei- 
nisch-Westfalischen Maschinenbau- und Kleineisen- 
industrie-Berufsgenossenscliaft charaklerisiren sich 
demnaeh ais eine durchaus selbst ii ndige 
und v i e 1 d u r c li d a c h t e Arbeit , welche 
von anderen Berufsgenossenschaften yielfach ais 
Grundlage fiir die Berathungen ihrer Unfallver- 
hiitungsvorschriften benutzt wird; dafs dieselben 
aber nicht verbesserungsfahig sein sollten, soli 
keineswegs behauptet werden, denn die gesammte 
Commission zweifelt nicht daran, dafs die Yor
schriften nach einigen Jahren auf Grund der dann 
geniachten Erfahrungen einer Revision unterworfen 
werden miissen.

IIofTentlich geniigen die vorstehenden Dar- 
legungen zur Aufliebung der beunruhigenden 
Wirkungen des Artikels in der Nr. 8 dieser 
Zeitsclirift; bedauerlich aber ist es immer- 
hin, dafs sich gerade in industriel len  
K rei sen eine Feder gefunden hat, 
welche das Unfallgesetz und die Berufs
genossenschaften in so ganz unmoti- 
yirter Weise einer so wenig freundlichen 
Kritik unterzogen hat. II. L.
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Das Fenisprcclimonopol und der Yerkelir. I.

Es sind ungefahr 12 Jahre, seit man sich 
bei uns ernstlich mit dem Fernsprecher oder, 
wie er in jenen barbarischen Zeiten noch hiefs, 
dcm Telephon ais Yerkehrsmittel beschaftigt, 
welches bis dahin nur in seiner Urform: zwei 
durch einen biederen Bindfaden verbundener Blech- 
trichter fiir 7^2 Silbergroschen zur Kirmes- oder 
Mefszeit den denkenden Secundaner auf Kosten 
getrieben hatte.

Seit beinahe fiinf Jahren besteht hier im 
Bheinland die erste Fernsprecheinrichtung der 
Stadt Koln, die mit 44 Stellen in Betrieb ge
nommen wurde, heute hal sic bereits weit iiber 
500 Stellen und ist seitdem mit rheinischcn 
Nachbarstadten durch 39 Leitungen von Ort zu 
Ort und von 532 km Lange mit 1732 Fern- 
sprechstellen, die im ganzen im verflossenen Jahr 
5 270101 Verbindungen vermitteHcn, zu einem 
grofsen Verkehrsnetz angewachsen.

Einen iihnlichen Aufschwung hat der Fcrn- 
sprechverkehr in dem Ruhrkohlengebiet, der sogen. 
niederrheinisch-westlalischen Fernsprechanlage, ge
nommen. Die neueste Statistik hieriiberistnoch nicht 
vollstandig erschienen, insgesammtaber umfafsteim 
Friihjahr der Fernsprechverkehr Deutschlands — 
aufser Baiern und Wurtternberg — 19 000 Spreeh- 
stellen mit 210 000 taglichen Gesprachen, aufser
dem 114 Anlagen zwischen verschiedenen Orten 
mit 9700 Gesprachen taglich. Trotz der be- 
deutenden Summen, welche das Publikum liierfiir 
bczahlt hat, ist der Brief- und Telegrammverkehr
— soweit es aus den uns zuganglichen Berichten 
erkennbar ist — in den betreffenden Gebieten 
weder in Zahl noch Ertrag zuriickgegangen, 
sondern hat sogar zugenommen. Die in dieser 
Hinsicht anfangs gehegten finanziellen Bcfiirch- 
tungen haben sich also dem gewaltigen Verkehrs- 
bediirfnifs gegeniiber nicht ais begriindet cr- 
wiesen.

Es kann demnach dariiber heutzutage ein 
berechtigtcr Zweifel nicht wohl erhoben werden, 
dafs bei sachgemafser Behandlung und Yerwaltung 
die Fernsprechanstalten im ganzen rentabel sein 
werden, ohne die Telegraphie zu schadigen.

Nach einer dem Reichstag vorliegenden Petition 
aus Wiesbaden hat der Herr Staatssecretar des 
Reichspostamts den Bestand fiir den Januar 
des Jahres auf 13 000 Fernsprechstellen in 81 
Orten mit 24 000 km Leitung beziffert, dereń An
lage eine Ausgabe von 5^2 Millionen Mark verui- 
sacht hatte.

Danach stelle sich dic Fernsprechstelle auf 
415 d l durchschnittlicher Anlagekosten.

Wie lioch sich die Unterhaltungs-, Betriebs- 
und Generalkoston belaufen, vermogen wir natiir- 
lich nicht zu sagen, die Wiesbadener Petition

berechnet dic Ausgabcn, reichlich lioch, wic 
folgt:

U n te rh a llu n g  v on  2 4 0 0 0  km  L a n g e  144 000  v1L 
A u fs ic h t  u n d  U e h e rw a ch u n g  . . 50  000 „
U n le rh a l lu n g  der Sp rech stc llen  . 8 2 5 0 0  „
B e so ld u n g  de rV e rw a ltu n g sbe am ten  500  000 „
5 % A b s c l i r e ib u n g .......................  275 000  „
2 % G enera lkosten  . . . . . . 110 000  „ 

S u m m a  1161 500 JL

die Einnahmen dagegen auf:

1 30 00  Ste llen  a  150 JL .................... 1 9 5 0 0 0 0  JL
fu r  E inze lgesp riiche  zw isctien den O rlen  . 1 7 0 0 0 0  „
„ V e rm iU .e lungsgeb u l)rcn ,Te lcg raroineete. 90 000  ,

S u m m a  2 210  000 JL’

Die letzteren sind erheblich zu niedrig gc- 
griffen, wenn wir dic lieutzutage gcltcnden Ge- 
biihren und Abonncmcntsbedingungen zu Grunde 
legen, zwar sind dieselben nicht uberall in Kraft, 
cs herrscht viclmehr noch ein sehr grofses 
Durcbeinandcr, aber die neuesten Kundgebungen 
der Behiirde zeigen doch besser, wo sie hinaus 
will, ais ihre ersten unsicheren Versuche auf 
dem Gebiet der Preisbeslimmung.

Die Bedingungen, die neuerdings in West- 
falen pracisirt sind, lauten:

200 d l ii fonds perdu (nachstehend mit 40 cJl 
pro Jahr in RcChnung gesetzt),

200 d l Jahresbeitrag und Verpnichtung auf 5 
Jahre, aufserdem eine Mark fiir jeden 
Anschlufs von 5 Minuten an dic Nachbar- 
bezirke, endlich 

Garantie einer Mindesleinnahme fiir 5 Jahre.

Naturgemafs rulit der Schwcrpunkt des Fern- 
sprcchverkehrs in mittleren und kleineren Orten fur 
die Geschiiftslcute vorwiegend in der Verbindung 
mit iiber den Ortsbestellbezirk hinausliegendcn, 
besonders den cntfernteren Stellen. Wenn also 
fiir jede einzelne Verbindung mit einem Nachbarnctz
1 J6  gezahlt werden mufs, so zahlt man bei nur
2 tnaliger Benutzung pro Woche fiir die ersten fiinf 
Jahre schon 200 -f- 40 -f- 104 =  344^jahrlich. 
Rechnen wir auch nur 300 d i im Durchschnitt, 
so beliefe sich die Einnahme aus jenen 13 000 

Sprechstcllen schon auf 3 900 000 <J(i und wiirde 
gegeniiber einer Ausgabe von 1 1 6 1 5 0 0 d l 
schon einen Nettoiiberschufs von 2 738 500 d l 
bieten , was bei einem Anlagekapilal von 
5 5 00 000 d l ziemlich genau 50 ^  p. a. aus- 
machte.

Diese Rechnung kann im einzelnen bcstrillen 
und bemangelt werden, im ganzen aber wird 
sie frappant bestatigt durch die Preise, welche 
in anderen Landern von dem Publikum yerlangt 
werden und welche, unbeschadet der Rentabilitat, 
kaum die Halfte der bei uns giiltigen Satze betragen.
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Man bezahlt namlich:

im  J a h r e s a b o n n c m e n t  D eu tsch lan d

a) im  O rtsbeste ll(Stad l-)bez irk  . . 190 J l (150 und  40  a fonds perdu)
b) in dem selben F e rn sp rechne lz  . 240 „ (200 „ 40  „ „ „

c) Y e rb in d u n g  m it  anderen  Bez irken  240  un d  1 J t fiir jede Y e rb in d u n g

Das ist kein sonderlicher Beweis fiir die 
Leistungsfahigkeit des deutschen Rcichsregals 
gegeniiber dem Schweizerischen.

Viel schlimmer aber wie der Abonnent fiihrt 
das nicht abonnirte Publikum. Es kann in den 
meisten deutschen Stadten und Ortschaften iiber- 
haupt nicht telephoniren, ohne sich einer illoyalen 
Handlungsweisc und einen Abonuenten einer 
Contractvcrletzung schuldig zu machen, welche 
der Fernsprechverwaltung das Recht giebt, ihm

in  R h e in la n d  und  W estfa len  

in n e rh a lb  des O rtsbeste llbezirks . . 25 ^
„ desselben Fe rn sp rechnetze s 50 „ 

bei V e rb in d u n g  m it ande ren  Netzen 100 „

Da wir jedoch in Rheinland und Westfalen 
nur drei offentliche Fernsprcchstellen 
haben — in Koln, Aachen und Dortmund, an 
den iibrigen Orten ist »der Beweis des Bcdiirf- 
nisses noch nicht erbracht« — so ist das deutsche 
Publikum thatsachlich nach wie vor auf den un- 
gesetzlichen Gebrauch des Telephons angewiesen.

Dagegen sind in der Schweiz ungezahlte offent- 
liche Fernsprechstellen, denn jeder Abonnent 
kann durch Zuzahlung von 50 fr. zu seinem 
Jahres-Abonnement von 150 fr. das Recht er- 
werben, an seiner Sprechstelle gegen ein 
Entgelt von 10 cs. fiir den Anschlufs 
sprechen zu lassen. Zu diesen 10 cs. erhebt 
er im einhcimischen Nctz keinen, bei Anschliissen 
mit anderen Netzen bis 100 km Entfernung 30 cs., 
und uber 100 km 50 cs. Zuschlag, den er an 
die Telegraplienver\valtiing abliefert.

Aber auch ein Nichtabonnent kann in der 
Schweiz eine offentliche Fernsprechstelle etabliren, 
dann bekommt er von jedem Anschlufs im ein- 
heimischen Nctz die Halfte der Gebiihr mit 5 cs., 
mit auswartigen Netzen von 30 resp. 50 cs. Ge- 
biilir 10 cs.

Die Anlagekosten triigt in allen Fallen 
dic Telegraphenverwaltung, ohne Leistung 
a fonds perdu.

Infolgedessen hat man in allen Hotels, 
Restaurationen, Cafes, Conditoreien, ja in den 
meisten Liiden Gelegenheit, das Telephon auch 
ais Nichtabonnent zu benutzen und zwar zu 
Satzen, die sich zwischen einem Drittel und der 
Halfte dessen bewegen, was wir hier an drei 
privilegirton Stellen nicht so sehr ais Erleich- 
terung wie ais Zeichen dafur dankbar entgegen- 
genommen haben, dafs man an entscheidender 
Stelle' die Verbesserungsbedurftigkeit unserer Ver- 
haltnisse erkannt hat.

Schweiz 
150 fes. =  120 J t 
150 , =  120 ,

+  2 0  cs. =  16  ę5 fur d. Ansthlufsh. 100 km
150  frs. =  1 2 0  J l 

4 -  5 0  cs. =  4 0 ^  f. d. Ansdil. t. iiber 100 km

die Verbindung abzuschneiden, trotzdem aber die 
Beitrage bis zum Ablauf des funfjahrigen Con- 
tractes fortzuerheben.

An den wenigen Orten, an denen iiberhaupt 
Fernsprechstellen zum offentlichen Gebrauch be- 
standen, bezahlte man, soweit wir uns zu infor-
miren vermochten, fiir jeden Anschlufs 1 J t.
Infolge eines Erlasses des Reichskanzlers vom
2. August zahlt man nun fiir einen Anschlufs 
von 5 Minuten:

in  der Schw e iz

=  8 $
=  24 „
=  40 „

Rechnet man zu diesen Mifsverhaltnissen der 
Preise noch die grofsen Schwierigkeiten, die dem 
Inslebentreten neuerFernsprechcentren durch stets 
gesteigertc Forderungen von Garantieen, Zeich- 
nungen a fonds perdu und jahrelangen Yerhatid- 
lungen sich entgegenstellen, so kann man sich 
in der That nur wundern, dafs trotzdem der 
Fernsprechverkehr von 13 000 Sprechstellen im 
vorigen Jahre auf 19 000 im Marz gewachsen 
ist. Aber auch so ist cs klar, dafs, wenn jede 
der 210 000 taglichen Verbindungen, von denen 
dem Reichstag berichtet ward, auch nur 10 ej 
kostete, der Fiscus mehr ais die doppelle Ein- 
nahme und das Telephon mehr ais die doppclte 
Verbreitung haben wiirde.

Es ist in der That wohl an der Zeit, dafs 
jetzt nach sechs Jahren Erfahrung und Zeit zur 
Orientirung, die Rheinisch-Westfalischcn Fern- 
sprcchanstalten in ihren Leistungen dem Bediirf- 
nifs des Yerkehrs und den Leistungen anderer 
Lander nachzukommen ernstlich Anstalt machen.

Der Postfiscus hat die Telephonanlagcn ohne 
weiteres durch eine etwas unsanfte Nóthwen- 
digung der Begriffe unter der Bezeichnung: 
»Telegraphenanlage mit Fernsprechbe- 
trieb« ais Begal fiir sich in Anspruch genommen. 
Inwiefern der »Fernsprecher«, dessen Haupt* 
fchler zur Zeit gerade der ist, dafs er nicht 
schreibt, ais »Fernschreiber mit Sprech- 
betrieb« bezeichnet werden kann, ohne in eine 
Yerdriefsliclię Verwandtschaft mit der famosen 
Kathederbluthe der »Pferdebahn mit Dampf- 
betrieb« zu gerathen, wollen wir hier nicht 
untersuchen, auch nicht, ob die Yerfiigung des 
preufsischen Ministeriums des Innern vom
27. October 1880, nach welcher „die Fern- 
sprechanstalten unter den Begriff der Tele- 
graphen im Sinne jener Bestimmungen fallen",

im  In n e rn  des e inhc im ischen  Netzes 10 cs. 
K ir  ausw artige  Nelze b is  zu 100 km  30 „ 
iiber 100 k m ................................ 50  „
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eine ernsthąfte Priifung aushalten wiirde. Uns 
scheinen Telegrapli unii Telephon gleicharlig 
coordinirle Begriffe zu sein, und es ist uns 
nicht zweifelhaft, dafs das Reich den offent
lichen Nachrichten dienst, der heute das 
Hauptprivilegium der Post bildet, schon um der 
offentlichen Sicherheitinneren undaufsercnFeindcn 
gegeniiber ebenso wenig aus der Hand geben 
kann, wie es die Yerfiigung iiber sanuntliche 
Privatbahnen wenigstens in Kriegszeiten fordern 
mufs. Sollte deshalb der Fernsprechverkehr mit 
seinen Anlagen und seinem Yermittelungsdienst 
nicht schon von selbst, wie wir annelnnen, ebenso 
wic dic Telegraphie unter den Begriff des Post- 
privilegs fallen, so wiirde doch so leicht kein 
Reichstag der Regierung verweigern, durch Gesetz 
oder authentische Interpretation diesen Zusammen- 
hang klar zu stellen.

Allerdings, solche Yoikommnisse mussen ver- 
mieden werden, wie sic vor einiger Zeit im 
Arnsberger Bezirk sich abspielten ; dort wurden 
einem Industriellen, der sich mit seinem Gc- 
sclniftslocal durch einen Privatunternehn>er hatte 
telcphonisch verbinden lassen, nachdem die Posl- 
behordc den Antrag, die Yerbindung herzustellen, 
erst angenommen, dann abgelehnt und schliefs- 
lich die Genelimigung versagt hatte, die Leitungs- 
dralite durehschnitten und er zu einem kostspieligen 
Procefs genothigt. Alles das ging vor sich, 
wahrend im Nachbarbezirkc derartige Anlagen 
unbeanstandet hergestellt wurden. Wenn es im 
geschaftlichen Interesse des hierdurcli Betroffenen 
begreiflich sein mag, dafs er den Procefs durch 
einen Yergleich beendigt hat, nach welchem er eine 
Anerkennungsgebiihr zalilt, so ist es durchaus 
nicht im Interesse der Sache gewesen, dafs bei 
dieser Gelegenheit die Frage nicht zum Austrag

kam, inwieweit, event. ob iiberhaupt der Post- 
fiscus berechtigt ist, die Errichlung nicht offent- 
licher Telephone zum Privatgebrauch von seiner 
Genelimigung abhangig zu machen und deren 
Betrieb gegen Anerkennungsgebiihr zu gestatten.

Nach einer dieser Tage durch die Presse 
laufenden Mittheilung hat die Schlesingersche 
Muhle in Ratibor ein Erkenntnifs zweiter Instanz 
erstritten, nach welchem das »Monopol« der 
Post sich nur auf den offentlichen Nacli- 
richtendienst beschrankt und dieselbe also 
nicht berechtigt, reine Privateinrichtungen zu 
concessioniren, zu verweigern oder unter Gebfihr 
zu stellen. Wer entweder auf eigenen Grund- 
stiicken oder auch iiber fremde und auf freinden 
nach Verstandigung mit den Besilzern eine Fern- 
sprechanlage einrichten will, bedarf demnach 
keiner postaliselien Genelimigung, soweit er nicht 
auch Andere auf derselben gegen Vergutung 
sprechen lassen will.

Wir mochten danach unsere Desiderien einst- 
weilen ganz allgemein wie folgt formuliren:

1. Siclierstellung und feste Begrenzung des 
Reiehsregals bezw. teleplionischer Anlagen.

2. Herabsetzung der Preise auf Satze, wie sie 
in den Nachbarlandern bestehen und allein 
mit gesunden wirthschaftlichen Grundsatzen 
vereinbar sind.

3. Einfiihrung der Schweizerischen Praxis beziig- 
lich der Freigabe von Privatanscliliissen zur 
offentlichen Benutzung gegen Entgelt.

4. Beseitigung der erschwerenden Anspriiche
seitens des Fiscus auf Zeichnungen & fonds 
perdu und Garantieen von Minimaleinnahme 
ais Vorbedingungen fiir Herstellung neuer 
Fernsprechanstalten. Bi.

Repertorium yon Patenten und Patent-Angelegenlieiten.

N r  39  935 vom  24. D ecem ber 1885. 

T h i e s e n  &  G o . in Berlin . 

Doppellcopfige Kernnibjcl.

D ie  Kopfe  l i  und  L 
s in d  du rch  M uttern  ver- 
ste llbar au f dem  K e rnna ge l 
gem acht, um  denselben 
beim  G iefsen fu r  ve rsch ie - 
dene W an d st iirk e n  benutzen 
zu  konnen. E s  k an n  auch  
ein  K o p f  fest u n d  der a n 
dere n u r  ve rste llba r sein, 
auch  k an n  die Verste ll- 
ba rke it d u rch  eine am  ver- 
ste llbaren  K o p f  angebrachte  
llu lse , w elche  eine feder- 
artige  V e rliin ge ru n g  hat un d  
m it  d ieser in  die am  Nagel 
angeb rachten  Z a h n e  greift, 
e rre icht w erden.

Fig. 1.

A
Fig. 2.

Nr. 40 006  vom  19. Septem ber 1886. 

S i g m u n d  S c h u d e l  in  T ra isen , N ieder-Oesterre ich .

Formntaschinc zur Herstellung ton Sandformen.

D ie  F o rm in a sc h in e  ve rr ich le t  das E in stam p fen  
des Sa n d e s,  das H e rau sbeben  des M ode lle s u n d  das 
W e n d e n  un d  Sch lie fsen  der Fo rm kastenha lften . Der 
S tand e r G n im m t in  se inem  oberen horizonta len  
T h e ile  die Sp in d e l F  m il S c h w u n g ra d  E  auf, w elches 
ab w a rls  gek rum m te  Spe ichen  hat, u n i den B a d k ra n z  
fu r  den A rb e ite r  e rre ichb ar zu m achen. D e r durch  
die Sp in d e l ausgeubte  D ru c k  w irk i d u rch  Y e rm itte lung  
des ve rsch iebbaren  B e itsto ck s  f  a u f  e inen e inarm igen 
H ebe l II, a n  w e lchem  der P re fsk lotz  J  m ittelst des 
B u ge ls  K  d re h ba r au fgehangt ist. D ie  B iige lfo rm  ge- 
sta lte l das U m d re h e n  des P re fsk lo tze s, so  dafs die 
dem  U nterkasten- un d  O berkastenm od e ll entsprechend 
p ro filirten  beiden F liic lien  des Pre fsk lotzes zum  E in - 
p re ssen  des Sa n d e s  in  den U nte r- bezw. Oberkasten 
d u rch  D re h e n  des P re fsklotzes u m  IS O 0 benutzt w er
den kOnnen. Der- H ebe l I I  ist  m it se inem  andern  
E n d e  d u rch  ein  A u g e  m it der am  S tand e r G ge- 
lagerten senkrechten  W e lle  h y e rb und en  u n d  w ird
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durch  eine m itte lst Z ugstange  lOsbare K n ie - 
hebe lve rb ind ung  gegen das untere E n d e  der 
stehenden W e lle  yersteift. H ie rd u rch  is l  cs 
m O glich, den H ebe l II, nac lid cm  der S a n d  in 
die F o rm  e ingeprefst w orden  ist, m it dem  
Bu ge l u n d  P re fsk lo tz  u m  die senkrechte  Aelise  
h ńach  A r l  e ines drehbaren  K ra n ze s  se itw arts 
zu drehen  u n d  so  ube r dem  Fo rm ka ste n  freien 
A rb e itsra um  zu schaffen. D ie  Fo rm kasten - 
łialften Ii li s in d  m it der M odellp latte  A durch  
Bolzen  b, w e lche  m it Sp lin te  yersehen  sind, 
yerbunden. D ie  M odellp latte  A ist m it zwei 
gegen iiberliegendcn Zapfen  ye rsehen , w elche 
in Stiinde r C d rehb a r ge lagert sind. D ie  
S liinde r s in d  d u rch  den T isc h  D  h in d u rch  
yerliingert un d  beide a u f  e iner W e lle  m ontirt, 
w elche du rch  den T r itt  e gehoben  u n d  gesenkt 
w erden kann. H ie rd u rch  w ird  e inerse its das 
A u sh e b e n  der an  der P latte  befestigten M ode lle  
aus der F o r m , andererse its das W e nd en  der 
K a stenha lflcn  erm oglicht. D ie  Lage rstan d c r C 
s ind  m it e iner V o rr ic h tu n g  yersetien, welclie 
die M odellp latte  in  der w agerechten S te llung  
f l i i r t  u n d  auc li d ie yo llzogene  D re h u n g  um  
180° kennzeichnet.

D e r A n tr ie b  der P re fssp inde l erfolgt bei gro fse 
ren M a sch in e n  du rch  eine v on  e iner T ra n s -  
m ission  betriebene W elle, w elche m it der Sp inde l 
durch  F r ic t ion ssche ib en  oder Schneckeribetrieb 
yerbunden  se in  kann, w obei die Sp inde l in  ih re r  
hOchsten u n d  tiefsten S te llu n g  die betriebene 
W elle  d u rch  HebelCibersetzung ausruckt.

N r. 39 619 vom  16. Ju li 1886.

C a r l  P i e p e r  in  Berlin .

Yerfahren und Apparat zur Oewinnung von trochenem 
entgasten Brenntnalerial.

D e r  A pp ara t  zum  T ro ck n e n  u n d  En tga se n  von  
B rehnsto flen , w e lche r zug le ich  a is G asgenera to r ver- 
wendet w erden  k a n n ,  besteht au s  einem  Schacht- 
ofen A, dessen v o n  oben  nach  unten sich  etwas er- 
weiternder Sch a c h t  B unten von  e inem  T repp en - 
roste C abgeseh lo ssen  w i r d , a u f  w e lchem  der den 
Schacht erfiillende B re n n sto ff  zuniiebst se ine  L a g e ru n g  
und Stfitze findet, un d  d u rch  w e lchen die zur V e r-  
b rennung e ines entsp rechenden T h e ile s  des dem  Ofen 
zugefuhrten M a te ria ls  n S th ige  L u ft  d u rch  ein  Geblase 
eingetrieben w ird . D u rc h  die im  Schach te  aufsteigen- 
den heifsen V e rb re n n u n g sga se  w ird  der B renn sto ff 
gelrocknet u n d  entgast. E in  T h e il des O fengutes
w ird in entsp rechender H o h e  ube r dem  R o ste  seit
lich abgezogen u n d  so  a is fertiges Fa b rica t  (getrock- 
neter bezw. entgaster B rennsto ff) gew onnen, w ah rend  
der zur V e rb re n n u n g  no th ige  T h e il w e ite r s in k t  u n d  
schliefslich au f dem  R o ste  zur Y e rb re n n u n g  gelangt.

D ie  d u rch  die ganze O fenweite h ine in ragende  
und vom  Ofen nach  dem  eisernen A bzugskO rp e r L  
fiihrende e iserne A bzu gsgo sse  K  ist in ne rha lb  des
Ofenschachtes nach  oben  u n d  ebenso  nach  dem  
KOrper L  h in  offen, flb rigens aber r in g s  gesch lossen  
und sow o h l m it dem  K O rpe r L  w ie m it dem  eisernen 
Ofenmantel lu ftd icht ye rbunden . In  dem  Mafse, a is 
ans dem  K S rp e r  L  daś Fab rica t  abgezogen w ird,
sinkt durch  die G osse  K  fr ische s M ateria ł nac li,  so 
dafs der erstere im m er yo llstan d ig  geffdlt bleibt.
Dam it hierbei ke ine  U n te rb re ch u n g  du rch  Y e rstop fung  
eintritt, ist d ie G osse  1C sow o h l bezuglich  ih re r  Breite 
nach unten  h in  a is auch  bezug lich  ih re r  HO lie  nach  
dein K u rp e r L  h in  erw eitert u n d  aufserdem  die 
Schneckensp inde l h ie r  angebraclit, d u rc h  dereń D re h u n g

• das M ateria ł aufge lockert, zugle ich  aber auch  nach

dem  KO rpe r L  h in  ge lrieben  w ird . D ie  Sp in de l ruht 
in den S top fbuchsen  k und  l, w od u rch  sie  nach aufsen

abgedichtet w ird, u n d  tragt an  ih rem  einen E n d e  eine 
R iem sche ibe  m, d ie m itte lst R iem enbetriebs yon  einer 
T ra n sm is s io n  aus getrieben wird.
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S t a t i s t i s c h  cs.

Statistisehe Mittheilungen des Yereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

Production der deutschen Hochofenwerke.

• M o n a t  J u l i  1887

G  r u  p  p e n  - B  e z i r  k.
W erke. P roduction .

Tonnen.

J P . K l t l e l -

R o l i e i j s e n

n i i d

S p i e g e l -

e i s e n .

Nordwestliclie Gruppe.......................
(W estfa len, Rhefn l., o hne  Saarbezirk.)

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

Mitteldeułsche Gruppe.......................
(Sach sen , T h u rin g e n .)

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

Siiddeutsche G ru p p e .......................
(B a ye rn , W u rtte m b e rg , Lu xe m b u rg ,  
Hessen, N assau , E lsafs.)

Sildwestdeułsche Gruppe..................
(Saarbezirk , L o th r in ge n .)

33

I I

1

1

8

8

53 997 

24  815 

686 

1 9 9 0  

26  862

41 063

P u d d e l-R o h e ise n  S u m m a  .
(im  Ju n i 1887 
(im  Ju li 1886

62
62
60

149 413 
151 025) 
144 312)

Nordwestliclie Gruppe....................... 9
1

37 697 
2 303

T J c s s c n i e r  -  

R o l i e i s e n .

Mitteldeułsche Gruppe.......................
Siiddeutsche G ru p p e .......................

1
1

971 
1 520

B e s se m e r -R o h e ise n  S u m m a  .
(im  Jun i 1887 
(im  Ju li 1886

12
12
15

42  491 
39 270) 
38  053)

T l i o m a s -

K o l i o i s c n .

Nordwestliclie G r u p p e ..................
Ostdeutsche G ru p p e .......................

Siiddeutsche G ru p p e .......................
Sudwesłdeutsche Gruppe ...................

10
2
1
2
2

43 764 
3 931 
7 864  

18 756 
16 760

T h o m a s -R o h e ise n  S u m m a  .
(im  Ju n i 1887 
(im  Ju li 1886

17
17
17

91 075 
87 372) 
68 233)

G r i c J V i e v e i -

R o l i e i s c n

u n d

G u ? s \ y a a r e h  

I .  S c h m e lz u n g .

Nordwestliclie G r u p p e ...................
Ostdeutsche G ru p p e .......................
Mitteldeułsche Gruppe.......................
Norddeułsclie Gruppe.......................
Suddeułsche G ru p p e .......................
Sildwestdeułsche Gruppe...................

10
6
1
2
6
5

16 6S 2 
2 068 

577 
1 858 

11 170 
10 741

G ie fse re i-R o h e ise n  S u m m a  .
(im  J u n i 1887 
(im  Ju li 1886

30
31
33

43 096 
43  093) 
26  849)

Z  u  s  a  n i m  e n  s  t e 11 u  n  g.

P u d d e l-R o h e ise n  u n d  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 f s e r e i-R o h e is e n ................................

1 4 9 4 1 3
42  491 
91 075
43  096

Production im Ju li 1887 ................................

Production im Juni 1887 ................................
Production tom l. Januar bis 31. Ju li 1887 
Production rom 1. Januar bis 31. Ju li 1886

326  075 
2 80  347 
320  760 

2 174 556 
1 983  515
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Keferate und kleinere Mittlieiluiigen.

N c u c rn n g e n  in  ( lc r  C o n s t ru c t io n  y o n  R a s t  u n d  
G e ste ll e in e s  H oe lio fe n s.

U nte r diesem  T ite l sch re ib t Hr. F r i t z  W . L O r 
m a n  n im  A ugu stlie ft  1887 d ieser Ze itschrift  einen 
Aufsatz un d  b r in g t  se ine  E rfind ung , ob igen Gegenstand 
betreiTęnd, zu r a llgem einen Kenntn ifs.

D a  die G ew erkschafL S c l i a l k e r  G r u b e n -  und  
H  u l t e n - V e r e i n  in  dem  betreffenden Au fsa tz  m ehr- 
fach genannt, a is  G egnerin  ob igen  Patentes aufgetreten 
ist, so  se lie  ich  m ich  a is Le ite r derselben veranlafst, 
iiber die betreffende N euerung, u n d  speciell iiber un- 
se rn  E in sp ru c h  gegen das Patent, e in iges m itzutheilen.

A is  die Pa ten tanm eh lung  bekannt wurde, erhoben 
w ir E in sp ru c h  dagegen, weil bei u n se rm  O fen I V  
ebenfalls der Rasttiege l au f den S iiu len  ru lit  un d  in 
diesem Rasttiege l F o rm e n  u n d  K flh lkasten  befestigt 
sind. N achdem  H e rr  L u rm a n n  d a ra u f h in  2 m a i vom  
Patentam te abgew iesen w urde, bestiitt derselbe die 
O ffenkundigkeit.

W ir  m achten  eine R e ih e  Fach techn ike r nam haft, 
welche unsere  A n la g e  be such t un d  w orun te r viele in  a ller 
G em uthsruhe  Gestell und  R a st  besichtigt haben. D a von  
w ahlte das ka ise rliche  Pa tentam t die be iden, von  
uns zuerst genannten  H e rre n  zu r ge richtlichen  Ve r- 
nehm ung.

E in e r  davon  sagte aus, er habe  ganz d icht an 
den W in d fo rm e n  gestanden, e rinnere  s ich  jedoch nicht, 
die betreffende C onstruc tion  gesehen zu haben. (Nach  
einer E n tsch e id u n g  des R e ich sge rich ts  ist es beziiglich  
der O ffenkund igke it n ich t  n iith ig, dafs der betreffende 
Gegenstand gesehen  w urde, son d e rn  dafs er unter ge- 
w oh n lichenV e rh ;iltn issen  g e s e h e n  w e r d e n  k o n n t e . )  
Der andere  Zeuge  konnte  d ic C onstruc tion  n ich t ge
sehen haben, w eil er n ich t in  der N ah e  des Ofens 
gewesen ist.

V o r  der V e rn e h m u n g  des letzteren Zeugen  baten 
wir, irgend  e inen  and e rn  zu w ahlen, w eil w ir  wufstcn, 
dafs der betreffende n ich ts  v on  der C onstruc tion  ge 
sehen  haben  konnte. N ich tsde stow en ige r w urde  der 
Zeuge ve rn om m e n  u n d  n u n  nach  der V e rn e h m u n g  
dieser beiden H e rre n  entscheidet das Patentam t, dafs 
dasselbe die U ebe rzeugung  n ich t lia be ge w in n e n  konnen. 
dafs d ic an  dem  R a stm an te l un seres H oe lio fen s I V  
angebrach le  E in r ic h tu n g  dem  interessirten P u b lik u m  
derartig zug iin g ig  gem acht war, dafs d ie O ffenkund ig 
keit im  S im ie  des §  2 des Patentgesetzes a is vor- 
handen  anzunehm en  gew esen ware. H ie rm it  w a r  der 
Sp ruch  fu r d ie E rth e ilu n g  des Patentes re if und  som it 
das Patent fiillig.

L u rm a n n  konnte  n u n  n a c h  dem  B uch staben  des 
Gesetzes in  »S tah l u n d  E ise n *  s c h re ib e n : „D ic  Ge
w erkschaft S ch a lke r  G ruben - u n d  H iitten  - V e re in  
konnte jedoch  die o ffenkund ige  B en u tzung  der in 
Fig- 1 gezeichneten A n o rd n u n g e n  im  S in n e  des § 2 
des Patentgesetzes a is vo rh a n d e n  n ich t  bew eisen.“

Z u r  a llgem einen  K e n n tn ifs  consta tirc  ich  h ie r 
noch, dafs H r. Prof. K up e lw ie se r im  Ju n i 1884 m it 
seinen Z og lin ge n  unsere  H uttc  besucbte  u n d  in  a ller 
R u h e  auch  Gestell u n d  R a s t  des betreffenden O fens 
besichtigte. Eben so  habe ich  die betreffende Construction  
m it H rn . D ire c to r  Schm id t-H attingen  u n d  H rn . D ire c to r 
Schm itthenner-S iegen  besehen u n d  besprochen.

D ie  P flich t zu bcw eisen  w urde  un s  jetzt erst 
obliegen, w enn  w ir  d ie N ichtigke itsk lage  gegen das 
betreffende Pa tent anstrengen, un d  w u rd e  zweifellos 
so  ausfallen, dafs un se re  Con stru c tion  o ffenkund ig  im  
S inne  des Patentgesetzes benutzt w orden  ist.

In  un se rm  E in sp ru c h  gegen das Pa ten t fu lirten 
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w ir  an, dafs die C onstruc tion  in  A m e r ik a  yie lfach  
ausge fiih rt u n d  w ah rsche in lich  in  dortigen  Ze itschriflen  
yeroffentlicht sei. N ach  genauerem  N achsehen  m einer 
Re iseskizzen  ist  das a lle rd ings ein Ir r th u m  gewesen.

D ie  am erikan ische  Construction  ist der un srigen  
so ahn lich , dafs ich  dieselbe fur die gle iche  gehalten.

E s  ist  dem nacli au f dem  Scha lke r G ruben- und  
IIu t te n -V e re in  das P r in c ip  zuerst durchgefuhrt, die 
F o rm e n  nebst Z u b e h o r  m it dem, auf den S iiu len  
ruhen den  R astm ante l zu verb inden.

D ie  L u rm a n n sc h e  C onstruction  hatte ich  m it 
ke iner S ilb e  angefochten, w enn  ich  n ich t in  dem  
Ir r th u m  befangen gew esen ware, ob iges Construction s- 
P r in c ip  sei paten tfahig.

D ie  L u rm a n n sc h e n  Construction sde ta ils  u n d  ih re  
Befestigungsw eise  s in d  jedenfalls neu u n d  ich  ka n n  
n u r  w a rm  em pfehlen, dieselben zur A n w e n d u n g  zu 
bringen.

F. Burgers, H uttend ircctor.

Y e r k a u f  de s  Ł n x e m b u r g e r  W a lz w e rk s .

D a s  in  dem  Y o rtrage  des H rn . L e o n  Metz letzt- 
li in  erw alin te  Lu xe m b u rge r  W alzw erk, der in  C oncu rs  
stehenden  D iffe rd in ge r Bergw erks- u n d  H ochofen- 
Actiengese llschaft zugehorig, kam  am  4. A u g u s t  letzt- 
h in  unter den H am m er.

D a s  Ganze w u rd e  gegen eine Su m m ę  von  F rs. 
118 000 =  94  400  J i  dem  im  N am en  einer Ye re in i-  
g u n g  S lu m m -d e  W e n de l hande lnden  u n d  meistbieten- 
den N o ta r C roc ie rs v on  Lu x e m b u rg  p ro y iso r isch  zu- 
gesch lagen. U nter den gegebenen Y c rha ltn issen  ist 
w oh l a u f  ein  w esentlich  hoheres U ebergebot in  der 
gesetzlichen F r is t  w en ig  H o ffn u n g  yo rbanden , und  
liegt so  die S ch lu fsfo lge rung  nahe, dafs eben m it 
H ucksic lit  a u f  oben erw ahnte  V e rc in ig u n g  der H H . 
S tu m m  u n d  de W ende l das b ish e r  im m er unter un - 
gun stigen  F in a n zye rh a ltn isse n  gefuhrte Luxe m b u rge r  
W a lzw e rk  nun  dem nachst zum  A b b ru c h  ge langen w ird. 
F u r  die betreffende O rtschaft H o lle rich , in w elcher 
das W a lzw e rk  ge lcgen, sow o h l w ie  fu r d ie  Stadt 
L u x e m b u rg  se lb st ist  d ies R e su lta t  in sofern  n icht 
gunstig, a is  das V e rsc h w in d e n  e iner ube r 200  A rb e ite r  
zah lenden B evo lke ru n g  bei der ye rlia lln ifsm afs ig  ge- 
r ingen  P op u la t ion  yon  L u x e m b u rg  u n d  U m ge b u n g  
sieli im m e rh in  fu r  die Geschaftsw elt seh r fuh lbar macht.

D ie  E in w o h n e rsc h a ft  yon  Hollerich, w elche  kurz- 
lich  erst der n u n m e h r  gro fstenthe ils  ab gebrochenen  
Ilo cho fena n lage  verlu stig  ging, hat denn die N ach rich t  
des bevorstehenden  A b b ru c h c s  des W a lzw e rke s m it 
grofsem  U nb ehagen  au fgenom m en, u n d  w urde bei 
d ieser G elegenheit m ehrerse its dem  lebhaften Bedauern  
A u sd ru c k  gegeben, dafs d ie zu w iederholten  M a len  
unternom m enen  H o lle r iche r K le inb essem ere i-V e rsuche* 
zu keinem  gunstigen  R e su lta t  zu f iih ren  yerm ochten.

Bezug iich  der erre ichten V e rste ige rungsum m e 
m ochte  die M itthe ilung  interessant scheinen, dafs schon  
da s an  etwa 3 H ektaren  u infassende T e rra in  des W a lz 
w erkes e inen Scha tzun gsw e rlh  yon  ann iihe rnd  5 0 0 0 0  JL 
hat, u n d  dafs s ich  dase lbst yersch iedene m asch ine lle  
E in rich tungen , H iilfsapparate  u. dergl. in seh r gute in  
Zu stande  befinden, w e lche  e insch lie fslich  des A K e ise n s  
und  der ye rsch iedenen  V o rra th e  s ich  doch  w oh l auf 
m ehr denn  100 000  J i  schatzen la ssen , besonders

*  S ie lie  »Stah l u n d  E ise n *  Nr. 10, 1885, Seite 541
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w enn  m an  die heutige  gunstige re  P re isb e w e gu n g  in 
B e trach t zieht.

D ie  Lu x e m b u rg e r  H o ch o fe n  - In d u str ie  verrnochte  
ih re rsę ils  sich v o n  dem erzielt en R e su lta te  auch  keinen 
gun stigen  E rfo lg  zu versprechen, w enn  m an  beriick- 
sichtigt, dafs das L u x e m b u rg e r  W a lzw e rk  se lbst bei 
der ilun  angew iesenen P re isd r iic k u n g  im m erliin  R o h -  
eisenconsurnent. gew esen ist un d  dafs die den A b -  
b ru ch  p lanenden  A n ste ige re r se lb st U ohe isenp rod u - 
centen sind. S.

Giefsen kleiner Fluftselscnbloeke.

Y o m  Y e rfa sse r  des im  Ju lihefte  yeroffentlichten 
Aufsa tzes ube r die v on  A d a l b e r t  K u r z w e r n h a r t  
u n d  E r n s t  B e r t r a n d  e rfundene M ethod e  zum  G iefsen 
k le in e r F lu fse isenb locke  geht u n s  fo lgende M itthe i- 
lu n g  zu:

F u r  W erke, be i w e lchen  es A u fgab e  ist, n u r  k le ine  
B lo cke  a lle in  unte r ganzliche r U m g e h u n g  der Dar- 
ste llung  v o n  B lO cken  grdfse re r O uerschn itte  zu er
zeugen, kann  die E in r ic h tu n g  so  getroffen w erden, 
dafs die in  F ig . 14 au f B la t t  X X  angedeutele Unter- 
coąuille, in  w elche  das M eta li aus dem  G assam m le r 
abgezapfl w ird , a is  Ze llencoqu ille  fu r B lO cke  k le iner 
O ue rschn itte  constru irt  w ird , so  dafs m an  auch  h ie r  
n u r  B lo cke  k le ine r Q uerschn itte  erlmlt.

Ferro-Silicium ais Giefserel-Material.

Im  Ju lihefte de r ^ Z e i t s c h r i f t  d e s  o b e r 
s c h l e s i s c h e n  B e r g -  u n d  h f l t t e n m  a n n i s c h e n  
Y e r e i n s *  sch re ib t  H r. H . P a u l  au s K o n ig shu tte :

V o n  dem  Vertre te r der Gese llschaft Terre -no ire , 
H rn .  S o m m e r  in  Basel, s in d  im  M o n a t  M a i d. J. 
den bedeutenderen G iefsereien D eu tsch lan d s  e inige 
gedruckte  C ircu la re  zugegangen, v on  denen das eine 
dio A u fsę h r if l:  „K e in  G iefsere ie isen m e h r  nO th ig“ tragt.

D u rc h  diese Scb riften  w ird  die V e rw e n d u n g  des 
F e rro -S il ic iu m s, e ines R o h e ise n s  m it 8 b is  14 %  
S ilic ium , zu G iefsereizwecken a is das denkbar Y o ll-  
kom m enste  in  tecbn ischer und  w irth schaftliche r H in -  
s ich t  em pfoh len  u n d  die A b s ic h t  zu e rkennen  gegeben, 
das b ishe r sta rk  gehandelte  schottiselie  G iefsereie isen 
von  dem  C ontinent zu  verd r3ngen.

D e n  A n ga b e n  des H rn . Ye rfa sse rs  gem iifs lieferten 
die M isch u n g e n  v o n  A lte isen  a lle r A r t ,  auch  ver- 
b ranntern  u n d  weifsem  Rohe isen , m it  Fe rro -S ilic iu m  
ein P roduct y o n  so  ube rra schender Festigke it und  
B illig k e it ,  da fs jetzt se lion  ube r hund ert  grofsere  
franzosische  G iefsereien, fr iih e r  stand ige  G onsu inenten  
g ro fse r  Q uantita ten  scho ttiscben  E ise n s ,  die Bezuge  
de s letzteren fiir  im m e r e ingestellt hatten.

W e sb a lb  don  nach  de r angepriesenen  A r t  her- 
gestellten G u fsw aaren  v o r  ande ren  der Y o rz u g  ge- 
b flb ren  soli, da fiir b le ibt der H r. V e rfa sse r  se lbst
redend die E rk liiru n g  sch u ld ig ;  er Iiefert indessen  den 
N ach w e is  ih re r  B illigke it, indem  er fu r  e in ige M is c h u n 
gen die P re isb e re ch n u u g  m ittheilt (in der nachfo lgenden  
Ta be lle  unte r a angefuhrt).

E in e  P r iifu n g  d ieser R e ch n u n ge n  fu h rt  n u n  zu 
de m Sch lu fs, dafs d a sT e rro -S ilię iu m  in D eu tsch land  u n d  
nam entlich  in  dessen o stlichen  Iud u strieb ezirken  n ie 
m a ls  d ie he rvo rragend e  R o lle  zu sp ie len  beru fen  se in  
w ird , w elche dem selben jetzt sch o n  in  F ra n k re ic h  
thatsiich lich  zugefallen zu  se in  scheint.

N a c h  den A u sfu h ru n g e n  des H rn . S om m e r m ufste 
da s schottische  E isen , das b ishe r den M a rk t  behe rrsch t 
hat, v on  dem selben ye rschw inden , w e il es n u r  2 % 
S i  enthalte  u n d  som it (da das b rauchbare  G ufsstiick  
m inde sten s 2 % S i  enthalten m usse ) s ich  zum  Ver- 
schm elzen  m it  A lte ise n  n ich t eigne.

O h n e  d iesem  das schottische  E ise n  trelfenden 
Y o rw u r f  w ide rsp rechen  zu w ollen, legen w ir  doch 
e rnstlich  gegen  den  V o rsc h la g  od e r das A n s in n e n  
Y e rw a h ru n g  ein, fortab in  der au ssch lie fslichen  Be i-

m isc b u n g  von  Fe rro -S ilic iu m  zum  A lte isen  u n se r  H e il 
zu suchen.

D ie  deutsche  H och o fe n in du strie  und  specie ll dio 
sch le s ische  ist b ekanntlich  in  der Lage, zu einem  
m afsigen  P re ise  ein E ise n  zu liefern, w e lche s w egen 
se ines Ś ilic ium geha lte s se h r  w o h l geeignet ist, das 
schottische  E ise n  y o n  dem  Continen t zu yerdrangen, 
in  der g le ichen  W eise, w ie d ie s nach  A n s ic h t  se iner 
L o b re d n e r  das F e rro -S il ic iu m  un te rnehm en  soli.

D a s  sch le s ische  G iefsereie isen k om m t jetzt m il 
e inem  S ilic ium geha lt  v on  2,5 b is  3,5 %  in  den Handel, 
k a n n  aber au f Y e rlangen  der C onsum enten  ohne  Yer- 
theu erung  auch  m it  re ich lich  5% S i  hergestellt werden, 
ind em  der uberw iegend  grOfste T h e il der vo rhand enen  
Erze  die E n tste h u n g  gerade d ieser E ise n a rt  ganz bo- 
son d e rs  begunstigt.

D a fs  aber s ch o n  ein E ise n  m it  n u r  4  % S i, wrelches 
in  Sch le sien  ab sehb ar n iem als  im  P re ise  h o h e r  stehen 
w ird  a is  ein  so lches m it  2.5 b is  3,5 % S i, d io C o n 
currenz m it d u rch schn itt lich  12 % S i-ha lt igem  Fe rro - 
S ilic iu m  au fnehm en  kann, das zeigen die Z a h le n  in  
der nachfo lgenden  Tabelle.

H ie rbe i ist  au fse rdem  n och  zu  berucksichtigen, dafs 
in  dem  ostlichen Ind ustrieb ez irk  das A n ge b o t  in  B ru ch - 
e isen schw e rlich  au sre ichen  wurde, u m  80  b is  95  % 
des gesam m ten  B ed arfs  an  G ie lsere i-M ateria l zu  decken, 
un d  da ls  sch o n  de sha lb  die V e rw e n d u n g  yo n  Fe rro - 
S ilic iu m  in  dem  au sg ieb igen  Mafse, w ie sie  in  F ra n k 
re ich  beliebt w ird , unm O glich  w a re , w orau s  som it 
ebenfa lls s ich  ergiebt, dafs der A b sa tz  des sch le sischen  
E ise n s  d u rch  das F e r ro -S il ic iu m  w o h l schw e rlich  ein- 
geschriinkt w erden  k an n  u n d  w ird.

Im  G egentheil diirfte es s ich  ereignen, dafs das 
sch le sische  E ise n  dem nachst nach  dem  Ń o rd e n  D eutsch 
land s h in  m e h r T e r ra in  gew innt, sob a ld  dase lbst nu r 
erst eine au sg ieb igere  Y e rw e n d u n g  des B ruch e isen s 
m it E rfo lg  angestrebt se in  w ird.

In  der nach fo lgenden  T a be lle  —  u m  auch  auf 
d iese end lich  m it  e in igen  AVorten zu sp rechen  zu 
kom m e n  —  s in d  die Resu ltate  dre ier V e rsu ch sre ih e n  
niedergelegt, die zu dem  Beh u fe  angestellt w urden, 
den N achw e is  zu liefern, dafs m itZ u sa tz  v on  4  % S i- 
ha ltigem  sch le s ischen  G iefsere ie isen m indesten s (bei 
g le ichem  S i-G eha lts des Endp roducte s) ebenso  b illig  
gearbeitet w erden  k an n  a is m it Zu sa tz  v on  Fe rro - 
S ilic ium . D ie se  Y ę rsuchsrcąb en  sch lie fsen  s ich  natiir- 
lich  an  die se itens des H rn .  S o m m e r  fu r  das Ferro- 
S ilic iu m  gem achten  A n g a b e n  an. W a h re n d  diese (in
I, I I  u n d  I I I )  sub  a) angefuh rt sind, s in d  die E rg e b 
n isse  der unter den g le ichen  Y o ra u sse tzu n ge n  se lbst 
angestellten Ve rsucbe  m it 4  % S i-h a lt igem  sch le sischen  
G iefsereie isen su b  b) eingestellt.

B ezu g lich  einzelner C o lo n n e n  ist zu bem erken:
D ie  P re ise  s in d  in  franzosische r W a h ru n g  ver- 

zeichnet, da  in  dem  C irc u la r  d ie neuesten Pa rise r 
N o tirungen  gew ah lt sind, w elche  fast genau  m it  den 
jetzt iin  sch le s ischen  Ind u strieb ez irk  ge ltenden ubcr- 
e in slim m en. D a s  G iefsere ie isen ist  m it  6,50 Fr., d. s.
5,20 J l  bewerthet.

D a fs  d ie M isch u n g e n  n a c h  dem  G esich tspu nkt zu- 
sam m engesetzt sind, e in  P ro d u c t  m it m indesten s 2,5 %
S i  zu geben  (w o vo n  etw a e in F u n fte l bei dem Scbm e lzcn  
oxyd irt  w ird ), w ird  in  der sechsten  C o lo n n e  controlirt.

U n te r I  zeigt s ich  das P ro d u c t  au s  F e h lgu fs  
(B ruche isen ) m it 4  % S i-h a lt igem  R o h e ise n  in  Qualitat 
u n d  P re is  der M is c h u n g  m it F e rro -S il ic iu m  uberlegen 
(5,45 F r. gegen 5,55 Fr.).

U n te r I I  s in d  die bezuglichen  P re ise  be i ebenfalls 
g le icher Q u a lila t  5,07 u n d  5,08 Fr., unter 1114,70 u. 4,75 Fr.

D a fs  d ie E rge b n isse  fu r das F e rro -S il ic iu m  sich  
n och  ungfm stige r gestalten w urden, w enn  M isch u n g e n  
m it 5 % S i-h a lt ig e m  E ise n  in  V e rg le ich  gestellt w u r
den, se lbst w enn  da s letztere u m  25  b is  30  Cent. 
ho h e r  bew erthet w u rd e  a is  das 4p rocentige , b raucht 
w o h l n ich t  n och  be sonde rs au sge fiih rt zu  werden.
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Ferro-Silicium  und 4 %  silicium-haltiges Giefsoreisen im Glelsereibetrieb.

L  a u  f  c n  d e N u m r a e r  

d e r

Y e r s u c h s r e i h e .

M a t e r i a l i e n
S i l i c i u m g e  h a  11 
i n  P r o c e n t e n

P r e i s  i n  F r a n c s

A n f iih ru n g

derse lben

Gewiclifs- 
yerhiillnifs 
derselben 

in Proeenlen 
des 

Einsalzłs

dtr einzelnen 
Materialien 
fiir sich 

belratlilei

der einzelnen 
Malerialien 
mit Heiug 
anf den 
Hiusalz 

beiradilet

des E in -  

satzes

pro 100 kj 
des 

einzelnen 
Materials

der 
einzelnen 
Malerialien 
in 100 kg 
Einsatz

p r o  
10 0  k g  

d e s E i n -  
s a t z e s

1.

Fehiguls

m it

a) F e r ro  - S ilic ium .

b) 4  %  S ilic iu m  
ha lligem  G iefserei-

eisen.

Feh lgu fs
F e rro -S il ic iu m

Feh lgu fs
G iefsereieisen

95
5

70
30

2
12

2
4

1,9
0,6 2,50

2,60

5
16

5
6,50

4,75
0,80 5j55

5 ,4 5  
d. i. —  
10 Cent.

1,4
1,2

3,50
1,95

11.

Fehiguls

und

Poterie-

abfailo

m it

a) F e r ro  - S ilic ium .

b) 4 %  S ilic iu m  
ha ltigcm  G iefserei-

eisen.

F e h lgu fs
PoterieabfTdlo
Fe rro -S ilic iu m

Fe h lgu fs
Potericabfa lle
G iefsere ie isen

46
46

8

30
30
40

2
1.56 

12,0

2
1.56 
4

0,92
0,72
0,96 2,60

2,68

5
3.25 

16

5
3.25 
6,50

2.30
1,50
1,28 5,08

5 ,0 7  
d. i. —  
1 Cent.

0,60
0,48
1.60

1,50
0,97
2,60

III. Fe h lgu fs 45 2 0,90 5 2,25

Fehiguls
a) F e r ro -S i l ic iu m . V e rb ra n n te rG u fs 45 1,02 0,50 2 0,90

F e rro -S il ic iu m 10 12 1,20 2,60 16 1,60 4,75
und

b) 4  %  S ilic iu m F e h lgu fs 30 2 0,60 5 1.50
vcrbrann- haltigem  G iefserei- V e rb ra n n te rG u fs 30 1,02 0,31 2 0,60

ter Guls eisen. Giefsereie isen 40 4 1,60 2,51 6,50 2,60 4 ,7 0

mit
d. i. —  
5 Cent.

T h o m a s s c h la c k e .

A u s  dem. Berich te  der P h o sp h a lfa b r ik  H o y e rm a n n  
entnehm en w ir da s Fo lgen de :

D io  F rage  u b e r  die F e in h e it  des Ph o sp h a tm e h le s  
hut in don letzten W o c h e n  v ie l S tau b  aufgew irbelt. 
W agne r hat constatirt, da fs eine gew isse  F e inhe it  des 
Mehles no thw end ig  ist, w enn  es eine rasche, befrie- 
d igende W irk u n g  au suhen  soli. D a s  Fe in m ah le n  der 
seh r harten T h om a ssch la cke  ist eine se h r  schw ierige  
kostspielige Aufgabe, die n ich t  o hne  weiteres Jedem  
gelingt. Ic h  liabe  m ich  bem uht, m e in  Fa h ric a t  m it 
jedem Jahre fe iner zu liefern, u n d  b in  in  der Lage, 
allen A n sp ru c h e n  in  d ieser B e z ie h u n g  nachzukom m en. 
E s  w ar dam it eine e igenc Sache, da  die Fe stste llung  
des Fe inhe itsg rades a u f  den Versuchsstationen , w ie  
Hr. Prof. W a g n e r  r ich t ig  ausfiih rt, u n d  w ie ich  in  
m einer gesćhaftlichen Th atig ke it  genugsam  habe er- 
faliren m iissen, w eder g le icbm afsig  n o ch  iiberhaup t 
nach bestimm ten N o rm e n  ausgefO hrt w u rd e ; die dazu 
benutzten S ieb Y o rr ich tungen  w aren  se h r  ye rsch ieden  
und  es ist m ir  h ilu fige r passirt, dafs P ro b e n  desselben 
Ph ospha tm eh ls  a u f  der einen V e rsuch ssta tion  m it 70 %, 
auf der ande rn  m it  95 % festgestellt w urden.

E s  ist  das Ve rd ien st  des H rn . Prof. Fleischer, 
ein N o n n a ls ie b  angegeben zu haben, w elches bei 
riehtiger A n w e n d u n g  stets g leichm fifsige Resu ltate  
liefert. D a s  aus M e ss in g d ra h t  hergestellte Gewebe hat 
(juadratische, fast genau  g le ich  grofse  Loclier, d ie seit- 
lich getnessen 0,17 m m  haben, w ah rend  m an  fr iihe r 
Siebe benutzte, deren L o c h e r  0,25 m m  w e it w aren  
oder y ie lm e h r w eit se in  sollten.

Hr. Prof. F le ische r stellte unter M itthe ilung  se iner 
eingeheuden U n te rsuchungen  u n d  unte r H in w e is  au f 
die heryorgetretenen M ifsstande  die F o rd e ru n g  an die 
Fabricanten, dafs sie  da s P h o sp h a tm e h l.m il 7 5 %

Fe in m e h l ga ran t iren  sollten. H r. Prof. W a gn e r  sch lo fs  
s ich  in  se inem  W o ik e  d ieser F o rd e ru n g  an, ve rlangte  
aber 80  %  Fe inm eh lgaran tie . U nte r F e in m e h l so llle  
der T h e il ye rstanden  w erd en , w elcher d u rch  das 
erwahYite S ieb  nach  h a lb stund igem  Schu tte ln  Bel.

D ie se  E in f iih ru n g  e ines fe ineren S ieb es und  die 
F o rd e ru n g  e iner hohe ren  Garantie  ge schah  im  M on a t 
Decem ber, a lso  in e iner Zeit, in  der die Fabricanten  
m itten  in  ih re r  Jjicferungsze it w aren  u n d  grofsere 
Vo rrathe  fu r den F r iih jd h rsb e d a rf a u f  L a g e r  hatten. 
W e r  a lso  n ich t  sch o n  so  w ie so  a u f  grófseres F e in 
m ah len  eingerichtet war, kam  in die Lage, andere 
neue E in r ic h tu n g e n  herzuste llen  u n d  yo rliiu fig  d ie 
F a b r ik  stillzustellen, zugle ich  w ar er m it  se inem  L a ge r  
in  Verlegenheit. E s  kam en  B ed enken  h inzu, ob das 
yo rge sch lagene  P ru fu n g sve rfa h re n  g le ichm afsige r a is 
das friihere  ausfa llen  werde, w as in  den E rfa h ru n ge n  
der V c rg a n ge n h e it  se ine  B e re ch t igu n g  hatte. —  A u s  
d iesen G run den  trugen  die Fab rican ten  Bedenken, zu 
jener Zeit sofort e inen  hohe ren  G ehalt an  Fe inm eh l 
a is 70  % m it  3  % La titude  zu ga ran tiren , erklarten 
sich  aber theilw eise  bereit, m ehr zu liefern.

Ich  h ie lt m ich  fu r yerpflichtet, d iesen  einfachen 
H e rgan g  der Sache  auch  m einerse its zu constatiren, 
yerzichte aber darauf, ube r die F o lg en  d ieser einfachen 
Gesch ichte  m ich  w'eiter auszusp rechen. N u r  uber die 
Sach e  selbst, ube r die Fe in h e it  des Ph osp h a tm e h le s  
m ufs ich  noch  e in iges h inzufugen.

H r. Prof. W a g n e r  hat se ine  Ve rsucbe  m it zwei 
So rte n  des feinsten M eh les ąusgefuhrt, und  m it beiden, 
obg le ich  das eine n och  w esentlich  feiner war, a is  das 
andełe, gleiehe Resu ltate  e rh a lte n ; aufserdem  benutzte 
er noch  eine dritte Sorte, bei w e lcher der S taub  ab- 
gesiebt war, das r iickstand ige  kOrn ige  M e h l ub rigen s 
auch  sc lion  se h r  fein zerkle inert war. M it  dem  letz
teren M e h l erh ie lt er w esentlich  geringere  Resu ltate
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u n d  z ieht da rau s den Sclilu fs, dafs das G rob m eh l 
w esentlich  w eniger W e rth  habe. Im  a llgem einen  ist 
das r ich t ig  u n d  das R e su lta t  w a r  vorau szu sehen .

M e in e r A n s ic h t  nach  hiitte jedoch der Y e rsu c h  
in  ganz anderer W e ise  ausgefiih rt w erden  m ussen. 
Jedes Ph o sp h a tm e h ł besteht au s  ye rsch iedenen  The ilen , 
die n ich t  a lle in  d u rch  ih re  Fe inhe it, son d e rn  auch  
d u rch  ih re  che in ische  Z u sam m ense tzung  yone inand e r 
yersch ieden  sind. D ie  T h om assch la cke  ist k e in  vo ll- 
stand ig  h o m og e n e r KOrper, es kom  m en  die yersch ie - 
densten  chem ischen  Y e rb in d u n g e n  d a rin  vor, d ie sieli 
the ilw e ise  soga r du rch  ih re  K rysta llisa tion  y o n e in 
and e r untersche iden. B e im  M a h le n  w erden  gew isse  
Theile , nam entlich  die an  der L u ft  sch n e ll zerfallenden 
k a lk re iche ren  T h e ile  se h r  fein, zu m eh la rtigem  S taub  
zerkleinert, w ah rend  andere  beim  Ze rk le ine rn  lia rt 
un d  v o n  kO rn igem  G ęfuhle  ble iben, se lbst w enn  diese 
K o rn c h e n  au fse ro rdentlich  fein gem ah len  sind. D ie se  
K o rn c h e n  zerfallen im  B od en  se h r  rasch, sie s ind  
d u rch  W asse r, nam entlich  koh len sau reha ltiges W a sse r  
zersetzbar u n d  loslieh, im m e rh in  kom m en  s ie  n ich t  
so  ra sch  zur W irk u n g  u n d  ih re  V e rth e ilu n g  is t  n ich t  
eine so  vo llkom m ene  im  Boden , w ie  die des s ch o n  
zerfallenen u n d  zersetzlen Staubes.

S ieb t m an  nun, w ie  es Prof. W a g n e r  gethan  hat, 
den  S taub  ab u n d  benutzt die K S rn ch e n , se lb st w enn  
sie  noc li so  fein s ind, zu  den D iin gu n g sve rsu ch e n , so  
ye rw e n d e l m an  ke in  richtiges P h o sp h a tm e h ł m ehr, 
so n d e rn  e inen T h e il davon, un d  die Resu lta te  k ijnnen  
n ich t  fiir das P h o sp h a tm e h ł gu lt ig  sein, son d e rn  n u r  
fur d iesen The il. Se lb st  w e n n  alle K o rn c h e n  dieses 
T h e ile s  du rch  ein  S ieb  v o n  0,17 m m  M aschenw e ite  
fallen, so  w ird  m an  zum  D u n g c n  n ich t  die W irk u n g  
da von  haben, a is w enn  der abgesiebte staubartige, 
le icliter zersetzbare T h e il der S ch la cke  dazw ischen  ist. 
W e n n  m an  n u n  soga r sow e it gegangen  ist, bei der 
W e rth b e re ch n u n g  des P h o sp h a tm e h le s  alle d ie K o r n 
chen, w elche 0,57 m m  haben, fu r  yo llw e rth ig , die 
K o rn c h e n  aber, w elche 0,18 m m  g ro fs  sind, lu r  vo ll- 
stan d ig  w e rth lo s zu halten, so  ist  das eine yo lls la n d ig  
w illkd r lic h e  A n n ah m e .

D ie  W e rth b e st im m u n g  des Ph o sp h a tm e h le s  du rch  
S ieben  halte ich  d em nach  n ich t  fu r  das R ichtige . 
Ic h  ye rm a g  ein  P h o sp h a tm e h ł herzustellen, das yo ll- 
stiind ig  d u rch  das N o rm a lsieb  fallt, a lso  100 % Fe in - 
m e h l enth iilt, u n d  da s doch  n ich t  so  w irk sam  ist, 
w ie e in  M c h l,  w e lche s n u r  75 % F e in m e h l ent
halt, da s aber alle T h e ile  der T b o m a ssch la c ke  in  
g le ichm afs ige r M a h lu n g  enthalt. D ie  H e rste llu n g  eines 
guten  w irk sa m e n  P h osp h a tm e h le s  erfordert doch  m e h r  
Sorgfa lt, a is  n u r  die A n schafTung  e ines rech t fe inen 
S ieb cy lin d e rs;  v o r  der H a n d  is t  d ie Sache  n u n  aber- 
m a ls  in  diese W ege  geleitet u n d  ic h  a is Fa b rican t  
m u ls  d a ra u f m itm arsch iren , auch  w e n n  ic h  einen 
besseren  W e g  ken ne  u n d  d iesen  de sha lb  n ich t  ye rla ssen  
werde.

KesseIexpIosion in  Friedenshiitle.

In  der N a c h t  v om  24, zum  25. Ju li zw isch en  12 
u n d  1 U h r  w urde  au f der H ocho fen  an lage  d e rF r ie d e n s-  
hfltte be i M o rg e n ro lh ,  O bersch lesien, das ganze K e sse l- 
h a u s  m it  22  K e sse ln  d u rch  eine E x p lo s io n  zerscirt.

D ie  In ge n ie u re  des sctilesisc lien K e sse l-U e b e r -  
w aćb  u n g s -Y  ereinS s in d  n o ch  am  se lben  T age  an 
O rt  u n d  Ste lle  e rsch ienen , u m  den Thatbestand  
au fzunehm en  und, sow e it w ie  m oglich , die U rsache  
zu  erm itteln. Y o n  don  O be r-In ge n ie u re n  des Chetn- 
nitzer, F rank fu rte r, Posener, H a m b u rg e r  un d  D an - 
z iger V e re in s  w u rd e  die m it  T ru m m e rn  bedeckte 
U nfa llstatte  ebenfa lls in  A u ge n sch e in  genom m en: —  
D ie  U n te rsu ch u n g  ist n o ch  n ich t  abge sch lo ssen  
u n d  die E rge b n isse  derśe lben n o ch  n ich t  zusam m en- 
gestellt, sow e it s ich  ab e r b is  jetzt iibersehen  lafst, 
ist w a h rsch e in lich  eine k o lo ssa le  G a s-E xp lo s ion  U r 

sache  der u ngeheu ren  Zersto rung. —  D ie  K e sse l 
s in d  silm m tlich  b is  zu r  U n b ra u ch b a rke it  beschiid igt, 
das K e sse lh a u s  yo llstan d ig  niedergelegt.

D u rc h  die he rum ilie genden , g luh e n d e n  Z iege l- 
stiicke  w u rd en  m ehre re  nahe  gelegene H a u se r  in 
F la rn m e n  gesetzt u n d  b rann ten  total n iede r; die um - 
liegenden  W erksgeb iiude, sow ie  die beiden D am p f- 
sc lio rn ste ine  s in d  sta rk  beschiid igt.

Le id e r  s in d  bei d ieser traurigen  K a la stro p h e  12 
Tod te  u n d  e in ige  40  —  m e ist le ich t —  Ye rw u n d e te  
zu beklagen.

D ie  V e rw a ltu n g  des W e rk s  hofft in  3 M onaten  
w iede r in  Betrieb  zu se in  u n d  die A rb e ite r  v o r  dem  
W in te r  w ieder v o l l beschaftigen  zu  kOnnen. Sow 'e it 
w ie  m o g lich  w erden  d iese lben jetzt bei den R a u m u n g s -  
A rb e itc n  u n d  spater bei den N eubauten  verwendet.

W i r  behalten  u n s  vor, ob iger Notiz, w e lche  w ir  
Nr. 8 de r » Z c i t s c h r i f t  d e s  Y e r b a n d e s  d e r  
D a m p f k e s s e l - U e b e r  w  a c h  u  n g s -  V e  r e i  n  e« ent- 
lehnen , e inen  au sfu h rlich e n  B e r ich t  nachfo lgen  zu 
lassen.

„Dic Wirkungen unserer neuen Zollpolitik“

ist der T ile l e ines Aufsatzes in  den V e re iu sm itthe i- 
lungen, Be ilage  zu r o s  t e r  r e i c h i s c h  e n  Z  e i t s c h r i f  t 
fiir Berg- u n d  Huttenw esen, au s w e lchem  w ir  fo lgende 
Ste llen  e n t le h n e n :

„ E in s  der traurigsten  K ap ite l w ird  se ine r Zeit in 
der G esch ichte  u n se re r w irth schaftlichen  E n tw ick lu n g  
jenes ube r die 0ste rre ic liische  E i s e n i n d u s t r i e  
bilden. Se it  A lte rs  be r w u rden  die m eisten und  grofsten  
K ap ita lie n  in B e rgw e rk su n te rn e h n u m ge n  inyestirt, m ehr 
a is 400 M illio n e n  G u lden  betragt heute das in  diesem  
Industrie zw e ige  engagirte  Kap itał. U n d  gerade  d ieser 
so  w ichtige, m it der U rp ro du ct io n  in n ig  verw achsene, 
H und erttau senden  von  A rb e ite rn  B e sch a ft ig u n g  gebende, 
im  K rie ge  w ie im  F r ie d e n  w ichtige  Ind ustrie zw e ig  
w urd e  im  1878 er T a r if  am  ungu n st ig ste n  bedacht. 
D e r R oh e ise n zo ll blieb un ve ran d e rt  m it  50  kr. pro  
100 k g  aufrecht, u n d  erst im  Jah re  1882 entsch lo fs 
m an  s ich  zu r E rh o h u n g  desselben a u f  80  kr. D ie se  
E rh o h u n g  des Zollschutzes u m  30  kr. w a r  langst du rch  
den  P re is ru c kga n g  p a ra ly s irt  w o rden  u n d  au ch  der 
neueste T a r if  b r in g t  d ieser bed riingtcn  In d u st r ie  W'enig 
H ulfe . D a fs  der Z o ll aut »N  a b  n a d e l n ® ,  dereń 
Jah re sim p o rt  ca. 400  q betragt, um  100 % e rhOht w ird  
u n d  e in ige  a h n lich e  Z o llco rre c tu ren , w e lche  einen 
sta rken  B e ige schm aek  v o n  F inanzzO llen  haben, dflrften 
ih r  k a u m  liełfen, W enn nach  w ie v o r  e i n e  M i l l i o n  
M e t e r  c e n t n e r  E ise n  u n d  E isenw aa ren  p ro  J a h r  
au s dem  A u s la n d e  lie re in kom m en .* —  D ie  segensre iche  
B efruchtung, w elche in  anderen  L a n d e rn  d u rch  die 
B a h n b a u t e n  a u f  die E ise n in d u str ie  geubt wurde, 
konnte  in  O este rre ich  sch o n  des n ie d r ige n  S ćh ienen - 
zolles w egen n ich t P la tz  gre ifen u n d  dahe r da rf es 
n ich t  W u n d e r  neh inen, w enn  un se re  E in fu h rliste n  fur 
die Pe riode  der E ise n b a h n b a u te n  (1837 b is  1886) einen 
B ezu g  v on  7 38 1  000 q E i s e n  b a h n s c h i e n  e n  aus- 
weisen.

„W e r zah lt d ie W a g g o n s  u n d  Locom otive n , w elche  
in  der g le ichen  Ze it au s dem  A u s la n d e  bezogen 
w u rd en  ?  E s  ga lt ja, so  b il lig  a is  m og lich  die B a h n e n  
fertig zu bringen, denn  die G riin d u n g sko ste n  zw angen  
zur m og lich sten  Sparsam ke it. S o  m ufsten  s ich  unsere  
Sch ie n e n  walzwerke, unsere  L o co m ot iv -  u n d  W a g g o n - 
bauansta lten  lange  dam it  begnugen, die NachschatTun- 
gen zu liefern u n d  so lche ra rt  d ie R o l le  des A sch e n - 
brOdels zu spielen. Im  steten K am p fe  m it den uber- 
m ach tigen  E tab lissem ents des W e ste n s  k onn ten  sie  nie  
des Le b e n s  f ro h  w erden, denn  die Zo llsa tze  zw angen

*  Im  Jah re  1883 e rre ich le  diese E in f u h r  so g a r 
m e h r  a is z w e i  M i l l i o n e n  M e t e r c e n t n e r .
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ihnen  den K a m p f  a u f  L e b e n  u n d  T o d  gerade in  jener 
Periode  auf, w o sie  ohne  die ve rn ich tende  Gon- 
currenz das reicKśte F e ld  der T h a tig ke it  im  V a te r- 
lande gefunden  hatten. U ngezah lte  M il lio n e n  s in d  aus 
dem erzre iehen O este rre ich  in s A u s la n d  gew andert 
fiir E rze u gn isse  a ller A r t  au s E isenerz, und  an  R ob -,  
G ufs- u n d  B ru ch e ise n  w u rd en  a lle in  in  der Periode  
1837 b is  1886 ube r f i i n f u n d z w a n z i g  M illio n e n  
Metercentner im portirt, indefs d ie g le ichzeitige A u sfu lir  
kaum  den zwolften T h e il  d ieser M enge  (2,2 M illio n e n  
M etercentner) erreichte.

„D ie Betriige, w e lche  fu r  Metalle, M etallw aaren, 
M a sch inen  und  T ranspo rtm itte l in s  A u s la n d  w anderten, 
beziffern s ich  fu r  die Pe riode  1854 bis 1885 a u f  die 
enorm e Su m m ę  yo n  1 0 8 2  M i l l i o n e n  G u l d e n ,
d. i. c irca  34  M illio n e n  G u lden  p ro  Jahr.

„D er Im p o rt  an  E isen, dann  an H a lb - u n d  Ganz- 
fabricaten au s d iesem  M etali ba t seit 1878 n ich t  n u r  
keine A b sch w a c h u n g , so n d e rn  v ie lm e h r eine m ach tige  
S te ige rung erfahren. D ie  E in fu h r  d ieser W a a re n  be- 
werthete s ich  fu r  1878 m it  8 547 000 fl., fu r  1884 aber 
bereits m it 1 4 2 1 9  000 fl. A n  der Z u n a h m e  um
5 672 000  fl. w a r  R o b -  und  B ru ch e ise n  in it 2 0 9 6 0 0 0  11. 
betheiligt, so  dafs au f Fabricate  noch  3 5 7 6 0 0 0  fl. 
iib rig  blieben. Im  Jah re  1885 hat s ich  die Sache  
a lle rd ings etwas gun stige r gestaltet, da  der W e rth  des 
Im ports  n u r  n o ch  1 0 1 2 6  000  fi. erre ichte —  es ist 
dies im m e rh in  n o ch  um  1 5 7 9  000 11. m ehr, a is  fu r
1878 resultirte, u n d  das J a h r  1886 brachte  in  Halb- 
und G anzfab ricatcn  e inen grOfseren R u c k g a n g  der 
Bezuge (um  16 % ) ,  in  R ohe isen , jedoch  aberm als 
einen A u fsc h w u n g  (um  1 3 % ) .  F i i r  die E ise n in d u str ie  
blieb die Zo llre fo rm  ganz u n d  ga r w irk u n g s lo s ,  da 
ihren Bed u rfn isse n  in  keitier W e ise  R e c h n u n g  getragen 
wurde. A b e r  n ich t  ge n u g  daran, dafs in fo lge  unzu- 
langlichen  Zo llschu tze s die In v a s io n  frem den E ise n s  
unge schw acht fortdauerte, h a t  auch  noch  der W e rth  
des E xpo rts  fast ein D ritte l des alten U m fa nge s ein- 
gebufst. R u fs lan d , R u m a n ie n  u n d  Ita lien  erw iesen 
sich in  den letzten Jah ren  a is  w en ig  a u fna hm sfa h ig  
lu r  die E rzeugn isse  un se re r E isen indu strie , doch  diirfte 
es sc liw er ha lten , d iese trau rigc  T h atsache  un se rm  
autonom en Z o llta rif  in  die S c h u h e  zu schieben. D e r
Menge nach  ge langten an E ise n  und  E ise n w a a re n  zur

E in fu h r A u s fu l ir M e h re in fu h r

im Jahre >1 1 ?

1876 544 252 44 4  073 100 179
.1877 628  438 546  056 82  382
1878 876  986 4 7 2 0 1 1 404  975
1879 790 357 467  371 322 986
18S0 981 280 934  479 46  801
1881 1 448  915 504  101 944 814
1882 1 704  789 413  128 1 291 661
1883 2  315  147 425  042 1 890  105
1884 1 698 465 367 500 1 330 965
1885 937 900 396 690 541 210
1886 917 037 41 4  487 502  550

„So oft die E r b S h u n g  des E isenzo lle s  zu r Sp ra ch e  
kom m t, h ó rt  m an  die altgebackenen u n d  abge- 
schm ackten theoretischen  A rgum ente , w elclie  in  den 
Leh rb u ch e rn  der S tu b en h o cke r ube r die G efahrlich - 
keit einer »Ye rtheuerung«  des w ich t ig sten  M eta lles 
angefdhrt sind, a is  ob  E rh o h u n g  des Zo llschu tze s un d  
Verthcue rung der geschutzten W a a re  identische  Be- 
grilfe wjircn. U n d  doch  h a t die jungste  Gescliichte, 
der Pre isfa ll a lle r W a a re n  —  auch  der d u rch  hohere  
Zoile  geschutzten —  bew iesen, dafs die Z o lle rh ó h u n g en  
keine V e rtheue rung  der W a a re n  bew irken.

„Mi t  der E ise n in d u str ie  im  inn ig sten  Z u sam m en - 
hang  ste h e n d , h a t  d ie M a s c h i n e n i n d u s t r i e  
O e ste rre ich s, w e lcher ein  ausgezcichnetes M ateriał, 
geschickte A rb e ite r  u n d  intelligente ln gen ieu re  zur

V e rfu g u n g  stehen , das L o o s  des A schenb rO d e ls  m it 
ih r  theilen  m ussen. D ie  M a sc h in e n in d u str ie ,  noch  
v o r  m e h r a is einem  Jah rzehn t e ine lebenskra ftige  
u n d  exportfah ige  Industrie , ist d a n k  der theoretischen 
Afterw eishe it, »dafs die Ind u strie  m it ih rem  M a sch in e n - 
bedarf n ich t  d u rch  ein langsam eres T e m p o  in  der 
E n tw ic k lu n g  un se re r M a sch inen fab riken  aufgehalten 
w erden d u r t e * , system atisch  zu  G run de  gerichtet 
w orden. D ie  Z o llre fo rm  von  1878 brachte  ih r  ga r 
nicht, das Zollgesetz v o n  1882 ungenugend en  Schutz  
und  erst der Z o llta rif  vom  1. Jun i 1887 hat ih r  nach  
zehn jah rigem  ausdauernden  Kam pfe  eine B e ru ck s ich -  
tigung  verschafft, welche, sch o n  zu spiit fu r eine Ge- 
su n d u n g ,  ih r  v ie lle icht die Fortex istenz au f ih re m  
jetzigen so  reducirten  S tan d p u n k t erm Oglicht. M it  
vo llem  R ech te  konnte  ein  au s  Fa ch k re ise n  dem 
Ila n d e lsm in is te r iu m  unterbreitetes G utachten aus- 
sp rechen  : »lieber d ic  Z o llu n io n  m il D eu tsch lan d  und 
h ie rm it  die T h e iln a h m e  an der V e rso rgu n g  des 
W e ltm ark te s, a is  e in  lend en lahm er T a r if v e r t r a g , der 
die B e h a u p tu n g  des in liind ischen  M a rk te s ebenso u n 
m og lich  m acht, w ie den W ettbew erb  im  A u slande .* 

„D ie  E in fu h r  an  M a sch inen  w eist in  den Jah ren  
1876 b is  1886 fo lgende E n tw ic k lu n g  in  M engen  von  
M etercentnern  auf:

1876 . . . . 149 541 1881 . . . . 326  188
1877 . . . . 1 6 1 2 0 6 1882 . . . . 4 08  560
1878 . . . . 194 537 1883 . . . . 374 516
1879 . . . . 216  103 1884 . . . . 372  557
1880 . . . . 258  329 1885 . . . . 274  475

Su m m o  . . 979 716. Su m m ę  . . 1 756 296

pro  J a h r  . . . 195 943 pro  Ja h r  . . 
1886 . . .

. 351 089 

. 215 214

„D e r Bezug an  M a sch in e n  hat s ich  nach  d iesen 
Z iffe rn  im  M itte l des L u st ru m s  1881 b is 1885 gegen 
die Y o rp e rio d e  um  volle  79 % geste igert u n d  erst im  
letzten Jah re  eine e rheb liche re  A b sc h w a c h u n g  er
fahren. D ie  Z iffer v o n  1886 uberragt aber im m er 
noch  jene p ro  1876 b is  1878. S o  se h r  dies vom  
Stand punkte  der in lfind ischen  M a sc h in e n -In d u str ie  zu 
bedauern  se in  m a g , so  erfreu lich  e rsche in t es im  
H in b lic k  d a ra u f,  dafs d e rm a le n , bez iehungsw e ise  
sch o n  seit 1879 ein  weit hohe re r B ed a rf an M a sc h in e n  
im  In la n d e  v o rh an d e n  ist,  a is  v o rd e m , w as bei dem  
Urnstande, a is  der Im p o rt  uberw iegend  in  M a sch in e n  
zu i n d u s t r i e l l e n  Zw ecken  besteht, Z eu gn ifs  dafur 
ablegt, dafs s ich  die industrie lle  Th atig ke it  ausbreitet, 
w as sie s iche r n ich t  in  der L a g e  ware, w enn  ih r  die 
A e ra  der Z o llau tonom ie  so  tiefe W u n d e n  gesch lagen  
hiitte, w ie  m an  gerne  g lauben  m achen  mOchte.

„W ie  sieh t es dagegen m it  dem  M asc liin en -Exp o rte  
a u s ?  D ie  fo lgenden  Z iffern  beantw orten  diese F rage. 
E s  w urden  au sge fuh rt  M etercentner:

1876 . . . . 65 365 1881 . . . . 99 354

1877 . . . . 85  800 1882 . . . . 122 970

1878 . . . . 83  508 1883 . . . . 157 848

1879 . . . . 84  636 1884 . . . . 97 873

1880 . . . . 117 008 1885 . . . . 77 398

Su m m ę  . . 4 36  317 Su m m ę  . . 555 443

p ro  Jah r . . . 87 203 pro  Ja h r  . . 
1886 . . .

. 1 1 1 0 8 9  

. 74  214

„H ie r  erg iebt s ich  a lso  von  e inem  Q u in q u e n n iu m  
au f das andere  ein  A n w a c h se n  um  27 %. M it  B u c k -  
s ich t  a u f  die vorgesch ilderte  Lage  un se re r M a sc h in e n 
ind u strie  ist d ies n och  im m er ein ganz respectables 
Besu ltat.

„ W o h l h a t  d ie E in -  u n d  A u s fu l ir  im  Jah re  1885 
un d  1886 eine m erk liche  A b sch w a c h u n g  erfahren. 
M a n  w ird  dies jedoch  begre iilich  finden , w enn  m an  
erwagt, dafs s ich  der B e d a rf an  M a sch in e n  n ich t m it 
jener R ege lm afsigke it w iede rho lt, w ie etwa der von
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H arin gen , Kaffee u n d  dergl. W aaren , da fs die L a n d -  
w irth schaft in fo lge  der ge ringen  Cerealienpre ise  n ich t  
in  der L a g e  ist, gro fse  A u sg a b e n  fu r  landw irth scha ft- 
liehe M a sc h in e n  zu m a c h e n , dafs ein  g ro fse r M a- 
sch in e n -C on su m e n t,  die Zucke rin d u strie , sch o n  1885 
ih re  P ro d u c t io n  w esentlich  reducirte , dafs der L o co - 
m o tive n -Exp o rt  nach  R u fs la n d  au fgeh 6rt bat u. s. w .“

Sadoine iiber China und Japan.

Y o r  e in ige r Zeit berichteten w ir,  da fs B a ro n  
S a d o i n e ,  der ehem alige  D ire c to r der Soc ie ló  Cocke
rill in  Sera ing , eine R e ise  nach  C h in a  un d  Japan  
angetreten habe , um  geschaftliche  V e rb in d u n ge n  
zw ischen  d iesen L a n d e rn  u n d  se inem  Y ate rland e  an- 
zuknupfen. Y o n  d ieser Re ise  v o r  w e n ig e n T a g e n  zuruck- 
gekehrt, hatte er m it e inem  M itarbe ite r des • M o n i -  
t e u r  d e s  I n t ć r e t s  m a t ć r i e l s *  eine U nterredung, 
au s w e lche r w ir  das N achstehende  m ittheilen.

In  erster L in ie  bedauert Sado ine , dafs B e lg ie n  in 
C h in a  u n d  Japan  fast u n b e kan n t  se i; er sei, so  hat 
ih m  der be lg ische  Gesandte in  C h in a  gesagt, de r erste 
Fabrieant, der so  weit nach  dem  Osten Yo rgedrungen  
sei. In  ganz C h in a  hat er n u r  zwei Belg ie r, A n ge - 
stellte in  a n d tre n  N ationen  zugeho rigen  H ausern , an- 
gctrofTen; d ie Consu latsgeschafte  s in d  D eutschen  oder 
E n g lS n d e rn  ubertragen. U nte r diesen U m stiinden  
fallt es B e lg ie n  se h r  schw er, gegen die am erikan ischen, 
cng lischen  u n d  deutschen Synd icate  anzukam pfen, die 
sch o n  seit lange r Ze it bestehen un d  die d u rch  ih re  
im  La n d e  an sa ssigen  Land sleu te  au f das beste unter- 
richtet w erden. A u fse r  den Kaufleuten g iebt es ver- 
absch iedete  Offiziere u n d  Ingen ieure , die m ilita rische  
Schu len , offentliche Bau ten  u. s. w. le iten; auch  
w erden  d ie  deutschen, am e rika n ischen  u n d  eng lischen  
Ind u strie lle n  du rch  ih re  M a rin ę  un d  d u rch  besondere  
Ze itungen  unterstutzt.

So b a ld  Sad o in e  e rfahren  habe, dafs in  C h in a  die 
A b s ic h t  vorliege, m ehrere  Sch iffe  fiir T ru p p e n tran s-  
po rt in  E u ro p a  zu bestellen, liabe er veranlafst, dafs 
d ie Soc iete  C ocke rill zum  M itbew erb  zugelassen w erde; 
le ider hab e  der v on  derse lben offerirte P re is  fiir einen 
S team er 34,000 Pfd. Sterl. betragen, w ah rend  ein  eng- 
lisc lie r C oncu rren t n u r  5 8 0 0 0  Pfd. Sterl. fiir zwei 
S team er ge fo rde rt hatte. A e h n lic h  hiitte es um  eine 
S ch ie n e n h e fe ru n g  v on  2 50 0  t fu r  d ie E ise n b a h n -  
gese llschaft in  K a ip in g  gestanden. D ie  be lg ischen  
Fa b rican te n  se ien bei d ieser G elegenhcit in fo lge  des 
A rt ik e ls  eines eng lischen  B lattes unbe rucksich t ig t  ge 
blieben, w on a ch  d ie  be lg ischen  Seh ienen  zw ar b illiger 
w aren, ih re  Qualitiit da fiir aber zu w iin schen  liefse.

Sa d o in e  erh ie lt v o m  D ire c to r  der betreffenden 
E isenb ahn -G e se llscha ft  un d  vom  Y ic e k o n ig  L i-H u n g -  
C h a n g  die Versiche rung, dafs auch  die be lg ischen  
Sch ienenp roducenten  in  Z u ku n ft  zu r B e th e ilig u n g  an  
den  L ie fe ru n gen  fiir C h in a  herangezogen  w erden 
w urden. D e r  P re is  der Societe C ockerill w a r  bei der 
S ch ienen lie fe rung  10 % h ohe r, a is  der der Eng lande r, 
w ah re n d  der P re is  in  A n tw e rp e n  n iedrieger war, a is  
de r de r R a rro w sc h e n  Seh ienen. D ie  E n g la n d e r  co- 
p iren  h ierbe i K r u p p ,  w e lche r im  ve rgangenen  Jalir, 
um  in  C h in a  F u fs  zu fassen, bei e iner L ie fe ru n g  v on  
Seh ienen  1500 t 1 X  unte r dem  Ta ge sp re is  geliefert 
hatte. D a s  w a r  zw a r ein  Y e r lu s t  v on  1500 £ ,  aber 
K ru p p  hatte se inen  Z w eck  erre icht, m an  m ufs in  
d iesem  La n d e  n ich t  a lle in  Industrie lle r, sond e rn  zu- 
g le ich  ein gesch ickte r K a u fm a n n  se in, der ein  R is ic o  
zu w agen  versteht.

G egenw iirtig  gebe es in  C h in a  fu r d ie M a rin ę  
u n d  die A rm ir u n g  der festen P lStze  v ie l zu  thun. 
D em  C om p to ir  d ’E scom p te  in  Pa ris, w e lcbes F ilia len  
in  C h in a  unterhalt, ist  es ge lungen, die A rb e iten  fur 
den B a u  des Po rt  A r th u r  zu e rlangcn. D ie  Z ah lu n g s-  
bed in gungen  bei d ie sem  Geschiifto s in d  so  uberaus

Yorthe ilha ft fu r  die ch inesische  R e g ie ru n g  u n d  die 
P re ise  so  niedrig, dafs d io Jou rna le  in  T ie n ts in  be- 
haupteten, das C o m p to ir  d ’E scom p te  hatte Sch ritte  ge- 
than, u m  die E rh o h u n g  der P re ise  durehzusetzen. 
Im  iib rigen  hand e lt  es s ich  h ierbei n u r  um  unbe- 
deutende Arbeiten.

W u n sc lie n sw e rth  w are  es fiir  d ie be lg ischen  In te r 
essen v o n  C h in a  die E in se lzu n g  e ines G esandten oder 
G ene ra lcon su ls in  B ru sse l zu erw irken. B ish e r  stie fsen  
derartige B e m u h u n g e n  au f den W id e rstan d  der M e h r-  
zah l der M andarinen , w elche  tneinen, dafs C h in a  nicht, 
wie Japan, den m aterie llen  Fo rtsch ritten  E u ro p a s  un - 
au fha ltsam  fo lgen solle.

In  Japan ist B e lg ie n  officiell n ich t m e h r  bekannt 
a is in  C iiina, trotz a lle r A n strcngungen , w e lche  die 
Yertre te r B e lg ie n s  in  dieser H in s ic h l  gem acht haben. 
D ie  Deutschen  haben  dase lbst m it  Stah llie fe rungen  
begonnen, haben  sie li aber ba ld  die K r it ik  eng lische r 
Jou rna le  in  Japan  gefallen la ssen  m iissen. F u r  d ic M a rinę  
von  Japan  so rgt F rank re ich . F u r  das w oh lverseh eńe  
A rse n a ł von  Jako ska  hat seit e in igen  Jah re n  F ra n k -  
reich bedeutende Beste llungen  erhalten. E in ig e s  ist 
auch  in  E n g la n d  bestellt w orden. D a s  A rse n a ł v o n  
T o k io  arbeitet vortrefriichc W affcn, indefs liefert auch 
D e u tsch land  so lche  dorth in . Im  A rse n a ł v o n  O saka  
w erden  K a n o n e n  von  B ro n ze  u n d  S tah l unter Le itu n g  
v o n  Ita liene rn  hergestellt. S a d o in e  h a l es bei dem  
Genera ld irector der M a rin o  durchgesetzt, dafs in  Zu- 
kunft- auch  Be lg ien  aufgefordert w erden  w ird , an den 
L ie fe rungen  fu r die japan ische  M a rin ę  s ich  zu be- 
theiligen.

D e r  G enera ld irector der Staa tsbahnen  ist ein ein- 
gclle ischter A n h a n g e r  eng lischen  M ateria ls, d ie P r iva t- 
h ahnen  indefs haben  auc li deutschen S tah l e ingefuhrt.

Die Einfitlir von Eisen und Stalli in den Ycreinigtcn 
Staaten

w ar nach  dem  B u lle t in  vom  17. A u g u s t  d. J. in  den 
ersten sechs M onaten  d. J. und  der 2  Yorhergehenden 

Jah re  fo lgende:

B ru lto -T o n n e n 1885 1886 1887

R o l i e i s e n .......................... 151 959 261 674 418  819
S c h ro ll e i s e n ...................... 19 841 49 220 245  755
S c h r o t t s t a h l ...................... 4 318 4 278 26 011
S t a b e i s e n ......................... 32 756 33 515 33- 068
E i s e n s c h ie n e n .................. 26 31 12
S t a h l s c b ie n e n .................. 4 177 10 476 77 026
B and e isen  fur B aum w o lle ii-

B a l l e n .......................... 17 006 16 107 12 606
B a n d - u. gew undenes E isen 336 113 23
B andstah l, P latten u. B ieclie 1 074 3 154 15 709
Stah lb lócke, K n u p p e l etc. . 19 016 64 409 285 437
E i s e n b le c h e ...................... 6 054 6 153 6 729
W e if s b lc c h e ...................... 226 40S 255 470 255 456
D r a h t s t a n g e n .................. 115 866 135 529 143 991
D ra lit  und  D ra h t se ile . . . 1 716 2 604 2 1 7 6
Atnbosse, Schm iedestucke  . 621 843 1 0 6 8
K e t t c n ............................. 620 571 718

In sge sam m t E ise n  u. S tah l 601 794 844 147 152 4 6 0 4

870 701 243 1 141774

Die Hiiiterlassenscliaft Krupps an seine Arbeiter.

E in  neues Zeugn ifs  von  der Hocitiie rz igke it des 
ye rstorbenen  Geh. C o m m e ra e n ra lh s  A l f r e d  K r u p p ,  
c le ichze itig  aber e inen Bew e is d a tu r, d a ls  seine 
S ch o p fu n g  v o n  dem  N ac iifo lge r in  n ich t m inde r edler
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W e ise  erha lten zu w erden verspricht, liefert folgende, 
du rch  A n se h la g  an die G u fsstah lfab rik  verOffentlichte 
B ekann tm achuD g : ,,An die A rb e ite r  m e iner G u fsstah l
fab rik  un d  der zu  d ieser g e h ik ig e n  W erke . ln  Ueber- 
e in stim m ung  m it  einem  von  m e inem  entschlafenen 
V a te r gohegten W u n sc h e  habe  ich  ein Kap ita ł in  der 
Ilo h e  v on  e iner M illio n  M a rk  fu r eine S tiftung  aus- 
gesetzt, dereń E rtra gn isse  au ssch lie fslich  den A rb e ite rn  
m einer F a b r ik  un d  der zu d ieser geho rigen  W erke  
und  den  A ngehO rigen  d ieser A rb e ite r  zu gute kom m en  
sollen. Ic h  beslim m e, dafs eine Y e rw e n d u n g  der 
Z in sen  dieses K ap ita ls  zu A u sgaben , w elche a u f  gegen- 
w artiger oder zukun ftige r gesetzlicher V o rsc h r ift  be- 
ruhen , au sge sch lo ssen  se in  so li,  un d  sehe belreffs 
einer iib e r die gesetzlichen Verp flich tungen  h in a u s -  
gehenden, zw eckm afsigen  u n d  segensre ichen  Y e rw e n 
dung  der Z in se n  zun ilchst den  V o rśc h la g e n  e ines von  
m ir  zu e rnennenden, au s Beam ten  und  A rb e ite rn  zu- 
sarnm engesetzten G om itćs entgegen. E in  in  gleicher 
W e ise  gebildetes C om ile  w ird  spiiter iiber die Y e r 
w endung  der Z in se n  in ne rha lb  der h ie rfu r  zu treffen- 
den besonde ren  B e st im m ungen  beschlie lsen. D a s  zu 
errichtende Statut so li behu fs  E rw irk u n g  des au sd riick - 
lichen A n e rke n n tn isse s  der SLiftung a is  m ilde  S tiftung  
der S taatsbehorde  iiberre icht w erden. M e ine  F irm a  
hat A n o rd n u n g  erhalten, das K ap ita ł v o n  e iner M illio n  
M a rk  fu r den v on  m ir  bestim m ten Zw eck  gesondert 
anzułegen, u n d  w achsen  e instw eileu  die seit dem  Todes- 
tage m e ines Ya te rs  entstehenden Z in se n  dem  Kap ita le  
zu. Essen, am  3. A u g u s t  1887. F. A . K ru p p . "

Yerein nnalytischer Chemiker.

D ie  d iesjahrige  G e n e ra l-V e rsa in m lu n g  des Y e r 
e i n s  a n a l y t i s c h e r  C h e m i k e r  (Vo rsitzender: D r. C. 
S c h m it t -W ie s b a d e n ;  G eschaftsfuhrer: J. S k a l w e i t -  
H annove r) so li in  den T a gen  vom  10. b i s  12. S e p 
t e m b e r  in H a n n o  v e r  stattflnden.

E in e  der w ichtigsten  B estrebu ngen  dieses V e re in s  
ist die Ile rb e ifu h ru n g  e iner Y e rsta n d igu n g  iiber die 
Fo rm  u n d  A u s fu h ru n g  anzuw endender U n te rsuchung s- 
m ethoden ; ganz be sonders w ill der V e re in  cs s ich  
angelegen se in  lassen, die M ethod en  zu r U n te rsu ch u n g  
von P roducten  der chem ischen  Grofs-, B e rgw e rk s-  u n d  
H utten -Indu strie  d u rch  G edankenaustau sch  v on  E inze l- 
erfahrungen so  zu gestalten, dafs die im  H a n d e l u n d  
Ye rkeh r yo rko m m en d e n  DilTerenzen bei chem ischen  
U nte rsuchungen  au f ein  m 5g lich ste s M in im u m  he- 
schrftnkt werden.

Z u  diesem  Zw eck  beabsich tig t der Y o rstand , in  
das diesjiibrige P ro g ra m m  der G ene ra lve rsam m lung  
die Frage  aufzunehm en, in  w e lcher W e ise  den vor- 
handenen U eb e lstand cn  im  U n te rsu ch u n g sw e sen  am  
besten begegnet w erden  konne.

M it  R u ck s ic h t  au f die bestehenden vielen M e in u n g s- 
yerschiedenheiten u n d  die da raus en tsp ringenden  M ifs- 
helligkeiten bei den U n te rsu ch u n g sm e th od cn  a u f  ge- 
nannten Gcb ieten ve rd ien t das V o rge h e n  des Ye re in s 
die w arm e U n te rstu tzung  a lle r Betheiligten. W i r  s in d  
in der L age  m itzutheilen, dafs a lle  sich  fu r  d ie Sache  
interessirenden C h e m ike r zur T h e iln a h m e  an  den B e 
rathungen w illkom m en  s in d  u n d  fo rd e m  zu recht 
zahlreichem  B esuch e  auf.

l)ie Wirknngsweise der Sclenktriigcr-Briicken

ist yo r  kurzem  den M itg lied e rn  der H oya l-In st itu - 
tion in L o n d o n  seileris des a is E rb a n e r  der F o rth b ru cke  
bekannten In ge n ie u rs  B . B a k e r  a u f  recht gre ifbare  
A rt  Yeran sehau lich t w orden. D ie  hier/.u yerwendete 
Y o rr ich tu n g  enthalt, w ie  der beifo lge iide H o lzschn itt 
zeigt, alle no thw end igen  T h e ile  e iner so lchen  B ru cke

in  einfachster Gestalt. D a  s in d  a is H aup tp fe ile r zwei 
Stiih le, au f denen die „C on so ltrage r* ruhen . In  den 
G u rtungen  derse lben unterscheidet m an deutlich  die 
Z u g -  v on  den D ruckg liede rn , und  zw ar s ind  die letz- 
teren d u rch  v ie r lose  StOcke gebildet, die s ich  unten 
gegen die S tuh lkan te  stem m en und  oben d u rch  die 
Zugg lied e r gehalten  werden. D a  ist  fe rner der m itl- 
lere, v o n  den se itlichen  B ru cke n k firp c rn  gestutzte, 
frei aufliegende T rager, a u f  w e lchem  a is L a st  ein 
junge r Japane r —  nach  »En g in e e r in g  N ew s«  der gei- 
stige  U rh e b e r  der s in n re ic h e n  Sch au ste llu n g  —  ruht. 
N a tu rlich  s in d  die au fse ren  A rn ie  der se itlichen 
B ru ck e n k o rp e r  geb uh rend  yerankert, ein  U m stand, 
dessen W ich t ig k e it  der Y e rsa m m lu n g  du rch  einen 
Zu fa ll se h r  deutlich  da rgethan  w urde. A is  n am lich  
e in  M itg lied  au s  Ve rsehen  gegen das A nke rm aue rw e rk  
stiefs, gerie th  der ganze B a u ,  besonders auch  „die 
L a s t “ in  se h r  bedenkliche  S chw ankungen . —  D a  der 
Sche rz  dem  F a ch m a n n  zw ar n u r  zu r Erhe ite rung, 
a llen  A n d e re n  aber zur Y e rd e u ll ic h u n g  und  B e le h ru n g  
dienen  kann, haben  w ir  geglaubt, das B ild c h e n  u n 
seren  Le se rn  n ich t  Yorenthalten zu sollen.

(Centra lb latt der Bauye rw a ltung .)

A. v. Groddeck f .

A m  18. Ju li ye rsch ied  nach  schw e re r K ra n kh e it  
der B e rg ra th  Dr. A l b r e c h t  y o n  G r o d d e c k ,  D irec- 
tor der ye re in igten  Bergakad em ie  u n d  B e rg sch u le  zu 
C lausthal. G eboren  zu D an z ig  am  25. A u g u s t  1837, 
ab so lv irte  er das G ym nasium  dase lbst u n d  besuchte 
d a nn  die U n ive rs ita t  Berlin , sow ie  spfiter da s Co lle 
g iu m  C a ro lin u m  in  B raun schw e ig . H ie r  en tsch lo ls  
er sich, H u ttenm ann  zu w erden, p raktic irle  zu dem  
Zw eck  au f ye rsch iedenen  W e rk e n  (Zorge, KOn igshutte, 
Gleiw itz, F r ied r ich shu tte ) u n d  setzte d a rau f se ine  
S tud ien  au f den U n iyersitaten  B e r lin  u n d  B re s la u  fort. 
V o n  M ichae lis  1862 b is  d a h in  1863 besuchte er die 
B e rg s c h u le *  zu C laustha l, n a h m  d a n n  eine Ste lle  a is 
C hem ike r in  P r iva td ien sten  an, die er yerliefs, um  
am  4. M a i 1864 a is L e h re r  an  ob iger A n sta lt  e inzu- 
treten. N a c h  A b la u f  des P robe jah re s erfolgte unter 
dem  20. Ju li 1865 se ine  defin itive  A n ste llu n g  a is 
L e h re r. A m  15. Ju li 1867 ub e rtrug  ih m  das kOnigl. 
B e rg - u n d  Fo rstam t die Geschafte a is D irecto r der 
Bergakadem ie  com m issa risch , w o ra u f am  1. Janua r 
1871 die defin itive  E rn e n n u n g  zum  D irecto r erfolgte, 
w e lchen  Po sten  v. G r o d d e c k  b is  zu se inem  T o d e  
m it PflichU reue, U m s ich t  u n d  E rfo lg  bekleidete. A m
16. Ju n i 1872 erhielt er den C harakte r a is Bergrath .

v. G r o d d e c k  w a r  ein  yo rzug liche r L e h re r  u n d  
Forscher. Se in e  klare, lebendige  V o rtragsw e ise  fesselte 
die ZubO re r ungem ein. A lle n  w a r  er zug le ich  ein 
treuer Berather, y ie len e in  F reund .

*  D e n  T ite l »Bergakaderc ie« erh ie lt d ie Anstalt, 
o hne  irgend  w elche  A e n d e ru n g  ih re r  O rgan isation , 
erst im  Jah re  1864, um  V e rw ech slu n ge n  m it den zur 
A u sb ild u n g  v on  Unteroffic ianten  d ienenden B e rg schu len  
yorzubeugen.
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D ie  A rbe iten  v. G rod deck s au f den Gebieten der 
G eognosie  un d  Lagerstatten lehre  besilzen  dauernden  
W e rth . In  weiten K re ise n  bekann t s in d  die W e rk e :  
» A b r ifs  der G eognosie  des H a rze s *  1871 u n d  1883, 
sow ie : »D ie  L e h re  v on  den Lagerstatten  der Erze® 
1879.

Y o n  den zah lre ichen  A b h a n d lu n g e n  se ien n u r  dic 
fo lgenden angefu lirt: »U eber die E rzgan ge  des n o rd 
w estlichen O berha rze s*. (Ze itsc lirift der dcutschen  
gco log iscben  Gese llschaft 1806.) »U eber die schw arzeń  
obe rharze r G angtbonsch ie fe r«. (Zeitschr. der deutschen 
geo log isc lien  G ese llschaft 1869.) » Z u r K e n n tn ifs  e in igcr 
Sericitgeste ine, w elche  neben u n d  in Erzlagerstatten  
auftreten.« (Neues Ja h rb u cb  fu r  M ine ra lo g ie  etc. 1882,
II,  B e ilage -Band.) »Zu r K e n n tn ifs  der g ru n e n  Gesteine 
v o n  M itte rbe rg  im  Sa lzb u rg isch e n .*  (.lahrbuch der 
kaiserl. kon ig lich e n  geo log isc lien  Re ieh san sta lt  1883.) 
»Ueber da s V o rko m tn e n  von  Q uecksilbererzen  am  
A va la -B e rge  bei B e lg rad  in  Serbien.® (Ze itschr. fu r 
Berg-, H u lte n - und  Sa linenw esen  im  p reu fs ischcn  
S taa le  1885.) »Ueber L»gergange.«  (Berg- u n d  hfltten- 
m an n isch e  Z e itung  18S5.)

A u c h  a is M en sc li g cnofs  v. G roddeck  a llgem eiiie  
L ie b e  un d  Y e r e h ru n g ; d ie s zeigte sieli in  he ryor- 
tretender W e ise  du rch  die gro fse  B e th e ilig u n g  aller 
K re ise  der B e y o lke ru n g  bei dem  am  21. Ju li stattge- 
habten  fe ierlichen Begriibn isse.

(G liem iker-Ze itung.)

B e k a n n t  m ach u  ng.

D ie  se it e iner R e ih e  y o n  Ja h re n  v o r  E in tr itt  des 
sturkeren H e rb stve rke lirs  se itens der drei R h e in ise h - 
W estfa lischen  E ise n b ah n ve rw a ltu n ge n  an  das ye rkeh rs- 
tre ibende P u b lik u m  gericliteten A u ffo rd e ru n g e n : du rch  
geeignete M a fsn a h m e n  se inerse its die B em iiliu n ge n  
der E ise n b a h n e n  zu r B ew a ltigung  des regc lm a fsig  
w iede rkeh renden  e rhoh ten  G ute rverkeh rs  zu unter- 
stiilzen, haben  dank  der v o n  v ie len  Se iten  gew ahrten  
bere itw illigen  M itw irk u n g  zu dem  e rfreu lichcn  R e 
sultate gefuhrt, dafs auch  den durch  den  lebhafteren 
V e rk e h r  bed ingten  e rhohten  A n fo rd e ru n ge n  an  die 
E ise n b a h n ye rw a llu n g e n  im  allgem einen  h a ten tsp rochen  
w erden  kOnnen.

D a  indefs d ie E r fa h ru n g  gezeigt ha t, dafs der 
vo rhand ene  Locom otiv - u n d  W agenbestand , ob sc lion  
fiir die gew ohn liche, im  vo rau s  zu iibersehende  Ve r- 
keb rsste ige rung  gen iigend  bem essen, d a nn  n ich t v o llig  
au szure ichen  pflegt, w enn  d u rch  au sn ah m sw e isc  V e r- 
keh rs-V e rh a ltn isse , w ie : n iedrige, d ie SchilTahrt be- 
h indernde  W asse rstiinde, gun stige  C on junc tu ren  in 
w ich tigen  Zw e igen  der In d u strie  u n d  der gew erb licben  
Tb iU ig ke it  oder son stige  n ich t vo rhe rzu sehende  U n i- 
stande ganz au fse rgew O hn liche  A n fo rd e ru n ge n  Kestellt 
werden, so se lien  s ich  die unterzeichneten E ise n b ah n - 
ve rw a itungen  veran lafst, auch in  d iesem  Jah re  das 
ye rke lirstre ibende  P u b lik u m  zu ersuchen, den H erbst- 
und  W in te rbedarf, in sbe sond e re  K o h le n  u n d  Koks, 
sow eit d ieses irgend  a n g a n g ig  ist, bere its in  den 
Som m ern iona ten  un d  v o r  E in tr itt  de ssta rke re n  H erb st- 
ve rke h rs  zu  decken.

N am entlich  ist  es d r in ge n d  e rw n n sc h t , dafs der 
B ezug  der H a u sb ra n d ko h le n  n ich t  auf die H erbst- 
nionate verschoben, so n d e rn  sch o n  jetzt bew irkt w ird , 
und  dafs die K o h le n lm n d le r  m it dem  Bezuge  ih re r  
V e rka u fsvo rra th e  fruhze it ig  beginnen, dam it der W a ge n - 
pa rk  n ich t auch  fu r  diese T ra n sp o rte  in  der Herbstze it 
in  A n sp ru c h  genom m en  w ird ,  w o er in  erhohtem  
M afse  zu r B e fo rd e ru n g  der la ndw irth scha ft lic hen  P r o 
ducte u n d  des geste igerten Bedarfe s derjenigen indu- 
strie llen  W e rke , w elche  n ich t in  der L age  sind, 
V o rra th e  a u f  liingere  Zeit zu lialten, herangezogen 
w erden  m ufs.

U n te r allen U m standen  e rsche int es jedoeli e r
fo rde rlich  , da fs sa inm tliche  E m p fan g e r v o n  Ko lilen , 
e in sch lie fslich  der Gasansta lten  und  industrie llen  W erke, 
sow eit es bei der A r t  ih re s Betriebes irgend  thun lich , 
v o rso rg lic h  so  v ie l V o r ra tb  ansan im e ln , dafs sie  gegen 
etwaige vo rube rgehende  S to ru n g e n  im  E ise n b a h n - 
betriebe m O glich st s iche r gestellt sind.

E n d lic h  e rsuchen  w ir  das ye rkeh rstre ibende  Pu b li-  
kum , s ich  die sch leun ige  Be- u n d  E n t la d u n g  der W a ge n  
ange legen  se in  zu la s s e n , u m  den E ise n b ah n ve rw a l- 
tungen zu e rm oglichen, so  lange  dieses im  OITentlichen 
In teresse  irgend  an g an g ig  ist, v on  e iner allgem einen 
E in sc h ra n k u n g  der Ladefristen  abzusehen.

E lb e rfe ld  u n d  Ko ln , den 22. Ju li 1887.
Kgl. E ise n b ah n -D ire c t ion . K g l. E ise n b a h n -D ire c lio n

(links- u. rechtsrh.).

Marktbcriclit.

D u s s e l d o r f ,  den 30. A u g u st  1887.
D ie  in  u n se rm  letzten Berich te  gesch ilderte  g u n 

stige  S ituation  im  E i s e n -  u n d  S t a l ) l g e s c  h a f t  
dauert be i fester M ark tlage  unye randert fort. D ie  
A u ftrage  laufen in  du rcha u s befried igender WTeise ein 
und  so lche  m it  kurzer L ie fe rfr ist  s in d  in  a llen  A rt ike ln  
n u r  se h r  schw e r unterzubringen. R e so n d e rs  auffallend 
ist der au fse ro rdentlich  starkę  B e d a if  an  Baue isen  
fu r  alle grofseren  S ta d te ; derselbe lafst n ich t n u r  au f 
eine aufse rst lebhafte Bauthatigke it, sond e rn  auch  au f 
zunehm ende  V e rw e n d u n g  v o n  E ise n  bei Bau ten  aller 
A r t  scliliefsen. D e r am erikan ische  M a rk t  b le ibt an- 
d aue rnd  fest; d ie dortigen  A b n e h m e r  deutscher E r-  
zeugn isse  haben  s ich  b is  E n d e  des Ja h re s  gedeckt 
un d  bereits U n te rh a n d lu n ge n  fu r  das l. Q uarta l 1888 
angeknup ft; d iese lben haben  jedoch  n o ch  n icht zu 
A b sch lf lsse n  ge fuh rt, da  die h ie sigen  W e rke , in  E r -  
w a r lu n g  hC herer P re ise ,  m it  E ngagem en ts zuruck-
li alten.

F u r  K o h l e n  b ildet der abge laufene M on a t ge- 
w O hn lich  die stillste  Zeit im  Jahre, da  s ich  e rfahrungs-

m iifs ig  der W in te rb e d a rf erst im Lau fe  des Septem ber 
bem erk lich  m a c h t;  zudem  w u rd e  der Y e rsa n d t  durch 
die ungun st igen  W a sse rve rh a ltn is se  des R h e in s  und  
hoh e n  SchifTsfrachten in  S c h ra n ke n  gehalten. Trotz- 
dem  haben  Gas- u n d  G asflam m koh len  ih re n  P re is  be- 
hauptet. K o k sko h le n  s in d  se h r  fest u n d  fu r  K o k s  ist 
bei w esentlicher P re isste ige rung  aufse rst lebhafte N a c h 
frage  yorhanden . E s  ist zu hoffen, dafs die K o k s - ' 
p roducenten, m it R u c k s ic h t  a u f  die Iloch o fe n in d u str ie  
u n d  in richtiger W u rd ig u n g  ih re r  e igenen Interessen, 
in  E rh O h u n g  ih re r  P re ise  M a fs lia lten werden.

D e r M a rk t  fu r N a ssau ische  E r z e  ist fest u n d  auch 
fu r  au sland ische  E rze , d ie n u r  sch w e r  zu erhalten 
sind, m ussen  h o h e re  P re ise  angelegt werden. U nter 
d iesen U m sta nden  ist es lebhaft zu beklagen, dafs 
der rhein isch -w estfa lischen  In d u strie  die Y e rw e n d u n g  
d e r m achtigen  E rz la ge r in  L o th r in g e n  du rch  die hohen  
F rach ten  im  allgem einen  u n m u g lich  gem acht w ird. 
D ie se  B e h in d e ru n g  fallt u m  so  schw e re r in s  Gewieht, 
da  der einzige E rsa lz ,  d ie in  fruhe ren  Zeiten ange- 
sam m elten  Pudde lsch lacken , nahezu  ye rb ra uch t ist und
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die h ie sigen  W e rke  dem gem afs gezw ungen  se in  w er
den, einen bedeutenden T h e il ih rc s  B ed a rfs  an T h o m a s -  
eisen im  A u s la n d e  zu decken. D a  nach  den von  
m afsgebender Ste lle  e rgangenen E rk liiru n ge n  a u f  eine 
entsp rechende E rm iifs igu n g  der E ise n b ah n frach te n  
n icht zu rechnen  ist, so  k ann  A b h u lfe  n u r  die K a n a -  
l i s i r u n g  d e r  M o s e l  gew ahren. D ie  Verzflge rung 
der H e rste llu n g  d ieser hO chst bedeutungsvo llen  W asse r- 
strafse w ird  dem  A u sla n d e  grofse  M engen  v on  A rb e it  
u n d  Kap ita ł zufiihren.

A u f  a llen  Gebieten des R o l i e i s e n m a r k t e s  
zeigt s ich  lebhafte Nachfrage, die n u r  sch w e r befriedigt 
w erden  kann, da  in  e inzelnen So rte n  s ich  effectiver 
M ange l bem erkbar m acht. D em gem afs ist auch  im  
Ju li w ieder e i n e  A b n  a lu n ę  der V o r rS th e  e inge
treten, sow e it m an , im  V e rg le ich  zu den V e rha lt- 
n issen  in  E ng land , u be rba up t im  h ie sigen  B ez irke  v on  
V o rriith e n  sp rechen  kann. D ie se lben  bezifferten sich  
in R h e in lan d , W estfa len  und  N assau  in  allen Sorten  
am  Sch lu fs  des M on a ts  Ju li au f 97 212  t, a lso  n u r  
au f 75,49 % der M on a tsp rod u ction  v o n  128 782  t.

D ie  in  u n se rm  letzten B e r ich t  vorhe rge sehene  
E rh o h u n g  des P re ise s fiir  P u d d e l r o h e i s e n  ist e in 
getreten, jedoch n u r  m it  J l  1 per Tonne . E s  ist 
in b ohem  M afse  anzue rkennen , dafs der V e rb a n d  
der Pu dde lrohe isen  - P roducen ten , der dringenden  
N achfrage  gegen iiber, m it  der P re isn o rm iru n g  im  
Interesse der W alzw erke  so  v o rs ic h lig  zu W e rk e  geht 
und  sich  dadu rch  auch  das V e rd ie n st  e rw irb t, den 
M a rk t in  ru h ige m  G ange  zu erhalten. So llten  freilich 
die K o ksp re ise  n o ch  weiter in  die H ó lie  ge b en , so 
w urd e  es dem V e rb a n de  kau m  m e h r  m og lich  sein, 
weiter Z u r iic kh a ltu n g  zu  uben. D ie  F o lg ę  w iirde  
S ch a d igu n g  der W a lzw e rke  in  ih re r  Exportfah igke it, 
E in sc h ra n k u n g  des V e rb ra u ch s  v o n  R oh e ise n  und  
dem gem afs auch  des B ed a rfs  an K o k s  sein. In  
G i e f s e r e i r o l i e i s e n  ist  d ie N ach frage  recht be- 
deutend, da  au ch  den  G iefsereien u n d  M a sch inen - 
fabriken grSfse re  A u ftrage  zugegangen  sind. In  T h o 
lu a s e i  s e n  ist die H e rste llu n g  fiir den V e rb ra u ch  
kaum  a u śre ic h e n d , da  ganz be sonde rs fu r Fabricate  
aus weic.hem S ta h l se h r  bedeutende A u ftriige  vor- 
liegen.

D ie  v o u  27 W e rk e n  eingelaufene Statistik  ergab im  
einzelnen fo lgendes R e su lta t:

V o rra th  an  den H o ch o fe n :
En d e  Juni. E n d e  Juli.

Tonncu Tonnen

Q ualitats-Pudde le isen  e in sch lie fs-
lich  S p ie g e le i s e n ................... 35 219  29  405

O rd in iire s Pudde le isen  . . . .  3 9 3 2  2 7 6 1
B e s se m e re ise n ............................ 29  863  34  102
T h o m a s e i s e n .......................  4 144______ 4 703

S u m m a  73 158 70  971

D ie  von  9 H ocho fenw e rken  p ro  Ju li aufgegebene 
Statistik  fu r  G iefsere irohe isen  stellte s ich  in  ih rem  
G esam m tresultat w ie  fo lgt:

D e r V o rra t li an den H ocho fen  betrug:

E n d e  Juni. E n d e  Juli.
Tonnen Tonnen

No. 1..................  10 691 11 867
» I I ...............  5 405  6 391
» I I I .  . . . . . 7 853  8 073

S u m m a  23  949 26  241

U ltim o  Ju li w aren  a u f  L ie fe ru n gen  fest abge- 
sc h lo sse n :

No. 1...............  41 065  t
» I I ...............  6 4 8 4  t
» I I I ...............  15 068  t

S t a b e i s e n .  D ie  am  1. A u g u s t  eroffnete gem ein- 
sam e Verkaufsste lle  des V e rh an d e s  r h e in isc h -  west- 
falischer W a lzw e rke  w ird ,  w ie  o hne  U eb e rtre ibung

IX.7

gesagt w erden kann, m il A u ftragen  fO rm lich  besturm t, 
da  die H a n d le r  A n stre n g u n ge n  m achen, um  s ich  b is 
in  das F rO h ja h r  nachsten  Jah re s zu decken. D ie sen  
A n fra ge n  gegen iiber bew ah rt  die Ve rkau fsste lle  aber 
eine grofse  Z u riic kh a ltu n g , da  es in  ih rem  w oh l- 
ve rstandenen  In te resse  liegt, den natu rlichen  Procefs, 
nach  w e lchem  s ich  das in  den Il iin d e n  der H a n d le r  
befind liche  Q u an tu m  von  T a g  zu T a g  verm indert, 
n ich t d u rch  d ic T h a t ig u n g  neuer A b sch liisse  zu stóren. 
G rofsen  Schw ie rigke iten  begegnet die Yerkaufsste lle  
be i U n te rb r in g u n g  von  A u ftragen  fu r  den augenb lick- 
lichen  Bed arf, da  die W e rk e  fiir  ku rze  L ie fe rfristen  
kaum  noch  etwas uberne lim en  konnen. W o  dies 
dennoch  geschiebt, w erden  hOhere a is d ie festgesetzten 
Z on e n -G ru n d p re isc  gefordert und  m eistens auch  sch la n k  
bew illigt.

D ie  v o n  22  W e rke n  gegebene Statistik  zeigte 
fo lgendes R e su lta t:

Ju li Jun i
Tonnen Tonnen

M o n a t sp ro d u c t io n ..................  25 229 29  967
V e rsa n d t  w ah rend  des M on a ts  23 656 31 315
N eu  e ingegangene  Beste llungen  35 043  4 4  021

D ie  ge ringere  P roduc tion  u n d  Specification  im  
Ju li ist d a ra u f zu ruckzu fuh ren , dafs gerade die be- 
deu lendsten  W e rk e  in  der ersten Ju liw oche  m it der 
In ve n tu r  beschaftigt waren.

W e n n  das Gesch&fl in  B I  e c h  e n ,  nam entlic li 
sow e it grobe  B leche  in Betrach t kom m en, s ich  auch  
n ich t  ganz so  lebhaft zeigte, w ie  in  H ande lse isen, so  
befried ig len  J ie  e ingegangenen  Auftr iige  doch  derart, 
dafs in  der letzten am  20. d. M . abgehaltenen Genera l- 
V e rsa m m ln n g  des V e rb a nd e s  rhe in isch -w estfiilischer 
B lech fabrican ten  v o n  ve rsch iedenen  Seiten se h r  lebhaft 
fiir e ine E rh o h u n g  der Ke sse lb le ch -G ru ndp re ise  e inge
treten wurde. D a  g le ichze itig  der Gedanke, auch  fu r  die 
ye re in igten  B lechw a lzw erke  ein V e rka u fs-S yn d ica t  zu 
bilden, eine derart g iin stige  A u fn a h m e  fand, dafs sofort 
eine C o m m iss ion  gew iih lt un d  m it den yorbere itenden 
Sch ritten  beauftragt w u rd e , so  glaubte m an , m it 
R iic k s ic h t  a u f  d iesen U m sta n d , vorliu if ig  v o n  e iner 
P re ise rh o h u n g  A b sta n d  nehm en  zu sollen.

In  S t a h l  d r a h t  s in d  die W e rk e  b is  E n d e  des 
Jah re s m e istens fiir  A m e r ik a  vo ll beschaftigt und  es 
laufen bereits A n fra ge n  fu r  das 1. Q uarta l 1S88 ein, 
au f w elche  dio W e rk e  jedoch, au s dem  bereits an- 
ge fuhrten  G runde, n ich t  e ingehen. In  den letzten 
T a ge n  ist  in  A m e r ik a  der P re is  fu r D ra h t  w ieder um
2 J l  pe r T o n n e  gestiegen.

In  E i s e n b a h n m a t e r i a l  s ind  die W e rk e  stark 
beschaftigt und  m u fs auch  h ie r  des e rfreu lichen  S ieges 
gedacht w erden, den die deutschen Sch ienenw erke  in 
letzter Zeit bei den V e rgebungen  in  H o lla n d  u n d  
D a n e m a rk  gegen die be lg ische  u n d  eng lische  Con- 
currenz e rrungen  haben. W i r  s in d  der festen U eb e r
zeugung, dafs das Sch iencngescha ft  iibe rhaup t e iner 
besseren Z u ku n ft  entgegen geh t; denn es kann  n ich t 
ausb le iben , dafs be i der starken  B e scha ftigung  der 
W e rke  un d  den  h o h e re n  P re isen  der R oh m a te ria lie n  
auch  die In lan d p re ise  s ich  w esentlich  w erden  heben 
m iissen. A u o h  haben  w ir  G ru n d  anzunehm en , dafs 
der G edanke, die in te rnationa le  Sch ienenconvention  
zu reconstru iren, d u rchaus n ich t aufgegeben ist. Le ide r 
m ufs bem erkt w erd en , dafs d ie in land ischen  Iiisen - 
bahn -D ire ct ion en  w ieder grofse  M engen  H o lzschw ellen  
au sgescb rieben  haben, w ah re n d  im  A u sla n d e  dio Y e r
w e n d u n g  e iserner S chw e llen  in  starker Z u n a h m c  be- 
griffen ist. In  K le ine isenzeug ist be i guter N achfrage  
re ich lich  A rb e it  vorhanden.

F i i r  M a s c h i n e n f a b r i k e n  u n d  E i s e n g i e f s e 
r e i e n  hat s ich  in  neuerer Zeit das A rb e itsąuan tum  
w esentlich  gesteigert, nam entlic li die ROhrengie fse re ien  
haben  grofsere  A u ftn ige  zu buc lien  gehabt.

9
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D io  P re ise  stellten s ich  w ie folgt: 

K o h le n  u n d  K o k s :

F l a m m k o h l e n .......................
ICokskohlen, gew aschcn  . . .

» feingesiebte . .
C oke  fu r  H o cho fenw e rke  . .

» » Bessem erbetriob  . .

Jt, 5 ,6 0 -  
» 4 ,3 0 -

» 8,00-  
» 8,20-

Rrze:
R o h s p a t h ................................ » 9,50 -

• 6,20 
■ 4,(50

• 8,40 
- 8.60

■10,00
•12,00

-13,20
Gerosteter Spa the isen ste in  . » 11,50 -
So rao rro stro f. o.b. R o tte rd a m  . » 13,00-
S iegene rB raune isen ste in , p lio s-

p h o r a r m ............................» —  —
N assau isch e r R othe isen ste in  

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

R o h e ise n :

G iefsereie isen N r. I. . . .
» » 11. . . .

» I I I .  . . .
Q ua lita ts-Pudd e le isen  . . .

» » S icge rlan d e r
O rd in a re s  » . . . .
Bessem ere isen, deu tsch .Siege r-

lander, g r a u e s ..................
W e slfu L  Bessem ere isen  . . .
Stah le isen, weifses, u n te r0,1 %

P h o sp h o r ,  ab S iegen  . . .
Bessem ere isen, engl.f.o.b.W est-

k u s t e ................................ sh. 44.0 —
Th om ase isen , deutsches . . J t  43,00 — 44,00
Spiege łe isen, 10— 1 2 %  M angan , 

je nach  L a ge  der W e rk e  . > 49 ,00— 50,00
E n g l.  G ie fsere irohe isen  N r. I I I  

franco  R u h ro r t  . . . . > 53,00 —
L u x e m b u rg e r , ab  L u x e m b u rg  . » 33 ,60— 34,00

Gew alztes E ise n :

Stabe isen,w estfu lisches . . . »  115,00-118,00

» 54 ,00— 55,00 
» 5 1 ,0 0 -5 2 ,0 0  
» 48,00  —
» 46,50 -
» 4 3 ,5 0 -4 4 ,0 0  
» 44,00 —

» 46,00 —
» 48,00 —

» 45 ,0 0 — 46,00

Gruml- 
preis, 

AuiacliHlge 
nach der 

Scala.

W in ke l-,  F aęon - u. T ra g e r -E ise n  (G rund p re is)
zu a h n lich e n  G rtindpre isen  
a is  Stabe isen  m it  A u f-  
sch la ge n  n a c h  der Scala.

Bleche, Ke sse l- J t  150,00 —
» se cunda  » 135,00 —
» dunn e  . » 135,00— 140,00

Stah ld rah t, 5,3 ram
n e tto a b W e rk  » 106,00— 107,00 

D ra h t  au s  Sch w e ifs 
eisen, ge 
w o h n lich e r  » 106,00 —  

b esondere  Qualit;itcn —  —

A u s  E n g l a n d  w ird  berichtet, dafs sie li im  Cleve- 
lande r R ohe ise n ge sch a ft  d io S t im m u n g  in fo lge  von  
g ro fse ren  Ye rsch iffungen , be sonders nach  S cho tt land  
u n d  A m e r ik a ,  gebessert habe. F u r  den nachsten  
M o n a t  w ird  e in  se h r  lebhaftes Gescliaft erwarlet. 
In  S cho tt land  h ab en  g le ich fa lls  in  den  letzten 
T a ge n  die R oh e ise n ve rsch iffu n gen  bedeutend zuge- 
n o m m e n ;  geklagt w ird  jedoch ube r die gro fsen  R o li-  
e isen vo rr5 the , w elche  s ich  a u f  nahezu  915 000 t 
belaufen. A u d i  au s  anderen D istricten  lauten die N ach - 
r ichten  be fr ie d ig e n d ; so  z. B . hab en  in  Sou th -Sta ffo rd - 
sh ire  die Fa b rican ten  erheb liche  A b scb lu sse  m it  den 
Co lon ieen, be sonders m it  A u stra lien , m it  In d ie n  und  
den V e re in ig ten  Staaten, gem acht. G ro fse  T h a tig ke it  
h e rrsch t  im  N o rd e n  v o n  E n g la n d  un d  in  Schottland  
a u f  dem  Stah lm arkt.

In  den V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  ist  d ie L a ge  der 
E ise n - u n d  S tab l- In d u strie  zufriedenste llend ; in fo lge  
der au sla nd ischen  C oncu rrenz  ka n n  jedoch eine wesent- 
liche  E rh o h u n g  der R oh e ise n p re ise  n ich t  stattfinden. 
D e r  R o h e ise n im p o rt  ba t in  der ersten H a lfto  des 
Jah re s dem  Y o rja h re  gegenuber betrachtlieh  zuge- 
n o m m en ; er be trug  239  665 G ro ss  tons R ohe isen , 
gegen 182 114 t in  der ersten H alfto  von  1886. E n d e  
Ju li d. J. w a ie n  v o n  580  H ocho fen  309 im  Gang.

H. A. liueck.

Y ereins-Naelirichten.

Verein deutscher E isenhutten leute .

Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.
Boećker, Martin, B etriebsle ite r der A n to n ie n h u tte  in 

A n ton ienhutte , O ber-Sch le sien .
Caemmerer, F r., G iv ilin ge n ie u r, D u isb u rg  a. R h ., 

D u sse ldorfe rstra fse  81.
Goedeckc, Carl, C iv ilin ge n ie u r, Kgl. bayr. Bergrath , 

M in d e n  i. W ., S tiflsstra fse  22.
Mehrtens, John JI., In gen ieu r, B erlin -C ha rlo ttenbu rg , 

Sa lzu fe r 14 I.
Michaelis, II., Dusse ldorf, K ronp rin zen stra fse  2.

Neue Mitglieder:
Ahlemeyer, Georg, In ge n ie u r  und  G iefsereiehef der 

Soc iedad  de A lto s  H o rr io s ,  B ilb a o , En sanche , 
Gasa A re llano .

Greiner, Arthur, H u tten ingen ieu r, K ro m p a c h ,  Z ip se r 
Gomitat.

Hochgesand, Julius, P ro k u r is t  der H a sp e r  E ise n - und  
S tah lw e rke  v on  K rie ge r & Gie., H a sp e  i. W . 

SarJcdny, Max, M ilbesitze r und  D irecto r der E isen - 
w erksgese llschaft C o n co rd ia ,  D o b s in a ,  GOniorer 
Gomitat.

V e r s t o r b e n :

Gonsiorowski, Leon, In gen ieu r, Pa ris.

B iiclierschau.
F. Much, Elementarbuch der Steinkohlenchemie fiir  

Praktiker. 2 .  v e rm e h rte  A u f la g e .  G . D . 

B a e d e k e r  in  E s s e n .  6 4  S e ite n  8 °. 

P r e is  in  G a n z le in e n  1 <Ji GO 
D ie  neue A u flage  d ieser k le inen, aber inha ltre ichen  

Schrift, w e lche  1882 a is M a n u sc rip t  bei E. S trau fs  in  
B o n n  e rsch ien  und, obgle ich  led ig lich  zum  Le itfaden 
fu r  die U n te rk la sse  der B ó c h u m e r  B e rg sch u le  be- 
stim m t, doch  in  F a ch k re ise n  ra sch  weite Y e rb re itung, 
sow ie  yerd iente  A n e rk e n n u n g  fand, besitzt zah lre iche  
Y o rzu g e  v o r  der ersten. N ich t  n u r  ist der In h a lt

u m  etwa die Hfilfte ve rm ehrt, so n d e rn  sie  ist auch 
m it  einem  e ingehenden  Inha ltsve rze ich n ifs  versehen 
u n d  vom  neuen Ve rlege r ge schm ackvo ll ausgestattet 
w orden.

W a s  den In h a lt  se lbst an langt, so  giebt zunachst 
ein  „a llgem einer T h e i l "  dem  N ich tch e n iik e r  die 
noth ig sten  A u fsc h lu sse  ube r die chem ische  Zu sam m en - 
se tzung der Stoffe, in sbe sond e re  der o rgan ischen , und  
erlautert d ie fu r  d ie T h e o r ie  von  der E n tste h u n g  
der S te in koh le n  w ich tigen  Begriffe  V e rw e su n g ,  Y e r 
b re n n u n g  un d  V e rm od e rung . Im  „speciellen T h e il“, 
A b sc h n it t  I, w ird  da s ube r die A b s ta m m u n g  u n d  E n t-
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ste h u n g  der fossilen  B rennsto ffe  B ekann te  (n ich t zum  
ge ringsten  T h e il eine F ru c h t  w issen scha ft liche r F o r -  
sch u n ge n  des Ve rfasse rs) ku rz , aber se h r  k la r  u n d  
an sch a u lie h  abgeliandelt, w o ra u f die chem ischen  u n d  
ph y s ika lisch en  E igen scha ften , ih r  E in flu fs  au f die 
V e n v e n d u n g  der zah lre ichęn  K o h le n so rte u  und  die 
a u f die Seh inelzbarke it, sow ie  die au f die Z u sa m m e n 
setzung gegriiiidete E in th e ilu n g  B e sp re ch u n g  finden. 
D ie  be igegebenen A b b ild u n g e n  der be im  V e rkoke n  im  
T iege l ve rb le ibenden  R uck st iinde  haben  fu r  den 
P rak tike r besonderen  W e rth , da  sie v o r  A lle m  geeignet 
s in d .  die V e rsch iedenhe it  der K o h le n a rtc n  in s  helle 
L ic l it  zu stellen.

D e r II.  A b sc h n it t  h at d ie e rheb lichste  Y e rm e h - 
ru n g  erfahren. E r  behande lt die H e rste llung  der 
ve rkoh lten  und  ga sfo rm igen  B rennsto ffe  au s Ste in - 
koh le  und  geht besonders auch  a u f  die neuesten 
Fo rtschritte  in der K o ke re i (G e w innung  und  V e ra r- 
b e itu n gd e r N ebenerzeugn isse) u n d  de rH e izga se rzeugung  
(W asse rga s) ein. E in  N ach trag  giebt A u sk u n ft  ube r 
die v on  P rak tike rn  m it e infac lien  H u lfsm itte ln  aus- 
fuh rba ren  U n te rsu ch u n g e n  au f A sc h e  und  Feuchtigkeit.

D a s  B u c h le in  b e d a rf bei dem  guten K la n g ,  den 
der N a m c  des V e rfa sse rs  in  den K re isen  der Fac li- 
genóssen  und  der T e c h n ike r  hat ,  ke iner w eiteren 
Em p fe h lu n g ; es h ildet n ich t das sc iiw achste  G lied in  
der Kette der w issen scha ft lichen  A rbe iten  des zur 
Zeit herufensten  Y e rlre te rs  der S te inkoh lenchem ie  
und  w ird  den K re is  se iner F reunde  w ach sen  sehen, 
selbst w enn  von  e inzelnen Seiten  auch  ferner ver- 
su ch t w erden  sollte  (vergl. die L ite ra tu rangaben  in 
der neuesten A u flage  v on  W a g n e rs  H a n d b u c h  der 
ehetn. Te ch n o lo g ie ) die A rb e it  F .M u c k s  todtzuschw eigen.

Beckert.

Anton von ICerpelys Bericht iiber die Fortschritte 
der Eisenhiitten-Technik in den Jahren 1S8± 
und 1885. Nebst einem Anhang, enthaltend 
die Fortschritte der ubrigen melallurgisclien 
Gewerbe. Herausgegeben von Dr. Bernliard 
Kosraann. Neue Folgę 1. und 2. Jahr
gang (der ganzen Reihe 21. und 22. Jahr
gang). Mit 15 lithographirten Tafeln. 
Leipzig bei Arthur Felix.

Der U m fa ng  se iner D ie n stge sch a fte , entnehm en 
w ir  der Y o rre d e , h inderte  H rn . A n t o n  B i t t e r  
v o n  K e r p e l y  an  der w eiteren F o r t fu h ru n g  des vor- 
liegenden, unseren  Le se rn  sch o n  au s fr iihe ren  Be- 
sprechungen  bekannten  B e r ich te s,  im  A u ftrage  des 
Verlege rs un te rzog  s ich  derselben dahe r der K o n ig l.  
preufs. B e rga sse sso r  a. D. und  P r iva tdoce n t an  der 
U n ive rs ita tzu B re s la u , H r. D r. B e r n h a r d  K o s m a n n ,  
durch  se ine  fru ch tbare  sch riftste lle iische  Th atig ke it  
auf h u ttenm ann ischem  Gebiete yo rthe ilh a ft  bekannt.

D e r jetzige H e ra u sgebe r hat au s den fruheren  
Berichten n u r  d ie bew ahrte  A n o rd n u n g  des Stoffes 
zum  A n h a lt  genom m en ; ist  auch  an  der S t irn  des 
T ite ls der N am e  des B e g ru n d e rs  be ibeha lten  w orden, 
so  ist d ie s n u r  ge schehen , um  dem  Le se rstam m e 
die G ew ahr zu geb en , da fs diese Berich te  in  se inem  
S inno  fe rnerh in  e rsche inen  sollen, im  u b rige n  hat der 
Genannte der B ea rb e itu n g  yo llstan d ig  fern gestanden, 
sie ist y ie lm ehr das eigenste W e rk  des neuen H e raus- 
gebers.

D ie  D u rc h le su n g  e inze lner K ap ite l des 407  Seiten  
starken B u c h s  h a t  u n s  zu der U eberzeugung gefuhrt, 
dafs der neue H e ra u sgebe r se ine r ke inesw egs le ichten 
A u fgab e  m it g ro fsem  F le ifse  u n d  Sach ke n n tn ifs  ge- 
recht gew orden  ist,  u n d  dafs w ir  dahe r die neue 
Fo lgę  des W e rk s  in  g le iche r W e ise  w ie  die fruhe ren  
A u sgab e n  allen F a ch ge n o sse n  au f das w arm ste  em 
pfehlen konnen. D e r re ich lia ltige  Sto ff ist yo rzug lich  
gesichtet u n d  vom  Ye rfa sse r du rchw eg  beberrscht,

so  dafs in  dem  C o m p end ium  vie le  ein  w illk o m m e n e s 
M itte l erb licken  durften, u m  s ich  a u f  dem  Lau fe n d en  
zu erhalten. Z ah lre iche  B e ru fsgeno ssen  haben  auch  
dem  Keferenten sch o n  die Y e rs ic h e ru n g  gegeben, 
dafs ih n e n  die Berich te  u n en tb eh rlich  gew orden  sind.

D e r U m s t a n d , da fs durch  die P e rso n  des neuen 
H erausgebers die Bea rb e itung  der specifisch  deutschen 
L ite ra tu r n ahe r geb racht ist, w ird  auch  n ich t  yerfeh len, 
dem W e rke  specie ll in  u n se rm  Vaterlande  neue Freunde  
zuzu fuhren.

Das Verzinnen, Yerzinken, Verniclceln, Yersłahlen, 
und das Ueberziehen von Metallen mit an
deren Metallen iiberhaupt, von Friedrich 
Hartmann. II. Auflage. A. Hartlebens 
Yerlag, Wien.

D ie  K ap ite l,  w elche die Nr. L X X V I  der 
chem isch  - techn ischen  B ib lio thek  des A . H art- 
lebenschen  V e r la g s  b ild e n , s in d  fo lgende: E in le i-
tu n g ; die E igenschaften  der M etalle ; zu schutzende 
u n d  zum  S c h u lz  d ienende Metalle ; das Ve rz innen  im  
a llge m e in e n ; das V e rz in n e n  v o n  E isenb le ch  oder die 
Fa b rica t ion  des 'W eifsb leches; das V e rz innęn  des 
E isenb le che s n a c h  dem  englischen  V e r fa h re n ; das 
V e rz in n e n  des E isenb le che s nach  deutschem  Ve r- 
fah re n ; das Y e rz in n e n  au f m echan ischem  W ege ; das 
V e rz innen  von  K u p fe r  und  M e ss in g ;  das Y e rkup fe rn ; 
das V e rz in ke n ; das U eberziehen von  M etallen m it 
Q ueck silbe r; das V e rs ilb e rn ;  da s V e rgo ld en ; die 
F e u e ry e rg o ld u n g ; das P la t in ire n  oder Ueberziehen 
m it  P la t in ; das U eberziehen der M etalle  m it  and e ren  
au f elektro - chem ischem  W ege ; Ueberziehen m it 
M e ss in g  oder B ro n z e ; die D a rste llu n g  v on  O xyd a - 
t io n e n ; das P a t in ire n ; D a rste llung  farb iger Ueberzuge  
a u f  M e ta li; die H e rste llu n g  v o n  O xyd sch ich ten  au f 
M eta llen  zum  Schutze  gegen das Ilo sten .

A u s  d ieser IJebersicht geht die A u fgab e , w elche 
s ich  der V e rfa sse r  gestellt hat, zu r G enuge heryor. 
Uebe r den G rad  der W irk sa n ik e it  der v ie len  m itge- 
theilten Becepte verm Ggen w ir  ke in  U rthe il abzu- 
g e b e n , h ie r  he ifst es w o h l,  p ro b ire n  geht uber 
stud iren.

Statistics of the American and Foreign Iron Trades 
for 1886. Annual statistical Report of the 
American Iron and Steel Association. Phila- 
delphia: The American Iron and Steel Asso
ciation Nr. 261 South Fourth Street. 1887.

D ie se  v o n  Jam es M. S w a n k  m it  g ro fse r S a c h 
ken n tn ifs  u n d  h o ch st  bem erkensw erther Schne lligke it  
red ig irte  S tatistik  des am erika n ischen  E isengew erbes 
liegt seit E n d e  A p r il  in  bekannter, n u r  h ie r  u n d  da  
ve rvo lls lan d ig te r  A n o rd n u n g  vor. D a  die hauptsach- 
lichen  A n ga b e n  von  u n s  bere its in  der yorletzten 
A u sgabe  m itgethe ilt w orden  s in d  (siehe S. 283), so  be- 
gn u gen  w ir  un s  m it  d iesem  H in w e is,  dem  w ir  noch  
die Betne rkung  anfugen, dafs A b d riic ke  des werth- 
vo llen  B a n d c h e n s  zum  P re ise  v o n  2 ^ = 9 ^  von  der 
obengenannten  Stelle zu beziehen sind.

Geolojjie der amerikanischen Eisenlagerstćitten (ihs- 
besondere Michigan). Von Prof. E. Rcyer. 
Separatabdruck aus der »Oesterr. Zeitschrift 
fiirBerg-u. Huttenvvesen«.XXXV. Jahrg. 1887.

W ir  m achen  un se re  Le se r a u f  diese interessante 
A b h a n d lu n g  besonders au fm erksam . D iese lbe  bildet 
in  Y e rb in d u n g  m it H o fe rs  trefflicher U n te rsuchung  
ube r die am erikan ischen  E isene rz-Lage rsta tten  eine 
h u b sch e  E rga n zu n g  zu dem  Aufsatze  »D ie  E ise n 
indu strie  der V e re in ig le n  Staaten*, w elchen der Y e r 
fasser in  Nr. 1 d. J. von  »Stah l u n d  E isen«  ver- 
offentlicht hat.
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Das Eisen im Alterthum.
Culturgeschichtlich-technische Darstellung von G e o r g  M c h r t e n s ,  

E isenb ahn  - Bau- und  Betriebs - Inspector.

(Fo rtse tzu n g  aus v o r ig e r  N u m m cr.)
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V . B e i  d e n  L e l i  r m  e i s t c r n  d e r  G r i e c h e n  

u n d R  ó n i e r.

D ic  v o n  A lte rs  her nahe den erzreichen O u e llge - 
bieten des Euphratś u n d T ig r is  und  in  den Kustenstrichen 
des n iittellandischen und  schw arzen  M eeres sefshaften 
Yó lke rscbaftcn  sen iitischcr, arischer oder gem ischter 
A b k u n ft : I lebraer, Phón ic icr, Arm enier, A raber, L y d ie r
u. A., s ind  fur die Geschichte des E ise n s  v on  hervor- 
ragender Bedeutung, nicht etwa, w e il w ir  in ihren 
Gebietcn die altesten Statten der E ise n g e w in n u n g  nach- 
zuw e isen  verm ochten, sondern  w e il nach den unzw eifel- 
haften Zeugn issen  der K la ss ike r  des A bend landes von  
ihnen  aus asiatische K u n ste  der M etallbereituńg au f die 
iiltcsten Culturstatten Eu ropa s  iibertragen w orden  sind.

V o n  den genannten Vó lkerschaften  besitzen nur die 
H eb rae r eine eigene, geordnete politische G esch ich te ; 
sie liegt zw a r von  der Zeit ab, w o  Stam m vater Abraham  
um  2000 v. Chr., au f Jehovas Geheifs, aus der alten 
ćha lda ischen K ó n ig sstad t  U r  (S. 609) kam, um  sich in 
dem  v o m  L ib a n o n  beherrschten T ieflande (Kanaan) am  
m ittellandischen M eere  niederzulassen, b is zum  A u szuge  
der Juden aus A egypten  (S. 4 41), ziem lich  im  D u n ke ln ;  
in ih rem  weiteren Yerlaufe  giebt sie uns aber ein an- 
schauliches B ild  uber das L e b e n  und  T re iben  vieler 
Y ó lker, die m it dem  Re iche  Israel in  B e r iih ru n g  traten; 
som it ist sie an dieser Ste lle  ein geeigneter A u sg a n g s -  
punkt fur unsere Betrachtungen.

S ch o n  auf ih rem  Zuge  nach dem  gelobten Land e  
lcm ten  die Israeliten die Kunstfertigkeit der ihnen ent- 
gegentretenden feindiichen S tam m e in  der Metallbe- 
re itung  kennen. D ie sse its und  jenseits des jordans, 
bei den „Kanan ite rn , Hethitern, A m orite rn , H cvitern  
und  Jebusitern** fiel ihnen reiche Beute an G o ld, Silber, 
E isen, Z in n  und  B le i in  die H a n d e ;*  im  „Lande  der 
R ie se ti", bei den A m m on ite rn  in  Rabbath  sahen sie das 
eiserne Bett des R ie se n kó n ig s  O g  von  B a sa n ,**  das 
nach  M o se s  Beschre ibung „9  E lle n  lang  und  4 E li en 
breit“ w ar „nach eines M a n n e s  E llenb ogen“ gem essen 
und Josua yersprach den K in d e rn  Josephs den Besitz 
des W a ld e s  im  Land e  der Pheresiter .und R iesen, „d ie  
eiserne W a g e n  haben und m achtig  s in d ". * * *  D ic  
Bew affnung der Juden w a r  dam als mangelhafter ais 
diejenige der Kananiter, doch  w a r  das S ch w crt  bei ihnen 
a llgem ein  im  Gebrauch. E s  w ird  aber n irgends gesagt, 
aus w elchem  M etali es bestand, dafs es aus E ise n  sein

*  Jo sua  6, 19 und 24, —  22, 8. 
* *  5 M o s. 2, 1 1 .

* * *  Josua 17 , 16 und iS .

mufste, haben d ic Schriftste llcr w oh l a is se lbstverstand- 
lich  angesehen.

Zu D a v id s  und S a lo m o s  Zeiten w urde  das E isen  
von  den Juden allgem ein  fu r W erkzeuge, W affen  und 
Ackergeriithc verwendęt. D a v id s  R eg ie rung  w ar der 
G lanzpunkt oder —  w ie  m an  sehr bezeichnend auch 
sagen darf —  d ic eiserne A c ra  der israelitischen G c- 
schichte. Er, der ais J u n g lin g  sich v o r  dem  schw er 
m it E ise n  beschlagenen Spiefse des R ie sen  Goliath  
niclit furchtete, brach spater auf im m er die M a ch t der 
Ph iliste r und  anderer fremder Stam m e. D ie  aufruhre- 
r ischen  A m m o n ite r  legte er „ unter eiserne Sa ge n  und  
Zacken und eiserne K e ile “*  und fulirte so  im  w ahren 
S in n e  des W o rte s  ein eisernes Regim ent.

Sa lom o  vollcndete das W e rk  seines Vaters. D e n  
Tem p e l D av id s, zu dessen Bau  dic israelitischen G rofsen  
„5000 Centner G o ld , 10000 Centner Silber, 18000 
Centner E rz  und  100 000 Centner E i s e n " * *  beisteuerten, 
liefs er v o n  tyrischen K un stle rn  und Bauleuten auf dem 
Berge  M o r ia h  in bekannter Prac lit und  Herrlichke it 
errichten. H iram , K o n ig  v o n  T y ru s ,  sandte dem  S a lo 
m o  zu diesem  Zw ecke e igens einen Kunstlc r, ,.der in 
G o ld , S ilbe r, E rz ,  E ise n , scharlachen, rosinrotli und 
pelber S e id e " * * *  zu arbeiten verstand. Bem erkensw erth  
ist auch die Notiz, dafs alle Steine in diesem  y ic lbew un- 
derten Bau „vom  G run de  bis zum  D aclie  nach dem  
W inke le isen  gehauen und m it Sage n  auf allen Seiten 
ge schn itten ****  w aren“ . E s  liefsen sich n och  viele andere 
w ichtige  Bibelstellen,-]- w e lche  au f die E isenbcarbe itung 
B ezug  haben, an fiih ren; w ir  beschranken un s jcdoch 
au f die beruhm te Stelle uber den Bergbau im  Buche 
H iob : ,,Es hat das S ilber seine G an ge  und  das G o ld  
seinen Ort, da m an  cs schmilzt. E isen  bricht m an  aus 
der E rd e  und  aus den Ste inen schm ilzt m an das Kupfer. 
Fe rn  y o n  den W o h n u n g e n  bricht m an  den h inabhangen- 
den Schacht, durch die Fe lsen  w erden  G an ge  gebrochen 
und m an erforscht das D u n ke l und  die Todesnaclit.“ -j--[-

A u s  allcm  Ange fuh rten  geht zur G en iige  hervor, 
dafs die Juden in  der K u n st  der E isenbcarbe itung w o h l 
erfahren waren. S ie  verstanden das E ise n  vortrefOicli 
zu schm ieden und zu scliw eifscn, selbst das B lech- 
sch lagen  und das Vern ieten  des B leches w ar ihnen nicht 
unbekannt. D a fs  sic auch den Stah l kannten, entnehm en

*  2 Sam . 12, 31.
* *  i. C h roń . 30, 2 u. 7 .

* * *  2, Chroń . 2, 7 .
* * * *  1. K ó n ig e  7 , 9. und  1. Chroń . 21, 3.

-j- Vergl. eine Z u sam m enste llung  aller Ste llen  in
dem  W erke  v o n  D r.  Beck, S. 171 

-j"j- H io b  28 v. 1, 2 u. 9.
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w ir aus e inigen B ibelstellcn, dic un s zugle ich  der ar- 
n ienischen, arab ischenund  phón iz ischen  M etallbcrcitungs- 
K u n s t  nahcr bringen.

W e n n  der Propbet Jerem ias sagt: „M e in st  du 
nicht,* dafs etwa ein E ise n  sei, w e lches kónnte das 
E rz  und  E isen  v o n  M itternacht ze rsch la ge n ?" so deutet 
er h ierm it auf das E ise n  des N o rd en s  liin, das schon 
dic A egyp te r schatztcn (S. 4<|2)  und jedenfalls w o h l 
Stahl gew esen  ist. Ferner spricht der Prophet 
H c sc k ic l**  in seinem  K lage liede  uber den Fa li v on  
T y ru s  ausdruck lich  v o n  ,|Barsel a scho th ", d. h. w órtlich  
„gehartetes E ise n ",  und belehrt un s gleichzeitig daruber, 
dafs dieses E rzeugn ifs durch V c rm itte lung  der Ph on iz ie r 
aus A rab ien  kam .***

D a s  E ise n  des N o rdens, der Stahl, stam nite w ah r
sche in lich  aus dcm  nórd lichen  A rm en ien , w o  das V o lk  
T h u b a l se inen Sitz hatte, v on  w e lchem  der Propbet sagt: 
„Javan, T h u ba l und  M esech  haben m it d ir gehandclt 
und d ir (T y ru s )  le ibeigcne Leu tc  und  E rz  au f deincn 
M arkt gebracht .11 In  T h u b a l erkennt m an  das V o lk ch c n  
de rC ha lyb cr,da s am Pontu s-G estadc be iKe rasu s u n d T ra -  
pezus in  der nam lichen  Sudo st-Ecke  des schw arzen 
Meeres w oh n te , w o  dic Sage  v om  go ldenen V lic fse  
spielte; es ist das im  k lassischen A lterthum e so  hoch- 
beruhm te „ V o lk  der S ch m ie d c ", w e lches die H a rtung  
des E isen s  zu Stah l crfunden haben so li;  deshałb bringt 
m an m it ih rem  N am en  auch die griech ische  Beze ichnung 
fiir Stah l —  cha lybs —  in V c rb indung . N ach  josephus 
sind die Cha lybe r soga r N ach ko m m e n  des sagenhaften 
Thuba lka in , dessen N a m c  sich  aus dcm  A rab ischen  
und Hebra ischen  m it „ T h u b a l der S c h m ie d " oder auch 
„der E isen schm ied“ ubersetzen lassen  soli.

N ach  Aristoteles * * * *  w u schen  die Cha lybe r das 
Erz aus dcm  G ero lle  der F liisse  uud schm olzen in 
cinfachen Ile rden  das E ise n  daraus. W o llten  sie reine- 
res E ise n  (Stahl) erhalten, so  w uschen  sie das Erz  
w icderholt und verschm olzen  es dann unter Zusatz des 
Steines Py rim achus, der haufig  bei ihnen  gefunden 
wurde. D io d o r  sali im  Lande  der Cha lybe r noch  die 
Spuren ihrer e instigen Thatigke it und selbst bis auf 
den heutigen T a g  hat sich diese uralte E isen industrie  
im nórd lichen A rm e n ie n  erhalten. In  den steilen, hohen  
Bergen A rm cn ien s,  die einen Schauplatz der altesten 
W cltgesch ichtc bilden, denn vom  Ararat her schaute 
N oah , dessen N achkom m en  das Re ich  der Chaldaer 
grundetcu, auf die grofse W asserfluth, haben w ir  danach 
eine der altesten Statten der E ise n g e w in n u n g  zu suchen. 
A e schy lo s  (500 v. C h r.) nanntc darum  sehr bezeich- 
nend die H e im ath  der C ha lybe r das „Mutterland des 
E isen s11. -J-

N o c li grofseren E in flu fs ais die Cha lybe r ubten die 
Lyd ie r auf die G riechen  aus, deren Re ich  unter dem  
K ó n ig  K ró su s,  dcm  So lin ę  des A llyates, um  600 v. 
Chr. in hóchster B luthe stand. D o c h  handelte es sich 
bei den unm itte lbaren, wechselseitigcn Beziehungen 
zw ischen L yd ie rn  und  G riechen m ehr um  Ange legen - 
heiten des óffentlichen Lebens, ais um  technischc D in ge . 
Darum  erfahren w ir  durch die G riechen  zw a r viel v on  
dem G lanz der lyd ischen  Herrschaft, der U eppigkcit 
und Pracht des „go ldenen  Sard e s“, ihrer Hauptstadt und 
von  dem sprichw drtlich  gew ordenen Re ichthum  des K r o -  
sus und anderen D ingen , lerncn dabei aber w e n ig  von  
der lyd ischen Technik. N u r  Herodot-j-j- erzahlt un s  von  
emem silbcrnen M ischgcfa fs  m it e inem  Untersatz von  
g e l ó  tli et e 111 E isen , das G la uko s aus C liios, „der allein 
unter allen M enschen  die L ó th u n g  des E ise n s  erfunden 
hat“ , im  Auftrage  des A llya te s fertigte und der nach

* Jerem. 15, 12.
* *  Hes. 27, 19.

* * *  Dr. Beck, S. 170.
* * * *  de m irab. auscult. 49 ,
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seiner A n sich t  das „sehenswertheste unter allen anderen 
delphischen W e ibge schenken '1 war. Ferner erfahren 
w ir  von  D a im a c h o s,  einem  Schriftstellnr, der zur Zeit 
A le xand cr des G rofsen  lebtc, dafs dic L yd ie r  Me ister 111 
der Stah lbereitung w aren. E r  schreibt u. A .:  „ V o n  
Stahlsorten giebt es den Chalyb ischen, den von  Synope, 
den L yb isch c n  und  den Laccdam onischen. D e r  Chały- 
bische ist der beste fur Z im m crm anns - W erkzeuge, 
der Lacedam on ische  fur Fcilen, Bolircr, Grabstichel und 
M e ifse l; der L yd isch c  ist ebenfalls gceignet fiir Feilen, 
ferner fiir M csscr, Ra sirm cssc r und Raspc ln .“ *

Ae lter a is die A n sic d e lu n g  der Hebraer in Kanaan  
w ar die kleinasiatische N iedc rla ssung  der stam m ver- 
w andten Ph on iz ie r und Araber. S chon  um  3000 v, Chr. 
kampfte der iigyptische K o n ig  Snefru  m it den A ra bem  
um  den Besitz der Bergw crke  am  Sinai, und die 2000 
v. C h r. in  Aegypten einbrechendcn H o rd en  der H y k so s  
w aren  arabische W anderh irtcn . V o n  arabisch - pliótii- 
z ischen  Seefahrten und der arabischen Kuustfertigkeit. 
w ar schon  bei Gelegenhcit des H inw e ise s auf den in 
d ischen H ande l die Rede. (S. 528.)

D ie  alteste, vornchm stc K u n st  w a r  in A rab ien  das 
Schm ieden , deshałb hcifst dort jeder K iin stler 
„Schm ied ,“ * *  ahn lich  w ie in Skand inavicn , w o  m an 
lange  Zeit jede Arbeit, auch die geistigc, „Schm ieden11 
nannte.*** U nter den Schm ieden  standen die Schw e r- 
tcrschm iede oben an, und  m it beruhm ten Schwerter- 
k lin gcn  w u rd e , w ic  in  Ind ien , c in  fó rm licher Cu ltus 
getrieben. D e r  benachbarten Hauptstadt S y r ic n s,  dcm  
prachtigen Dam askus, am  Fufse  des Antilibanon, gebuhrt 
cin nicht geringer T h e il des R u h m s, den die arabischen 
W affenschm iede von  jeher davon  trugen. D am asku s  
w a r  ein urałter M a rk t der V ó lk c r;  es w urde  nach Bero- 
sus v on  K a in  selbst gegrundet; die O rientalen  lialten 
es fiir die alteste Stadt der W eit, denn M uham ed  vcr- 
legt dahin das 1’aradies. D e r  R u h m  der Sćhm icdekunst 
D a sm a sk u s ’ erfiillte dic W eit. D ie  assyrischen  Eroberer, 
Nebukadnezar und  T im u r,  fuhrten seine Schm iede  ais 
Gcfangene m it sich fort und K a isc r  D iok le tian  lcgtc 
dort eine grofse  W affenfabrik fur die róm ischc A rm ęe  
an. Seit cień Kreuzzugen  sind die Dam ascener K lingen , 
w enn  auch noch  bessere K lin g e n  aus Persicn  und 
T if lis  kom m en, in der ganzen gebildeten W e it  berulnnt 
gew orden.

E in  ebenso graues A lter w ie D am asku s  sehreiben 
w ir  S id o n  zu, der altesten Hauptstadt der zw ischen  den 
K u ste n  des M ittc lm eeres und  dem  L ib a n on  w ohnenden  
Phoniz ier. S ch o n  zu A b rah am s Zeiten fiihrte dies 
erfindungsreiche V o lk  v on  dort aus einen ausgedehnten 
Handel. W e n n  es der N achw e lt auch keine U rkunden  in 
F o rm  v o n  e igenen Schriften und Denkm alern  h intcrlassen 
hat, so  ist doch seine Bedeutung ais culturbringendc 
N ation  nicht m inder grofs, ais diejenige der Aegypter, 
A ssy re r  und Juden; denn die Schriften der K la ss ikc r  
bczeugen uns, dafs die in  allerlei Kunsten, insbesotidere 
auch im  Bergbau und der Metallbereitung w oblerfahre- 
nen Phon iz ie r nicht alle in „Lchrm e iste r der G riechen " 
w aren , sondern  au f ihren kuhnen Seefahrten „von 
S ierra  Le on e  und K o rn w a lłis  bis zur m alabarischen 
K iiste 11 asiatische Cu ltu r bis uber die G renzen der den G e 
bildeten dam als bekannten W e it h inaus getragen haben.

H erodot erzahlt uns im  A n fan ge  seines W erkes 
bei E rw a h n u n g  der Sage  vom  Raube  der Io  nach dem 
Zeugn ifs der persischen G csch ichtskund igcn  von  ihren 
Seefahrten (1700 v. C h r.) und H o m e r stelit ihnen das 
alteste Zeugn ifs iiber ihre Kuustfertigkeit aus, w enn  er 
im  23. G esange  der Iliadę den von  A ch ille u s  ais Kam pf- 
preis gespendeten „silbcrnen K r u g  v on  prangender 
K u n s t11 beschreibt:

*  D r. Beck a. o. O . S. 201.
* *  E in le itung  in das S tud ium  der arabischen Sprache 

von  Freitag. B on n  1861.
*** W e inho ld . A ltnord . Leben. S. 92.
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„ E r  umfafste
„sechs der M a fs ’ und  besiegtean Schónhe it all’ auf d e rE rde  
„W e it ;  denn kunstcrfahreneS id ionerschufen  ihn  sinnre ich; 
„A b e r  Ph ón ik isch c  M a n n e r ,  au f finsteren W e g e n  ihn

b r in g e n d ,
„Boten  im  Hafen ibn  feil und sclienkten ihn  endlich

dem  T h o a s.“

H om er kennt nur S id on . D ic  jungere Hauptstadt T y ru s, 
v on  welche.r der Propliet H esek ie l* s in g t : „ D u  hast 
den H ande l auf dcm  M eerc  gehabt und allcrlei W aaren, 
Silber, E isen , Z inn  und  B ic i auf den M a rk t gebracht“ , 
kennt er noch nicht, ob w oh l T y ru s  yon  dcm  śigyptischen 
K ó n ig e  Setho s I.  bereits u m  1400 v. Chr. erobert 
w orden  ist.

V o n  S id o n  aus erfolgte um  dic M itte des 13. Jahr- 
hunderts d ic altestc A n sic d e lu n g  der Ph on iz ie r  im  
aga ischcn M eerc  auf C ypern , der k lassischen Fundstatte 
des Kupfers. Ba ld  darauf setzten sich die kuhncn  See- 
'fahrer auf R h o d o s  und  Kreta fest und breiteten dann 
a llm ahllch  ihre N iederlassungen  v on  den In sc ln  des 
griechischen A rch ip c ls  iiber G riechenland und  Italien 
bis nach Span ien  aus, w o  sie um  das Jahr 1100 v. 
C h r.  jenseits der Sau len  des Herkules, an  den U fcrn  
des atlantischcn O c e a n s , die Stadt G adcs grundeten. 
In  d icsc Zeit fallt der N ie de rgan g  S id o n s  und  der 
A u fsc h w u n g  von  T y ru s.  D ie  m aclitigc Stadt, deren 
grofsartiger Re ichthum  aus den S ilberm inen  Span ien s 
crw uchs, „spendet K roncn , ihre Kauflcutc sind  Furśten 
und ihre H and le r die Geehrtcn der E rd c .**

A ristote les ** *  erzahlt, dafs die ersten phón iz ischen  
SchifTc so  v ic l S ilber geladen, dafs sie ihre A n ke r  und 
Ketten in  Span ien  zuruckgclassen  und sich  solche aus

*  Hes. 27,12 u. 19.
* *  Jesaias 23, 8.

* * *  de m irab. auscult. 14 7 .

S ilber angcfertigt hatten. Nach dieser A nckdo te  zu 
urtheilen, m ufstcn A n k e r  und Ketten aus w erth losem  
Metali, aus E isen, gew esen sein.

N a c h st  dem  S ilbe r w ar d ic B ronze  und das E rz  
der w ichtigste  Handelsartikel der Phon iz ier, m it w e lchem  
sic lange Zeit, da der Re ichthum  ihrer C o lo n ie cn  an 
Kupfer und besonders ih r  A lle inbesitz  des Z innhandels 
sie dazu befahigten, alle ihnen erreichbarcn Landerge - 
bietc fó rm lich  uberschw cm m ten. O b  die B ronze  eine 
eigene E rfin d u n g  der Ph on iz ie r  war, ist zwcifelhaft, denn 
es steht cinerseits fest, dafs diese E rfind ung  alter ist, 
ais dic phón iz ischen  Seefahrten zu  den britanniseben 
Z inn in se ln  und andererseits ist m an sich daruber noch 
nicht e in ig, aus w elchen  Gebieten sie in  altcrer Zeit 
das Z inn  bezogen. D ie  erste zuverl;issige N achricht 
uber den phón iz ischen  B ronzegufs liefert un s dic aus- 
fuhrliche bib lische Beschre ibung der Le istungen  des 
Yorgcnanntcn  H iram schen  K iin stlers beim  Bau  des 
Sa lo m o n isc h cn  T cm p e ls, die danach so  aufserordent- 
licher A rt w aren , dafs m an w o h l bercchtigt ist, dic 
asiatischc E rfind ung  der B ronze  noch  um  einige Jahr- 
hunderte vor dieser Zeit anzusetzen.

Ueber dic Bekanntschaft der Phon izie r m it dcm  
E ise n  haben w ir  nu r sparliche Nachrichten, doch geht 
sie gcw ifs in  eine sehr fruhe Periode  zuriick; zalil- 
reichcr s ind  Aufze ichnungen  iiber ihren Handel m it 
d iesem  M eta li, o b w o h l derselbe neben dcm  Handel 
m it so  kostbaren D in ge n  w ie  S ilbe r und E rz  und w eil 
die phón iz ischen  SchifTc iibcrall, w o  sie landeten, den 
Gebrauch des E isen s schon  antrafen, nur eine unter- 
geordnete R o lle  spielte. A u f  den W e ge n  ihres Haudcls, 
die zu W a sse r  und  zu L a n d e  ganz E u ropa  um kreisten 
und  durchqucrten, ubertrugen dić Ph on iz ie r  a llm ah lich  
die hochentw ickeltcn m eta llurgischcn K u n ste  des O ricn ts  
nach G riechenland, K a rthago , Ita lien , S ic ilicn , Gallien 
und Span ien  und  selbst in noch  cntferntcrc Gcbicte 
der Barbaren. (Sch lu fs folgt.)


