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Ueber die Beizbriicliigkeit des Eisens.
Von A. Ledebur.

Praktikern, welche- zur Erreiclning 
rer Zwecke genolhigt sind, schmied- 
ires Eisen einem Beizverfahren durch 
inwirkung verdiinnter Sauren zu 

unterwerfen — welcher Fali z. 13. regclmafsig 
in den Drahtziehereien vorkoinmt — diirfte der 
Umstand nicht unbekannt sein, dafs durch jenes 
Beizen eine merkbare Aenderimg in den Festig- 
keilseigensóhaften des Eisens herheigefuhrl werden 
kann. Es wird sprode, bruchig.

Im allgemeinen jedoch ist dieser Vorgang 
bisher noch wenig beachtet worden. In keinem 
llandbuehe oder Lehrbuche der Eisenhuttenkundf 
findet sich eine Erwahnung desselben; auch ir 
den beiden neuesten Handbiichern iiber Dralit- 
anfertigung, welche die deutsche Literatur besitzt 
(Japing und Fehland), ist mit keiner Silbe jenes 
sonderbaren Einflusses des Beizens gedacht, 
woraus man schliefsen darf, dafs die Verfasser 
selbst ihn nicht kannten.

Im Jahre 1880 hięlt Professor Hughes im 
Vereine englischer Telegrapheningenieure einen 
Vortrag iiber Moleculariinderungen des Eisens 
(molecular changes in iron), dessen Inhalt nach 
einem im »Scientific American« vol. 42, p. 362 
veróffentlichten, dem »Engineering« entnomrnenen 
Berichte im wesentlichen folgender war. Pro
fessor Hughes, welcher, wie aus dem Berichte 
hervorzugehen scheint, bereits einige fruhere 
vorlaufige Mittheilungen iiber die durch Beizen 
erzeugte Sprodigkeit des Eisens und Stahls ge
macht halte, fand durch weitere Yersuclie, dafs

X .T

die Ursache dieser Sprodigkeit nicht etwa einer 
zufalligen uriganzen Stelle des gebeizten Gegen- 
standes zuzuschreiben sei, sondern dafs alle 
Arten gebeizten Eisens oder Stahls iiberein- 
stimmend das namliche Verhalten erkennen liefsen; 
und dafs auch keineswegs ein ganz bestimmtes 
Verhaltnifs zwischen Schwefelsaure oder einer 
andern Saure zum Wasser in der angewendeten 
Beize erforderlich sei, um die Erscheinung her- 
vorzurufen. Soweit jedoch Professor Hughes’ 
Ermittelungen reichen, zeigt kein anderes Metali, 
insbesondere auch das Kupfer und Messing nicht, 
ein gleiches Verhalten. Ais Ursache dieses 
Verhaltens betrachtet er eine Aufńahme von 
Wasserstoff durch das Eisen. Tauchte man den 
Draht ohne weiteres in sehr verdiinnte Saure, 
so erwies er sich nach ungefahr 30 Minuten ais 
volIstiindig sprode; dagegen geniigten schon eine 
bis zwei Minuten, dieselbe Wirkung hervorzu* 
bringen, wenn man mit dem Drahte eine amal- 
gamirte Zinkplatte in die Fliissigkeit hing und 
sie derartig mit dem Drahte verband, dafs ein 
galvanischer Strom entstand und infolge davon 
eine lebhafte Wasserstoffgasentwicklung auf der 
Drahtoberflache hervorgerufen wurde. In diesem 
Falle wurde zugleich das Eisen durch das elek- 
tropositive Zink vor dem Angriffe der Siiure 
geschiitzt, welcher Umstand besonders deutlich 
den Beweis liefert, dafs hier nicht eine durch 
die Saure bewirkte Beschiidigung der Drahte die 
Ursache ihrer Sprodigkeit sein kann. Das Zink 
braucht liierbei nicht einmal in demselben Be-
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hitlter mit dcm Eisen sich zu befinden; leitet 
man den Stroni einer galvanischen Batterie durch 
zwei ais Elcktroden dienende, in verdiinnte 
Schwefelsaure eingehiingte Eisendriilite, so werden 
beide, jedoch in sehr verscliiedeneni Mafse sprode; 
der mit dem negativen Pole verbundene Draht 
wird blank und aufserordentlieh sprode, der mit 
dem positiven Pole verbundene zeigt sich von 
der Saure angefressen und nur wenig sprode. 
Selbst wenn die Schwefelsaure durch Salzlosungen 
oder selbst durch gewohnlichcs Wasser ersetzt 
wurde, zeigte sich bei Anwendung des elektrischen 
Stroms der liamliche Erfolg, wobei die erforder- 
liche Zeit, um gleiehe Sprodigkeit hervorzurufen, 
von dtr Leitungsfiihigkeit der angewendeten 
Fliissigkeit abhiingig war. Professor Hughes ist 
der Ansicht, dafs nur der im Entstehungszustande 
befmdliebe Wasserstoff sich mit dem Eisen ver- 
einigen und jene Wirkung hervorbringen konne, 
da ein einfaches Einhangen der Drahte in Wasser
stoff oder Kohlenwasserstoff nicht dic mindeste 
Beeinflussung erkennen liefs. Der Wasserstoff 
durchdringt bei jenem Vorgange allmahlich die 
ganze Eisenmasse; und hieraus erkliirt es sich, 
dafs dickere Stiibe langcre Zeit ais diinnere ge- 
brauchen, um sprode zu werden. Ais man aber 
dieke, durch Beizen sprode gewordene Stiibe 
durch Abfeilen auf einen erheblich klcineren 
Querscbnitt vcrdunnte, zeigten sie trotzdem noch 
die namliche Spriidigkeit. Ist ein Draht einmal 
vollstandig mit Wasserstoff gesiittigt, so scheint 
er — nach Hughes’ Beobachtungen — seine 
Sprodigkeit auch fiir immer (indefinitely) zu be- 
halten*; erhitzt man aber den Draht zu Kirsch- 
rotbgluth, so wird seine Biegsamkeit vol!standig 
wieder hergestellt, der Wasserstoff scheint aus- 
getrieben zu sein.

Im Anschlusse an diesen Vortrag des Pro
fessor Hughes sprach alsdann Hr. Cliandler 
Roberts (bekanntlich Professor fiir Metallurgie an 
der Londoner Bergschule) die Meinung aus, dafs 
Eisendrahte, wenn sie in verdiinnte Schwefelsaure 
getaucht wurden, sich ahnlich wie Palladium 
verhielten, welches nach Professor Graham das 
Neunhundertfache seines eigenen Rauminhalts 
Wasserstoffgas aufnehmen konne und dabei seine 
Abmessungen um etwa 2 vergrofsere. Indem 
Roberts die durch Hughes gepruften, durch 
Beizen sprode gewordenen Drahte im Vacuum 
erhitzte, fand er, dafs sie ungefahr das Zwanzig- 
fache ihres Rauminhalts Wasserstoff (aufser dem 
von vornherein in dem Eisen anwesend gewesenen 
Gase, dessen Menge 3 bis 10 Raummengen be
trug) enthielten.** Es ist deshalb nach Professor

*  D ie se  A n ga b e  findet du rch  m e ine  eigenen, 
unten  m itgetheilten V e rsuche  keine Bestatigung.

* *  D ie  zw anzigfache R a u m m e n ge  W asse rsto ffgas 
w iirde, in  G ew ichtsp rocenten  au sged riickt, 0,023 % 
betragen. D a  der W a sse rsto ff, w enn  er vom  festen

Roberts Ansicht zweifellos, dafs die Ursache der 
Sprodigkeit gebeizter Drahte in der Aufnahme 
von Wasserstoff zu suchen sei. Dafs diese Zu- 
nalime der Sprodigkeit nicht Hand in Hand gelie 
mit einer Abnahme des Moduls der Zerreifsungs- 
festigkeit wurde ebenfalls festgestellt.

In der Versammlung des Aachener Bezirks- 
Yereins deutscher Ingenieure vom 5. Januar 1887 
sagte Hr. Dittmar gelegentlich eines Vortrages 
iiber die Herstellung von Springfedcrn folgendes:*

„Es ergab sich aus diesen Beobachtungen, 
„dafs die Spannungen, welche durch das 
„mchrfache Ziehen in den Stahldraht hinein- 
„gebracht waren und ihn briichig und zu 
„weiterer Verarbeitung unfahig gemacht hatten, 
„sich durch das ruhige Liegen, wenn nicht 
„Ycrloren, so doch soweit abgemindert hatten, 
„dafs eine ordnungsmafsige Weiterverarbeitung 
„zu Springfedern ermoglicht war. Ein ahn- 
„liclies Verhalten liegt vor bei Walzdraht, 
„welcher, wenn er gleich nach erfolgter 
„Bcizung in der Drahtzieherei verzogen wird, 
„vielfach sprode und briichig erscheint,'wahrend 
„derselbe Drabi, wenn er nacli dem Beizen 
„liingere Zeit gerulit hat, sich in vollstandig 
„befriedigender Weise ausziehen liifst. In 
„diesem Falle ist der Draht durch die Be- 
„handlung mil der verdiinnten Schwefelsaure 
„in eine Spannung gerathen, die ebenfalls 
„durch liingeres Ruhen des gebeizten Drahtcs 
„sich wieder bis zu einem gewissen Grade 
„verliert.“

Das ist Alles, was ich in der Literatur iiber 
die Beizbriichigkeit des Eisens aufzufindcn ver- 
mochte; unleugbar ziemlich wenig. Die ohne 
Zweifel beachtenswerthen Mittheilungen des Pro
fessor Hughes iiber diesen Gegensland scheinen 
seltsamerweise in Deutschland, wo man ubrigens 
doch wohl mit vollem Reclite sich riihmen kann, 
auch die Wissenschaft des Auslandes gebiihrend 
zu beriicksiehtigen, wenig oder doch nicht ihrem 
Werthe entsprechend gewiirdigt zu sein. Nur 
wenige sehr diirftige, theilweise unverstiindliche 
Angaben dariiber habe ich in deutschen Blattern 
gefunden.

Jedenfalls scliien die Frage einer ferneren 
Untersuchung werth zu sein. Schon vor Jahren 
suchte mich ein namhafter Praktiker des Eisen-

E ise n  au fgenom m en  w ird  u n d  dessen  m echan ische s 
V e rh a lte n  beeinflufst, u n m Sg lic h  a is G as in  dem  E ise n  
zugegen se in  kann, so n d e rn  eine L e g iru n g  m it  dem 
se lben  e ingegangen, d. h. fest gew ord en  se in  m u fs 
(w ie s ich  Z in k d a m p f m it g liih endem  Kupfer, Schw efe l- 
d am pf m it g liih endem  E ise n  legirt), sche in t  es m ir  
angem essener zu sein, das gegenseitige Y e rh S ltn if s  in 
G ew ichtsp rocenten  auszudrucken.

*  »Zeitschrift des Ve re in s deutscher In ge n ie u re *
1887, Seite 331.
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hultcnfaches zu veranlassen, durch eigene Yer- 

suclic zur weiteren Aufklarung des interessanten 

Yorganges beizutragen; und ich liabe seitdcm 

vielfach in Gedanken mich mit diesem Gegen- 

stande beschaftigt. Einige zu meiner Kenntnifs 

gelangte Vorkommnisse der Praxis, Briiche von 

Eisengegenstanden, welclie meiner Ueberzeugung 

nach einzig und allein durch die vorausgegangene 

Einwirkung schwaclier Sauren und dic dadurch 

erzeugte Sprodigkeit erklart werden konnen, 

wurden schliefslieh die Yeranlassung, durch eine 

Reihe von Versuchen der Frage nabór zu trcten. 

Die von mir liierbei erlangten Ergebnisse sind 

in folgcndem mitgetheilt.

a) Priifung von Drahten auf Zugfestigkeit, Aus- 
dehnungsfahigkeit und Biegsamkeit.

Dic Fcstigkeitspriifungen mit Drahteu wurden 

sammtlicli unter Leitung des Hrn. Kunstmeister 

Roch in Freiberg auf einer kleinen, fiir die 

Zwecke des Freiberger Bergbaues angescliafften 

Festigkeitspriifungsmaschine ausgefiihrt. Der ge- 

nannlc Herr hat mir durch dic iiberaus bereit- 

willige Uebernalmie dieses Theils der Arbeit einen 

wesentlichen Dienst geleistet, und ich ermangele 

nicht, ihm fiir seine Miihewaltung auch an dieser 

Stelle meinen aufrichtigsten Dank auszusprcchen.

Das Beizen der Dralite geschah in allen 

Fallen einfach durch Einlegen in die in einem 

irdenen Behalter befindliche Flussigkeit, deren 

Menge etwa 20 1 betrug. Nach dem Beizen 

wurden die Driihte mit fliefsendem Wasser gut 

abgespiilt, einige Zeit in Kalkwasser gelegt, aber- 

mals mit Wasser abgespiilt und scliliefslich mit 

SagespSnen gut abgetrocknet. Eine starkę Er

warmung zum Zwecke des rascheren Trocknens 

wurde absichtlich yermieden.

Zu den Biegungsversucben diente eine kleine 

Vo'rrichtung, aus zwei Stahlbacken mit abgcrundc- 

ten Kanten, zwischen welchen der Draht mit 

seinem einen Ende eingespannt wurde, nebst 

Hebel zum Unibiegen bestehend*. In den nacli- 

folgenden Tabellen ist unter einer Biegung das 

Umlegen des senkrecht stehenden Drahts um 90 

Grade und die Zuriickfuhrung in die senkrechte 

Stellung zu verstehen. Das wiederholte Unibiegen 

eines und desselben Drahtes erfolgte stets ab- 

wechselnd nach einer und der andern Richlung.

Fiir die ersten Yersuche, welchc eigentlich 

nur ais Vorversuche dienen sollten, doch aber 

einen grofseren Umfang annahmen, ais urspriing- 

licli beabsichtigt war, wurden Driihte aus schon 

benutzten Grubenseilen verwendet. Es ergab sich 

liierbei jedoch bald, dafs Dralite gleicher Nummer

* Abbildung einer so lch e n Y o rr icb tu n g : »Preufsische
Zeilschrift  fiir  Berg-, Hiitten- u n d  Śa linenw esen«
1886, Tafel XVIII, Figur 7.

und demselben Seile entnommen in ihrem 

mechańischen Verhalten oft wesentlich vonein- 

ander abwichen. Die Vermuthung lag nahe, 

dafs mitunter verschiedenes Materiał fiir die Her- 

stellung eines und desselben Seils verwendet 

worden sei. Jeder einzelne Versuch wurde des

halb in der Weise durchgefiihrt, dafs man ein 

Drahtende von 1,5 m Liinge in der Mitte 

durchtheiltc, die eine Halfte fiir die Festigkeits- 

prufung im ungebeizten Zustande verwendete; 

die andere Halfte beizte und dann der namlichen 

Prufung unterwarf.

In den nachstfolgenden Tabellen bezeichnen 

gleiche Nummern Dralite von gleicher Starkę und 

dem namlichen Drahtseile entnommen.

1. V e rsu c h .

Die Dralite wurden 24 Stunden, ohne zuvor 

von anhaftendem Pelt und Schmutz gereinigt 

zu sein, in schwefelsaurehaltigem Wasser, Ver- 

haltnifs 1 : 100, gebeizt. Die Prufung wurde 

erst drei Tage nacli beendiglem Beizen vorge- 

nommen.* Dio Ergebnisse waren folgende:

t-i
<D O
</;t/j

I q
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un-
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beizt
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beizt

gebeizt gc-

beizt
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G
3

o
tD

1. 2,60 335,0 326,0 63,2 61,5 5,0 2,0 6 6
2. 3,45 533,0 502,5 57,3 54,0 3,0 2,0 5 6
3. 3,55 663,5 668,0 67,0 67,4 3,0 3,0 5 5
4. 3,55 555,0 553,0 56,1 55,9 5,0 5,0 5 5
5. 2,55 319,0 323,0 62,5 63,3 4,0 3,0 10 11
6. 2,00 434,0 444,0 138,2 141,4 3,0 2,0 16 15
7. 1,65 267,0 271,0 127,1 129,0 2,0 1,5 20 9
8. 1,95 348,0 350,0 116,0 116,6 3,0 4,0 15 7

Milki — 431,8 429,7 85,9 86,1 3,5 2,8 10,2 8,0

2. V e rsuch .-

Dic Driihte wurden, nachdem sie zuvor durch 

Behandlung mit Aether von anhaftendem Felt 

gereinigt worden waren, in stiirkerer Schwefel

saure ais bei dem vorigen Versuche (Yerhiiltnifs

1 : 40), 23 Stunden lang gebeizt und bald nach 

dem Beizen gepriift.

* Wie aus den spater angestellten und unten 
mitgetheilten Yersuchen, insbesondere aus Versueh 
Nr. 8 sich ergiebt, verringert sich die durch Beizen 
hervorgerufene Sprodigkeit der Dralite allmahlich bei 
langerem Lagern derselben nach dem Beizen.

*' Die angegebene Langenausdehnung ist bei 
allen Yersuchen auf eine urspriingliche Lange von 
100 mm bezogen.
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nung beim 
Zerreifsen

Bie-
gungs-
zalil

£ Ł, un-
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gebeizt

un- —>
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beizt

gebeizt gc-
beizt

ge
beizt
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m m kg tg m m P vD

1 . 2,60 374,0 385,0 70,5 72,6 3,0 3,0 7 1
2. 3,45 638,0 638,0 68,6 68,6 3,0 2,0 5 1
3. 3,55 620,0 630,0 62,0 63,6 3.0 2,0 5 1
4. 3,55 532,0 535,0 53,7 54.0 2,0 2,0 4 1
5. 2,55 200,0 221,0 39,2 43,3 8,0 7,0 0 2
6. 2,00 411,0 404.0 130,8 128,6 3,0 3,0 14 11
7. 1,65 239,0 282,0 113,8 134,3 2,0 1,0 7 7
8. 1,95 430.0 421,0 143,3 140,3 3,0 2,0 12 3

Mittel — 430,5 439,5 85,2 88,2 3,4 2,7 7,4 3,4

3. Versuch.

Um dic Driihte vor dem unmittelbaren Angriffe 

der Saure, d. li. vor der Beschadigung durch 

die Saure, zu schiitzen, wurde nunmehr jeder 

Draht an seinem einen Ende mit einem etwa

112 kg schweren Zinkblockc umgossen und dann 

in die namliche Saure, welche fiir den zweiten 

Versuch benutzt worden war (Vęrdunnungsgrad

1 :40), drei Stunden lang eingelegt. Es trat 

sofort an der ganzen Oberfiache der Driihte eine 

sttirmische Wasserstoffgasentwicklung ein; die 

herausgenommenen Drahte aber waren yoll

standig blank und nicht im mindesten von der 

Saure angegriffen.* Die Prufung der Drahte 

fand sofort nach dem Herausnehmen aus der 

Siiure statt.
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N
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p

O
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1. 2,60 260,0 257,0 49,0 48,5 2,0 1,0 5 2
2. 3,45 632,0 632,0 67.9 67,9 4,0 3,0 6 1,5
3. 3,55 629,0 600,0 63,5 60.6 2,0 2,0 6 1,5
4. 3,55 330,0 326,0 33,3 32,9 2.0 2.0 8 2
5. 2,55 386,0 392,0 75,7 76,8 1.0 5,0 12 3
6. 2,00 430,0 436,0 136,9 138,5 3,0 3,0 11 5
7. 1,65 197,0 190,0 94,3 90,5 1,0 1,0 20 11
8. 1,95 430.0 426,0 143,3 142,0 1.0 1,0 12 5

Mittel -- 411,8 407,4 83,1 82,2 2,0 2,2 10 3,9

* Auch bei allen spatereri Yersuchen; bei welchen 
die Drahte an einem Ende mil Zink umgossen waren, 
kamen sie yollstandig uńyersehrt aus der Saure her- 
aus. Dennoch zeigen die Ergebnisse aller dieser 
Yersuche, dafs — ubereinstimmend mit Hughes’ An
gaben — bei der Beriihrung des Eisens mit Zink die 
Sprodigkeit der Drahte rascher znnimint, ais wenn die 
DrShte unmittelbar von der Saure beeinflufst wurden.

4. Yersuch.

Der Versuch 3 wurde yollstandig unveriindert 

wiederholt, die Drahte jedoch erst gepruft, nach- 

dem sie vier Tage gclegen hatten.

U ,
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mm kg kg mm P to

1. 2,60 294.0 289,0 55,4 54.5 3,0 2,0 9 3
2. 3,45 638,0 640,0 68,6 68,6 3,0 3,0 6 5

3. 3,55 457,0 465,0 46,3 46,9 2,0 1.0 2 2

4. 3,55 632,0 632,0 63,8 63,8 3,0 2,0 0 1

5. 2,55 390,0 397.0 76,4 77,8 5,0 2,0 9 3

6. 2,00 270,0 267,0 85,9 85,0 3,0 4,0 20 17
7. 1,65 226,0 306,0 107,6 145,7 2,0 2,0 20 19
8. 1,95 420,0 428,0 140,0 142,6 3,0 2,0 10 8

Mittel — 415,9 428,0 80,5 85,6 3,0 2,2 10,1 7,2

Dic durchsclinittliche Zahl der Biegungen, 

welche die gebeizten Drahte aushalten, ist liier

— nach yiertagigem Liegen —  fast doppelt so 

grofs ais bei soforliger Prufung, die Liingenaus- 

delinung ist in beiden Fallen die namliche, das 

Verhaltnifs derselben zu derjenigen der ungebeizten 

Drahte nach viev Tagen sogar noch ungunstiger 

ais bei den unmittelbar nach dcm Beizen ge- 

priiften Drćihten.

Jedenfalls aber wird bei manchen der hier 

mitgetheilten Einzelversuehe die Erkennung der 

Einwirkung, welche durch das Beizen ausgeubt 

wird, durch Zufalligkeiten erschwert, die gerade 

bei schon benutzten Drąhten zahlreicher ais bei 

frischen ihren Einflufs geltend machen werden. 

Ein deullichcres Bild jener Einwirkung erhalt 

man, wenn man aus den yerschiedenen Versuchs- 

reihen die Mittelwerthe fiir jede einzelne der ge- 

priiften Dralitnummerri ermittelt.

M itte wer the a us d en Y e rsu ch e n 1 bis 4.
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OJ O Bruch- reilsungs- ausdeh- Biegungs-
cn
‘J l belastunir modul nung beim zahl
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beizt

ge
beizt

o

o
to

'S
XI

mm kg kg mm to

1. 2,60 315,8 316,8 59,5 59,7 3,25 2,00 6,75 3,00
2. 3.45 610.2 603,8 65,6 64,9 3,25 2,50 6,50 3,38
O. 3,55 592,4 590,8 59.8 59,6 2,50 2,00 4,50 2,40
4. 3,55 512,3 511,5 51,7 51,6 3,00 2,75 4.75 2,50
5. 2,55 323,8 333,3 63,5 65,3 4,50 4,25 9,00 5,75
6. 2,00 386,2 387,8 122,9 123,5 3,00 3,00 15,25 12,00
7. 1.65 232,2 267,2 110,4 127,2 1,75 1.35 16,75 11,50
8. 1.95 407,0 406,2 135,6 135,4 2,50 2.25 12,25 5,75

Mittel — 422,5 427,2 83.6 86,1 2,97 2,52 9,48 5,78
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Wahrend also der Zerreifsungsmodul der 

Drahte beim Beizen keine Abnahme, eher eine 

geringe Erhohung erfuhr, hat sich die Langen- 

ausdelmung um 15,1 °/o, die Biegungszahl um

39,0 °/} verringert. Dic Drahte sind sproder 

geworden.

5. Versucli.

Um zu ermitteln, ob die durch Beizen in 

den Drahten liervorgerufene Sprodigkeit durch 

Ausgliilicn wieder versch\vinde, wurden die Drahte, 

nachdem sic mit Zink, wie bei dcm dritten und 

rierten Versuche, an den Enden umgossen 

worden waren, 4 Stunden lang in gleicher Saure 

wie bei den genannten Versuchen gebeizt, alsdann 

gcmeinschaftlich mit den nicht geheizten Drahten 

etwa 15 Minutcn lang auf Kirschrothglulh crhitzt. 

Das Gliihen geschah in einem durch Gasflammen 

geheizten Glasrohrc, durch welches zur Ver- 

meidung der Oxydalion ein langsamer, zum 

grofsten Theile aus Stickstoff und Kohlcnoxyd 

bestehender Gasstrom geleitet wurde.*

—T
Zer- Langen

O <D Bruch- rcifsungs- ausdeh Biegungst/lUl belastung modul nung beim zahl
g '2 per qmm Zerreifsen

o . un-
ge

beizt

un- un- ■*->

3 .S
Q ge-

beizt
ge-

beizt

ge
beizt

ge-
beizt

ge-
beizl.

*s
O
to

"o

ni ni kg kg mm
G
S3

O
to

i. 2,60 120,0 185,0 22,6 34,9 11,0 12,0 12 10
2. 3,45 401,0 400,0 43,1 43,0 25,0 20,0 10 10
3. 3,55 411,0 414,0 41,5 41,8 21.0 25,0 7 10
4. 3,55 400,0 399,0 40,4 40,3 16,0 17,0 14 7
5. 2,55 224,0 223,0 43,9 43,7 28,0 27.0 12 15
6. 2,00 116,0 119,0 36,9 37,9 17,0 16,0 28 27
7. 1,65 118,0 113.0 56,2 53,8 14,0 10,0 29 24
8. 1,95 177,0 191,0 59,0 63,7 9,0 8,0 18 14

Millcl —* 245,9 255,5 42,9 44,9 17,9 16,9 16,2 14,6

Die Langenausdehnung der nicht geheizten 

Drahte ist hier nur um 5,9 fó . die Biegungszahl 

um 9,8 fć> grofser ais die der geheizten. Es 

hat also durch das Gliihen eine starkę Ab- 

minderung der Beizsprodigkeit stattgefunden ; und 

es lafst sich kaum bezweifeln, dafs durch noch 

lSnger fortgcsetzlrs Gliihen die ZifTern fur 

Langenausdehnung und Biegungsfahigkeit der 

geheizten Driilite sich wieder auf das namliclie 

Mafs ais bei den utigebcizten Drahten zuriick- 

fiihren lassen werden.

Nicht minder zweifellos ist es, dafs bei der 

Festigkeitspriifung des ungebeizten Drahtes Nr. 1 

irgend cin Zufall die Festigkeitsziffer unter das 

richtigc Mafs abgemindert hat; dadurch wird 

auch die Durchschnittsziffer der Festigkeit der 

ungebeizten Drahte nicht unerheblich niedriger

* Der Gasstrom wurde durclr Hindurchleiten von 
atmospharischer Luft durch gluhende Holzkohlen 
erzeugt.

ais die der gebeizton. Lafst man den Draht 

Nr. 1 aufser Betracht, so ergiebt sich fiir die 

ungebeizten Drahte ein durchschnittlicher Zer

reifsungsmodul == 4-5,8 kg, fur die geheizten =  

46,3 kg.

Fiir die weiteren Versuche wurden nunmehr 

frische — noch nicht gebrauchte — Drahte be- 

nutzt, von denen man also annehmen konnte, 

dafs alle dem namlichcn Binge entstammenden 

Dralitproben im ungebeizten Zustande im wesent- 

lichcn auch die gleichen Festigkeitseigenschaften 

besafsen. Durch einige Priifungen mit gut fiber- 

einstimmenden Ergebnissen wurden demnach zu- 

niichst die Ziffern fiir jene Fcstigkeitseigenschaftcn

— Zerreifsungsmodul, Langenausdehnung und 

Biegungsfahigkeit — ermittelt*; die Durchschnitts- 

werthe aus den bei den wiederholtcn Versuchen 

erhaltenen Ziffern sind in jeder der nachfolgenden 

Tabellcn der besseren Uebersicht halber den Ziffern 
der geheizten Drahte zur Seite gestellt.

Dic fiir dic Priifungen benutzten Drahtsorten 

waren:

C Si P Mn
Nr 1 Ifolzkolilendralit, ungegluht n.bcsl. — 0,08 —

71 2 Weiches Flufseisen . . . . 0,06 0,08 0,16 0,18

Ił 3 Halbweiches Flufseisen . . 0,27 0,15 0.11 0,49

Jl 4 Puddeleisendraht, gegliiht . u.bcst. — 0,07 —

5 Puddeleisendraht, halbweich n.btsl. — 0,20 —

Jł 6 Patent-Gufsstalil, ungegluht 0,43 0,01 0,03 0,25

r 7 Patent-Gufsstalil, halbweich 0,51 0.01 n.bcsl. 0,20
8 Extra zaher Stahldraht, la 0,38 0,02 0,02 0,20

Sammtliche Drahte waren fiir Drahlseilan- 

fertigung bestimmt und mir von zwei erzge- 

birgischen Drahtseilfabriken fiir meine Zwecke 

frcundlichst geliefert. Die Benennungen der Draht

sorten sind die namlichcn, mit der sie in den 

Handel kommen. Was die Bezeichnung »Patent- 

Gufsstahl« bedeuten soli, habe ich nicht erfahren 

konnen.

Dic den Drahten in vorstchcnder Zusammen- 

stellung gegebenen Nummern sind dic namlichen, 

unter welchen sie in den nachfolgenden Tabellen 

aufgefiihrt worden sind.

6. Versuch.

Dic Drahte wurden an den Eriden, wie schon 

fruher, mit Zink umgossen und in der bereits 

zu den yorhergehenden Yersuchen benutzten, 

sehr vcrdiinnten Schwefelsaure 10 Stunden lang 

gebeizt. Die Priifung fand unmittelbar nach dem 

Beizen statt.

* Nur bei dem Drahte Nr. 2 zeigten die Ergeb- 
nisse der yerschiedenen Priifungen ziemlich bedeutende 
Abweichungen. Bei vier Versuchen sdiwankte die 
Bruehbelastung zwischen 335 bis 395 kg, die Langen
ausdehnung zwischen 2 bis 12 inin, die Biegungszahl 
zwischen 3 bis 5. Die grofsen Unterschiede lassen 
auf eine recht mangelhafte BeschalTenheit des ver- 

I wendeten Materials schliefsen.
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t-
O O
UJ -*-*m jz 
O
s *-•

Bruch-
belastung

Zer- 
reifsungs- 

modut 
per qmrn

Langen- 
ausileh- 

nung beim 
Zerreifsen

Biegungs-
zalil

o . un- un- un-
3.S
a 73 ge-

beizl

ge-
beizt

ge-
beizt

g«-
beizt

g e -

beizt
beizl

’S
JS
o
to

"3
-Q

mm kg ks mm = to

1. 3,5 577,0 578,0 60,0 60,1 3,0 4,0 5,5 1
2. 3,1 368,0 397,0 48,8 52,6 7,0 2,0 4,5 1
3. 3,1 531,5 521,0 70,5 69,1 3,0 4,0 7,5 1
4. 2,0 160,0 165,0 50,9 52,5 21,5 19,0 13,5 3
5. 2,2 245,0 244,0 04,5 64,2 2,5 2,0 7,0 2
6. 2,2 495,5 444,0 130.2 116,8 2,5 2,0 14,0 5
7. 2,0 449,0 456,0 141,4 145,2 2,0 3,0 17,0 5
8. 2,0 287,0 290,0 91,6 92,6 9,0 8,0 22,5 4

lliiifl 389,1 386,9 82,2 81,6 6,3 5,5 11,4 2,7

7. Yersuch.

Um zu ermitteln, ob auch sehr schwache 

Sauren bei ausreichend langer Einwirkung im

stande seien, gleiche Eihfliisse ais starkerc bei 

kurzerer Einwirkung hervorzubringen, wurde zu 

diesem Yersuche ein Gemisch von nur 1 Theil 

englischer Schwefelsaure auf 200 Theile Wasser 

benutzt und die Drahte, ohne mit Zink umgossen 

zu sein, 96 Stunden lang ' hineingelegt. Sie 

zeigten sich beim Herausnehmen deutlich, doch 

nicht sehr erheblich, angegriffen. Dic Festigkeits- 

priifung ergab nachstehcnde Ziffcrn.

U
O cm —J■/I —

I I

Brucli-
belastung

Zer- 
reifsungs- 

modul 
per qmm

Langen-
ausileh-

nungbeim
Zerreifsen

Biegungs-
zahl

un- un- un-
^ a 
a  ^ ge-

beizt

ge-
beizt ge-

beizt

ge-
beizt

ge-
beizt

ge-
beizt

‘o
CJ
to

—5

'5

mm tg kg mm D to

1. 3,5 577,0 553,0 60,0 57,4 3,0 2,0 5,5 1
2. 3,1 368,0 355.0 48,8 47,8 7,0 3,0 4,5 0.5
3. 3,1 531,5 454,0 70,5 60,2 3,0 11,0 7,5 2
4. 2,0 160,0 190,0 50,9 60,5 21.5 9,0 13,5 6
5. 2,2 245,0 165,0 64,5 43,4 2,5 2.0 7,0 3
6. 2,2 495,5 484,0 130,2 127,3 2,5 1,5 14,0 3,5
7. 2,0 449,0 438,0 141,4 139,5 2,0 1,0 17,0 5
8. 2,0 287,0 275,0 91,6 87,5 9.0 17,0 22,5 3

Mitte! - 389,1 364.2 82,2 77,9 6,3 5,8 11,4 3,0

Die Langenausdehnung wie die Biegungsfahig- 

keit hat auch bei diesem Yersuche eine erhebliche 

Einhufse erfahren; zugleich hat sich — im 

Gegensatze zu den Yersuchen, bei weichen das 

Eisen mit Zink in Beruhrung gebracht worden 

war und deshalb von der Saure unmittelbar 

nicht angegriffen wurde — die Festigkeit merk- 

lich verringert. Die durch den Angriff der Siiurc 

bewirkte Verringerung des Materialąuerschnitts 

erklart zur Geniige diese Erscheinung.

8. Yersuch.

Da bei den fruheren Versuchen (3 und 4) 

die in der Praxis gemachte Beobachtung, dafs

die durch Beizen sprode gewordenen Drahte bei 

langcrern Lagern ihre Spródigkeit wieder verlieren, 

zwar hinsichtlich der Bjegungsfahigkeit eine 

ziemlich deutliche, hinsichtlich der Langenaus- 

dehnung aber keine Bestatigung gcfunden hatte, 

. die Annahme jedoch nicht ausgeschlossen war, 

dafs bei jcnen Versuchen mit schon benutzten 

Drahten Zufalligkeiten im Spiele gewesen waren, 

oder auch, dafs der Zeitraum zwischen dem 

Beizen und Prufen nicht ausreichend lange aus- 

gedehnt worden war, wurde der namliche Ver- 

such nochmals mit den jetzt zur Benutzung 

slchenden frisclien Drahten und mit Einschaltung 

einer langeren Spanne Zeit wicderholt.

Zu diesem Zwecke wurden die Drahte bereits 

bei Anstellung des Versuchs 6 gemeinschaftlich 

mit den fur jenen Versuch bestiami len Drahten, 

nachdem sie ebenfalls mit Zink umgossen worden 

waren, der Einwirkung der namlichen Beiz- 

fliissigkeit wahrend der gleichen Zeitdauer aus- 

gesetzt, dann aber vier Wochen lang an einem 

yollkommen trockenen Orle (in einem lufdićht 

schliefsenden Bleibehiilter, dessen Boden mit 

Chlorcalciumstucken bedeckt war) aufbewahrt, 

che sie der Festigkeitspriifung unterzogen wurden. 

Der besseren Uebersicht halber sind neben den 

hierbei erlangten Ergebnissen in auf folgender 

Seite stehenden Tabelle die friiher mitgetheilten 

Ergebnisse des Yersuchs 6 nochmals aufgefiilirt.

Der Einflufs des langeren Lagerns der gebeizten 

Drahte auf ihre Biegungsfahigkeit ist hier unver- 

kennbar. Wahrend die durch das Beizen heryor- 

gerufene Abnahme der Biegungsfahigkeit bei 

sofortiger Priifung durchschnittlich 76,3 be

tragt, hat sich diese Abnahme nach vier Wochen 

auf nur noch 17,5 verringerl; und zwar 

zeigt sich diese Biickkehr der Biegungsfahigkeit 

nicht nur in den beiden Durchschnittsziffern, 

sondern auch sehr deutlich bei jedem einzelnen 

Drahte. Die Vcrmuthung liegt nahe, dafs bei 

noch langerem Lagern die ursprungliche Biegungs

fahigkeit vollstandig wiederkehren werde. Dagegen 

ist ein Einflufs des Lagerns auf die verminderte 

Ausdelmungsfahigkeit auch bei diesen Proben 

auffallen der weise ganz und gar nicht bemerkbar; 

die meisten Drahte sind dieser . Beanspruchung 

gegeniiber eher noch sproder geworden.

9. Yersuch.

Wenn durch die Einwirkung sclnyacher Sauren 

Eisendrahte sprode werden, insbesondere an Bieg- 

samkeit einbufsen, wie durch die vorstehend 

mitgetheilten Versuche zur Geniige nachgewiesen 

sein durfte, so mufs die namliche Yerschlechterung 

der BeschafTenheit eintreten, wenn die Drahte 

wiederholt mit sauren Grubenwassern in Beruhrung 

kommen. Dieser Fali durfte bei Drahtforderseilen 

nicht gerade seiten sein. Wenn auch der Theer-
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Durch

messer

der

Drahte

mm

Bruchbelaslung
Zerreifsungsmodul 

per qmm
Laiigenausdeh n ung 

beim Zerreifsen Biegungszahl

un-

gebcizt

gebeizt
P , | nacii 

sofort |4Wochen

gepriift

kg

un-

gebeizt

gebeizt
r , ! nach 

sofmt j4Wochen

gepruft

kg

un-

gebeizt

gebeizt 
, [ nach 

sofort [4Wochen

gepruft

mm

uu-

gebeizt

gebeizt

r . | nach 
sofort |4Wochen

gepruft

1. 3,5 577,0 578,0 573,0 60,0 60,1 59,5 3,0 4.0 2,0 5,5 1 2

2. 3,1 308,0 397,0 282,0 48,8 52,6 37,4 7,0 2,0 12,0 4,5 1 5
3. 8,1 531,5 521,0 505.0 70,5 69,1 66,9 3,0 4,0 2,0 7,5 1 8

4. 2,0 160,0 105,0 103,0 50,9 52,5 51,9 21,5 19,0 12,0 13,5 3 13

5. 2,2 245,0 244,0 230,0 64,5 64,2 60,5 2,5 2,0 3,0 7,0 2 0

0. 2,2 495,5 44-1,0 490,0 130,2 110,8 130,5 2,5 2,0 2,0 14,0 5 13

7. 2,0 449,0 450,0 451,0 141,4 145,2 143,0 2,0 3,0 2,0 17,0 ;i 18

8. 2,0 287,0 290,0 287,0 91,0 92,G 91,0 9,0 8,0 5,0 22,5 4 10

Mittel —  . 3S9,1 380,9 373,4 82,2 81,0 80,2 6,3 5,5 5,0 11,4 2,7 9,4

oder Fettubęrzug dieser Seile ihnen einen malsigcn 

Schulz gewahrt, so vermag derselbe doch nicht 

vo)lslu.ndig jede iiufsero Einwirkung fern ■/. u hal len ; 

und es kommt fernerhin der Umstand in Betracht, 

dafs sie monate- und jalirelang der stets erneuerten 

Beriihrung des herabtraufelnden Wassers ausge

setzt bleiben. Es ist mir kaum zweifelhaft, dafs 

hier schliefslich ein gleiclier Erfolg eintrelen 

wird ais durch die unausgesetzte, aber nur 

verhaltnifsmafsig kurz andauernde Einwirkung 

der sauren Fliissigkeiten bei den Versuclien im 

kleinen; und gerade bei Fórderseilen, welche bei 

dem Auf- und Abwickeln stets wiederholten 

Biegungen unterworfen sind, diirfte jcne starkę 

Beeintrachtigung der Biogsamkeit alle Beacbtung 

verdienen.

Es schien mir aus diesem Grunde nicht 

nutzlos zu sein, auch durch einige unmittelbare 

Versuche die Einwirkung saurer Grubenwasser 

auf Seildriihte kennen zu lernen. Uie Gruben

wasser wurden von hiesigen Gruben bezogen; 

ais Driibte wurden die namlichen Sorten be

nutzt, welche auch fiir die Yersuche G bis 8 

Verwendung gefunden hatten.

Das fiir den vorliegenden Versuch verwendele 

Grubenwasser hatte braune Farbę, ein specifisehes 

Gewicht =  1,05, zeigte, mit Lackmuspapier ge

pruft, deutlich saure BeschafTenheit und setzte 

beim Stehen an der Luft einen reicblichen 

Niedersclilag von arsenigsaurem Eisenoxyd ab. 

Die Untersuchung des Wassers ergab grofse 

Mengen von Schwefelsaure (theils frei, theils in 

Salzen), Eisen, Arsen, Zink u. a. m.

Die Drahte wurden 72 Stunden lang der 

Einwirkung des Wassers ausgesetzt. Beim Her- 

auskommen waren sie mit einer dicken Kruste 

abgelagerter Salze (grofstentheils Eisen und Arsen 

enthaltend) bedeckt und zeigten sieli nach Ent

fernung derselben stark von der Saure angegriffen.

Die Festigkeitspriifung lieferte nacbstehende 

Ergebnisse.

C-t
O O
■/.' jzO ic-

5 Q

Bruch-
lielastnng

Zer- 
reifsungs- 

modul 
per qmm

Langcn-
ausdeh-

liungbcim
Zerreifsen

Biegungs-
zalil

un- un- un-
ge

beizt
g e -

beizt

ge
beizt

ge-
beizt

ge
beizt

ge-
beizt

O
O
to

CvJ
‘ 3

mm kg kg mm a
p

a;
to

1 . 3,5 577,0 435,0 60,0 45,2 3,0 2,0 5,5 5
2. 3,1 368,0 277,0 48,8 30,7 7,0 7,0 4,5 5
3. 3,1 531,5 422,0 70,5 55,9 3,0 3,0 7,5 5,5
4. 2,0 160,0 130,0 50,9 41,4 21,5 1,0 13,5 0
5. 2,2 245,0 95,0 64.5 25,0 2,5 9,0 7,0 11

0. 2,2 495,5 279,0 130,2 34,2 2,5 1,5 14,0 5
7. 2,0 449,0 229,0 141,4 72,9 2,0 2,0 17,0 6
8. 2,0 287,0 155,0 91,0 49,3 9,0 2,0 22,5 5

Mitte! — 389,1 252,5 82,2 45,1 0,3 3,4 11,4 0,1

Die Abnahme der Ausdehnungs- und Biegungs- 

fiihigkeit tritt hier nicht minder deutlich ais bei 

den fruheren Versuchen hervo'r; die sehr erheb- 

liche Yerminderung der Zerreifsungsfestigkeit aber 

lafst auf die starkę Bescliiidigung der Dralite 

durch den Angriff der Siiure schliefsen.*

10. Yersuch .

Der vorige Versuch wurde mit dem namlichen 

Grubenwasser wiederliolt, die Drahte jedoch nur 

23 Stunden lang der Einwirkung des letzteren 

ausgesetzt. Sie zeigten sich beim Ilerauskommen 

ebenfalls mit einer Kruste von Salzen bedeckt, 

waren jedoch weniger ais bei dem vorigen Yer

suche von der Saure angegriffen.

* Die ZitTern fur den Zerreifsungsmodul der ge- 
beizten Drahte sind — wie bei allen iibrigen Versuchen
— auf den ursprunglichen Quersctinitt, welchen sie 
vor dem Beizen besafsen, bezogen. Eine Ermittelung 
der wirklichen Querschnitte nach dem Beizen war in 
Rucksicht auf die unregelmafsige Form derselben 
nicht mOglich.
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Zer- Liingen-
O o Bruch- reifsungs- ausdeb- Biegungs-
in s i
% -rt

belastung modnl 
per qmm

mmg beim 
Zerreifsen

zahl

a ' 0

Ull-
ge-

beizt

ge-
beizt

un-
ge-

beizt

ge-
beizt

un-
g e -

beizt

ge-
beizt

‘S
D
tu

n:
O

mm kg kg mm 3 to

I. 3,5 577,0 510,0 60,0 53,0 3,0 1,0 5,5 6,0
2. 3,1 36S,0 337,0 48,8 44,7 7,0 7,0 4,5 3,0
3. 3,1 531,5 475,0 70,5 63,0 3,0 3,0 7,5 5,0
4. 2,0 100,0 134,0 50,9 42,6 21,5 11,0 13,5 9,0
5. 2,2 245,0 189,0 64,5 49,7 2,5 2,0 7,0 8,0
0. 2,2 495,5 410,0 130,2 107,9 2.5 3,0 14,0 11,0
7. 2,0 449,0 339,0 141,4 107,9 2,0 2,0 17,0 7,0
8. 2,0 287.0 240,0 91,6 76,4 9,0 4,0 22,5 11,0

Mittel — 389.1 829,2 82,2 68,2 6,3 4,1 11,4 7,5

Auch hier ist noch eine erhebliche, wenn 

auch nicht so bedeutende Abnahme der Festig

keit ais bei dem vorigen Versuche bemerkbar, 

wahrend die Sprodigkeit fast in dem gleichen 

Mafse ais dort zugenommen hat.

11. Versuch.

Der Versuch wurde mit Grubenwasser von 

einer andern Grube wiederholt. Dasselbe zeigte 

im Aussehen wie bei der qualitativen Unter- 

suchung ganz iilm liche Beschaffenheit ais das 

bisher benutzte. Das specifische Gewicht war 

1,06. Die Drahte wurden 24 Slunden lang der 

Einwirkung des Grubenwassers ausgesetzt und 

waren beim Herausnehmen ebenfalls mit einer 

dick en Schicht ausgeschiedener Salze bedeckt, 

nach deren Entfernung die Oberflitche sich ais 

ziemlich stark angefressen erwies.

o a,V) wdi r-i 
°

Bruch-
helastung

Zer- 
reifsungs- 

modul 
per qmm

Liingen- 
ausdeli- 

nung beim 
Zerreifsen

Biegungs-
zahl

un- un- un-
a ° ge-

beizt

ge-
beizt

ge-
beizt

ge-
beizt ge-

beizt

ge-
beizl

‘S
O "o

mm kg kg mm
C
a

O
to

1. 3,5 577,0 512,0 60,0 53,2 3,0 2,0 5,5 4
2. 3,1 368,0 258,0 48,8 34,2 7,0 12,0 4,5 6
3. 3,1 531.5 451,0 70,5 59,8 3,0 1,0 7,5 6
4. 2,0 160.0 132,0 50,9 42,0 21,5 13,0 13,5 15
5. 2.2 245.0 200,0 64,5 52,6 2,5 1,0 7,0 8
6. 2,2 495,5 415,0 130,2 109,2 2,5 1,0 14,0 11
7. 2,0 449,0 370,0 141,4 117,8 2,0 1,0 17,0 14
8. 2,0 287,0 230,0 91,6 73,2 9,0 4,0 22.5 15

Mittel - 389,1 321,0 82,2 67,7 6,3 4,4 11,4 9,9

Die Ergebnisse stimmen im wesentlichen mit 

denen der vorigen Versuche iiberein; die Beein- 

trachtigung der Biegsamkeit durch die Einwirkung 

des Wassers ist etwas weniger betrachtlich.

12. V e rsuch .

Wenn durch die Einwirkung schwacher Sauren 

die Sprodigkeit des Eisens erhoht wird, so liifst

sich vermuthen, dafs auch beim Roslen des 

Eisens ein gleicher Erfolg bemerkbar sein werde. 

Denn die chemischen Vorgiinge, durch welche 

das Roslen eingeleilet w ird, sind denen sehr 

itlmlich, welche bei den vorstehend besprochenen 

Versuchen dic in Redc stehenden Veranderungen 

hervorriefen: Kohlensiiure und Wasser wirken 

auf das Eisen ein, wobei Wasser zerlegt und 

Wasserstoff frei wird. Erst das Hinzutreten des 

atmosphansehcn Sauersloffs bewirkt alsdann die 

Umwandlung des Garbonats in Hydroxyd.

Zur Prufung dieses vermuthelen Einflusses 

des Roslens wurden die Drahte, ohne ubrigens 

von Fett gereinigt zu sein, in der Zeit vom 

22. Mai bis 23. Juli, also reichlich acht Wochen 

lang, an einer hochgelegenen Stelle freihangend 

den Einwirkungen der Atmosplnirilien preisge- 

geben und dann wie friiher gepriilt. Sie zeigten 

sich ziemlich stark mit Rost bedeckt. Die Er

gebnisse der Prufung waren folgende.

Zer- Lśingen- l i i :

0> O Brucli- reifsungs- ausdeh- Biegungs-Vł -*-* {/> ,£2 belastung modul nung beim zahl
%  *2 
^  Q

per qmm Zerreifsen

9  Ł- un- un-
-ge-
beizt

un-
ge-

beizt

N
- <u

ge-
beizt

ge-
beizt ge-

beizt
ge-

heizt

’o>

CJ
to

N
o
,Q

mm kg kg mm c
3 tu

1. 3,5 577,0 556,0 60,0 57,7 3,0 3,0 5,5 3,0
2. 3,1 368,0 317,0 48,8 42,0 7,0 1,0 4,5 2,5
3. 3,1 531,0 491,0 70,5 65,1 3,0 3,0 7,5 6,0
4. 2,0 160,0 153,0 50,9 48,7 21,5 7,0 13,5 6,0
5. 2,2 245,0 240,0 64,5 63,2 2,5 1,0 7,0 4,0
6. 2,2 495,5 484,0 130,2 127,4 2,5 2,0 14,0 8,0
7. 2,0 449,0 438,0 141,4 139,4 2,0 2,0 17,0 9,0
8. 2,0 287,0 276,0 91,6 87,9 9,0 9,0 22,5 13,0

Mittel 389,1 369,1 82,2 78,9 6,3 3,5 11,4 6,4

1 3. Yersuch .

Obgleich bei dem vorigen Versuche die Ab

nahme der Ausdehnungsfahigkeit wic derBiegungs- 

fiihigkeil infolge der Witterungseinfliisse sehr 

deutlich hervortritt, konnte doch moglicherweise 

der Einwand erhoben werden, dafs der Grund 

dieser Abnahme nicht sowohl in der unmittel- 

baren Einwirkung der Feuchtigkeil und Kohlen- 

siiure der Luft ais vielmehr in der Beschadignng 

zu suchen sei, welche die Drahte durch das 

Rosten erlitten und welche allerdings in der 

gleichzeitigen Abnahme des Zerreifsungsmoduls 

ziemlich deutlich sich spiegelt. Der Versuch 

wurde deshalb in der Weise wiederholt, dafs die 

Drahte, um vor dem eigentlichen Roslen thun

lichst geschiitzt zu sein, an dem einen Ende, 

wie friiher, mit Zink umgossen und dann erheb

lich kurzere Zeit ais bei dem Yorigen Versuche, 

namlich vom 29. Juli bis 12. August, den 

Witterungseinflussen ausgesetzt wurden. Sie 

zeigten beim Abnehmen zwar deutliche, doch 

aber erheblich geringere Rostbildung ais bei dem 

Yorigen Yersuche. Die Prufung ergab:
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Bruch
belastung

Zer- 
reifsungs- 

modul 
per qmm

Langen
ausdeh

nung beim 
Zerreifsen

Biogungs-
zahl

o . un- un- un- "5
3 0 ge-

beizt

ge
beizt

ge-
heizt

ge
beizt

ge-
beizt

ge
beizt

'5;
XIa>

—ł
.2

mm kg kg mm a O)to

1. 3,5 577,0 576,0 60,0 60,0 3,0 1,5 5,5 5,0

3. 3,1 531,0 500,0 70,5 67,1 3,0 3,0 7,5 7,0

5. 2,2 245,0 244,0 64,5 64,2 2.5 2,0 7,0 6,5
6. 2,2 495,5 498,0 130,2 131,0 2,5 2,0 14,0 12,0
7. 2.0 449,0 449,0 141,4 141,4 2,0 2,0 17,0 15,0
8. 2,0 287,0 286,0 91,6 91,5 9,0 10,0 22,5 18,0

Mittel 431,0 426,0 93,0 92,5 3,7 3,4 12,2 10,6

DieZiffern fiir Bruchbelastung und Zerreifsungs- 

modul vor und nach dem Beizen zeigen nur bei 

einer einzigen Drahtsorte (Nr. 3) eine erhebliche 

Abweichung, wodurch der Beweis geliefert ist, 

dafs eine Beschadigung der Drahte durch das 

Rosten nicht stattfand; trotzdem hat auch bei 

diesem Versuche die Sprodigkeit merklich zuge- 

nommen. Jede einzelne Drahtsorte lafst eine 

Abnahme der Biegungsfahigkeit erkennen.

Diese Erscheinung deucht mir nicht ohne 

Belang zu sein. Bestatigt sie sich auch bei 

Gegenstanden mit starkeren Querschnitten — 

und nach den oben mitgetheilten Beobachlungen 

des Professor Hughes an dicken, nach dem Beizen 

abgefeilten und gepriiften Staben ist kaum daran 

zu zweifeln — so wird eine Eisenbahnschiene, 

ein Briiekenlrager, sofern er nicht vol!standig vor 

den Wittcrungseinflussen gescliutzt ist, jeder andere 

eiserne Gegenstand lediglich durch das Lagern 

an freier Luft sproder, ais er bei der Herstellung 

war, auch wenn Rostbildung nur in beschranklem 

Mafse stattgefunden haben sollte. Eine Verzinkung 

des Eisens, um es vor Rost zu schiitzen, wiirde 

aber, wie aus den bisher mitgetheilten Ergebnissen 

sich folgern liifst, die Gefalir nur vergrofsern, 

da das durch die Beriihrung mit Zink elektro- 

negativ gewordene Eisen, sobaki durch irgend 

eine Zufiilligkeit eine Stelle desselben blofs gelegt 

und den Witterungseinflussen ausgeset/.t wird, 

noch leichter dem Sprddewerden uriterworfen 

ist, ais es ohne den Zinkschutz der Fali sein 

wiirde.

Die hier ausgesprochene Ansicht erhalt ihre 
Bestatigung durch folgendes Vorkommnifs.

Fiir eine kleine, der Feuchligkeit stark ausge- 

setzte Maschine waren Federn aus Tiegelstahl 

erforderlich, die man, um sie vor dem Rosten 

zu schiitzen, verzinkte. Obwohl man bei der 

Auswahl des Materials und Herstellung der Federn 

mit aller Vorsicht zu Werke gegangen war, zer- 

sprangen nach einigen Wochen sammtliche Federn ; 

nicht Yerzinkte Federn, aus dem gleichen Materiale 

gefertigt und fiir den gleichen Zweck benutzt,

X.7

blieben unversehrt. Ich war anfanglich geneigt, 

die Ursache der Briichigkeit der verzinkten Federn 

dem vor der Verzinkung bewirkten Beizen mit 

Saure zuzuschreiben; dieser Annahme widerspricht 

jedocli der Umsland, dafs durch die Erhitzung 

beim Yerzinken, ja selbst durch liingeres Lagern, 

die vorher erzeugte Beizbriichigkeit zum grofsen 

Theile wieder ausgeglicben w ird, wie die Yer

suche 4, 5 und 8 erkennen lassen.* Wahr- 

scheinlicher ist es mir daher, dafs die Yerzinkung 

an und fiir sich das allmahliche Sprodewerden 

der Federn unter dem Einllusse der Feuchtigkeil 

und Kohlensaure der Luft in der geschilderten 

Weise beforderte.

b) Priifung von Staben auf Biegungsfestigkeit.

Da mir eine Maschine zur genauen Ermittelung 

der Biegungsfestigkeit, beziehentlich des Mafses 

der stattfindenden Einbiegung bei bestimmter 

Belastung, von Staben nicht zur eigenen Ver- 

fiigung stand, ist die Zahl der nach dieser 

Richtung hin angestellten Versuche weit geringer 

ais die der Zerreifs- und Biegungsversuche mit 

Draliten. Sie mufsten auf befreundeten, mit 

geeigneten Priifungsvorrichtungen versehenen 

Eisenwerken ausgefuhrt werden, auf welchen auch 

das Beizen der Proben vorgenomtnen wurde, 

damit nicht durch den Zeitverlust bei Ueber- 

sendung der Proben die Deutlichkeit der Ergeb

nisse beeintriichtigt werde.

Nacbfolgende Versucbe wurden durch Hrn. 

Director Niigel in der Sachsischen Gufsstahlfabrik 

ausgefuhrt.

14. Versuch.

Quadratstiibe von 22 mm Starkę aus Feder- 

stahl mit 0,65 fó G und 78 kg Zugfesligkeit 

wurden in Oel geharlet, federhart angelassen und 

bei einer freien Auflage von 450 mm zwischen 

den Stiitzpunkten in der Mitte bis zum Bruche 

belastet. Zwei Słabe wurden im ungebeizten 

Zustande, zwei andere nach 24 stiindigem Beizen 

in verdiinnter Schwefelsaure gepriift.

Bruch
belastung

kg

Bruch- 
spannung per 

qmm 

kg

Ungebeizt.................... 2 700 171
Desgleichen................ 2 650 168

Ungebeizt durchschnittl. 2G75 109,5

G e b e iz t ........................ 1800 114

Desgleichen . . . 2 000 126

Gebeizt durehschnittlich liKM) 120

* Fur diese Beseitigung der Beizbnichigkeit durch 
ilas Erwarmen beim Eintauchen in das flussige Metali 
uiirfte auch die Thatsache sprechen, dafs Weifsbleche 
trotz des der Yerzinnutig vorausgegangenen mehr- 
maligen Beizens einen hohen Grad von Geschmeidig- 
keit zu besitzen pllegen.

2
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Die Tragfalligkeit hal sich mithin um fast 

30 $  verringert.

Die stattfindende Einbiegung vor dem Bruche 

wurde nicht gcnau ermittelt, war aber augen- 

scheinlich bei den geheizten Staben geringer ais 

bei den ungebeizten.

15. Versuch.

Ebcnsolche Stabe ais die fiir den vorigen 

Yersuch benutzten wurden in Beriihrung mil 

Zink 24 Stunden lang in verdiinnler Schwefel- 

saure gebeizt.

Bruch
belastung

kg

Bruch
spannung per 

qmm 
kg

Ungebeizt durchschnitt
lich (wie bei yorigem 
Yersuche)............... 2 675 169,5

Gebeizt....................... 1 575 100
Desgleichen............... 1 675 105

Durchschnittlich . . . 1625 102,5

mithin Verringerung der Tragfalligkeit 39 Jo.

16. Y ersuch .

Cylindrische, aus 8 mm starkem Rundstahl 

mit 0,9 ^  C gefertigte Schraubenfedern wurden 

im gebeizten und ungebeizten Zustande den Be- 

lastungsprohen his zum Bruche unterworfen. 

Der Durchmesser der Feder von Mitte zu Mitte 

Draht betrug 30 mm, die freie Hohe 120 mm. 

die Anzahl der federnden Windungen 6 1/2. Die 

Enden der Federn waren rechtwinklig zur Achse 

abgeschliffen, die Federn in Oel gehartet und 

angelasseri.

Bruch
belastung

Bruch
spannung per 

qrnm 
kgkg

Ungeb. (Durchschnitts- 
ziffer aus 3 Versuchen) 476 71,5

Gebeizt (Durchschnitts
ziffer aus 0 Yersuchen) 377 5G,5

Yerringerung der 

Beizen 21 Jó .

T ragfahigkeit durch das

Auch bei diesen Versuchen wurde die Aus- 

dehnung der Federn vor dem Bruche nicht er

mittelt. Die nichl gebeizten zersprangen beim 

Bruche in 2 bis 3, die gebeizten in 10 bis 12 

einzelne Stiicke, ein Umstand, welcher offenbar 

auf eine weit grofsere Sprodigkeil der gebeizten 

Federn schliefsen lafst.

1 7. Yersuch .

Aus Federstahl in Staben von 600 mm Lange, 

40 mm Breite, 8 mm Starkę mit einer Zug-

festigkeit von 85 kg pro Quadratmilliineter wurden 

sogenannte U-Federn mit einer Pfeilhohe von 

100 mm gefertigt und, naclidcm sie in Wasser 

gehartet und federhart angelassen waren, theils 

im gebeizten, theils im ungebeizten Zustande bis 

zum Bruche belastet.

Ungebeizt, Bruchbelastung . . . .  820 kg

In verdiinnter Schwefelsaure 24 Stunden

gebeizt, Bruchbelaslung........................ 450 kg

Wie vorstehend gebeizt, dann gelnimmert,

B ruchbe la s tung ...................................  430 kg

Wie vorsteliend gebeizt, dann gegliiht, 

wiederum gehartet und angelassen, 

B ruchbe la s tung ...................................  700 kg

Es zeigt sich auch hier wie bei den friilieren 

Yersuchen mit Drahten, dafs durch das Gluhen 

die Beizbriichigkeit zum grofsen Theile wieder 

yerschwindet.

Spannte man die gebeizten Federn durch 

Einlreiben eines Holzsttickes zwischen die Enden 

der Schenkel etwas an und iiberliefs sie dann 

sich selbst, so zersprangen sie regelmafsig nach 

Yerlauf einiger Stunden; die nicht gebeizlen 

Federn hielten die Probe gut aus.

18. Versuch (durch Hrn. Ingenieur Richter 

in Main-Wcserhiitte ausgefiihrt).

G u fse isenstabe  wurden theils im gebeizten, 

theils im ungebeizten Zustande auf Bruchfestig- 

keit und Einbiegung vor dem Bruche gepriift.

Es ergaben sich bei zahlreichen Priifungen 

folgende Durchsclinittsziffern.

a) Quadratstabe 5 mm stark,* an einem Ende 

fest eingespannt. an dem andern Ende in einem 

Abstande von 248 mm vom eingespannten Ende 

belastet. Die Stabe wurden 24 Stunden in 

Schwefelsaure l/&o gebeizt.

Bruch
belastung

Bruch
spannung 
per qmni

Grofste
Ein

biegung

uu-
ge-

heizt

t

ge
beizt

g

un-
ge-

beizt

k

ge
beizt

g

un
ge
beizt

ni

ge
beizt

m

Millelwerthe aus 
8 Yersuchen. . 237 238 32,18 32,24 31,9 32.2

Es ist hier also nicht der mindeste Einflufs 

des Beizens zu bemerken.

b) Quadratstabe wie bei a , 9 Tage lang in 

stiirkerer Schwefelsaure (4/so) gebeizt.

* Fur die Berechnung der Bruchspannung wurde 
bei jedem Versuche der Querschnitt genau geniessen 
und die yorkommepden Abweichungen entsprechend 
berflcksichtigt.
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Bruch-
hclaslung

Brucli- 
s.pannung 
per qmm

Grofsle
Ein-

hiegung

un-
ge-

beizt

ge
beizt

Ull-
ge-

beizt

go-
beizt

un-
ge-

beizl

ge-
beizl

kg kg mm

Mittehyerthe aus 
10 Yersuchen . ■220 200 32,21 28,08 30,6 25,3

Dic TragifSjiigkeit hat sieli urn elwa 11 

die Biegungsfahigkeit um chensoviel verringcrt.

c) Stiibe mit u-formigem Querschnitt, 30 mm 

hreit, 10 mm hoch, 4 mm stark, wurden 9 

Tage lang in Schwefelsaure 4/5o gebeizt und 

wic hei den Yersuchen a und b eingespannt.

......  ̂ -- ■

Bruch-
belastung

Grofsle
Ein-

biegung

iin-
ge-

beizt

k

ge-
beizt

s

un-
ge-

beizt

m

ge-
beizt

H

Mittehyerthe aus 10 Yersuchen 557 463 22,3 18,1

also Verringerung der Tragfahigkeit 17 ^  > der 

Biegungsfahigkeit 19 .

Die Versuche lassen erkennen, dafs Gufseisen 

weit schwieriger ais schmiedbares Eisen den 

ĘinflUssen desBcizenszuganglich ist; denn wahrend 

hei letzterem schon ein Beizen von wenigen 

Stunden in ganz verdiinnler Saure geniigt, um 

es deutlich bruchig zu machen, ist beim Gufs

eisen eine ncuntagige Behandlung mit yerhalt- 

nifsmafsig starker Saure nothwendig, um einen 

merkbaren Erfolg hervorzubringen.

Der Grund dieses abweichcnden Verhaltens 

kann in verschiedenen Umstanden gcsucht werden. 

Man kann annehmen, dafs die Gufshaut der ge- 

gossenen Słabe sie langer vor dem Angriffe der 

Saure geschiitzt habe; oder dafs die bekannte, 

an und fur sich grofsere Widerstandsfahigkeit 

des Gufseisens gegen Sauren die Ursache sei; 

oder auch, dafs das Gufseisen unter iibrigens 

gleichen Verhaltnissen iiberhaupt den eigentliclien 

Einfliissen, welche die Briichigkeit hervorrufen. 

(Aufnahme von Wasserstoff) weniger zuganglich 

sei ais schmiedbares Eisen. Sein Siliciumgehalt 

konnte moglicherweise ais Erklarung hierfilr 

dienen. Mir selbst ist dic letztere Annahme dic 

wahrscheinlichste.

c) Schlufsfolgerungen.

Die in Vorstehendem mitgetheilten Yersuchs- 

ergebnisse bediirfen ohne Zweifel noch mannig-

facher Erganzung, ehe das Kapitel von der Beiz- 

hruchigkeit des Eisens ais abgeschlossen hetraclilct 

werden kann; und zur Anstelhmg solcher ferneren 

Versuclie dtirllen vor Allen die mit yorziiglichen 

Prufungsyprrichlungcn ausgestatteten staatlichen 

Vcrstichsanslaltcn gceignet sein. Es wiirde sich 

darum handeln, genauer ais es mir bisher mog

lich war, den Einflufs des Beizens auf die Biegungs- 

festigkeit auch der weicheren Eisensorten von 

verschiedcncn Qucrschnitten sowie auf dic Druck- 

fcstigkeit des Eisens zu ermitteln, welchc letztere 

bislang iiberhaupt noch nicht beriicksichtigt werden 

konnte; die VerSnderungen, welche die Fcstigkeits- 

eigenschaftcn verzinklen und nicht verzinkten 

Eisens unter dem Einllusse der Atmosphariheh 

erleiden, aucli durch Yersuche mil starkeren 

Yęrsuchssliicken, ais mir zur Verfiigung standen, 

zu prufen; und dergleichen mehr.

Niemand wird wohl in Abrcde stellen, dafs 

eine derartigc Fortsetzung der Vcrsuche imstande 

sein durfte, nicht allein wisscnschafllieli werth- 

volle, sondern auch der Praxis zum Nutzen 

gereichcnde Ergebnissc zu liefern.

Immerhin lassen sich doch auch jetzt schon 

aus den vorstehend milgetbcilten Ergebnissen 

folgende Geselzc der Beizbriichigkcit des Eisens 

ais zweifellos feststehend ahleiten.

1 . In allen den Fallen, wo schmiedbares 

Eisen Einflussen ausgeselzt wird, welche eine 

Wassersloffentwicklung an seiner Oberllache ver- 

anlassen, insbesondere also bei der Einwirkung 

verdiiniiter Sauren auf das Eisen, erleidet es 

Veranderungen seiner Festigkcitseigenschaften. 

Wiihrend der Moduł der Zerreifsungsfestigkcit 

unverandert bleibt, sofern nicht etwa eine Be- 

schadigung des Eisens durch die Saure stattlindet, 

verringert sich die vor dem Zerreifsen eintretende 

Langenausdehnung merklich, die Fahigkeit, 

Biegungen zu ertragen, sowie die TragfahigKeil 

bei Bcanspruchungen auf Biegung, also die 

Bicgungsfestigkeit, erheblich. Das Eisen bricht 

infolgedessen leichter, sowohl wenn cs wieder- 

holten Biegungen ausgesetzt wird (Forderseile), 

ais wenn es durch einfache Belastung auf Biegung 

beansprucht wird.

2. Die gleiche Wirkung ais verdiinnte Siiuren 

rufen die Atmospharilien liervor, wenn das Eisen 

ihnen ungescliiitzt preisgegeben ist.

3. -Durch die Beruhrung des Eisens mit 

Zink, wobei ersteres eleklroncgaliv wird, trill 

eine merkbare Vcrst;irkung jenes Einflusscs ein, 

so dafs eine kiirzer andauernde Einwirkung ais 

ohne die Beriihrung ausreicht, die Briichigkeit 

des Eisens hervorzurufen.

4. Die durch Beizen (Bosten u. s. w.) erzeugtc 

Briichigkeit wird durch Ausgliihen des Eisens 

wieder beseitigt; sie verschwindet ebenfalls all

mahlich oder wird doch wesentlich abgemindert 

beim Lagern des briichigen Eisens an einem
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yollstandig trockenen Ortc.* Eine mechanische 

Bearbeitung des gebeizten Eisens in der Kaite 

yerrnag dagegen nicht die Beizbruchigkeit za 

beseitigen (Versuch 17).

5. Gufseisen wird nicht oder doch weniger 

deutlich ais schmiedbares Eisen durch das Beizen 

beoinflufst.

d) Bestimmung des Wasserstoffgehaltes.

Es blieb schliefslich nocli die Aufgabe, dic 

cigentliche Ursache der auffiilligen Ycranderungcn 

nachzuweisen, welche die Festigkeitseigenschaftcn 

des Eisens bei der Einwirkung schwacher Sauren 

erlciden. Sammtliche beobachtete Erschcitiungen 

weisen zwar darauf h in , dafs eine Aufnahme 

von Wasserstoff, welcher im Entstehungszustande 

sich mit dem Eisen legirtc, jene Ursache sei; 

ganz besonders verleiht der Umstand, dafs bei 

Beriihrung des Eisens mit Zink wahrend der 

Einwirkung der Saure der Erfolg sichtlich ge- 

steigert wird, wahrend ein Angegriffenwcrden des 

Eisens iron der Saure dadurch yollstandig vcr- 

mieden werden kann, jener Annahme den hochsten 

Grad von Wahrschcinlichkeit. Wie bereits im 

Eingange dieser Abhandlung erwalint wurde, hat 

auch Professor Roberts durch Gluhen des ge

beizten Eisens im Yacuum Wasserstoff gefunden.

Die Anstellung eines nochmaligen Versuchs 

hielt ich jedoch, um zur yólligen Gewifsheit zu 

gelangen, fiir um so nothwendiger, ais mir iiber 

die Einzelheiten des Robertsschcn Versuchs ńichts 

Nfiheres bekannt geworden ist.

Es schien m ir, ais seien beim Gluhen des 

Eisens im Yacuum Fehlerąuellen unvermeidlich. 

Alles gebeizte Eisen enthalt Feuchtigkeit, welche 

nur bei starkem Erwarmen sich entferncn lafst; 

liierbei entsteht aber die doppelte Gefahr, dafs 

Wasserstoff entweiche und dafs Bost sich bilde. 

Erhitzt man nun feuchtes oder rosthaltiges Eisen im 

leeren Raume, ohne die sich bildenden Dampfe fort- 

zufiihren, so wird gar leicht Wasserstoffbildung in

folge des bekannten Zersetzungsprocesses von 

Wasser durch Eisen eintreten; und man wird Wasser

stoff finden, wo ursprflnglich keiner yorhanden war.

Ich suchte also nach einem Verfahren, bei 

welchem die Feuchtigkeit des Eisens oder das 

bei der Erhitzung rosthaltigen Eisens entstehende 

Wasser moglichst bald der Einwirkung auf das 

Eisen entzogen wurde. Ais Grundlage des Yer- 

fahrens mufstc mir die von mir beobachtete und 

oben (Versuch 5) mitgetheilte Thatsache dienen, 

dafs beim einfachen Gluhen des Eisens die durch

* Es mogę hier daran erinnert werden, dafs die 
durch das Beizen hervorgerufene Yermiriderung der 
Langenausdehnung beim żerreifsen nach den bisher 
yorliegeuden Versuchen beiin Liegen nicht wieder 
versćhwindet. Ferneren Yersuclien mit starkeren 
Versuchsstaben und genauen McfsYorrichtungcn mufs 
es vorbeha!ten bleiben, zu ennitteln, ob hier nicht 
doch etwa Zufalligkeiten im Spiele waren.

das Beizen hervorgerufcne Briichigkeit wieder 

yerschwindet. Ich nahm an, dafs, wenn die 

Wirkung aufhort, wahrnehmbar zu sein, auch 

dic Ursache derselben beseitigt sein miisse, d. h. 

dafs, wenn in Wirklichkeit aufgenommener Wasser

stoff die Ursachc der Beizbruchigkeit sei, derselbe 

auch beim einfachen Gluhen ohne Anwendung 

eines luftleeren Raumes wieder ausgetrieben 

werde. Es handelte sich also fiir die Erfiillung 

der Aufgabe im wesentlichen darum, das zu 

untersuchende Eisen im Strome reinen und yoll

standig trockenen Slickstoffs allmahlich zu erhitzen, 

das entweichonde Gas zunachst zu trocknen, 

dann den in dcm Gase enthaltcnen Wasserstoff 

zu verbrcnnen und das gebildete Wasser zu 

bestimmen.

Der erforderliche Stickstoff wurde durch 

Erwarmen einer Losung von 1 Theil salpetrig- 

saurem Natrium, 1 Theil salpetersaurcm Amino- 

nium und 1 Theil doppelt-chromsaurem Kalium 

in 10 Thcilen Wasser bereitet. Er war jedoch 

niemals yollstandig rein, sondern enthielt Stick- 

oxyd und yermuthlich noch andere Slickstoff- 

sauerstoffyerbindungen und nuifste deshalb bei 

der Verwendung einer Reinigung unterzogen 

werden.

Der zur Wasserstoffbeslimmung benutzte 

Apparat enthielt demzufolge der Reihe nach 

folgende Theile:

Gasomcter mit Stickstoff;

Waschfiasche mit Kalilauge zur Aufnahme 

etwa anwesender Sauren des Sticksloffs;

Zwei Wasehflaschen mit gesiittigler Eisen- 

yitriollosung fiir Aufnahme von Stickoxyd;

Waschfiasche mit englischer Schwefelsaure 

zur yorlaufigen Trocknung des Gases;

Gliihrohr, in dem yorderen (dcm Gasomeler 

zugekehrtcn) Theile mit schon im Stickstoff- 

strome gegliihten Eisendrahten zur Aufnahme 

freien Sauerstoffs und zur Zerlcgung etwa 

noch vorhandenen Stickoxyds (beziehentlich 

Stickoxyduls*), in dem andern Theile mit 

anhaltend im Luftstrome gegliihtem Kupfer- 

oxyd gefullt, welches zur Oxydation jeder 

Spur etwa durch Zufall in den Gasstrom 

gelangten Wasserstoffs bestimmt war;

Waschfiasche mit englischer Schwefelsaure;

Rohr** mit wasserfreier Phosphorsaure zur 

Aufnahme der letzten etwa zuriickgebliebenen 

Spur Feuchtigkeit;

Gliihrohr mit den zu untcrsuchcnden Eisen

drahten ;

Rohr** mit wasserfreier Phosphorsaure zur 

Aufnahme der von dem Eisen abgegebenen 

Feuchtigkeit;

* Bei den ersten Yersuclien dienten Kupferspane 
an Stelle der Eisendnihte fiir denselben Zweck, er- 
wiesen sich jedoch ais nicht ganz so wirksam.

** Sogenanntes Chlorcalciumrohr.



October 1887. „ S T A H L  U N D  E IS E N . ' Nr 10. 693

Gluhrohr mit yollstandig ausgegluhtem Kupfer- 

oxyd zur Oxydation des entweichenden 

Wasserstoffs;

Gewogenes Rohr mil wasserfreier Phosphor

saure, zur Aufnahme des durch Oxydation 

des Wasserstoffs gebildeten Wassers;

Waschfiaschc mit englischer Schwefelsaure 

zur Verliiitung der Aufnahme von Feuchtig- 

keit aus der atmospliarischen Luft durch 

das gewogene Phospliorsaurerohr.

Sarnmlliche Gliihrohre waren an dem aus- 

gehenden Ende zu einer schlankcn offencn Spitze 

von etwa 3 mm Weite ausgezogen und hier mit 

dem ebenso wciten, hart daran schliefsenden 

Eingangsrohre des nachfolgenden Theils (Wasch- 

flasche oder Phospliorsaurerohr) durch ein iiber- 

geschobenes Stiickclien Kautschukschlauch ver- 

bunden; das Eingangsende der Gliihrohre war 

duich einen trockenen Kautschukstopfen und 

eingestecktes Glasrolir mit dcm yorausgehenden 

Theile verbunden.

Die zu untersuchenden Drahte wurden mit 

Schmirgelpapier gereinigl, durch Behandlung mit 

Aethcr vom Fett befreit, dann, wenn sie im ge

beizten Zustande geprtifl werden sollten, an einem 

Ende mit Zink utngossen und 10 bis 12 Stunden 

lang in ganz verdiinnte Schwefelsaure (1 : 100) 

eingelegt. Nach dem Abspulen mit Wasser 

wurden sie einige Zeit in Kalkwasser gelegt, 

wiederum mit Wasser abgespiilt, rasch in trockenen 

Sagespanen getroeknet, mit Fliefspapier abge- 

rieben, mit Hiilfe eines Glaspiusels yon anhaflen- 

den Faserchen befreit, unter einer Mctallseheere 

in Stucke von ungefahr 65 mm Lange (den 

Abmessungen der zum Gliihen dienenden Por- 

zellanschiffchen entsprechend) zertheilt, in die 

ausgegliihtcn und gewogenen Schiffchen gebracht 

und mit denselben wahrend einer bis zwei 

Stunden in einen mit Chlorcalciumstueken ge- 

ftillten Exsiccator geslellt. Alle diese Arbeiten 

vom Herausnehinen aus dem Kalkwasser an 

beanspruchlen nicht mehr Zeit ais einige Mi

nuten, so dafs Rostbildung nicht stattfinden 

konnte. Inzwischen wurden die beiden Gliihrohre 

zur Reinigung des Slickstoffs und zur Verbrennung 

des aus dem Eisen entweichenden Wasserstoffs 

angeheizt und der ganze Apparat mit Stickstoff 

gefullt. Die in den Schiffchen befindlichen 

Drahte wurden nun rasch gewogen und in das 

betreffende Gluhrohr eingeschoben, sodann das 

gewogene, zur Aufnahme des gebildeten Wassers 

bestinunte Phospliorsaurerohr eingelegt und mif 

der Heizung des die Drahte enthaltenden Gliih- 

rohrs begonnen.

Das Gewicht der fiir jeden Yersuch benutzten 

Drahte betrug 60 bis 7 5  g.

Das Heizen wurde fortgesetzt, bis die Drabie 

etwa 20 Minuten lang sich in hellem Gliihen 

befunden hatten; dann wurde unter stetem 

Hindurchleilen von Stickstoff allmahlich abge-

kiihlt und schliefslich das Phospliorsaurerohr 

gewogen. Dic Drahte waren nach dem Gliihen 

auf dem grofsten Theile ihrer Oberfiache voll- 

standig blank; nur an der Stelle, wo sie zuerst 

mit dem Gase in Beriihrung traten, waren sie 

regelmafsig etwas angelaufen, ein Beweis, dafs 

trotz aller Vorsichtsmafsregeln noch kleine Men

gen von Stickoxyd oder Stickoxydul in dem Gase 

gewesen sein mufsten. Da jedoch die Grofse 

der angelaufencn Stelle sehr unbedeutend war 

im Yerhaltnisse zu der Grofse der blank ge- 

bliebencn Oberfiache, glaube ich nicht, dafs eine 

erhebliche Bceinflussung der Versuchsergebnisse 

durch jenen Umstand herbeigefiihrt werden konnte.

Enthielt das Eisen Wasserstoff, so zeigte 

sich, noch ehe dic Proben ihre hochste Tem

peratur erreicht hatten, in dem Ausgangsende 

des Kupferoxydrohrs ein Wasserbeschlag.

Ich benutzle sogenannten Holzkohlendrahl 

von 2,5 und 3 mm Durchmesser fiir die Unter

suchung. Bei drei Versuchen mit ungebeizten 

Driihten zeigte das Gewicht des Phosphorsaure- 

rolirs nicht die mindeste Veranderung, also 

Wasserstoffgehalt gleich Nuli.

Bei Benutzung gebeizter Driihte ergab sich 

in 4 Versuchen:

Draht von 2,5 mm Durchmesser

Wasserstoffgehalt . . . .  0 ,0 0 2 1
Derselbe Draht, Wassersloffgehall 0,0028 „

Draht von 3 mm Durchmesser. 0,0052 ,,

Derselbe D ra h t .............................  0,0035 ,,

Dafs die gebeizten Drahte in Wirklichkeit 

Wasserstoff enthiellen, ist mir hiernach nicht 

mehr zweifelhaft; verwunderlich jedoch war mir 

die sehr geringe Menge desselben , und die 

Frage ist wohl gerechlferligt, ob so kleine 

Mengen Wasserstoff iinstande sein durften, so 

deutliche Einwirkungen auf das mcehanisclie 

Yerhalten des Eisens auszuiiben, ais die oben 

besprochcnen Versuche in Wirklichkeit erkennen 

lassen. Ich habe absiehllich das von mir fiir 

die Auffindung des Wasserstoffs benutzte Ver- 

fahren ausfiihrlich mitgetbeilt, um jedem Sach- 

verst;indigen ein Urtheil dariiber zu ermoglichen, 

ob hier Irrungen, insbesondere Verluste, moglieh 

seien.

Undenkbar ist es nicht, dafs beim Gliihen des 

Eisens doch nur eine tlieilweise Austreibung des 

Wasserstoffs staltfindet und der zui iickbleibende 

Wasserstoff in dem gegliihten Eisen seine Ein

wirkung nur weniger deullich zur Gellung bringt.

Geht man indefs yon der Anschauung aus, 

dafs das Mafs des Einflusses, welchen fremde 

Bestandtheile auf das Eisen ausiiben, zunaehst 

nicht unmittelbar von iliren Gewichtsmengen, 

sondern von der Zahl ihrer Atome abhangig 

sei, welche neben einer bestirnmten Zahl von 

Eisenatomen gegenwartig sind, und erwagt man 

hierbei, dafs das Atomgewicht des Wasserstoffs
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nur lj3i so grofs ist, ais dasjenige des Phos- 

pliors, dessen Einflufs unler allen hier in Belraeht 

konimendcn Korpern dem des Wassęrstoffs am 

ahnlichsten sein diirfte, so wird man wenigstens

die Moglichkeil niclit in Abrede stellcn, dafs 

aucli jene gefundenen, sclicinbar unbedeulenden 

Mengen von Wasserstolf die friiher gescliildcrten 

Wirkungen auszuiibcn fiiliig fein werden.

Eine neue Uniyersalwalze fiir Stabeisen.
(Hierzu die Zeichnung auf Biali XXIX.)

In dem iii der Nahe des Luxcinburger Bahn- 

hofs liegenden Walzwerke, der in Goncurs ge- 

ralhenen Differdiuger Bergwerks- und Ilochofen- 

Acliengesellschafl gehorig, hatte Yerfasser dieses 

vbr kurzem Gelegenheit, eine Ferligslrafse fiir 

Rundstabeisen in Betrieb zu selien, welche von 

dem dortigen Fabricationschef, Hrn. G. Bal thas.ar, 

erfunden ist, und fiir welche derselbe unler Nr. 

36 998 voni 9. Oclober 1886 ab ein Deutsches 

Reichs-Patent erhielt.

Diese Fertigwalze bezweckt neben dem Yor- 

theil der fur die Rundstabfabricalion fiir Bolzen 

und Schrauhen so wichtigen Erzielung eines 

vollstandigen runden Profils in einem Fertigstich, 

die Umgehung des lasligen und zcitraubenden 

Slillsetzens behufs passender Einstellung beim 

Walzen anderer Dimensionen. Eine eingehendere 

Besprechung dieser Einrichtung mochte demnach 

den Fachgenossen willkommen sein.

Die genaue Bundung des Walzstabes wird 

erreicht durch das Anhangen eines verticalen 

Walzenpaars mit Rundkaliber hinter den horizon- 

lalen Ferligwalzen mit ova!er oder Spitzbogen- 

Kalibrirung.

Um dem Ucbelstande des jedesmaligen Still- 

setzens beim Diuiensionswechsel abzuhelfen, lagert 

der Erfinder das verlicale Walzenpaar mil Kalibern 

fiir die verschiedenen Dimensionen der Rundeisen 

horizonlal verschiebbar in einem Rahmen, der 

an den Walzenslandern der horizontalen Walzen 

derart verlical yerschiebbar ist, dafs jede Ein- 

slellung des verlicalen Walzenpaares auch wahrend 

des Ganges stallłinden kann.

Dic auf dem benannten Walzwerke aufgefiihrle 

Einrichtung ist in den Fig. 1 bis 3, Blatt XXIX, 

im '/to Mafsstab dargestellt.

In dem Stander E  sind zwei horizontale 

Walzen A A 1 und zwei verticale Walzen A -A 3 

angeordnet, welche sammtlich verschiedene Kaliber 

fiir die auszuwalzenden Rundeisen enthalten. Fiir 

den Ferligslich eines Slabes von bestimmlem 

Durchmesser kann je ein Kaliber des horizontalen 

Walzenpaares A 2 A 3 auf ein entsprechendes Kaliber 

des horizontalen Walzenpaares A A 1 genau, und 

zwar wahrend des Ganges, eingestellt werden.

Der Antrieb der verlicalen Walzen erfolgt 

durch die Schleppwalze />, welche auf der einen

Seile des Slanders das Stirnrad B l tragl. Dieses 

letztere greift in das auf der Welle F  befestigle 

Stirnrad B ; auf der Welle F  liegt das mittels 

Nuth und Keiles gegen Drehung gesicherte ver- 

schiebbare Doppelkegelraderpaar C C 1, welches 

seinerseits die Drehung auf die Kegelrader C'2 C3 der 

wahrend des Ganges veilical und horizontal stel 1- 

baren Walzen A 2 A 3 iibertragt. Demnach drelien 

sich letztere in der den horizontalen Walzen cnl- 

sprechenden Richtung.

Nach Fig. 2 ist das kleinstc Rundkaliber 

(16 mm) des verticalen Walzenpaares auf das 

kleinsle Ovalkaliber des horizontalen Walzenpaares 

eingestellt.

Um nun z. B. die Kaliber x des verticalen 

Walzenpaares auf das entsprechende Kaliber x x 

der horizontalen Walzen einzustellen, vcrschiebt 

inaii mittels der vier Stellschrauben F l das ver- 

ticale Walzenpaar nach links, wobei die auf der 

Welle F  sitzenden Kegelriider C C 1 milverschoben 

werden. Es kann dies, wic ersichtlich, wahrend 

des Ganges stattfinden.

Es ist zu diesem Zwecke das vcrticale Walzen

paar in dem im Stander E  passend gefuhrten 

und auf- und abhcweglichen Rahmen D l gelagert, 

wahrend die Lager der Spindeln H  und im 

Rahmen D l horizontal verscliiębbar sind. Anderer

seits sind die verticalen Walzen aut den Spindeln

I I  und I I 1 selbst yerschiebbar, welche bei ihrer 

Drehung ersterc ebenfalls durch Nuth und Kcil 

mitnebmen. Das Hochschieben vom Verlical- 

profil x nach Horizontalprofil wird durch 

Drehung der Schneckenwelle w mitlels der 

Schneckengetriebe s und der beiden an den 

Rahmen D 1 greifenden Spindeln t bcwirkt. So 

liifst sich also wahrend des Ganges und ohne 

Aufenthalt jedes einzelne Kaliber des einen Walzen- 

paares passend zum entsprechenden des andern 

einstellen.

Beim Betriebe dieser Walzstrafse stellte sich 

lieraus, dafs das Verhaltnifs der Stirnraderuber- 

setzung B l und B  nicht, wie urspriinglich an- 

gelegt (Fig. 2), wie 1 :1 ,  sondern wie 11/4 bis 

1 */3 : 1 genommen werden mufs, um eine ent

sprechend grofse Drehungsgescliwindigkeit des 

horizontalen Walzenpaares zu erreiehen.

Der Erfinder glaubt bei entsprechender Kali-
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■ brirung der Walzen die bescliriebene Einrichtung 

fur die Auswalzung bezw. fur den Fertigstich 

von Vierkant-, Hexagonal-, Octogonal- und Flach- 

eisen vervvcnden zu konnen. Moglicherweise durfe 

sich auch das Princip derselben ais Fertigwalze 

fiir kleine Kreuz- oder Doppelt-T-Profile eignen.

Die maschinellc Anordnung der beschriebenen 

Doppelwalze ist natiirlich den auf dem erwahnten 

Werke bestehenden Verhaltnissen angepafst, eine 

abweichende. je nach Umstanden moglicherweise 

vortheilhaftere Anordnung des Antriebes und 

der Stellvorrichtung ist nicht ausgeschlossen.

Ein weilerer, ebenfalls nicht zu unterschatzen- 

der Vortheil dieser Walzstrarse ist der, dafs man 

damit auf grofse Stabląngen hinarbeiten kann, 

wahrend bei dem gewohnlichen Yerfahren behufs 

Erzielung genau runder Profile mit der Zange

gearbeitet werden mufste, wobei natiirlich nur kurze 

Stablangen zur Auswalzung kommen kónnten.

Der Kostenpunkt der im erwahnten Walzwerke 

fiir Rundeisen von 16 mm bis 30 mm Durch

messer bestehenden Ferligstrafse beliiuft sich ein- 

schliefslich Aufstellung auf etwa 2400 J(>.

Es mag schliefslich noch darauf hingewlesen 

werden, dafs sich die Anhangung des Rahmens 

mit Verticalwalzen mit verhallnifsmafsig geringen 

Kosten an jede bestehende Walzenstrafse bewerk- 

steliigen lafst, und dafs eben dadurch die allge- 

meine Einfiihrung dieser Einrichtung, welche so 

ais praktischer Hiilfsapparat wirkt, in giinsligster 

Weise befordert werden kann.

Luxemburg, im August 1887.

J . II. Const. Ste/fen.

Amerikanische Griclitaufziige.
(Hierzu Blatt XXX.)

In seinem, vor der Generalversammlung des 

Vereins deu tscher E isenh iitte n le u te  am 

16. Januar d. J. gehaltenen Vortrage erwahnte 

schon Ingenieur Brugmann-Dortmund, dafs die, 

die ganze amerikanische Technik beherrschende 

Idee, die Handarbeit durch Maschinerarbeit zu 

erselzen, auch Anwendung auf das Begichlen der 

llochofen gefunden habe.

W ir sind heute in der Lage, die Skizze, 

welche der genannte Vortragende damals der 

Versammlung Yorlegte ,* durch die genauere Be

schreibung derartiger Vorrichlungen zu ergiinzen, 

welche wir in »the Iron Age« vom 21. Juli 

und 1. September d. J. finden.

Die erslere der Einrichtungen ist nach dem 

Entwurfe von Fayette B row n von der .Brown 

Hoisting and Conveying Machinę Company in 

Cleveland, Ohio, auf den Riyerside Iron Works zu 

Steubenyille, Ohio, ausgefiihrt.

Die Textfigur gewahrt uns ein anschauliches 

Bild der Gesammtanlage, wahrend die naheren 

Einzelheiten aus den Zeichnungen auf Blatt XXX 

hervorgehen. Der Gichtaufzug besteht in der 

Haupłsache aus einer geneigten Ebene, welche 

in einer Grube im Mollerhause beginnt und bis 

iiber die Giebt des Hochofens hinausreicht. Auf 

der Briicke liegen 2 Geleise mit auf einander 

fallenden Mittelliriien, aber von verschiedener Spur- 

weite, von welchen das innere (siehe Fig. 2) bei R  

horizontal gebogen ist, wahrend das aufsere R2 noch 

ein Stiick weiter in derselben Richtung hinaufreicht. 

Der Kippkasten S  ruht vorne auf einem Radsatze,

* Yergl. »Stalil und Eisen® S. 115, Jahrg. 1887.

welcher der Spurweite des inneren Geleises ent- 

spricht, und hinten auf einem zweiten Radsatze, 

welcher auf dem iiufseren Geleise lauft, An dem 

Kippkasten ist mittelst einer Gabel y bei N  ein 

Seil befestigt, das uber eine an dem hochsten 

Punkte der schiefen Ebene angebrachte Seilrolle 

lauft und von dort nach einer am Fufse der 

schiefen Ebene liegenden und durch eine besondere 

Dampfmaschine getriebenen Seiltrommel zuruck- 

geht. Nach dieser Beschreibung ist der Vorgang 

bei der Begichtung leicht verstandlich. Wenn 

der Kippkasten auf der Gicht des Hochofens 

ankommt, so lauft der vordcre Theil des Kastens 

auf den horizontal gebogenen Schienen R  weiter, 

wahrend der hintere Theil des Kastens auf den 

geradeaus laufenden Schienen R 2 hocligezogen 

wird, wodurch die sclbstthatige Entleerung des 

Kastens erfolgt. Die Gasverschlufsklappen D  

stehen mittelst Hebeln und Verbindungsslangen 

mit der Welle der Kettenrolicn G in Verbindung, 

welche ihrerseits durch Seile mit dem Handrad 

W  im Maschinenraum verbunden sind, so dafs 

der Maschinist imstande ist, dic Oeffnungen nach 

Belieben frei zu lassen oder zu verschliefsen; 

dieselben werden offen gelassen, wenn die Glocke 

aufgezogen und der Glockenrumpf geschlossen 

ist, damit beide nicht uberhitzt werden. Die 

Klappen werden nur dann geschlossen, wenn 

man fertig ist, um den Satz in den Ofen zu 

entleeren und das Entweichen der Gase zu 

verhindern, wenn die Gicht offen ist. Die Glocke 

wird in gewohnlicher Weise durch einen Hebel 

B  und Luftcylinder C  bewegt. Ein Yierwegehahn 

von besonderer Anordnung befindet sich an
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passender Slelle im Maschinenraum, der mit dem 

Lufteylinder und der Trommel in Yerbindung 

steht, so dafs alle Manipulationen der Glocke 

durch den Maschinisten von dessen Posten aus 

bewirkt werden konnen.

In derNahe des Mascliinislen und in einer, auch 

den mit dem Einladen der Kippkasten beschaftigten 

Leuten sichtbaren Stellung befindet sich eine 

grofse Scheibe mit einem Zeiger, der bei dem 

jedesmaligen Sinken der Glocke die genaue Hohe 

der Beschickung im Hochofen anzeigt; 1 cm 

Ausschlag des Zeigers kommt 3 cm Bewegung 

der Glocke gleich. Die Zeigervorrichtung kann 

ohne Miihe mit einer automatiscben Registrirung 

versehen werden. W ill man irgend eine Aenderung 

in der Begichtungsweise vornehmen, so hat man 

dies durch die mit leichter Muhe yorHęlimbare 

Verstellung des KipppunktesdesKastens iu derHand.

Eine weitere automatisclie Registrirungs- 

Yorrichtung zeigt die Anzahl der Kippkasten an,

welche an die Gicht eingestiirzt sind, ehe 

die Glocke gesenkt w ird, wodurch eine zu ge

ringe oder zu hohe Fiillung verhindert wird.

Jede Gefahr, dafs der Kippkasten zu hocli 

gezogen wird, ist durch eine Sicherheitsvor- 

richtung ausgesehlossen, vermittelst welcher 

das Dampfventil der Aufzugsmaschine abgestellt 

wird, sobald die Trommel derselben die erforder- 

liclie Anzahl Umdrehungen gemacht hat. Der 

Kippkasten geht, wie schon eingangs erwahnt, 

an dem unteren Ende der geneigten Ebene in 

eine Grube, so dafs die obere, offene Seite in 

gleicher Ebene mit der Flur des Mollerhauses

liegt. Diese Yorrichtung geslattet ein sehr be- 

ąuemes Einfullen, wodurch ein oder zwei Arbeits- 

kriifte iiberflussig werden.

Die lichte Spannweite der geneigten Ebene 

auf den Riverside Iron Works betragt 26,52 ni, 

unten erstreckt sie sich 9,45 m in das Moller-

haus, wahrend sie oben noch 8,69 m iiber die
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Ofengiclit hinausragt. Die Hohe des Ofenschachles 

.ist 23,16 ni und der iiufsere Durchmesser an 

der Gicht 5,49 m. Der Fassungsraum einer 

der aus Stahlblech angefertigtcn Kippkarren ist 

2,13 ebin. Die Flur des Mollerhauses liegt

5,80 m unter derjenigen des Hoehofens. Die 

Aufzugsmaschine ist eine Zwillingsmaschine von 

254 mm X  381 mm mit einer, mit Band-Fric- 

ticmsbremse versehenen Trommel von 1,22 m 

Durchmesser.

Eine Aufzugsvorrichtung von ahnjicher An

ordnung wurde zuerst vor etwa 4 Jahren bei 

den Stewart-Hochiifen zu Sharon i. Penns. in 

Betrieb gesetzt; dann folgte Schacht der Ohio 

Iron Company zu Zanesville, Ohio. Ueberall 

st man mit dem Betriebe vollkommen zufrieden 

ges lei It gewesen.

Eine von vorstehend beschriebener Anordnung 

etwas abweichende Einrichtung befindet sich auf 

den Lucy-IIochSfen in Pittsburg; dieselbe ist eine 

gemeinschaftliche Erfindung der IIH . Kennedy 

und Scott. Aus Fig. 5 und 6 geht hervor, dafs 

die Gicht der mit der Einrichtung versehenen 

Hochofen ebenfalls mit dem gewolmlichen Glocken- 

gasfang verschlossen ist. An dem gufseisernen 

Gichtringe b -ist ein conischer Aufsatz e dicht 

hefestigt, der uber die Gicht hinausragt und 

den oberen Beschickungstrichler g triigt. Der 

untere Theil des letzteren besteht aus 4 in

Oesen aufgehangten Klappen g' , welche an

ihrem gemeinschaftlichen Beriihrungspunkt in

der Mitte so ausgesclmitten sind, dafs die Stange 

i, durch welche der untere Trichter getragen 

wird, durchgehen kann. Die 4 Klappen g'

werden durch 4 Kelten k gehalten, welche sich 

bei m vereinigen, dort an der gemeinschaftlichen 

Stange i befestigt sind, welche ihrerseits mit 

dem Hebel n in Yerbindung stellt; das andere 

Ende dieses Hebels ist mit der Kolbenstange o des 

Dampfcylinders p  verbunden, so dafs das OelTnen 

und Schliefsen der Gicht nach Belieben oben 

von der Gicht, oder von der Huttenflur aus er- 

folgen kann. Der Glockentrichter wird durch

die Stange i ,  den Hebel r mit dem Gegenge- 

wicht s und den Dampfcylinder t in Bewegung 

geselzt. Der Aufsatz e ist aufserdem noch mit 

Klappen f  versehen, durch welche man nothigen- 

falls Zutritt zu dem Schacht erlangen kann.

Die Begichtung geht in der Weise vor sich, 

dafs, wenn, wie in Fig. 5, die Klappen ge- 

schlossen sind, der Inhait aus dem Kipp- 

kasten in den Trichter eingesturzt wird und 

alsdann die Segmentthiiren g' fallen gelassen 

werden, wodurch der Satz gleichmafsig in 

dem Raum b‘ vertheilt w ird, darauf werden dic 

Klappen g' wieder geschlossen, und der Vorgang 

kann von neuem beginnen, der Trichter d wird 

alsdann gesenkt, so dafs das Materiał gleichmafsig 

nach allen Seiten in den Schacht fallen kann.

Die Einrichtung sichert nicht nur ein gleich- 

mafsiges Begichten, sondern liefert auch zugleich 

einen immer dichten Gasverschlufs, da die 

Oeffnung stets an einer Stelle, entweder oben 

oder unten verschlossen sein mufs. Es ist dies 

auch von Werth fiir den Betrieb der Wind

erhitzer, da durch zeitweilige Oeffnung der 

Gicht Gase von dort entweichen, und dadurch 

Unregelmafsigkeiten im Betriebe hervorgerufen 

werden.

Sollte es nothig werden, den Schacht nach 

der einen oder andern Seite starker auszufiillen, 

so kann das sehr leicht dadurch bewirkt 

werden, dafs man die entsprechende Klappe 

durch einzuschiebende Stangen v (siehe Fig. 5) 

in ihrer Bewegung nach abwarls aufhalt; durch 

diese Bewegung hat man es in der H and , im 

Bedarfsfalle nach einer Seite melir Materiał ais 

nach der andern aufzufiillen.

Auf den Lucy - Hochofen ist die Einrichtung 

seit 20 Monaten mit sehr guten Ergebnissen in 

Betrieb. Nr. 1 hat in 12 Monaten 75 000 t 

Bessemer-Roheisen gemacht, wahrend bei Nr. 2 

in den 20 Monaten 150 000 t zum Theil Bes

semer- und zum Theil Puddel - Roheisen ge- 

fertigt sind.

X .7 $
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I)ie Hocliofenanlage des South Chicago Stahlwerks.
Mitgetheilt von Fritz W. LUrmann, HiiUen-Ingenieur in Osnabriick.

Vor dcm Iron and Steel Institute (Fnihjalirs- 

Meeting 1887) liielt der Director obigen Werkes,

E. C. P o t te r ,  einen Yortrag, welchem ich das 

folgende, die Hocliofenanlage betreffend, entnehme. 

Obgleich schon melirere Małe Bericlite iiber die 

Hochofen dieses Werkes in dieser Zeitschrift

mitgetheilt* und deshalb einzelne Wiederholungen 

unausbleiblich sind, so sind die Angaben in 

Potters Yortrag doch beachtenswerth. Die South 

Chicago Werke der Nortli Chicago Rolling Mili 

Company liegen 2,6 Meilen sudlich von der

Stadt South Chicago, am Miehigan-See. Die Werke 

nehmcn einen Raum von etwa 81 ha ein und liegen 

mit einer Liinge von 915 m am See und mit

der andern Seite am hier in den See munden-

den Flufs Calumet.

Dieser Platz eignet sich ganz vorziiglich fiir 

eine solche Anlage, da er sowohl die Loschung 

der Erze, welche alle auf dem Wasserwege vom 

Lake Superior hcrgeschafft werden, ais auch 

sehr gute Eisenbahnvcrbiiidungen zuljefs.

So hat das Werk eine unmittelbare Yer

bindung mit nicht weniger ais 6 Bahnen, und 

die eine derśelben, die Belt Line, steht wieder 

in unmittelbarer Verbindung mit sammtliclien 

30 Bahnen, die in Chicago einmiinden. Das 

Werk wurde in den Jahren 1880 bis 1882 zur 

ausscliliefslichen Herstellung von Stahl gebaut; 

es besitzt 4 Hochofen, cin Bessemerwerk und 

ein Schienenwalzwerk, und konnte, weil erst in 

neuerer Zeit errichtet, mit den neuesten Einrich- 

tungen versehen werden, welche dahin zieleń, mit 

geringen Kosten eine moglichst grofse Erzeugung 

zu erreichen. Die Mittellinie der 4 Hochofen ist 

fast parallel dem Ufer des Michigan - Sees, in 

etwa 300 m Entfernung. In den See wird ein 

grofser Theil der Schlacke gestiirzt. Wahrend- 

der Woche wird das Eisen im fliissigen Zustande 

unmittelbar zum Bessemerwerk geschafft. Die 

Rinnen, durch welche das Eisen in die Pfannen 

liiuft, liegen in der Niilie der Schlackenform auf 

der Giefshallenseite. Das an Sonntagen erblasene 

Eisen wird in grofse, uberdeckte Giefsliallen ab- 

gestoclien. Sammtlicher Koks liegt unter Dach 

in einem grofsen Lagerhause, welches 4000 t 

fafst, hinter den Hochijfcn; Erze und Kalk liegen 

im Freien.

Die Hochofen arbeiten paarweisc; ein Aufzug 

geniigt fiir 2 Oefen; jeder Forderkorb fafst

4 Giclitwagen.

Je zwei Oefen haben eine gemeinschaftliche

* 1885, Nr. 10, S. 552 und S. 595, sowie Nr. 11. 
S. 621.

Belegschaft von Aufgebern und Mollerarbeitern. 

(Siehe weiter unten.) Jeder Ofen hat 3 Wliit- 

well-Winderhilzer von 6,4 m Durchmesser und

18,29 m Hohe; dic Abhitze dieser 12 Wind- 

erhilzer entweicht durch einen Schornstein von 

58 m Hohe und 3,7 m lichter Weite. 8 Ge- 

blasemaschinen, je 2 fiir einen Ofen, liefern den 

Wind. Die Maschinen haben eine Hubhohe von 

1,37 m ; einen Dampfcylindcr von 0,914 m und 

einen Windcylinder von 2,13 m Durchmesser. 

Bei grofster zuliissiger Geschwindigkeit von 40 

Umdrehungen saugt eine Maschine 354 cbm 

Wind in der Minutę a n ; 2 solcher Maschinen 

saugen also in einer Minutę bis zu 708 cbm 

Wind fiir einen Ofen an. Der Dampf fiir diese 

Maschinen wird mit den Hochofengasen in 72 

Kesseln erzeugt, welche einen Durchmesser von 

1,22 m und eine Lange von 10,97 m  haben, und 

zu zweien, Riicken an Riicken und so einge- 

mauęrt sind, dafs die Flamme die ganze Liinge 

von 21,94 m bestreicht. Der Zug wird ver- 

mittelt durch einen Schornstein, der 53,34 m 

lioch ist und eine lichte Weite von 4,57 m hat. 

Die Hochofen sind fortlaufend mit Nr. 5, 6, 7 

und 8 bezeichnet, weil die Gesellschaft an ande

ren Orten noch weitere 4 Oefen besitzt.

Die Hochofen sind 22,86 m lioch und hatten 

bei der ersten Zustellung im Kohlensack 6,4 m 

und an der Giclit 3,35 m Durchmesser. Der 

Kohlensack lag damals 9,75 und die Formebene 

1,44 m iiber dem Bodenstein. Der Rastwinkel 

betrug ungefahr 76°. Ofen Nr. 5 wurde zum 

ersten Małe am 26. Marz 1881 angeblasen; 

genau ein Jalir nach dem Beginn der Aus- 

schachtungsarbeiten. Der derzeitige Leiter erzielte 

einen nach damaligen Ansichten guten Durch- 

schnittsbetrieb, indem er wochentlich etwa 1000 t 

mit einem Koksverbrauch von 1270 kg erzeugte; 

Nr. 6 kam am 9. August in Betrieb und ar- 

bcitete ungefahr ebenso wie Nr. 5. Damals

wurde das Eisen nur in die Giefshalle abge- 

stochen, weil das Slahlwerk noch nicht fertig 

war. Nr. 7 wurde am 11. Miirz 1882 ange

blasen; am 8. Juni 1882 wurde im Stahl werk 

mit der directen Convertirung begonnen. Ofen 

Nr. 5 war damals erst ein Jahr lang im Be

triebe, und doch wurden schon Anzeiehen der 

Abnutzung des Ofens bemerkbar. Die Erzeugung 

war auf durchschnittlich 900 t in der Woche 

gefallen, walirend der Koksverbrauch derselbe 

geblieben war.

Das Eisen war von wechselnder Giite, weil 

lieifser und kalter Gang ofter abwechselten. Je

langer Nr. 5 betrieben wurde, desto haufiger
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wurden die Wcchscl; schiiefslicli ging der Ofen 

nur noch ruckweise (by slips) nieder und zwar 

etwa einmal in 24 Stunden, so dafs der Ofen 

nacli einem Betriebe von 2 Jahren und 4 Mo

naten ausgeblasen werden mufste, nachdem der

selbe im ganzen etwa 100 000 t erzeugt halle. 

Der Gang der anderen 3 Oefen war genau 

ebenso. Die langste Hiittenreise machte einer 

derselben mit 2 Jahren 7 Monaten. Die Oefen 

waren unterhalb des Kohlensaeks alle stark aus- 

gefressen, der Herd yollstandig zerstort. Das 

Eisen war durch das ganze Fundament, unter 

die Saulen, ja sogar in den Untergrund der 

Giefshalle gedrungen. Aus jedem Ofen mufsten 

ungeheure Sauen (salamanders) entfernt werden, 

Eine Priifung der urspriinglichcn Ofen form 

(Fig. 1) erklart, nach Ansicht Potters, dio ge- 

habten Schwierigkeiten. Dic geringe Weite des 

Herdes von 2,74 m, im Ycrgleich zu der Weite 

von 6,4 m des Kohlensaeks, veranlafste eine 

sehr flachę Rast. Auch halte man dem Rast- 

mauerwerk die bedeutende Dicke von 2,29 m 

gegeben, ohne diese irgendwie zu kiililen.

Das Rast- und Gestellmauerwerk wurde des- 

halb rasch aufgelost und erhielt sieli nur das

Fie- 1- Fig. 2.

Erste ZuslclŁimg. Jutzige Zustellung.

Formgewolbe, weil dieses mit Wasser gekiihlt 

wurde. Es bildete sich hier cin Yorsprung im 

Umfang des Gestells, auf welchem sich die Be- 

schickung so lange aufselzte, bis dieselbe infolge 

ilires Eigengewichtes heruntersank und eine 

Menge kalten Materials mit in dert Herd hinab- 

rifs. Bis dieses Materiał geschmolzen war, ging 

natiirlich der Ofen kall, dagegen bis zum nach- 

slen Absturz wieder heifs. Diese Wcchscl traten, 

wie oben schon gesagt, nach Potter ganz rcgel- 

mafsig in je 24 Stunden ein. Bei der neuen 

Zustellung der Oefen versuchte. m an , diese 

Schwierigkeiten durch Anwendung einer andern 

Ofenform zu yermindern, und begriiridet Potter 

mit dieser Formanderung und einer Yerminderuńg 

des Kalkżuscltlages die grofsen Erfolge, iiber 

welche weiter unten beriehtet wird. Vor 

allem wollte man einen regelmafsigen Gang, eine 

grofsere Erzeugung und einen geringeren Brenn- 

materialverbrauch erzielen. Man entschicd sich 

fiir eine Form der Hochofen von Fred. W . Gor

don, d. h. etwa diejenige des Isabella-Ofens zu 

Pittsburg, dessen Betrieb in Amerika stets den 

besten Ruf genossen halle. Bei der neuen Form 

(Fig. 2) betragt die Weite im Kohlensack nur 

6,09 m ; derselbe liegt 0,91 m hoher ais friihcr, 

also im ganzen 10,66 m iiber dem Bodenstein. 

Der Herd hat 3,35 m  Weite, und dic Formen 

liegen 1,67 m iiber dem Bodenstein. Das ent

spricht einem Rastwinkel von 80,5°. Die Mafse 

der friiheren Gasfangglockc wurden beibehalten, 

aber die Gicht wurde bis auf 4,66 m erweitert, 

so dafs zwischen dem Glockenrand und der Ofen- 

mauer ein Zwisćhenraum von 660 mm entstand. 

Dieses Mafs scheint gerade hinzureichen, um eine 

gleichmtifsige Yerthcilung der Beschickung statt- 

finden zu lassen. Die Rastmauer vom Herd bis 

zum Kohlensack ist 810 mm stark, anstatt wie 

bei der ersten Zustellung 2,29 m. Dieses 

Mauerwerk wird durch eine Reihe wasscrgckiihlter 

Platten gcschiitzt, welche bis zu 127 mm yon 

der Innenwand in das Mauerwerk hineinragen. 

Es sind 3 Lagen solcher gekiihlter Platten ange

ordnet; dic erste befindet sich 810 mm iiber den 

Formen, die zweite 1020 mm uber der ersteren, 

und dic drille 1040 mm iiber letzterer. Jede 

Lage besteht aus 6 Platten, die einen yollstan- 

digen Ring bilden. Jede Platte hat 2 einge- 

gossene Rohre; je zwei Platten sind yerbun

den, so dafs das Kfthlwasser durch die Rohren 

beider liiuft.
Die Platten konnen, falls eine durchbrennt 

oder sich verstopft, leicht ausgeweehsclt werden. 

Potter hebt bei dieser Gelegenheit hervor, dafs 

diese Platten in ausgezeiclmeter Weise ihren 

Zweck erfiillt haben. Keine einzige sei an den 

Oefen wrack geworden, und wie wirksam sie 

seien, soli folgendes zeigen:

Nach einer Hiittenreise von 22 Monaten, in 

welcher 100 000 t Eisen gemacht wurden, er-
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gabcn 9 Messungcn der Starko des Rastmaucr- 

wcrks eine durchscbnittliche Abnulzuiig von nur 

254 nun, Dic Temperatur des Kiłhlwassers soli 

nur um etwa 6° G. oder 10° F.* steigeu.

Ofen Nr. 5 wurde zum zweilen Małe am 

22. Marz 1884 angeblasen. (ni Monat. April cr- 

zeugle er 6600 t Eisen, im Mai 50S0 t, im 

Juni 5144 t und im Juli 5132 t.** Dic neue 

Zustęllung hatte also grofse Vermehrung der Er- 

zeugungsmenge zur Folgę; ebenso liefsen die 

Regelmiifsigkeit des Ganges und Gleiclimafśigkcit 

des Roheisens, nichts /.u wunschen (ibrig; aber 

in betreff des Koksverbrauchs wurden die Erwar- 

tungen getuuscht; derselbe betrug etwa 1202 kg. 

Im August 18S4 wurde auch der neu zugcstclllc 

Ofen Nr. 6 wieder angeblasen, und zugleich bo

gami man, um einen giinstigercn Brennmaterialvcr- 

brauch zu crziclcn, mit Yersuchen in betreff des 

Gichlens. Diese Versuche*** verliefen insoweil 

giinstig, ais der Koksverbrauch bei Nr. 5 im 

August auf 1088 kg sank. Im September sank cr 

auf 1064 und im October sogar auf 1012 kg, 

betrug also fast 1 kg auf 1 kg Roheisen. W ah

rend dieser Zeit nahm die Erzeugung noch zu, 

sowohl an Menge, wie an Giite. Im Novernber 

wurden Nr. 5 und 6 wegen der Flauheit des 

Marktes stillgcstcllt (banked), und 7 und 8, die 

ihre alle Form behalten halten, wurden ausgc- 

blasen. Im Winter wUrde Nr. 7 neu zugestcllt. 

Nr. 5 und 6 wurden nach 70 tiigigcr Belricbs- 

unterbrecliung am 7. Februar wieder angeblasen. 

Sic liatten sich beide im Herd ziemlich angesclzt 

und es dauerlc 2 Monate, bis sie wieder ordeut-

1 ich im Gange waren. Nr. 7 wurde am 30. Marz 

1885 nach der neuen Form zugestcllt, auch 

wieder angeblasen, und die Versuclie mit dem 

Aufgeben, die im November unterbroclien, wurden 

ebenfalls wieder aufgenommen. Da Nr. 7 die 

Hultenreise mil sammtlichen Neuerungen begann, 

war dessen Bclrieb, wie die folgenden Zahlen 

lehren, ein sehr gunstiger.

Derselbe erzeugle:

Tonnen Eisen KokSverbrauch

1885 April . . . .  5249 1 1S9
„ M a i................ 6 194 989
„ Juni . . . .  5 986 993
„ J u l i ................ 6 172 912
„ August . . .  6 073 850
„ September. . 6 591 860
„ October . . .  6 (84 879
„ November . . 6 341 851
„ December . . 6 020 857

Im ganzen 54 710 oder im Durchschnitt 
200 t im Tag bei 930 kg Koksverbrauch.

* Die Amerikaner scheinen alle in Deutschland 
langst bekannten Einrichtungen noch einmal zu er- 
finden.

ł * Die hier und im folgenden angogebenen 
Tonnen haben 1000 kg, wahrend die im Yortrag an- 
gegebenen Tonnen 1016,06 kg haben.

*** Worin diese Yersuche bestanden, ist leider 
nicht angegeben.

In den letzten 6 Monaten des Jahres 1885 

maehte der Ofen 37 276 t Eisen oder durch- 

sclmitllich etwas mehr ais 200 t mit einem 

durchschnittlichen Koksverbrauch von 867 kg. 

Die Griinde dieser bedeutenden Verbesserung des 

Bctriebes waren nach Potter folgende: Bis zum

August bestanden die Gichten der Oefen aus 

etwa 4300 kg Eisenstein, 1500 kg Kalkstein und 

2900 kg Koks. Alle Eisensteine kamen vom 

Lako Superior und halten etwa 62,5 fjn Gehalt 

an metallischem Eisen.* Dieser Kalkzuschlag 

von fast 35 <}b war vicl zu hoch. Eine grofse 

und rcgehnafsige Erzeugung konnte nur bei 

schwierigem Betriebe und bohem Bremnnaterial- 

Yerbrauch erzielt werden, und man war gczwungen, 

die von 2 Maschinen angcsaugte Windmcngc von 

623 bis 708 cbm in einen Ofen zu blasen.

Diese Leistung strenglc die Geblasemascliincn 

bis auf das aufserste an; der Dampfyerbrauch 

war sehr grofs und drobię sogar, die Leistungs- 

fahigkeil der bedeutenden Kessclanlage zu iiber- 

sleigen.

Die Winderhitzer waren nicht imstande, dic 

Windlemperalur auf 650° G. zu erhalten. Dic 

Gichtgase waren sehr heifs und GO-reich; ihre 

Temperatur betrug etwa 480° G. und das Yer- 

CO
lialtnifs elwa 0,25 Nach Potter wurde 

C4O2
beschlossen, einen geringeren Kalkzuschlag zu 

geben. Sofort maehte sich auch ein geringerer 

Brennmaterialverbrauch bemerkbar. Hierdurch 

ermuthigt, wurde noch mehr Kalk abgezogen; 

jeder Kalkabzug bewirktc cinc Yerringerung des 

Brcnnmatcrialverbrauch|j der Windmengc und der 

Temperatur der Giclitgase. In Hinsicht auf diese 

giinstigen Erfolge wurde beschlossen, mit dcm 

Kalkabzug bis zum Aeufsersten zu gehen, und so 

die grofstmSglichste Koksersparnifs fcstzustellen. 

Innerhalb 12 Monate wurde der Kokszuschlag 

von 35 % auf 13 % vom Erz hcrabgesetzt, und 

zwar mit grofsem Erfolg!**

Die augesaugle Windmengc sank yon 708 cbm 

auf 453 cbm; die Windtcmpcratur konnte mit 

Leichtigkeit auf 760° G. gehalten werden. Dic

* Wenn 62,5 % Roheisen a. d. Erzen, also 2687,5 kg 
an der Gicht, d. li. mit 2900 kg Koks erzeugt wurden, • 
betrug der Koksverbrauch nicht 1200 kg, wie angegeben 
wird, sondern nur 1079 kg.

** Wenn diese Auseinandersetzungen richtig sind, 
dann mufste man bei Inbelriebsetzung der Hochofen 
in South Chicago Mdllerberechnungen auf Grund von 
Analysen von Eisenstein, Kalk und Koks noch nicht 
gekannl haben, sonst wurde man solch kostbare, 
empirisclie, Jahre lang dauernde Vorbetriebe haben 
yenneiden konnen.

Wenn man mit 13 % Kalkzuschlag einen Betrieb, 
also eine schmelzbare Schlacke fuhren koi.nie, dann 
mufste die Schlacke bei 35 % Kalkzuschlag bei dem
selben EisensteinmSller, d- h. bei einem um 270 % 
hdherer Kalkzuschlag, eine durch zu hohen Kalkge- 
lialt unschmelzbare Schlacke, oder wie unten nach- 
gewiesen werden wird, sogar eine unmógliche Schlacke 
geben. .
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Temperatur der Gichlgase fiel von 480° C. auf 

150° C. Das Verhaltniifs C O : C02 slieg von

0,25 fó auf 0,47 % ; dic Erzeugung slieg bis 

auf 1370 oder 1420 l wochenllich; der Koks- 

yerbrauch sank von 1 2 0 0  kg* auf weniger ais 

860 kg. Nun entstand aber die Schwierigkeit, 

die Resultate untereinander abzuwagen. Der 

Schwefelgehalt des Eisens stieg so bedeutend, 

dafs dasselbe zur Stahlfabrication beinahe unbrauch- 

bar wurde, weil in der Schlacke nicht genug 

Galcium vorhanden war, um den Schwefel zu 

binden.

Der Kalkzuschlag wurde daher ganz allmahlich 

wieder auf 18 bis 2 0  $  erhoht, wobei noch 

etwa 0,0-5 fó Schwefel in das Eisen gingen,

wahrend der Koksvcrbrauch bei diesem Betrieb

noch etwas heruntergiiig. (!?)

Eine Giclit yon Nr. 7 war, wic folgt, zu- 

sammengesetzt:
Pfund kg

Gambria . . Rotheiseriślein . . 1 100 498,8
Chapin. . .  „ . . 2 200 997,8
Cleveland . . Glanzeisenslein . . 1 100 498,8

„ . . Rotheisenslein . . 1 100 507,9
Golby . . .  „ . . 2 200 997,8
Nonie . . .  „ . . 2200 997,8
Superior . . Glanzeisenslein . . 1 100 498,8

„ . . Rotheisenstein . . 2 200 907,8

Gewicht des Erzes............................... 13 200 5905,5
Kalkstein.............................................  1 950** 884,5
K o k s ..................................................  0 50G 2948,0

Gewichl der ganzen Gichl . 21 650 9738,0

Die Zusammensetzung der Eisenśteine ist wie 

folgi angegeben:

Hotheisenstein: Fe SiOa P AbOs GaÓ MgO
Gambria . . . 62,88 6,40 0,03 2,68 0,36 0,04
Chapin . . . 63,24 3,70 0,07 1,43 1,87 2,06
Cleveland . . 60,37 6,54 0,05 3,03 0,58 0,20
Golby*** . . . 58,61 3,89 0,05 — — -
Nonie . . . 63,57 4,09 0,06 1,38 0,71 0,17
Superior . . . 62,36 4,33 0,06 — — —
Glanzeisenslein:
Cleveland . . 65,03 4,22 0,11 1,65 0,41 0,18
Superior . . . 64,55 4,26 0,08 2,61 0,50 0,40

Dert Kalkstein von Illinois soli bestanden 

haben aus Si02 0,84 % ; A 1*0., +  Fe^Oa 2,04 % ; 

Ca0C02 (carbonate oflime) 29,85 $  ; MgO C02 
(carbonate of magnesia f)  22,87 ^  ; Pj-Os 0,01 % .

* Wie oben berechnet, konnte derselbe hochstens 
1079 kg betr agen haben bei 62,5 % Ausbringen und 
oben angegeben en Gichten.

Der Kalkzuschlag betrug demnacli nicht, wie 
kurz yorher angegeben, 18 bis 20 %, sondern nur 
14,9 %.

*** Hotheisenstein Colby enthalt 4,42 % Mn.
t  Im Abdruck des Yortrages von Potter ist aus- 

drucklich angegeben 29,85 carbonate of lime und 
22,87 carbonate of magnesia; die Sumine der Gehalts- 
zahlen macht dann aber nur 55,61 aus. Nimmt man 
dagegen an , was nahe liegl, dafs 29,85 der Gelialt 
an CaO bedeulen soli, so gehoren hierzu 23,45 CO*, 
und dafs 22,87 MgO sein soli, so gehoren hierzu 
25,15 CO2; die Summę der Gchaltszahlen macht dann 
aber 104,21 aus. Die yon Potter angegebene Zu
sammensetzung des Illinois Kalksteins ist also jeden-

Der Koks von Connelisyille bestand aus;

Aschc 10,50 /o ; S 0,90 fó ; fcsler G 8 8 ,GO $ .

Das fallende Eisen bat etwa folgende Durch- 

schniltszusammensetzung: Si 1,75 bis 2,25 % ,

P 0,10 fb , S 0,05 o'0 , geb. C 0,50 % ; Graphit

3.50

Die Schlacke soli nach Potter im Durch- 

schnill bcslehen aus: SiO^ 28,50 CaO

28.50 MgO 22,0 %, A1Ż0 3 +  FeO 20,0 % .

Die Gichtgase haben eine Temperatur yon

etwa 150° Cl. und enthalten: CO 25,50 ,

GO* 12,0 % . Das Yerhaltnifs von CO : CO3 ist 

also =  0,47

In seinem Yortragc iiber den Hochofenbetrieb 

in Amerika, »Engiolering and Mining Journal* 

14. Noyember 1885 giebt Gordon Gcgcniiber- 

slellungen der Ergebnisse der amerikanischen 

und grofsen englischen Oefen.

Die Zahlen, welche Gordon zu diesen Gegen- 

ubcrslellungen benutzt hat, sind ihm vom Potter 

aufgcgeben, und brauclien hier nicht Wiederholt 

zu werden. *

Polter ist der Ansicht, dafs die Erzeugung 

der 4 Oefen yon 3500 l wochenllich auf 5500 t 

gestiegen sei, weil die Ofenform, wie oben be- 

schrieben, geiinderl wurde, obgleich dadurch eine 

Yerminderung des Inhalts eintrat, und weil man 

ein anderes System der Begichtnng anwendeto 

(and by a marked change in system of burdening).** 

Wenn das Soulh Chicago Werk die Erzeugung 

yon 5500 l wochentlich mit dem ursprunglićhen 

Profil und Betriebe hatte erreichen wollen, so 

hatten nach Potter 2 weilere Oefen, mit den zu- 

gehorigen Maschinen, Kesseln, Winderbitzern, Auf- 

zugen und Gcbauden angelegt werden mussen: 

jetzt hingegen sei diese Erzeugung mit der alten 

Anlage und nur mit neuer Betriebsleitung cr- 

reiclit. Potter behauptet, dafs die Oefen zu 

South Chicago fiir jeden Dollar Anlagekapital 

mehr Eisen machen ais irgend ein Hochofcn- 

werk der Welt. Potter komnit nun auf den 

flolten Hochofenbetrieb der Amerikaner im all

gemeinen.

falls eine irrthumliche, die lelztere Zusammensetzung 
nach anderen amerikanischen Mittheilungen aber die 
wahrscheinlichere.

* »Stahl und Eisen« 1885, S. 595. Die Zusamtnen- 
selzung der Gichten in Soulh Chicago ist yon Gordon ab- 
weichend angegeben, und zwar zu 2903 kg Koks, 729 kg 
Kalk und 5307 kg Eisenstein, wahrend Potter angiebt 
2948 kg Koks, 884,5 kg Kalk und 5905,5 kg, d. h. 
600 kg Eisenstein mehr.

** In dem Yortrag ist nirgend angegeben , worin
diese Aenderung bestand. Die geringe Erweiterung 
der Gichl nur um 100 mm, wodurch die Glocke auf 
jeder Seile um 50 mm mehr vom Schacht ahstand, 
kann keinen Einflufs gehabl haben. Soli unter bur
dening nicht Begichtung, sondern Beschickung ge- 
meint sein, so kann die einflulshabende Aenderung 
nur in der Yerminderung des Kalkzuschlages gefun- 
deu werden.
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Man sagc von den amerikanischen Oefen, dafs 

sie zwar kurze Hiittenreiscn, aber flotten Betrieb 

hatten. Potter giebL ersteres zu und hebt mit 

Recht hervor, dafs trotzdem diese Betriebsweise 

bis zu einem gewissen Punktc mit grofser Spar- 

sanikrit verbunden sein kann.

Die amerikanischen Oefen haben Hiillcnreisen 

von 2,5 Jahren und machen in dieser Zeit 

150 000 l Eisen. Eine Neuzustellung bcanspruęht 

nach Potter 60 Tage; dereń Kosten betragen in 

Amerika rund 63 000 d i oder 42 ej auf die 

Tonne der Gesammtcrzeugung eines Ofens wah

rend einer Hiittenreise.

In Ermangelung bestimmter Zahlen nimmt 

Potter a n , dafs ein englischer Ofen gleiclicr 

Grofse jahrlich 45 330 t Eisen macht und 7 '/2 

Jahre im Betriebe ist, also 340 000 t lierstellt. 

In derselben Zeit mache ein zweimal neuzuge- 

stellter amerikanisclier Ofen 450 000 t, unter 

fast gleichen Yerhaltnissen beinahe 33 $  mehr, 

und mit einem Zuschlag von nur 42 auf die 

Erzeugungskosten des Eisens. Kurz, 2 amerika- 

nische Oefen liefern beinahe ebensoviel, wic 3 

englische gleicher Grofse, oder, um das Bild 

weiter auszumalen, 6 englische Oefen von 425 cbm 

Inhalt wiirden erforderlich sein, um dieselbe Menge 

Eisen fiir das South Chicago-Stahlwerk zu liefern, 

welche jetzt dessen 4 Oefen allein machen.

Dic Hochofcnanlage in South Chicago kostet 

nach Potter rund 3 780 000 d i*  Durch 2 

Hochofen mehr wiirden dic Anlagekosten um die 

Halfte, d. h. um 1890 000 d l yermehrt, d. h.

* Die Anlagekosten sollen sich wic folgt zusam- 
mensetzen:

Bruchsteine..........................................
Mortel materiał i en . . . ...................
Ziegelsteine..................  ...................
K alk ....................................................
Feuerfeste S te ine ..............................
Stabeisen.............................................
Gufseisen.............................................
Dachdeckung, Materia! und Loline .
B auho lz .............................................
Frachten fur Materialien...................
Materiał und ArbeitslOhne fur die 

Mantel der Hochofen, Winderhitzer,
Wind, Dampfleitungen u. s. w. . .

Arbeitslóhne......................................
Acht Gebkisemaschinen je 44 185 J l
Yier Gondensatoren..........................
72 Kessel je 3 624,6 J l ............... ...
Pumpen fur Wasserversorgung und

Kesselspeisung..................................
Zwei Gichtaufzugmaschiuen...............
Licenz fur Winderhitzer lind Ansgaben

fiir Zeichnungen..............................
Aufstellung und Zubehor der Winder-

h itz e r .............................................
Yerschiedene Ausgaben...................
An der Gesammtsumme von 900 000 5*?, 

welche im »tron and Steel Journal*
1887, Nr. I ,  Seite 179 angegeben 
oder an der entsprechenden Summę 
yon 3 780 000 M  fehlen noch. . .

3 780 000,00 -,H

auf 5 670 000 d i gebracht sein. Die Zinsen 

dieser Mehranlagckosten fiir 2 '/a Jahr, d. li. fiir 

die Hiittenreise cincs Ofens, wurden bei 6 % 

283 500 d i betragen, wahrend eine Zustelluńg 

in je 2 ‘/i Jahren nur 63 000 d i kostet.

Der Unterschied wiirde also zu Gunsten 

„eines kurzeń und flotten Betriebes“ in 2,5 Jah

ren 283 500 —  63 000 =  220 500 d l, oder in 

einem Jahre 88 200 d i ausmachen.* Dic um- 

gekclirte Rcchnung fiilirt Potter zu demselben 

Ergcbnifs. Ein anderer wichtigcr Factor, welcher 

nach Potter fiir ciuo grofse Erzeugung spricht, 

sind die in Amerika hohen Arbeitslohnc, welche 

darauf hinweisen, mit einem Mann moglichst 

vicl Eisen zu machcn.

Die Oefen zu South Chicago arbeiten, wie 

schon oben gesagt, paarwcise und zwar sollen 

dieselben mit folgender Mannschaft bedient werden :

taglich

2 Schmelzmeister............... 16,80 J l 33,60 J l
1 12,60 . 12,60 T
4 erste Sclnnelzer............... 13,02 52,08 V
4 zweite Sclnnelzer............... 10,29 41,16

12 dritte Sclnnelzer............... 9,66 ;» 115.92 Jl

2 Leute fur die Winderhitzer 9,66 j* 19,32 r

4 erste Schlackenfahrer. .  . 9,24 V 36,96 r

8 zweite Schlackenfahrer .  . 8,40 łl 67,20 *

4 erste Aufsetzer am Aufzug 8,40 33,60 n

4 zweite Aufsetzer am Aufzug 7,56 }) 30,24 *

8 erste Aufgeber................... 9,45 n 75.60 n

8 zweite Aufgeber............... 8,40 r 67,20 T

58 Mollerlader...................... 8,40 ji 487,20
1 Thonmiśclier................... 6,93 6,93 P
4 Locomotivfuhrer '............... 10,50 n 42.00
4 Weichensteller od. Rangirer 8,40 Tł 33,60 Jł

'h Maschinenwarter............... 16,80 7ł 8,40 «

1 Maschinenwarter............... 13.65 Jł 13,65 }5
1 Maschinenwarter............... 12,60 12,60
1 Maschinenwarter............... 11,55 « 11,55 n
1 Pumpenwarter................... 11,55 V 11,55 n

1 Kesselwarter...................... 11,13 n 11,13 ł»

2 Schmierer.......................... 8,40 a 16,80 n

135' ,2** Huttenarbeiter 1 240,89 M

Durchschnittlich kamen auf 1 Arbeiter

9,16 d i Lolin.

Die beiden Oefen sollen durchschnittlich etwa 

350 t Eisen taglich erzeugen, so dafs auf 1 Iliitten- 

arbeiter etwa 2,58 t Roheisen kamen und eine 

Tonne Roheisen etwa 3,545 d i Loltne erfordere. 

Dic Lohne fiir allgemeinc Arbeiten, z. B. fiir 

Maurer, Maschinisten, Schmiede, Tagelohner, 

Schlaekensliirzer u. s. w., betragen ungefahr 1,26 d i

* Nach dieser Rechnung wurde man bei (lottem 
Betriebe in Amerika sogar jedes Jahr 63 000 J l  fur 
eine neue Zustelluńg autwenden konnen, und doch 
noch 25 200 J l  mehr verdienen, ais wenn man den 
Ofen langsam hetreibt. Leider liegen die Verhaltnisse 
in Deutschland wohl nicht ganz so gunstig, obgleich 
hier die Zustellungskosten eines Hochofens viel ge
ringer sind und in Deutschland auch die geringen 
Betriel)sverluste, bedingt durch die grofsen Fortschritte 
im Anblasen neu zugestellter Oefen, nur veranlassen 
konnen, einen Ofen nur so lange zu betreiben, ais 
er viel und billig erzeugen kann.

** Im »Journa! of the Iron and Steel Institute* 
ist die Summę obiger Zahlen mit 136*/2 angegeben.

71 013,60 J l  
32 117,40 „ 

148 961,40 . 
26 107,20 , 

461 634,60 „ 
73 344,60 „ 

141 275,40 „ 
89 527.20 „ 
49 400.40 „ 
70 035,00 .

491828,40 „ 
976 882,20 „ 
333 4S0,00 „ 
44 352.00 „ 

261 727,20 „

37 S00.00 , 
31 080.00 ,

67 200,00 ,

115 500,00 „
68 174,40 ,,

188 559.00 ,
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fiir die Tonne, so dafs die Gesanimtlohne fur 

eine Tonne Eisen etwa 4,80 J(> betragen.*

Auf den South Chicagowerken mussen nach 

Potter gewaltige Emorrathe aufgespeichert wer

den, weil wahrend C Monaten die Schiffahrt auf 

den Seen unterbroclien ist. Dadurch wird der 

Weg von den Erzliaufen zum AufzUge sehr lang, 

und werden dafiir 1,39 fiir eine Tonne oder 

fast lj3 der Gesammllohne yerausgabt.

Zusatzlich bemerkte Potter zu diesem Vor- 

trage, die Oefen Nr. 5 und 6 seien kfirzlich 

ausgeblasen, und zwar ersterer nach einer Hiitlen- 

reise von 938, letzterer nach einer von 880 

Tagen. Beide Oefen hatten wahrend dieser Zeit 

zweimal stillgestanden, einmal 70 Tage, dann 

40 Tage, beide Małe hiitten sie sich ziemlich 

abgekiihlt. Durch die Stillstande wurde natiir- 

lich ihre Iliiltenreise bedeutend verkiirzt. Nr. 5 

erzeugte in den 798** Tagen, in weichen er 

wirklich im Betriebe war, 135934 t bei einem 

durchschnittliclien Koksverbrauch von 1008 kg. 

Nr. 6 maclite in 750*** Tagen, wahrend welcher 

er im Betrieb war 133 670 t, also taglich

178,2 t. Der durchschnittliche Koksverbrauch 

betrug 959,8 kg.

Diese letzten Resultate sind zwar nicht so 

giinstig wie die oben angegebenen, nach weichen 

iiber 200 t taglich bei 867 kg Koksverbrauch 

erzeugt sein sollten, immer aber noch bemerkens- 

werth selbst bei dem in Deutschland leider un- 

bekannten durchschnittliclien Gehalt von 62,5 Jo 

Eisen im Eisenstein. Um 178,2 t Eisen aus

02 % igen Eisensteinen zu erzeugen, brauehen davon 

nur taglich 287 400 kg durchgeselzt zu werden; 

bei 14 Jó Kalkzuschlag sind dazu 40 200 kg 

Kalkstein nothig, so dafs der taglich durchzu-

* Obgleich in Deutschland auf I t Eisen minde
stens 1,7 mai mehr Mąterialien bewegt werden mussen, 
giebt es Werke, welche mit 1 Hultenarbeiter 3 t 
Eisen machen, und bei welchem die Gesammtiohne 
nur 2,6 J t fur die Tonne betragen.

** 938-(70+40)=828u. nicht 798 (Untersch.30Tage).
, ł * 880—(70+40)=770 u. nicht750 (Untersch.20Tage).

setzende Molier 327 600 kg betragt, aus welchem 

das Ausbringen 54,3 °,t> betriigt und welcher auf

178,2 X  959,8 =  171000 kg Koks gesetzt wird, 

so dafs auf 100 kg Koks nur der geringe Satz 

yon 190 kg Molier kommt. Bei einem solchen 

niedrigen Satz und so schonen Eisensteinen 

konnen auch andere Leute einen flotten Gichten- 

wechsel aufrecht erhalten.

Bekanntlich setzen zwar nicht viele deutsche 

Hochofen mehr Beschickung im Tage durch, da

gegen setzen dieselben wesentlich hohere Siitze, 

d. h. mehr Molier auf den Koks, und haben in- 

folgedessen, selbst bei einem Ausbringen von nur 

32 fó aus dem Molier (gegen 54 % in Amerika), 

einen niedrigeren Koksverbrauch ais die Ameri- 

kaner bei dem Betriebe, von welchem sie so viel 

Aufhebens machen.

Was nun die von Hrn. Potter mitgetheilte 

Zusammensetzung des Kalkes und der Schlacken 

anbetrifft, so sind dieselben, wie oben schon an

gegeben, irrthiimlich, so dafs man mit denselben 

nicht rechnen kann. Die Zusammensetzung der 

Schlacke isl mit Si02 28,50, A12Oj 20,00, CaO 

28,50, MgO 22,00 (bei 14 Kalkzuschlag zum 

Eisenstein) wegen ihres geringen Gehalts an Si02 

und ihres hohen Gehalts an Kalk und Magnesia 

(50,50), schon eine so unwahrscheinliche, dafs 

man sich fragt: wenn eine so iiberbasische, 

schwer schmelzbare Schlacke schon mit 14 

Kalkzuschlag entsteht, wie wird dann eine 

Schlacke mit 35 ^  Kalk, welche nach Potter in 

den ersten Jahren verbrauchl sein soli, znsaiti- 

mengesetzt sein?

Legt man obige Angaben fiir die Zusammen

setzung der Gichten, und obige Analysen der 

Eisensleine sowie die Annahme zu Grunde, dafs 

der Kalkstein 29,85 CaO und 22,87 MgO, und 

dafs die 10,5 % Koksasche nach Julian Kennedy* 

6 SiOa und 3 Jo Al2Oa entbielten, dann ergiebt 

sich folgende Zusammensetzung der Schlacken:

* »Transactions of Lhe mining association® 1880, 
Vol. VIII, pag. 348.

Bezeichnung der 

Materialien

Zusammensetzung der 

Materialien

Gewieht der 
einzelnen 

Materialien 
i. einer Gicht

Schlaekenbildner in einer 

Gicht

SiOs AI2O3 1 CaO | MgO Pfund Si02 AI2O3 CaO MgO Summę

1
2
3
4
5
6
7
8

aj Schlaekenbildner der 
Eisensteine 

Cambria Rotheisenstein . 
Chapin „
Gleyeland Glanzeisenstein 
Gleveland Rotheisenstein . 
Golby n 
Norrie
Superior Glanzeisenstein . 
Superior Rotheisenstein . 

Summę SchlaclteabilJner der Eisensleine 
Sdilaekenbildner der Kalksteine . . 
Schlaekenbildner d. Koks

6,40
3,70
4,22
6,54
3,89
4,09
4,26
4,33

0,84
6,0

2,68
1,43
1,65
3.03

1,38
2,61

2.04 
3,00

0,36
1,87
0,41
0,58

0,71
0,50

29,85

0,04
2.06
0,18
0,20

0,17
0,40

22,87

1 100 
2 200 
1 100 
1 100 
2 200 
2 200 
1 100 
2 200

70.40
81.40 
46,42 
71,94 
85,58 
89,98 
46,86 
95,26

29,48
31,46
18,15
33,33

30,36
28,71

3,96
41,14
4,51
6,38

15,62
5,50

0.44
45j32
1,98
2,20

3,74
4,40

104,28
199,32
71,06

113,85
85,58

139,70
85,47
95,26

13 200 
1 950 
6 500

587,84
16,38

390.0

171,49
39,78

195,00

77,11
582,07

58,08
445,96

894,52
1084,19
585,00

Summę d. Schlackenbildn. aller Mąterialien zusammengenonimen 994,22 
38,T8

406,27
15,85

659.18
25,71

504,04
19,66

2563,71
100,00
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Diese aus den Analysen der Eisensleine und 

des Kalksteins von mir bereehncte Zusammen

setzung der Schlacke hat eine grofsere Wahr- 

scheinlichkeit fur sich, ais die von Potter ange- 

gebene.

Set/.t man dagegen in diese Bereehnung der

Zusammensetzung der Schlacken anstalt 14 Jo 

Kalk dereń 35 Jo, oder anstalt 1950 kg dereń 

4600 kg ein, welche nach Potter friiher gebraucht 

sein sollen, so ergiebt sich selbst fiir diesen Fali 

untenstehende unmtigliche, weil zu basische 

Schlacke.

Bezeichnung

Gewicht der 
einzelnen 

Materialien 
i. einer Gicht

Schlackenbildner in 

Gicht

einer

SiOi AlaO.i | CaO MgO Pfund SiCh AhOs CaO MgO Summę

SchliitUnliildner der Kisensleiue . . 
„ „ Kalksleine . 
„ „ Koks . . .

0,84

0,00

wie oben

2,04 I 29,85 

3,00 | —

22,S7

13 200 

4 600 

6 500

587,84

38,64

390,00

171,49

93,84

195,00

77,11

1373,10

58,08

1052,02

894,52 

2 557,60 

585,00

Summę d. Schlackenbildn. aller Materialien zusammen genommen 1016,48

25,18

460,33

11,40

1450,21! 1110,10 

35,92j 27,50
4 037,12 

100,00

Mit solch basischer Schlacke kann man also 

nicht gehiittet haben. Es ist deshalb wahrschein- 

lich, dafs man, ais man 35 Jo Kalkzuschlag ge- 

brauchte, anders zusammengeselzle, also auch 

armcre Eisensteine Yerbrauchte, und wurden sich 

dadurch die friihercn schlechteren Resultate auf 

einfache Weise erklaren.

Horęn wir nun, was Hrn. Potter von den 

Mitgliedern des Iron and Steel Institute auf seinen 

Vortrag entgegnet ist.

S ir  L o w th iąn  B e ll, eine der Autoritaten 

der englischen Hiittenleute, sagte, dafs von Zeit 

zu Zeit sehr beunruhigendc Nachnchten von 

Amerika hcriiber kamen. Man wurde in England, 

bei Verarbeilung von 53 Jo i gen Erzen, mit einer 

wochentlichen Erzeugung von 800 t, oder 115 t tiig- 

jich, zufrieden sein. Bei Yergleiclnmg yerschiedener 

Betriebe miisse man jedoch immer zu yerkehrten 

Schliissen kommen, wenn man nicht alle mafs- 

gebenden Einflusse berucksichtigen konne. Diese 

Einfliisse werden von Bell aufgezahlt. Was mm 

den flollen Gang der amerikanischen Oefen bei 

einer jabrlichen Erzeugung von 50 000 t im 

Jahr oder 140 t im Tag anbetrafe, so habe Hr. 

Potter ihm friiher die Dauer einer Hiittenreise zu 

nur zwei Jahren angegeben. In dieser Zeit wurden 

also 100 000 t von einem Ofen erzeugt. Ein Zelmtel 

dieser Erzeugung miisse man jedoch noch abziehen 

fiir die Zeit der Wiederzustellung des Ofens.

Die Hochofen in Cleveland hiitlen gewobnlich 

Hiittenrejsen von 12 bis 13 Jahren, ohne dafs 

die Erzeugungskosten in der letzten Zeit hoher 

waren. Wenn nun eine Erzeugung von 25 000 t 

im Jahre (70 t im Tage) angenommen wiirde, 

erzenge ein Hochofen in Cleveland in einer Hiilten- 

reise4 bis Smal mehr, ais ein Hochofen in Chicago.*

* Sir Bell irrt sich hier. Ein Hochofen in G!eve- 
land erzeugt in einer Hiittenreise von 13 Jahren 
13X25 000 =  325 000 t. Ein Hochofen in Chicago 
erzeugt nach den Mitlheilungen Polters in einer 
Hiittenreise von 2,5 Jahren hei 170 t taglich uber 
150000 t, also fast die Halfte im Siinftel der Zeit.

Dic Wiederzustellung eines Hochofens koste 

in Cleveland 30000 oft. Eine Ersparnifs an 

Lolmen wiirde in den grofsen Erzeugungen nicht 

liegen, denn die Arbeiter seien in Cleveland so 

in Anspruch genommen, dafs, wenn mehr ais 

500 l die Woche erzeugt werden sollten, aucli 

entsprechend hohere Lohne gezahlt, oder mehr 

Leule angestellt werden mufsten.

Was die Anlagekoslcn einer Hiitte anbetrafe, 

so brauche man fiir eine Einheit Koks immer 

dieselbe Menge Wind, also auch dieselben Anlage- 

koslen fiir Maschinen und Kessel, und cs sei 

deshalb ziemlich unwesenllich, ob man 5000 t 

Eisen wochentlich iu 4 oder G Oefen mąche; 

wenigstens konne man dafiir nicht dic Halfte der 

Gesammtanlagekosten der Hiitte, sondern hochstens 

die der beiden Hochofen allein rechnen.

W in d so r  R ic h a rd  s, der Director des 

Werkes von Bolckow Yauglian in Eslon, sagte, 

er habe 3 oder 4 Jahre vorher die Chicago- 

Werke besucht. Damals hatten die Oefen keinen 

guten Gang gehabt, aber jetzt sei der Betrieb ein 

ganz Yorziiglicher.

Die Berichte des Hrn. Potter seien tiber- 

raschend, aber sie mufsten ais richtig angenom

men werden, da man wisse, dafs Potter ein 

hochst fahiger Huttenmann sei, der sein Hand- 

werk durch und durch Yerstohc. Nun wiirden 

ihm jedoch alle Ilochofner zugeben, dafs, je 

schneller man einen Ofen betreibc, desto mehr 

Koks derselbe auch gebrauchen wiirde — . das 

sei wenigstens seine Erfahrung. Wenn man 

700 bis 800 t wochentlich maclie, brauche man 

1 Centner Koks weniger, ais wenn man 1000 

maclie. Nur gelie der Ofen, wenn er 1000 l 

maclie, regelmafsiger, ais wenn er weniger maclie. 

In Amerika dagegen gebrauch te man, entgegen 

dieser allgemeinen Erfahrung, desto weniger Koks 

fiir eine Tonne Roheisen, je schneller der Ofen 

ginge. Er habe einen Ofen in Eslon, der regel- 

miifsig 1000 l in der Woche mil etwa 354 bis
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368 cbm Wind mache, und er kenne auch andere 

Oefen, dic besser auf 1000 t wochentlich, ais 

auf 600 bis 700 gingen. Er sei trotzdem fest 

iiberzeugt, dafs die von Potter gegebenen Berichte 

yollstandig richtig seien. Er habe sich auch bei 

seiner Anwesenheit auf den Edgar Thomson 

Works sehr genau nach diesem Umslande er- 

kundigt; man habe ihm jedoch auch dort keine 

Erklarung dariiber geben konnen, jedoch bestatigt, 

dafs man, sobald man iiber 1000 oder 1200 t 

wochentlich mache, weniger Koks fiir die Tonne 

Roheisen gebrauche; trotzdem sei dies eine ganz 

aufsergewolmliehe Erscheinung. Dann habe Potter 

die Verbesserung seines Betriebes der Veranderung 

des Rastwinkels zugeschriebcn.

Er (Richards) habe in den letzten 4 oder 5 

Jahren viele Erfahrungen in betreff der Ofenform 

gemacht, weil er etwa 16 Oefen in dieser Zeit 

neu zugestellt habe; er ziige einen Rastwinkel 

von 68° vor; derselbe sei am besten geeignct, 

ebensowohl ffir Cleveland - Eisen, ais auch fiir 

Hamatiteisen. Dann habe Potter iiber seine Er

fahrungen mit Kiihlkasten gesprochen. Auch er 

halte diese Kiihlkasten fiir sehr wichtig, fiir eine 

empfehlenswerthe Neuerung, und wiirde sie bei 

der ersten Gelegenlieit auch einfiihren.*

Die Zustellung eines Hochofens erfordere 

wenig Zeit; 2 Monate seien sicherlich nicht er

forderlich ; wenn man viel verdienen konne — 

wenn sie z. B. in England wie in Amerika 68 Jk  

an der Tonne Stahlschienen verdienten — dann 

wiirden sie sich auch mehr Geblasemaschinen 

anschaffen, ihre Oefen flolter betreiben, und eine 

neue Zustellung in 4 Wochen machen.

Edm und Tosh sagte: Im Ilerbste des

Yerflossenen Jahres habe er die Vereinigten Staaten 

hesucht und die von Potter beschriebenen Oefen 

im Betriebe gesehen.

Der erste Ofen, den er in Amerika besichtigt 

habe, sei der in diesem Yortrage erwahnte 

Isabella-Ofen zu Pittsburg. Derselbe, sowie die 

Oefen in South Chicago seien von dem Lucy- 

Ofen weit flberholt, denn dessen durchschnittliche 

Wochenerzeugung betruge bis 1800 t bei einem 

KoksYerbrauch von 975 kg. Das sei, wie wohl 

auch die Versammlung zugeben wiirde, eine 

riesige Erzeugung; manchmal habe dieselbe sogar 

2000 t wochentlich betragen.

Die Windpressung habe in Chicago 7 Pfund 

und 9 oder 10 Pfund in Pittsburg betragen.

Yergleiche man die Hiittenreise eines ameri

kanischen Ofens mit der eines Hamatitofens der 

Westkuste Englands, z. B. Ulverslones, deren 

Erze fast dieselben seien, wie diejenigen in South 

Chicago, so wurden in beiden gleichviel, namlich 

etwa 150 000 t erzeugt.

Was nun die Vortheile eines fiolten Betriebes

* Es ist merkwurdig, dafs man diese in Deutsch- 
land allgemeinen Einrichtungen in England und Amerika 
ais neu ansieht.

X.,

anbetrafe, so hinge die Zahl der erzeugten 

Toilnen zunachst von der Zahl der verbrauchten 

Tonnen Koks oder der Zahl der Cubikmeter 

Wind ab, welche in den Ofen geblasen wurden. 

Man mogę 2000 t wochentlich mit 4 Oefen oder 

mit 2 Oefen machen, immer gebrauche man, 

wenn die Verhaltnisse dieselben seien, gleichviel 

Koks und dieselbe Windmenge, also auch dieselbe 

Zahl Winderhitzer, Kessel und Geblasemaschinen. 

Der einzige Unterschied bestehe also in den 

Kosten von 4 oder 2 Oefen; diese aber seien 

keineswegs das Kostspieligste einer Hochofen- 

anlage, und ohne eine eigenwillige Ansicht iiber 

diesen Punkt abgeben zu wollen, ohne ferner 

auf Einzelheiten eingehen zu konnen, sei er doch 

fest iiberzeugt, dafs der englische Betrieb, der 

700 bis 800 t wochentlich liefere, auf die Dauer 

bei einer langen Hiittenreise ebenso yortheilhaft, 

ais die grofsere Erzeugung der amerikanischen 

Vettern sei. Po tter antwortete darauf folgen- 

des : Wenn er einen Vergleich zwischen englischen 

und amerikanischen Hochofen angestellt habe, so 

sei es ihm nicht eingefallen anzunehmen, dafs 

die Oefen, welche Cleveland-Eisensteine verhiitten, 

dieselbe Erzeugung haben konnten, wie die 

amerikanischen Oefen bei den reichen und leicht 

schmelzbaren Rotheisensteinen des Lake Superior.

Die Streitfrage drehe sich um den schnellen 

Betrieb in Amerika und den langsamen Betrieb 

in England.

Die Bemerkungen der Herren hatten ihm be- 

wiesen, dafs, wenn sie erst einmal davon iiber

zeugt waren, ersterer sei der bessere, es nur 

kurze Zeit dauern wiirde, bis sie die Amerikaner 

im Blasen iibertrafen. Der einzig richtige Mafs- 

stab zur Beurtheilung des Betriebes eines Ofens 

scheine ihm die Erzeugungsmenge zu sein, welche 

er wahrend einer Hiittenreise machte.

Eine Zustellung gebe in Amerika 150 000 t 

in 2 1/2 Jahren, wahrend man in England, bei 

500 t wochentlich, dazu 6 Jahre gebrauche. 

Bell habe einen Ofen mit derselben Zustellung

14 Jahre im Betriebe, mit dieser Zustellung 

wiirden also etwa 350 000 t gemacht sein. Der 

so schnell betriebene amerikanische Ofen ver- 

brauclie naturlicli seine Zustellung um so viel 

sclmeller, so dafs er weniger ais die Halfte 

wahrend einer Hiittenreise mache. Mit welchen 

Kosten aber mache der amerikanische Hochofen 

350 000 l? Nur mit den Kosten einer neuen 

Zustellung, und er mache sogar 350000 t in 

weniger ais der halben Zeit, wie ein englischer 

Ofen. Potter fragt, ob man in England darin 

keinen Yortheil sehe, die doppelte Menge Eisen 

in einer gewissen Zeit zu machen, mit keinen 

weiteren Auslagen, ais die fiir eine neue Zu

stellung? Die Amerikaner liielten das fiir einen 

grofsen Yortheil.

Was die Zeit anbelreffe, welche ein Ofen er

fordere, um nach dem Anblasen seine volle

4
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Leistungsfahigkeit zu cntwickeln, so mochte er 

Sir Bell eines Besseren belehren; fur amerikanische 

Oefen nehme Bell eine viel zu lange Zeit an. 

Dle Oefen in Amerika wflrden 4 Tage lang vor 

dem Anblasen getrócknet, indem man iiberhitzten 

Wind hineinbliese; man beginnt mit 430° G. 

imd steigt allmahlich bis auf 750° C. Dies ist 

fiir den Ofen viel bcsser, ais wenri man, wie 

nach den alten Methoden, ein Rostfeuer im Yor- 

lierd macht.* Die erste Schlacke liefe meist 

nacli 16 Stunden, das erste Eisen nacli 20 oder 

22 Stunden. In der ersten Woclie mache man 

900 t; in der zweiten 1200 t, und nach drei 

Wochen sei der Ofen im vollen Betriebe. Gleich 

das erste Eisen gelange unmittelbar ins Stahlwerk 

und sei ebenso gu t, wie alles spater fallende 

Eisen. Es sei desbalb niclil gereclitfertigt, 

liierfiir von der Gesammterzeugung einer Hiitten- 

reise einen Abzug zu machen. Die 150 000 t 

Erzeugung umfassen auch die Zeit, welche ndtliig 

ist, um den Hochofen auf seine volle Leistungs- 

fahigkeit zu bringen. Windsor Riehards mache 

er darauf aufmerksam, dafs die Entwicklung des 

amerikanischen Hochofenbetriebes niclit aus iiber- 

mafsigen Preisen und grofsem Gewinn entsprun- 

gen sei, sondern im Gegenlheil im Kampfe um 

das Dasein. Im Jahre 1885, ais Stahlschienen 

fiir 105 c4t> die grofse Torme verkauf't seien, 

habe ihnen der Zoll von 71,4 -JL auf die Tonne 

gar nichts geniitzt. Dagegen wurde die grofste 

Sparsamkeit auf jedem Gebiete der Erzeugung 

ausfindig gemacht und ausgefuhrt.

Da das Brennmaterial ihnen am meisten 

koste und gerade davon am meisten im Hochofen 

verschwendet wurde, bot sieli hier die beste 

Gelegenheit zu sparen, und darauf wurde das 

grofste Nachdenken verwandt. Bei grofsen Auf- 

tragen und grofsen Vortheilen wiire der Hocli- 

ofenbetrieb sicher niclit verbessert worden, sondern 

nur durch die starre Nothwendigkeit und das 

Bestreben, Geld zu verdienen. Es sei mehr ais 

wahrscheinlich, dafs, wenn der Markt stets giinstig 

geblieben wiire, und wie Riehards glaube, einen 

Gewinn von 68 JC  abgeworfen hatte, dann 

wiirden die Amerikaner auch gedacht haben: 

„das geniigt, “ und er wurde keine Yeranlassung 

gefunden liaben, seine Mittheilungen iiber die 

Hochofen von South Chicago dieser Yersammlung 

vorzutragen. Potter meint, er habe, entsprechend 

dem gegenwiirtigen Stande der Wissenschaft, die 

Grenzen eines okonomischen Betriebes fiir seine 

Hochofen erreicht. Er konne niclit iiber 1500 t 

wochentlich machen, oder unter 1300 t herunter 

gehen, ohne Brennmaterial zu vergeuden, und auf 

der andern Seite habe er noch nie fiir irgend 

einen Zeitraum einen besseren Koksverbrauch zu 

erreichen vermoclit ais 816 kg Koks. Eine

* Diese Art des Anblasens ist zuerst in Apler- 
beck in Westfalen und in Kreuzthal im Siegerland 
ausgefuhrt.

grdfsere Erzeugung ais 1500 t wochentlich 

konne nur durch stiirkeres Blasen erreicht 

werden, und dieses sei wieder mit einer Yer- 

schwendung von Brennstoff verbunden, oder man 

miisse Roheisen aufgeben, also den Iloeliofen ais 

Cupolofen gehen lassen, eine Art und Weise, die 

einigen Amerikanern wohl bekannt sei. (!)

Die jetzt angewandte Form der South Chicago- 

Hochofen habe sieli langsam entwickelt, und ob- 

gleich er niclit beliaupten wolle, dafs sie die 

vollkommenste sei, und keine weiteren Verbesse- 

rungen znlasse, so arbeite sie dennoch so gut, 

dafs es lange dauern wurde, bevor die Noth

wendigkeit einer Neuerung an ilin herantreten 

konne. Hieriiber, wie iiber vieles Andere, liefse 

sieli jedocli niclit streiten.

Yor Jahren seien die englischen Hochofen, in 

betreff vortheilhafter Erzeugung, allen anderen in 

der Welt voraus gewesen. Yor Jahren haben 

die amerikanischen Hiittenleute ihre Bestrebungen 

darauf gerichtet, es ihren britischen Vetlern 

gleich zu thun. Potter schliefst mit folgendem, 

beide Theile befriedigenden Satze: „Sollte uns

in Anerkennung des grofsen Werthes der Lehren, 

der Kennlnisse und Yortheile, die wir aus den 

Sludien der englischen Werke und ihren Erfah- 

rungen gezogen haben, niclit eine geringe Selbst- 

begluckwuhschung dafiir verziehen werden, dafs 

wir der Vol!kommenheit unserer Lehrer immer 

naher zu kommen suchen?“

So weit die Besprechungen. In dem Journal 

of Iron and Steel Instiłute wird dann noch ein 

Briefwechsel mitgetheilt, aus welchem folgendes 

zu berichten ware.

F. W . G ordon  lieferte fiir viele amerikanische 

Hochofen die Zeiclmungen, und beobachtete dereń 

Gang, um zu erkennen, ob die Yerhaltnisse von 

ihm richtig gewahlt seien.

Der oben erwahnte Isabella - Ofen bei Pitts- 

burg habe an der Gicht 4,572 m ; die Glocke 

hat 3,2 m ; der Kohlensack 6,096 m ; das Ge- 

stell 3,353 m. Die Hohe betragt 22,860 m 

und der Rastwinkel 80 <&.* Seit Erbauung 

dieses Ofens sind diese Mafse bei anderen Oefen 

mit kleinen Aenderungen, welche besonders das 

Verhaltnifs der Weite der Gicht zu derjenigen 

des Kohlensacks yerringerten, benutzt. Die Yer

haltnisse seien bei hohen und bei niedrigen Oefen 

angewendet, in welchen sehr verschiedene Be- 

schickungen zur Yerliiittung gelangten. Nach 

seinen Erfahrungen seien obige Mafse fiir ahn- 

liche Oefen wie diejenigen in South Chicago die 

besten. Was das Verhaltnifs der Weite des 

Kohlensacks zu derjenigen der Gicht anbetrifft, 

so werde darauf mit Recht sehr viel Gewicht 

gelegt; er habe gefunden, dafs die Neigung des 

Scliachtes bei niedrigen Oefen grofser, ais bei

* Dies sind fast genau die Mafse der oben in 
Fig. 2 mitgetheilten Form der neyen Zustellungen in 
Soutli Chicago.
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hohen Oefen sein miisse. Dies sei, wie folgt, zu 

erklaren.

Die Erze, welche an dem Schacht liegen, 

werden infolge des rascheren Niederganges der 

Beschickung in der Mitte des Ofens zu dieser 

hingezogen, wie das bei einer Sanduhr zu be- 

merken ist; ist nun der Ofen an der Gichl ver- 

haltnifsmafsig zu weit fiir seine Hohe, so konmit 

das Erz erst in einer solchen Tiefe des Ofens in 

dic Mitte, dafs die Gase vorlier unbenutzt durch 

dic Mitte entweichen; dagegen sei fiir hohe Oefen 

das Mafs, welches nothig sei, um die Erze von 

dem Schacht zur Mitte zu bringen, nicht so 

wesenllich. Er halle es fiir wiinschenswerth, das 

Gewicht des Salzes so viel ais moglich iiber dcm 

Haupttheil des Kohlensacks (over tlie head of 

the bosli) zu haben, damit die Beschickung im 

Kohlensack in guter Bewegung sei. Deshalb 

habe er in neuerer Zeit die Gicht in niedrigen 

Oefen im Yerhaltnifs zum Kohlensack weniger 

weit gemaeht, ais in hohen Oefen. 660 mm 

zwischen der Aufsenkante der Glocke und der 

Schachtlinie sei das aufserstc Mafs, welches cr 

fiir wiinschenswerth erachte, wahrend cr Oefen 

von 4,267 m Kohlensack einen Zwischenraum 

von nur 457 mm und kleinen Holzkohlenofen 

sogar nur einen solchen von 254 mm gegeben 

habe.

Seit seinen letzten Mittheilungen an das Iron 

and Steel Institute habe seine Firma* den Ofen 

*G« der Western Steel Company in St. Louis 

(Missouri) neu zugestcllt. Dieser Ofen hatte 

fruher 5,486 m im Kohlensack bei 18,288 m 

Hohe; derselbe sci nun auf 22,860 m (75') 

erhoht, und habe 3 Gordon- Whitwell - Winder- 

hitzer von 5,181 m Durchmesser und 19,812 m 

Hohe bekommen. Im Kohlensack sei der Ofen 

trotz der Erbohung nicht erweitert; das Gestell 

sei 3,048 m , die Gicht 4,267 m weit. Die 

Glocke habe 3,099 m und der Rastwinkel be- 

trage 80°. Der Ofen habe 7 Formen von 

139,7 mm lichter Weite. Er habe personlich 

das Anblasen uberwacht, um bei Verhuttung der 

ł Pilot Knob« -Eisensteine, welche zu den schwer 

reducirbarsten gerechnet wurden. den vortheil- 

haftesten Koksverbrauch zu erreiehen. Die 

Mollerung besteht aus folgenden Erzen:

40 % Pilot Knob . , 
30 , Iron Mountain . 
30 „ South W est. .

Kalkstein

Fe SiOi A I 2 O 3  S

50,53 23,63 3,94 0,102
59,41 8,93 3,39 0,06
61,83 6,94 1,80 0,089

CaO CaCOs SiO_> AhOi MgO

53,06 94,75 2,32 2,36 0,95

Asche FenchtisckeitFIDclitist Fester 
Bestsmllheili! KolilenstofT 

Koks . 0,50 87,00 11,35 0,85 0,30
Kohle . 34,50 55,51 3,98 — 6,01

Aus diesen Materialien stellt man eine engl. 

Tonne Bessemerroheisen (1016,06 kg) mit 

725,76 kg Koks und 290,34 kg Kohle dar, 

was zusammen 1016,10 kg Brennmaterial aus- 

macht. Den Brennwcrth der Kohle rechnet 

Gordon nur lialb so hoch, ais denjenigen der 

Koks und giebt so den Yerbrauch auf 1 t Eisen 

zu 870,91 kg Koks an.

Die Gase bestanden nach einer Duręhschnitts- 

probe mehrerer Tage aus 25 CO und 10,8 C02. 

Die Zusammensetzung der Schlacken war, eben- 

falls nach mchrtagiger Durchschnittsprobe 40,3 

Si02, 14,53 A120 3, 42,19 CaO und MgO.

Das Eisen war an den 3 Bestimmungstagen 

wie folgt zusammengesetzt:

Nov .  13 Nov. 14 Nov. 15

SiOa S SiO* S S1O2 S

5 Uhr Vorm. . 2,70 0.043 2,25 0,025 2,17 0,010
9 n Ji ♦ 3.38 0,042 2,69 0,014 2,05 0,071
1 n Naclun. 3,30 0.037 2,90 0,010 2,47 0,065
5 ji Ji 2,93 0,040 2,72 0,011 2,42 0,037
9 Tl n 3,23 0,050 2,38 0,022 2,84 0,097.
1 n Yorra. . 2,80 0,018 — — 3,12 0,022

* Gordon, Strobel und Laureau 225, Walnut 
Street-Philadelphia.

Gordon mcint in anbetracht des hohen Kiesel- 

crdegehalts der Schlacke und des niedrigen 

Brennmateriakerbrauchs wiirde die Mittheilung 

dieser Analysen von Interesse sein. Potter 

arbeite auf niedrigen Kalksteinverbrauch und 

auf hohen Siliciumgehalt im Eisen hin. Jeder 

Ueberschufs an Kalkstein vermehre den Brenn- 

materialverbrauch und da der Kalkstein immerhin 

aucli etwas koste, so habe er festzustellen Ver- 

anlassung genommen, dafs bei einer Windtempe- 

ratur von 760° C. die b es ten Resultate erzielt 

wurden, wenn dic Schlacke 15 fó A I3O 3 enthielte, 

und wenn der Gehalt an Kieselsaure gleich der- 

.jenigen des Kalks und der Magncsia zusammen- 

genommen sei.*

Gordon M it einen niedrigen Gehalt von A120 3 
fiir so nothwendig, dafs er behufs deren Ver- 

minderung im gegebenen Fali Kieselerde und 

Kalkstein zuęchlagen wiirde, um den passenden 

AloOj-Gchalt zu erreiehen.

Die Wichtigkeit dieses bestimmten und nicht 

zu hohen Gehalts an AUOj in der Schlacke sei 

besonders auch von den Hultendirectoren des 

Siidens erkannt worden, wo man 1134 kg 

(2500 Pfund) Alabama Koks auf 1 t Eisen 

(2300 Pfund) durch Yerhullung eines Rotheisen- 

steins von 45 % Eisengehalt erzielte, welcher 

neben Kieselsaure soviel Kalk enthalte, dafs mit 

20 % Kalksteinzuschlag eine Schlacke erfolgte 

mit einem Gehalt von 39 Si02, 13 ALO3.

Sowohl Jam es Gayley ais G ap ita in  Jones,

* Diese Erfahrungpatze stimmen weder mit 
obigen Angaben Potters. die Zusammensetzung der 
Schlacke betreffend, noch mit den Berechnungen 
dieser Zusammensetzung, welche auf Grund der Ana
lysen Potterscher Materialien gemaeht sind.
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beide Leiter der Edgar Thomsonwerke, bezeugen | 

dann noch die Befahigung Potlers, und dafs ihm die ! 

Ehre gebiihre, den lliittenleulen jenseits des Atlantic 

gezeigt za haben, wie man einen Hochofen mit 

niedrigem Koksverbrauch betreiben konne. Jones 

habe hochstens andem Betriebe Potlers auszusetzen, 

dafs derselbe zu w enig  Koks gebrauclie; seiner 

Meinung nach wiirde das Gesammtresultat fiir 

directe Convertirung gunstiger sein, wenn nicht 

so sehr an Koks und Kalkstein gesparl wiirde. 

Zu diesem Ende miisse auf deu niedrigsten 

Gehalt an S im Roheisen hingearbeitet werden, 

damit der Procenlsatz Ausschufsschienen niedrig 

gehalten wiirde.

Man stiinde oft vor der Frage, ob man mehr 

Koks und Kalkstein im Hochofen oder mehr 

Mangan im Stahlwerk vcrbrauehen wolle; er 

finde das Erstere nicht allein vortheilhafter, 

sondern auch viel besser wirkend.

Jones giebt dann folgende Zahlenzusammen- 

stellung von dem Ofen F , Jwelcher die besten 

^Resultate gebe und nach dessen Form alle anderen 

Oefen der Edgar - Thomson - Hiitte umgeiindert 

werden sollen.

Roheisen- Koks- Ausbringen aus
meuiung Tcrbrauch dcm Eisenstein

t ' k g %
1886 O ctober 13 T a ce 2 136 1 432 52,3

Jl N o vcm b e r 30 1» 6 843 965 59,7
* Decem ber 31 7 614 954 59.4

1887 Janua r 31 n 8 532 877 62,5

J» F e b ru a r 28 7 839 905 62,2
M a rz 31 8 614 904 61,0
A p r il 30 * 8 133 894 62.5

194 Tagen 49 711 t

Der Ofen wurde am 18. October 1886 ange- 

blasen und zwar 11 Monate nach dem 1. Spaten- 

stich. Die Hohe des Ofens betragt 24,384 m ; 

dic Kohlensackweite 6,705 m ; die Gestellweite 

3,353 m ; Gestell und Rast werden durch gufs- 

eiserne wassergekuhlte Panzerplatten gehalten. 

Der W ind wird durch 7 Formen von 152,4 mm ein- 

geblasen und durch 2 aufrechtstehende Geblitse- 

maschinen erzeugt, welche 1016 mm Dampf- 

cylinder, 2134 mm Windcylinder und 1524 mm

Hub haben, und 35 Umdrchungen machen. 

Die durchschnittliche Windtemperalur betragt 

560°, und wenn es nothwendig ist 760°. Man 

arbeite nicht immer mit der hochstmoglichen 

Windtemperalur, um fiir den Fali einer Storung 

in der Erhóhung der Windtemperatur sofort ein 

Mittel zur Beseitigung derselben in der Hand 

zu haben.* Sie seien so in der Lage, regel- 

mafsig Roheisen fiir directe Gonvertirung zu er

zeugen.

Die Temperatur der Gase an der Gicht sei 

175° G. Die Gichten bestanden aus:

Koks Eisenstein Kalkstein 

amerikanische Pfunde . 9 600 18 600 5 580
Kilogramm................... 4 355 8 437 2 531

50 <?6 der Eisensteinmischung bestande aus 

harten Glanz- und Magneteisenstcinen; das iibrige 

aus weichem Rotheisenstein vom Lake superior. 

Dic Schlacke enthielt 30 bis 31 Kieselsaure und 

gegen 15 Thonerde. Der Kalkstein hatte

3,50 % Si02 und 2 bis 4 MgO. Das Eisen 

entsprach dem Giefsereieisen Nr. 1 und 2 und 

enthielt 1,80 Si, 0,090 P, 0,80 Mn, 0,03 S. 

Der Ofen E, welcher gerade ausgeblasen, habe 

in der einen Hiittenreise 165 600 t Eisen erzeugt.

Aus diesen Mittheilungen vom Edgar-Thomson- 

Werk iiber die Zusammensetzung der Gichten 

folgt, dafs auf 4355 kg Koks 10 968 kg Molier, 

also auf 100 kg 250 kg geselzt werden; dies 

ist wesentlich mehr, ais oben fiir South Chicago 

angegeben. Dagegen ergiebt sich aus dem 

monatlichen durchschnittlichcn Ausbringen und 

aus den angegebenen Roheisen- und Koksmengen 

ein Koksverbrauch vori 46 960 t Koks fiir

49 711 t Roheisen oder durchschnittlich 945 kg 

fiir die angefiihrte Zeit; eine durchschnittliche 

tagliche Erzeugung von 256 t, also wesentlich 

mehr ais in South Chicago. Es wurden taglich 

durchschnittlich verhuttet: 422 t Eisenstein,

126 t Kalkstein, also 547 t Molier und 242 t 

Koks, also auf 100 kg Koks 226 kg Molier 

geselzt.

* Eine sehr zu empfehlendc Yorsichtsinaisregel.
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Eine weitere Yerbcsserung der Belanisclien Maiigaiititration.
Von C. Reinhardt.

Im Decemberheft 1885 und im Marzheft 1886 

dieser Zeitsehrift wurde sowohl die ursprungliche, 

wie dic von mir abgcanderte Belanisclie Methode 

ausfuhrlicli beschrieben; ich kann daher, bezug- 

nehmend auf diese Yerollentlichungen, ohne 

weiteres iiber eine weitere Yerbesserung der 

Methode berichten.

Reducirt man das eisenhaltige Mangansuper- 

oxydhydrat mit Oxalsaure, so resultirt eine vom 

Eisenoxalat herruhrende gelbe Farbung, welchc 

nachher beim Titriren mit Chamaleon farblos 

wird bezw. in rosa iibergeht. Abweichend von 

diesem normalen Verlauf ist es vorgckommen, 

dafs die rcducirte Manganlosung eine braunliche 

Farbę annahm, welche das Auslitriren unsicher 

niachte, indem die Endreaction mifsfarbig ausfiel. 

Der Grund dieses Vorkommnisses liegt jedenfalls 

in der Darstcllungsweise des basischen Ferii- 

sulfats. Um nun solchen Vorkomnmissen aus 

dem Wege zu gehen, und um die erwiesene 

Genauigkeit der Methode nicht zu sclmialern, 

habe ich das Ferrisulfat ganz weggelassen und 

dafiir dem Mangansuperoxyd an Stelle des Eisen- 

salzes ein anderes Sattigungsmittel dargeboten, 

namlich Z i n k o x y d  in S u b s t a n z .  Es fiillt 

nunmehr die immerhin umstandlichc Darstellung 

des Ferrisulfats weg, das zinkoxydhaltige Mangan- 

superoxyd giebt mit Oxalsaure eine ganz wasser- 

klare Losung, und die Endreaction ist eine sehr 

scharfe. Im iibrigen ist die Operationsweise 

genau dieselbe geblieben wie friiher. Es bleibt 

mir noch iibrig, uber die crforderliche Menge 

des Zinkoxyds niihere Angaben zu machen.

Zu dem Zwecke stellte ich Versuche an, 

aus welchen einerseits ersichtlich ist, dafs schon

eine Menge Z n O =  2 M n zur Mangranoxydul- 

freien Mangansuperoxydfalluhg genugt, andererseits, 

dafs aus praktischen Grunden etwa Z n O = 8 M n  

zu nclimen ist, um das gefallte MnOa leichter 

angreifbar tur d;e Oxalsaure zu machen, und 

somit die Rcductionszeit zu verkfirzen, also die 

ganze Operation zu beschleunigen. Ferner geht 

aus den angefiihrten Zahlen hervor, dafs auch 

diese verbesserte Methode mit der Hampesehen 

Chloratfallung sehr gut iibereinstimmt.* Die Yer- 

suchslosung wurde durch Auflosen von 3 g eines 

etwa 44 procentigen Braunsteins in Salzsaure von 

1,19 spec. Gejv., hergestellt. Nachdem durch 

Kochen das Chlor vollstandig ausgetrieben war, 

neutralisirte man die im 500 cc - Mefskolben be- 

findliche Losung mit Zinkoxyd-Milch, fiillte zur 

Markę, mischte und liltrirte durch ein trockenes 

Faltenfilter in ein trockenes Becherglas ab.

Y e r s u c h e  a b c. Vom klaren Filtralc 

wurden je 50 cc im 3/4 1-Erlenmeyer mit 250 cc 

Wasser, n g Zinkoxyd, 20 cc saures Natrium- 

acetat und 25 cc Bromwasser verniischt, gekocht, 

filtrirt, mit Oxalsiiure reducirt und mit Chama

leon titrirt.

Y e r s u c h  d. 50 cc Filtrat mit Salpeter

saure von 1,4 spec. Gew. unter Anwendung von 

Glaspcrlen eingekochl und nach Methode 111** 

mit chlorsaurem Kalium gefallt.

Vcrs uch e. ‘/a g Braunsteiii nacli Methode III 

mit chlorsaurem Kalium gefallt.

* Es mag liierbei erwahnt werden, dafs ich noch eine 
grofse Anzahl von vergleichendcn Mn-Bestimiiiungen 
mit sehr guter Uebereinstimmung auffuhren konnte. 

** »Slahl und Eisen*, Marz 1886.

Z u s a m m e n s t e l l u n g  der E rg e b n i s s e  der Ye r su che  a b is e.

An-

gewandte

Zinkoxyd-

Menge

50 cc 
Oxalsaure 

ent- 
sprechend 
Chama

leon

Un-
oxydirte

Oxalsaure
ent-

Oxydirte Oxalsaure 

entsprechend Procentaler

Mn-Gehalt
Bemerkungen

sprechend
Chama
leon

Chama
leon

Mangan

g cc cc cc g %

a.

b.

0,25

0,50

38.2

38.2

14,8

14,7

23.4

23.5

0,13 167 

0,13 223

43,89

44,07

Die Reduction mit Oxalsaure gelingt 
schlechi, indem sich das MnOa 
zusammenballt,

Die Reduction gelingt besser wie bei a.

c. 1,00 38,2 14,7 23,5 0,13 223 44,07 Die Reduction gelingt recht gut.

d. — 38,2 14,7 23,5 0,13 223 44,07

e. —
100 cc
63,8 24,8 39,0 0,21 945 43,89
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Das zu verwendende feingeriebene Zinkoxyd- 

pulver Ist vor dcm Gebraucb entweder in einer 

Ilacben Porzellanscbale im Muffelofen oder in 

einer Platinschale iiber der Gasflamme auszu- 

gliihen. Das jedesmalige Abwagen des Zink- 

osyds ist durchaus nicht nothig, kennt man 

einmal das Volumen von 1 g Zinkoxyd, so ist 

es leiebt, die erforderliche Quantitat nach Augen- 

mafs abzuschSlzen. Man liat dabei nur festzu- 

balten, dafs die Zinkoxydinenge etwa 8 b is  10 

in a 1 so grofs sein soli ais die vermuthliclic 

Manganmenge in der zu fallenden Losung. Ferner 

empfiehlt es sieli, den Fallungskolben langsam 

anzuwarmen und denselben ofters umzuschwenken. 

Hat man das iiberschiissige Brom verkocht, so 

ist es kaum nothig, den abfiltrirten Mangan- 

Niederschlag auszuwaschen, ein- bis zweimaliges 

Aufgiefsen von heifsem Wasser geniigt.

In den eingangs citirten .Ver6flentlicbungen 

habe ich es ganz aufser Acht gelassen, die Grofse 

des Fehlers festzustellen, weli-.her dadurch ent

steht, dafs das die Manganlósung, sowie den 

Eisenoxydhydral- und Zinkoxyd-Niederschlag ent- 

haltende Volunien =  500 cc in ungleich grofse 

Theile getheilt wird, nąmlich in einen nieder- 

schlagsfreien, genau 250 cc Fliissigkeit betragen- 

den, und in einen, dem Volumen des

[Fc2(OH)6 +  ZnO]-

Niedersehlages entsprechend weniger ais 250 cc 

Fliissigkeit entbaltenden Theil. Erstercr ist im 

Gegensatz zu Letzterem natiirlicli manganreicher, 

in ihm wird aber auch das Mangan bestimml. 

Man wird also folgerichtig auf diese Weise stets 

etwas zu hohe Resultate erhalten. Um nun die 

Grofse dieses Fehlers zu ermitteln, liandelt es 

sich in erster Linie darum, das Volumen des 

oben genannten Niederschlages festzustellen. Zu 

dieser Feststcllung, welche sowohl auf experimen- 

tellein, wie rechnerisehem Wege geschah, benutzte 

man ais Eisenpraparat ein Ferrum hydrogen. 

reduct. puriss. Der mittlere Eisengehalt dieses 

Priiparates betrug nur: 94,61 % fe. DieYolumen- 

ei'mittelungsversuche wurden auf folgende Weise 
ausgefiihrt:

1. Yersuch a. Ein vóllig trockener 500 cc- 

Mefskolben wurde auf einer Pracisionswaage genau 

gewogen und sodarm mit 6 g ferr. hydr. red. 

puriss., sowie mit 30 cc H20  beschickt. Unter 

dem Dunstabzuge setzte man vorsichtig tropfen- 

weise 30 cc Salpetersaure von 1,4 spec. Gew. 

zu, indem der Kolben in schiefer Stellung ge- 

lialten wurde. Nachdem die ziemlich heftige 

Reaction nachgelassen, erhitzte man den Kolben 

auf einerEisenplatte und fiigle,danachlangerer Zeit 

noch keine vollstandige Zersetzung stattgefunden, 

noch 20 cc Salzsaure von 1,19 spec. Gew. zu. Das 

Erwarmen des nun mit einem Trichter bedeckten 

Kolbens wurde fortgesetzt bis zur volligen Losung

des Eisens. Man liefs dann erkalten und neu

tralisirte nach geniigeiider Verdiinnung auf be 

kanntc Weise mit Zinkoxydmilch bis zur Ge" 

rinnung des Eisenoxydbydrates, fiillle bis zur 

Markę (ohne zu misehen) und wog den Kolben 

sammt Inlialt.

Kolben + Fea(OH)6 + ZnO + LOsung =  650,0 g
„ .......................................................=  03,8 g

FesfOHJo -f- ZnO + Ldsung =  556,2 g

Jetzt mischte man den Kolbeninhalt, filtrirte 

denselben durch ein trockenes Faltenfilter in ein 

trockenes Becherglas ab. Das A b b l a s e n  oder 

das A b h e b e r n ,  wie ich es bei eiseriarmeren 

Proben stets zu bewerkstelligen pflege, ist in 

diesem Falle u n m ó g l i c h ,  der ganze Kolben

inhalt ist scheinbar mit Niederschlag angcfiillt. 

Die Filtration dauert liingere Zeit bis man 250 cc 

Fliissigkeit erhalten bal; ist nun der zu ver- 

wendende 250 cc-Mefskolben nicht ganz trocken, 

so mufs bekanntlich auch eine gewisse Quanlital 

des Filtrates ais SpiiUliissigkeit benutzt werden. 

Das Volumen der durchlauferiden Fliissigkeit hat 

daher in diesem Falle mehr wic 250 cc zu be

tragen. — Vom klaren Filtrate cntnabin man in 

einem vollig trockenen und gewogenen Kolben 

250 cc und wog Kolben sammt Inlialt.

Kolben -f- Filtrat =  326,8 g
........................ =  56,0 g

250 cc Filtrat =  270,8 g

In diesen 250 cc

=  3 g Fe

entsprechend, bestimmte man das Mn nach der

eingangs beschriebenen verbesserten Methode.

DasErgebnifs war 0,398 Mn (ohne Volumrn- 

beiiclitigung).

2. Versuch b. 6 g fer. red. iibergofs man 

in einem gewogenen, mit Trichter bedeckten 

500 cc-Mefskolben mit (50 cc verdiinnter Schwefel

saure (1 : 4) und liefs in der Kalte einwirken; 

die Losung. erfolgte sehr rasch und yollstandig. 

Nachdem man zur Oxydation des FeO tropfen- 

weise 20 cc Salpetersaure 1,4 spec. Gew. zu- 

gesetzt und einige Zeit gekocht hatte, liefs man 

ahkiihlen, yerdiinnte und yerfuhr im iibrigen, wie 

oben angegeben.

Das Gewieht v. FeL>(OH)(!-f-Zn04-Losungbelrug=567,7 g

„ „ „ 250 cc Filtrat „ =276,7 g

3. Das specifische Gewieht des Fe2(OH)e 

und ZnO.

Das spec. Gewieht des gefallten Eisen- 

hydroxydes Fe2(OH)o betragt nach Popper =  2,72, 

dasjenige des Zinkoxydes ZnO ist nach Landoit- 

Bornsteins phys. Tabellen =  5,65, dasjenige des
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bei meinen Versuchen verwandten ZnO liabe ich 

7.u 5,55 ermiltelt.

4. Bestimmung des Gewichtes des in dem 

Niederschlage enthaltenen Fe2(OH)e ZnO.

In beiden Versuehen a und b hatte man C g 

reducirtes Eisen angewandt, welche Quantitat

einem Eisengelialte von -..=  5,67GG g

entspricht. Diese 5,6766 g Fe in Fe2(OH)e um-

214.5,6766 
gerechnet, liefern =  --- ——---  =  10,846 g

i l u

Eisenhydroxyd. Das Gewicht des in dem Nieder

schlage enthaltenen Zinkoxydes bestimmen wir 

indirect wie folgt:

Ganz allgemein gilt fiir feste Korper 

G

s ~  Gi — (Gs -  G)

wobei

s das specifische Gewicht,
G die angewandtc Substanzinenge in g,
Gi Gewicht der im Mefskolhen enthaltenen Flussigkeit,
Gs „ „ „ „ „ „u . Subst.

bedeutet. Aus obiger Gleichung lassen sich die 

Werthe fiir G, Gi und G2 unschwer ableiten; 

es ist namlich

Gi =  -  + (Gs -  G); Gs =  Gi -  - + G; 

c s (Gs— Gi)

es ist ferner:

Ga — Gi =  G — —
s

oder fur unsern Fali mit zwei Substanzen von 

verschiedenem spec. Gewichte

Gs -  Gi =  (Go -  -f (G — — 
so s

daraus

s (Gs — Gi) =  s (Go — — ) +  G (s -  1}
SO

und endlicb

G =  s (Gs -  Gi) -  s (Go -  — )
so_ _

oder

G =  s [(Gs -  Gi) -  (Go -  ^ )] .

s —  1

Mittelst dieser zuletzt erhalteneji Formel berechnen 

wir das Gewicht G des im Niedersclilag ent- 

haltenen Zinkoxydes.

V e r s u c h a.

G»=jKolben -f- Flussigkeit + Substanz (G+Go)—55G,2 g 
Gi= „ + „ =2.270.8 . . . .=541,0 „
Go= Gew. des Fes(OH)o-Niedersehlages . . =  10,85 „
so == spec. Gew. des Fes(OH)6 .......................=  2,72,,
s =  spec. Gew. des Z n O .............................. == 5,55.

5,55 [(556,2-541,6) -  (10,85 -  ^ J ) ' ]

G = _ ---------9,42gZnO

Die Grofse der ZnO-Menge bei Verśuch b ist

5,55 [(567,7-553,4) -  (10,85 -  ̂ ) ]

G = ---------- — -- -------- =  8,93 g ZnO
0 ,0 0  ■—  i .

Mithin ist das Gesammtgewicht von Fes(OH)o + ZnO 
bei Yersuch a =  10,85 + 9,42 =  20,27 g, 

b =  10,85 + 8,93 =  19,78 g

Bevor ich zu der nunmehr leicht auszu- 

fuhrenden Berechnung der Volumina der beiden 

Niederschlage iibergehe, mogen noch einige 

Analysen der mit ZnO gefallten Eisennieder- 

schliige angefiihrt werden. Man loste zu diesem 

Zwecke Mn-freies, in H2O aufgeschlammtes basi- 

sches Ferrisulfat in HCI 1,19, verdiinnte, neu- 

tralisirte vorsichtig mit ZnO bis zur Gerinnung 

des Fe203, gofs den Niedersclilag, so gut es 

ging, vom ZnO-Ueherschufs in einen Klarcylinder 

ab, heberte die klare Losung weg, trennte den 

Eisenniederschlag von der anhaftenden Losung 

durch Filtration und Auswaschung mit kaltem 

Wasser. Das Filter sammt Niedersclilag trocknete 

man bei etwa 90° C., trennte den Niedersclilag 

vom Filter, verrieb ersteren im Achatmorser und 

trocknete das freie Pulver bei etwa 100° G. — 

Es wurden 0,5 g getrocknete Substanz ein- 

gewogen, im gewogenen Platintiegel gegliiht und 

letzterer wieder gewogen. Der Ge\vichtsverhist 

=  Wasser. Dann loste man den gegluhten 

Riickstand in HG1 und verdiinnte in einem Mefs- 

kolben auf 200 cc. — 50 cc wurden auf be- 

kannte Weise mit Chamaleon titrirt, wahrend 

in 100 cc das Eisen dreimal mit Ammoniak 

und das Zn im [Filtrate aus citronensaurer Losung 

mit HaS gefallt und ais ZnO nach Yolhard 

(Gliihen mit Quecksilberoxyd in einer Platin- 

schale) bestinimt wurde.

I. V e r su ch .  Es wurde ermittelt:

12,80 % Wasser,
29.00 % Eisen,
46.00 %  Zinkoxyd.

12,8 % Wasser entsprechen:

112' 12,8 =  26,54% Eisen.
54

W ir fanden 29,0 Fe, mithin: 29,0 —  26,54

—  2 ,4 6  mehr, ais 12,8 <fo H20  zu binden ver- 

mogen. Es mufs also beim Trocknen schon

Hydratwasser entwichen sein. Die 2,46 % Fe 

entsprechen:

l i i M i  =  3,51 % FesOa,

wahrend die

26,54 % Fe =  37,91 % FesOa

liefern. Die procentale Zusammensetzung des

getrockneten Niederschlages ist demnach folgende :

t*, ir,11V.   r.O 71  ̂ 37,91 %  FesOaFe-2(OH)o —  o o , a  a  ^  1 2  g 0  %  H j 0

FesOa =  3,51 %
Z110 =  46,00 %

100,22 %.
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II. Ver such .  Auf direetem Wege erhalten:

Wasser =  17,50 %
Eisen =  35,56 %

35,56 % Fe entspreclien =  50,80 % FeaOa
17,50 % lhO „ =  49,20 % FełOł

Unterschied: 1,60 % FeaÓa.

Pfocental enthalt der Niederschlag:

Fes(OH)o =  66,70 %
/ 49,20 % FeiO.s
\ 17,50 % H2O

Fe203 =  1,60 %
ZnO =  31,70 % aus dem Unlcrsehiede berechnet.

100,00 %.

III. Y e r s u c h . Directe Ermittelung:

Wasser =  18,29 %
Eisen =  40,65 %

40,65 % Fe entspreclien =  58.07 % FesOs
18,29 % HiO „ =  54,18 % FezOs

Unlerschied: 3,89 % Fe-iO.i

Der Niederschlag besleht aus:

Fe,(OH).= 72,47 % {  “ g  X  F *0 ,

Fe20a =  3,89 %
ZnO =  23,64 % aus dem Unterschiede berecbnet.

100,00 %.

Das Verhaltnifs des Fe203 : ZnO in den

5 Yersuchen ist folgendes:

Yersuch a. =  100 Fe203:116,15 ZnO 
b. =100 , : 110,14 „

I. » =  100 „ : 111,05 ,
II. , =  100 , : 62,40 ,

III. „ =100 „ : 40,71 „

Dafs in den letzten Versuclien ein bedeuten- 

des Zuriickgehen des ZnO gegeniiber dem Fe20 3 

sich bemerkbar macht, darf durchaus niclit be- 

fremden, da der gefallte Niederschlag vom ZnO, 

Ueberschufs mehr oder weniger vollstandig ab- 

gegossen wurde, wahrend dies bei den Versuchen 

a und b niclit der Fali war.

5. Berechnung des Yolumens des im Nieder- 

schlage vorhandenen Fe2(OH)fi -f- ZnO.

Vcrsuch a. 500 cc enthielten:

fi 0 49
=  1,697 ~  1,70 cc ZnO

3,989— 3,99ccFe2(OH)6

V s 
Go

vo =  — =
so

5,55 ' 

10,85

2,72

Gesammtvolumen des Niederschlages -- 5,69 cc.

Yersuch b. 500 cc enthielten:

-  =  -~|- =  1,61 cc ZnO 
s o,55

=  3,99 cc Fu2{OII)o

Gesammtvolumen des Niederscbkges 5,60 cc.

Bei Versuch a betragt also das Volumen der 

Fliissigkeit =  500 — 5,7 =  494,3 cc.

Statt 100 Mangan wird man:

500 : 505,7 =  100 : x; x =  101,14 Mangan 

finden.

Bei Versuch b betragt das Yolumen der 

Fliissigkeit =  500 — 5,6 =  494,4 cc.

Statt 100 Mangan wird man:

100.505,6

500
101,12 Mangan

finden.

W ir fanden fruher oline Volumenberichtigung 

=  0,398 Mangan, wahrend mit solcher nacli 

Versuch a :

100 :101,14 =  x : 0,398; x =  0,3935 % Mangan,

und nach Versuch b:

=  0,3936 % Mangan
resultiren.

Der Berichtigungscoefficient betragt bei einer 

Einwaage von 6 g manganarmem Roheisen im

Millel laut Versuch a und b =  —-r-7-„== 0,9888,
101,13

d. Ii. das Ergebnifs ist mit 0,9888 zu verviel- 

:n.

Man bat sieli nun ferner iiber die Griifse des 

Fehlers zu orientiren, welchcr bei Roheisen oder 

Erzen mit wenig Eisen und viel Mangan ent- 

stehen kann. Zur Aufklarung fuhrte ich folgen- 

den Versuch aus. Ein genau gewogener 500 cc- 

Mefskolben wurde mit 0,4 g Glaspulver, sowie 

mit 200 cc einer freie Salzsaure enthaltenden 

Eisencbloridlosung beschickt und die letztere mit 

moglichst fein geschlammter Zinkoxydmilch (mit 

Wasser im Porzellanmorser verrieben) neutra- 

lisirt, zur Markę gefiillt und Kolben sammt Inhalt 

bei 15° G. gewogen. Nacli numnehrigem 

guten Durchmischen filtrirte man durch ein 

trockenes Faltenfilter, entnahm vom Filtrate 

250 cc in einein •genau gewogenen Mefskolben 

und bestimmte dessen Gewicht.

Man erhielt folgende W erthe:

G. =  523,2 g (325,7 -  64,1 =  261,6 =  250 cc Filtrat),
G2 =  525,1 g,
G =  Gewicht des Zinkoxydes, 
s =  spec. Gewicht des Zinkoxydes =  5,55,
Go =  Gewicht des Eiserioxydhydrates =  0,4 g Fe =  0,7643 g Fe.;(OII)6,
s =  spec. Gewicht des Fe2(OH)o =  2,72,
G1 =  Gewichl des Glaspulvers =  0,4 g,
s‘ =  spec. Gewicht des Glaspulvers =  2,488 (selbst ermittelt).
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Die Forrnel zur Gewichlsermiltelung des ZnO lautet:

G =  s [(G2- G , ) - { ( G o- J ) - M G '- ^ ) } ] oder:

G =  s [(Ga -  Gi) -  {(Go -  vo) + (G1
s — 1 

v')>] =  5,55 [1,9 • {(0,7643 •

Gs-

s — 1

Zur Gontrole diene:

■ Gi (G + Go + G1) -  (v + vo+ v‘); (1,39 + 0.7G43 + 0,4) -

0,2442) + (0,4 -  0,1007)}] =  1,39. 

4~55

Nehmen wir an, es lage ein Erz

- (0,2004 -f 0,2442 + 0,1007) =  1,899 statt 1,90.

vor mit:

so

man

20 % Ruckstand (SiOa + unlOsliclie AlsOs),
20 % Eisen und
2G % Mangan — und man habe 2 g eingewogen,

betragt der Raum vom:

Ruckstand + Fe2(OH)o + ZnO =  0,6553 cc.

Das Volumen der Fliissigkeit betragt =  500

0,6553 =  409,3447 cc. Statt 100 Mn wird

100.500,6553
- =  100,131 Mn finden, oder

300

stalt 2G <fo erluilt man
100.131.26 

100
: 26,03 % Mn.

Die angefuhrten Versuche inogen geniigen; 

aus ihnen geht zur Genfige die G e r i n g w e r t h i g -  

ke it  des F e l i l e r s  hervor, den man beim 

N i c h t b e r i i c k s i c l i t i g e n  des Y o l u m e n s  der 

N i e d e r s c h l  i ige begeht. Die s. Z. getbar.e 

Aeufserung, dafs die BelanischeMethode fiir mangan- 

arme Roheisen an Werth verliere, kann also nacli 

oben angefiihrten Versuchen durchaus nicht so 

aufgefafst werden, dafs sie urigenau wiire, viel- 

mehr ist das Operiren mit so Yoluminosen Eisen- 

niederschlagen unbeąuem und wende ich aus diesem 

Grunde fiir solche Eisensorten die Hampesclie 

Chloratfullung an.

Hiitte Yulkan, Mai 1887.

Ueber Eisencoiistructionen des Hochbaues und die Systeme 
Monier und Rabitz.

Die Anwendung des Eisens im Hochbau be- 

sclirahkte sich bis gegen Ende des vorigen Jahr

hunderts nur auf Nebenzwecke. Man brauchte 

das Eisen z. B. zu allerlei Beschlagen, zum Fenster- 

Mafswerk, zur Verstarkung von Holzverbindungen 

und holzernen Tragwerken, zur Verankerung von 

Saulen, die Gewolbe zu tragen hatten, zur Siche- 

rung grofser Kuppelbauten, indem man diese 

durch eiserne Bander oder Ringe umschlofs *,

u. s. w. Die ersten selbstandigen eisernen Trag- 

werke des Hochbaues waren die .1875 vom frati-^ 

zosiśchen Baugesclworenen Ango erdachten 

Decken-Constructioncn.

Seitdem hat man besonders in Frankreich 

den Hochbau - Constructionen in Eisen stetige 

grofse Aufmerksamkeit zugewendet. Man bevor- 

zugte anfangs das Schmiedeisen, ais jedoch zu 

gleicher Zeit in England das Gufseisen seine 

Herrschaft auf dem Gebiete der Constructionen 

antrat, zeigte sich der englische Einflufs 

bald so mafsgehend fiir das Ausland, dafs die 

franzosischen schmiedeisernen Constructionen von 

den englischen gufseisernen zunachst in den 

Hintergrund gedrangt wurden. Erst nachdem 

sich die Unzulanglichkeit des Gufseisens fiir viele 

Construclionszwecke herausgestellt halte, wendete 

man sichauchim Hochbau wiedermehr den schmięd-

* Geschelien 1523 bei der Markus - Kirche zu 
\enedig, 1580, sowie 1743—44 bei der Peterskirche 
■u Rom. Rondolet ,  Traitć de 1’art de batir.
7. Buch. I. Abtli.

X.7

eisernen Constructionen zu, welche inzwischen im 

Eisenbahnbau und Briickenbau eine vol]stiindige 

Ausbildung erfahren hatten.

In Frankreich ging man mit Dach-  und 

D e c k e n - Constructionen voran. Camille Polon- 

ceau baute im Anfang der 30er Jahre die ersten 

schmiedeisernen Dacher seines bekannten Systems, 

das heute noch mustergiiltig ist. Zores erfand in 

Gemeinschaft mit dem Bauunternehmer Chibon 

in den 40er Jahren die hocbwichtige J_-Form,* 

spater das U  -Eisen, sowie auch das ihm 1852 

patentirte Belageisen (Zorfes-Eisen). Die -j--Form 

wuirde zuerst 1847 von B l e u z e  fiir eine Decke 

in dem neuen Schlaclithause zu Paris verwendet.

Anfanglich begniigte man sich bei den Decken 

mit dem Ersatz der Holzbalken durch Eisentrager, 

meistens in J-Form ; spater war man auch 

darauf bedacht, die holzerne Zwiscliendecke zu 

beseitigen. Letztere Neuerung hat sich aber nur 

langsam Bahn gebrochen. Es war nicht so leiclit, 

mit tausendjahrigen Ueberlieferungen zu brechen. 

Erst der neuesten Zeit blieb es vorbehalten, auch 

auf diesem Felde grundlich Wandel zu schafien 

und mit veraltelen Ansichten und Gebrauchen 

aufzuraumen.

Die Mangel der alten Holzdecken, Holzwande 

und ahnlicher Holzconstructionen — dies sind

* Das erste ]J]-Eisen hatte 140 mm HOhe und 
wurde ais Deckentrager in dem Hause Nr. 18 
Boulevard des Filles du Calvaire in Paris verlegt. 
Zores, Recueil des fers speciaux elc. 1853.
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namentlich: Schwankungen, Durchbiegungen,

Schwindung und infolgedessen Risse im Putz 

und Stuck, Durchhorigkeit, Feuergefahrl ich- 

ke i t , Verganglichkeit durch FaulnifsundSchwamm- 

bildung und in ursachlichem Zusammenhange mit 

den letztgenannten Erscheinungen, Nachthei l ig- 

keit  in g e s u n d h e i t l i c h e r  B e z i e h u n g *  — 

liegen zum griifsten Theil so auf der Hand, dafs die 

Zweckmafsigkeit ilires vdlligeu Ersatzes durch Eisen 

oder Stein oder durch eine Verbindung dieser beiden 

Baustoffe nicht naher begriindet zu werden braucht.

Ais bedeutsamen Ausflufs der heutigen An- 

schauungen fiihren wir den Erlafs des preufsi- 

sclien Ministers der oflentlichen Arbeiten vom 

21. August 1884** an, in weichem angeordnet 

wird, dafs fiir gewisse Gebaude-Gattungen sammt

liche Decken entweder zu wiilben oder in Stein 

und Eisen vollig massiv bezw. unverbrennlich 

herzustellen sind und zwar konnen die Decken 

ais Gewolbe zwischen eisernen Tragern, ais Gips- 

decken nach franzosischer Art und unter Bo- 

nutzung von Wellblech hergestellt werden.

Auf die Yorzuge und Nachtheile der genannten 

feuersicheren Decken unter sich gchen wir nicht 

naher ein, wir weisen nur darauf hin, dafs die 

sog. franzosischen aus Eisenrost und Gips ge

bildeten Decken selbst in Frankreich neuerdings 

weniger beliebt sind, weil die eisernen Decken, 

namentlich die aus Cement und Eisen gebildeten, 

wegen ihrer grofsen Vorziige sich mehr und mehr 

Terrain erobert haben.

Das neueste Verfahren zur Herstellung feuer- 

sieherer Decken beruht auf der Anwendung der 

sog. M o n i e r s c h e n  P l a t t e n .  Diese bestehen 

im allgemeinen aus einem einfachen oder dop- 

pelten weitmaschigen, von starkem Draht oder 

schwachem Rundeisen gefertigten Gewebe, wel

ches von beiden Seiten mit Cementmortel um- 

stampft wird.

Die ganz eben abgeglichenen graden oder ge- 

bogenen Platten erhalten eine Starkę von 4 bis 5 

cm bei beliebigen Abmessungen. Die Platten 

kommen bei Decken - Constructionen iiber Eisen- 

tragern zu liegen und konnen mit denselben fest 

verbunden werden. Sie lassen sich in der Fabrik 

fertigen und auf dem Bau trocken verlegen; sie 

bilden, in' Bogenform verlegt, ein Gewolbe in 

e i n e m  Stuck, wobei sie unbelastet auf die 

Widerlager keinen Schub ausiiben.

J. M on i er in Paris, anfanglich Besitzer einer 

bedeutenden Gartnerei, beabsichtigte ursprtinglich 

grofse Blumenkubel herzustellen, welche dauer- 

hafter ais solche von Holz und leichter trans- 

portabel ais solche von Cement sein sollten. Er 

versuchte dies durch Eiseneinlagen von geringen 

Starken in die Cementwand der Kubel zu er-

* Ygl. Untersuchungen des Dr. Emmerich in 
Leipzig in dieser Beziehung. »Deutsche Bauztg.* 1883, 
S- 35, 63, 75, 87, 112 und 141.

** fCentralblatt der Bauverw.« 1884, S. 363 u. 427.

reichen und delmte dann diese Constructionsweise 

auf die Herstellung grofser Wasserbehalter aus. 

Heute sind in Frankreich bereits iiber 1000 

Wasser- und Gasbehalter nach Moniers Verfahren 

ausgefiihrt. Aber auch fiir Herstellung dauer- 

hafter, leichter und feuersicherer Bauconstruc- 

tionen anderer Art, z. B. fiir Rohren, Gewolbe, 

Decken, Fufsbóden, Wandę, Treppen, Saulen- 

Ummantelungen u. s. w., haben sich die Monier

schen Patten ais brauchbar bewalirt.

Die genaueste Auskunlt iiber Einzelheiten, 

Erprobung und Bewahrung des Systems findet 

man in einer vom Ingenieur W a y f s  unter Mit- 

wirkung von Arcliitekten und Ingenieuren herans- 

gegebenen Schrift: »Das System Mon ier(Eisen- 

gerippe mit Cement-Umhiillung) in  se iner  A n 

w e n d u n g  auf das gesam mte  Bauwesen.< 

Aus dem reichen Inhalt dieser Schritt geht her- 

vor, dafs das System sowohl fiir Hoch- ais auch 

fiir Ingcnieur-Bauten geeignet ist. Unzweifelhaft 

zeigt es die vielseitige V e rwendungs f i i h igke i t  

des E i s en s  fiir mannigfachelolinende Bauzwecke 

wiederum in neuem Lichte.

Ueber das Verhaltnifs der Erfindung von 

R ab i t z ,  welche sich im Wesen auf die Her

stellung von feue rs i cherem Deckenpu tz  mit 

Hulfe eines stralf auszuspannenden Drahtnetzes 

und Beimischung von Gips, sowie Kalberhaaren 

zum Mortel bezog — zu derjenigen von Mon ier  

sei das folgende erganzt.

Rabitz hat wohl anfanglich selbst nicht an 

die Ausnutzung seiner Erfindung zu selbstan- 

d igen  Bauconslructionen, wie Wanden, Rohren

u. s. w. gedacht. Auf eine solche ausgedehn- 

tere Verwendungsweise ist er wahrscheinlich erst 

spater, durch Anregung von anderer Seite, 

namentlich der Berliner Baupolizei, gefiihrt 

worden. Obwohl einerseits zwischen beiden 

Erfindungen ein wesentlicher Unterschied er- 

kennbar is t , insofern ais Rabitz nur Draht- 

gef lecht  verwendet, welches straf f  gespannt  

wird, wahrend Monier Draht- oder Rundstiibe 

lose und ungespann t  einlegt und die verwen- 

deten Materialien ihrer Eigenart entsprechend 

beanspnicht, d. h. das Eisen Lvorzugsweise auf 

Zug,  den Cement vorzugsweise auf D ruck ,  so 

lafst sich doch andererseits auch eine gewisse 

Verwandtschaft beider Erfindungen nicht leugnen.

In dem daraufhin entbrannten Patentstreit 

schien sich die Waage anfangs auf die Seite von 

Rabitz zu neigen, in den derselbe einen vor- 

laufigen Entscheid zu fiihren wufste, nach wel- 

chem Monier die Herstellung von Decken  

untersagt wurde. Die Herstellung von Wanden

u. s. w. blieb Monier aber unbenommen. Schliefs- 

lich haben sich beide Erfinder, was wohl das 

Beste war, geeinigt und betreiben, wie es den 

Anscbein ha t , nach besonderer Vereinbarung 

iiber die von Jedem einzuhaltenden Grenzen, 

das Geschiift gemeinschaftlich. — s.
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Iron and Steel Institute.

Die Stadt M an ch e s t e r  verdicnl, um mit 

ihrem Bisehofe zu reden, nicht den Beinamen 

Ironopolis, sondern wird bekanntermafsen zutreffen- 

der ais Coltonopolis bezeichnet. In der Stadt 

selbst und in ihrer Umgebung isl Eisenerzeugung 

kaum anzutreffen, und hat daher die Wahl 

dieser Stadt zum diesjahrigen Herbsl-Meeting des 

Iron and Steel Institute einige Yerwunderung 

erregt. Aber die Stadt ziihlt iiber 60 Mitglieder 

des Iron and Steel Institute, unter ihnen den 

diesjahrigen Vorsitzenden, Mr. A d a m s  on,  auch 

ist zu beriicksichtigen, dafs die mit den Vorstadten 

gegenwartig iiber 800 000 Einwohner zahlende 

Industrie-Stadt jahrlich gewaltige Mengen an Eisen 

und Stahl verbraucht, und aufserdem besafs die

selbe in diesem Jahre noch eine ganz besondere 

Anziehungskraft in einer grofsartigen Gewerbe- 

und Kunstausstelluug. Hierzu traten noch die 

herzlichen Einladungen der yerschiedenen Be- 

horden und Korperschaften der Stadt, kein Wunder 

also, dafs unter diesen Umstanden das Meeting 

den erfolgreiclisten Veranslallungen in den An- 

nalen der Yereinigung anzureihen ist.

Die Verhandlungen wurden am 14. September 

bei einer Betheiligung von iiber 300 iMitglicdern 

und Gasten, zwischen denen sich aber nur wenige 

Auslander befanden, unter dem Vorsitze von Mr. 

Adamson in Owens College eroffnet.

Der Yorsitzende ist nicht nur ais hervor- 

ragender Industrieller in seiner Heimathstadt be

kannt, sondern liat sich durch sein cncrgisches 

Vorgehen in der Verwirklichung des Seekanals 

zwischen den Stiidten Liverpool und Manchester, 

fiir den jetzt das ganze, etwa anderthalb Hundert 

Millionen Mark betragendc Acticnkapital gezeichnet 

ist, einen weit iiber die Grenzen seiner Yaterstadt 

hinausgehenden Ruf vcrschalTt.

Nach einer herzlichen Bowillkommnung durch 

den Oberbiirgermeister und den Bischof der Stadt 

und den sonstigen iiblichen Einleitungsreden iiber- 

reichte der Prasident an Mr. J a m e s  R i l e y ,  

Glasgow, dic diesmalige goldene Bessemer-Denk- 

miinze. In einer begleitenden Rede bob er dic 

Verdienste des auf diese Weise Geehrten hervor, 

die bekanntlich in Vervollkommnungcn des Flamm- 

ofen-Processes bestehen.

Alsdann Iiielt der Prasident die iibliche An- 

spraehe an die Versammlung. Dieselbe gliederte 

sich in zwei scharf voneinander zu trennende 

Theile. In dem crsteren bespricht er im allgc- 

meinen die letztjahrigen Fortschritte der Eisen- 

und Stahlindustrie, namentlich bei der Fabrication 

des Flufssctimiedeisens verweilend. Er erinnert 

an die vermehrte Anwendung des weichen Flufs- 

eisens zu Constructionszwecken und weist darauf

hin, dafs, wenn die hafteren Stahlsorten auch 

noch nicht die gewiinschte Glcichmafsigkeit erreicht 

hatten, dies bei den weichen Sorten gegenwartig 

durchaus der Fali sei; er versleht hierunter die- 

jenigen Sorten, welche im ganzen nicht mehr ais 

3/.i fó begleitcnde Bestandthcile, darunter vor- 

wiegend Mangan, enthalten. Die Schwierigkeit 

in der Fabrication der Stalilsorten mit einem 

grofseren Procentsatz dieser Bestandtheile liegc 

darin, dafs das specifische Gewieht, der Schmelz- 

punkt und die specifische Warme bei den Yer

schiedenen Metallen bezw. Metalloiden vcrschiedcn 

sei. Um dies anscliaulich vorzufiihren, hatte 

Redner eine Tabelle zusammengestellt, welche 

iiber diese Verschiedenheit Aufschlufs giebt. Ais 

giinstig fiir den Stahlfabricanlen bezeichnet er 

den Umstand, dafs Schwefel, Phosphor und Sili

cium zusammen nicht mehr ais 0,1 $  betragen 

diirfen; soli das Flufseisen schweifsbar sein, so 

darf es nicht mehr ais 0,02 ^  Schwefel enthalten. 

Im Anschlufs hieran beriihrte er noch die Ver- 

schiedenheit der Zusammensetzung an Yerschie

denen Stellen ein und desselben Blockes und 

stellt die Behauptung auf, dafs Stahl, welcher nach 

dem Whitworthschen Yerfahren, gemafs welchem 

bekanntermafsen der Stahl in (lijssigem Zustande 

comprimirt wird, viel gleichmafsiger sei, ais der 

auf gewiihnlichem Wege gegossene, ohne jedoch 

gleichzeitig eine Begriindung zu geben. Nicht 

unerwahnt wollen wir lassen, dafs Redner quasi 

eine Ehrenrettung von R ober t  M u s h c t  vor- 

nahm, dessen Yerdienste um die Yervollstiindigung 

des Bessemer-Processes vor einiger Zeit in England 

der Gegenstand eines lieftig gcfiihrten Streites 

waren. Nach den Aeufserungen von Adamson 

stellt es fest, dafs Mushet den Bcssemer-Procefs 

vervollstandigte und zu seiner heutigen wirthschaft- 

liclien Bedeutung erst dadurch emporhob, dafs er 

zuerst das Bad yollstandig entkohlte und nachher 

den nothigen Kohlenstoff und Mangan wieder 

zufiihrte.

Der zweite Theil der Ansprache bot ein un- • 

gewohnliches Interesse, weil er, entgegen den 

sonstigen Gepfiogenheiten des Iron and Steel 

Institute, sich mit wirthschaftlichen Fragen bc- 

schaftigte, und zwar mufste man in M anchester, 

dem Stammsitze Cobdens ,  das eigenthiimliche 

Schauspiel erleben, dafs der Yorsitzende des Iron 

and Steel Institute das gegenwartigc Handels- 

system Englauds ais ein fur das Land nachtheiliges 

bezeichnete und sich ais eingcfleischter Schutz- 

zollner entpuppte. Veranlassung zu diesen be- 

merkenswerthen Aeufserungen, welche ais ein 

Zeichen der Zeitstromung in England zu betrachten 

sind, boten die wenigen tausend Tonnen Trager



716 Nr. 10. „ S T A H L  U N D  E IS E N .‘ October 1887.

und sonstiges Faę.oneisen, die Belgien nach dem 

siidlichen England, namentlich London, jiihrlich 

einfiihrt.

Wenn ein in England ansassiger Agent, rechnet 

Adamson aus, gegen eine Yergiitnng von 1/g % 

belgische Trager nach dort zu dcm Preise von 

4980 £  fur 1000 t verkauft, wahrend der ein- 

heimische Fabricaht mit einem Preise von viellcicht 

5000 £  geschlagen wurde, so ist der ganze 

Nutzen, der aus diesem Handel im Landc bleibt, 

nicht mehr ais 21 £  18 sh. Ware aber das 

im Landc erzeugte Fabricat zum Preise von 

5000 £  au Stelle des aus Belgien cingefiihrten 

verkaufl worden, so blieben allein 2012 £  10 sh. 

(1150 tzu je 35 sh.) fiir Roheisen im Landc, wahrend 

der Rest, abgesehen von einem etwaigen Gewinnc, 

auf Staatabgaben, Lohne u. s. w. entfallc, mithin 

in diesem Falle die ganze Summę dem Heimath- 

landc zu gule komme. Nach Adamsons Aus

fuhrungen mufs die englische Industrie darnieder- 

liegen, so lange der englische Producent fiir den 

auslandischen Steuern zahlt und den Kaufmann 

in den Stand sefirt, Waaren aus dcm Auslande 

mit Yorlheil gegeniiber dem Bezuge aus dem In- 

lande einzufiihren. Dieselbe Beweisfuhrung, dic 

er fiir belgisches Eisen gegeben habe, lasso sieli 

auf alle eingefiihrten Waaren ausdehnen, und 

lasse sich ihre Richtigkeit an einem Beispicle 

einfacher Art erkennen.

„Wenn", fiihrt er ais solches aus, „ciii 

Dorfbewohner aus der Umgebung der Marktstadt 

Ashton-undcr-Lyne Besen macht, die zum Fegen 

der Flur eines Freihandlers in Asliton bestimmt 

sind, sollte diesem Dorfbewohner dann das Recht 

zustchen, seine Waare ohne weiteres gegen einen 

in Ashton ansassigen Fabricanten verkaufen zu 

diirfen?” „Ncin,“ lautet die Antwort, „denn 

der Burger von Ashton imterhalt einen Markt, 

bezahlt die Kosten dafur und sagt seinem aus- 

wartigen Mitbewerber, dafs, wenn er seine Waare 

in Ashton verkaufen wolle, . er zunachst sein 

Marktstandgeld zu entrichlen habe, um ihn auf 

gleichen Fufs mit ihm zu bringen/ Eine deut- 

lichere Sprache kann man nicht redens und die 

yon der Yersammlung mit getheiltem Beifall auf- 

genommenen Worle des Mr. Adamson haben 

auch schon einen wahren Sturm in der frei- 

handlerischen Presse, »Economist« und »Times* 

an ihrer Spitze, hervorgerufen. Man mag wohl 

mit Recht herrorheben, dafs die Rede von 

A d a m s o n  nicht im Namen des Iron and Steel 

Instifute oder seines Yorstarides gebalten wurde, 

dafs der Bedner vielmehr fiir sie ausschliefslich 

personlieh Ycrantwortlich war; bei der Energie, 

durch welche sich der Redner auszeiclmet, ist 

aber zu erwarten, dafs dies nicht das letzte Wort 

in dieser Angelegenheit gewesen isl und dafs 

die Auslassungęn moglicherweise den Beginn zu 

einem lebhaften Kampfe seitens der Śehutzzoll- 

richtung in England bedeulen.

T h o m a s  A s h b u r y  eroffnete dann mit einer 

Abhandlung iiber dic G e w e r b c - A u s s t e l l u n g  

in  Manches te r  den Reigen der Vortrage. Ihm 

folgle Sir L o w t h i a n  B e l l ,  welcher iiber 

dic R e d u c t i o n  der E i sen  e r ze  im  H o c h 

o fen  spracli; angeregt zu diesem Vortragc war 

er durch die Mittheilungen von P o t t e r  und 

S am  ne l son  auf dcm letzlen Mceting, und be- 

halten wir uns vor, auf den Yortrag und ebenso 

auf dic lebhafte Discussion, welche demselben 

folgle, demnachst zuruckzukommen.

Nach Einnahme eines vom Empfangs-Gomite 

angebotenen Fruhstiicks brachen dic Tlieilnehmcr 

zu der Roya l  Jub i lee  E xh ib i t i o n  auf. Trotz

dem gleichzeitig in L i v e r p o o l  und Newcast le  

ahnliche Yeranstaltungen im Gange sind, ist dic 

Ausstellung in M anchester, welche die Fort- 

schritte von Gewerbe und Kunst in England 

unter der Regierung der Konigin Victoria zur 

Anschauung bringen soli, ais eine in jeder Bc- 

ziehung vorzuglich gelungene zu belrąćhlen.

Die Gebaude der Ausstellung sind in luftiger 

Eisenconstruction mit Glasbedachung ausgefiihrt. 

Um eine nutzbringende Yerwerthung der ersteren 

nach dem Abbruclie herbeizufiihren, hat man die 

Siiulen ausBiindeln von gufseiserncn Rohren und die 

Binder und Sparren aus schmiedeisernen Gasrohren 

hergestellt. Der erste Eindruck, den man empfangt, 

ist durch den Umstand ein sehr frcundlicher, dafs 

die Eingangshalle in ein Treibliaus Yerwandelt ist, 

das zu Blumenausstelhingen dient, und in w7elchem 

je nach der Jahreszeit die verscbiedenartigsten 

Bliithen in ihren schonsten Exemplaren prangen. 

Die eigentliebe Gewerbe-Ausstellung isl nicht um- 

fangreich, aber gut; in ihr zeichnet sich dic 

chemische Abtheilung aus. Eincrseits die Dar

stellung von Farbstoffen, andererscits diejenigc 

einiger Metalle, die bisher in der Industrie geringere 

Verwendung gefunden haben, wie Aluminium, 

Magncsium, Antimon u. a. sind in vorziiglicher 

Weise vertreten.

Der Glanzpunkt der Ausstellung in der Ma- 

schinenhalle ist die Abtheilung fiir Spinn- und 

Webemaschinen. Wohl noch niemals bei friiheren 

Gelegenheiten ist dieser Zweig in so vollstandiger 

Weise vertreten gewresen. Aber auch in bezug 

auf Eisen und Stahl hietet die Ausstellung vicl 

und recht Interessanles. Yor allen Dingen fallt 

dem Eisenhuttenmahn in die Augen dic Aus

stellung von Jo seph  W h i t w o r t h  & Co. in 

Manchester. Einige rohe Gufsstahlblocke von 

kreisrundem QuerscHnitt, welche nach dom der .. 

Firma patentirten Verfahren, d. i. unter Com- 

primirung des Stahls in fliissigem Zustande, her- 

geslellt sind, erregen unser Interesse. Der eine, der 

bei einer Lange von 1,75 m einen aufseren Durch

messer von 460 mm hat und ein der Lange 

nach eingegossenes Loch von 190 mm besitzt, 

ist von oben nach unten durćhsćhnitten und an 

den Schnittllachen hochpolirt, um die vollstandige
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Gesundheil des Blockes zu beweiscn; der andere 

ist bei einem Gewicbtc von 16 t etwa 3,20 m 

lang bei 990 mm Durchmesser und in der Mitte 

und an beiden Kanten abgedreht. Ferner sahen 

wir eine bobie SchiffSwelle von 16,800 m Lange 

bei 463 mm Durchmesser, mit einer Kurbel an 

dem einen Ende. Durch die ganze Welle geht 

ein Loch von 254 mm Weite. Die Schmiede- 

arbeit an dieser Welle ist eine ganz heryorragęnd 

gute, was man daraus beurtbeilen kann, dafs der 

Unterschied im Durchmesser zwischen einzelnen 

abgedrehten und den roh geschmiedeten Theilen 

der Welle nur 1,5 mm betragt. Die Herstellung 

hohler Wellen ist eine Specialital der Firma und 

verdient bervorgehoben zu werden, dafs sic dic- 

selben gegenwarlig auf einem Dorn holil schmiedet, 

wahrend sic fruher die Welle voll schmiedcte und 

hernach das Loch durch Bohren lierstellte. Das 

neue Verfahren soli dem alten vorzuziehen sein, 

weil die Durchschmiedung des Materials eine 

weit vollkommnere ist. Ein nicht minder be- 

wunderungswiirdiges Stiick der Scbmiedekunst ist 

ein grofser nahtloser Ring fiir einen Schiffskessel 

von 3,658 m Durchmesser, 1,525 m Breite und 

einer Blechstarke von 19,05 mm. Der Anblick 

des enormen, in grófster Vollcndung bergcstelllen 

Ringes bringt den Bescbauer auf den Gedanken, 

dafs dic Zeit nicht mehr fern liegt, in welcher 

die Arbeit der Kesselschmiede bei der Herstellung 

eines Schiffskessels sich auf das Einsetzen der 

beiden Bodcn bcschranken wird.

Aufserdem weist dieser aufserordentlich rcich- 

lialtige Stand noch eine Reihe von Gesehiitz- 

rohren und Geschiitzkorpern, Panzerplatten, Ge- 

sebossen, Torpedokorpern, Modellen u. s. w. auf, 

dic alle durch ein Yortrcftlichcs Aeufscrc sich 

auszeiebnen.

B o l c k o w ,  Y a u g h a n  & Co. haben eine sehr 

liiibsch und lehrreich angeordnete Ausstellung, 

dic ein gutes Bild der von ihnen betriebencn 

Fabrication giebt. Die Eckcn dieses Standes sind 

durch vier Obelisken von dem griinen Clerclander 

Eisenstein gebildet, dazwischen liegen in Kasten 

Stiicke desselben Materials in gerostetem Zustande, 

Erzproben aus Spanien, Manganerz aus dem 

Kaukasus, aus Spanien und Chili, Dolomit- und 

Kalksteinproben, Kohlen, Koks und Salz. Der 

eigentliche Aufbau isl aus rorziiglichen Probe- 

stucken ihrer Fabricate, Schienen, Bleehen, Rad- 

reifen, Roheisenbruchcn u. s. w. hergestellt, 

wahrend seine Spitze durch das vollstandige 

Modeli einer completen Hochofenanlage im Mafsstab 

von 1 : 15 gekront wird.

In ahnlicher, wenn auch nicht in so voll- 

kommener Weise fiihrt uns die E b b w  Yale 

Steel  Co. ihre Fabricate vor; hier fallen uns 

namentlich einige Modelle von Schwellen auf, 

welche fiir Eisenbahnbetrieb in Bergwerken und 

in den Golonieen bestimmt sind.

Die bekannte Gufsstahlfirma Seebohm & 

Diccks lah l  in Sheflield zeigt in vortręfflicbcr 

'Weise ihre Fabricate. Dieselbe beginnt mit 

Briichen schwcdischen Eisens in roliem Zustande, 

dann folgen die cementirtcn Stabe und endlieb 

die fertigen Gufsstahlblocke. Letztere werden 

durch besondere Arbeiter nach ihrem Kohlensloff- 

gclialt mil malbematischer Genauigkeit bis auf 

fiinf Hundertstel Procent Unterschied zwischen 

den einzelnen Stufcnfolgen nacb dem Ausseheh 

des Bruchs sortirt. Sehr interessant ist auch 

eine Bcobachtung der Yerunderungen im Bruche, 

welche durch Zusatz von Chrom, Wolfram und 

Mangan ycrursachl werden. Der Wolframstahl 

zeichnet sich durch hoch seidenartigen Glanz aus. 

Eine Reihe von Werkzeugen und Fertigfabricaten 

aller Art vervollstandigt dic sehr sehenswerlhc 

Ausstellung.

Dicht ncbęnan ist noch ein Stand, der so- 

genannte M i li s - Gufswaaren enthalt, deren Aus- 

fubrungsrecht die Firma in Yerbindung mit zwei 

anderen Werken fiir England iibernommen zu 

haben scheint. Der Procefs, eine Erfindung des 

Schwedeh Nordcnfe l l ,  besteht bekannllich darin, 

dafs bei dcm Gusse in beslimmter Weise Alu

minium zugcsetzl wird, je nach Wunsch kann 

man ein harleres oder ein weiclicres, und sogar 

schweifsbares Materiał herstellen.

Eine sehr gute Ausstellung in Stahlgufs ent- 

faltct auch die Hadf ie ld  Steel F o u n d r y  Co. 

L i m. in Sheffield. Neben Geschossen und Gescbiilz- 

Iheilen crblicken wir hydraulische Prefscylinder, 

Herzstiickc, Rader, Maschinentheile aller Art u. s. w. 

Diese Ausstellung ist recht geeignet, die Aus- 

dehmnig zu zeigen, welche der Gufsstahl in letzterer 

Zeit auf allen Gebieten des Mascliinenbaues ge- 

wonnen hat. Nicht unerwahnt wollen wir eine 

der grofsen Schaufeln lassen, welche ais die 

grofsten ihrer Art fiir die Bagger des Manchester 

Sec-Kanals bestimmt sind; Band und Riicken 

derselben sind aus Stahlgufs, wahrend der eigent- 

liche Korper aus Blcch besteht.

Die Gufsstahl-Fabrik von Thomas  F ir th  & 

Sohn Lim.  in Sheffield hat ebenfalls eine ganz 

vorziigliche Sammlung von Tiegel- und Martinstahl- 

Gufswaaren aller Art ausgestellt, namentlich fallt 

unter denselben das sogenannte Firminy-Geschofs 

auf, welches nach dem auf dem franzosischen 

Werke in Firminy erfundenen Yerfahren hergestellt 

ist. Unsere Leser werden sich noch der Unruhe 

erinhern, von welcher die englischen Militarkreisc 

ergriden waren, ais sich im vorigen Winter heraus- 

stellle, dafs das in England angefertigte Kriegs- 

material bei weitem nicht das beslc der Weit isl. 

Der nachste Schrilt war der, dafs die genannte 

Firma das Fabrications -Yerfahren von dem fran

zosischen Werke ankaufte. Das ausgestellte und 

probirte Geschiilz beweist, dafs die Firma das 

Yerfahren mit Erfolg eingefiihrt hat.



718 Nr. 10. „ ST A H L  UND E ISE N .“ Oclober 1887.

Dic Leeds Forge Company ,  Lim., ftilirt 

uns eine Reihe Wellrohre nach dcm Foxschen 

Palente vor.

Dic B o l l on  S iec i  Company ,  Lim., zeigt ais 

Neuigkcit den sogenannten fire proof steel, d. h. 

etwa in Form eines Doppcl-Z gewalzten, Irog- 

formigen Stabślahl, der zur Herstellung feuersicherer 

Decken benutzt werden soli. Einebemerkenswerlhe 

Ausstellung in Stahlrohren mit und ohne Kupfer- 

haut finden wir bei Ho weil & Co.; in aufser- 

ordenllich gelungener Ausfiihrung ftilirt sie uns 

die Anlauffarben an Stahlbriichcn, vom lichtcn 

Gelb his zum dunklen Yiolett, in 10 verscbiedeneń 

Farben vor. Die Aufeinanderfolge ist eine tadel- 

los gehingene und sali der Bcrichtcrstatter niemals 

vorher eine ahnlich gute.

Es wiirde unsere Aufgabe an dieser Stelle 

iibcrschreilen heifsen, wenn wir uns noch weiter 

auf die Einzelheiten der Ausstellung einlassen 

wollten, dcm ihr cingangs gespendclcn Lohe 

iiber dic allgemeine Anordnung wollen wir nur 

zufiigen, dafs dasselbe auch fiir die meisten der 

einzelnen Ausstellungcn gilt.

Yon einer Ausstellungsnuidigkeit war daselbst 

nichts ,zu merken, es wurde dem Bcrichtcrstatter 

im Gegenthcil von Firmen, welche aufserhalb 

des eigentlichcn Ausstellungsdistrictes lagen, ge- 

klagt, dafs es ihnen unmoglich gewesen ware, 

einen Platz in der Ausstellung zu erringen. —

Hat der Besucher sich in den Raumcn der 

Ausstellung, welche von ungefahr gleichetn Um- 

fange ist, wie die vor 4 Jahren in Amsterdam 

stattgehablc internationale Ausstellung war, miide 

gesehen, so kann er die gewiinschte Erholung 

in den anstofsenden reizenden Anlagen bei den Kliin- 

gen einer ungarischen Kapelle suchen, oder durch 

einen Spaziergang in „Old Manchester and Salford“ 

die gewiinschte Abwechselung sich verschaffen. 

Letztgenannte Yeranstaltung, cinc wohlgelungenc 

Nachahmung eines Stadtviertels in der Beschaffen- 

hcit, wie dasselbe vor etwa einem Yiertel-Jahr- 

tausend gewesen ist, beweist, dafs die Vorliebc, 

welche uns Deutsche seit einiger Zeit fiir das 

Mittelalterliche ergriffen hat, auch in England 

modern geworden ist. Man erblickt einen Theil 

der ehemaligen Stadt in wirklichcr Grofse mit 

Festungszinncn, Tluirmcn und Wiillen; in den 

niedlichen Hausern im Tudorstile sind die ver- 

schiedencn Gewcrhc, wie Buchdrucker, Seiden- 

weber, Goldschliiger u. s. w. in entsprechender 

Tracht in voller Ausubung ilires Bcrufs begriffen. 

Was noch an alterthiimlichen Gegenstanden in 

beiden Stadten vorhanden ist, scheint redlich 

von allen Seiten herbeigeschleppt worden zu sein.

Yon der bekannten Firma Gallowey & Co. ist 

im Garten eine grofse Wasserkunst angelcgt, die 

des Abends bei elektrischer Beleuchtung, mit 

welcher iibrigens die ganze Ausstellung versehen 

ist, ein feenhaftes Schauspiel bictet.

Endlich ist dem Besucher der Ausstellung 

auch noch eine Gemaldegallerie geboten, welche 

das Beste an Bildern enthalt, was in den letzten 

funf Jahrzehnten in England iiberhaupt gemalt 

worden ist. Dic Ausstellung ist geeignet, dem 

Beschauer eine sehr hohe Meinung von der 

englischen Kunst beizubringen. —

Am Abend wurden die Theilnchrner des 

Meeting durch eine in der Town-Hall seitens des 

Oberhiirgenneisters der Stadt geleitete „Conver- 

sazione“ vereinigt, an welcher auch Damcn theil? 

nahmen. Man sali sich, untcrhielt sich und ging.

Am folgenden Tage wurden um 10 Uhr dic 

Verhandlungen in Owens College wieder aufge- 

nonimen. Nachdem man die ani vorhergclienden 

Tage abgebrochenc Besprechung des Bellschen 

Vortrages zu Ende gefuhrt hatte, hielt J. W . 

W a i l c s  einen Vortrag iiber den basischen Flainni- 

ofcn-Procefs. Wahrend bei der sauren Stahlbe- 

reitung dic Gebiete, welche einerseits das iin Con- 

vertcr crblasene und andererseits das im Flamm

ofen bergestellle Product je fiir sich behaupten, 

gegenwiirtig ziemlich scharf abgegrenzt sind, ist 

dies bei dem basischen Verfahren nicht der Fali. 

Bisher hat man sich in England iiberhaupt im 

allgemeinen auf den basischen Converterbetrieb 

bcschrankt, der Yortragende ist indessen der 

Meinung, dafs gerade dem basischen Flammofen- 

Procefs in England eine sehr grofse Zukunft 

bevorstelie.

Die Anlage, zu deren Beschreibung der Yor

tragende alsdann iibergeht, ist in den Grundziigen 

dieselbe, wic sic von Dicks und Riley auf dcm 

Yorigen Meeting in Chester beschrieben worden 

ist. Der eigcntliche Ofen ist von den Warme- 

speichern und dem Vcrbrennungsramne Yoll

standig getrennt construirt und nur durch Rohren 

mit denselben verbundcn. Es ist bei der imnier- 

hin zarten Behandlung, welche das basische 

Materiał erfordert, gerade bei einer basischen 

Zustellung uberaus wichtig, dafs der Sclunclz- 

lierd von allen Seiten gleich zuganglich ist. 

Ais Einsatz fiir den Ofen niinmt Wailes Schlacken- 

roheisen mit 1,5 $  Schwefel, 3,75 % Phos

phor und 20 $  gewohnliche Stahl- oder Eisen- 

abfalle; das fertige Product ist, wie damit vor- 

genommene Proben erwiesen haben, ein vorziiglich 

weiches Flufseisen. Redner beschreibt dann in 

drei Abtheilungen die Anlage selbst, den Betrieb 

und beriehtet iiber die Grofse und Beschaffenheit 

der Erzeugung. W ir behalten uns Yor, die Yorge- 

legten Zeichnungen, welche einige Vcrbesserungen 

gegenuber den fruheren enthielten, die Beschreibung 

und die dann folgende lebhafte Besprechung in 

einer unserer nachsten Ausgaben ausfiihrlicher 

zu behandeln.

Nachmittags ging die Gesellschaft auseinander, 

um je nach personlichem Wunsche die eine 

oder die andere der von ihren Besitzern bereit- 

willigst geoffneten grofseren Maschincnfabriken
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und Kesselsclimieden in der Umgegend zu be- 

sichtigen. Ein anderer Theil der Gesellschaft, 

unter ihnen der Berichlerstatter, zog es vor, ihre 

am vorhergehenden Tage in der Ausstellung be- 

gonnenen Studien fortzusetzen.

Des Abends fand in der sclion erwahnten 

Town-Hall das iibliche Aniiual Dinner statt, bei 

welćhem das Essen und Trinken in der iibliclien 

englischen Weise, d. i. Schnelligkeit, vor sieli 

ging und dann die Trinkspriiehe folgten; den 

Dank der auslandischen Theilnehmer brachte Hr. 

Thielen-Ruhrort in beredter Weise zura Ausdruck.

Am dritten Tage wurden die Verhandlungen 

wieder mit der Forlsetzung der Besprechung 

iiber den basischen Flammofen-Procefs aufge- 

nommen, dann hielt Prot. E. A. F lem ing ,  

Prolessor fiir elektrisehe Technologie an Univer- 

sity College zu London, einen Vortrag iiber die 

elektrisehe Be leuch tung  von Werksan- 

lagen und  Fabr iken.  Der Vor(ragende kam 

dabei zu dem Selilufsergebnifs, dafs die elektrisehe 

Beleuchtung fiir solche Zwecke inmier mehr 

Boden gewinnt, je mehr man der Untersuchung 

ihrer Vortheile niiher trilt, und halt dies auch 

gerade fiir England zutreffend, trotzdem daselbst 

der Gaspreis billiger ais in irgend welchen anderen 

Landem ist. Nach einer kurzeń Besprechung 

dieses beachlenswerthen Vortrages ging der 

Prasident zum Schlufs der Yerhandlungen dazu 

iiber, die iiblichen Dankesreden an die Yortragen- 

den, die Behorden der Stadt und das Empfangs- 

Comite u. s. w., welche ihre Aufgabe thatsach- 

lich mit besonderem Geschick und Eifei* erledigt 

hatten, auszubringen. —

Naehmittags folgte die Gesellschaft einer Ein- 

ladung des Vorsitzenden M. Adamson nach 

dessen, eine Stunde vor der Stadt Manchester 

gelegenem Landsitz und hatte daselbst Gelegen- 

heit, seine und seiner Familie Gaslfreundschaft 

in ausgiebigstem Mafse kennen zu lernen.

Am Abend fand ein Empfang der Theil- 

nehmer in der elektrisch beleuchteten und be- 

sonders reservirten Geniiilde-Aiisstellung seitens 

des Ausstellungs-Gomites statt, eine Einriehtung, 

welche sieli im Hinblick auf die Yorziiglichkeit 

der Genialde, die man nunmehr in aller Mufse 

betrachten konnte, den Dank aller Betheiligten 
erwarb. —

Wenngleich man nicht zu sagen vermag, dafs 

die eigentliehen geschaftlichen Yerhandlungen

mit besonderem Fleifse betrieben wurden, da 

von der Listę der vorgesehenen Vortrage nur 

einige wenige zur Verlesung gelangten, so 

wurde der folgende Tag doch programm- 

miifsig dem Vergniigen gewidmet. Der Herzog 

von Devonshire, welchem unweit der Stadt grofse 

Landereien gęliuren, hatte es nicht unterlassen, 

die Gesellschaft zu sich einzuladen. Wahrend 

an den vorangehenden Tagen das Wetter sehr un- 

freundlich und regnerisch war, begunstigte dasselbe 

die frohliche Fahrt nacli dorthin in herrlichster 

Weise. Ein Sonderzug fuhrte die Gesellschaft 

bis nach Station Bakewell, wo sie eine Reihe 

von Wagon bestieg, um nacli Schlofs Chats- 

worth zu fahren. Der Weg fuhrte sclion 

unweit der Eisenbahnstalion in die ausgedehnlen 

herzoglichen Landereien; reiche Dorfer, dereń 

Hauser in massivem reichgeschmiickten Sandstein 

aufgefiilirt waren, prachtige Baumgruppen, saftig 

griine Wiesen, auf denen Kuhheerden mit Rudeln 

Hoch- und Rehwild, Fasanerie- und Kaninclien- 

gehege in hunter Reihe folgten, boten dem Auge 

eine angenehme Abwechselung, bis man nach 

einstundiger Faiirt an dem machtigen Schlosse 

in englischer Golhik anlangte. Alle Baume des- 

selben waren den Besuchern geoffnet, denen da- 

durch Gelegenheit geboten wurde, die vielen 

angesammelten Kunstschatze in Augenschein zu 

nehmen; am meisten aber waren sie wolil Alle 

enlziickt durch einen Rundgang durch den wunder- 

vollen, nach echt englischer Weise und unter 

Aufwendung ungezahlter Geldrnittel angelegten 

Park. Um von seiner Ausdelmung einen Begriff 

zu geben, sei nur erwiihnt, dafs zur Unterhaltung 

der Parkwiesen allein etwa 200 Leute in standiger 

Beschaftigung gehalten sind.

Nach einem reichhaltigen Fruhstuck, welches 

der Gesellschaft in einer Halle durch Lord Har- 

tington, den zweiten Solin des Herzogs und 

jiingeren Bruder des vor 2 Jahren in Irland 

ermordeten Ehrenprasidenten des Iron and Steel 

Institute angeboten wurde, fulir die Gesellschaft 

weiter nacli Haddon Hall, einem halb zerfallenen 

Schlosse, welches viele Erinnerungen an die 

Konigin Elisabeth enthalt.

Yon da fuhrten die Wagen die Theilnehmet 

wieder zuriick nach Bakewell-Station, wo die 

Theilnehmer auseinandergingen. Die Tage des 

diesjahrigen Meetings in Manchester werden 

sie stets in angenehmer Erinnerung belialten.
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Die Kessel-Explosion in Fricdenslitttte.*
(Hierzu BIaU-XXXI.)

Das Hochofenwerk zu Friedenshiittę, welclies 

aus 4 Hochofen besteht, halte seine Dampf-Er- 

zeugung in einem einzigen Kesselhause, welches 

22 Dampfkessel von ganz gleicher Construction 

und gleiohen Dimensionen entłiielt.

Das Kesselhaus  ist auf dem Plan, Blatt 

XXXI,  in der Mitte dargestellt; die alteren Kessel 

tragen, von links an gezahlt, die Nummer 1 — 20. 

Im vorigen Jahre wurde das Haus nach Norden 

yerlangert, um noch fiir 3 Kessel Platz zu ge

winnen, und wurden liier im Jahre 1887 zwei 

neue Kessel Nr. 22 und 23 aufgestellt, fiir einen 

drittcn, Nr. 21, der noch aufgestellt werden sollte, 

blieb der Platz vorlaufig leer. Sammtliche Kessel 

siad von gleicher Grofse und liegen alle dicht 

nebeneinander in einem Mauerwerk. Oben vor 

den Dampfdomen liegt die gemeinschaftliche 

Dampfleitung; vorn unter dem Fufsboden die 

gemeinschaftliche Speiseleitung, bestehend aus 

zwei gelrennlen, aber vollstandigen Rohrleitungęn 

mit doppelten Absperr- und Biickschlagventilen 

versehen. In der Hohe des Mauerwerkes streckte 

sich der ganzen Liinge nach vor den Feuern die 

Gasleitung hin, von welcher je 2 Zweigleitungen 

durch das Feuergeschrank der Gase iiber den 

Rost jedes einzelnen Kessels fuhrlen.

D ie Baua r t  der Kessel geht aus der im 

Mafsstabe von 1:250 dem Grundrifs-Plane bei- 

gegebenen Skizze hervor; jeder derśelben bestand 

aus einem Oberkessel von 12 555 mm Lange 

und 1570 mm lichlem Durchmesser und 2 Unter- 

kesseln von 11 765 mm Liinge bei 785 mm Weite. 

Der Oberkessel lag fast horizontal, wahrend der 

linkę Unterkessel von Yorn nach hinten fiel und 

der rechte Unterkessel von vorn nach hinten 

anstieg. Das Speisewasser stromte gleichzeitig 

an den vorderen gleich hochliegenden Boden in 

beide Unterkessel ein. Die Yerbindung dieser

3 Korper war urspriinglich nur durch einen 

horizontalen Stutzen Yorn zwischen den beiden 

Unterkesseln hergestellt, wahrend ein einziger 

verticaler Stutzen das hinlere Ende des rechten 

Unterkessels mit dem Oberkessel Yerband.

Die Anordnung, die fast ganzlich nach dem

* Der Aufsatz ist ein Auszug aus einem vom
Schlesisehen Verein verfafsten und fur die Zeitschrift 
des Verbandes der Dampfkessel-Ueberwachungsvereine 
bestimmten Bericht, Yon welchem die Redaction der 
genannten Zeitschrift uns einen Burstenabzug gutigst 
zur Verf0gung gestellt hat. Der Quelle, aus der wir
schOpfen, sind aufser der Tafel, welche den Grund-
rifs der Hutte wiedergiebt, noch zwei weitere Tafeln 
beigefugt, welche Bilder der durch Dampfexplosion 
zertrummerten Kessel und der zerstorten Anlagen
enthalt. Die Red.

Princip der Gegenstromung getroffen war, wurde, 

ais sich Ende der 70cr Jahre herausstellte, dafs 

die rasche Stromung von Dampf und Wasser 

die Stutzen und die angrenzenden Bleche zu 

slark angrifT, insofern abgeandert, ais man den 

linken Unterkessel durch zwei neue Stutzen mit 

dem Oberkessel direct vcrband und dem rechten 

Unterkessel noch einen zweiten Verbindungs- 

slutzen bis nach dem Oberkessel gab. Die Spei- 

sung blieb, wie sie gewesen war, vorn und gab 

ihr Wasser in beide Unterkessel gleichmafsig ab; 

auch die vordere horizontale Yerbindung beider 

Kessel blieb unberiihrl — die Kesselkorper waren 

alle, mit gewohnlicher Ueberlappung, einfach ge- 

nietet, die Yerbindungsstutzen gebortelt und direct 

an die Mantel angenielet, die Boden sammtlich 

gewolbt, in die Mantel eingesclioben und eben

falls einfach genielet.

Die Lage des Wasserstandsvorkopfes, des 

Domes u. s. w. geht aus der Ski/.ze hervor.

Die Oberkessel bestanden aus 11 Trommeln, 

dereń jede aus einer oberen und einer unleren 

Platte zusammengesetzt war; diese Trommeln 

waren conisch und so ineinander gesteckt, dafs 

die Flamme nicht gegen die Kante derśelben 

schlug.

Die Mantel der Unterkessel setzten sich aus 

10 Schiissen, aus je einem Blecli, zusammen; 

bei beiden waren die Langsiiiilite in gewohn

licher Weise gegeneinander versetzt. Die Kessel 

besafsen je 3 Mannlocher, 1 oberes auf deni

6. Schufs des Oberkessels und je eines an den 

beiden Vorderb6den der Unterkessel.

Die Concessionsspannung sammtlicher Kessel 

betrug fiinf Atmospharen, demenlsprechend 

hatten die Bleche im Mantel der Oberkessel 13 

mm, im Unterkessel 8 mm, in den Verbindungs- 

slutzen und im Dom 11 mm Starkę; die Bleche 

der Boden waren beim Oberkessel 16 mm, beim 

Unterkessel und Dom 13 mm stark. — Alle 

Bleche waren urspriinglich von Schweifseisen.

Bei den mehrfach Yorgenommenen Repaia- 

turen wurden bis zum Jahre 1886 Schweifseisen- 

platten aus Borsigwerk und Kiinigshiitte, ais 

Feuerplatten eingesetzt. Alle im Jahre 1886/87 

dagegen eingesetzen Feuerplatten sind aus Thomas- 

Flufseisen, eigenes Fabricat der Friedenshiitte.

Die wasserbespiilte Heizflache jedes Kessels 

betrug 95 qm, bei 3,53 qm Rostflache; dabei 

hatte der Kessel einen Wasserinhalt von 31, 

einen Dampfraum Yon 5,3 cbm.

D ie A u s r u s t u n g  war die gewohnliche; sie 

bestand aus einem Wasserstandsglas mit 2 Probi> 

hahnen, Manometer und Gontrohlansch, ferner
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aus 2 offenen, durch Hebel und Gewicht be- 

lasteten Sicherheilsventileh, einem Dampfabsperr- 

\entil von 156 mm Durchmesser, welches ais 

R£ickschlagventil eonstruirt war, und den Speise- 

ventilen mit Riickschlagventilen.

U r s p r u n g .  Sammtliche Kessel von 1 bis 20 

sind im Jahre 1872 von der Kolnisehen Ma- 

schinenhau-Anstalt zu Bayenthal geliefert worden 

und stammen die Bleche derselben aus den be- 

ruchtigten Jahren 1871 — 72. Die beiden zuletzt 

aufgestellten Kessel Nr. 22 und 23 sind von der 

Hubertushiilte O./S. 1886 gebaut; sie haben die

selben Abmessungen wie Nr. 1 — 20, und unter- 

scheiden sich von letzteren hauptsachlich durch 

das Materiał. Die beiden ersten Feuerplatten der

selben , und die gebortelten und gekiimpelten 

Theile, wie Boden, Stutzen, Dom u. s. w., sind 

aus Schweifseisen I :l Qualitat yon Borsigwerk, 

wahrend alle anderen Bleche aus Flufseisen der 

Friedenshiilte (Thomas - Eisen) bestehen, Die 

Langsnahte der beiden Oberkessel waren doppelt 

genfetet. Blechstarken sind die gleiehen, wie 

oben, die Goncession lautete ebenfalls auf ftinf 

Atmospharen.

F e u e r u n g .  Zur Zeit der Explosion wurden 

sammtliche 22 Kessel auf gleiche Weise durch 

die Gichtgase der Hochofen gefeuert. Fruher 

waren Kessel Nr. 1 bis 7 durch die Gase der 

Koksofen von hinten gefeuert, diese Anordnung 

ist aber nach Erbauung einer Anlage fiir Am-, 

moniak- und Theer- Gewinnung 1886 verlassen 

worden und diese sieben Kessel ebenfalls fiir 

Feuerung mit Gichtgasen eingerichtet. Die Gase 

der Hochofen wurden durch 2 Rohrleitungen an 

beiden Seiten der Maschinengebaude vorbei durch 

den Druck der Geblasemaschinen in einen Gas- 

sammler geieitet, ein viereckiges, oben gewolbtes 

Rohr, das im Kesśelhause in der Hohe der Kessel- 

Einmauerung vor sammtlichen Dampfkesseln ent- 

lang fiihrte.

Von diesem Hauptsammler zweigten sich nach 

unten vor jedem Kessel 2 Leitungen ab, welche hori

zontal uber dic Roste jeder Kesselfeuerung das Gas 

unter den Kessel gelangen liefsen. Diese Leitungen 

konnten in derHauptleitung durch ein Glockenyentil 

und in der Zweigleitung noch durch einen Schieber 

abgesperrt werden. Unter jedem Oberkessel be- 

fanden sich zwei Roste, die durch eine Scheide- 

wand bis zur Feuerbrucke getrennt waren; jeder 

Rost hatte- eine Lange von 1885 mm, eine Breite 

von 940 mm, so dafs seine ganze Flachę 3,5-3 qm 

betrug. Auf diesen Rosten wurde Slaubkohle 

gefeuert und zwar etwa 400 Gtr. bei den 18 

Kesseln, da die Gase der Hochofen, welche schon 

bei den Winderhitzungs - Apparaten verwerthet 

wurden, nicht zur Dampfkesselheizung geniigten. 

Aufserdem diet i ten aber auch die Feuer auf den 

Rosten zur Entziindung der auf ihrem langen 

Wege bereits ahgekuhlten Gichtgase und zur 

Erhaltung ihrer Flamme —  hinter der Feuer- 

X.?

briicke vereinigten sich die brennenden Gase und 

stromten durch einen hinten ansteigenden Zug 

bis an das hintere Ende des Oberkessels. flier 

fielen sie durch eine Abfallolfnung zum rechten 

Unterkessel hinunter, umspulten denselben ganz 

bis nach vorn und wendeten sich dann um den 

linken Unterkessel nach ruckwarts bis zum 

Rauchschieber. Ein kurzer Kanał miindete hier 

in den Hauptfuchs, der an dem ostlichen Kessel- 

haus von Norden nach Siiden lief und die ab- 

ziehenden Gase in 2 Schornste'ine von 50 und 

30 m Hohe fiihrte. Zwischen beiden Schorn- 

steinen war eine Scheidewand in dem gemein- 

schaftlichen Fuchskanal. In den ersten Schorn- 

stein miindeten die Ziige der Kessel 22, 23 und 

1 bis 7, in den zweiten die Kessel 8 bis 20.

Die Spe is ung  der Kessel erfolgte durch 5 

selbsliindige Dampfpumpen, deren Leistungs

fahigkeit bei einer Kolbengeschwindigkeit von 

20 m in der Minutę und 7 0 ^  Nutzeffect 70 000 

Liter in der Stunde betrug, Die Verdampfungs- 

fahigkeit der Kessel berechnet sich zusammen 

bei der sehr hohen Annahme von 15 kg in der 

Stunde und Quadratmeter Heizflache auf 31 350 

Liter, so dafs die Pumpen daher mehr ais das 

Doppelte des hochst moglićhen Dampfverbrauchs 

leisteten. Die Speisung der Pumpen erfolgte aus 

einem Bassin, in welches alles condensirte Wasser 

geieitet wurde, und nach Bedarf aus dem Teicli 

kaltes Wasser zuflofs.

Niedersc l i lag .  Was die Ablagerungen von 

Kesselstein und Schlamm anbetrifft, so fand sich 

in den Unterkesseln meist nur weicher Schlamm, 

hochstens im Scheitel derselben etwas harterer 

Stein. Der Kesselstein im Oberkessel, von har

terer BeschafTenheit, liatte die Eigenschaft, bei 

einer Erreichung von 2 bis 3 mm Dicke in band- 

grofsen Stiicken abzublattern; diese Stiicke-'bil-' 

deten zuwęilen grofsere Kuchen, die auf den 

Feuerplatten festbrannten und Ursache waren, 

dafs diese Platten sich an mehreren Stellen 

schwach ausbeulten.

D ie R e i n i g u n g  der Kessel geschah in den 

letzten Jahren, nachdem die geschilderte Eigen- 

schaft des Kesselsteins und ihre Folgen hin- 

reichend gewiirdigt war, alle 4 Wochen. Sie 

wurde durch jugendliche Arbeiter unter Aufsicht 

der Werkmeister ausgefiihrt; der Oberkessel wurde 

fast nur mit stumpfen Hammern ausgeklopft, aus 

den Unterkesseln der Schlamm ausgekratzt und 

die festgebrannten Theile mit scharfen Hammern 

ausgepickt. Nach der Aufserbetriebsetzung stand 

der Kessel gewohnlich 24 Stunden mit Wasser- 

fiillung bei geoifneten Ziigen zum Abkiililen; 

inan erreichte damit aber nur eine Ermafsigung 

der Temperatur unler 40° G. Trotzdem wurde 

die Reinigung stets ordenllich ausgefiihrt, wie es 

die Werkmeister stels durch personliehe Befahrung 

unlersucliten, ehe der Kessel wieder gefiillt und

6
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in Betrieb geselzt wurde. Die Reinigung nahni 

in der Regel 4 bis 5 Tage in Ansprueh.

Betr ieb vor der Explos ion .  Es waren 

am 24. Juli d. J. 18 Dampfkessel, wie gewSfin- 

lich, im Betrieb, welche die Geblaseinaschinen 

fiir die Hochofen sowie den Betrieb der Kohlen- 

wasche, der Koksófen und der Anlage fur Ara- 

moniak- und Theergewinnung den nothigen Dampf 

lieferten. Es standen die Kessel Nr. 22, 23, 2, 

4 his 15, 17 bis 19 unter Dampf, welcher gewohn- 

licli 4 1lj1 bis 43/i- Atmospharen Spannung zeigte; 

die Dampfkessel Nr. 1, 3, IG und 20 waren 

leer und aufser Betrieb, um gereinigt zu werden 

und die nothwendigen kleinen Reparaturen, Dich- 

tungen u. s. w. yorzunelunen. Der Betrieb ging, 

wie es bei Hochofcnanlagen nicht anders mog- 

lieb ist, Tag und Nacht. Die aus 3 Leuten 

bestehende Bedienungsmannschafl, 2 Kessel-

wSrter und ein erwachsener Jungę ais Gehiilfe, 

waren am Sonntag Morgen G Uhr angetreten 

und hatten Dienst bis zum Montag Morgen 6 Uhr. 

Die Warter hatten die Instruclion: bei aufser- 

gewohnlichen Yorkommnissen den Werkmeister 

zu holen, welcher die Aufsicht iiber das Kessel- 

haus hatte; der betreffende Beamte hatte Sonntag 

Nachmittag um 4 lj-> Uhr das Kesselhaus zum 

letzten Małe besucht und Alles in Orduung ge

funden; er begab sich von da nach Hause.

In der nun folgenden Nacht zwischen 12 und 

1 Uhr fand die Explosion statt, ohne dafs dem 

Yorgesetzten irgend eine Meldung gemacht worden 

wiire. Die 3 Leute wurden von den zusammen- 

brechenden Triimmern der Kessel und des Mauer- 

werks erschlagen.

Die Exp los ion .  Laut ubereinstimmenden 

Aussagen der Werksbeatnten und der Arbeiter 

fand die Katastrophe um 12 Uhr 45 Minuten in 

der Nacht vom 24. zum 25. Juli statt. Erstere 

hatten, plotzlich aus dem Sehlaf geweckt, 3 bis 4 

kurze Schlage hintereinander gehort, dem das 

Sausen des Dampfes und ein darauf folgender 

Hagel von Ziegelsteinen folgte, welche in grofsem 

Umkreise auf die Dacher der Hauser nieder- 

prasselten. Die Aufeitianderfolge der Explosionen 

ist eine sehr rasclie gewesen, die ganze Enl- 

wicklung hat nicht iiber 1 Minutę lang gedauert; 

dariri waren alle Zeugen einstinunig. Sobald die 

hoheren Beamten zu der Unglucksstiitte gelangten, 

war das ganze Kesselhaus vom Erdboden ver- 

schwunden und nur noch dampfende Kessel- 

trflmmer und Ziegelhaufen an seiner Stelle. So- 

gleich wurde auch ihre Aufinerksamkeit und 

ThStigkeit anderweitig in Ansprueh genoinmen, 

da 4 Arbeilerwohnhauser und 2 Magazine, dereń 

Dacher durch gliihende Ziegel entziindet waren, 

in Flammen standen und nur mit Miihe geloscht 

werden konnten, Die Lćischung der verschiedenen 

Brande, Rettung der Habe der Arbeiter und Unter- 

bringung der obdachlosen Leute nalim die ganze 

iibrige Nacht in Ansprueh. Etwas spater brannte

auch noch der zum Directionsgebaude gehiirige 

Stall ab.

Die Maschinengebiiude der Geblaseinaschinen 

wurden stark beschiidigt, sonst ist verhaltnifs- 

inafsig wenig directer Schaden an den Nachbar- 

gebauden angericlitet. Der ostliche Schornstein 

war oben quer duichgerissen, so dafs %  abge- 

tragen werden mufste. 12 Arbeiter, von denen 

einige spater gefunden wurden, verloren ilir Leben 

durch die Explosion, 5 schwer Ver\vundete und 

etwa 30 leiclit Verletzte wurden gezahlt. Die 

Yerwundeten befinden sich alle in der Besserung 

und werden geheilt.

D ie Un te rsuchung  der Kesse l t r ummer,  

ihre Fundor te  und  ihre Beschaf fenhei t .  

Bei der Betretung der Trummerstatte, auf wel

cher eine Menge voń Unterkesseln mit einzelnen 

Stiicken der zersprengten Oberkessel, bedeckt von 

zahllosen Ziegeln, durcheinander Jagen, stellte es 

sich sofort heraus, dafs an eine Identificirung 

der 44 Unterkessel gar nicht zu denken war, da 

dieselben von ganz gleichen Abmessungen und 

nirgends gezeichnet waren. Auch zeigte ilir Aus- 

sehen und ihre Lage, dafs sie einfach von den 

Oberkesseln — zum Theil mit ihren Stutzen — 

abgerissen und fast alle im Kesselhause liegen 

geblieben waren. Es wurden nun zur AufnahtMe 

des zerstorten Kesselhauses eine Anzahl Plioto- 

graphieen genommen, welche ein deutliches Bild 

der Zerstiirung und vieler Theile gehen. Die 

Arbeit der Ingenieure des Schlesischen Vereins 

mufste sich auf die zersprengten Oberkessel be- 

schranken, bei denen es auch gelungen ist, ihre 

Zusammengehorigkeit und ihre fruhere Lage fest- 

zustellen, sowie die Flugbalmen der einzelnen 

Stucke zu ermitteln. Damit war aber auch alles 

Materiał gegeben, um die Folgę der einzelnen 

Explosionen, den Anfang derselben und die mutli- 

mafsliche Ursache der ganzen Verwustung fest- 

zustellen.

Ein Blick auf den Plan (BI. XXXI), auf dem 

die Kessel in ibrer friiheren Lage und ihre ein

zelnen Triimmer schwarz, sowie die Flugbalmen 

der letzteren roth eingezeichnet sind, zeigt an, 

wie weit dies gelungen ist, trotzdem es eine un- 

siiglich miihsame und anstrengende Arbeit war. 

Namentlich schwierig wurde die Erkennung da- 

durch, dafs viele Kesselschilder abgeflogen waren 

und theilweise gar nicht gefunden wurden. Auch 

lagen einzelne Stucke in dem nahen T.eich, wel

cher nicht abgelassen werden konnte, so dafs 

dieselben noch lieute auf dem Grunde des Wassers 
liegen.

Mangel an Raum verhindert uns, liier unserer 

Quelle in die Einzelheiten zu folgen und festzu- 

stellen, wie es den einzelnen Oberkesseln er- 

gangen ist; wir verweisen vielmehr auf Blatt 

XXXI und begniigen uns zu coristatiren, dafs 

von sammtlichen Kesseln ais auf dem Lager 

durch innere Explosion zerstort nur die Kessel
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4 und 15 zu bezeiehnen sind; der Kessel G ist 

infolge Gasexplosion auf seiner Betriebsstatte 

milten durchgeborsten und wahrscheinlich unter 

gleichzeitiger Dampfexplosion das Vordertheil so 

weit geflogen. Die iibrigen Kessel sind samnit- 

licli nicht von innen aus gesprungen, sondern 

durch Explosion eines andern Kessels in Mit- 

leidenschaft gezogen, bezw. durch dic Gasexplo- 

sion zertrummert, oder beim Aufschlagen und 

Niederfallen beschiidigt worden. Die Kessel

1, 3 und 20 waren zur Zeit der Esplosion zum 

Zwecke der Reinigung leer und aufser Betrieb, 

sic erlitten indefs, wie aus Blatt XXXI ebenfalls 

ersichtlich ist, nicht minder heftige Zerstorung.

Sammtliche Un te rkesse l ,  mit den wenigen 

Ausnahmen der am weitesten nach aufsen siid- 

1 ich und nordlich gelegenen, sind in den Stutzen 

abgerissen und fast alle im KęSselhause liegen ge- 

blieben. Diese letzteren lagen zusammcngedrringt 

nach dem Mascliinenhause zu (nach Westen), 

wahrend zwei Stiick mit theilweise anhangenden 

Stutzen nahe dem Stahlwerks-Kesselhause (nord- 

ostlich), 2 Stiick an der Schmiede, 2 Stiick und 

1 Vorderboden in einer Sandgrube siidostlich 

vom Kesselhause gefunden wurden; dieselben 

mussen mit den betreffenden Oberkesscln anfangs 

noch zusammengehangen haben und sind eine 

Strecke weit mit aufgeflogen. — Die wenigen 

Briiehe der Unterkessel sind meist Rundnaht- 

briiche.

Die Triimmer zeigen gar kein Platzen nach 

aufsen oder Aufbeulungen; dic Messungen an 

den Briichen der Rundnahte und den wenigen 

Eiridruekungen im vollen Blecb ergaben nur ganz

unerhebliche Abweichungcn von den urspriing- 

lichen Blechstarken. Dic Bruche in den Krempen 

der Verbindungsstulzen niafsen 10 mm. Ge- 

broebene Stutzen fanden sich vereinzelt, doch 

war zu erkennen, dafs dazu nicht innere  Krafte 

gefiihrt hatten, sondern es waren sammtliche 

Zerstorungen der Stutzen ais Folgę des Uinher- 

schleuderns und Auffallens zu erkennen, bis auf 

die meist abgerissenen Krempen.

Ein Ordnen der 88 Verbindungsstutzen war 

sowie der 44 Unterkessel eben unmoglich und 

daher ihre Zugehorigkeit zu den einzelnen Kesseln 

nicht zu erkennen.

Bei keinem der Unterkessel haben die seit 

Jahren beobacliteten Gorrosionen in der Nahe des 

Speiserohrs zu Briichen — auch nicht der ge- 

ringsten Art — gefuhrt, sondern die bekannten, 

corridirten Bleche blieben ganz unverletzt.

M a t e r i a l - P r i i f u n g .  Die augenscheinlich 

geringe Qualitat der zu den 20 alteren Kesseln 

verwandten Bleche aus den Jahren 1871/72, 

welche von samrnllichen anwesenden Sachver- 

standigen schon aus den Bruchflachen erkannt 

wurde, gab Yeranlassuug zur Priifung der Bleche 

und wurden 6 Bleche aus den zertriimmerten 

Feuerplatten ausgewahlt. Aus diesen Blechen, wozu 

nur Schweifseisenbleche genommen wurden, da 

das Flufseisen sich durchweg gut gehalten hatte, 

wurden Proben gesehnilten und auf der Probir- 

station zu Borsigwerk von einem Ingenieur des 

Schlesischen Yereins unter gtitiger Beihiilfe eines 

Ingenieurs vom genannten Walzwerke zerrissen 

und gebogen. Die erhaltenen Besultate sind in 

einer Tabelle unten vereinigt.

55

a>
•O
c
<2
3rf

Bruch- 
bo- 

iastung 
in kg. 
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qmm
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trae-
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nung 

% 
150 mm 

Probe

Beschaffen h ei t 

des 

Br uch es.

Biegungs- 

\Yinkel 

in Graden 

kalte 

Biegung

Bemerkungen

34.5

31,7
32.6
19.6 
32,9

32.8

35.08

20.4

41.4

37,3
19,2

17.9

0,8
0,4

0,5

25

23

0,67
4

5,67

2.67

8.67

20

20

I halbkórnig, Materialfehler durch 
sciiiechte Schweifsung.

!/a Korn, Materialfehler. 
dito, Contraction nicht mefsbar. 
schlechte Schweifsung, Oberflache 
derWasserseile mehrfach gerissen, 

halbkórnig.
Bruch in der Mitte 2theilig. Grofser 
Schweifsfehler. Contraction nicht 

mefsbar.
Oberflache und Bruch ohne be- 

sondere Mangel.
Bruch grobkSrnig, Contraction 

nicht mefsbar. 
Stahlartiges Aussehen, feine Schich- 

tung. Feinkorn.

Dehnung und Contraction nicht 
mefsbar. Bruch grobkornig, in 

der Mitte Schweifsfehler. 
Beim Anziehen in 3 Theile ge

sprungen.

23

9
15
7

27

15

10

10

45

35
6

{ohne vorherigen Haarrifs plotz- 
j lich bis zur Mitte gesprungen.

(angebrochen, bis etwa '/a Blech- 
/ starkę.

I  angebrochen.

ohne vorheriges Anhrechen 
plótzlich ganz gesprungen.

■ angebrochen.

plotzlich mit lautem Knall zer- 
sprungen.



724 Nr. 10. „ S T A H L  UN1) E IS E N . ' Oclobcr 1887.

Die gepriiften Streifcn stammen aus folgenden 

6 Bleclien:

P r o b e  Nr. 1. Stiick einer Feuerplatte; 

Kessel unbekannt. — Die Platte war durch das 

yolle Blech gerissen und an einer Seite durch 

9 Nieten der Rundnaht.

P r o b e  Nr. 2. Ein Stiick der 4. Feuerplatte 

aus Kessel Nr. 6 in dem vollen Blech und in 

der Rundnaht gerissen.

P r o b e  Nr. 3. Ein Stiick der G. Feuerplatte 

vom Kessel Nr. 12, milten durch das volle lBlech 

gerissen.

Probe Nr. 4. Die 5. Feuerplatte aus dcm 

Kessel Nr. 7, welche durch beide Rundnahtc ge

rissen und ausgebeult war.

P r o b e  Nr. 5. Ein Stiick der 2. oder 3. 

Feuerplatte, durch das volle Blech gerissen, aus 

dcm Kessel Nr. 15.

Es ist dies e ine neue  P l a t t e ,  am 20/4.

1886 durch die Hubertushiitte O/S. cingesetzt, 

ais Ersatz fiir eine schadhafte Platte.

P r o b e  Nr. 6. Ein Stiick der 9. Feuerplatte 

aus Kessel Nr. 7, durch die Rundnaht und den 

Stutzenausschnitt im vollen Blech gerissen.

Aus dieser Priifung ergiebt sich, dafs das 

Materiał der Kessel, mit Ausualime der spiiter 

neu eingesetzten Platten (welche sich iiberhaupt 

sehr gut gehalten zu haben scheincn), ein sehr 

geringes war. Es entspricht in einzelnen Fallen 

den Festigkeitsziffern von Mantelplatten, dagegen 

sind Dehnung und Biegung nach den W i i r zbu rge r  

N o r  m e n  ganz ungeniigend. Die- auf der Zer- 

reifsmaschine gerissenen Proben zeigen gleiche 

Brucheigenschaften, wie die bei den Explosionen 

entstandenen Bruchkanten: grobes Korn, keine 

Faser und schaliges Materiał. Es ist liiernach 

wohl anzunehmen, dafs die iibrigen — nicht pro- 

birten — Platten, besonders aber die Mantelplatten, 

mindestens gleich schlechte Qualitiit gehabt haben.

Das Materiał ist offenbar von rornherein ein 

geringwerthiges gewesen, wie solcłies bei Blechen 

aus den Jahren 1871/72 vielfach geliefert wurde; 

eine Priifung der Gute war damals iiberhaupt nicht 

iiblich und ist erst spiiter durch die Revisions- 

Yereine warm empfohlen und facultativ eingefiihrt 

worden. Die ununterbrochene Inanspruchnahme 

der Kessel bei Tag und bei Nacht wahrend 15 

Jahren kann wohl auch zur Verschlechterung des 

Bleches beigetragen haben.

I-Iergang u nd  F o l g ę ,  s o w ie  mu th-  

m a f s l i c h e  U r s a c h e n  der  E x p l o s i o n e n .

So wie von den Bewohnern der Friedenshiitte und 

namentlich von den Beamten des Werkes drei bis 

vier Stofsc hintereinander unterschieden wurden, 

so gehen auch aus den vorstehenden Beschrei- 

bungen der einzelnen Kessel mindestens 3 ver- 

schiedene Phasen hervor, in denen sich 3 Explo- 

sionen folgten. Ebenso sieht man auf dem 

Situationsplan 3 Esplosions-Centren bei den Kesseln 

6 und 7, bei Kessel 4 und bei Kessel 15.

Der Vcrsuch, den Ilergąng und die Folgę der 

Explosionen festzustellen, hat in den Ermittelungen 

der Lage der Kesseltrumiher und ihrer BeschafTen

heit seine Begriindung, wahrend anzunehmen ist, 

dafs die am weitesten geschleuderten Kessel Nr. 

6 und 7, sowie ihre Flugrichtung, den ersten 

Anfang der Explosionen erkennen lassen.

Der Oberkesscl des Kessels Nr. 7 ist in 

einem der hinteren Rundnahtc und im letzten 

Stiitzen gerissen und hat sich cntleert. Das aus- 

treteude Wasser hat die Kohlen vom Roste her- 

untergefegt und die Feuertluiren geoffnet.

Gleichzeitig ist das umliegcndc Mauerwerk 

derartig erschiitlert worden, dafs der Kessel 

Nr. 6 in der Rundnaht zwischen dem 4. und

5. Sc.hufs unten gerissen ist und auch hier der 

Oberkesscl sich entleert hat. Die Oeffnung im 

Oberkessel 7 ist indessen nicht sehr grofs gewesen, 

so dafs dem Kessel Festigkeit genug blieb, spiiter 

im ganzen davon zu fliegen, wahrend Kessel Nr. 

6 von seinem Lager aus nach zwei entgegenge- 

setzten Richtungen geschleudert wurde, also auch 

schon erheblich geborsten war. Auch bei Kessel

6 wurden die Kohlen vom Roste gefegt und so 

bei zwei nebeneinander liegenden Kesseln dic 

Yorbedingungen fur die Bildung einer grofsen 

Menge eines aus Ilochofengasen und almospha- 

risclier Luft bestehenden explosiblen Gasgemischcs 

hergestellt.

Diese Mischung war beendet, ais das Wasser 

und der Dampf aus dem Oberkessel zu stromen 

aufhorten, und das Gasgemenge gelangte nunmehr 

ungehindert, dem Zuge des Kamius folgend, in 

die hinteren Feuerziige. Infolge der vom Roste 

aus ansteigenden Basis des Zuges unter dem 

Oberkessel mag nur wenig Wasser nach hinten 

geflossen sein. Das gliihende Mauerwerk behielt 

indessen eine Temperatur, welche hoch genug 

war, das explosible Gasgemenge zu entziinden.

Ais dieses daher bei Kessel 7 , hinter dem 

Stutzen im letzen Schufs anlangte, entzundete es 

sich, explodirte und schleuderte den ganzen Ober

kessel in sehr steiler Flugbahn empor, der ur- 

spriinglichen Richtung seiner Achse nach vorn 

folgend. Der Fuchs wurde eingcdriickt.

Der Oberkessel 7 erhielt den Hauptstofs gegen 

den Hinterboden und wurde dadurch so auf die 

Gicht des Hochofens I geschleudert; dort zer- 

triimmerte der Kessel und gelangte unweit des 

Ofens in viele Stiicke zerrissen zur Erde.

Der Kessel 6 erhielt den Hauptstofs unter den 

mittleren Schufs, zerbarst auf dem Lager in der 

Rundnaht zwischen dem 4. und 5. Schufs unter 

gleichzeitiger Zertrummerung des 4. Schusses 

und des Domes und flog in fast entgegengesetzter 

Richtung davon.

Die 4 ersten Schiissc mit Yorkopf mussen 

sehr steil in die Hohe geflogen sein, denn nur 

nahe ihrem Fundort, 520 m weit, haben sie die 

Ecke eines Wohnhauses zerschlagen und sonst
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keine Gebiiude berÓhrt. Die Flugbalin dieses 

Yorderen Stiickes wich um etwa 45° von der 

ursprunglicben Kesselacbse ab, wahrend das hin- 

tere Stiick genau in der Richtung der Achśe 

entgegengesetzt flog. Schufs 5 bis 11 mit Hinler- 

boden flogen also fast genau in der Richtung 

ihrer Liingsachse nach hinten, d. h. nach Osten 

87 m weit. Dieses Stuck bat den Nachbarkessel 

Nr. 5 veranlafst, sich in den Stutzen zu trennen, 

um mit dem ganzen Oberkcssel nach hinten zu 

fliegen und nahe dem Koksofen III zu zerschellen.

Der Kessel Nr. 4 explodirte jetzt (infolge des 

Stofses von 5 und 6 ber) auf seinem Lager. 

Sein ersler Bruch erfolgte in derRundnaht zwischen 

dem 7. und 8. Schufs, 1 bis 7 (logen auf das 

Maschinengebaude zu, wahrend die letzten 4 Schufs 

und der Hińterboden im hohen Bogen iiber alle 

Gebaude liinweg 408 m weit bis hinter die Ad- 

justage des Stahlwerks geflogen sind. In derselben 

Richtung (log auch der Oberkessel von 5 bis zum 

Koksofen II.

Der vordere Tlieil von 4 bestimmte dic Bahnen 

von Kessel 3, 2, 1, 23 und 22. Kessel 4 selbst 

hat sich dabei gedreht und schliefslich sich rccht- 

winkelig zu seiner ersten Lage vor die Erzbiihne 

und unter die Gasleilung gelagert.

Kessel 3, 2, 1, 23 und 22 wurden in ent- 

gegengesetzte Richtung gedreht und seitlich zum 

Kesselhause hinausgeschobeu.

Wahrend der ersten Stófse nun mufs Kessel

12 einen Rifs im 6. Feuerblech ais Rundbruch 

im vollen Blech erhalten und ebenfalls der Ober- 

kessel sich zu entleeren begonnen haben.

Die Gasexplosion zerstorte unterdessen den 

Fuchskanal hinter Kessel 6 und 7 und dic 

Scheidewand zwischen 7 und 8.

Diese Erschiitterungen setzten sich zu Kessel

15 fort.

Dieser Kessel explodirle infolge dieser Stofse 

auf seinem Lager und zwar mit furchlbarer Ge- 

walt, so dafs nicht 2 Schiisse mehr zusammen- 

biingend gefunden wurden. Theile dieses Kessels 

flogen auf die Lagcrstatte von Nr. 7 und sonst 

rings umher.

Diese Dampfexplosion mufs eine zweite Gas- 

explosion zur Folgę gehabt haben, welche ver- 

muthlich cbenso wie bei Kessel 6 und 7 durch 

den Bruch einer Rundnaht eingeleitet wurde. Der 

Fuchs von Kessel 8 bis 15 wurde verschuttet und 

Kessel 12 zum vollstandigen Bruch gebracht.

Nachdem durch die Gasexplosion der hintere 

Theil sich mit Drehung um die Mitte des 6. 

Sehusses aufgeklappt hatte, wurde der Kessel, 

beide Bóden uach vorn, zwischen die Hochofen 

geschleudert. Dabei fand die yordere Halfte grofsen 

Widerstand und blieb in der Gicfshalle liegen, 

wahrend die hintere Halfte bis zum Bahndamm 

225 m weit mit geringer Abweichung nach links 

geflogen ist.

Kessel 12 hat seine Nachbarkessel 11, 10 bis 8

mitgenommen, zur Seite geschoben und u. a. 

Kessel 10 auf die Lagcrstatte von Kessel 7, nach

dem der 6. Schufs des Kessels 15 dort sich schon 

befand, geworfen.

Alle tibrigen Kessel sind nicht explodirt, son

dern durch die Gasexplosion aus dem Kesselhaus 

herausgeschleudert worden.

Unter diesen befinden sich auch die leeren 

Kessel 16 und 20.

M o t i v i r u ng  der Ursachen und Reihen- 

fo lge der Explos ion .  1. Was die erste Ur

sache der Explosion anbetrifft, so lag die Ver- 

muthung nahe, dafs W  a s s e rraan g e l , also 

Nachlassigkeit der Kesselwarter, die eigentlicbe 

Ursache der Katastrophc gewesen sei. Drei Kessel, 

Nr. 6, 7 und 12, zeigten in den Feuerplatten 

die bekannte blaue Anlauffarbe in der unteren 

Halfte des Oberkessels und z. B. bei 7, in den 

daran sitzenden Krempen der Verbindungsstutzen.

Indessen war diese blaue Anlauffarbe nicht 

so intensiv, wie man sie bei Kesseln sieht, die 

durch ungeniigende Speisung ausgliihten und 

aufrissen.

In allen blau angelaufenen Platten waren iiber- 

dies weder Langsrisse noch Ausbeulungen zu ver- 

zeichnen, die sonst bei U n fal len durch vernach- 

lassigte Speisung charakteristisch sind. Im 

Gegentheil fanden sich nur Rundnahtbriiche und 

eingerissene Bleche unter ihnen, dereń Kanten, 

wenn deformirt, nach i n n e n  gebogen und ge- 

brochen waren.

Aufgebogene Bleche und aufgerissene Scluisse 

wurden mii- bei den Theilen der nicht ausgcgliihten 

Kessel Nr. 4 und 15 constatirt, bei denen keine 

Spur von Anlauffarbe gefunden wurde und welche 

allein die Anzeichen tragen, dafs bei ihnen eine 

directe Dampfesplosion eingetreten ist.

Die Anlauffarbe bei Kessel 6 , 7 und 12 ist 

ais eine secundare Erscheinung aufzufassen, weil 

das Wasser durch einen Rundnahtbrucli im Ober

kessel rasch ausstromte und die yołn Wasser 

entblofsten Bleche nur eine kurze Zeit der Ein- 

wirkung des gliihenden Mauerwerks aussetzte, ehe 

die Explosion erfolgte.

Nach den stattgehabten Ermittelungen, bei 

sammtlichen einzelnen Kesseln, ist die Annahme 

des Wassermangels ais Ursache der Explosion 

auszuschliefsen.

2. Anzeichen fiir i i b e rm a f s i g e  S p a n n u n g  

in den Dampfkesseln sind nicht vorhanden. Bei 

den in den Protokollen des Schlesischen Yereins 

niedergelegtcn Revisionsbefunden ist niemals eine 

Ueberlastung der Sicherheitsventile oder ein Ar

beiten mit mehr ais der concessionirten Spannung 

constatirt worden, im Gegentheil bliesen die 

Sicherheitsventile mindestc-ns bei erreichter Con- 

cessionsspannung oder vorher ab.

Bei iibermafsiger Spannung liatten alle Kessel 

grofsere Zerstórungen zeigen miissen, inbesondere
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aucli Briiclic der Langnahte und durch dic vollen 

Rlcchc; sowie aufgcblalterle Bleche.

Erstere sind fast nirgends gefunden worden, 

trotzdem die Langsnahte bei einfachcr Nietung 

den schwachsten Theil des Kesselkorpers bieleń. 

Letztere waren nur in beschranktcm Mafsc vor- 

handen bei Kessel 4 und 15.

3. O e r t l i c h e  B l e c h s c h w a c h u h g e n  ais 

Ursache der Katastrophe sind ausgeschlossen. An 

sammtlichen Bruchstellen aller Kessel wurden die 

Blechstarken nahezu ubereinstinimend mit den 

Angaben in der Concessionsurkunde fcstgestellt. 

Schwache Gorrosionen in den Unterkesseln, welchc 

in den Revisiosprotokollen cinzeln verzeichnet sind, i 

haben nirgends Vcranlassung zum Bruch oder 

zum Zerreifsen von Blechen gegeben. Alle diese 

Stellen, namentlich solche, dic sich in der Nahe 

der Speisung befanden, sind imbertihrt geblieben 

von der Explosion und der umfangrcichen Zer- 

trummerung der Kesselkorper.

Nachdem diese Yorziiglichstcn Ursachen zu 

Kesselcxplosionen hier entschiedcn verneint werden 

mussen, bleibt nur der Schlufs iibrig, dafs eine 

oder mehrere G a s e x p l o s i o n c n  in den Ziigcn 

stattgefunden haben miissen.

Der grofse Umfang der Zerstorung mufs aber 

der s c h l e c h t e n  Q u a 1 i t ii t der  B l e ch e  zu- 

geschrieben werden, welche schon an dem 

kurzeń Bruch der aufgeborstenen Rundnahte zu 

erschcn ist.

Fiir die G asex p I o sion sprechen aufscrdem 

folgende wichtigc Momente:

a) dafs fast sammtliche Oberkessel an den 

Stulzen von den Unterkesseln abgerissen 

und hoch geschleudert worden sind, so dafs 

sie aufserhalb des Kesselhauses niedcrfielen, 

wahrend die Unterkessel fast alle im Kcssel- 

hause liegen blieben und nur vonvarts ge- 

schoben worden sind, die treibende Kraft 

also zwischen beiden wirkte,

b) dafs die vier leercn Kessel genau dieselben 

Boscbadigungen erfahren haben, wic dic mit 

Wasser und Dampf gefiillten,

c) dafs das ganze Maucrwerk bis auf die 

Sohle der Unterzuge zerstort und umhcr- 

geschleuderl worden isl,

d) die Eindruckung des Fuchses in der Ricli- 

lung auf die Schornsteinc und das Fort- 

schleudern der griifsten Menge der Kessel

korper nach der entgegengesetzlen Bieli tu ng, 

sowie das Zusammenschieben der Unter- 

kesselkorper im Kesselhause in eben der

selben entgegengeselzten Bichtung,

c) die Eindruckung der Nahle und Blechkanten 

an fast allen Bruchstellen nach innen.

Die im Obigen angegebene Aufeinandcrfolge 

verschiedener Explosionen wird bestatigt durch 

die Aussage mehrerer Werksbeamten, dafs sie

3 oder 4 Schlage deutlich untersebieden haben, 

und zwar innerhalb einer Minutę oder kiirzerer Zeit.

Ein Beitrag zur Sclmlfragc.
Von E. Bernhardi.

Bismarcks gefliigeltes Wort voni Abituricnten- 

proletariat mit dem Seitenbliek auf Russische 

Zustande hat auch bei uns eine der wichtigsten

und zugleich eine der am meisten vom non

liquet angekrankelten Fragen der Zeit und der 

Gesellschaft, die Schulfrage, blitzartig und zwar 

von einer Seite beleuchtet, von der man sie bis 

dahin noch nicht zu betrachten gewohnt war. 

Abiturientenproletariat! Es ist ein fast noch

iibleres Wort wie s. Z. das von der „Ueberpro-

duction an Menschen* oder dem „Scrophulosen 

Gesindel", von dem uns nur ein „frischer frohlicher 

Krieg“ befreien konne, denn es ist nicht wie diese 

ein cynisehes Witzwort, sondern hat vor beiden 

den bosen Yorzug ernster prosaischer Wahrheit.

Abiturientenproletariat! Das heifst Leute, die 

sich die beste Schulbildung angeeignet, w^elche 

wir kennen, und die es doch nicht dahin bringen 

oder bringen konnen, ein ausreichendes Brot zu

i verdienen, da es ihrer zu viele sind, gegeniiber 

der immerhin begrenzten Stellenzahl, die Staat 

und Gesellschaft fiir Studirle zu bieten vermogen.

Diese Thatsaehe — das ist nicht wegzu- 

leugnen — besteht bei uns und zwar mehr ais 

in anderen Staaten, weil bei uns der Bildungs- 

drang lebhafter entwickelt ist, ais bei den meisten 

andereti Yiilkern ; sie involvirt eine sociale Unbill 

uńd eine sociale Gefahr: eine Unbill, weil leistungs- 

fahigen und leistungswilligen Menschen die Ar- 

beitsgelegenheit fehlt, und eine sociale Gefahr, 

weil das die Menschen mit Becht unzufrieden 

und zu Gegnern der Gesellschaftsordnung macht, 

die solche Unbill nicht abzustellen vermag oder 

bestrebt ist. Nicht nur die handarbeitenden 

Klassen haben „ein Recht aufArbeit“, die Kopf- 

arbeiter nicht minder, und der Staat, der dieses 

Recht seinen Unterthanen nicht zu gewahren ver- 

mag, wird entweder einen Theil derselben ver-
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lieren, oder seine Regierung wird sich eines Tages i 

Yerhaltnissen gegeniiber sehen, die sie nóthigl, j  

einer andern Plalz zu maclien; die darum gewifs noch 

nicht ohne weiteres aucli eine bessere sein wird.

Der Staat fordert von seinen Unterthanen 

Gehorsani gegen das Gesetz, Steuern und Kriegs- 

dienst, dafiir kann der Unterthan von ihm Sicher- 

heit, Ordnung und Arbeit verlangen, wo er eins 

von den dreien nicht findet, wandert er aus, wenn 

er nocli genug dafiir besitzt, oder er wird anf- 

sassig, und sobald sieli ausreichend viel Leidens- 

und Gesinnungsgenossen finden, rebellirt er.

England hat dies schon lange am eigenen 

Leibe zu empfinden. Die brennende irische Frage 

ist in erster Linie hervorgerufen durch die Tliat- 

saclie marigelnden Erwerbes der landwirthschaft- 

liclien Bevólkerung, und wenn Indien eher ver- 

loren gehen sollte, ais Afrika oder Cliina neue und 

gleichwerthige Absatzgebiete geliefert haben, dann 

wird man in England nicht nur eine land ąuestion 

haben, sondern auch eine noch schlimmere trade 

question. Wenn englische Staatsmanner, gleich- 

viel ob Tories oder Whigs, mit unendlicher 

Mifsachtung der Rechte Schwacherer Lander 

annectiren, Stadle bonibardiren und Yólker ruiniren, 

so ist das nicht, oder doch gewifs nicht der 

Hauptsache nach, um der Geldsiicke der hóheren 

Zehntausend unter ihren Parteigenossen willen, 

sondern es geschieht aus bitterer Noth, sie wissen 

ganz genau, dafs am ersten Tage, wo die Hoch

ofen in Schottland uud Cleveland nicht mehr 

rauchen, die Fabriken in Birmingham und Man

chester nicht mehr klappern, eine Windsbraut 

iiber merry old England hinfahren wird, die 

leicht sehr viel mehr liinwegfegen konnte, ais 

nur ein Włiig- oder ein Tory-Ministeriuni. Das 

Arbeiterproletariat und sein Buf nach Arbeit und 

zwar lohnender Arbeit ist es, was die jeweiligen 

Gewalthaber in St. James zu Schritten treibt, die 

sie selbst, ais sie in der Opposition waren, ais 

Schandflecke der englischen Geschichte zu be- 

zeichnen nicht ermangelten.*

In Rufsland hat die gleiche Bewegung einen 

vollig andern Rab men. Die gewaltigen Strecken 

unbebauten oder kaum bebauten Landes wiirden 

der Ansiedelung und dem Landerwerb leicht Ge- 

legenheit bieten, wenn die Wiinsche der unteren 

landlichen Bevolkerung iiberhaupt so lioch liinauf 

zielten, und nicht die bediirfnifslose Boliheit und 

der harte Steuerdruck das fiigsaine und gut- 

artige Volk mit sehr viel bescheideneren irdischen 

Freuden zufrieden sein liefsen. Hier sind es viel- 

melir die mittleren Klassen, der Offizier, der 

Beamte und der Gelehrte, die durch ihre bessere 

Bildung zu hóheren Anspriiehen berechtigt und 

durch den Verkehr mit den besitzenden Klassen 

mit kostspieligeren Lebensgeniissen bekannt, sich 

seit Gęnerationen in hochst unzureichenden Er- j

* Yergl. Carey, Hriefe aus der Times.

i werbsverhaltnissen sehen, die ebenso die aller - 

| schlimmsten Arten von Nothwehr und Selbst- 

hiilfe gezeitigt haben, wie sie jene tiele Erbilte- 

rung und Feindseligkeit des Nihilismus gegen die 

bestehende Gesellschaftsordnung und die Staats- 

gewalt gerade in den Kreisen hervorgerufen 

haben, welche der Natur der Dinge nach und in ge- 

sunden Verhaltnissen dereń festeste Stiilze und 

Riickgrat sein mufsten.

Rufsland hat ein sehr gefahrliches nihilisli- 

sches Gelehrtenproletariat, England ein fast ebenso 

gefUhrliches Arbeiterproletariat. Deutschland hal 

Golt sei Dank bis jetzt weder das eine noch das 

andere, wolil aber liegt Materiał fiir beides vor, 

und wir hatten bereits deutliche Anzeichen, dafs 

nach beiden Seiten hin die Dinge sich bos yei- 

scharfen konńten, wenn nicht den steigenden 

Wassern der Zuflufs abgegraben wiirde.

Mit der Socialistengesetzgebung bat Fiirst 

Bismarck gegen e in en  Theil der vorhandenen 

Unzufriedenheit einen seiner meisterhaftestenSchach- 

ztige gethan und wieder einmal gezeigt, dafs er sich 

nicht nur „auf die iiufsere Politik versteht“, was 

die Thorheit der Mifsgunst so viele Jahre zu 

predigen wagte. Diese Socialpolitik, die bestrebt 

ist, berechtigte Forderungen der handarbeitenden 

Klassen zu erfiillen, durch eine Gesetzgebung ohne 

Gleichen in der WeUgeschichte eine Organisation 

des gesammten Yolkes zu Schutz und Trutz gegen 

materielle Noth und Ungliick zu schaffen im Be- 

griff steht, wird zwar nicht Noth und Ungliick 

selbst aus der Weit zu bannen, wohl aber den 

Pfeilen des Mifsgescliickes die vergiftete Spitze 

abzubrechen vermogen. Yergiftet aber wird diese 

Spitze durch das begrundete Gefiihl, dafs die 

Staats- und Gesellschaftsordnungen unserer Zeit 

ais solche bisher ihre Sehuldigkeit gegen die breiten 

Massen der handarbeitenden Klassen nicht uberall 

in ausreichendem Mafse gethan, sondern die Miih- 

seligen und Beladenen in Ungliick und Alter der 

freiwilligen oder staatlichen Armenpflege hatten 

anheimfallen lassen, soweit nicht, wie bei den 

Bergleuten, die berufsgenossenschaftlichen Knapp- 

schaftskassen oder private Fiirsorge, namentlich 

der grófseren Etahlissenients, vorgebaut liatten.

Diesem erbitternden Geluhl wird mit Nachdruck 

und gewifs auch mit Erfolg durch die in Kaiser 

Wilhelms beriihmter Thronrede vom 17. November

1881 inaugurirte Socialgesetzgebung der Boden 

zu entziehen gesucht, indem das, was Selbsthiilfe, 

Billigkeitsgefiihl und Edelsinn in weitgehendem 

Mafse bei zahlreichen Einzelfallen ais Klugheit und 

Menschlichkeit freiwillig anerkannt und geleistet 

haben, nunmehr f ii r A l l e  auf gesetzlichen Boden 

gestellt und dadurch auch dem Leiclitsinn und 

der Engherzigkeit ais P f l i c h t l e i s t u n g  abge- 

fordert werden soli.

Von dieser Socialgesetzgebung wird jedoch nur 

j der Arbeiterstand beruhrt, nicht zugleich derjemge 

| Theil der mittleren Gesellschaftsklassen, welcher
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bei uns nicht minder wie in anderen Staaten durch 

die Ueberfiillung aller Berufsklassen an seinem 

Erwerbe geschmiilert oder gar vollig gehindert wird.

Die gelehrten Berufszweige sind fast ausnahms- 

los in einer Weise uberfiillt, dafs der voraussicht- 

liche Bedarf fiir C, 8, ja 10 Jahre im voraus 

gedeckt ist und die Behorden unter verschiedenen 

Formen Warnungen an die Abiturienten richten, 

welche nicht in der Lage sind, sich auch nach 

dem Staatsexamen noch eine langere Reihe von 

Jahren aus eigenen Mitteln zu unterhalten.

Die Zahl der Gymnasialabiturienten in Preufsen 

belauft sich auf etwa 4000 im Jahr, und es durfte 

fraglich sein, ob mehr ais die Halfte davon sich 

in dieser Yennogenslage befindet, die andere Halfte 

bildet den Jahreszuflufs zum „A b i t u r i e n t e n -  

p r o l e t a r i a t ' ,  und wenn sie trotz dieser W ar

nungen sich dem gelehrten Studium widmen, zum 

„ G e l e h r t e n p r o l e t a r i a t “.

Welches sind nun die Ursachen, die trotz 

dieser geringen Aussichten auf Stellung und Er- 

werb bei uns so viele jungę'Leute alljahrlich auf 

die Gymnasien treiben, und wie kann dieser unge- 

sunde Andrang abgewandt werden?

Zunachst ist mafsgebend der natiirliche Wunscli 

der Eltern, ihre Kinder mit einer Schulbildung 

auszurusten, die ihrem Stande nicht nur entspricht, 

sondern dieselben womoglich befiihigt, eine oder 

einige Stufen hoher in der gesellschaftlichen Leiter 

zu klettern, ais es ihnen selbst beschieden war. 

Ob die Jungen zu einer gelehrten Laufbahn den 

richtigen Kopf und die richtigen sonstigen Anlagen 

haben, kann man denselben bekanntlich in der 

Jugend nicht an der Nase anselien. Die gelehrte 

Laufbahn aber hat von alter Zeit lier einen be- 

sonderen Reiz fiir uns Deutsche und namentlich 

fiir die deutschen Miitter gehabt, gelten doch die 

Gelehrten ais die I-Iiiter der idealcn Giiter ihres 

Yolkes, und sie haben doch auch gewifs dazu in 

erster Linie mit beigetragen, dafs durch lange 

Finsternifs hindurch in unserer Nation der Glauben 

an sich selbst und eine bessere Zukunft nicht 

erstorben ist.

Namentlich auch diejenigen gelehrten Berufs

zweige, die die Pforten des hoheren Kirchen- und 

Staatsdienstes mit seinem Ansehen. seiner sicheren 

Yersorgung mit Pensionsrecht und Witt\f|hgeldern 

offneten — und die meisten thaten das ja — 

haben von je mit besonderer Gewalt sowohl die 

Ehrgeizigen angelockt, ais auch die Beąuemen 

und Yorsichtigen, die ein sicheres , wenn auch 

bescheidenes Einkommen dem Haschen nach den 

immerhin unsicheren goldenen Hesperiden-Aepfeln 

des freien Erwerbslebens voizogen.

Zu diesem Plialanstere des Staatsdienstes, dieser 

Hochwacht vornehmster Bildung fiihrt bei uns 

seit Generationen kein anderer Weg ais die hohle 

Gasse des Gymnasiums mit dem Maturitats- und 

Staatsexamen im Hintergrunde, und soviel „allzu-

leicht geschiirzte Pilger“ in letzteren auch von 

Tells Geschossen erreicht werden, wie die Lem- 

minge drangen die Adepten stets nach, denn die 

Eltern, welche ihren Sohnen diese hochste Stufe 

menschlicher Vollkommcnheit und Gliickseligkeit 

nicht von vornherein verschliefsen wollen, miissen 

sie wohl oder iibel aufs Gynmasium schicken. 

Derjenige Procentsatz von Gymnasiasten, der es 

iiberhaupt bis zum Abiturientenexamen bringt, ist 

aber nun auch ebenso auf das Studium liinge- 

wiesen, wie der Primaner auf das Maturitfits- 

examen, da die Berufskreise, die ihm das letztere 

allein und direct eroffnet, fiir den Ehrgeiz wie 

fiir die Versorgung nicht allzu lockend sind. Auch 

bereitet zum Uebcrgang ins praktischc Leben, ja 

sogar fiir die hoherc Baucarriere und die tech- 

nischen Hochschulen das Realgymnasium und die 

Oberrealschule zweifellos besser vor, ais das Gymna- 

sium. Der Schiller des letzteren ist also nur, wenn 

er sich fiir ein Facultatsstudium entscheidet, zwar 

nicht seinem Wissen, aber doch seiner formellen 

Berechtigung nach, allen anderen voraus. Dort 

winkt ihm zugleich das frohliclie Burschenleben 

mit seiner Ungebundenheit und seinem bunten 

Zauber ais wohlverdiente Erholung nacli des 

Maturus grofser Qual. Wer will sich da auf den 

Lehrlingsschemel eines Bureaus oder Gomptoirs 

setzen und Hausknechtsdienste thun, wie es die 

boseTradition unserer GescMftswelt leider meistens 

mit sich bringt? Nein, wenn es eben geht, studirt 

der Abiturient. Und es ging und geht, wie es 

gehen kann und wie es gehen mufs, wo bei der 

grofsen Mchrhcit niclit ein innerer Trieb, nicht 

ein geistiger Zug entscheidend fiir die Walii des 

Berufs gewesen, sondern wo die iible Nothwen- 

digkeit zur Entsclieidung zwischen einer bestimmten 

Reihe von gleichgultigen Brotstudien drangt und 

die Riicksicht auf die Yorhandenen Mittel dabei 

nicht den letzten Entscheidungsgrund zu bilden 

pflegt. Die Examenprobe liefert, nacli den iiber- 

einstimmenden Urtheilen der Examinatoren und 

derer, die die Approbirten liernach in der Praxis 

zu verwenden haben, in ąuanto Ueberllufs, in 

quali durchschnittlich schwaches Mittelgut.

Infolge dieses Ueberangebots haben Slaat, 

Kirche und Gommune stets die reicliste Auswahl; 

um Gehiilter, die ein angeschener Kaufmann einem 

brauchbaren Gonmiis nicht anbietet, sehen wir 

bis auf den lieutigen Tag in Staats- und Commu- 

naldienst eine Goncurrenz unter studirlen, graduirten 

und examinirten Leuten entbrennen, die sclion 

mehr in Ringkampf ausartet und geradezu unver- 

standlich wiire, wenn man nicht wiifste, dafs nur 

ein verhaltnifsmafsig sehr kleiner Theil dieser 

gelehrten Herren geeignet ist und den Muth hat, sich 

im freien Wettbewerb des gescbaftlichen Lebens 

eine seinen gesellschaftlichen Anśpruchen entspre- 

chende Existenz zu begriinden. Hier liegt unseres 

Erachtens der Hase im Pfefler, h i e r v o n  k o m m t  

das A b i t u r i e n t e n p r o 1 e t a r i a t.
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Der Gymnasiast, der nach Erlangung des ein- 

jąhrigen Dienstrechles noch auf dem Gymnasium 

verbleibt, w i l l  mit wenig Ausnahmen studiren, 

der Abiturient, der sein Examen gemacht hal, 

m u fs  bereits mit noch weniger Ausnahmen 

studiren, denn er isl nicht nar nicht zweckmafsig 

vorgebildet zu einem induslriellen oder kaufmiin- 

nischen Beruf, sondern meist auch zu alt, um in 

demselben von der Pike auf zu dienen.

Von 3805 Gymnasial ■ Abiturienten in 1881 

waren 877 == 23 <jo 19 Jahre, 782 =  20‘/2 % 

iiber 20 und 858 =  23 °/o iiber 21 Jahre alt. 

Das sind zusammen 06^2 fo . Einem zum Studium 

und zum Portepeefahnrich ąualificirten jungen 

Menschen von 20 Jahren ist es in der That nicht 

zuzumuthen, sich den Arbeiten und Beschiiftigungen

Primaner 
Schulerzalil su andercm Beruf

Zahl der 
Austallen

Gymnasien 251 76104 378

Realgymnasien 98 30 468 368

zu unterziehen, die nach einer dem Kaufmanns- 

stande weder zum Nutzen noch zur Hebung ge- 

reichenden Praxis einem Lelirling auch in wohl- 

siluirten und gut geleiteten Geschaften heute noch 

yielfach zugemuthet zu werden pflegen, und zwar 

nicht nur zum Schmecken und Kennenlernen — 

wie das Putzen und Kartoflelschalen bei den 

Soldaten, — sondern ais monate- und selbst 

jahrelange Hauptbeschaftigung zugemuthet werden. 

Deshalb wenden sich die, welche aus Prima vor 

oder nach dem Examen abgehen mussen, ohne 

studiren zu konnen, fast ausschliefslich den Yer

schiedenen mittleren Beamtencarrieren zu, die ohne 

eigenlliches Facultalssludiuin erreichbar sind.

Das statistische Tableau stellt sich folgender- 

mafsen fiir die Jahre 1881 resp. 1881/82 in Preufsen:

Abiturienten fis sind ubergegangen
gcmcldtt mit Zeugnifs Realschuler (ijmnasiasitn 

entlasscn zum Gymuasiutu m r  Realschule

3805 3273 -  1410

889 767 591 —

349 106 572 746 4694 4040 591 

=  2

1410

=  2 °6

Yon 106 000 Gymnasialschiilern — die Externen 

sind mit eingerechnet — haben also 1882 5440 

=  5 sich zum Maturus gemeldet oder sind 

aus der Prima zu anderenBerufszweigen abgegangen, 

es haben also — wenn wir einen durchsclmilt- 

lichcn Scliulbesuch von 10 Jahren fiir den Abi

turienten ansetzen — 50 rjo sammtlicher Gym- 

nasiasten die Prima erreicht und 4040 =  38 fo 

das Maturitątsexamen gemacht, nur 746 =  0,7 ^  

sind aus der Prima zu anderen Bcrufszweigen 

abgegangen. Wie viele von den 4040 Abiturienten 

nicht zur Universilat, sondern in „andere Berufs- 

zweige“ iibergegangen sind, Termogen wir nicht 

zu sagen, der Umstand jedoch, dafs die Zahl der 

Studenten auf Preufsischen Hochschulen im Winter

1882 um 664 gegen den Winter vorher ge- 

w a c h s e n  ist, berechtigt ebenso wie die stetig 

steigende Klage iiber zu grofsen Zudrang zu den 

Universitaten zu der Annahme, dafs es nicht gar 

zu viel gewesen sein konnen.

Nun haben aber die Realgymnasien nur 2 l/a % 

(767) ihrer Schiller zum Maturus gefordert gegen

4 % (3273) bei den Humangymnasien, dagegen 

368 = 1 2  % aus der P r i m a  zu a n d e r e n  Be- 

r u f s z w e i g e n  e n t l a s s e n  geg e n  n u r  378 

=  5 ^  a u f  den H u m a n g y m n a s i e n .  Das 

erstere beweist, dafs sie sich weniger an der 

Herstellung von Abiturientenproletariat betheiligen 

ais die Gymnasien. Aber dafs aus der Realprima 

relativ halb so viel Primaner, wie zum Examen 

kommen, d. h. 2 1/2 mai so viel jungę Leute in 

andere Berufszweige iibertreten, wie aus dem 

Gymnasium, beweist so klar, wie eben statistische 

Thatsachen nur beweisen konnen

1. dafs die Realgymnasien fiir diese anderen 

Berufszweige, also mit anderen Worteii fiirs 

X .7

praktische Leben besse r  vorberei ten ais 

dic Gymnasien,

2. dafs es nicht vorwiegend die Absicht auf 

Universitatsstudium oder das Reflectiren auf 

den hoheren Staatsdienst ist, was die Be- 

sucher in den oberen Klassen der Rcal- 

g y m n a s i e n  halt.

Daraus aber folgt unseres Erachlens, dafs 

diejenigen nicht richtig schliefsen, welche jene 

Aeufserung des Fiirsten Bismarck dahin interpretirt 

wissen wollen, die Realgymnasien den humanisti- 

schen gleichstellen sei gleichbedeutend mit einer 

Vermehrung des Abiturienten- resp. Gelehrten- 

proletariats.

Gerade das Entgegengesetzte ist richtig, sie 

wiirde, vielleicht nicht den Zudrang zum Abitu- 

rientenexamen, wohl aber den  z u r  U n i v e r s i t a t  

und zum Staatsd ienst  ais Yersorgungs- 

ans ta l t  mindern ,  und das ist die Hauptsache, 

denn auf diesem Wege liegen die schwersten Ent- 

tiiuschungen.

Der ehrenwerthe Wunsch der Eltern, ihren 

Sohnen die zweckmafsigste allgemeine Bildung zu 

sichern, wird dann nicht mehr mit einer gewissen 

Nothigung zum Faeultatsstudium und damit zum 

Staatsdienste verquickt sein, wahrend jetzt die 

Bildung des Realgymnasiums infolge der verwei- 

gerten Gleichberechtigung officiell zu einer Bildung 

zweiter Klasse gestempelt und diese Falschstem- 

pelung in boswilliger Weise verscharft und ver- 

giftet wird durch eine weder auf Konnen noch 

auf Wissen, sondern nur auf ein nicht bereehtigtes 

Monopol begrundete Geringschatzung, die nicht 

nur die kurzsichtige Gelehrsamkeit einzelner Per

sonen , sondern der hpchst bedauernswerthe 

Diinkel ganzer Stiinde und zwar gerade solcher

7
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Berufsstande gegen die realiśtisęhe Bildung zur 

Schau tragen, die an allgemeiner Bildung nicht 

schwerer, an Fachstudien und Fachbildung aber 

anerkanntestermafsen sehr viel leichter zu tragen 

pflegen ais die, gegen welche sich ihre Gering- 

scliiitzung wendet.

Man hebe das sacblich unberechtigte, deshalb 

schadliche und auf die Dauer unhaltbare Privi- 

legium des Humangymnasiums auf und erkenne 

of fent l ich die vo 11 ige Ebenbi i r t igkei t  der 

neusp rach l i ch  - ma themat i sch  - n a t u r w i s  - 

senscbaf t l ichen Bildung an. Dann werden 

zweifellos die Abiturienten der Realgymnasien sich 

mehren und die der Gymnasien sich mindern. 

Zu der Annahme aber, dafs sich die Summę 

beider vermehren werde, liegt absolut kein Grund 

vor; Gelegenheit macht wohl Diebe, aber keine 

Studenten. Es werden aber die meisten von denen, 

welche keine Absichten auf Studium und hoheren 

Slaatsdienst haben, sich den Realanstalten zu- 

wenden, wenn sie daselbst nicht nur wie bisher 

eine fiir ihre Berufszwecke bedeutend zweck- 

mafsigere Yorbildung, sondern auch zugleich eine 

ais der besten gleichwerthig anerkannte Allge- 

meinbildung erhalten konnen.

Wer seinen Shakespeare und Macaulay, seinen 

Moliere und Racine nicht nur gelesen hat, sondern 

lesen kann, von der franzosischen und englischen 

Literatur eine Idee hat, einen lesbaren franzii- 

sischen und englischen Aufsatz schreibt, und 

diese beiden Sprachen doch auch schon zwei 

Jahre mundlich zu gebrauchen angehalten worden 

ist — der hat einen ebenso sicberen Anspruch 

auf „a l lgemeine l i te ra r ische B i l d u n g 11, ais 

wer von Franzosisch blutwenig, von Englisch 

gar nichts versteht, aber dafiir ein Buch Tacitus 

und Thueidides, viel Cicero und Iloraz, ein Stuck 

des Sophocles und den halben Homer gelesen 

hat, einen yielleieht leidlichen lateinischen Aufsatz 

de bello punico altero und ein meist recht angst- 

volles griechisches Exercitium zu leisten vermag.

Es ist nun aber unbestreitbar, und wie wir 

glauben auch unbestritten, dafs die Kenntnifs des 

Englischen und Franzosischen aufser der bilden- 

den Kraft des Studiums der bezuglichen Litera- 

turen auch noch in den Geschaften des Gewerbs- 

lebensvon aufserordentlich viel grófsererpraktischer 

Verwendbarkeit ist, ais die der alten Sprachen, 

ja, dafs diese Kenntnifs von Tag zu Tag unent- 

behrlicher wird. Das aber gilt wunderbarerweise 

in denAugen eines den Forderungen des praktischen 

Lebens und des gesunden Menschenverstandes vollig 

abgewandten Fanatismus nicht etwra ais ein 

gliicklicher Yorzug, sondern ais Beweis von 

„Banausie und unwiirdiger materieller Geistesrich- 

tung“. Es ist schwer zu glauben, aber durch 

zahlreiche Beweise zu belegen.

Der Idealismus soli doch gerade dem Begriff 

der „hochsten Zweckmafsigkeit“ nachstreben, das, 

was sich in dieser Frage so gern und so iiberlaut

ais amtliche und alleinberechtigte Vertretung des 

Idealismus ausgiebt, scheint uns hier aber der 

Idee der absoluten UnzweckmSfsigkeit bereits 

bedenklich nahe gerathen zu sein.

Andererseits wird es immer allgemeiner an- 

erkannt, dafs — ganz abgeśehen von dem grofsen 

literarischen Mangel der fehlenden englischen 

Sprachkenntnifs — der Gymnasialabiturient infolge 

seiner geringeren Vorbildung in Naturgeschichte, 

Mathematik, Physik und wegen seiner absoluten 

Unbekanntschart mit der Chemie iiberhaupt heute 

dem Anspruch auf ausreichende a l l g e m e i n e  

Yorbildung zur Universitat nicht mehr geniigl, 

indem nur durch besondere Riicksichtnahme der 

Universitaten auf diese bekannten Liicken 

des Wissens den Gymnasial - Abiturienten d a s  

S t u d i u m  der  n eue ren  S p r a c h e n ,  der Na- 

t u r w i s s e n s c h a f t ,  de r  P h ysik u n d  Chem ie  

e rs t  e r m o g l i c h t  w ird .

Dieser allgemein bekannten, auch von den- 

jenigen, die nicht eine Zweitheilung in Beal- 

und Humangymnasium, sondern die „Einheits

schule" befiirworten, anerkannlen Thatsache 

gegeniiber sollte mińdestens an der Berechtigung 

des Gym nasiu ms zum a u s s c h l i e f s l i c h  en 

M o n o p o l  nicht mehr festgehalten werden.

Das Realgymnasium bereitet zur alten Philo- 

logie und zur Theologie ebenso zureichend oder 

unzureichend vor wie das Humangymnasium zur 

Chemie, Physik, Mathematik und den Naturwissen- 

Schaften, d. h. die Naturwissenschaftler, Mathe- 

rnatiker, Chemiker etc., die von Humangymnasien 

kommen, und die alten Philologen, Yielleieht auch 

die Theologen, die von Realgymnasien abgehen, 

braueben 1 bis 2 Semester mehr, ais wenn sie 

auf der andern Anstalt ihre VorbiIdung empfangen 

hatten, in  al len anderen Facu l t a t ś s tu d ie n  

hat  das R e a l g y m n as i u m  n i ch t  die m in- 

deste Ursache,  den a l l er st rengs ten Ver- 

gleich zu scheuen.  Das Verlangen der Real

gymnasien auf Gleichstellung ist also ein sachlich 

sehr billiges und die Gewahrung desselben bringt 

uns nicht, wie gesagt wird, eine Yermehrung 

der Abiturientenzahl, sondern nur eine andere 

und billigere Vertheilung derselben zwischen 

Humań- und Realgymnasium, die heute durch 

das Gymnasialmonopol ungerecht gestaltet ist.

In der Ungerech t i gke i t  d ieser kiinst- 

l ichen  oder v ie lmehr  gewa l t samen  Ver- 

t he i l ung  aber l iegt  die Que l le  der gerecht- 

fer t i g ten U nzu f r i e de nhe i t  u n d  desPro le-  

ta r ie r thums  vieler Ab i t u r ien ten .  Man 

zwingt ihnen eine Vorbildung auf, die sie fiirs 

praktische Erwerbsleben unbrauchbar macht, und 

drangt sie so in ein iiberfulltes Facultatsstudium 

und einen fiir Jahrfiinfte uberfiillten und deshalb 

gar nicht oder unzureichend bezahlten Staats- 

dienst hinein.

Man gebe der Realbildung die Ehre, die ihr 

im 19. Jahrhundert gebuhrt und die sie auch
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bei uns wohl und ehrlich errungen hat in den 

letzten 30 Jahren, sie i s t  es, d ie uns p o 1 i - 

t isch und commerz ie l l  u nabhang ig  g e 

m ach t ,  und wenn bei Kiiniggriitz der preufsische 

Yolksschulmeister iiber den osterreichischen ge- 

siegt haben soli, so haben ihm dabei nicht nur 

Banausier wie Krupp und Dreyse, sondern 

auch die Manner mit der unzureichenden rea- 

listischen AUgemeinbildung und den rothen 

Streifen an den Ilosen, die Moltke, Blumenthal

u. dergl., nicht ganz unerheblich gcholfen. Und 

wenn heute die Technik die Alpen durchbohrt, 

Strome und Meeresarme uberbruckt und unter- 

tunnelt, den Schall der menschlichen Stimme 

auf Hunderte von Kilometern fortpflanzt, die 

Granaten aufMeilen schleudert und ihr Einschlagen 

durch Stalilpanzer von Qualitatcn und Dimcnsionen 

parirt, wie man sie vor 20 Jahren noch nicht 

traumte, wenn heute die englische, amerikanische 

und bclgische Industrie iiber die Concurrenz der 

deutsehen klagen und schreien, wenn wir nicht 

nur von der politischgn Abhangigkeit von Oester

reich, Rufsland und Frankreieh, sondern auch 

von der wirlhschaftlichen Ausbeutung durch 

England, Belgien und Frankreieh uns emancipirt 

haben in den letzten 27 Jahren, so haben dazu 

viele gluckliche Urnstande, das Zusammenwirken 

grofser und seiten veranlagter Manner in ersler 

Linie beigetragen, und es hat ja Gott sei Dank 

unser ganzes Volk seine Schuldigkcit mit Gliick 

und Begeisterung gethan. W ir sind weit ent- 

fernt, den deutsehen Universitaten ihren Antheil 

an dem gewaltigen Fortschritt unseres Volkes 

sclnnalern oder bemakeln zu wollen, wenn der- 

selbe vielleicht auch weniger ersichtlich in den 

Yordergrund tritt. Dahingegcn glauben wir aus- 

sprechen zu diirfen, dafs die Entwicklung, die 

unser Volk und Land unter der glorreichen Regie

rung unseres Kaisers genommen, zu einem so her-

vorragenden Theile auf Rechnung unseres Offizier- 

standes, unserer lngenieure und Technikcr, also 

gerade derjenigen Stiinde zu setzen ist, die fast 

ausschliefslich auf der Basis einer realistischen 

Schulbildung stehen, dafs kein anderer Stand das 

Recht hat, sich iiber diese Berufsklassen irgend 

erhaben zu diinken und ihre Bildung ais der 

seinigen nicht ebenbiirtig zu mifsachlen.

An ihren Fruchten sollt ihr sie erkennen, 

und Ehre, dem Ehre gebuhrl! Ihre Ehre aber 

wird diesen Standen geweigert, ihre Fruchte 

werden nicht anerkannt, so lange die Universitaten 

sich weigern, die Abiturienten der Realgymnasien 

denen der Humangynmasien gleichzustellen. Des- 

halb ist es die hochste Zeit, dafs man an ent- 

scheidendcr Stelle von dem bald dreifśigjahrigcn 

non liąuet endlieh iibergeht zum „Zopf ab!“

Die M a n n e r ,  die seit 50 Jahren und langer 

aus realistischen Lehranstalten, Kadettenhiiusern, 

Real- und Ingenieurschulen der yerschiedenen 

Faęons hervorgegangen sind, haben ein gutes 

R e c h t  erworben, dafs die Nation die Beschriin- 

kung von diesen Anstalten nehme, die eine anders 

geartete Zeit und die noch unzureichende Geslal- 

tung denselben bislang aufgezwungen. D ie  

A n s t a l t e n  aber bediirfen der Beseitigung dieser 

driiekenden Schranken, wenn sie nicht verkummern 

sollen. Sie werden uns dann nicht m e h r  Stu- 

denten liefern wie jetzt, aber bessere Abiturienten, 

die keine Proletarier zu werden brauchen, sondern 

ihren Beruf nach innerem Drang wahlen und 

sich ganz sicher ebenso zahlreich dcm freien 

Erwerbsleben zuwenden werden, wie dem Staats- 

dienst.

Dazu aber gehort die Anerkennung der Eben- 

burligkeit ihrer Bildung mit der der Humangymna- 

sien. Diese ist nur durch Freigebung aller Facultats- 

studien an das Realgymnasium zu ermoglichen.

Also nochmals: Zopf ab !



732 Nr. 10. „ S T A H L  U N D  E IS E N / Oclober 1887.

Die Berufsgenossenschaften der Eisenindustrie in Rlieinland 
und Westfalen.

1. Die Bheinisch-Wcstfalische Maschinenbau- und Kleinciscninduslrie-Berufsgenossenschaft mit 

61 141 Yersicherten hat nach Seite 10 ihres Gcschaftsberichtcs 1885/86 verausgabt:

Fiir Yerwallung insgesammt 

,, Unfallenlschiidigung.

Zusammen

J l  J l

79 343,34 oder 1,28 \ auf einen 

32 927,88 oder 0,54 / Yersicherten

111 271,22 1,8£

2. Die Rheinisch-Westfalische Hiitten- und Walzwerks - Berufsgenossenschaft mit 70 313 Yer

sicherten nach dem Geschiiftsberichte (siehe Seite 654 im Septemberheft d. Z . ) :

J l  J l

Fiir Y e rw a ltu ng ................................................................................ 43 753,20 oder 0,62 \ auf e inen

,, Unfalleutschadigung . . .  67 118,98 ,, 0,95 /  Yersicherten

Zusammen 110 872,18 1,57

3. Die Siidwestdeutsche Eisenberufsgenossenschaft mit 25 694 Versiclierten nach Seite 6 ihres 

Geschaflsberichtes:
J l J l

Fiir Ver\valtung . . . . . . 14 235,64 oder 0,55 \ auf e i n e n

,, Unfallentschadigung . . . . 13 391,70 ,, 0,52 / Versichertęn

Zusammen 27 627,34 1,07

Dic zur Bildung des Reseryefonds eingezogenen 

Beitrage wurden aufser Acht gelassen, da sie 

nicht verausgabt, sondern fliissiges Verm6gen der 

Genossenschaften sind.

Die Gesammtauslagen der ersten Genossenschaft 

ubersleigen die der zweiten um etwa 400 J l ,  

und den Kopfbelrag um 0,25 J l , trotz der 

grofseren Arbeiterzahl und der hóheren Unfall- 

entschadigungen der zweiten. Hatte die Rh.- 

Westf. Maschinenbau- und Kleineisenindustrie- 

Berufsgenossenschaft die seiner Zeit yorgeschlagene 

Yereinigung mit der Rh. - Westf. Hiitten- und 

Walzwerks - Berufsgenossenschaft bewerkstelligt, 

und einen richtigen Gefahrentarif mit dieser fest- 

gesetzt, so darf man annehmen, dafs die Unfall- 

entschiidigungen fiir die Betiieiligten nicht hoher 

wie jetzt, die Yerwaltungskosten aber gleich 

denen der Rh. - Westf. Hiitten- und Walzwerks- 

Berufsgenossenschaft sich gestellt lialten, d. i.

0 ,6 2 -j-0,54 =  1,16 auf den Kopf, demnach

0,6(5 J l  weniger ais nunmehr.

Fiir die rundę Summę von 40 000 J l  ge- 

nossen die BetrefTenden 1885/86 das Yergniigen, 

einen eigenen selbstandigen Yerband zu bilden. 

Da der Geschaflsbericht eine n i ch t  unwesent- 

l iche Steigerung der Verwaltungskosten ais un- 

vermeidlieh bezeichnet, so sind die Aussichten 

fiir die Zukunft kaum giinstig, sofern der Ge

nossenschaft nicht durch Abstofsen der Klein- 

eisenindustrie und Bauschlossereien eine griind- 

iche Heilung gliickt. Stofst das auf Scliwierig-

keiten, so waren Auflosung und Anschlufs an die 

Rh.-Westf. Hfltten- und Walzwerks-Berufsgenossen- 

seliaft noch iiachtraglich empfehlenswerth, selbst- 

redend unler Yorausselzung eines angemessenen 

Gefahrentarifs gegeniiber den starker gefahrdeten 

Arbeitern der Hiitten- und Walzwerke. Die Rli.- 

Westf. Maschinenbau- und Kleineisenindustrie- 

Berufsgenossenschaft ist in iiirer gegenwartigen 

Gestalt eine Fehlgeburl. Es hat iibrigens friih- 

zeitig genug nicht an warnenden Stimmen 

gemangelt.

Dio »Kolnische Zeitung« schreibt unter dem 

16. September d. J. an der Spitze ihres Blattes: 

„Die praktische Handhabung des Unfall- 

Versiclierungsgesetzes hat zu mancherlei Un- 

zutraglichkeiten gefuhrt, deren Beseitigung 

wunschenswerth erscheint. Man wird indessen 

nicht allzu schnell yorgehen, sondern nach allen 

Bichtungen hin Erorterungen einleiten und 

Prufungen yornehmen, bevor man sich zu einer 

Abhiilfe entsehliefst, die dann jedonfalls grund- 

licherweise yorgenommen werden soli. Die 

Y o rlie g e n d e n  Beschwerden gehen mehrfach von 

Handelskammern aus und treffen weniger das 

Gesetz ais die Ausfuhrungs-Bestimmungen des

selben. Die bessernde Hand diirfte zunachst 

an die Einrichtung der Genossenschaft gelegt 

werden, welche unter allen Umstanden eine 

Yereinfachung erheischt, durch die man auch 

dazu gelangen wird, die Verwaltungskosten zu 

yermindern. “
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Diese, wohl aus amtlicher Qucllc stammende 

Millheilung sagt in zahmen, vorsichtig gewahlten 

Worten ungefahr dasselbe, was wir im August- 

heft d. J. derb und unverbliimt ausgesprochen 

haben. Die Einfuhrung der Unfallversicherung 

ist iiberstiirzt worden und sind bei Bildung der 

Genossenschaften nicht immer lediglich streng 

sachliche Urnstande mafsgebend gewesen.

Der Unterzeiclmele ist keineswegs ein Gegner 

der Unfallversicherung, aber entschiedener Feind 

der gewahlten Form fiir die Ausfiihrung, welche 

weder grundsalzlich folgerichtig iiberall festgehalten 

wurde, noch auch auf alle Betriebe zur weiteren 

Ausbildung des Gesetzes verwendbar ist und

obendrein den allseitig anerkannten Fehler einer 

zu theuren Verwaltung besitzt. Den Genossen

schaften noch grofsere Befugnisse und Thatigkeit 

zu iiberweisen, erscheint bedenklich, denn nur 

leistungsfahigen, kriiftigen Schopfungen biirdet 

man mehr Arbeit auf, aber nicht schwachen, 

ungesunden, kranklichcn.

Durch riicksichtslose Darlegung aller Fehler 

der gegenwartigen Unfallversicherung miissen 

deren Unvollkommenheiten beseitigt werden, 

selbst auf die Gefahr hin, dafs man an einzelnen 

Stellen sich dayon unangenehm beriihrt fuhlt.

J . Schlink.

Sudwestdeutsche Eisen - Berufsgenossenscliaft. 

G e s c h a f t s b e r i c h t ,  betreffend die Rechnungsjahre 1885 und 1886.

Nachdem das von der 1. Genossenschafts- 

Yersammlung am 23. Juni 1885 beschlossene 

Genossenschafls-Statut vom Rcichś-Versicherungs- 

amt genehmigt war, erfolgte in der auf den

4. August 1885 einberufenen 2. Genossenschafts- 

Yersammlung dic Constituirung unserer Genossen

schaft. In der Zusammensetzung des in dieser 

Yersammlung gewahlten Yorstandes ist im Laufc 

des Jahres 1886 eine Aenderung eingetreten. 

Das Mitglied Hr. Reichsrath Gustav von 

Kraemer  ist gestorben und sein Ersatzmann 

Hr. H e i n r i c h  K r a e m e r  an dessen Stelle ge- 

treten, ais Ersatzmann fiir den letzteren wurde 

gewiihlt Hr. O s c a r  K r a e m e r  in St. Ingbert. 

Ferner wurde die Neuwahl eines Ersatzmannes 

an Stelle des aus dem Genossenschaftsbezirk 

verzogencn Hrn. Directors F r e u d e n b e r g  in 

Ars a. d. Mosel nothwendig; dieselbe lici auf 

Hrn. H e i n r i c h  W e s t e r m a n n  daselbst.

Ueber die Yerwaltung der Genossenschaft ist 

im allgemeinen Folgendes zu berichten:

I. Organisation.

Die dem Genossenschafls - Yorstande zum 

Zwecke der vollstandigen Durchfiihrung der Or- 

ganisalion obliegende erste Aufgabe bestand in der 

Abgrenzung der Yertrauensmanner-Bezirke, Wahl 

der Yertrauensmanner und deren Stellvertreter, sowie 

Feststellung des Genossenschafts-Katasters. Ferner 

wurde fiir die Yertrauensmanner eine Information 

aufgestellt, um dieselben recht bald mit den fiir 

die Ausubung ihres Amtes wiclitigsten, gesetz- 

lichen und statutarischen Bestimmungen bekannt 

zu machen,

II. Genossenschafts-Kataster.

Besondere Schwierigkeiten stellten sich der 

Feststellung des Katasters nicht entgegen, weslialb 

wir auch in der Lage waren, unseren Mitgliedern 

die Mitgliedscheine vor dem 1. October 1885 

zustellen zir lassen.

Die Zahl der unserer Genossenschaft ange- 

horenden Betriebe betrug

am Schlusse cl. Jahres 1885 =  138 ni. 25 530 Arbeitern 
„ 1886 =r 138 , 25 858

*

Durch Bundesrathsbeschlufs vom 27. Mai 

bezw. 20. December 1886 sind die Betriebe der 

Bauschlosser und Anschlager vom 1. Januar d. J. 

ab fiir versicherungspflichtig erkliirt und den Eisen- 

und Stahl - Berufs - Genossenschaften zugewiesen 

worden. Die Zahl der Betriebe unserer Genossen

schaft wird sich infolgedessen voraussichtlich um 

etwa 300 erhohen, mit einer Arbeiterzahl von 

800 bis 1000, da in den meisten Bauschlosserei- 

betrieben nur 1 bis 3 Arbeiter beschaftigt sind.

III. Vorstands-Sitzungen und Genossenschafts- 
Versammlungen.

Der Vorstand hielt im Jahre 1885 =  6 

Sitzungen und im Jahre 1886 =  12 Sitzungen ab.

An Genossenschafts - Yersammlungen fanden 

im Jahre 1886 zwei statt; die ordentliche am

16. Juni und eine aufserordentliche am 8. October. 

Die in den Sitzungen und Versammlungen ge- 

fafsten Beschliisse sind stets durch Yeroffent- 

lichung der Protokolle im ,Verc in s o rKan der 
Genossenschaf t ,  dem »Saarbrucker Ge- 

weri)eblatt« bekannt gegeben, weshalb wir auf 

dieselben im speciellen nicht zuriiekkommen,
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B etrlebs-A btheilungen, In w elchen die entschadigten Unfalle passlrt sind.
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Im  IV .  Q u a r ta l 1885.

Im Jahro 1886.

26 11 18 1 13 3 IG 1

Nach Yorstehender Statistik betragen die im Jahre 1885 und 1886 entschadigten 127 Unfalle 

3,66 der uberhaupt zur Anmeldung gebrachten 3466 Unfiille. Die 31 Todesfiille betragen

24,41 <fo der entschadigten 12-7 Unfalle.

V. Unfall-Entschadigungen.

Der Betrag der von der Postverwaltung auf Reclmung der Genossenschaft, bezw. der von der 

Genossenschaftskasse direct gezahlten Unfall-Entschadigungen betragen:

im Jahre 1885 ................................... =  284,00 ofC

„ 1886 ............................. .....  =  13 107,70 „

Summa . 13 391,70 <d(i

Dieser Gesammtbetrag vertheilt sich wie folgt:

A. Eiumaligc Zahlungeii.

1. Kosten des IIeilverfahrens............................. 603,95 J t

2. Krankenhauskosten........................................  499,85 „

3. Beerdigungskosten......................................... 1 663,57 „

=  2 767,37 J l.
B. Itcnteiiznliliingeii:

1. an die Angehorigen der im Krankenhause

untergebrachten Y e r le t z te n ........................ 585,72 <J(i

2. an die Y e r le t z te n .........................................  6 045,98 „

3. „ „ Wittwen 1 f 1 321,00 „

4. „ „ Kinder > der Getodteten . < 2 286,08 „

5. „ „ Ascendenten J ( 385,55 „

=  10 624,33 J i  

Summa 13 301,70 Jb

VI. Berufungssachen beim Schiedsgericht.

Gegen die vom Vorstande festgesetzten Entschadigungen wurde im Jahre 1886 in 20 Fallen 

die Berufung beim Schiedsgericht eingelegt.

Bis zum Jahresschlusse wurden hiervon erledigt:

durch Urtheilsspruch . . - .........................................7 Falle

, V e r g le ic h ................................................................2 „

„ Zurucknahme der Berufung.............................  3 „

12 Falle

uneiiedigt h lie b e n ................................................................ 8 „

Yon obigen 12 Fallen fielen zu Gunsten der Genossenschaft aus:

infolge Zurucknahme der B e r u f u n g ............................. 3 Falle

„ Verwerfung der Berufung (durch Urtheil) . • 3 „

6 Falle
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Zu Gunsten der Yerletzten fielen aus:

infolge V e rg le ic h .................................................................2 Falle

„ Zuerkennung einer Rente bezw. Erhohung der

Rente (durcli U rlhe il) ................................... 4 „

0 Falle

Gegen die Enlseheidungen des ' Schiedsgerichts wurde Recurs beim Reichs-Yersieherungsamt

eingelegt:
vom Genossenschafts-Yorstand in 2 Fallen, — und von den Yerletzten in 2 Fallen. 

Ein Urtheil ist bis jetzt in keinem Falle ergangen.

VII. Ueberwachung der Betriebe und Unfall- 
verhlltung.

Der Vorstand erkannte die Nothwendigkeit 

der Ernennung eines Beauftragten gennifs § 38 

der Statutem In der am 8. October 1886 ab- 

gehaltenen aufserordentlichen Genossenschafts- 

Yersammlung erfolgte sodann auch die Ernennung 

des Beauftragten, in der Person des Ingenieurs 

Hrn. N o t t e b o l i m  in St. Johann a. d. Saar. 

Demselben wurden folgende Funetionen iiber- 

tragen:

1. Die Revision der von den Betriebsunter- 

nelimern gemafs § 71 des Gesetzes einzu- 

reichenden Lohnnachweisungen,

2. die Aufstellung bezw. Ausarbeitung der 

Unfallverhiitungs-Yorschriften,

3. die Ueberwachung der Betriebe gemafs 

§ 82 ff. des Gesetzes und

4. die Begulachtung der Yeranlagung der ein

zelnen Betriebe zu den Gefahrenklassen.

Die Firma Gebruder R o c h l i n g  in Saarbrucken 

erklarte sich mit Bezug auf die Bestimmung des 

§ 83 des Unfallversicherungs- Gesetzes gegen die 

Revision ihrer Betriebe — Kataster-Nr. 50, 117 

und 125 — durch diesen Beauftragten und

schlug hierftir die HH. Director Koe l i l  in 

Malstatt - Burbach und Fabricant E h r h a r d t  in 

Malstatt vor, von denen der Vorstand in seiner 

Sitzung vom 11. November 1886 den ersteren 

acceptirte.

Beziiglich des Erlasses von Unfallverhfitungs- 

Vorschriften hielt es der Yorstand fiir verfriiht, 

schon im verflossenen Jahre mit Yorschlagen vor 

die Genossenschafts - Versammlung zu treten. 

Einerseits bietet der Erlafs von allgemeinen Un- 

fallverhiitungs - Yorschrifteri bei der Verschieden- 

artigkeit der Betriebsyerhaltnisse unserer Genossen- 

schaft so grofse Schwierigkeiten, dafs der Yor

stand glaubte, um die Genossenschaftsmitglieder 

nicht in unnothiger Weise zu belasten, eine 

Mafsregel von |so einschneidender Bedeutung nicht 

ohne genugende Erfalirungen ergreifen zu sollen; 

andererseits bestehen in einigen grófseren Werken 

bereits seit Jahren umfangreiche Unfallverhiitungs- 

Yorschriften, und ferner liat die Erfahrung ge- 

zeigt, dafs die Mehrzahl der Unfitlle nicht durch 

mahgelhafte Betriebseinrichtungen oder ungliick-

lichen Zufall, sondern durch eigenes Yerschulden 

der Arbeiter herbeigeftihrt wird.

Der Yorstand wird in diesem Jahre jedoch 

Yeranlassung nehmen, Vorsclilage zum Erlafs von 

Unfallverhiitungs - Vorschriften zu machen. Yon 

dem Beauftragten ist zu diesem Zwecke bereits 

ein Entwurf von Unfallverhutungs - Yorschriften 

ausgearbeitet, welcher noch von einer teclmiscben 

Commission geprtift werden wird, bevor derselbe 

gemafs § 79 des Unfallversicherungs - Gesetzes, 

bezw. § 37 unseres Statuts zur Berathung und 

Beschlufsfassung kommt.

VIII. Gefahrentarif.

Der von uns der Genossenschafts-Yersammlung 

vom 4. August 1885 vorgelegte Gefahrentarif 

wurde genelimigt; gleiehzeitig wurden wir er- 

machtigt, die vom Reichs - Yersicherimgsamt ge- 

wunschten Abanderungen des Tarifs mit dem

selben zu vereinbaren. Ais Unterlage zur Bil

dung der Gefahrenklassen haben wir uns die 

»Unfallstatistik des Deutschen Reichs« nach der 

Aufnahme vom Jahre 1881, die Gefahrentarife 

zweier grofserer Privat-Unfallversicherungs-Gesell- 

schaften, sowie die zweijahrige Statistik des , Yer- 

eins zur Wahrung der gemeinsamen wirthschafl- 

lichen Interessen der Saar-Industrie“ dienen lassen.

Nachdem unserm Gefahrentarif unterm

6. October 1886 die Genehmigung des Reichs- 

Yersicherungsamtes ertheilt war, haben wir die 

einzelnen Betriebe zu den Gefahrenklassen ver- 

anlagt. Beschwerden gegen die Einschatzuug in 

den Gefahrentarif sind nur in ganz geringer An

zahl ergangen.

IX. Uebernahme cilterer Versieherungs-Vertrage.

Mit Riicksicht auf die Bestimmungen des 

§ 1 0 0  des Unfallversicherungs - Gesetzes waren 

wir genothigt, zwei iiltere Privat-Versicherungs- 

Yertrage unserer Berufsgenossen mit der Schweize- 

rischen Unfallversicherungs-Actien-Gesellschaft in 

Winterthur zu libernehmen.

Beide Yertrage waren liłngere Zeit vor In- 

krafttreten des Gesetzes je auf 10 Jahre abge

schlossen. W ir liielten es fiir zweckmafsig, die

selben abzulosen, und hat sich die Gesellschaft 

auch dazu bereit finden lassen.
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betriigt.

D

ablehrien.

Dic von uns im Jahre 1886 an die Yersiclierangs-Gesellschaft gezahlte Abfindung

betragt.....................................................................................................................  473,50 J l

Im Jahre 1887 sind einem Genossenschaflsmitgliede an bereits friiher vorgelegter

Pramie nocli zu ersta lten ...................... ........................................................... 660,00 ,,

zusammen . 1 133,50 J l

AnEnlschadigungsbetragen hatte die Unfallversichenmgs-Gesellschaft an uns zu zahlen 66,56 ,,

so dafs die finanzielle Belastung der Genossenschaft durch die Ueber

nahme bezw. Ablosung alterer Yersicherungs-Yertrage.............................  1 066,94 J t

Dio Uebernahme zweier alterer Yersicherungs-Yertrage mufsten wir aus bcrechtiglen Griinden

X. Ordnungsstrafen.

Leider waren wir genothigt, gegen 5 unserer 

Genossęnschaftsmitglieder im Jahre 1886 mit 

Ordnungsstrafen yorzugehen, weil dieselben trotz 

wiederholter Aufforderung nicht zu bewegen 

waren, dic im § 71 des Unfallyersicherungs - Ge- 

sętzes vorgcschriebene Lohnnachweisung pro 1885 

einzureichen. Die von einem Mitgliede gegen die 

Strafe erhobene Beschwerde beim Reichs - Ver- 

sicherungsamt wurde ais unbegrundet abgewiesen. 

Einem Mitgliede wurde die Strafe infolge begriin- 

deter Reclamation erlassen.

Ferner wurde ein Mitglied wegen Nichtanmel- 

dung eines Betriebsunfalles in Strafe genommen, 

dieselbe aber infolge begrundeter Reclamation 

wieder aufgehoben.

XI. Verwaltungskosten.

Durch Beschlufs der Genossenschafls - Yer- 

sammlung vom 16. Juni 1886 erfolgte die

definitive Anstellung des Geschaftsfiihrers der 

Genossenschaft Hrn. W  u rm s t i c l i  auf Lebenszeit. 

Aufser demselben ist im Genossenschaftsbureau 

eine Hulfskraft gegen diatarische Besoldung be

schaftigt. — Beziiglich der im Jalire 1885/86 

entstandenen Yerwaltungskosten legen wir Ihnen 

in den Anlagen A und B Rechnungs- und Ver- 

mogensubersicht vor. In den Yerwaltungskosten 

pro 1885 sind die nicht unerheblichen Kosten 

der ersten Einrichtung und Organisation enthalten.

XII. Umlage und Durchschnittsbelastung,

Wenngleich wir auch unseren Mitgliedern 

bereits im Mai d. J. bei Mittheilung des Iiebe- 

rollen - Auszuges eine Zusammenstellung der Ge- 

nossenschaftslasten und der fiir die Umlage in 

Anrechnung kommenden Lohne u. s. w. gegeben 

haben, so mochten wir doch nicht unterlassen, 

diese Zahlen hier nochmals aufzufuhren, zum 

Zwecke der Berechnung der Durchsclmittsbelastung 

pro 1835/86.

Die zur Umlage gebrachten Genossenschaftslaslen pro 1885, 86 bestehen in :

a) Entschadigungsbetragen, durch die Post vorgelegt . 13 064,00 Jk

b) desgl. von der Genossenschaftskasse gezahlt . . 327,70 ,,

^  13 391,70 J l

c) Bei tragen zum Reseryefonds (300 jo ) ............................................................  40 175,10 ,,

d) Yerwaltungskosten pro 1885/86 .................................................................. 14 235,64 ,,

e) desgl. pro 1887 laul gonehmigtem E t a t ................................ 16 200,00 „

Mithin Gesammtlasten . 84 002,44 J l

Die gemafs § 71 des Gesetzes fiir die Umlage in Anrechnung kommenden Lohne und 

Gehalter betragen

pro IV. Quartal 1885 W  4 998 432,99 Jk

pro 1886 —  20 385 477,22 „

zusammen 25 383 910,21 J l

Es belrugen:

Die Zahl der Betriebe, im Jahre 1885 .........................=  138

„ „ 1886 .................... .......  =  138

im Durćhsćhnitt 138

Die Zahl der yersicherten Arbeiter, im Jahre 1885 . . . =  25 530

„ 1886 . . . =  25 858

im Durchsclmitt • =  51 388

2 =  25 694

' X .7  8
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Es ergiebt sieli somit folgende Durchschnittsbelastung:

Es e n t f a 1 1 e j l :

an

Entschadigungs-

betragen

,£  %

an

VerwaUungskosten 

pro 1885-86

J l $

an

Gesammtlasten 

fur die Umlage

J l  $

a) auf 1 A rbe iter.............................. — 52 — 55 3 27

b) auf 1000 J l  Lobnsumme............... — 53 — 56 3 31

c) auf 1 Betrieb .............................. 97 04 103 16 608 71

S a a r b r u c ken ,  im Juni 1887.

Der Yorstand der Sudwestdeutschen Eisen-Benifsgenossenschaft. 

Sturam, Yorsitzender. W u rm s t i e h ,  Geschaftsfuhrer.

Aniage a . Rechnungs- und Vermogens-Uebersicht
der

SMwestdeutschen Eisen-Berufsgenossensehaft 

fiir das Jahr 1885.

Nr. G e g e n s t a n d
B e t r a

J l

g

5?

1

A. Einnahme.

Yorscliufs vom Yorsitzenden....................................................................... ... 3 000
2 Beitr.ige der Mitglieder . . . " .............................. ...................... ... 6 327 80

Summa A. Einnahme 9 327 80

1

B. Ausgabe.

Ruekgezahlter Yorschufs.................................................................................. 3 000

2 Yerwaltungskosten :

a) Allgemeine Unkosten................................................ J l 1 034,20
b) Bureaukosten.............................. .............................. „ 570,45
c) Porto und Depeschen............... ... .......................... „ 133,35
d) Heisekosten................................................................  , 117,20
e) Gehalter. ....................................................................  „ 2 000.— 3 855 20

8 Inventar zum Geschaftsbetrieb . .............................. ..................................... 1 104 84

Summa B. Ausgabe 7 960 04

Absclilnfs.

Die Einnahme betragt............................................................... ... 9 327 80
Die Ausgabe be trag t....................................................................... 7 960 04

Mithin Kassenbestand Ende 1885 1 367 76

Yermogensbestand Ende 18S5.

Baarbestand.......................................................................................... 1 367 ' 76
Inventar zum Geschaftsbetrieb............................................................ 1 104 84

Summa 2 472

.
60

Reyidirt und richtig befunden.

Saarbrucken ,  den 16. Juni 1886.

Das M iłglied sur Vorpriifung der Jahreśrechnung: 

A. Luttgens.
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Anl&ge B - Rechnungs- und Vermogens-Uebersicht
der

SMwestdeutschen Eisen-Berufsgenossenschaft 

fiir das Jahr 1886.

Nr. G e g e n s t a n d
B e t r a

J l

e

d

1

A. Eiiinalimc.

1367 76

2 6 331 —

3 2 000 —

4 Zuruekerstattete Unfall-Enlscb:idi0' u n g ................................................................ 30 —

5 Entschiidigung aus alteren Versicherungs-Vcrtriigen........................................ 66 56

6 120 —

Summa Einnalime 9 915 32

1

B. Ausgabc.

Yerwaltungskosten der Genossenschaft:

a) Reisekosten etc. der Vorstandsmitglieder........................................ 90 20
b) „ „ Yertrauensmanner............................................ 165 70

c) „ „ Beam tcn............................................................ 40 25
4 000 —

e) Bureaukosten (Mietlie, Reinigung, Heizung und Beleuchtung) . . 143 62
f) Bureaubedurfnisse (Drucksachen, Papier, Schreibmaterial etc.) . 587 79
g) Porto- und Depeschenkosten............................................................ 433 41

12 10
151 85

k) Allgemeine Unkosten (Schreibbulfe, Organisationskosten etc.) . . 1083 50
1) Unfallverhutungskosten (Gehalt u. Reisekosten des Beauftragten) 1 477 60

m) Fur Ablosung iilterer Versicherungs-Vertrage................................ 473 50
n) Unfallunkosten (Copialien, Arzthonorare. Reisekosten etc.) . . . 235 08

381 —

2 Unfallentschadigungen (Kosten des Heilverfahrens) . .....................................

9 275 
357

60
70

Summa Ausgabe 9 633 30

Absclilufs.

9 915 32
9 633 30

Mithin Kassenbestand Ende 1886 2H2 02

Ycrmogensbestand Ende 1886.

282 02

Inventarconto pro 1885 ....................................................J l  1 104,84
„ 1886 ...........................................................  151,85 1256 69

Summa 1 538 71

Revidirt und richtig befunden.

S a a r b r u c k e n ,  den 6. Juni 1887.

])ie M itglieder zur Yorjiriifung der Jahresrechnung: 

A. Lu t t gens .  E. Sei l er .
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Repertorium yon Patcntcn und Pateiit-Aiigelegenlieitcn.

Nr. 39 806 votn 22. Mai 1886.

M a r ce l  Mi l  l o t  in Naix-aux-Forges bei Ligny,
Dep. Meuse, Frankreich.

It iili ren  fo r  mm asch i ne.

Auf der Grundplatte U, welche durch Lauf- 
rollen beweglich gemaeht ist, dreht sich die 
Scheibe C um den Hohlcylinder F, welcher 
in der Grundplatte fest ist. Auf der Scheibe C 
sind nahe an der Peripherie mehrere Scheiben D  
drehbar angeordnet, welclie die ROhręnform- 
kasten E  tragen. Der Zapfen der Scheibe I) 
tritt durch C hindurch und triigt ein Winkęlrad, 
welches mit zwei elliptisclien oder excentrischen 
Getrieben derart EingritI bat, dafs die Scheibe D 
und mit ihr der Formkasten abweehselnd schneller 
und langsamer in Umdrehung gesetzt wird, zum 
Zweck des Einstampfens fur Rohren von grofsem 
Durclnnesser. Die Formkasten werden nach 
einander unter die Stampfe gebracht, wobei sie 
durch obige Yorrichtung gedreht werden. Die 
Stampfvorrichtung ist an den auf der Grund
platte A montirten Saulen G angebraclit und 
besteht aus vier durch Rieinen betriebene Walzen, 
von denen zwei excentrisch gelagert sind. Zwischen 
den Walzen befindet sich der Schaft der Stampfe 
und wird derselbe durch die Walzen wechsel- 
seitig gehoben und freigelassen, und so das Ein- 
stampfen des Sandes bewiikt. Der Sand wird 
aus dem Behalter P  von eińer Eimerkette auf
genommen und in den Forink/isten trausportirt. Die 
Formkasten sind in Scharnieren unilegbar, das Um* 
legen durch die mit Gewicht beschwerle Kette, welclie 
iiber eine auf dem Hohlcylinder F  montirte Ketten- 
rolle liiuft, erleichtert, wobei der Hohlcylinder das 
Gewicht aufnimmt.

Nr. 41 114 vom 10. December 1886.

A l b e r t  o L a u d e  Long  in Stockton - on - Tees und 
R i c h a r d  I l ow so n  in Middlesborough-on-Tees 

(England).

Yerfahren zur Herstellung von Fascreisen.

Statt Flulsschmiedeisen, gleicbviel ob es im sauren 
oder basischen Siemens-Martin- oder Bessemer-Procefs 
hergestellt ist, in BlScken darzustellen, gielsen die 
Erfinder dasselbe so, dafs sie es in hrockliger oder 
gekiirnter Form erhalten. Die so erhaltene Masse 
wird sodann in einem Flammofen oder irgend einem 
anderen passenden Ofen mit Schlackensclnnelzherd 
aufgefiillt und geballt, wie bei dem gewdhnlichcn 
Procefs. Sodann kann es gleich in Stabe, Platten
u. s. w. gewalzt weńlcn.

Die Granulirung erfolgt durch EintrOpfeln in 
Wasser oder durch Eingiefsen in Wasser, in welchem 
sich ein drehendes Waschrad befindet, oder auf irgend 
eine andere Weise.

Beim Ballen der granulirten Flufseisenmasse 
sollte der Ofenherd mit Glas oder gesclnnolzener 
Schlacke bedeckt sein, dereń Zusammensetzung nicht 
von Wicbtigkeit isl, da sie einerseits den Zweck bat, 
die einzelnen Korner der Masse vor Oxydalion zu 
bewabren, andererseits zwischen die Stahlkorner ein- 
zudringen und die schwammige Beschatrcnheit der 
Mctallmasse aufrecht zu erhalten, wodurch die eigen- 
ihumlicbe faserige Structur nacb Bearbeitung der 
Stahlmasse gesichert wird.

Das erhaltene Product soli sieli von dem Puddel- 
eisen durch seine slahlartige Beschaflenbeil und von 
dem Stalil, der aus Blocken gewalzt ist, dureb seine 
faserige Structur unterscheiden.

Der Patent-Anspruch lautete:

„Das Yerfahren der Herstellung einer festen und 
zahen Stablart, genannt .Fasereisen4, im wesenlbcben 
beslehend in dem Schmelzen des weichen Siemens- 
Martin- oder Bessernerstahlos, in dem Granuliren des- 
selben nach irgend einer Art, in dem AutTullen der 
granulirten Masse auf dom Herde eines Elammofens 
oder anderen passenden Ofens. dessen Herd oder 
Sobie mit flussigrt1 Schlacke oder Glas ausgefultert 
ist, welche die granulirte Masse, bezw. die Korner 
derselben uingebend, dieselben vor Oxydatioń sehulzt 
und die faserige Structur derselben bewahrt.
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S  t  a t  i  s t  i  s c li e s.

Statistische Miltheilungen des Yereins deutscher Eisen- und Stalilindustrieller.

Production der deutschen Hochofenwerke.

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

Monat

Werke.

iugust 1887

Production.

Tonncn.

Nordwestliche Gruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 65 188
(Westfalen, Rheinl., ohne Saarbezirk.) 

Ostdeutsche G r u p p e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U 22 911

. P i u l t l e l -

(Schlesien.) 

Mittcldeutsche Gruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 395

R o l i c i s e n
(Sachsen, Thuringęn.) 

Norddeutsclie G ruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 90

u m l (Prov. Sachsen, Brandenb., Hannover.) 

Siiddcutsche G r u p p e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 29 904
S p i c g e l -

e i s c n .

(Rayern, Wiirttemberg, Luxemburg, 
Hessen, Nassau, Elsafs.) 

Siidwestdeutsche G ruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 41 018
(Saarbezirk, Lothringen.)

Puddel-Roheisen Summa . 61 159 506
(im Juli 1887 62 149 413)

firn August 1886 59 140 373)

Nordwestliche Gruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 34 319
Ostdeutsche G r u p p e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 287

B e s s e m e r  - Mittcldeutsche Gruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siiddcutsche G r u p p e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1

1 258 
1 800

K o h e i s e n .
Bessemer-Roheisen Summa . 11 39 664

(im Juli 1887 12 42 491)
(im August 1886 14 25 780)

Nordiccstliclie G r u p p e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 47 062
Ostdeutsche G r u p p e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 932
Norddeutschc G ruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 209

T h o m a s - Siiddeutschc G r u p p e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 17 865

R o h e i s e n . Siidwestdeutsche G ruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 19 728

Thomas-Roheisen Summa . 18 96 796
(im Juli 1887 17 91 075)

(im Ausust 1886 16 65 350)

Nordwestliche G r u p p e , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 14 740

C S ie fs e i* e i-
Ostdeutsche G r u p p e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 616
Mittcldeutsche Gruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 23

R o h e i s ę n Norddeutschc G ruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 858

und Suddeutsche G r u p p e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 14 703
Siidwestdeutsche G ruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 361

I .  Schmelzung. Giefserei-Roheisen Summa . 29 41 331
(im Juli 1887 30 43 096)

(im August 1886 30 3« 299)

Z u s a m ni e n s t e 1 i u n g. 

Puddel-Roheisen und Spiegeleisen . . 159 506
Bessemer-Rołjeisen . . . . 39 664
Thomas-Roheisen.................... 96 796

41 331

Production im Aui/ust 1887 . . . . 337 297

Production im August 1886 . . . . 264 902

Production im Ju li 1887 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 075
Production vom 1. Januar bis 31. Auq. 1887 2 511 853
Production tom 1. Januar bis 31. Aug. 1886 2 248 417



Bcriclite iiber Yersammldng.cn ycrwandter Yereine.

Yerein fiir Eisenbahnkunde zu Berlin.

S i t z i i u jT

ani 13. S e p t e m b e r  1887.

Hr. Eisenbahn - Bauinspector C l a u s  sprach uber 
die Spurweite der Eisenbahngeleise. Das Mafs der 
Spurweite der Eisenbahngeleise — der gegenseitigen 
Entfernung der beiden zu einem Geleise gehSrigen 
Schienenreihen, senkreebt zwischen den Innenkanten 
gemessen — wirki bestimmend auf Bau- und Betriebs- 
kostln, wie iiberhaupt auf fast alle Yerhaitnisse einer 
Eisenbahn ein. Die Untersuchung, wie die yerschie- 
denen zur Zeit in Anwendung befindlichen Spur- 
weitenmafse entstanden sind und wie die Spurweiten- 
frage in yerschiedenen Landem sich entwickelt hat, 
erscheint deshalb von Interesse. Das Mafs von
4 Fufs 81 /2 Zoll englisch = 1,435 n i, welches wir 
jetzt unsere Norinalspurweite nennen, wurde von 
Georg Stephenson bei der ersten, fiir den ófTentlicben 
Yerkehr bestimmteu Eisenbahn, der im Jahre 1825 
erdffneten Linie Stocklon - Darlington , eingefuhrt. 
Dieses Mafs entsprach den Abmessungen der in der 
dortigen Gcgend gebrauchlichen Strafsenfuhrwerke 
und auch die damals bereits in Anwendung belind- 
lichen Tranibahuen hatten meist dieselbe Spurweite. 
Dio gleiche Spurweite behielt Stephenson bei der 
1826 in AngrifT genommenen Eisenbahn Liyerpool- 
Manchester bei. Die anderen Eisenbahnen bauenden 
englischen Ingenieure nalimen grOfśtentheils die 
gleiche Spurweite, einzelne aber wichen davori ab 
und nalimen ein griifseres Mafs, namentlich um 
kraftigere Locomotiven bauen zu konnen. Bald 
waren in England 7 yerschiedene Spurweilen vor- 
handen, von denen die grdfste, 7 Fufs engl. =  2,13 m, 
die von Brunei bei der Great Western Bahn in An
wendung gebracht war. Infolge yielfacber Beschwer
den uber die Unzutraglichkeiten, welche die Ver- 
schiedenheit der Spurweite mit sich brachte, wurde 
1845 vom Parlamente fur die Prufung der Spur- 
weitenfrage ein Ausschufs eingesetzt, nach dessen 
Yorschlag bestimmt wurde, dafs die Eisenbahnen 
Englands, hauptsachlich auch im Interesse der Landes- 
yertheidigung, eine einheitliche Spurweite und zwar 
die damals schon am meisten yerbreitete Stephen- 
sonsche annebmen sollten. Fur Irland wurde die 
Spurweite auf 5 Fufs 3 Zoli engl. =  1,6 m feslge- 
setzt. Die erste deutsche mit Dampf betriebene 
Eisenbahn. die am 7. December 1835 eróffnete Linie 
Nurnberg-Furth, wurde ganz nach dem Muster der 
Stephensonschen Bahnen gebaut und daher auch die 
Spurweite dieser Bahnen einfach ubernominen. Ais 
in Preufsen die Eisenbahnfrage zuerst zur Erórterung 
kam, wurde nach eingehenden Berathungen im 
Staatsministerium durch Kgl. Ordre vom 11. Noyember 
1837 bestimmt, dafs „den Unternehmern einer Eisen- 
bahn die Annabme eines von dem Geleise angren- 
zender auslandischer Bahnstrecken yerschiedenen 
Geleises nicht zur Bedingung zu machen sei, wenn- 
gleich solches in militarischer Hinsicht wunchenswerth 
gewesen sein wurde.1' Infolge dieser Bestimmung 
kam in Preufsen die jetzige Norinalspurweite von 
yornherein in Anwendung. Im Grofsherzogthum 
Baden wurden dagegen die Eisenbahnen [zuerst mit 
einer Spurweite yon 5'/i Fufs engl. =  1,6 m ausge
fuhrt, i. J. 1847 aber auf die normale Weite umge- 
haut. In den ubrigen deutsehen Landern wurde 
ebenso wie in Preufsen von yornherein die Normal- 
spur in Anwendung gebracht. In den Niederlanden

wurde die Eisenbahn Amsterdam-Haag-Rotterdam mit 
1,93 m Spurweite hergestellt, spater aber auf die 
Norinalspurweite umgebaut. Die ubrigen Bahnen 
waren yon yornherein mit letzterer Spur gebaut. In 
Rufsland wurde die erste, yon dem Ósterreichischen 
Ingenieur Franz Anton Bitter von Gerstner erbaute, 
am 30. October 1838 eróffnete Eisenbahn (von St. 
Petersburg nach Zarskoe-Selo) mit einer Spurweite 
von 1,82 m hergestellt; Gerstner wahlte diese grofse 
Spurweite aus technischen Grunden, um gehorig 
leislungsfahige, bei rasch er Fahrt nicht zu stark 
schwankende Locomotiven bauen zu konnen und um 
ein besseres Yerhiłltnifs zwischen Nutz- und todter 
Last der Wagen zu erzielen. Die gleiche Spurweite 
sollte auch bei der zweiten russischen Eisenhahn, 
der 1842 in Angriff genominenen Linie yon St. Peters
burg nach Moskau, in Anwendung kommen. Auf 
den Rath des ais „berathender Ingenieur" von der 
russischen Regierung berufenen amerikanischen In- 
genieurs Major Whistler wurde aber die Spurweite 
auf 5 Fufs engl. =  1,5 m festgesetzt. Mit dieser 
Spurweite sind hiernach mit wenigen Ausuahmen 
alle russischen Eisenbahnen gebaut worden. Nur 
Warschau-Wien und Warschau-Bromberg haben die 
deutsclie Normalspurweite. In Nordamerika wurden 
dic ersten Bahnen ebenfalls mit yerschiedenen Spur- 
weiter. — der Stephensonschen und grfifseren, bis 
zu 1,83 m — ausgefuhrt. Besonders weit verbreitet, 
namentlich im Suden der Vereinigten Staaten, war 
die Spurweite yon 5 Fufs engl. =  1,525 m. Nach 
und nach wurden diese yerschiedenspurigen Bahnen 
aber aut eine einheitliche Spurweite umgebaut. In 
der Zeit vom 31. Mai bis 2. Juni 1886 wurde in Ge- 
mafsheit eines Beschlusses der betheiligten Eisenbahn- 
Verwaltungen die Spurweite von etwa 225Q0 km 
Eisenbahnen in den nordainerikanischen Siidstaaten 
yon 5 Fufs engl. auf 4 Fufs 9 Zoll (1,448 m) — die 
sogenannte Vermittlungsspur — umgebaut. Dieses 
Mafs stimmt zwar nicht genau mit dem der Normal
spurweite, der Unterscliied wird indessen liicht ais 
ein Hindernifs fur den durchgehenden Verkehr ange- 
sehen. Von den etwa 488000 km Eisenbahnen, 
welche Ende 1885 auf der Erde im Betriebe waren, 
hatten rund 360000 oder etwa 74%  unsere Normal- 
spur, wenn die nordamerikanische Vermittlungsspur 
dazu mitgereehnet wird, etwa 60 000 km oder 12% 
hatten grOfsere, der Best von 68000 km oder 14% 
kleinere Spurweite.

Hr. Ober-Ingenieur C. F r i s c h e n  gab eine 
Kritik uber einen in der Zeitung des Yereins deutscher 
Eisenbahn-Verwaltungen (1887, Nr. 24) unter der 
Ueberscbrift ,,Wettbewerb zwischen Dampf und Elek- 
tricitat“ erschienenen Artikel, in welchem ein Ver- 
gleich zwischen der mit Dampf betriebenen, unter 
der Kgl. Eisenbahn-Direction zu Frankfurt a. M. 
stehenden sogenannten Lokalbahn zwischen Sachsen
hausen und Offenbach und der yon Privatunternehmern 
gebauten und betriebenen , dieselben Endstationen, 
wie jene Lokalbahn yerbindenden elektrischen Bahn 
angestellt wird und in welchem der Yerfasser durch 
diesen Yergleich zu einem fur den elektrischen Betrieb 
im allgemeinen ungunstigen Schlusse gelangt. Der 
Yortragende wies unter Darstellung der thatsachlichen 
Verhaitnisse darauf hin, dafs im yorliegenden Falle 
von einem „Wettbewerbe zwischen Dampf und Elek- 
tricitat" nicht die Bede sein konne, da die Verhalt- 
nisse der elektrischen Bahn im allgemeinen viel un- 
gunstiger seien, ais die der mit Dampf betriebenen 
Lokalbahn. Wahrend die letztere eigenen Bahnkórper
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mit gunstigen Steigungs- und K r ii m m u 11 gs v e r hii 11 n i sse n 
hat, 4,7 kin laug ist und nur eine Zwischenstation 
hat, liegt das Geleise der elektrischen Bahn auf der 
Fahrstrafse, hat starkę Krummungen und Steigungen 
(bis zu 1 :32), ist 6,66 km lang und sind bei ihr 
16 Haltestellen vorgesehen. Die Betriebsverlialtnisse 
sind also bei der elektrisclien Bahn , dereń Ziige oft 
bis zu 20 Minuten yor dem Uebergange iiber die 
Lokalbahn halten miissen, wesentlich ungunstiger ais 
bei letzterer und es kOnnen deshalb die ungiinstigeren 
Ergebnisse der elektrischen Bahn niclit der dabei 
angewendeten bewegenden Kraft zugeschrieben werden.

Der Verein deutscher Eisengiefsereien

hielt am 6. September d. J. in Goblenz im Gasthof 
»zum Riesen* seine neunzehnte ordentliche General- 
versammlung ab. Dieselbe wurde geleitet von dem 
Vereinsvorsitzenden, Hrn. C. F. Tenge-Rietberg. Der 
Yerein zahlt gegenwartig 101 ordentliche Mitglieder. 
Ehrenmitglied ist der KOniglidie Bergrath a. D. Jahn- 
Wernigerode. Die Geschafte des Arereins, welche viele 
Jahre hindurch mil grofsem Erfolge Hr. Generalsecretiir
F. Stumpf-Osnabruck gefiihrt hat, sind am 1. Mai d. J. 
Hrn. Handelskammersecretar Th.Droop-Bielefeld uber- 
tragen worden.

Aus dem gedruckt vorgelegten Jahresbericht des 
Ausschusses entnehmen wir, dafs der Verein keine 
der wirthschaftlichen Zeitfragen hat unberucksichtigt 
an sich Yoriibergehen lassen.

Bezuglich der Yerwendung eines Kassenuber- 
sehusses beschliefst die Versammlung, einen Theil 
desselben zur Bestreitung der Kosten von Versuchen 
mit der Anwendung von F e r r o - S i l i c i u m  zu ver- 
wenden, welcbe auf einem Vereinswerke (wahrschein- 
lich in Gleiwitz) angestellt werden sollen.

Aus der Berathung uber die M a r k t l a g e  und 
die W a a r e n p r e i s e ,  in welcher von allen Seiten 
eine bedeutende Yermehrung der Nachfrage constatirt 
wurde, ging eine mitEinstimmigkeit angenommene Re- 
solution hervor, worin gesagt wird, dafs dieSteigerung 
der Rohmaterialienpreise eine angemessene Erhohung 
der Gufswaarenpreise ais angezeigt erscheinen lasso 
und daher die Generalversammlung ihre Ansicht da- 
hin ausspreche, dafs eine Preiserhohung bei der 
gegenwartig gunstigen Lage der Absatzverhaltnisse bis 
Ende dieses Jahres unter der Yoraussetzung eines ein- 
miithigen Yorgehens der Werke zu ermogliclien sein 
werde, um so mehr, ais die Abnebmerkreise durch 
das Vorgelien der Walzwerke auf eine Preiserhohung 
fur Gufswaaren vorbereitet seien. Dem Ausschufs 
wurde der Auftrag ertheilt, die Yereinsgruppen zu 
entsprecliender Beschlufsnahme anzuregen.

In einem langeren, mit grofsem Beifall aufge- 
nommenen Yortrage berichtete Hr. Director K o h 1- 
schu t t e r  aus Norden in Ostfriesland uber den B au  
u n d  d ie  Ei n r i c h t u n g  Yon A r b e i t e r h a u s e r n .

In der Heimathstadt des Vortragenden waren die 
Wolinungsverhaltnisse der Arbeiter nach und nach 
unertraglich geworden. Die Leute waren in kleine, 
feuchte und unwohnliohe Riiume eingepfercht; die 
Wohnstube mufste zugleich ais Kuchę und Stallung 
fur Ziegen und Schafe benutzt werden, und der an- 
stofsende Alkoven diente sowohl ais Scldafraum fur 
die ganze Familie, wie auch ais Keller. Dabei betrug 
der Preis einer solehen Wohnung 32 bis 36 Thaler. 
Fur Bechnung des von dem Bedner geleiteten Werks 
wurden nun Arbeiterwohnungen. gebaut, welche den 
Leuten eine gesunde, wohnliche Heimstatte zu billigem 
Preise bieten. Die beim Bau angelegten Kapitalien 
verzinsen sich durch die Wohnungsmiethe mit 6 %, 
so dafs also dem Werke keinerlei Last aus der An- 
lage erwachst, In der Besprechung des Yortrags be- 
fiirwortete Hr. Schultz die Ansassjgmaehung der Ar

beiter auf dem Lande und schlug ais Mittel zur Er- 
leichterung derselben die Befreiung der Arbeiter von 
allen Lasten vor, die den Erwerb und Hesitz eines 
eigenen Hauses erschweren, namentlich also die Be
freiung von der Grund- und Gebaudesteuer u. s. w. 
Dieser Gedanke fand in der Versammlung 'beifiillige 
Aufnahme.

Der Gesehaftsfuhrer des Yereins, Hr. Droop, sprach 
uber die Al ters- und I nva l  id enve rso rgungde r  
Arbeiter.

Nach Ansicht des Redners werden sieli jedoch 
die Kosten ungleich bober stellen, ais man in Begie- 
rungskreisen annehme, da die Invaliditat durchschnitt- 
lich viel fruher eintritt, ais hier angenornmen wird. 
Die einem Artikel in den »preul'sischen JahrbOchern* 
gemiifs in Aussicht genommene Orgauisation auf 
Grundlage der bestehenden Unfall-Berufsgenossen- 
schaften ist nach Ansicht des Bedners nicht zu 
empfehlen; da manche dieser Genossenschaften za 
complicirt, andere jedoch zu einfach gestaltet und 
aufserdem im Laufo der Zeit Yerschiedene Miingel zu 
Tage getreten seien, so werde sich iiber kurz oder 
lang eine Umgestaltung der Berufsgenossenschaften 
ais unvermeidlich herausstellen. Die Industrie miisse 
wunschen, dafs man in einer Frage von so aufser- 
ordentlicher Trag.veite nach dem Grundsatz: Eile mit 
Weile! handeln m6ge. Yor allen Dingen musse man 
sich auf diesem Gebiet vor Mifserfolgen huten, denn 
jeder Mifserfolg der socialen Gesetzgebung erzeuge 
IJnzufriedenheit und fOrdere die staatsgefahrlichen Be- 
strebungen. Uebrigens geht aus den liereits einge- 
gangenen Antworten auf die vom Vorstand an die 
Mitglieder versandten Fragebogen hervor, dafs auf 15 
dem Yerein angehorenden Werken bereits eine Alters- 
versorgung besteht.

Zu dem vorletzten Gegenstand der Tagesordnung: 
M i t t h e i l u n g e n  und An tr age aus Mi tgl ieder- 
k r e i s e n ,  beriebten melirere Theilnehmer Ober ihre 
Erfahrungen bei Anwendung Lurniaiinscher, Her- 
bertzscherund Ibriiggcrscher G u p o  15fen.  Hr. Berg
rath J u n g s t  erwiilint, dafs er den fruher befolgten 
Grundsatz, mSglichst viel Kohlen zu sparen, aufgegeben 
habe. Nach seinen Erfahrungen sei die Behauptung, 
dafs bei dem Lurmannschen Ofen eine aufserordent- 
liclie Kohlenersparnifs zuerzielen sei, nicht zutrellend; 
das Eisen sei bedeutend besser geworden und der 
ProcentsaLz an Ausschufs ganz erheblich gesunken, 
seitdein man bei dem Betriebe nicht mehr aut Kohlen
ersparnifs sehe.

Hr, Ingenieur S ah le r :  Es werde mit dem Her- 
berlzscheii Ofen in dem Etablissement der Firma
F. A. Herbertz zu Koln bereits seit 3 Jahren gear- 
beitet. Der Ofen habe wahrend dieser Zeit alle 
Pliasen der Entwicklung durchgemacht. Die Erfolge 
seien derartige, wie sie bei keinern der Oefen anderer 
Systeme zu erzielen seien. Wegfall jeder maschinellen 
Einricbtung und keinerlei Auswurf seien Vortheile, 
die sofort ins Auge springen. Bei einmaliger Koks- 
fullung Jbedurfe der Ofen 5% Satzkoks und ergebe 
eine Abbraudersparung gegenuber den Oefen mit ge- 
prefstemWind von 3 bis b%. Der wesentlichsle Yor- 
theil des Herbertzschen Ofens liege indessen haupt- 
sachlich in der Erzeugung eines dichten und weichen 
Gusses, auch aus geringen Boheisenmarken, was darin 
seinen Grund habe, dafs durch die gleichmafsige, rings 
um den Schacht gehende Oeffnung fur die Luftein- 
slromung die aufsere atmospharische Luft mit ganz 
geringer Spannung in den Ofen trete, die Koks dicht 
uber der Lufteinstr3mungs- Oeffnung unter Bildung 
von Kohlensaure zur Yerbrennung bringe und ein 
Schmelzen des Eisens, unter inOglichst geringer Enl- 
ziehung von Kohlenstoff und Silicium, berbeifuhre. 
Das Eisen werde nicht, wie bei anderen Oefen, bereits 
im oberen Theile des Schachtes tropfbar ilussig, son
dern gelange, gut Yorgewarmt, in die sehr tief liegende
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Schmelzzone, und. oline stark oxydirenden Winden 
ausgesetzt zu sein, von da tiilzig geschmolzen in den 
Sammelraum. Der Kohlenvei’brauch zur Erzeugung 
des Dampfes sei s. Z. bei- Gehr. Sulzer in Ludwigs- 
hafen auf das gewissenhafteste festgesetzt worden, und 
es seien demnach bei 8 faeher Verdampfung des 
Kessels 1,80 kg Kohlen erforderlich, um 100 kg Eisen 
zu schmelzen, was einem Betriebe mit geprefstem 
Windę annahernd entsprcche. Die Leistungsiahigkeit 
dieses Ofens sei bei continuirlichem Betriebe eine un- 
beschrankte und sclunelze gegenwartig ein Ofen bei 
der Isselburger Hutte stundlich 4- bis 5000 kg Eisen 
herunter. interessante Versucbe habe Hedner vor 
kurzem mit erhitzier Luft gemacht. Die einstromende 
Luft wurde durcli den Ofen selbst auf 400° G. voige- 
warmt und man war dadurch in der Lage, nicht nur 
Stahl, sondern auch Schmiedeisen ohne jeglichen 
Zusatz sehr hitzig und dfinnfldssig zu schmelzen.

Frh.  von  M a n t e u f f e l : Bei dem gegen fruhere 
Jahre ganz bedeutenden Ruckgang der Gufswaaren- 
preise miisse das Bestreben darauf gerichtet sein, 
den Giefsereibetrieb nach Moglichkeit rationell und 
billig zu gestalten, und um dies zu erreichen, sei es 
ganz besonders wesentlich, den Yerbrauch von Breun- 
material bei dem Schmelzen des Eisens m8glichst 
niedrig zu halten. Unter den neueren dahin zielenden 
Gonstructionen von Cupolofen zeichnen sich ganz be
sonders die von F- A. Herbertz und von Greiner und 
Erpf aus. Auf dem Eisenwerk Lauchhammer sei neuer
dings ein solcher Herbertz-Ofen mit einer stundlichen 
Schmelzleistung von 3- bis 4000 kg im Betriebe und 
ergebe sehr betriedigende Resultate. Ein grofser Vor- 
theil dieses Ofens bestehe darin, dafs er sehr gleich
mafsig arbeite und das Eisen schon nach hOcbstens 
10 Minuten nach Anlassen des Dampfstrahls ge- 
schmolzen in den Herd komme und dann ohne Unter- 
brechung in den Herd tropie; das Eisen sei dabei 
sehr hitzig und rein, der Koksverbrauch ein wesent
lich yerminderter. Es lassen sich in diesen Oefen 
auch geringwerthigere Hoheisensorten yerschmelzen 
und der daraus erzeugte Gufs sei durchweg, auch in 
den kleinsten Gegenstanden, weich, leicht bearbeitbar 
und aufserst scharf in seinen Conturen. Auf dem 
ebenfalls der Actien-Gesellschaft Lauchhammer ge- 
hOrigen Eisenwerk GrOditz bei Riesa sei andererseits 
seit Januar d. J. ein Cupolofen, ausgefiihrt nach dem 
System G r e i n e r  und Erp f*  und nach den Angaben 
des Ingenieurs L i i r m a n n  in Osnabruck, mit bestein 
Erfolg im Betriebe, so dafs augenblicklich noch ein 
zweiter derartiger Ofen eingerichtet werde. Wenn 
nun zur Erzielung einer rationellen Ausnutzung des 
Brennmaterials erforderlich sei, dafs alle brennbareu 
Bestandtheile desselben aucli wirklich verbrannt wer- 
den, so sei dies bei den Cupolofen alterer Form ent- 
schieden nicht der Fali, es gehen bei diesen im Gegen- 
theil eine grofse Menge brennbarer Gase uuverbrannt 
verloren. Es habe dies haupts&ehlich daran gelegen, 
dafs diese alten Oefen stets nur e i ne  henutzte Uusen- 
reihe, oft nur zwei oder sogar nur eine Duse hatten. 
Gerade diesem Uebelstande haben die Oefen von 
Greiner und Erpf ganz wesentlich abgeholien, indem 
sich aufser der unteren Dnsenreibe, dereń 5 bis 6 im 
Kreise rundum angebrachte OelTnungen eine Weite 
von 100 bis 125 mm haben, ani Ofen aufsen eine 
ganze Spirale von kleinen sogenannten Oberwinddusen 
befinde, die 25 mm Durchmesser haben und dereń 
Zahl 12 bis 18 hetrage. Dadurch nun, dafs diese 
Dusen śpiralfOrmig um den Ofen laufen und derai tig 
in den Ofen einmunden, dafs die Gase von oberhalb 
der Schmelzzone an bis zu einer Hohe von etwa 2,00 m 
von der Sohle ab stets, und zwar rundum, von irgend 
einer Seite Zufuhr an Luft erhalten. werde bewirkt, 
dafs die yon unten aufsteigenden Gase fast bis zum

* Yergl. *Stahl und Eisen* 1886, Seite 96.

Verlassen der Eisen- und Koksschichten die zum Ver- 
brcnnen nothige Luft zugefuhrt erhalten, so dafs fast 
alle hrennbaren Gase auch wirklich yerbrannt werden. 
Die* Hohe des in GrOditz aufgestellten Ofens hetrage 
von der Abstichsohle bis zur EinwurfOffnung 4,50 m, 
der Ofen habe eine untere Dusenreilie von 6 Stuck 
zu 125 mm Durchmesser und eine obere von 15 Stuck 
zu 25 mm Durchmesser, diese letzteren werden, un- 
abhangig vom unteren Gebliise, auf besonderen Wind- 
druck regulirt. Es werden taglich 24 000 bis 32 000 kg 
Roheisen durchgeschrnolzen, die Maximalleistung he
trage 40 000 kg und dabei sei das Eisen stets sehr 
hitzig und bestens brauchbar. Die Ersparnifs an Koks 
betrage etwa 25 %.

Berg- und Huttenm&nnischer Verein 
fiir Steiermark und KSrnthen.

Die General- und Wanderyersammlung fand (ent- 
nehinen wir der »Oesterr..ung. Montan- und Metallind- 
Ztg.«) am 8. September in Klagenfurt unter dem 
Yorsitze des Vereinsprasidenten, Bergrath H. H in ter- 
hu b e r ,  stalt. Nachdem derselbe die Generalversamm- 
lung mit einer kurzeń Ansprache begriifst und eróffnet 
hatte,gelangte durch den Yereinssecretar E. Pu r tscher 
der Jahresbericht iiber die Yereinsthatigkeit und der 
Rechenschaftsbericht iiber den Medaillenfonds zur 
Yerlesung, welche zur befdedigenden Kenntnifs ge
nommen wurden. An dieselbe reihte sich ein lelir- 
reicher Yortrag des fur die Interessen des Eisen- 
huttenwęsęns unermudlich thatigen Pi-ofessors Josef von 
Ehrenwerth von der Bergakademie in Leoben, der, 
anknupfeud an einen von ihm im Vorjahre dort ge- 
haltenen Yortrag uber: „Die Ziele und Wege der 
alpinen Eisen-Industrie“ sprach und allseiligen Beifall 
fand. Einzu'eiterVortragdesSecretars K.Kogler ausWien 
uber: „Die Altersversorgungsfrage der Montanbeam- 
ten“ mufste leider entfallen, da der Yortragende wegen 
Zugsverspatupg nicht mehr rechtzeitig eintreffen konnte. 
Am Freitag, den 9. Sept., fulir man nach Prayali. Nach 
einem von der Gewcrkschaft im Freien arrangirten 
Fruhschoppen fuhren die Kohlenbergleute unter der 
Leitung von Bergrath Seeland und Bergyerwalter 
Haller in die Gruben von Liescha, wahrend die Hutten- 
leute, gefnhrt vou Director Hupfeld und Hutten-In- 
genieur Sattmann, nach der neuen grofsartigen Walz- 
werksanlage zogen. Dort wurde ihnen Gelegenheit, 
eine Bessemerchai^e, sowie das Auswalzen der neu- 
artigen hochkantigen Tramwayschienen und fast 3000 kg 
schwerer und 28 mm dicker Locomotiy-Rahmenbleche 
mit der 2000pferdekraftigen Walzenzugmaschine zu 
sehen.

Bruks-Societeten.
(Schweden.)

Bei der am 8. Juni 1886 in S t o c k h o lm  statt- 
gefunderen Zusammenkunft der schwedischen Montan- 
interessenten (Bruks-Societeten) stand unter anderen 
auch die Frage zur Yerhandlung, welche Resultate hat 
man bei Yerwendung von E rz im  M a r t i n  p ro ce f s  
gewonnen und wie yerhalt sich das hierbei gefallene 
Product im Vergleich zu solchem, welches bei alloi- 
niger Yerwendung yon Schrott erzielt wird ?

Es aufserte sich hierzu nur Hr. O d e l s t j e r n a ,  
zur Zeit wohl der berufenste Martinschmelzer Schwe- 
dens, wie folgt: Die technischen Resultate stellen sich 
nach langerer Erfahrung so, dafs, wenn wenigstens
62 procentiges Erz ais Frischmittel yerwendet' wird, 
davon gewohnlich 18 bis 19 kg auf 100 kg Roheisen 
erforderlich werden; man orliait alsdann mit diesen 
100 kg Roheisen 96 his 97 kg Blocke oder 99 bis 

i 100 kg BlOcke und Schrott zusammen. Zwei Ghargen
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mit Erz beanspruchen so viel Zeit wie 2‘/s Chargen mit 
Schrott und 25 % Brennmaterial und Arbeitslohne 
mehr.

Die Okonomischen Hesultate beider Verfahren 
wiederutn sind abhangig vom VerhSltnisse der Preise 
vori Schrott, Roheisen und Erz zu einander bei den 
veischiedenen Martinwerken; es liifst sieli deshałb 
auch fur dieselben keine allgemeine gultige Regel 
aufstellen. Gleichwohl beginnt man auch auf don 
Werken, welchen reichlich Schrott zur Verf'iigung 
steht, immer melir gegen Schlufs des Processes das 
Bad mittelst Erz fertig zu frisehen, so, dafs man das
selbe, nachdem der Kohlegehalt mit Schrott bis etwa
0,5 % iiber den im Producte verlangten herabgc- 
bracht, nach Zusatz einiger Schaufeln Erz bis zum 
beabsichtigten Hiirtegrad herabkochen lafst. Man er- 
li9.lt dabei nicht allein ein gleichmafsigeres und war- 
meres Product, sondern beschleunigt den Procefs auch 
mehr ais beim Zusatz von Schrott.

Dies scheint allerdings der vorher gemachten 
Zeitangabe zu widersprechen, es beruht aber einfacli 
darauf, dafs eino Sclirottcharge nur eine ganz schwache 
Schlackendecke giebt, die die volle Einwirkung des 
Erzzusatzes nicht hindert, wogegen beim reinen Erz- 
procefs die Charge so stark mit durch aus dem Ofen- 
iutter geloster Kieselsaure saurer Schlacke bedeckt ist, 
dafs die zuletzt eingetragenen Erzsatze eine viel weniger 
frischende Wirkung Oben, ais wenn sie zu einem ver- 
hilltnifsmafsig schlackehfreien Bade kotrimen.

Im Auslande wendet man. jetzt zuweilen Chromerz 
ais Futter von Martinofen an und stampft, bezw. mauert 
Herd und Wandę daraus auf. Dieses diirfte den Erz- 
procefs sehr begunstigen, weil dadurch Erzaufgang 
und Chargendauer sicher bedeutend verringert werden, 
denn das eingetragene Eisenerz hat dann nur noch 
die Kieselaure des Roheisens aufzunelimen.

Was die durch die Teischiedenen Methoden er- 
langten Producte angeht, so erhalt man beim Erz- 
frischeti ein weit- warmeres Metali, ais heim reinen 
Schrottprocefs, sofern beide gleich sorgsam vollfuhrt 
werden; aufserdem scheint der Erzprocefs meist ein 
gleichmafsigeresProductzu liefern. Dies erklart sich durch 
die allen alten Martinsćhmelzern bekannte Thatsache, 
dafs, wenn man bei einer Schrottcharge bis zum 
Schlusse Schrott zuselzt und das Bad nicht zuletzt 
noch eine Weile vor dem Abstich kochen lafst, alle- 
zeit ein ungleiclmiafsiges Product resultirt, bei dem 
die Schmiedeprobe einen sicheren Anhalt nicht ge- 
wahrt. Beim Erzprocesse hingegen kocht das Bad 
von Anfang an nieder und mufs deshałb stets eine 
gieichmSfsige Waare liefern, was bei der theilweise 
auf Verdunnung begruudeten Schrottmetliode keines- 
wegs in gleichem Grade der Fali ist.

Im weiteren Verlauf-; der Zusaminenkunft wurde 
alsdann die Frage erórtert: Ist es gegłuckt, b lasen- 
f r e i e r e  B locke  herzustellen, und was mufs beim 
Gusse und sonst zur Erreichung dieses Zieles beob- 
achtet werden? Auch hierzu aufserte sich Hr. 
O d e l s t j e r n a  etwa folgendermafsen:

Je warmer der Gang im Martinofen, desto weniger 
Gase nimmt im allgemeinen das Bad auf und desto 
blasenfreier fallen die Blocke. Dies erklart sieli da
durch, dafs, wenn Niederschmelzen und Frisehen bei 
hoher Temperatur sieli Yolłziehen, ein ganz erheb-

licher Theil des Kieselgehalts bis zum Schlusse im Roh
eisen bleibt. Oft wenn der Kieselgehalt des Roheisens 
1 % betrug, die Hitze wahrend der Charge hoch und der 
Kohlegehalt 0,75 % oder mehr war, hatten dio Blocke 
nachder Erkaltung vollkommen dichten Bruch. Die Ana
lyse wies bei BlOcken solcher Chargen 0,62 und 0,58% 
Kiesel nach; in ersterem Falle hatte der Kieselgehalt 
im Roheisen 1,75%, im letzteren 1,31% betragen.

Bei einem Mai tinwerke war die Dauer der Chargen 
des einen Schmelzers lange Zeit hindureh 1 his 1,5 
Stunden kurzer ais bei dem andern. weil er sowohl 
Einschmelzen wie Frisehen bei mOglichst niedniger 
Temperatur verlaufen liefs und erst gegen Ende 
der Charge die erreichbar hdchste Hitze gab; der 
andere Schmelzer dagegen hielt permanent auf 
hohe Temperatur im Ofen. Die Chargen des ersteren 
lieferten dann auch immer sehr steigende Blocke, 
weil die hohe Endtemperatur die voni Metalle aufge- 
nommene Gasmenge niciit yerminderte, sondern bei 
genugend langer Dauer das Metali nur uberwarm 
machte, so dafs es wahrend der ersten 5 Minuten 
zwar in den Coąuillen ruhig stand, dann aber um so 
schlimmer stieg. Bei niedrigen Ha|fegraden erhielt 
man denn stets holile Iilocke, wogegen die Chargen 
des andern Schmelzers fast immer beim Giefsen 
ruhig blieben.

Ein Kieselgehalt des Roheisens von 1 % und 
mehr fur weiches Martinmetall uud von 0,5 bis 0,75 % 
fur hartes ist immer recht passend, denn man erhalt 
dabei ein warmes Bad und kann mit hoher Temperatur 
arbeiten, ohne dafs Kiesel im Stahle zuruckbleibt.

Was weiter die Blasen der Bl5cke angeht, so ist 
wohl nicht gerade der dichteste Stahl auch immer 
der beste, selbst wenn die Dichtigkeit nicht durcli 
zuruckgebliebenen Kiesel herbeigefuhrt wird; dichter 
Stahl wird beim Auswalzen durch ungleichen Druck 
in den Kalibern leichter zerstOrt ais blasiger. Die 
Blasen durfen freilich niemals oxydirt sein oder sich 
an der Oberflache des Blockes befinden, denn in 
letztorem Falle entstehen Borste aut' den ausgewalzten 
Stangen oder, wenn der Błock auf Blech verarbeitet 
wird, Blatternarben.

Bilden sich bei einem etwas zu heifsen Metalle 
Oberflaclienblasen, so lafst man ein Product, welches 
lieim AbstiCłie zu heifs war, eine Wcile in der Pfanne 
abkuhlen, ł>evor man zum Gusse schreitet.

Findet sich anderseits bei der Probenahme gegen 
Schlufs des Processes, dafs das Bad so viele Gase 
en thal t, dafs in den Coąuillen steigendes Metali zu 
befurchten ist, so ist das beste und zuverlassigste Ver- 
faliren zur Beseitigung des Gasuberscłiusses, wenn 
nach Mafsgabe der Schmiedeprobe die Charge zum 
Abstiche fertig ist, sowohl die Gas-, wie die Luft- und 
die Schornsteinventile vollig zu schliefsen und den 
Ofen 10 bis 15 Minuten ruhig stehen zu lassen, hier
auf Manganeisen zuzusetzen, das Bad umzuruhren und 
abzustechen, die Ventile aber" erst dann wieder zu 
GITnen, wenn alles Metali aus dem Ofen abgelassen ist.

Bei verschiedenen Martinwerken ist dies Yerfahren 
von Hrn. Odelstjerna eingefuhrt worden und zwar 
jederzeit mit dem Erfolge, dafs selbst Eisen mit nur
0,1 % Kohle ruhig in den Coąuillen stand. (Nach 
Jernkont. annaler IV, 1887, bearbeitet von Dr. Leo.)

3
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Keforate und kleinere Mittlieilungen.

Grofse Flandrelibank.

Eine eigenartige Plandrehbank zum Drehen von 
Tbeilen bis zu 10 m im Durchmesser und bis zu
2,5 m Breite ist kOrzlich in der Fabrik von H an ie  1
& Lueg in Dusseldorf-Grafenberg in Thatigkeit ge- 
setzt worden. Die Drehbank ist, wie das beistehende 
Bildchen zeigt, entgegen der ublichen Anordnung, mit 
liorizontal liegender Planscheibe, welche sich nur 
wenig uber den Fufsboden der Werkstatt erhebt, aus- 
gefuhrt w'orden. Die Planscheibe liat 4 m Durch
messer nnd wird in der Mitte durch einen Spurzapfen 
und nahe ihrem aufseren Umfang durch einen 
Gleitring getragen und gefGhrt. Der Antrieb liegt 
unter der Planscheibe und ist mit Vermeidung von 
Schneckengetrieben, ausschliefslich durch Zahnriider 
bewerkstelligt. Der Spindelstock ist gleicb dem einer 
gewohnlichen grofsen Drehbank, und mit einein aus- 
schaltbaren Radervorgelege versehen. Die Ueber-

setzung im liadeworgelege ist bei eingeschaltetem 
Spindelstockvorgelege 1 : 500, bei ausgeschaltetem 
Spindelstockvorgelege noch 1:60. Die Antriebsriemen 
haben eine Breite von 180 mm.

Der Werkzeughalter besteht zunachst aus einem 
verticalen Stander, welcber auf der am Bankbett an- 
gegossenen horizontalen Fufsplatte verschiebbar ist, 
und zwei Supportscblitten triigt. An diesem verticalen 
Stander ist ein auf- und abschiebbarer horizontaler 
Arm angebraćht, welcher seinerseits wieder zwei 
Supportscblitten triigt.- Im ganzen konnen also bei 
entsprechenden Stiicken 4 Werkzeuge gleichzeitig in 
Arbeit treten. Die Anstellung aller Supports erfolgt 
von der Planscheibe aus durch Kettenzng und Klink- 
werke. Der borizontale Supportarm ist ruckwarts 
gegen eine passend aufgestelUe starkę Saule, durch 
eine schiebbare Zug- und Druckstutze abgestutzt, und 
gegen jede Yibralion gesiebert. Beim Auf- und Ab-

spannen kann der borizontale Arm nach Losung 
einiger Schrauben zur Seite gedreht werden, so dafs 
die Planscheibe ganz frei wird.

Die Bank gestattet, wie schon oben gesagt, bei
10 m Durchmesser eine Breite von 2,5 m fur die zu 
bearbeitenden Stucke. Diese grofse Breite kann auf 
Banken mit verticaler Planscheibe nur unter Zuhulfe- 
nahme eines Reitstockes und 'einer HOlfsachse gedreht 
werden, weil bei so grofser Breite der Stucke durch 
die grofse Entfernung des Schwerpunkles von der 
Planscheibe ein ruhiger Gang nur bei Benutzung \ 
obiger Hillfsmittel zu erzielen ist. Diese Mittel helfen i 
aber auch nur bis zu dem, von der Spitzenhóhe uber i 
dem Bett bedingten grSfsten Durchmesser, weil die ! 
vor den Planscheiben angebrachten Gruben seiten i 
mehr wie 1 m Breite haben. Wollte man diese

Bankę mit Gruben von 2,5 m Breite versehen, so 
wurden dieselben, wegen der nothwendigen schweren 
und langen yerschiębbaren Biinke fur die Supports 
sehr viel theurer und schwerfalliger werden, ais die 
Bank mit horizontaler Planscheibe.

Die neue Drehbank erinOgliclit es, Rillenscheiben 
mit 32 Rillen in einer Breite zu drehen, es ist daher 
ein Zerlegen der Seheiben in zwei paraliele Halften, 
wie es jetzt bei solchen Breiten iiblich, des Drehens 
wegen nicht mehr nothig.

Die Anordnung bedingt einen wesentlich ruhigeren 
und besseren Gang ais diejenige mit verticaler 
Planscheibe, und dies ermSglicht in Verbindung mit 
dem starken Yorgelege das Arbeiten mit mehr 
Stubien und starkeren Schnitten, also schnellere und 
billigere Arbeit. Das Gewicht des Stflckes hilft hier
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dasselbe auf der Planscheibe festhalten und die Vi- 
brationen vermindern, wahrend bei verlicaler Plan- 
scheibe die Wirkung entgegengesetzt ist. Ein weiterer 
Yortheil der horizontalen Planscheibe ist das bc- 
quemere und schnellere Aufspannen und Richten, 
welches bei Stucken, an weichen wenig zu bearbeiten 
ist, z. R. bei Schwungradern, an weichen nur die 
Nabe gcbohrt werden soli, auf der verticalen Plan- 
scbeibe oft mehr Zeit erfordert, ais das eigenlliche 
Arbeiten. Construction und AusfOhrung der Maschine 
stimmen aus der Fabrik von E. Schiefs in Dilssel- 
d o r f - O b c rb i l k ;  ais Muster diente eine altere, 
ahnliche aber kleinere Hank, in der Fabrik von 
Haniel & Lueg. Das Gesammtgewicht betragt etwa 
GO000 kg. Die Drehhank hat sich bereits bewahrt, 
sowohl beim Bearbeiten des in dem Bildchen sicht- 
baren Seilrades wie auch bei anderen grofsen Stucken.

Riemcr.

Grobe-Liirmann-Generntor.

Im Septemberheft wird Seite 676 mit Recht das 
E l em en  t a r  b u c h  der  Stein koli le nch em i e fur 
P r a k t i k e r  von F. Muck gelobt. Ich selie mich 
jedoch genOthigt, eine Stelle darin zu berichtigen. Es 
heifst Seite 59 in betreff der dort erwahntn Grobe- 
Lfirm a n n -G en e r a t o r e n :

„Das Ofensystem hat vor anderen den Yorzug, 
dafs es die Anwendung von sehr geringwerthi- 
ger Feinkohle gestattet; der allgemeirieren Ein- 
fuhrung dieser Oefen standen jedoch bis jetzt 
noch gewisse t e c hu i s che  Schw ie r i g-  
ke i t e n  im Wege/

Eingefuhrt sind die GrObe-LOrmann-Generatoren 
bis jetzt nur auf folgenden Glashutten:

1. Oldenburgische Glashulte, Actien-Gesellschaft in 
Oldenburg. (13 Generatoren.)

2. Hrn. Friedr. Wolff in Ibbenburen. (G General.)

3. HH. Wagner & Kom in Louisenthal bei Saar
brucken. (6 Generatoren.)

4. Glasfabrik Wittekind bei Minden. (3 Generatoren.)

5. HH. Foorcault, Frison & Co. in Dampremy bei 
Charleroi (1‘2 Generatoren).

Das sind zusammen 40 Grobe-Lurmann - Gene
ratoren.

Die Einfubrung dieser Generatoren in der Eisen
industrie ist bis jetzt durch die Legende yerhindert 
worden, dafs sich der mechanischen Beschickung 
Schwierigkeiten entgegenslelllen, und dafs die Con
struction der Entgasungsraume in hochkantigen 
Steinen unhaltbar sei.

Trotz reichlicher Reklame, und trotzdem mir 
viele Leiter grofser Eisen werke nahe befreundel und 
vor Allem wohlgesinnt sind, ist es mir infolge dieser 
Legende bis heute nicht gelungen, aufser einer Ein- 
tuhrung auf dem hiesigen Stahlwerk, eine fernere in 
der Eisenindustrie zu erreichen.

In Wirklichkeit geht, wie sieli Jeder uberzeugen 
konnte, auf obigen Glashutten, von denen einige seit 
7 Jahren dieselben Generatoren ohne wesentliche 
Reparaturen in regelmafsigem Betriebe haben, die 
Beschickung anstandslos, und geben diese Generatoren, 
infolge feiner, in Koks uingewandelter Kohlen, das 
billigste und best zusammengeselzte, also yortheil- 
hafteste Gas zur Erzeugung hoher Temperaturen, be
sonders auch wegen seiner hohen Eigenwarme.

Wenn auch diese Mittheilung, weil einmal die 
Legende verbreitet ist, wohl nicht zur Einfubrung der 
Grobe - Lurmann - Generatoren in der Eisenindustrie 
beitragen wird, so glaubte ich es doch nicht unter- 
lassen zu sollen, der Legende auch in diesem Falle 
entgegen zu treten.

Von den Fachlehrbuchern bespricht z. B. das Werk 
IKir res,  welches sich im letzt erschienenen Heft 
Seite 367 auch init Generatoren beschaftigt, die 
Grobe-Lurmann-Generatoren iiberhaupt nicht. Prof. 
Durre spart sich also die Erwiihnung derselben, ent
weder weil er dieselben fur unpraktisch oder ais 
abgethan ansieht.

Obige Glashutten erzeugen damit, und bei Ver- 
wendung des minderwerthigsten Brennmaterials, die 
hOchsten Temperaturen, wie sie nóthig sind, um mit 
Sand (Si O2) die Schwefelsaure (SO3) aus dem Glau- 
bersalz (NasSOj) und die Kohlensaure (CO 2; aus 
dem Mergel (CaCOa) auszutreiben und dunnflfissiges 
blankes Glas zu erzielen, Temperaturen, welche auch 
fur jede in der Eisenindustrie vorkommende Anforde- 
rung yollstandig genugen.

Osnabruck, den 24. September 1887.

Fritz  i r .  Lilrmann.

Ncbeiiproduelc bei der Koksdnrstellung.

Ilieruber schreibt die Handelskammer zu Bochum : 
Erwagt man, dafs der schwefelsaure Ammoniak ein 
hervorragendes stickstoffhaltiges Dungmittel fur die 
lian d w i rths c li a fl abgiebt und dafs jahrlich etwa 
200000 t Chilisalpeter im Werthe von etwa 40 Mili. 
Mark, aufserdem auch 72 000 t schwefelsaures Ammo
niak theils ais reine Waare, theils in Mischungen mit 
Phosphaten ais Dunger eingefuhrt wird, somil etwa 
5G Millionen Mark jahrlich fiir Dunger an das Ausland 
ausgegebeti werden, so leuehtet ein, eine wie hohe 
Bedeutung die Gewinnung einer ausreichenden Menge 
von schwefelsaurem Ammoniak in unserm Yaterlande 
in yolkswirthschaftlicher Beziehung hat. Durch die 
in Deutschland yorhandenen 14000 Koksofen wurden 
sich etwa 140 000 t schwefelsaures Ammoniak jahrlich 
erzeugen lassen, es wiirde also der grSfste Theil des 
Bedarfes der deutschen Landwirthschaft an Stickstoff- 
diin^er schon jetzt von dem heimiseben Gewerbe 
beschafft werden konnen, und aufserdem wurde die 
Umanderung der gewohnlichen Koksofen in solche, 
die fur den in Rede stehenden Zweck geeignet sind, 
der vaterlandischen Eisen-Industrie und anderen Ge- 
werbszweigen eine namhafte Summę yon Arbeit zu- 
weisen. Im Hinblick auf diese Sachlage ist es 
bemerkenswerth, dafs die Fabrik feuerfester Steine in 
Dahlhausen a. d. Ruhr in Gemeinschaft mit mehreren 
Rergbaugesellschaften und Kokereien eine Eingabe an 
den k8niglichen Minister fur Landwirthschaft, Domunen 
und Forsten geriebtet hat, in welcher die Bitte aus- 
gesprochen wurde, die vom Staate unterstutzten land- 
wirthschaftlichen Yersuchsanstalten auf die grofse 
Bedeutung aufmerksam zu machen, welche eine ver- 
mehrte Verwendung des schwefelsauren Ammoniaks 
ais Dungmittel fur die Landwirthschaft gewinnen kann, 
und Versuche dieser Anstalten zur Erforschung der 
giłnstigsten Verwendungsbedingungen des schwefel
sauren Ammoniaks allein und in Mischung mit Chili- 
salpeter zu yeranlassen und beziehungsweise durch 
besondere Unterstutzung zu fordem. Der Minister 
hat sich bereit erklart, diesem Anlrage Folgę zu geben, 
und sollen demgemafs von den Versuchsstationen der 
Monarchie yergleichende Dfingungsversuche mil Chili
salpeter, schwefelsaurem Ammoniak und mit geeigneten 
Mischungen beider StolTe unter den yerschiedenen in 
der Praxis yorkommenden Yerbaltnissen nach einem 
gemeinschaftlichen Piane yeranstaltet werden.
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Einfuhr ron Eisen nnd Eisenminren, Maschinen, 
Mctailen und Kohlen in Italien 18SÓ nnd 1885.

Milgetheilt vom Yerein deutscher Eisen* und Stahl-Industrieller 
durch Hrn. Ober-InspecŁor Trommer in Mailand.
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Tonnen Tonnen »0

Brueheisen, Feilspane etc.^Jgg® 115 705 
78 156

6S91
337

5,9
0,4

G u i's Ł , i s e n ..............................{ i i i

81 012 
54 579

4 145
1 398

5,1
2,5

R ohg u fs ............................{ l  885
13 459 
7 951

1 355 
1070

10,1
13,5

do. in verschiedenen 11886 4 235 1 095 25,7
F o rm e n ........................ \1S85 3 876 1 147 29,6

Roheisen und Stahl . . •{ jgg j 18 925 
13 495

4 261
3 963

22,5
29,4

Wal/.- und Sehmiedeisen /1886 103 192 40 433 39,2
(Stangen uber 5 mm.) \1885 74 429 25 746 34,6

do. do. / 1SS6 8 460 1 396 16,5
(Stangen unter 5 nim.)\1885 9 066 2 876 31,7

do. do. (Bleche/1886 15 0S7 3 673 24,3
von 4 mm und daruber.)\1885 13 603 2 92S 21,5

do. do. /1886 8 462 2 528 29,9
(Bleche unter 4 mm.) \1885 13 352 3 428 25,7

Grobe Stucke aus Schmied-/1.8S6 6 453 2 940 45,6
eisen, wie Anker . . .^1885 4 094 1 290 31,5

Rohre aus Sehmiedeisen u,\1Qsr
4 285 1230nicht geharlelem Stahl/ 2S,7

Eisenbahnschienen aus /1886 51 900 5 552 10,7
Eisen und Stahl . . .^1885 103 179 9 130 8,8

Eisen zweiler Fabrication,/ 1S86 15 905 5 261 33,1
e in fa c h .........................\1885 16 075 3 5S6 22.3

Eisen zweiter Fabrication,/1886 798 220 27,6
garnirt............................\18S5 553 80 14,5

Weifsblech in Tafeln . 6 437
7 175

87
17

1,3
0,2

Weifsblech, bearbeitet . 409 48 11,7
( looO 454 28 6,2

Stahl in Draht. Staben,/1SS6 941 73 7,8
Stangen, Tafeln etc.. . (1SS5 1 018 71 7,0

Stahl in Federn verschie-/1S86 674 250 37,1
dener A r te n ................ \1SS5 417 93 22,3

Stahl, anderweitig bear-/1886 295 39 13,2
b e ite t ............................ \1885 322 151 46,9

Messer . ............................ I J o l l 27 1 3,7
U 885 29 1 3,4

Sensen und Sicheln . . i * ™ 353 ' 82 23,2
\1S85 232 50 21,6

Werkzeuge, Instrumente f. /1SS6 6 433 1 286 20,0
Kunst, Handw. u. Agricult.\ 1885 6 430 1 264 19,7

Gewebe aus Eisen u. Stahl|J^g[’ 10
11

1
2

10,0
18,2

Festslehende Dampfma- /1886 1 952 454 23,3
schinen u. hydraul.Motoren\ 1SS5 925 251 27,1
Dampfmasehinen: Loco-/1886 4 562 1850 40,6

m o tiv e n , L o co m o b ile n  1SS5 6 170 1 889 30,6

Schiffsmaschinen . . . -{ |SS5
247 — —

Maschinen, nicht benannt,/lSS6 25 981 7 2SS 28,1
und Maschinentheile. -\1885 2S 943 6 857 23.7

Gasmesser mit Zubehor ’ {|gs5
71 6 8,4

Dampfkessel mit und ohne/18S6 
Sieder oder Yorwarmer\l885

644 261 40,5
1 048 379 36.2

( J
Wollkratzmaschinentheile ^ j^g?

78
91

18
9

23,1
9,9

Eisenbahnwagen fur Guter{j^|?
1558
1018

703
425

45,1
41,7

do. fur Personen | 583
180

459
50

7S.7
27.S

Steinkohlen und Koks
290 106 

2957657
34 012 
67 903

11,7
2.3

Knltsiigen mit Ricppels Drucksclialtrorrlchtung.

Die Metal lb earbeitung vermiltelst „Sage11 isl 
gpgenuber den bisher yorwiegend gebrauchlichen 
Yerfahren mit Meifsel, Scheermesser, Hobel- und 
Stofszahn u. s. w. eine aufserordentlich Yortheilhafte 
und ermoglicht in allen zulSssigen Fallen schonere 
Arbeit bei grofserer Schonung des Arbeitsstuekes mit 
sehr erheblich geringeren Kosten. Fur rotirende 
Kaltsagen ist in der Anwendung der Rieppelschen 
Druckschaltung (D. R. - P. Nr. 22201) eine sehr 
wesentliche, jetzt schon seit einigen Jahren mehrfach 
erprobte Verbesserung zu verzeiehnen, welche bei 
den damit ausgeriisteten Maschinen dic Leistung 
aufserordentlich steigert und den Betrieb durch 
grofsere Schonung der Siigeblatter yerbilligt.

Bei der bisherigen Schaltung mit Schaltspindel 
bleibt die Grofse der fur einen Arbeitsprocefs einge- 
stellten Nachschiebung wahrend der ganzen Dauer 
desselben constant und ist vollig unabhiingig von der 
Menge und Hiirle des loszulósenden Materials, von 
der grofseren oder geringeren Schneidefahigkeit des 
Sageblattes, also unabhangig von dem zwischen 
diesem und dem Arbeit?stiick an der Arbeitsstelle 
herrschenden Druck, dem Arbeitsdruck. Bei der 
Rieppelschen Druckschaltung dagegen , welche mit 
derselben Schaltspindel arbeitet, richtet sich die Grofse 
des Yorschubes lediglich nach dem Arbeitsdruck, 
dessen Hohe ganz nach Bedurfnifs eingestellt werden 
und alsdann nur innerhalb sehr enger Grenzen wech- 
seln kann; die Schaltung lost sieli sofort aus, wenn 
der Druck an der Arbeitsstelle sich uberhoht oder 
der Werkzeugtrager auf ein zufalliges Hindernifs 
stSlst, das ihm grofseren Widersland entgegensotzt, 
ais dem Yorgesebenen Arbeitsdruck entspriclit.

Die Einrichtung und Wirkung der Rieppelschen 
Druckschaltung an Kaltsagen ergeben sich aus fol- 
gendem. Die Schaltspindel ertheilt durch ihre 
Drehung in der am Trager der horizontalen Siigc- 
blattwelle befestiglen Schallmutter jenen den Vor- 
schub. Nun hat man ihr eine geringe Lfmgsver- 
schiebbarkeit ermoglicht und sie an ihrem einen 
Ende naeh der Schaltrichtung entsprechend dem 
zwischen den Sagezahnen und dem Arbeitsstuck be- 
absichtigten Druck, dem Arbeitsdruck , durch Federn 
oder Gewichtswirkung belastet. An ihrem andern 
Ende erfolgt ihr Antrieb durch Friclionsconuse, 
welche von der Maschine aus. eventuell auch von 
Hand aus bewegt werden und welche so gelagert 
sind, dafs die erwahnte Belastung der Spindel standig 
den Schlufs des Friclionsantriebes erstrebt. Kommt 
nun das Sageblatt in Thatigkeit, so wird die Schaltung 
gleichmafsig fortwirken, so lange der vorgesehene 
Arbeitsdruck nicht uberschritten wird; geschieht dieses 
aber nur um ein geringes, so erfolgt eine kleine 
Zuruckversehiebung der Schaltspindel entgegen der 
Schaltrichtung (hochstens bis zu einem lialben Milli- 
tneler), die Reibungsrader werden dementsprechend 
auseinander geruckt, ihre Kuppelung also unterbrochen, 
und es findet so lange kein Yorschub des Sageblattes 
mehr statt, bis durch dessen Thatigkeit der Arbeits
druck wieder genugend erniedrigt ist.

Die Belastung der Schaltspindel, der Arbeits- 
druckerzeuger, setzt sich zusammen aus dem eigent
lichen Arbeitsdruck, den Reibungswiderstanden des 
Sagesehlittens, der zum Schlufs des Frictionsantriebes 
nOthigen axialen Pressung und aus allenfallsigen Ge- 
wichtswiikungen von Maschinentheilen.

Das Anpassen des Vorschubes an den Arbeits
druck steigert nun die Leistungsfahigkeit der Kalt
sagen ganz aufserordentlich, was namentlich beim 
Zertrennen von Staben mit sehr ungleichmafsigem 
Profil besonders augenfallig wird. Wahrend bei sol
chen Bearbeitungen mit der bisherigen Spindel- 
schaltung die Einstellung nach der grofsten Hohe des 
Querschnittes geschehen mufs, die Sage dann aber 
in den niedrigeren SchnitthOhen, welche meist die
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D«Uil tur KisenkalLsiga

Sageblatter von 500 bis 750 mm Durchmesser und 
1000 min Schnittlange mit einem Sageschlitten und 
sodann mit zwei solchen, welche gleichzeitig arbeiten. 
endlich eine ganz schwere mit einem Blatte von 
1400 mm Durchmesser und 2000 mm Schnittlange 
zum Zertrennen von Panzerplatten, iiberhaupt zum 
Bearbeiten von Platten, Staben, Wellen und Maschinen- 
theilen in Starken bis zu 600 bis 700 mm. Am 
Sageblatt ist hier der aufsere schneidende Zahnkranz 
aufgesetzt.

Bevn]lmachtigter des Erfinders isl Ingenieur
G. Thorsen in M u n che n .

Ancrkeniiuiig deutscher Industrie im Auslande.

Der H oe rde r  Bergwerks- un d  Hii tten- 
V e re i n  hat auf der internationalen maritimen Aus- 
stellung zu Havre  Proben seines Stahlschiffbau- 
Materials ausgestellt, welche unter Aufjiclit des 
vereideten Experten des Bureau Veritas, Hrn. In
genieur Kruf t,  den laufenden Materiallieferungen ent- 
nommen waren. Die Jury der internationalen Aus
stellung hat darauf dem Hoerder Verein fur die von 
ihm hergestellte vorzugliche Qualitat in Schiffbau- 
material die grofse goldene Medaille zuerkannt.

grofsere Ausdehnung nach der Schnittlange haben, 
nicht voll beschaftigt, ihre Leistung also sehr herab- 
gemindert ist, wird hei der Bieppelschen Druckschal- 
tung der Vorschub nach dei schwachsten Stelle des 
Profils bemessen. Wachst nun der Widerśtand beim 
Eindringen des Sageldattes in starkere Partieen, so 
reducirl sich die Nachstellung ganz sclbstthatig, so 
dafs die Kaltsage immer ganz ausgenutzt wird, nie 
aber uberlastet werden kann. Die Mehrleistung be
tragt beim Zerscbneiden von Winkęln, Doppel-T-Eisen, 
Eisenbahnschienen u. s. w. 60 bis 70 %■ Aber auch 
in einfachen Platten ist die Leistungslaliigkeit 30 bis 
40 % grofser, weil die Zahne gleichmafsig zutn An- 
grilT kommen und sich die entsprechende Schaltung 
fur jede Plattendicke von selbst ergiebt.

Zu den grofsen Yorzflgen der Arbeitsschnelligkeit, 
des sicheren Betriebes und des automalisch unfehl- 
baren Yorschneideris bis zu jedem beliebigen Punkt 
der gesammten Schnittlange kommt noch hinzu, dafs 
die Sageblatter infolge des eben erwahnten gleich- 
mafsigen Angriffes der Zahne mehr geschont werden, 
also weniger oft Schiłrfung erfordern , und dafs auch 
etwas unrund laufende auf ihrem ganzen Umfange 
zur Arbeit gelangen. —

Die Werkzeugmasćhinenfabrik von H e i n r i c h  
Ehrha rd t  in Dusseldorf bant Kaltsagen mit Rieppel- 
scher Druckschaltung in drei Ausfuhrungen, fur

Marktbericht.

Dusseldorf, don 30. September 1887.

Im Eisen- und Stahlgescliaft ist insofern keine 
Aenderung eiugetreten, ais die gunstigc Lage fortbe- 
steht und es sich immer mehr herausstellt, dafs die 
Bewegung auf dem deulschen Markte eine durchaus 
selbftstiindige ist und dafs die Schwankungen auf 
den auslandischen Markten hdchstens die Borsen- 
speculation beeinflussen konnen, die Lage der Pro
duction und des wirklichen Handels mit Erzeugnissen 
der deutschen Eisen- und Stahlindustrie aber weiter 
nicht beruhren. Die Nachfrage ist fortgesetzt rege 
und die Beschaftigung der Werke durchaus be- 
friedigend, auf einigen Gebieten sogar aufserordentlich 
stark, so dafs mit Anspannung aller Krafte gearbeitet 
werden mufs.

Auf dem K o h l e n m a r k t  hat sich, wie alljahr- 
lich, so auch im Laufe dieses Monats eine lebhafte 
Frage fur Hausbrandkohle eingestellt, die nicht ohne 
gunstigen Einflufs auf die Gesammthaltung des Ge-

sehafts gebliehen ist. Ganz besonders stark begehrt 
sind magere Nufskohlen , wie uberhaupt Separations- 
producte, dereń Preise sich nicht unwesenllich ge- 
hoben haben. Gleichfalls zu steigenden Preisen sind 
Kokskohlen und Koks sehr stark gefragt, denn in 
einzelnen Sorten kann, infolge des lehhaften Ganges 
der Hochofenindustrie, der Bedarf kaum befiiedigt 
werden und da der flotte Betrieb der Werke im all
gemeinen den Kohlenverbrauch wesentlich gesteigert 
hat, so haben die Versandziffern der Zechen die
jenigen des vorigen Jahres bereits bedeutend uber- 
stiegen.

Fur Erze ist lebhafte Frage vorhanden und die 
Preise bewegen sich in aufsteigender Riehtung.

Der Rol i  e i s e n m a rk t  bleibt aufserordentlich 
fest und die geringen Vorrathe haben auch im Laufe 
des Monats August wieder eine erhebliche Vermin- 
derung erfahren.

Die von 20 Werken vorliegende Statistik ergiebt 
folgendes Resultat:
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Vorrathe an den HochSfen:

Knde Juli

Toim cn

Qualitats-Puddeleisen einsehliefs-
lich Spiegeleisen....................  29 405

Ordinares Puddeleisen . . . .  2761
Bessemereisen.............................. 34 102
Thom ase isen ..............................  4 703

Summa 70 971

Ende August

25 640 
3 062 

30 833 
3 849

63 384

Die von 9 Hochofen werken gegebene Statistik 
fur G ic  f s e r e i r o  li e i s en  ergiebt folgende Ziffern:

Yorrath an den Hochofen:

Endo Juli. Ende August.

Tonnen Tonnen

No. 1................... 11 867 10 834
» II................ 6 301 6 970
» 111..................  8 073 7 774

Summa ‘26 241 25 578

Ende August waren auf Lieferung fest abge- 
scblossen bezuglich Giefsereiroheisen:

No. 1................. 47 780 t
» II ................. 6 310 t
» III................. 12 950 t

Der Yertrieb in Giefserei-Roheisen ist im laufen- 
den Monat wesentlich gesticgen und da auch die
Nachfrage starker geworden is t, so darf man an-
nelunen, dafs das Geschaft in dieser Roheisensorte 
an Lebhaftigkeit noch weiter zunelimen und zu einer 
baldigen Erhohung der jetzt bestehenden Preise Ver- 
anlassung geben wird.

Bezuglich des Slab-(Handels-J eisen-Ge- 
s cha f t s  erffdlt die, von dem Verbande Rheinisch- 
Westfalischer Walzwerke errichtete Yerkaufsstelle in 
Dortmund alle Erwarlungen, welche bezuglich der- 
sclben gesagt wurden und die.Ueberzeugung von dcm 
hohen Werthe der getroflenen Einrichtung hat sich 
boi den Verbandsmitgliedern bereits so tief einge- 
wurzelt, dafs mit Sicherheit demnachst die Festigung 
des Yerbandes auf langere, ais bisher Yorgesehene 
Zeit, zu erwarten ist. Wie die Zcitungen bereits be- 
richtet haben, berechtigt der Yerlauf der am 10. d. 
M. stattgehabten Gonferenz der Delegirten der 4 
Gruppen zu der Erwartung, dafs die allgenieine Yer- 
einigung demnachst in Kraft treten wird. In den 
nachsten Tagen treffen die von den Gruppen ernannten 
Gommissionsmitglieder hier ein, um die Specialfragen 
zu regeln; an den erforderlichen Yorarbeiten wird 
liier bereits eifrig gearbeitet. Mit dem Zustande- 
kommen der allgemeinen Yereinigung werden natur- 
lich die noch sehr niedrigen Zonenpreise fur die 
Grenzbezh ke der einzelnen Gruppen, in denen bisher 
der heftigśte Kampf unter denselben stattfand, ihr 
Ende erreichen. Die hauptsaehlkhsten principiellen 
Grundlagen der Yereinigung und der Wege, auf denen 
die Yorgesteckten Ziele erreicht werden sollen, zu 
erkennen, ist nicht Jederinanns Sache.^In unserm 
letzten Berichte scbrieben wir, dafs die Handler An- 
strengungen machen, um sieli bis in das Frflhjahr 
nachsten Jahres zu decken. Wir sagten dann weiter: 
„Diesen Anfragen gegenuber, bewahrte die Yerkaufs- 
stellu aber eine grofse Zuriickhaltung, da es in  
ih rem woh l  v e r s t a n d e n e n  In tero sse l iegt ,  
den n a t u r l i c h e n  P roce f s ,  n a ch  w e l c h e m  
s ic h  das in  den  H a n d e n  de r  H 5nd 1 er be- 
f i n d l i c h e  Q u a n t u m  Yon Tag zu Tag ver-

m in d e r t ,  n i c h t  du rch  die T h a t i g u n g  n eue r  
Ab sch lu sse  zu s t6 ren .“ Es ist wohl nur dem 
mangelnden Yerstandnifs fur das Wesen des Yerban
des zuzuschreiben, wenn ein grofses rheinisches Blatt 
den Beschlufs der Delegirtenconferenz vom 10. d. M., 
Abscbliisse an Handler Yorlaufig uber den 31. De- 
cember d. J. hinaus nicht zu thatigen, ais eine Auf- 
forderung an dieselben deuten konnte, bis dahin noch 
so viel ais m5glich abzuschliefsen. Dem gegenuber kon- 
nen wirbestimmtversichern, dafs dieVerkaufsstelle fort- 
fahrt, die Abschlusse mit Handlem so viel ais irgend 
thunlich zu beschranken, um den in unserm vorigen Be- 
richte angedeuteten Gesundungsprocefs, imlnteresse des 
Geschaftes, zu beschleunigen. Zu der bisher monatlich 
aufgestellten Statistik wurden Beitrage auch von den 
mitteldeutschen Werken und denen an der Saar und 
Mosel geliefert. Die hierbei ermittelten Ziffern konnen 
sich demgemafs in keiner Weise mit den Zalilen 
decken, welche Yon Zeit zu Zeit uber die Besultate 
der Verkaufsstelle in die Oeffentlichkeit gelangen und 
daher leicht zu Mifsverstandnissen und falśchen Schluls- 
folgerungen Veranlassung geben. Der Yerband der 
rheinisch - westfalischen Walzwerke hat daher be- 
schlossen, die Sarumlung der bisherigen Statistik aufzu- 
geben: er konnte dies um so mehr thuri, da die Yer- 
waltung der Yerkaufśstelle sich in dem Besitz alles 
Materials befindet, um den Mitgliedern des Verbandes 
die erforderlichen statistischen Mittheilungen aufserst 
genau machen zu konnen.

In groben BI ech en hat sich die Beschaftigung 
der Werke in letzter Zeit wesentlich gehoben, wahrend 
die lebhafte Frage nach Feinblechen anhalt.

Der S c h i e n e n m a r k t  ist ruhig, indessen stehen 
die Submissionen in Deutscbland bevor, utld darf 
dann auf grSfsere Beschaftigung gerechnet werden. 
Da in letzter Zeit die Schienenpreise sich auf dem 
internalionalen Markt etwas befestigt hatten , so ist 
zu erwarten, dafs auch der inlandische Markt bessere 
Ergebnisse liefern wird.

Die Beschaftigung der Masch i n en fab  r ik en 
und  E i s e n g i e f s e r e i e n  ist erheblich besser ge
worden, wozu der Umsland beitragt, dafs in den ver- 
schiedenen hauptsachlichsten Industrieen dasBestreben 
herYortritt, die Dampf-und Werkzeugmaschinen dutch 
neue und starkere ihrer Art zu ersetzen, und durch 
bessere Constructionen, wenn auch nur geringe Er- 
sparnisse an den Productionskosten zu machen.

Die R o h r e n g i e f s e r e i e n  insbesondere haben 
starkę Auftrage, darunter grofse Posten Wasserleitungs- 
róhren, fiir das Ausland buchen konnen. Belangreicbe 
Objecte fiir den Bedarf dieses und des nachsten Jahres 
stehen noch aus, und deshalb ist zu erwarten, dafs 
die bereits gestiegenen Róhrenpreisc noch weitere 
Aufbesserung erfahren werden.

Die Preise stellten sich wie folgt:

Kohlen und Koks:

E rze :

5,60— 6,20

Kokskohlen. gewaschen . . . » 4,30- 4,60

» feingesiebte . . —

Goke fur llochofenwerke . . » 8,00— 8,50

» » Bessemerbetrieb . , » 8,20- 8,60

Bohspath ................................... » 9.00- 9,60

Gerosteter Spatheisenstein . > 12,50- 13,50

Somorrostro f. o,b.Rotterdam . 13,00- 13,20

SiegenerBrauneisenstei n, phos-
p h o r a r m .............................. » — —

Nassauischer Rotheisenstein
mit ca, 50 % Eisen . . . > — —
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Roheisen:

Giefsereieisen Nr. I . . . .  Jt, 54,00—55,00

» II. . . . » 51,00-52,00

» » III. . . . »  48,00 —

Qualitats-Puddeleisen . . . »  46,50—47,50 

» » Siegerl&nder » — —

Ordinares » . . . . » 44,00 —

Bessemereisen, deulscli. Sieger-
lSnder, graues .................... » 46,00 —•

Westfal. Bessemereisen . . .  » 48,00 —

Slahleisen, weifses, unter 0,1 %
Phosphor, ab Siegen. . . » 45,00- 46,00

Bessemereisen, engl. f.o.b.West-
k u s t e ................................... sh. — —

Thomaseisen, deulsches . . J t  43,00 — 44,00

Spiegełeisen, 10—12% Mangan, 
je nach Lage der Werke . » 50,00—51,00

Engl. Giefsereiroheisen Nr. 111 
franco Ruhrort . . . .  * 53,00 -

Luxemburger, ab Luxemburg . » —

Gewalztes Eisen:

Slabeisen, westfalisches . . . »  115,00-118,00 
Winkel-, Faęon-u.Trager-Eisen (Grundpreis) 

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

Bleclie, Kessel- J t  150,00 —
» secunda » 135,00 —

dunne . » 135.00-140,00
Stahldraht, 5,3 mm

netto ab Werk » 106,00— 108,00 
Draht aus Schweifs

eisen, ge-
wOhnlichei; » 108,00 — 

besondere Qualitalen — —
Was die Lage der Eisen- und Stahl-Industrie in 

G r o f s b r i t a n n i e n  betrifTt, so wird aus Gleveland 
gemeldet, dafs der Markt sich in einer unbefriedigen- 
ilen Lage befindet, trotzdem in der gegenwartigen 
Jahreszeit ein lebhafter Geschaflsgang und hohure 
Preise die Regel bilden, und in den meisten anderen 
Industriebezirken des Landes ein Aufschwung sich 
Yollzieht. Die Ursache wird darin erblickt, dafs der 
Markt in Middlesbrough von Glasgow sehr beeinflufst 
wird. Die grofsen Roheisenvorrathe in Schottland 
lasten wie ein Alp auf dem Gescbaftsgang, so dafs eine 
Yerminderung der schottischen Roheisenproduction 
ais iiufserst wflnschenswerlh bezeichnet wird. Dein- 
entsprechend lauten die Berichte aus Schottland sehr 
ungónstig; lebhaft wird namentlich uber den Mangel 
an Auftriigen aus Amerika geklagt. In recht erfrcu- 
licher Situalion befinden sich die Blechfabricanten 
zu Staffordshire wie in Gleveland.

Aus den V e r e i n i g t e n  S t a a l e n  liegen Nacli- 
richten vor, wonach in fertigem Eisen der Geschafts- 
gang ein sehr guter ist; der Rolieisenmarkt hat da
gegen an Festigkeit nachgelassen. H. A. Bueck.

Grund-

fjreis, 
richliigł.* 

nach der 
Scala.

Yeroins-Nacliricliten.

Nordwestliche Gruppe desVereins deutscher 

Eisen- und Stahl-lndustrieller.

Yerhandelt in  der Sitzung des Yorstniules. 
Diisseldorf, den 12. September 1S87.

Zu der heutigen Sitzung des Yorstandes waren 
die Mitglieder durch Schreiben vom 5. d. eingeladen.

E r s cb i enen  waren aufser dem Yorsitzenden Hrn. 
Director Se r v ae s  die Herren: Director L u e g ,  
Generaldireclor B r a u n s ,  L. I l a n i e l ,  Rud. 
Poensgen und der Geschaflsfiihrer Bueck .  An 
der Sitzung betheiligte sich auch der designirte 
Nachfolger des Hrn. Bueck, Hr. Dr. Beumer , 
welcher seinen Wohnsitz bereits nach Dusseldorf 
Yerlegt hat.

E n t s c h u l d i g t  hatten sich die Herren: Baare ,  
Boeck i ng ,  K l u p f e l ,  K r eu t z ,  W e y l a n d .

D i e T a g e s o r d n u n g  war wie folgt festgesetzt:

1. Geschaltliche Mittheilungen.
2. Yertrauliche Mittheilungen und Anfragen des 

Ministeriums fiir Handel und Gewerbe.
3. Die gegenwartige Lage des Gesetzentwurfs, die 

Invaliden- und Alters-Yersorgung der Arbeiter 
betreffend.

4. Die Antrage der Gommission bezuglich Aende
rung des Krankenkassen-Gesetzes.

5. Die Ausstellung in Melbourne.

Zum 1. Punkt der Tagesordnung theilte der Ge- 
schaftsfuhrer m it, dafs er mit dem Ausscheiden aus 
seiner Stellung selbstverstandlich nicht mehr die

Verlretung des Hrn. Generaldirector Brauns im Be- 
zirkseisenbahnrath Hannover Obernehmen konne; es 
sei daher die Neuwahl eines Stellvertreters nothwendig. 
Die Versammlung wahlle ais StelWertreter Hrn. 
Director Ottermann von der »Union« in Dortmund.

Die zum 2. Punkt der Tagesordnung vorliegen- 
den Yertraulicheh Mittheilungen fanden in der Sitzung 
ihre Eiledigung.

Punkt 3 der Tagesordnung: In bezug auf d ie
I n v a 1 i d e n - und  A l t e r s - Y e r s o r g u n g  der  
A r b e i t e r  bericlitet der Geschaftstuhrer. dafs, soweit 
seine Informationen reichen, die in der Piesse ver- 
Offentlichten Mittheilungen iiber die im Heichsamt 
des lnnern auf^estellten Griindziige ungenau sind, 
Soviel scheine feslzustehen, dafs diese Grundzflge den 
Bundesregierungen bereits zur Begutaclitung vorge- 
legen haben und dafs diese Gntaehlen bei dem 
Reichsamt des lnnern wieder eingegangen seien. 
Wenn man ferner angenommen habe, dafs die Sache 
mit grofser Beschleunigung sobald ais moglich an den 
Reichstag gebracht werden wurde, so diirfte doch 
eine weitere Verzogerung niclit zu umgehen sein, da 
die Bearbeitung der Gutachten langere Zeit in An- 
spruch nehmen durtte und die nothwendige Umar- 
beitung der ursprunglichen Grundzuge auch durch 
die erneute Beurlaubung des Staatsministers Hrn. von 
BOlticher zum Gebrauch einer Kur im Garlsbad einen 
weiteren Aufschub erleiden wurde. Mit Rucksicbt 
auf diesen Umstand habe auch das Directorium des 
Gentralverbandes deutscher lndustrieller die fur den 
23. und 24. d. M. in Aussicht genommene Sitzung 
des Directoriums und des Ausschusses des Central- 
verbandes, in welcher Stellung zu der Frage der In- 
yaliden- und Alters-Yersorgung genommen werden
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sollte, vertagt, und auch die yon der Gruppe und 
dem wirtbschaftlichen Verein eingesetzte gemein- 
schaflliche Commission zur Bearbeitung dieser Frage 
habe weitere Schritte nicht unternommen. Der von 
dieser Commission ausgearbeitete und an die Mit
glieder der genannten Yereine entsendete Frągebogen 
sei auch vnm Centralverband seinen Mitgliedern zur 
Beantwortung vorgelegt worden. Das Materiał gelange 
an den Geschaftsfuhrer der Gruppe und werde augen- 
blicklich in iibersichtlicher Weise zusammengestellt.

Punkt 4 der Tagesordnung : Fruheren Vorgangen 
folgend, hatte die Gruppe in Gemeinschaft mit dem 
wirthschaftlichen Verein Ende Januar d. J. eine Com
mission gewahlt und dieselbe beauftragt, Antrage fur 
die R e v i s i o n  des Krankenkassen-Geset zes  
vom 15. Juni 1883 den Yereinen zu unterbreiten. Die 
Commission hat sich dieser Aufgabe in 4 Silzungen 
unterzogen, und das Resultat ist jedem Mitgliede des
V.orstandes der Gruppe in einem Druckexemplar von 
der Geschattsfuhrung mit der Bitte unterbreitet 
worden, Bedenken gegen diese Antrage bezw. neue 
Antrage bis zum 1. September d. J. einzureichen. 
Bis zu der Sitzung waren von Mitgliedern des Yor- 
standes keine Bcmerkungen zur Vorlage gemacht 
worden, und bei der Berathung derselben wurde nur 
gegen die Aenderung Einspruch erhoben, welche 
mit Bezug auf die in der Sitzung vom 21. Juni d. J. 
zu § 21 gefafsten Bescblusse von der letzten Com- 
missionssitzung am 22. Juli cr. Yorgenommen worden 
waren. Die Commission hatte namlich ursprunglich 
die in bezug auf die 3tagige Carenzzeil gestellten 
Antrage: ,

1. ,.Das Krankengeld kann auch fur die ersten drei 
Tage der Erwerbsunfahigkeit gewahrt werden,"

2. „das Krankengeld kann in Ausnahmefallen (Yer- 
letzungen und schweren Erkrankungen) auch fur 
die ersten drei Tage der Erwerbsunfahigkeit ge- 
wrahrt werden"

abgelehnt und demgemafs beschlossen, es bei den Be- 
stimmungen des Gesetzes zu belassen. In der Com- 
missionssitzung am 22. Juli wurde dieser Beschlufs 
umgestofsen, und es waren demgemafs die beiden 
zuerst abgelehnten Antrage wieder angenommen. Der 
Vorstand erhob Einspruch gegen diese Aenderung, 
indem er sich ganz und voll auf den Boden des Ge
setzes stellte, sich also fur die Aufrechterhaltung der 
dreitagigen Carenzzeit aussprach. Im iibrigen fanden 
die Antrage der Commission Annahme, und der 

Vorstand war damit einYerstanden, dafs dieselben ge- 
meinschaftlich mit dem wirtbschaftlichen Yerein in 
einer Eingabe dem Reichsamt des Innern unterbreitet 
werden mOchten.
1 i Punkt 5 der Tagesordnung: In der combinirten 
Sitzung !des Yorstandes der Nordwestliehen Hruppe 
und des wirthschafllichen Yereins am 21. Mai cr. 
wurde auch uber die Frage verhandelt, ob eine Be- 
theiligung an der in M e l b o u r n e  zur Feier des 
lOOjahrigen Bestehens der Colonie Neu-Sud-Wales 
zu veranstaltenden Auss te l lung ,  welche in der Zeit 
vom 1. August 1888 bis 31. Januar 1889 stattfinden 
soli, anzustreben sei. Die Frage wurde damals ein- 
stimmig verneint. Mit Rucksicht auf die bedeutende 
wirthschaftliche Entwicklung, welche Australien und 
die benachbarten lnselgruppen in neuerer Zeit gezeigt 
haben, und in Erwagung, dafs der deutsche Handel 
und der Export deutscher Erzeugnisse nach jenen 
Gebieten ebenfalls eine sehr erhebliche Zunahme auf- 
weist, hatte der Geschitftsfuhrer, ohne selbst irgendwie 
Stellung zu der Frage zu nehmen, den Mitgliedern des

Vorstandes eine mit statistischem und sonstigem zur 
Beurtheilung der Frage dienenden Materiał ausgestattete 
Darlegung und damit nochmals die Frage unterbreitet, 
ob es nicht. doch vielleicht im Interesse der deutschen 
Industrie liegen kOnnte, jene Ausstellung zu beschicken, 
und um dic Kosten zu ersparen und die Beschickung 
zu vereinfachen, Collectivausstellungen der verschie- 
denen Industrieen zu veranstalten. Yon dem Vorsland 
wurde diese Angelegenheit nochmals in reifliche Er
wagung gezogen; es lagen auch einzelne Aeufserungen 
von Industriellen vor, welche aber der Frage gegen
uber von ganz entgegengesetzten Anschauungcn ge
ieitet waren. Der Yorstand gelangle zu dem Resultat, 
dafs keine Yeranlassung vorliege, eine Aenderung des 
Beschlusses vom 21. Mai d. J. Yorzunehmen.

Weiteres war nicht zu verhandeln, und wurde 
die Sitzung damit geschlossen.

I I  A. Bueck.
*  *

*

Mit dem 1. October 1. J. hat der Unterzeichnete 
ais Nachfolger des Hrn. H. A. Bneck die Geschflfts- 
fuhrung der „Nordwestlichen Gruppe des Vereins 
deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller1* ubernommen 
und bringt dies mit dem ergebensten Bemerken zur 
Kenntnifs der p. t. Mitglieder, dafs sieli das Bureau 
Gartenstrafse 59 hierselbst eine Treppe hoch befindet.

Dusseldorf, October 1887.
Dr. W. Beumer.

V er ein. deutscher  E i s en h Ut t en l e u te .

Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.

Blezinger, A., Civil-Ingenieur, Duisburg, Essenberger- 
strafse 38.

Biilowius, E., Berg- und Hutten-Ingenieur, Dresden, 
Strelilenerstrafse 48c.

Bussius, A., Ingenieur, Koln a. Hh., von Werthstr. 42.
Gautier, F., Civil-Ingenieur, Paris, 3 rue Legendre.
Janten, G., Betriebschef der Hocliofenanlage des 

Eisenhutlen-Actien-Verein, Dildelingen , Grofsherz. 
Lusemburg.

liorber, Ed., Civil-Ingenieur, Bahnhof Spittelndorf 
bei Liegnitz.

Krumbiegel, Herm., Ingenieur, Bous a. d. Saar.
Muller, P., Director der Hattinger Werke der Dott- 

mumler Union. Hattingen.
ZilUken, kaufmannischer Director bei Gebr. Stumm, 

Neunkirchen bei Saarbrucken.

Neue M itg lie d e r :

Beumer, W., Dr., Geschiiftsfubrer des Yereins zur 
Wahrung der gemeinsamen wirthschaftl. Interessen 
in Rheinland und Westfalen und der nnrdwestlichen 
Gruppe, Dusseldorf, Gartenstrafse 59.

Chomę, Emil, Director des Roheisencontors, Luxemburg.
Dana, Frank, New-York, U. St., 20. Nassau Street.
Jahn, l i , Director des Eschweiler Eisenwalzwerks, 

Eschweiler.
Klostermann, Iitul., Oberingenieur des Eisenwerks 

Kladno, Kladno, BOhmen.
Peitsch, Julius, technisches Geschaft, Dortmund.
Yorbacli, E., Hochofeningenieur des Eisenwerks Kladno, 

Kladno, Bohmen.

Yers torben :

Lucanus, Ferd., Betriebschef der Friedrich-Wilhelms- 
Ilutte bei Troisdorf.
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Bliclierschau.

Der neue Katalog des Eisenhiiltenwerkes M arienhiilte, 

Actien-Gesellschaft (vorm. Sclililtgeh&  Ilaase), 

hei Kotzenau und M allm itz (Taschenbuch- 

format, 266 Seiten, etwa 450 Abbildungen).

D ie se r K a ta lo g  untersche idet s ich  d adu rch  von  
anderen derartigen  B u che rn , dafs er ein  vo llstiind iges 
l la n d b u c h  zu r A n fe rt igu n g  von  K o stenansch liigen  —  
sow eit dieselben die A rt ike l des genannten  W e rk  es 
betreffen —  un d  gleiehzeitig ein H iilfsb u ch  fu r den 
C onstruetionstiseh  ist.

Sow e it es niOglich war, s in d  allen  Gegenstanden 
die Gew ichte u n d  P re ise  beigeschrieben. A m  Sch lu fs  
des B u c lie s  finden sich  Tabe llen  fu r  d ie Frachtsatze  
von  den W e rke n  der Gese llschaft nach  den grófseren  
S la t ionen  des In -  und  A u s la n d e s  u n d  aufserdem  die 
Zo llsa lze  der N acbbarstaaten  —  es ist  som it  mOglich, 
die P re ise  loco jeder g rdfse ren  S tation  zu berechnen.

A u f  den In h a lt  der e inzelnen K ap ite l ubergehend, 
bem erken w ir, dafs bei don M uffen roh ren  neben den 
A b m e ssu n ge n  die N o rm a lp ro f lle , das G ew icht des 
Theerstricks, des B le iringes, de rM e terp re is  der einzelnen 
R oh rso rten , die V e rle gung sko sten  derselben un d  die 
'zur Y e r le g u n g  n C lh igen  Gegenstande angefuhrt w urden. 
D en  N o rm al-Eaęonstiieken  s in d  noch  W assertO pfe  bei- 
gefugt. D ie  F lan schen  rOhren, Ahfiu fsrO hren, Schm iede- 
rohręn  u. a. s in d  ana lo g  behandelt. Fe rn e r  sind  
durch  Fo rm e ln  u n d  Tabe llen  d ic D u rc h m e sse r  der 
HOhren fu r  Gas- u n d  W asse r le itungen  beigegeben und 
die F lam m e n an zah l bezw. W asse rm engen  angefuhrt.

D ie  nach fo lgenden  Kap ite l zeigen W asse rle itungs- 
und  Kanalisationsartike l, sow ie  P u m p e n  unter A n gab e  
der Bestandthe ile  des W a s se r s ,  des W asse rbedarfs 
fur versch iedene Zwecke, Ko sten  der W asserle itungen, 
Fo rm e ln  u n d  R e ge ln  fu r d ie C onstruc tion  v on  
Pum pen  u. a. m.

Besondere  So rg fa lt  ist dem  Kap ite l ube r A rm atu ren  
und  A pp ara te  fu r Gasansta lten  gew idm et. In  der 
E in le itu n g  fanden A n ga b e n  ube r Gas-, Theer-, K oks- 
und  A m m on ia k -A u sb eu te , A b m e ssu n ge n  und  Gew ichte 
der Retorten, Cham otteste ine, B re n n e rc o n su m  u. s. w. 
Platz. D e r fo lgende p rak tische  T h e il b r in g t  etwa 90 
A b b ild ungen  v o n  A rm a iu re n  u n d  Appara ten , sow ie  
Beleuchtungsartike ln , nebst A n ga b e  der A bm essungen , 
Gew ichte und  Preise.

Fab rikb ahnen , R ipp en lie izko rp e r u n d  K ra ft-U eber- 
tragungeu s in d  in  A n ga b e n  iiber Construction , G e
wicht, P re ise  u. s. w. in  den nachsten  K ap ite ln  ab- 
gehandell.

Be i den Sau le n  u n d  T ra g e rn  findet m an  die 
Fo rm e ln  der geb rauch lichen  Be lastungen  u n d  die

Unterlagen  zur B e re ch n u n g  der Q u e rsch n it te . bei 
Quadrat- u n d  R u n d e ise n  die W e rthe  fiir den K re is -  
um fang  und  K re is inha lt. E s  sch lie fsen  sich  dann  
eiserne D ach e r,  T rep p en , V e ra n d e n , Belagplatten, 
Ankerpla tten, Fenster, S ta lle in r ich tungen  u. s. w. an.

D a s  H aup tw e rk  der M  a r  i e n  h  u  11 e liegt hei 
K o t z e n a u ,  ein  N ebenw erk  in M a l l m i t z ,  beide in 
N iedersch lesien. D ie  A rbe ite rzah l des W erke s, w e lches 
d u rch  eine A c t ie n -G e se llsch a ft  yerwaltet w ird , be- 
trilgt etwa 1400, die Jah re sd arste llung  rund  10 M ili.  kg. 
D a s  technische B u re a u  befindet s ich  in  Berlin .

Des Ingenieurs Taschenbuch. Herausgegeben von 

dem Yerein »Hiitte«. Dreizehnte umgearbeitete 

und vermehrle Auflage. Mit vielen in den 

Text eingedruokten Holzschnitten. Berlin, 

V?erlag von E rnst & K om . 1887.

B e i der gro fsen  Verb re itung, w e lcher sieli d ieses 
m it R e ch t  beliebte Vadem ecum  erfreut, kann  es n ich t  
unsere  A b s ic h t  sein, un s  uber In h a lt  u n d  Zw eck  de s
se lben zu verbreiten, es genfige fu r u n s  v ie h n e h r zu 
sagen, dafs d ic  gegenw artige  13. A uflage  se h r  schne ll 
au f d ie vo rangegangene  gefolgt ist, u n d  gleiehzeitig 
ku rz  festzustellen, w elche A e n d e ru n ge n  in  der neuen  
A u flage  R a u m  gefunden haben.

Besonde re  E rw e ite rungen  haben  e rfa lire n , der 
erste A b sch n itt  »M athem atik«, der dritte A b sch n itt  
»W arm e«  und d t r  funfte Abschn itt- »Statik  der B au - 
con structionen *. In  dem  vierten  A b sćhn itte  »Feslig - 
ke itsleb re * w u rd en  Tabe llen  ube r die Fe stigke it  ver- 
sch iedener M ateria lien, schm iede ise rne  D am p fke sse l 
und  -R oh re , D ruckfestigke it v on  Staben, sow ie  e in ige 
B ie gu n g s-B e an sp ru ch u n g en  aufgenom m en. G anz neu 
ist der sechste A b sch n it t  »Geodasie«, ebenso  w urde  
auch der zehnte A b sch n itt  »SchifTbau« ganzlich  neu  
bearbeitet; der zwOlfte A b sch n itt  »E isenhuttenkunde« 
blieb im  w esentlichen ungeandert. W e r  Cdm gens das 
B ed u rfn ifs  h a t ,  ein derartiges specie lleres H and buc li 
fu r  die E isenhu ttenkunde  zu besitzen, sei da ran  er- 
innert, dafs fu r ih n  ein besonderes Yadem ecum , das 
T a s c h e n b u c h  f u r  C  h  e m  i k  e r  u n d  H u t t e n -  
l e u t e ,  ebenfa lls v om  V ere in  »Hutte« in  ob igem  
Verlage  herausgegeben, v o r  e in iger Ze it e rsch ienen  Ist. 
D ie  A u ssta ttung  ist gegen iiber den fruhe ren  Au flagen  
n ich t  ve randert u n d  m acht die Vo llendethe it der 
com plic irten  D ru c k le g u n g  un d  Feh lerfre ihe it der Ver- 
la g sń rm a  alle Ehre.
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Das Eisen im Alterthum.
Culturgeschichtlich-technische Darstellung von Georg Mehrtens,  

E isenb ahn  - Bau- und  Betriebs - Inspector.

(Sch lu fs  aus vo r ig e r  N um m er.)

cMCya

V I.  A u f  k l a s s i s c h e m  B o d e n .

M a n  n im m t gew oh n lich  a n , dafs unter anderen 
m eta llurgischen K un sten  auch die E isenbere itung  vom  
O rien t au s iiber die In se ln  des A rch ipe ls, unter denen 
m an  Cypern, R lio d o s  und Kreta  ais erste Etappen der 
Cu ltu r au f dem  W e g e  nach Europa  bezeichnen kann, 
auf das griechische Festland ubertragen w orden  ist, o b 
w o h l gerade in dieser Bez iehung  bestimmte Anhalte- 
punkte fehlen.

D ie  alteste zuverlassige  Nachricht uber griechische 
V e rb ind ungen  m it anderen Landern  liefert ein erhaltener 
H ierog lyphen-Bericht, nach w e lchem  schon  vo r der Zeit 
des A rgonau ten -Zuge s, um  1500 v. Chr., G riechen in 
G em einschaft m it L y b ie rn ,  K le inasia tcn  und Etruskern 
eine A rt  v on  Seerauberfąhrt nach Aegypten  unternahm en. 
A ndere  M itthe ilungen  und Ueberlieferungen v on  der 
vorgeschichtlichen, pe lasgischen Urzeit b is au f die A r-  
gonautenfahrt und  den Z u g  nach T ro ja , insbesondere 
die Sagen  v on  K a d m o s ,  dem  Phónizier, der T h e b e n  
grundete und die Buchstabenschrift und die Kunst, das 
E rz  z u sch m e lze n , nach G rtechenland gebracht haben 
so l i,  v o n  den m eta llkundigen D a k t y l e n  und T e l -  
c h i n  e n , denen die En tdeckung des E isen s  zugeschrieben 
w ird , hu llen  sich  in  das G e w an d  der D ichtung, w enn  
auch Spuren  der W ah rh e it, z. B. der H in w e is  auf den 
phon iz ischen  U rsp ru n g  der griechischen Metallurgie, 
darin  nicht zu verkennen sind.

Ueber den S tand  der griech ischen M etallurg ie  zur 
Zeit des trojanischen K rie ges (1300 v. Chr.) geben uns 
die W erke  H o m e r s *  ein anschauliches Bild, in  w elchem  
w ir  E inze lhe iten  uber die griech ische  M eta llgew innun  » 
w o h l nur deshalb verm issen, w eil dam als der griechisch 
Bergbau noch  in frem d en, besonders in phon iz ischen  
H and en  lag. H o m e r fuhrt daher die Metalle, von  denen 
G o ld , S ilbe r, Kupfer und Z in n  nach seinen A n gab e n  
den G riechen  aus frem den, óstlich ge legenen Landern  
zukam en, in seinen Sch ilderungen  im m er nur im  fertigen 
Zustande vor. D e n  kunstvol!sten und  kostbarsten E r-  
zeugn issen  der Schm iedekunst verleiht seine M u se  ent
w eder s idon isches oder asiatisches G eprage , oder er 
lafst sie aus Gótterhanden entstainm en.

D ie  beruhm te R u stu n g  des A ch ille u s schm iedete 
H ephastos, der Gott der Metallarbeiter selbst. In  seiner 
W erkstatt bliesen 20 B a lge  das Feuer, dort stellt der 
G ótte rschm ied  und  M eister der K y k lo p e n ,  w ie  es in 
der D ic h tu n g  lautet,

*  N a c h  G ladstone lebte H o m e r im  12. Jahrlm ndert 
v. Chr. G l a d s t o n e ,  H o m e r und  sein Zeitalter, Deutsche  
Uebersetzung, S. 223.

„auf die G lu th  unbandiges E rz  in T iege ln ,
A u c h  gepriesenes G o ld  und Z in n  und leuchtendes

Silber,
R ichtete dann auf dem  B łock  den A m b o s,

nahm  m it der Rechten 
D ra u f  den gew altigen  H am m er und  nahm  m it 

der L in ke n  die Zange.“
S o  beschreibt un s H o m e r die Thatigke it des h inkenden 
Feuergottes.

D a s  v on  H o m e r am  haufigsten genannte Metali 

( ć  v a X x Ó ę )  —  oft m it dem  Be iw ort „das braun 
ló th lich  sch im m ernde —  bedeutet nicht, w ie  V o fs  und 
Andere  iibersotzt haben, E rz  oder B ronze, sondern in 
der Rege l K u p f e r ,  o b w o h l H o m e r die ob ige  Bezeich- 
nu n g  auch zuw e ilen  fur M etali im  allgem eineren S inne  
gebraucht. D ie  R ich tigke it dieser A u s le g u n g  bestatigen 
u A . d.ie alteren Fundę  v on  C esno la , auf Cypern , und 
die weltbekannten A u sg rab ungen  v on  Sch liem ann  in 
M yk e n a  und auf der Statte des alten T ro ja  bei H issarlik, 
w elche  zahlreiche Kun stw e rke  asiatischen U rsp rung s in 
geschm iedeter und getriebener A rbe it aus G o ld , S ilber 
und  K upfe r, dagegen nur w en ige  ganz unbedeutende 
rohe E rzeugn isse  der B ronzegufs- und Schm iedetechn ik 
zu T a g e  gefordert haben. D ie  Schm iedekunst m ufs 
danach schon  zu H om ers  Zeiten auf einer hohen  Stufe 
gestanden haben, w ahrend die Griechen dam als in der 
K u n st  des B ronzegusse s entweder nur m angelhalt unter- 
richtet w aren  oder ihre fertigen B ronzew aaren aus dem 
O rien t bezogen. Geschm iedetes und  getriebenes Kupfer 
w urde  ganz allgem ein  fur Gcrathe und W affen  verwendet, 
selbst fur G egenstande, die m an spiiter aus E isen  
herstellte.

A u s  der Fa ssu n g  der w en igen  Stellen der Iliadę 
und O dyssee, in  denen das E ise n  ausdrucklich  genannt 
w ird , haben m anche Gelehrte den Sch lu fs gezogen, dafs 
der G ebrauch des E ise n s  zu H o m e rs  Zeiten nur ein 
seltener war. D ie se  Fo lg e ru n g  w ar aber unrichtig, w ie 
neuere Fo rscher an der H and  des H om erischen  1 extes 
dargelegt haben *  D a s  E isen  w ar y ie lm ehr das ge- 
meinste, ge ringw erth igste  Metali, dessen besondere Er- 
w a h n u n g  oft nicht e inm al der M u h e  w erth gehalten 
wurde. D ic  w ichtigsten  eisernen G egenstande, die in 
der Iliadę  an hervorragenden Ste llen  genannt werden, s in d :

D ie  Keu le  des A re ith o o s * *,  des Panda ro s 1’feil, 
den er auf M ene laus a b scbo fs***,  die A x e  des aus G old, 
S ilbe r und  E rz  gefertigten P rach tw agens der H e ra * * * *

*  D r.  Beck, a. a. O ., S. 401 ft.
* *  V I I .  14 1. —

* * *  IV .  125. —
* * * *  V .  723. —
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und endlich dic K u g e l (D isk o s ) ,  dic nach Ach illeus 
W o rten  viel nutzliches Materiał fur den L a n d m a n n  ent- 
hielt; denn:

„ W e n n  er auch weit um her fruchttragende
Aecker beherrschet, 

„Hat er daran zu Junt um ro llendcr Jahre
1 V o lle n d u n g

Reichen G ebrauch.u *

V o n  eisernen W e rkzeugcn  w erden die A x t ,  das Beil 
und das M e ssc r  genannt, dagegen scltencr eiserne The ile  
der Rustung. E in  eisernes Schw crt  findet an keiner 
Stelle E rw ahnung .

H o m e r giebt dem  E isen  das Be iw o rt  7v0Xux|XYjX0ę 
„das m it grofser M u h e  bereitete", w as von  V o ls  un- 
zutreffend m it „das schon  geschm iedetc" iibcrsetzt 
w orden ist. Sc in c  Farbę bezeichnet er bald m it „grau“ , 
bald m it „ve ilchen farb ig, blau oder g lanzcnd ". Im  
b ild lichen S in n e  gebraucht er die A u sd ruckc  E ise n  und 
eisern m it Vo rlicb e : D e r  H im m e l ist e ise rn ; A ch ille u s 
und Priam os haben ein „eisernes H e rz“ und vom  cdlcn 
D iddcr O d y ssc u s  s ingt er:

„G rausam  bist du, O d y sse u s ,  du besitzest Kraft 
und  deine G lieder erstarren nicht, 

W ahrlich , du bist ganz und gar aus E ise n  ge- 
schafTen, dafs du deinen G enossen  verbietest, 

das L an d  zu betreten.“ 
W e n n  cs richtig ist, dafs H om er m it dcm  W orte  

„y.óavoę“ S tah l im  Gegensatze zu „ a to rjp o ę 1* E ise n  
bezeichnet, so  w a r  auch dieses M etali im  R iistze u g  der 
griechischen und trojanischen H e ld cn  viclfach vcrtreten. 
N ich t unw ahrsche in lich  w iire es, w enn  dann die Be- 
ze ichnung „ k y a n o s "  von  der blauen Anlauffarbe des 
Stah ls herruhrte, da das Harten des S tah ls dem H om er 
bekannt sein niufste, w ie  aus seiner E rzah lu n g  von  der 
B lendung  des Po lyp h e m  hervorgeht, w o  es lieifst:

„ W ie  w enn  der Schm ied  die H o lzaxt oder ein
Schlićhtbeil 

Taucht in k iih lendes W asse r, das laut m it
Gesprudel emporbraust, 

Hartend durch Kunst, denn solches ersetzt die 
Starkę des E isens, 

A ls o  zischt ih m  das A u g ’ um  die feurige Spitze 
des O e lb rand s .11 —  

H e s i o d ,  der um  etwa io o  Jahre spater ais H om er 
gelebt haben soli, ist der Vater der vcrkehtten Idee des 
Bronze-Zeitalters denn er liifst das eiserne Zeitalter, 
in w elchem  er, seiner A u ssage  nach, lebt, dem  Zeitalter 
des Erzes folgen.

E r  weifs ferner, dafs „das harteste aller M etalle“ , 
das E isen, ,,in des G ebirges W ald tha l v on  sch im m ern- 
dem Feuer gebandigt“ , aus den E rzen geschm olzen 
w ird. Unzw eife lhaft kennt er auch den Stahl, den er, 

w ie  spater die T rag ike r und  P indar ,,(S:3a[Jiaę“ nennt, 
obw oh l er bei seiner Besch re ibung des herakleischen 
Schildes, dessen dichterisches V o rb ild  offenbar der ho - 
m erische Sch ild  des A ch ille u s gew esen ist, auch einm al 
das W o rt  „ k y a n o s " gebraucht.

H om ers "und H e siod s D ich tungen  lassen un schw cr 
erkennen, dafs die G riechcn in der heroischen Zeit die 
edlen Metalle, sow ie  Kupfer, E rz  und Z inn  v om  A u s 
lande bezogen, w ahrend  sie ihren Bcdarf an E isen  und 
Stahl zu allerlei Zw ecken des K rie g e s  und Friedens 
daheim  in der Schm iede  des einsatnen W ald tha le s er- 
zcugten. E in e  der altesten Statten der e inheim ischen 
E isenbere itung la g  auf E u b ó a  —  dem  alten C ha lk ia  —  
w o  schon  zu H e s iod s  Lebzeiten eine bluhende Stadt 
glcichen N am e n s lag, in  der grofse, den istm ischen 
und o lym p ischen  ahnliche Festspiele abgehalten wurden, 
D ie  erste bergm annische  Ausb eutung  der reichen Kupfer- 
und E isengruben  daselbst reicht w ahrsche in lich  in die 
hom erische  Zeit zu ruck; v on  dorther kam en hochbe- 
ruhmte E rz - und E isenarbeiten, auch silberne Becher,

* X X I I I .  8 2 3 .

vornchm lich  aber Stah lschw ertcr, die nach A e sc h y lo s  
in W a sse r  gehartet wurden,

Andere  uralte Statten der heim ischen Eisenbere itung 
lagen auf dem benachbarten Festland B o o t ie n , der 
H e im ath  Hesiods, dessen Hauptstadt Theben, nach der 
Sage  der Phónizier, K a d m o s  grundete, ferner in A ka r- 
nien, A rkad ien  und Lakon ien , Unter den alten metall- 
k ind igen  B ew ohnern  dieser Landschaftcn  m ussen  dic 
Lakedam on ie r in erster L in ie  genannt werden. S ie  
trugen seit uralter Zeit eiserne F in ge rr in ge  und  besafsen 
durch L y k u rg  schon  um  900 v. Cbr. eisernes G eld  ais 
gcsctzliches Z ah lungsm itte l; X e n o p b o n  erziihlt v on  dem 
spartanischen E isc n m a rk t , w o  m an lakonischen Stahl, 
den besten in ganz G riechen land , und allerlei vorzug- 
liche Gerathc und W affen  kauftc,

D a s  hohe  A lter der griechischen Heim ischen E ise n 
industrie, das selbst an die Zeit der altesten Uebcrliefe- 
rungen hinanrcicht, diirfte danach erw iesen se in; sehr 
fruhe bezogen die G riechcn auch schon  durch dic 
Verm itte lung  der kleinasiatischen Stadte, unter denen 
M ilc t  im  7 . Jahrhundert v. Chr. den Handel bchcrrschte, 
E isen  und E isenw aaren  von  absonderlicher Giite, w ic  
cha lyb ischen , lyd ischen Stahl und m ilesische W aaren  
von  den orientalischen Nachbarn.

In  steter W ech se lw irku n g  m it dem  A u fsch w u n g  
des nationalen Lcb ens nchm en auch die K unste  in 
G riechenland in der Zeit v o m  8. bis 6. Jahrhundert v. 
Chr. einen hóheren F lug , so  dafs die eiristmaligen 
Sćhu le r ihre orientalischen Lehrm eister bald hinter sich 
liefsen, um  fortan auf eigenen Fiifsen und eigenen 
W e ge n  hohen, von  der asiatischen K u n st  nie erreichten 
Zieleń, entgegen zu streben. D ie  Bliithe der metallur- 
giseben K u n ste  fallt in das 6. und 5. Jahrh. U n i  600 
v. Chr. lebte G l a u k o s  v on  Cb io s, der das Ló then  des 
E isen s  erfand und  in allerlei E rz - und Eisenarbeiten 
viel bewandert w ar; ferner R h ó k o s  von  S a m os, des 
Ph ileu s S o lin ,  dem  die erstm alige E in fuh rung  der alt- 
sidon ischcn  K u n st  der Erzgiefserei zugeschrieben w ird, 
und dessen S o h n  T h e o d o r o s  ais ein grofser, erfin- 
dungsre icher Kun stle r  gepriesen wurde. Th eod o ro s  
w urde  der Schópler eiserner Statuen in getriebener 
Arbeit, die nach ihm  auch T i s a g o r a s ,  A l c o n  und 
A r i s t o n i d e s  verfertigten. P a u s a n i a s  und P l i n i u s ,  
die uber einige beruhm te Erzeugn isse  dieser K unstle r 
beriehten, heben beide besonders die Schw ierigke it und 
M uhsc ligke it dieser A rt  v on  Eisenarbeit bervor, w oraus 
m an m it Sicherlieit schliefsen kann, dafs die B ildsau lcn  
nicht, w ie  m anche A lterthum slo rscher gew ahnt haben, 
g e g o s s e n ,  sondern  in W irk lichke it m uh sam  und kunst- 
vó ll durch T re iben hergestellt waren. D ie  K u n st  des 
E isengusses w ar im  A lterthum  nicht bekannt.

Im  D ra n g e  ihrer e igenartigen , selbstandigen E n t 
w ick lu n g  auf allen Gebieten der K u n st  und des natio
nalen Lebens w urden die G riechen zu gefahrlichcn 
Nebenbuh lcrn  der Phón iz ier. D ie se  sahen sich bald in 
ihrer ureigensten K u n s t ,  der B ronzcg ie fse re i, v on  den 
Griechen uberfliigelt und aus ihren Co lon ieen  und 
H andelsbeziehungen vcrdrangt. Dadurch  gerieth der 
phón iz ische  Bergbau bald ganz in griechische H ande; 
jedoch benutzten die Griechen diese E rw e rb ung  unter 
E in fu h ru n g  einer ausgedehnten Sklavenw irthschaft m ehr 
ais gelegene E innahm eąuelle  zur Aufbesse rung ihrer 
F ina nzcn , denn ais Arbeitsfeld fiir eine weitere E n t
w ick lu n g  der Metallindustrie. W e il der freie Grieche 
jedes Handw erk, w enn  es nicht gerade zum  Kunstgew erbe  
rechnete, fiir erniedrigend ansah  und dic A u^ubung  der 
meisten G ew erbe , darunter auch die G e w in n u n g  und 
Verarbeitung des E isens, Sk la ven  uberlie fs, so  konnte 
der Fortschritt auf diesen und anderen Gebieten der 
T echn ik  m it dem  W a ch sen  der politischen M acht und 
m it der kunstlerischen E n tw ick lu n g  G riechenlands nicht 
gleichen Schritt halten. Naturgetnafs ubertrug sich die 
handw erksm afsige  Verarbe itung der M etalle  von  der 
„einsam en Schm iede  des W a ld th a ls " auf die em por- 
bluhenden Stadte, w o  allgem ach, vom e h m lich  in Athen,
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Sparta und Corinth, den hcrrschenden Mittelpunkten 
der Macht und Kunst, von grofsen Unternehmern ein 
fabrikrriafsiger Betrieb durch Sklaven eingerichtet wurde.

Eingchendere Mittheilungen iiber die Verwendung 
von Eisen und Stahl zu Constructionen, besonders zu 
Maschinen fur die Zwecke des Krieges, haben Her on 
und Ph ilon  hinterlassenŁ beide Schuler des beruhmten 
Ktesibios aus Alexandria, des Erfinders zahlreicher 
pneumatischer und hydraulischer Maschinen. Heron 
zahlt einrnal bei Beschreibung eines Windgeschiitzes alle 
eisernen Theile desselben, Zapfen, Lager, Drucker, Riegel, 
Zahnstange und Sperrklinke gewissenhaft auf und sagt 
z. B. an anderer Stelle von dem Bolzen zum Anziehen 
der Sehnc eines Torsions - Gcschosses: „Der Spann- 
bolzen wird aus reinem Eisen gemacht und in der 
Schmiede sorgfaltig bearbeitet, damit er die ganze Ge- 
walt des Geschutzes aushalten kónne,“

Noch ausfuhrlicher sind die Mittheilungen Philons 
aus Byzanz, der im Dienste der Ptolemaer stand, welche 
sich die Verbesserung der Kriegsmaschinen sehr ange- 
legen sein liefsen. Philon begrundet eingehetid dic 
Wichtigkcit von Eisen und Stahl fiir derartige Con- 
structioncn, indem er dabei die grofse Elasticitat und 
Festigkeit dieser Materialien gebuhrend in das Licht 
stellt und dabei auch klarer und ausfuhrlicher ais jeder 
andere Schriftsteller des Alterthums die Natur, Behand- 
lung und Verarbeitung von Bronze und Eisen ausein- 
andersetzt. Die leider nur in Bruchstiicken erhaltenen 
metallurgischen Schriften des grofsen Aristoteles und 
seines Freundes Theophrast (geb. 570 v. Chr.), ein 
Schuler Platos, erscheinen gegeniiber deujenigen Philons 
unbedeutend. Die wichtigste Stelle im Aristoteles 
handelt von der Eisengewinnung der Chalyber und 
von Theophrast erfahren wir, dafs die Griechen nicht 
allein Steinkohlen beim Eisenschmieden gebrauchten, 
sondern das Brennmaterial auch schon zu verkoken 
verstanden. Andere metallurgische Schriften: Eine 
Abhandlung des S tra to  iiber Maschinenwesen und 
Scheidungsmittel, und ein Werk des Po ły  bios uber 
den spanischen Bergbau sind leider verloren gegangen.

Weitere Aufschliisse uber Einzelheiten der griechi- 
schen Metallbereitung, namentlich uber die Formen der 
Handwerksgerathe, ais Hammer, Ambose, Zangen, Aexte, 
Beile u. s. w, geben die Abbildungen auf den erhaltenen 
griechischen Denkmalern und Alterthumsfunde.

♦ *
*

In ahnlicher Weise wie bei den Griechen hat das 
Eisen bei dem Volke der Etrusker, das, wie erwahnt, 
nach einer altagyptischen Inschrift schon um 1500 v. 
Chr. unter dcm Namen der ,,Tursi“ ais beutelustiges 
Seeraubervolk mit Griechen und Kleinasiaten in Yer
bindung stand, friihe allgemeine Yerwendung gefunden. 
Das beweisen die aus alten Grabstatten italiens bei 
Bologna, Marzobotto, la Certosa, Corneto, Vulci und 
anderen Orten an das Tageslicht gefórderten Ueberreste 
von eisernen Waffen und Gerathen aus der Zeit der 
etruskischen Herrschaft. Die bei Bologna aufgefundenen 
Schaftkelte und Speerspitzen sind die alteśten eisernen 
Fundstucke in Europa iiberhaupt. Graf Gozzadini ent- 
nahm sie nebst zahlreichen Bronze-Schmucksachen im 
Jahre 1853 auf seinem Landgute Villanova aus Grabern, 
dic nachweislich aus dem 9. oder 10. Jahrhundert v. 
Chr. stammen. Um diese Zeit grenzten an das Gebiet 
der Etrusker (auch Tyrrhener, Tursenen und Tusker ge- 
nannt) bereits die phónizischen Colonieen an den Miin- 
dungen des Po; auch hatten sich innerhalb der Grenzen 
des etruskischen Besitzes (im 1 1 . Jahrhundert v. Chr.) 
schon Griechen niedergelassen. Daraus lafst es sich 
zum Theil erklaren, warum viele der aufgefundenen 
Ueberreste etruskischer Kunst ein orientalisch-griechisches 
Geprage zeigen. Die Fundę von Corneto und Vulci 
bieten besonderes Interesse, weil sie uns in dramatischer 
Weise die Verganglichkcit des Eisens vor die Augen 
fuhren.

Ais Avolta im Jahre 1823 in dic Abschlufs-Platte 
eines von ihm durch Zufall entdcckten Grabcs in Cor
neto eine OefTnung brach und hinein schaute, sah er, 
ausgcstreckt auf einem Felscnlager, einen Krieger liegen 
und wenige Minuten darauf unter seinen Augen gleich- 
sam verschwinden, denn sowie die Luft eindrang, zer- 
fiel dic ganz und gar vcrrostete Riistung in kleine Stucke. 
Auf dem Lager ruhten neben dcm Krieger eine Lanze 
und 8 Wurfspiefse, zu einer Massc zusammen gerostet, 
welche, ais man sio wegzunehmen versuchtc, ebenfalls 
in Stucke zerfielen.*

In Vulci fand man im Jahre 1835 das Skclett eines 
Kriegcrs, mit dem Heim auf dem Kopfe, cincn Ring 
am Fingcr und einer vcrworrenen Masse von zcrbrochc- 
nen und verrosteten Waffen zu seinen Fufsen, auf dcm 
Boden einer Grabkammcr hingestreckt, und an einem 
fast ganzlich verrosteten Nagel der Grabmauer hangend, 
einen grofsen mit Holz gefiitterten Bronzeschild. Man 
geht daher sicher nicht felil, wenn man die in Hinblick 
auf massenhafte Bronzefunde nur geringe Zahl der 
ctrurischcn Eiscnfunde in Zusammenhang mit der starken 
Verganglichkcit des Eisens bringt.

Andere Ueberreste der etruskischen Kunst auf den 
Gebieten der Keramik, Malerei und Metallverarbcitung 
lassen heute noch erkennen, wie wohlverdient der Ruhm 
war, den die etrurische Bildncrei in der gesammten 
klassischcn Welt davontrug. Die Thonbildnerei fiihrtc 
das industrióse Volk schon friihe auf die Kunst des 
Schmiedens und Treibcns der Metalle und zum Bronze- 
gufs. StofT zu ihren Kunstwerken boten im eigenen 
Lande das Eisen von Elba, das Kupfer von Kampanien 
und Voltaterra, das Silber von Populonia und Montieri 
und was noch fehlte, u. A. auch Zinn und Bernstein, 
hohe dic machtige Flotte ihrer Kauflahrer, meistens 
gegen Austausch heimischcr Waaren aus Thon oder 
Metali selbst von den cntlegensten Landem. Etrurische 
Bildwerke waren, wie Plinius schreibt, ..iiber alle Lander 
zerstreut“.** Getriebene Schalen und Kandelaber, auch 
gegossene Standbilder, w'elche in etrurischen Stadten 
zuweilen zu Tausenden angehauft lagen, *** waren 
selbst bei den feinsinnigen Griechen, die sonst dem 
Yolke der tyrrhenischen Seerauber lieber dic Thiiren 
verschlossen hatten, ein viel begehrter Artikel.

Wie auf dem Gebiete der Kunst, so wuchsen dic 
Etrusker auch auf dem Felde der Politik fruhe zum 
herrschcnden Volke in Italien heran. Zur Zeit der 
rómischen Kónige (im 7 . und 6. Jahrh.) stand Etrurien 
auf dem Gipfel der Macht und Kunst. Eifersuchtig 
wachtę es an den Grenzen Roms, dessen Gebiet an 
Metallen ganz arm war, und hielt es in bezug auf die 
Waffcnzufuhr in steter Abhangigkeit. Ser%’ius Tullius, 
rómischer Kónig etruskischen Stammes, fuhrte zwar 
(577 — 534) die heimischc Kriegsausrustung bei den 
Rórnern ein, aber bald darauf (507), kurz nach der 
Grundutig der rómischen Republik, schricb der Etruskcr- 
furst Porsenna den Besiegtcn vor, dafs sie sich in Zu- 
kunft des Eisens nur zu Gerathen des Ackerbaues zu 
bedienen hatten.**** Selbst in spiiterer Zeit, ais die etrus- 
kischc Herrschaft unter dem Ansturm der Gallier und 
Samniter ihrem Ende nahe gebracht wurde, mufs der 
Mangel an Metali und brauchbaren Waffen der aulstrc- 
benden jungen rómischen Republik ein starker Hemm- 
schuh gewesen sein. Wie hatten die rómischen Krieger 
sonst noch um 390 v. Chr. die goldcncn Ketten und 
Gehange der Horden des Brennus und dereń mangel- 
hafte eisernen Waffen bewundern konnen?

Nach der Unterwerfung Etruriens (500) und wah
rend der beiden ersten punischen Kriege (264—202) 
anderte sich die Sachlage zusehends. Ais „Beute des

* Dennis: DicStadte und BegrabnifsplatzeEtruriens, 
dcutsch von Meifsner. S. 238 und 249

** XXXIV. 16.
*** Daselbst.

**** Plinius. XXXIV. 39, 1.
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Sieges“* fielcn dic Bcrgwerke ihrcr Fcindc in Sardinjen, 
Sizilien und Spanien den Rómern in dic Hande und 
lieferten ihnen neben Massen von cdlen Metallen auch 
yortrefflichcn Stoff zu ihren WafTen und Pdugen, mit 
denen sie bald den Erdkreis unterjochten und cultivirten. 
Die gewerbrcichen Stadtc Etruriens und die Eisenwerke 
Spaniens leisteten ihnen von nun an bei der Ausriistimg 
von Heer und Flottc wesentliche Dicnste. Populonia 
lieferte Eisen, Arretium Schilde, Helmc, schwere und 
leichte Wurfspiefse, sowie allerlei Handwcrkszeug,ł  und 
Spanien versorgte die romisclien Lcgionen mit seinen 
ausgezeichncten leichten Stahlscliwertern, dereń Vorzugc, 
gegenuber den eigenen kurzeń Eisenschwertern, dic 
Romer sclion itn 2. punischen Kricge kennen gclernt 
hatten. Nach dcm Falle Karthagos und der Eroberung 
Griechenlands wurde Rom die erste Stadt der Welf, 
unermefsliclie Schatze aller Art strómten ilir zu. Zu- 
gleich wurden die Romer Erben der orientalischcn, 
griechischen und ctruskisclien Kunst, welche sich auf 
rómischcm Boden bald heimisch fuhlte.

Die rómisclie Vorliebe fur die Bronze war ein 
besonderes Erbstuck der ctruskisclien Hinterlassenschaft. 
Die Bronze wurde von ihnen, des schónen glanzenden 
Ansehens und ilirer Bildsamkeit wegen, zu allerlei 
Dingen des taglichen Gebrauchs und des Luxus, selbst 
fiir solclic Gegenstande, die ebensowohl, oder sogar 
billiger und besser, aus Eisen herzustellen waren, ver- 
wendet. Es ist aber ein Irrtlium anzunehmen, die 
Romer hatten die Bronze uberall, selbst fur die Kriegs- 
ausrustung, dem Eisen vorgezogcn. Prunkwaffen fiir 
Gladiatorenkampfe, fiir Schaustcllungen im Theater oder 
sonstigc 'Festlichkeiten, auch Gala- und Ehrendegcn 
wurden wohl aus dem goldglanzcnden Metalle gefertigt, 
nicht aber die Angrifiswaffen fur die Schlacht. Diese 
waren von Eisen oder Stahl. Sclion der Streit der 
Horaticr und Curiatier „wurde mit dem Eisen ent- 
schieden"***, und eine eisenbcschlagene Lanze, dic der 
romische Herold dem Feinde uber die Grenze warf, 
yerkundete Krieg****. Das Gebot des Porsenna, kcin 
Eisen fur die Zwecke des Krieges zu ver\venden, haben 
die Romer gewifs nur widerwillig und gezwungen be- 
folgt, denn Bronzewaffen taugtcn niclit fiir den ernsten 
Kampf, auch zeigen wenige der aufgcfundenen romisclien 
Bronzeschwerter Spuren eines solchen, wahrend viele 
der erhaltenen schartigen Eisenschwerter die Art ihrer 
Benutzung augenfallig bezcugen.

Zur Yervollkommnung der Eisengewinnung haben 
die Rdmer nur wenig beigetragen. Ihr kriegerischcr, 
bald kaufmannisch ausartender Sinn befafste sich nicht 
gern mit technischen Dingen und in noch verderbliche- 
rem Mafse ais dic Gricchen begiinstigten sie die Pachter- 
und Sklaven\virthschaft, um die unterjochten Pro- 
yinzen ausztfsaugen. Dadurch geriethen die Bcrgwerke, 
in denen die Sklaven, verurtheilte Verbrecher (damnati 
ad mctalla), die Frohnbauern (glebae et metallis ad- 
scripti) und dereń Familien, wie uns Diodor-j- so er- 
greifend schildert, einem langsamen und schrecklichen 
Ende entgegensiechten, in Verfall. Die Ausbeutung 
der Gruben wurde so mangelhaft betrieben, dafs es 
sich heutigen Tages noch lohnen wurde, die machtigen 
Schlackenhalden aus romischer Zeit, in England u. a.
a. O., in denen noch uber die Halfte des Metallcs sitzt, 
abermals auszuschmelzen.

Wenn genauere Nachrichten uber die Einzelheiten 
der rómischen Metallbereitung auf uns gekommen waren, 
so besafsen wir damit den Jnhalt aller inetallurgischen

* Tac. Agricol. c. 12. aurum et argentum et alia 
metalla pretium victoriae.

** Livius XXXIII., 45 .
*** Livius I. c. 2y. ut pro sua quisque patria dimi- 

cent ferro.
**** Livius I. c. 32: fieri solitum, ut fetialis hastam 

ferratam aut sanguineam praeustam ad fines ferret. 
t  X., V., 38.

Errungenschaften von drei Jahrtausenden. Leider ist 
dies nicht der Fali. Vielleicht waren schriftliche Auf- 
zeichnungcn solcher Art nie vorhanden, weil den Ge- 
schichtsschreibern der alten Romer, so ausgezeichnet 
sic im ubrigen ilirc Feder fuhrten, technische Dinge 
ebenso fern lagcn, wie spater den das gesammte Wisscn 
veitrctcndcn Thcologcn des Mittelalters.

Diodor von Sizilien (50 v. Chr.) giebt uns eine 
kurze Bcschreibung uber die Verhuttung der Erze auf 
der Inscl Elba, dieser seit graucn Zcitcn unter dem 
Namcn Acthalia bekannten und beruhmten unerschopf- 
lichen Eiscnąuclle, dereń vorzugliches Erz zu Aristoteles’ 
Zeiten nach dem gegenuberliegenden Hafen Populonia 
der italischen Kuste „das populonische“ genannt wurde. 
Diodor sagt, Acthalia habe ihren Kamen von dem 
vieleri Rufs, den die Eisenbereitung dort yerursache, 
und der Bcrgbau sei daselbst so alt, dafs sein Anfang 
sich nicht mehr bestimmen lasse. Plinius sah bei 
Portoferrajo, dem alten Hafen der Insel, machtige 
Schlackenhalden, woraus man schlicfsen kann, dafs die 
Erze in altcster Zeit auf der Insel selbst yerschmolzen 
wurden. Spater felilte es dort an Brennmaterial, so 
dafs man sich damit begniigte, die an Ort und Stelle 
gebrochenen.Erzc stark zu rósten und bcliufs Yerschmel- 
zung auf das Festlai*) iiberzufuhrcn. Nach Diodor 
wurden die kleingemachten Erzstucke in kunstlichen 
Oefen unter Feuersgluth zum Schmelzen gebracht. Die 
geschmolzene Ma sse theilte man wieder in klcine Stucke, 
die etwa wie grofse Schwamme aussahen. Es gabe, 
sagt er weiter, yicle Handelsleute, dic ganze SchifTs- 
ladungen solcher Stucke kauften, sie durch eine grofse 
Zahl yon Schmieden yerarbeiten und cndlich die fertigen 
Ger.ithe „uber viele Lauder der Welt“ verfiihren liefsen.

Unser bester Gewahrsmann uber romische Metal- 
lurgie ist P lin iu s  (79 — 23 v. Chr.), obwohl seine 
Aufzeichnungcn stellenweise noch ziemlich yerworren 
liegen. In seinem weltberuhmten naturgeschichtlichen 
Werke giebt er in dem Kapitel uber Bcrgbau ausfuhr- 
liche technische, zum Theił auch geschichtlich interes- 
sante Mittheilungen uber die grofsartigen Gold- und 
Silbergruben Spaniens, sowie uber die romische Ge- 
winnung des Kupfers, der Bronze und des Eisens. 
Plinius nennt das Eisen „das beste und zugleich das 
schlimmste Werkzcug im Leben' 1 und begrundet dies 
durch Vorfuhrung seiner mannigfachen Gebrauchsarten. 
Seine grausame Yerwendung zu Mordwerkzeugen des 
Krieges nennt er „die abscheulichste Hinterlist des 
menschlichcn Geistes, denn wir haben dem Tode, da- 
mit er schneller zum Menschen gelange, Flugel gegeben 
und dem Eisen Sclnvingen“. An anderer Stelle sagt 
er auch: „am Eisen racht sich das menschliche Blut, 
denn jenes zieht, sobald es davon beruhrt wird, 
schneller Rost“.

Unter den Erzen, die wie das Kupfer in Herdeti 
und Oefen yerschmolzen werden, findet nach ihm ein 
grofser Unterschied statt. Von einigen werde der Kern 
zu hartem Stahl ausgeschmolzen und die Giite des 
Eisens sei nicht allein von der Art des Erzes und der 
Verhuttung, sondern auch vom Boden und Klima ab- 
hangig. Der Stahl sei von yerschiedener Gute, je nach 
der Beschaffenheit des Wassers, in welchem er abge- 
lósclit werde; feinere Werkzeuge musse man in Óel 
ablóschen Das Eisen werde mehr weifs- ais roth- 
gluhend yerarbeitet; ausgerecktes Eisen sei bald blei- 
artig, weich, bald bruchig. Er kennt aufser dem Eisen 
von Elba, ais geschatzte auslandische Eisensorten das 
serische, parthische, spanische, steirische oder norische 
und das der Chalyber. Das norische- Eisen, aus 
den Bergen Steiermarks, war nachst demjenigen 
von Elba am meisten bevorzugt. Aus Noricum, das 
die Romer zur Zeit des Augustus (16 v. Chr.) in 
Besitz nahmen, wanderten Massen vorzuglichen Eisens 
und Stahles auf rómischen Heerstrafsen uber Aquileja 
in die Waffenfabriken zu Verona, Mantua, Cremona, 
Concordia und Ticinum. Das norische Schwert stand
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gegen Ende der Republik und im Beginn der Kaiserzeit 
in so bohem Ansehen, dafs selbst die Dichter seine 
beruhmten Eigcnschaften, Hartę und Schneidigkeit, 
besingen.*

In jenen goldcncn Tagen der rómischen Herrschaft 
wurden auch der beriihmte indisclie Stalli, sowie iiber- 
haupt allerlei indisclie und arabische Kostbarkeiten 
von den Róniern mit Vorliebe bezogen. „Wir 
trinken aus zusammcngesetzten Edelsteincn, kleiden die 
Becher mit Smaragaen, und Vergnugen ist es, mit den 
Schiitzen Indiens in der Hand sich zu berauschen," 
ruft Plinius aus, um die Prachtliebe der Schwelgerei 
seiner Zeitgenosscn zu belcuchten. Weiterhin klagt er: 
„derjenige vcraniafste seinen Nebenmenschen zur straf- 
barsten Thorheit, der zuerst Gold an den Finger 
stcckte.u Er will damit dic zu seiner Zeit allgemein 
nufkommende Mode, goldene Fingerringe zu tragen, 
geifseln. Nach alter Sitte wurden selbst der Braut 
„ais Geschenk ein eiserner Ring und zwar ohne Edel- 
stein ubersandt" und nach der von den Etruskern uber- 
nommenen Gcpflogenheit trug der freie Romer ais 
Zeichen der Tapferkeit eiserne Fingerringe. Auch die 
Senatoren trugen nach Plinius in alter Zeit goldene 
Ritige nur ais Zeichen einer besonderen Wiirde, z. B. 
ais Gesandte; zu Flause legtc% sie dies Ehrenzeichen 
ab und bedienten sich dort der eisernen Ringc. Plinius 
fugt hinzu: „War auch der etruskische Kranz, der von 
hinten dem Thriumphator iiber dcm Haupte gehnlten 
wurde, von Gold, so war doch der Ring am Finger so 
gut von Eisen, ais derjenige des Skiaven, der den Kranz 
hielt.“

Sicherlich traf er das Rcchte, wenn er die uber- 
handnchmende Mode des Tages, goldene Ringc zu 
tragen, ais ein Zeichen des Schwindens altrómischer 
Kraft und Denkungsart auffafste Wie hatten sich die 
Zeiten geandert! Wahrend im Zwólltafelgesetz der 
Besitz von silbernem Tafelgerath mit dem Exil bedrolit 
wurde, galt nach dem zweiten punischen Kriege die

* Ovid, Metamorph. 64, 17, Horat. Od. XVI 
und XVII.

Mitgift von 255000 Mark, welchc Scipio Africanus 
jeder seiner Tóchter gab, fur cinc angemessene Aus- 
steuer eines reichen róniischen Madchens. Wahrend 
zu. Anfang der punischen Kriege sich die Gcsandten 
der Karthager zu Hause daruber lustig niachten, dafs 
sie in allen Hausern, in denen sic in Rom eingeladen 
gewesen seien, von einem und demselbcn silberncn 
Tafelgerath hatten speisen mussen, so zabite man zu 
Sulias Zeiten in Rom allein iiber 150 Stiick schwere, 
silberne Praciitschusśeln, jede uber 100 Pfund Gewicht, 
und ais der jungę Casar zu Ehren scincs verstorbencn 
Vatcrs Festspielc veranstaltete, lieis cr alle Gerathe im 
Circus von Silber machen. Der uppige Antonius aber 
uberbot ihn noch, indem cr sogar die BCihne fiir die 
Schauspieler mit Silber bckleiden liefs.

Der rómische Staat war allmahlich auf jenem er- 
habencn Standpunkt der Macht angelangt, wo ihm 
nichts mehr zu weit und zu gut war, das sein gewal- 
tiger Arm nicht erlangen konnte. „Aber das Freihcits- 
gctulil, die Kriegstugend und die Kraft der rcpublika- 
nischen Zeit waren dahin; iiber dem Wohlleben und 
den verweichlichenden Gcnussen erlahnite der Arm 
des Burgers, und die Freiheit, die Selbstachtung und 
der Mannerstolz der friiheren Tage arteten in Knechts- 
sinn und kriechendc Schmeichelkunst aus.“ Unter 
Wohlleben und verweichlichenden Genussen ging es 
mit Rom in grofsen Schritten abwarts. Mit dem Vcr- 
fall des Reiches und dem Absterben der Bluthe rómischer 
Kunst wurden auch der Bergbau und die Eisenbereitung 
mehr und mehr vernachlassigt und ais um dic Mitte 
des 4 . Jahrhunderts christlicher Zeitrechnung das morschc 
rómischc Weltreich unter dem Ansturm der mit ge- 
waltigcn EisenwafTen ausgerusteten Barbaren crlag, 
wurden die Reste der noch bestehenden Dcnkmalc 
rómischer Kunst und Industrie mit Feuer uud Schwert 
vom Erdboden vertilgt. Der Beginn der eisernen Aera 
und das Ende der Bronzezeit hebt sich wohl zu kcincr 

; Zeit vom Hintergrunde der Gescliichte bedeutsamer ab, 
I ais zur Zeit des Niederganges der rómischen Welt- 
1 herrschaft. Nach der Yólkerwanderung verschwindet 
| die Bronze ais Metali fur die BewafTnung ganzlich.


