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Die Erhi>łmn£ der russischen Eisenzolle.

J.olegenllich der im Jahre 1884 erfolgten 

Erliohung der Eingahgszolle auf Eisen, 

welcher stufenweise im Ver]aufe von

3 Jahren weitere, aber mafsigc Er

hohungen folgten, hat die russische Regierung 

ais das von ihr erstrebte Ziel hingestellt: die 

Anregung zur Neuanlage und zur Entwicklung 

solcher Hiittenwerke in Rufsland zu geben, welche 

mit russischem Roheisen und mit russischer 

Kohle zu arbeiten vermochten und gleićlizeitig 

die allmahliche Einschrankung derjenigen Werke 

heibeizufuhren, welche auf die Einfuhr auslan- 

disehen Rolnnaterials angewiesen sind.

In den Motiven zum neuesten Eisenzoll-Gesetz 

ist hervorgehoben, dafs dieses Ziel nurimehr 

thatsachlich erreicht werden miisse.

Die russischen Staatsmiinner, welche żur Zeit 

an der. Spitze der hierbei betheiliglen Ressorts 

stehen, sind ganz die Leute, uin dies Programm 

nicht nur ohne Rucksicht auf die wirthschaft

lichen Interessen anderer Staaten, sondern selbst 

gegen die wohlverstandenen wirthschaftlichen Be- 

durfnisse des eigenen Landes oder grofser Theile 

desselben durchzufiihren.

Den schlagenden Beweis hierffir liefern die 

amtlieh publicirten Motive zur letzten Zoller- 

hohung, da in denselben die abnehmende Kauf- 

kraft der russischen Eisenconsumenten constatirt 

und doch gleichzeitig eine Erhóhung der Eisen- 

preise angestrebt wird.

Es unterliegt keinem Zweifel, dafs, falls die 

zuletzt getrolTenen Mafsnahmen aus irgend welchen 

GrOnden sieli ais unzureichend erweisen sollten, 

baldigst noch durchgreifendere Gesetze folgen 

werden.

X 1.7

lnsolange das gegenwartige System der Ab- 

sperrnng nach aufsen in Rufsland sich zu be- 

haupten vermag, diirfte unsere Industrie melir 

und mehr die Aussicht verlieren, mit Erfolg nach 

Rufsland zu arbeiten.

Am allerwenigstcn Aussicht auf eine Wendung 

zum Besseren hat jedoch unsere Eisenindustrie, 

weil das russische Programm der Ausschliefsung 

derselben auch von. politischen Motiven einge- 

geben ist.

Rufsland glanbt offenhar mit der Eventualil;il 

eines Krieges mit seinen westlichen Nachbarn 

rechnen zu miissen, durch welchen es aller und 

jeder Verbindung mit dem Westen abgeschnitten 

sein wurde. Rufslands Starkę den westlichen 

Machten gegenuber beruht, nach russischer An

sicht, darin, dafs es infolge seiner geographischen 

Lage und Ausdehnung und seiner gegenuber 

Westeuropa zuriickgebliebenen Cultur-VerhSltnisse 

den Kriegszustand langer aushalten konne ais

seine Gegner. Es wird daher suchen miissen, 

den Krieg thunlichst in die Lange zu ziehen. 

Vom rein militarischen Standpunkte aus aber 

kann eine Industrie, welche sich an der West- 

grenze concentrirt und die Entwicklung der in

dustriellen Thatigkeit im Innern beeintrachtigt, 

Rufsland nichts nutzen. Darum sucht man die 

Industrieen, welche eine militarische Bedeutung 

haben, nach dem Innern zu driingen und die

betreffenden Anlagen an der Westgrenze, welclie 

nach erfolgtem Kriegsausbruche moglicherweise 

dem Feinde zu gute kommen wiirden, thunlichst 

einzuschranken.

Je mehr aber die betrefiende russische In

dustrie nach dem Innern verlegt wird, um so

1
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weniger Aussicht haben wir natiirlich, sie mit 

unseren Producten zu alimentiren.

Im Nachstehenden ist der Versnch gemaeht, 

die vermuthliche Einwirkung der neuesten Zoll- 

gesetzgebung auf unsern Export an Roheisen 

und ferner an Sehmiedeisen, Slahl- und Eisen- 

fabricaten zu pracisiren. —

Das von uns hauptsachlich nacli Rufsland 

eingefiihrte oberschlesischc R o h e is e n  versorgte 

in Concurrenz mit englischem Eisen, welches 

letzteres via Danzig die Weichsel aufwiirts seinen 

Weg in den Warsehauer Industriebezirk nahrn, 

diejenigen polnisehen Werke, fiir dereń Bedarf 

polnisehes Roheisen nicht hinreichend yorhanden 

war und denen, wegen der hohen Productions- 

und Frachtkosten, russisches Eisen aus dem

Siiden oder aus dem Ural bisher nicht zugefiihrt 

werden konnie.

Der Preis oberschlesischen Roheisens in Polen 

stellt sich wie folgt:

loco Hiitte per 1000 k g ........................J l  45,—
Eingangszol 1 30 Kopeken pro Pud . . .  , 58,60
Fracht und Zoll-Spesen...........................  , 4,40

Zusammen J l 108.—

das ist bei dem heutigen Kursę von 1 Rubel =  

J l  1,80 per Pud 98 Kopeken Credit.

Polnisehes Roheisen aus polnisehen Erzen 

mit deutschem Koks erblasen kostet loco Iliitte 

(50 bis G5 J l  pro 1000 kg.

Von den bei Jekatarinoslaw erbauten Iloch- 

ofenwerken werden die Selbstkosten des gewon- 

nenen Roheisens auf 50 bis 55 Kopeken per 

Pud angegeben. Die Fracht von Jekatarinoslaw 

bis Sosnowice wird 12 bis 15 Kopeken per Pud 

betragen.

Hiernach bezifferl sich der Selbstkostenpreis 

eines Pudes Roheisen aus Jekatarinoslaw in Polen 

auf ungefahr G2 bis 70 Kopeken per Pud gegen 

98 Kopeken, welche ein Pud oberschlesisches 

Roheisen dortselbst jetzt kostet.

Dem Preise nach wird also oberschlesisches 

Roheisen mit russischem nicht mehr concurriren 

konnen. Es fragt sich, ob hinreichend russisches 

Roheisen beschafft werden kann, um den Bedarf 

Polens zu einem geniigend niedrigen Preise zu 

decken.

Diese Frage wird yorerst nicht mit voller 

Bestimmlheit beantwortet werden konnen. Die 

Absicht der Zollerhohung war langst vói’her be

kannt und die Fabricanten haben Zeit gehabt, j  

sich etwa auf ein Jahr ausreichend mit Roheisen 

zu versorgen.

Nach Verbrauch dieser Yorrathe und unter 

Umstanden schon fruher wird ein Theil der in i 

den Grenzprovinzen angelegten Werke theils wegen 

der Zollerhohung, theils wegen der Gesetze gegen 

die Auslander und weiteren in Aussicht stehenden 

Mafsregeln den Betrieb einstellen, Hierdurch

wird sich der Bedarf an Roheisen in den Grenz- 

provinzen wesentlich yerringern.

In der Nahe von Jekatarinoslaw in Sudrufs- 

land sind alle Bedingungen yorbanden, auf Grund 

dereń sich unter dem Schutze der hohen Zoile 

eine leistungsfahige Robeisenproduction entwickeln 

kann. Dahin hat die Emigration der polnisehen 

Werke schon begonnen und es werden in dieser 

Gegend eine Reihe von Iloehofenwerken neu an- 

gelegt. Die Gesellschaft der Briansker Werke 

allein hofft schon bintien Jabresfrist mit zwei, 

inzwischen in Betrieb gesetzten Hochofen 

300 000 Pud Roheisen zu produciren.

Die Entwicklung, in welcher die Eisenin

dustrie in diesem Gebiete begriffen ist, b ilde 

geradezu eine Gefahr fiir die Uralschen Werke. 

Nicht der Ural, sondern Siidrufsland scheint be- 

stimmt, den Mpskau- und Nisclmi-Noygoroder 

Markt zu beherrschen, und es ist wahrscheinlich, 

dafs die Uralschen Fabricanten, von denen die 

Anregung zur Erbohung der Eisenziille ausge- 

gangen ist, von dieser Erbohung eher Schaden 

haben, ais Nutzeu ziehen werden. Diese Folgę 

der neuen Eisenziille war bei Berathung des Ge- 

setzes im Reichsrath sehr energisch betont worden, 

ohne jedoch Beriicksichtigung zu (inden.

Jedenfalls wird die Uralsche Industrie die 

Einfuhr oberschlesischen Eisens nicht beein- 

trachtigen. Unser gefahrlichstcr Concurrent ist 

yielmehr dic siidiussische Industrie.

Die St. Petersburger Werke sind, obgleich 

dieselben bis jetzt noch im hoheren Grade ais 

die polnisehen auf den Bezug auslandischen 

Rohmaterials angewiesen waren, im Vergleich zu 

den letzteren entschieden gunstiger gestellt worden, 

und zwar nicht nur wegen des um 5 Gold- 

kopekeu niedrigeren Eingangszolls, sondern auch, 

weil sie einen Theil ihres Eisenbedarfs zollfrei 

aus Finnland zu beziehen yermogen.

Finnland hat namlich derzeit das Recht, 

400 000 Pud Roheisen mit Ursprungsattesten 

zollfrei nach Rufsland einzufiiliren. Der finnische 

Senat bemiiht sich lebhaft, eine erhebliche Yer

mehrung des zollfrei einzufuhrenden Eisens, bis 

zu 1 ł/ś oder 2 Millionen Pud jahrlich, zu er- 

langen. Diese Bemulningen durften nicht ohne 

| Aussicht auf Erfolg sein, da die russische Re- 

■ gierung ein Interesse daran hat, die St. Peters

burger Eisen-Industrie zu schonen, auf welche sie 

bei Lieferung fiir den Militar-, Marinę- und Eisen- 

bahn-Bedarf zum Theil angewiesen zu sein glaubt.

Wie die polnisehen Werke, so haben auch 

die St. Petersburger einen grofseren Roheisen- 

Vorrath noch unter dem Zoll einfiihren konnen. 

Seit dem Inkrafttreten des neuen Zolls sind 

1 li2 Millionen Pud uralschen Roheisens zu 

77 Kopeken, eine grofsere Quanlitat Olonez- 

Eisen geringerer Sorte zu 62 Kopeken und 

finnisches .Eisen zu 80 Kopeken pro Pud auf 

| Lieferung in St. Petersburg yerkauft worden.
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Dic Einfuhr niedrigerer Sorten Roheisens nach 

St. Petersburg wird sich von nun an kaum mehr 

lohncn, dagegen zweifell man nicht, dafs einzelne 

lioliere Sorten, insbesondere solche, welclie sich 

zum Gusse eignen, auch unter dem neuen Zoll 

vom Auslande werden bezogen werden mussen.

Schlimmer ais um dic St. Pctersburger Werke 

isl es um die in den Ostsee-Provinzcn befind- 

liclien bestellt, weil dieselben fur den Bezug 

russischen und finnischen Eisens etwa 3 Kopeken 

an Fracht mehr ais die St. Pctersburger zu 

zahlen haben, wozu dann noch zum Theil holicre' 

Frachtkostcn fiir diejenigen fertigen Waaren 

kommen, welche nicht im Łocalyerkchr Absatz 

finden konnen.

Im iibrigen liegen die Verhaltnisse dort 

analog wie in St. Petersburg.

In den Motiven zum Eisenzoll-Gesetz ist bei 

dem Artikel S c h m ie d e is e n  und S ta l i !  

ausgesprochen, dafs eine Verminderung des 

Schutzes, den die hierher gehorigen Werke bisher 

genossen, beabsichtigt sei. Diese Absicht ist je- 

docli nur theilweise crreicht, wie sich aus der 

nachstehenden Berechnuug ergiebt. Aus der

selben werden zugleich Anhaltspunkte dafiir gc- 

wonnen werden konnen, wic die Aussiclilen der 

auslandischen Industrie hinsichtlich der Einfuhr 

der hier einschlagigen Waaren unter dem neuen 

Zoll sich gestalten diirften.

In den Motiven zum Eisenzoll-Gesetz sind die 

Griindc hervorgehoben, warum unter dem friiheren 

Roheisenzoll von 15 Kopeken Gold pro Pud der 

Zoll auf Schmiedeisen und Stahl mit 40 Kopeken 

Gold festgesctzt worden war. Der russische 

Hiittenbesitzcr hatte namlich fiir dasjenige auf 

1^ 2  Pud geschatzte Quantum auslandischen Roh

eisens, dessen or zur Herstellung eines Pudes 

Schmiedeisen oder Stahl bedurfte, ungefahr 25 Ko

peken Gold an Eingangszoll zu zahlen, es stellten 

demnach 15 Kopeken def> Scliutz dar, der ihm 

fiir seinen speciellen Industriezweig zugebilligt war.

Wendet man diese Berechnung auf die neuen 

Zollsśitze an, so ergiebt sich, dafs der Besitzer 

eines Puddel- oder Stahlwerks fiir die zur Her

stellung eines Pudes Schmiedeisen verwandten 

1 */2 Pud a u s la n d is c h e n  Roheisens an Ein

gangszoll zu zahlen hat, wenn die Einfiihrung 

iiber dic westliche Landgrenze erfolgt, 45 bis 

50 Kopekeu, wenn die Einfiihrung iiber die Sce- 

grenze erfolgt, 371I2 bis 40 Kopeken Gold. Der 

Zoll pro Pud unbearbeiteten Schmiedeisens oder 

Stahls betragt 50 Kopeken. Demgemafs sind die 

Besitzer der Puddel- und Stahlwerke an der 

Westgrenze des ihrer Industrie friiher zugewandten 

speciellen Schutzes ganz oder doch nahezu ganz 

beraubt, wahrend dieser Schutz fiir die iiber die 

Seegrenze importirenden Werke auf 10 Kopeken 

reducirt ist.

Verzichtet der Fabricant unter diesen.Um

standen auf die Yerwendung auslandischen Roh

eisens und kauft er das billigere russische, so 

vermehrt sich dic Pramie fiir seine Industrie um 

den jeweilig thatsiichlichcn Preis - Untcrschicd 

zwischen etwa l lj2 Pud auslandischen und dem 

gleichen Quantum russischen Roheisens. Unter 

Zugrundelegung der oben angegebenen Selbst- 

kostenpreisc fur oberschlesisches und siidrussisches 

Roheisen loco Sosnovice mit 98 Kopeken Credit 

fur schlesisches und 70 Kopeken Credit fiir rus- 

sisches Roheisen bezitTert sich die Fabrieations- 

Prąmie fiir die Herstellung eines Pudes Schmied

eisen oder Stahles auf 42 Kopeken oder 23 Ko

peken Gold. Thatsachlich wird sich diese Pramie 

nicht uuerheblich vermindern, da vorauszusehen 

ist, dafs der oberschlesische Fabricant behufs Er- 

haltung seines Absatzgebietes unter Umstanden 

auf den Unternehmer-Gcwinn verzichten, wahrend 

der russische Roheisenproducent seinen Unter- 

nehmer-Gewinn bis zu dem Gradc steigern wird, 

bei welchem er die Concurrenz mit dem aus

landischen Roheisen noch zu bestehen vermag. 

Hieraus ergiebt sich, dafs die Puddel- und Stahl

werke in Polen, wenn dieselben nicht infolge an- 

derer legislatorischen Mafsregeln geschlossen 

werden miifsten, bei Yerwendung russischen Roh

eisens zu bestehen vermochten, und dafs das gc- 

genwartige Zollgesetz ihre Fabrication hoher 

schutzt ais das friihere.

In St. P e te rsbu rg  ist heute die billigstc 

Sortc englischen Roheisens nicht unter 86 Ko

peken Credit zu kaufen. Uralsehes Roheisen 

ist unter dem neuen Zoll zu 77 Kop. Credit in 

einem grofseren Poslen verkauft worden. Der 

hiernach — je nachdem das Roheisen fremdes 

oder einheimisches ist — bestehende Preis- 

unterschied fiir l l/2 Pud, also 131/a Kop. Credit 

oder 8 Kop. Gold, ist der oben berechnelen 

Fabricationspramie von 10 Kop. Gold zuzuziihlcn. 

Bei den heute geltenden Preisen und dem 

heutigen Course ist demnach fiir dic St. Peters- 

burger Werke dic Fabricationspramie bei Yer

wendung russischen Roheisens gegen friiher 

jedenfalls nicht vermindert.

Je weiter russische Puddelwerke von der 

Grenze entfernt, je naher sie den russischen 

Productionsorten liegen, um so weniger ist es 

ihnen moglich, ausliindisches Rohmaterial zu 

verwenden, um so grofser wird ihre Pramie 

beim Verbrauche russischen Roheisens werden. 

In Moskau z. B. stcllte sich unter dem friiheren 

Zoll von 15 Kop. auslandisches und russisches 

Robeisen im Preise ungefahr gleich. Wenn jetzt 

unter dem erhohten Zoll englisches Roheisen in 

St. Petersburg auf 86 Kop. pro Pud kommt, so 

kostet dasselbe in Moskau 98 Kop., indem die 

Frachtkosten mit 12 Kop. dem Pctersburger 

Preise zugeschlagen werden miissen. Uralsehes 

Roheisen, welches in St. Petersburg mit 77 Kop. 

verkauft worden ist, kommt in Moskau urn die 

Frachtkosten, d. i. um 12 Kop. billiger, also
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auf 65 Kop. pro Pud zu stehen. Demnach 

verinehrt sieli der speeielle Schulz der Moskauer 

Puddel- und Slahlwerke gegeuuber den Peters- 

burgern bei Verwendung russischen Roheisens 

fiir das Pud fertiggestellten Schmiedeisens um 

den doppelten Betrag der Frachtkosten, d. h. 

24 Kop. Credit oder 13 Kop. Gold und betragt 

demnach im ganzen 18 —f- 13 =  31 Kop. Gold.

Die vorstehende Aufstellung zeigt, dafs that

sachlich eine Yerminderung des Schulzes fur die 

russische Schmiedeisen- und Stahlfabrication 

durch den neuen Zoll nur insoweit eingetreten 

ist, ais die betreffenden Werke genotliigt sind, 

auslandisches Materiał zu verwenden, und zwar 

in solchem Falle in einem Mafse, dafs die 

Existenz dieser Werke gefiihrdet crscheint. Da

gegen isl bei Yerwendung russischen Roheisens 

der Schutz der Fabrication gegen friiher im 

allgemeinen erholit. Hieraus ergiebt sich, dafs 

wir nicht in die Lage kommen werden, den 

Ausfall an unserer Roheisen-Einfnhr nach Rufs

land durch eine grofsere Einfuhr von Schmied

eisen und Stahl zu ersetzen. Unsere Einfuhr 

dieser Waaren wird vielmehr in dem Mafse ab- 

nehmen, ais die russische Industrie unter dem 

enorrnen Schulze, den sie jetzt geniefst, sich 

entwickeln wird.

Die Uebergangsperiode wird sich jedoch auf 

einen langeren Zeitrauni crstrecken, da zunachst 

der Ausfall der polnischen Werke zu decken ist, 

welche ihren Betrieb einzustellen genotliigt sind, 

und die Errichtung und lnbetriebsetzung von 

Puddel- und Stahlwerken in einer kiirzeren Zeit- 

periode kaum durcligęfuhrt werden konnen. Ent- 

sprechcndes gilt von den E is e n w a a re n .

Im allgemeinen werden bei allen Eisen

waaren, bei weichen der Werth des dazu ver- 

wandten Rohmaterials noch einen erheblichen 

Faclor im Preise des fertigen Productes bildet, 

sich ahnliche Verhaltnisse ergeben wie fiir 

Schmiedeisen und Stahl. Dagegen erscheint die 

Einfuhr solcher Eisenwaaren, dereń Anfertigung 

iin grofsen in Rufsland wegen zu geringen Vcr- 

brauchs unlohnend oder zu dereń Herstellung 

das gceignete Roli- und Arbeitermaterial iu 

Rufsland nicht yorhanden ist, zunachst wenig 

gefiihrdet. Hierher gehóren besondere Sorten 

von Roheisen, Schmiedeisen und Stahl, compli- 

cirterc Maschinen und Maschinentheile, Profileiseti 

und Prolilstahl von bestimmten, nicht gewohn- 

lichen Dimensionen, insbesondere, wenn zugleicli 

die Lieferung in kurzer Frist stattHnden soli.

Das Ergebnifs der obigen Betrachtungen ist 

folgendes:

Dic Einfuhr oberschlesischen Eisens diirfte 

seit dem Inkrafttreten der neuen Zoile kaum 

mehr moglich sein.

Eisenfabricate, namentlich Massenarlikel, bei 

weichen der Werth des auf ihre Herstellung 

verwandten Rohmaterials noch wesentlich bei 

der Preisbildung fiir das ferlige Product in 

Betracht kommt, werden nach einem nicht 

lange wahrenden Uebergangsstadium, dessen die 

russische Eisenindustrie zu ihrer Erstarkung 

bedarf, ebenfalls nichl mehr oder doch nur in 

geringem Mafse eingefuhrt werden konnen.

Die Einfuhr von Specialitaten und feinsteu 

Eisenwaaren wird zunachst durch die erhohten 

Zoile noch wenig beriihrt. Mit der Zeit wird 

sie jedoch auch abnehmen.

Ueber die Ursl)rullg•sbezeiclmullg, deutscher Industrie- 
erzeugnisse.

Bekanntlich hat der franzosische Handels- 

minister Locroy im vorigen Jahre einen Gesetz- 

entwurf eingebracht, nach welchem mit 1 0 0 0  

bis 5000 Fr. oder mit Gefangnifs von 3 Monaten 

bis 3 Jahren alle diejenigen belegt werden, 

welche fremde Waaren mit Etiąuetten, Bandem, 

Umschlagen oder Namen versehen, die den 

Glauben erwecken konnen, dieselben seien in 

Frankreich fabricirt oder nihrten von da lier;

2 . alle Combinationen, welche denselben Zweck 

verfolgen; 3. alle, welche wissentlich solche 

Waaren ausstellen , verkaufen oder feilbieten;

4. alle, welche jene Waaren, die in einem Orle 

des Auslandes fabricirt wurden, der denselben 

Namen eines franzosischen Ortes hat, verabsaumen,

die Herkunflsnaliou beizufugen. Die Grundlage 

dieser Gesetzgebung liegt in dem Artikel 423 

des Gode penal, welcher alle Betriigereien und 

Tauschungen (tromperies) bestraft, die auf die 

Qualitat der verkauften Waaren Bezug haben. 

Der Text lautet: „toute tromperie sur la ąualile 

des choses vendues. “ Aufserdem ist eine Klage 

auf Schadenersatz gestattet. In den Gesetzen 

vom 28. Juli 1824 und voin 23. Juli 1857 hat 

der Grundsatz des Artikels 423 weitere Aus

fuhrung erfahren, insofern ais ausdrCicklich ver- 

boten wird, irgend welche Waaren unter falschem 

Namen, Herstellungsart u. s. w. zu verkaufen. Das 

letztgenannte Gesetz von 1857 iiber den Marken- 

schutz enthalt noch detaillirtere Bestimmungen.
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Ein am 23. Februar 1884 ergangenes Er- 

kenntnifs des Pariser Cassalionshofes hat — 

abweichend von der bis dahin ublichen Auffassung 

der franzosischen Reehtsprecliung in dieser Frage 

—  den Grundsatz aufgcstellt, dafs die Bezeichnung 

der im Auslande gefertigten Waaren mit dem 

Zusatze der Markę oder dem Namen eines 

franzosischen Fabricanten oder 'eines franzosischen 

Ortes oder einer Angabe, welche die Ansicht 

zu erwecken geeignet isl, dafs die Gegenslande 

franzosischen Ursprungs seien, selbst dann strafbar 

ist, wenn dieselbe weniger den Zweck verfolgt, 

eine franzosische Handelsmarke nachzuahmen, 

ais vielmehr dazu dient, eine bestiinmte Gattung 

von Waaren, welche unter dem betreffenden 

Namen marktgangig sind, zu bezeichnen. Hierher 

gehoren Zusiitze wie Nouveautes de Paris, Modes 

Parisiennes u. s. w. Diese Bezeichnungen gc- 

nugen, um die Beschlagnahme der betreffenden 

Waaren von der franzosischen Grcnze zu recht- 

fertigen, und selbst der Umsland, dafs der auf 

den angeblich franzosischen Ursprung beziigliche 

Zusatz mit Genelimigung oder auf Bestellung des 

franzosischen Kaufmanns auf der Waare ange

bracht ist, vermag weder den Fabricanten noch 

den Verkaufer vor strafrechtlicher Yerfolgung zu 

schiitzen. Die franzosischen Zolliimter sind 

dann aucli durch besoridercs Bundschreiben der 

Generalzolldirection auf diese Bestimmung hin- 

gewiesen und beauftragt worden, alle mit der 

Markę oder dem Namen eines franzosischen 

Fabricanten oder einer franzosischen Orts- bezw. 

Fabrikbezeichnung versehenen Waaren bei ihrem 

Eingang an der Grenze zu bcschlagnahmen. An 

der strengen Durchfuhrung dieser Mafsregel isl 

um so weniger zu zweifęln, ais bereits Falle 

vorliegcn, in denen gegen deutsche Fabricanten, 

welclie diesen Bestimmungen zuwider gehandelt 

haben, auf Grund des Art. 1 des Gesetzes vorn 

28. Juni 1824, der Art. 1(J und 14 des Gesetzes 

vom 23. Juni 1857 und Art. 423 des Gode 

penal von franzosischen Gerichten das Strafver- 

fahren eingeleitet ist. So ist der »Koln. Zlg.«* 

ein Fali bekannt geworden, in welchem die Ver- 

sendung von Gorsets, die in Deutschland ge

fertigt und mit dem Zusatze »Nouveaute dc Paris« 

versehen waren, zu einem Einschreiten der fran

zosischen Gerichte Anlafs gegeben hat. Ja, 

die Handelskanimer in Lahr in B. hal einen Fali 

zur offentlichen Kenntnifs gebracht, in welchem 

die genannten Bestimmungen auch auf eine 

Frankreieh lediglich transitirende deutsche Waartfn- 

sendung nach dem uberseeischen Auslande an

gewendet wurde. Es handclte sich um eine 

Sendung mehrerer Dutzend Hute aus Kehl nach 

Rio de Janeiro, wobei- das Futter der Hiite nach 

V orschrift der Bestellung den Stempel Chapelaria 

de Paris mit dem Pariser Wappen und der Firma

* »K01n. Ztg,« vom 29. Juni 1886.
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des Bestellers in Rio trug. Das seidene Hut- 

futter mit dieser Bezeichnung wurde von der 

Zollbehorde in Havre aus den Huten enlfernl 

und zuriickbehalten, wodurch die letzteren natur- 

licli zum Versandl unfiihig gemacht wurden.* 

Uns Deutsehen schwindelt bei dem Gedanken 

an die Unsummen von Denunciationen, von 

Polizeispionage und allerliand Plackereien, welchc 

die ernstliche Durchfuhrung der franzosischen 

Gesetzesbestitnmungen verursachen mufs. Aber 

es liegt doch andererseils fiir uns Deutsche in der 

Thatsache eines derartigen Vorgehens auch eine 

gewisse Besehamung. In Frankreieh ist man 

uberzeugt, der auslandischen Waare nur die 

franzosische Etiąuette nehmen zu mussen, um 

die Kaufer sich von ihr abwenden zu sehen. 

In Deutschland glaubt man umgekehrt immer 

noch, dem deutsehen Erzeugnifs einen lretnd- 

landischen Namen geben zu mussen, um ilnn 

leichleren Absatz zu sichern, eine Speculation. 

die leider in den Neigungeu unseres Publikums 

immer noch zu sehr begriindet ist. In dieser 

Beziehung schrieh vor kurzem ein parlatnenta- 

rischer Gorrespondent der »Bresl. Ztg.« mit 

Recht: „Die Franzosen gonnen den deutsehen

Waaren nicht die Ehre, mit einer franzosisch 

klingenden Firma ausgestaltet zu werden; wir 

sollten umgekehrt den franzosischen Bezeichnun

gen nicht die Ehre gonnen , sich auf deutsehen 

Waaren sehen zu lassen. Der Unfug ist noch 

schlimmcr, ais ich ihn dargestellt habe; es giebt 

Waaren, die von Deutschland nach Frankreieh 

exportirl und von Frankreieh nach Deutschland 

reimporlirt, die mit dem doppellen Zoll belastet 

werden, nur um den Stempel franzosischen Ur

sprungs deslo deutlicher vor sich herzutragen. 

Eine ganze Menge von Niedlichkeitcn, welche 

der Tourist in den Magazinen des Louvrc-Hotels 

oder auf den Boulevards kauft, um sie seinen 

Freunden ais Erinnerungszeichen und ais einen 

Beleg mitzubringen, was der franzosische Ge- 

schmack vermag, sind deutsehen Ursprungs. “ 

Thalsachlich wird dic aus fruherer Zeit 

uhernommene Silte des deutsehen Gewcrbes, 

seinen Erzeugnissen durch Bezeichnung mit 

aufserdeutschen Fabrieationsorten, Firmen oder 

Marken, durch fremdsprachige Aufmachung ohne 

einen die deutsche Herkunft bezeichnenden 

Zusatz, durch Yertrieb nach auslandischem Mafs 

und Gewicht mit derselben Unterlassung oder 

auf andere Weise den Sehein nichtdeutschen 

Ursprungs zu geben, noch immer in einem 

Umfange geiibt, wie es weder durch den Hin- 

weis auf die geschichtliche Entwicklung des 

deutsehen Gewerbes im Wettkampf mit lioch-

* Fur deutsche Exporteure hililet dieser Fali 
eine Mahnung. die fianzSsischen Hafen einfach Lltun- 
licbst zu meiden und sich nacli Hamburg, Antwerpen 
und anderen Hafen zu wenden, wo sie fianzosischer 
Willkur nicht ausgesctzt sind.



764 Nr. 11.

entwickelten frcmden Industricn noch durcli die 

Riicksicht auf dic angcbliclic Yorliebe der aus- 

landischen Abnehmer fiir gewisse aufserdeutsche 

Waaren gerechtfertigt werden kann.

Nun soli freilieh nichl geleugnet werden, 

dafs in vielen Fallen eine Nothwendigkeit vor- 

liegt, deutsche Waaren mil dcm Namen oder 

der Markę eines fremdlandiśchen Fabricanten zu 

versehen. Selbslverslandlich dcnken wir hier 

nicht an den Versuch, die eingetragene Markę 

oder den Namen einer auslandisehcn Firma be- 

triigerischer Weise in Anwendung zu bringen, 

sondern an den Fali, dafs eine Bestellung aus 

dcm Auslande mit der ausdriicklicłien Forderung 

einlauft, das Fabricat mit dem Namen oder Zeichen 

des bestelienden Handlcrs zu vcrsehen. Soli da etwa 

voni deutschen Fabricanten geforderl werden, 

dic Ausfiihrung der Bestellung aus Patriotismus 

ab/.ulehnen ? W ir glauben kaum, dafs dies 

irgend Jetnand verlangen wird. Freilieh behaltcn 

sich schon heute erfreulicherweise dic angesehencn 

Werke beispiclweise der Grofseisen- und Slahl- 

industrie auch in flicsctn Falle vor, zugleich den 

Namen der Ursprungsfirma und des Ursprungs- 

ortes mit anzugeben, und man kann nur wun- 

schen, dafs dies moglichst allgcmeiner Gebrauch 

werde. Ob das freilieh uberall, namentlich auch 

in der Kleineisenindustrie moglieh sein wird, ist 

dic Frage. Auch in der Textilindustrie wird es 

sich wohl nicht immer durehfiihren lassen. Wio 

viele Fabricanten der Wiikwaarcnbranche sind auf 

Grund ausdriicklichcr Bedingungen genothigt, ihre 

Erzeugnisse mit irgend einem Etiąuette eines 

englischen Warehouse an auslandisćhe Besteller* 

abzuliefern, zu weichem Zwecke sie haufig sogar 

von dem Londoner Kaufer dic Etiąuettes geliefert 

erhalten! Soli der Verkiiufer solche ilini vom Kaufer 

gegebenen Instructionen nicht beobachten? Dic 

Berliner Confeetion Iiefert ebenfalls nach Aufgabe 

die Etiquettes oder erlialt sic vom Kaufer. 

Welcher Fabricant wird zógern, die vorgeschric- 

benen Etiąuettes anzuwenden? Wenn dcm

* Fur die in England selbst zum Ycrkauf gelan- 
geńden Waaren wird dies freilieh nach dem neuen 
englischen Markengesetz, auf das wir gelegentlich in 
einem besonderen Artikel zuruckzukotiimen gedenken, 
nicht mehr angiingig sein. Bekanntlich verfallt nach 
den Bestimmungen dieses neuen Gesetzes derjenige 
strengster Strafe, welcher irgend eine Waare oder 
Yerpackung »falsch« bezeichnet. Unter falscher Be- 
zeichnung ist auch zu verstehen, wenn ein Grossist 
oder ein grófseres Detailgeschaft eine von ihm nicht 
hergestellte Waare mit seiner Firma bezeichnet. Die 
Englander haben bereits eingesehen, dafs diese, sich 
hauptsachlich gegen Deutschland richtenden Bestim- 
nmngen das englische Geschiift schwer schadigen, 
weshalb denn auch in der englischen Presse vielfach 
Stimmen laut werden, die Gerichte mochten das 
neue Markengesetz in liberałem Sinne auslegen, d. h. 
mit anderen W orten, man mogę ein Auge zudrucken, 
sobahl das Gesetz nicht den Auslńnder, sondern den 
Englander zu treffen droht.
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Franzoscn oder Englander dies so vorgeschrieben 

wird, so wird er es ohne Bedenken ausfuhren. 

Die Bedenken konnen hierbei nur auf Seiten des 

Bestellers liegen. Wer Waare Iiefert, wird in der 

Regel nach dieser Richtung hin dic Inslruclion 

des Kaufers befolgen. Obwohl es erfreulicher

weise auch in der Textilindustrie, die Spinnerei- 

branche nicht ausgenoinmen, zahlrcichc deutsche 

Firmen giebt, welche ihre Fabricate nur mit ihrem 

eigenen Firmenstempel versenden und das Zu- 

standekommen des Geschafts von dieser Bcdiugung 

abhangig machen.

Auch darin wird ein Yorwurf nicht zu finden 

sein, dafs das deutsche Gewerbe auf die An- 

passung seiner fiir die Ausfuhr beslimmten Er

zeugnisse an den Gesclimack, die Gcwohnheiten 

und die Sprachkenutnisse der Abnehmer Werth 

legt. Die fremdsprachige Bezciclinung der Export- 

waaren, die Beifugung ebensolcher Gcbrauchs- 

anweisungen und dergl. ist yielmehr fur die 

Gewinnung und Erhaltung fremder Absatzmarkte 

oft von Bedeutung. Olme Zweifel aber wird 

hierbei nichl seiten heute noch darin gefelilt, 

dafs man nicht gleiehzeitig die inlandisclie Her- 

kunft der fremdsprachig bezeichneten Waaren 

kenntlich macht, sondern den Abnehmer durch 

fremde Ortsnamen, imitirte Firmen, Marken und 

dergl. in den Irrthum vcrsetzt, dafs er ein Er- 

zeugnifs des betreffenden Landes vor sich habe. 

Dies ist 11111 so bcdauerlicher, ais in vielen 

Fallen eine solche Bezciclinung nicht nur gar 

nicht nothwendig, sondern vollig verfehlt ist, 

Die Preiswiirdigkeit und Gediegenheit der deut- 

sehen Ausfulirwaaren vorausgesetzt — und nur 

um solche, nicht um unreclle Scheiuwaarcn, die 

den deutschen Namen und Ausfuhrhandel gleich

mafsig schadigen, handelt es sich hier — mufs 

der Absatzmarkt fiir die deutschen Erzeugnisse 

naturgemafs fesler begrundet werden, wenn der- 

sclbe ihre Herkunft zweifellos erkennen lassen, 

ais wenn sie unter dem Deckmantel ausliindiseher 

Erzeugung Absatz suclien und damit stetig den 

Ruf fremder Industrieen mehren. Ein Beispiel 

fiir viele mag dies bcweisen.

Ein englischer Consularbericlit aus Tschifu 

iiufsert in bezug auf Ilandelsmarken, dafs der 

Ghinese jeden Artikel kauft, der ihm ansteht, 

gleichviel welche Markę der letztere trage oder 

wie er verpackt sei. Es wird dann weiter ein- 

pfolilen, durch kundige Handelsreisende oder 

Specialagenten den Gesclimack des chinesischen 

Kitufers an Ort und Stelle zu erforschen und 

dementsprechend solche Artikel zu liefern, welche 

dem Producenten bezw. dem Importeur einen 

angemessenen Nutzen abwerfen. Habe der 

Chinese sich erst von der Brauchbarkeit und 

Giite eines unter bestimmter Handelsrnarke ein- 

'gefiihrten Artikels iiberzeugt, so konne diese 

Markę ais fest und sicher auf dem chinesischen 

Markt eingefiihrt gelten, wohingegen lmitationen

.ST A H L UND E ISEN .”
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fremder Handelsmarken das Mifstraueh des 

chinesischen Kaufers hętyorrufen wiirden.

Wenn, was olme Zweifel der Fali, bei dem 

heutigen Stande unserer teclinisohen Ausbiltjltng, 

die deutsche Industrie der englischen generell 

mindeslens gleichsleht, dieselhe in vielen Fallen 

aber schon bedeutend uberfliigelt hat, so wiirde 

sie in ihr eigoncs Fleisch schneiden, wenn sie 

ilue in jeder Hinsicht vollwerthigen Erzeugnisse 

unter englischer statt unter ihrer eigenen Handels- 

marke auf den Weltinarkt bringen wollte.*

Ein moglichst einiges Vorgeheu unserer 

deutsclien Industrie in der Abscliaffung jenes 

allen Mifsbrauchs ist darum nicht minder von der 

richtigen WOrdigung gewerblichen Vortheils ais von 

dem berechtigten Nationalstolz geboten. Yor Allen) 

sollten die dcutschen Industriellen ein fiir alle 

Małe mit dem Mifsbrauche brechen, dic zum i 11- 
lan d ischen  Yerlriebe bestimmten Waaren mit 

auslandischer Herkunftsbezeichnung zu versehen.

In dieser Beziehung triigL freilicli das kaufende 

Publikum die Hauptschuhl, und wir erblicken 

eine sehr bedeutsame und niclit zu unterschatzende

* Bei dieser Gelegenheit konnen wir oine freund- 
liclio Bitte an unsere Tagespresse /.u richten niclit 
unterlassen. Ohne Zweifel in wohlwollendster Absjcht 
und in tłem Gefuhl freudigen Stolzes hat dieselhe in 
don letzWergangenen Jahren Ofters uberall da, wo es 
der deutsclien Industrie einmal gelungen, ein Geschaft 
in Landem abzuschliefsen, in denen bis dahin deutsche 
Waaren nicht marktgangig waren, sófort solche That- 
sachcn ais »Triumphe natioualer Industrie*, ais 
»nationale Unternehmungen von unberecbenharer 
Tragweite* u. s. w. besprochen. Auf diese Weise ist 
mehr ais einmal die Aiifmerksamkeit des Auslandes 
auf die betreffenden Gehiete gelenkt und von ihm ein 
weiteres Gescliiift durchkreuzt worden. Durch solche 
Auslassungen werden nicht nur schlummernde nationale 
Eifersucliteleien rege gemacht, sondern es wird auch 
die vorhandene gute Aussicht verdorhen und das 
Exportgeschaft aufs schliminste geschadigt.

Aufgabe der Tagespresse darin, dafs sie durch 

belehrende Artikel das Publikum dahin bringt, 

dafs es vom deutsclien Geschaftsmanne nicht 

mehr »Engl. Nahnade)n«, »Shef(ielder Scheeren«, 

»Birminghamer Messer«, »Himalaya Shawls«, 

»Best London \Vool*, »Savon de Paris«, »Pbudie 

ijientifrice dc Botot au Quinquina« und ahnliclie 

Erzeugnisse verlangt.

In dieser Beziehung konnen wir nicht nur 

von den Franzosen, sondern auch von den Eng- 

landern lernen. Der berechtigte Stolz auf die 

Gewerbe seines Landes gestattet einem Engliinder 

kaum, seinen Bedarf mit anderen ais englischen 

Waaren zu decken — so lasen wir neulicli. in 

»Glasers Annalen«*, — und wenn er in Ausnalune- 

fallen davon abgeht, ist es ihm immer unange- 

nelim, und er will keinesfalls durch Handels- 

marken daran erinnert werden. Ais der Prinz 

von Wales vor einigen Jahren einen Sbhlapphut 

haben wollle, wie der Filrst Bismarck sie tragt, 

und man die Bremer Firma, die sie fabricirte, 

ausgefunden hatte, war eine Bedingung der 

Lieferung, dafs die Waare nicht gestempelt 

werden durfe, da es sich fiir einen englischen 

Prinzen nicht passe, andere ais englische Sachen 

zu tragen. Die Bremer Firma weigerte sich 

kategorisch , aucli nur ein Stiick ohne Stempel 

abzugeben. Schliefslich kam ein Gompromifs 

zustande, demzufolge der Stempel u n te r  das 

Futter gesetzt wurde!

Das ist eine komische Gcschichte, aber auch 

kornische Geschichten konnen lehrreich sein, 

und die vorstehende ist es. j )r jjr lieumer.

* E. Bernhard i, Englische Angriffe auf die 
deutsche Industrie. »Glasers Annalen*, Nr. 240, 
Seite 101. Ein hflclist beachtenswerther Artikel, auf 
den wir hierdurch die Aufinerksamkeit <)er deutsclien

i Industriellen besonders hinlenken inOćhten.

Bheiniscli- WestMische Maschiiicnbau- und Kleiiieiseiiindiistrie- 
Berufsgeiiosseiischaft.

So uninteressant es den meisten Lesern dieser 

Zeitschrift auch sein mag, dafs nochmals die 

Frage der Verwaltungskosten der Berufsgenossen- 

schaften hier behandelt wird. so ist dies leider 

doch nicht zu umgehen, da es sonst den An- 

scliein haben konnte, ais wenn die in der letzten 

Nunimer der Zeitschrift von Hrn. Schlink mit- 

getheilten Beliauptungen, die inzwischen auch in

die Tagespresse (ibergegangen sind, den that- 

sachlichen Yerhaltnissen entsprachen, was aber 

I durchaus nicht der Fali ist.

Wenn Hr. Schlink sich nur der kleinen Mulic 

unterziehen wollte, auf dem Biireau der dies- 

seitigen Berufsgenossenschaft von der wirklichen 

Sachlage Kenntnifs zu nehmen, — wras ihm 

durchaus nicht ver\vehrt wird, — so wurde er
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sich sofort von dem grofsen Irrthum, worin er 

befangeu, iiberzeugen konnen.

Hr. Scblink beurtheill zunaehst die Ver- 

waltungskosten nach der Zahl der versicherten 

Personen, was ein ganz falsches Bild iiber die 

wirkliche Sachlage giebt; es ist vielmelir ais 

Ilauptfaclor dabei die Zabl der zur Berufsge- 

nossenschaft gehorigen Betriebe in Beriicksich- 

tigung zu ziehen, wófiir folgendes Beispiel an- 

gefiibrt werden kann.

Am Schlusse des Jahres 188G umfafste

I. die SudwesUleutsche Eisen-Berufsge-

nossensebaft.................................138 Betriebe

II. die Rh.-W. Hiitten- und Walzw.-B.-G. 255 „

III. „ „ „ Masch.- und Kl.-Bg. . . 3111

Diese Betriebe verursaclien an Porto bei Ver- 

sendung der Heberollenausziige (in eingeschrie- 

benen Briefen k 30 Pfg.) der Berufsgeuossenschaft 

ad I, abgerundct, nur 41 J i ,  ad II nur 76 J i ,  

dagegen der Berufsgenossenschaft ad 111 033 J i .  

Verhaltnifsmafsig hoher stellen sich selbstver- 

stiindlich auch die anderen Kosten, wie fiir Druck- 

saehen, Correspondenz, Bearbeitung der Uinlage- 

berechnungen etc. Allein dic gegenwartig statt- 

findende Vcrsendung der Unfallverhiitungsvor- 

sebriften kostet der Mascliinenbau- und Kleineisen- 

industrie-Bcrufsgenossenschaft bei dem heutigen 

Bestande von 4500 Betrieben an Druck und 

Porlokosten nngefiihr 1000 J t , wahrend diese 

Kosten bei der Hiitten- und Walzwerks-Berufs- 

genossenschaft wohl hochsten 1 0 0  J i  betragen 

lionnen.

Waren die Betriebe der Mascliinenbau- und 

Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft der Hut- 

ten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft zuge- 

theilt, so fiejen die betreffenden Verwaltungskosten 

eben der letzteren Berufsgenossenschaft mit zu, 

wobei gar nicht daran zu denken ist, irgend eine 

Ersparnifs zu erzielen; die Behauptung des Hrn. 

Scblink, dafs der Mascliinenbau- und Kleineisen- 

industrie-Berufsgenossenscbaft die Abtrennung von 

der Hiitten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft 

allein im Jahre 1885/86 40,000 J i  gekostet habe, 

ist daher absolut unrichtig.

Wenn bei der Mascliinenbau- und Kleineisen- 

industrie-Berufsgenossenschaft eine Erbohung der 

Yerwaltungskosten fiir das laufende Jahr gegen 

das Vorjahr notliig ist, so ruhrt dies einerseits 

aus der nothwendig gewordenen Anstellung von 

Beauftragten fiir diejenigen Sectionen, bei welchen 

solche noch nicht fungirten, und ferner daher, 

dafs der Berufsgenossenschaft seit 1. Januar 1887 

mehr ais 1500 B e tr ie b e  von Bauschlossern 

und Ansehlagern, sowie andere kleine fabrikartige 

Betriebe ais versicheningspflicbtig iiberwiesen

worden sind (wodurch die Zahl der Betriebe auf 

etwa 4 500 angewachsen ist), welche natiirlich 

den Biireauaufwand entsprechend erhohen. Bei 

der Hiitten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft 

sind die Verwaltungskosten pro 1887 aber eben- 

falls hoher veranschlagt, ais die Ausgaben im 

Vorjalire betrugen, obgleich ein Zugang an Be- 

trieben dort nicht zu verzeichnen ist.

Die Angaben iiber die Verwalturigskosten der 

beiden mehrgenannten Berufsgenossenschaften 

seitens des Hrn. Schlink sind tibrigens auch nicht 

zutreflend; dieselben betragen pro 1885/86 bei 

der Hiitten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft 

36 109 J i  und nicht 43 753 J i , und bei der 

diesseitigen Berufsgenossenschaft 68  332 J i  und 

nicht 79 343 J l ,  denn die Ausgaben an Prąmien 

und Ablosungen iibernommener Privatversiche- 

rungsvertr;ige kann man nicht den Verwaltuhgs- 

kosten zuzahlen.

Was nun die Ausgaben fiir Schaden anbetrifTt, 

so richten sich dieselben allerdings nacli der Zahl 

der versicherten Personen. Es verausgabte 

die Sudwestdeutsche Eisen-Berufsgenossenschaft; 

bei einer Personenzahl von . , 25 694 13 392 J l 

die Rh.-W. Mascliinenbau- u. Klein-

eisenindustrie-B.-G...................  61 161 32 928 „

dieRh.-\V.Hutten-u.Walzwerks-B.-G. 70 313 67 119 „

Die Hiitten- und Walzwerks-Berufsgenossen- 

schaft verausgabte also bei der geringen Melir- 

zahl von etwa 9 000 versicherten Personen mehr 

ais das Doppelte an Entschadigungen wie die 

Mascliinenbau- und Kleineisenindustrie - Berufs

genossenschaft.

Was daher die Auffassung des Hrn. Schlink 

anbetrifTt, dafs die Rheinisch - Westfalische Ma- 

schinenbau- und Klęineisenindustrie-Berufsgenos- 

senschaft eine Fehlgeburt sei, so hat er den Be- 

weis dafiir nach keiner Richtung hin erbracht und 

ist auch anzunehmen, dafs er mit seiner Arisicht 

sehr isolirt stellt, denn bisher ist von keiner 

Seite innerhalb der Mascliinenbau- und Klein- 

eisenindustrie-Berufsgenossenschaft bis jetzt eine 

abnliche Anscbauung zu Tage getreten; man ist 

im Gegentheil allseits sehr befriedigt daruber, 

dafs eine Trennung vorgenommen worden ist 

und wird dies namentlich auch von denjenigen 

Industriellen anerkannt, welche .fruher fiir eine 

Vereinigung aller Eisen- und Stahlbetriebe in 

Rheinland und Westfalen gewesen sind.

Schliefslich mag yielleieht die nachfolgende 

Uebersicht iiber die sammtlichen Eisen- und Stahl- 

berufsgenossenschaften noch einiges Interesse 

bieten und einen weiteren Beweis dafiir liefern, 

dafs die Angriffe des Hrn. Schlink jeder Be- 

gruńdung entbebren.
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Sudwestdeutsche Eisen-B.-G. . 
Ith.-Westf. Hutten- und Walz-

138 — 25 85S 14 236 103 0,55 13 392 0,52

werks-B.-G.............................. 255 9 70313 3G 109 142 0,51 67 119 0,95
Schles. Eisen- u. Slahl-B.-G. 501 2 50 228 33 544 GO 0,67 21 042 0,42
Nordiistl. . „ „ B.-G. 1157 4 39 910 59 086 51 1,4S 22 003 0,55
Nordwestl. Eisen- u. Stahl-B.-G. 1429 7 50 70S 53 174 37 1,05 30 598 0,00
Sachs.-Thur. Eisen- u. Stahl-B.-G. 1482 — 49 938 55 835 38 1.12 29 731 0.00
Siiddeutscbe „ „ , B.-G. 
Rh.-Westf. Maschinenbau- und

26C0 G 63 8S7 66 5S5 25 1,04 30 9G7 0,4S

Kleineisenindustrie-B.-G. . . 3111 C GI 141 G8 332 22 1,12 32 928 0,54

D usse ldo rf; Ende Oktober 1887. II. Liięg.

Ueber (lie yermehrte Aaiwendung des Eisens und Stahls beim 
Eestungsbau.

Von Otto von Giese, Konigl. Prcufs. Oberst a. D., Ritter des Eisernen Kreuzes 1. Klasse u. s. w.

(Hierzu Blatt XXXII.)

I. Geschichtlicher Rlickblick.

Das Bediirfnifs nach Sicherung des Besilzes, 

also aucli nacli Befestigung, ist so a lt , wie der 

Streit der Mensclien und Kampf der Yolker; so 

lange die Menschen nicht den Engeln gleichen, 

werden sie sich zanken, Kri eg fiihren und ihren 

werthvollsten Besitz zu sichern, zu hefestigen 
suchen.

Yon den hohen Erd- und Steinwallen ging 

man zu regelrecliten Mauern iiber, inachte 

diese immer dicker und Hoher, bis die Anwen

dung des Pulvers im Geschutzwesen sie zu Fali 

brachte. Das Mauerwerk wurde nun den Augen 

des Belagerers entzogen, nur Erdwiille gezeigt 

und diese mehr und mehr verstarkt.

Seitdem die Vervollkommnung des Geschiitz- 

wesens gestattet, selbst unsichibare Ziele auf 

grofse Entfernungen sicher zu treffen und zu 

zerstoren, sind aucli die in den Festungsgraben 

stelienden Bekleidungsmauern und Batterien ge- 

lahrdet.

Die neuerdings versuchte Anwendung der 

comprimirten Schiefsbaumwolle, der Gelatine, 

des PyroxiIins, Dynamils und ahnlicher brisanter 

Sprengstoffe* zur Ladung der, aus gezogenen

* Der franzósische Melinit scheint sieli nicht zu 
bewahren, er ist den eigenen Artilleristen gefahriicher 
ais dem Ęelnde, soli sich auch bei Iłngerer Aufbe- 
wahrung zersetzen. In Belfort wurden grofse Yor- 
riitlie deshalb zerstort.

XI.7

schweren Kanonen, Haubitzen und Mdrsern ge' 

schleuderten , bis 6 Kaliber langen Granatem 

macht die Widerstandsfahigkeif der bisher ge- 

mauerten bombensichcren Gewolbe und dereń 

Erddecken zweifelhaft. Sollten jene Versuche 

gliicken, so wiirde es voraussichtlich nothwendig 

sein, von neuem Verstarkungen des gefahrdeten 

Mauer- und Erdbaues eintreten zu lassen. Der 

Holzbau provisorischer~ Befestigungen ist noch 

weniger widerstandsfahig.

Das Bediirfnifs nach besserer Deckung hatte 

schon im Anfang dieses Jahrhunderts zu dem 

Yersuch gefiihrt, die wichtigsten Geschutze durch 

E isen gegen die feindlichen Geschosse zu 

sichern. Seitdem wurden in allen europaischen 

Grofsstaaten zahlreiche Yorschlage und Versuche 

gemacht. Ais Anhalt fiir die geschichtliche 

Reihenfolge dieser Vorschliige, Ausfiihrungen, 

Scbiefsversuche und wirklichen Kampfe konnen 

die Angaben des K. K. Oberlieutenants Kunka in 

den »Mittheilungen uber Gegenstande des Artillerie- 

und Geniewesens«, Jahrgang 1876 (Wien bei 

von Waldheim) dienen:

1860 empfahl der amerikanische Capitan Coles 

drehbare Panzerthiinne in Form eines 

abgestumpften Kegels, auf Balken-Unterlage;

1861 wurden in Sheernefs (England) giinstige 

Schiefsversuche gegen einen, von Coles 

entworfenen und von Brown ausgefiihrten 

Kegelpanzerthurm des Kriegsschiffs Trusty 

angestellt.

2
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1861 schlug der amerikanische Gapitiin Ericson 

cylinderformige Panzerthiirme vor, die 

Walzeisenplatlen wurden zusammen ge- 

nietet und durch Bolzen auf der Holz- 

unterlage befestigt.

1862 Kampf des Monitor und Merrimac wahrend 

des amerikanischen Secessionskrieges;

1862 empfahl General Molinary (Oestr.) Dreli- 

thiirme fiir Landbefestigungen;

1862 empfahl Oberst Moring (Oestr.) Eisen-Ge- 

hause ais oberste Etage der gemauerten 

Festungsthiirme;

1862 empfahl General Gavalli (italien) kegel- 

fiirmige Panzerthiirme fiir 4 Geschiitże;

1862 empfahl Ingenieur - Hauptmann Schumann 

(Preufsen) fahrbare Panzerlafetten;

1862 beschofs der Monitor Landbefestigungen;

1863 empfahl Gapitiin Piron (Belgien) halbkugel- 

formige Panzerthiirme mit Eisengerippe, 

fiir 2 Geschiitże;

1863 empfahl Gapitiin Brialmont (Belgien) ahn

liche Drehthurme fiir detacliirte Forts;

1863 entwarf Capitiin Coles die ersten Panzer- 

thiirme fur die Neubefestigung von Ant- 

werpen;

1864 empfahl Ingenieur-Hauptmann Schumann 

drehbare Panzerthiirme ;

1S64 empfahl General von Wurmb (Oestr.) 

spharische Kuppeln;

1864 baute Gapitiin Goles Panzerthiirme fiir 

fremde Schiffe;

1866 empfahl Ingenieur - Hauptmann von Giese 

(Preufsen) drehbare spharische Kuppeln.

1866 Schiefsversuch in Mainz gegen den festen 

Panzerstand des Hauptmann Schumann.

1867 Modeli eines drehbaren Hartgufspunzer- 

thurms von Gruson auf der Pariser Aus

stellung.

1867 Schiefsyersuche in Magdeburg gegen Gru- 

sons Hartgufs-Panzerplatten.

1868 bis 1874 Schiefsyersuche gegen Hartgufs- 

panzerplatten in Tegel.

1870 Schiefsversuche in Tegel gegen einen dreh

baren Panzerthurm aus Walzeisen von 

Hauptmann Schumann.

1870 Schiefsversuche gegen einen Thurm des 

Glatton ;

1871 begann die russische Regierung in Perm 

Hartgufs-Panzerungen herzustellen.

1873 Beschiefsen der ersten russischen Hartgufs- 

Panzerplatten.

1873 bis 1874 Schiefsversuche in Tegel gegen 

Grusons Hartgufs-Panzerplatten.

1S74 Bestellung der Hartgufs - Panzerthiirme fur 

die Weser-Mundung, Dusseldorf, Mainz. 

Metz und Strafsburg.

1882 Schiefsyersuche in Kummersdorf gegen 

Schumanns provisor. Eisen-Gonstructionen.

1882 his 1886 Schiefsyersuche in Buckau. gegen

Hartgufs-Panzerplatten fiir die spanische 

und niederlandische Regierung.

1876 bis 18S6 Schiefsyersuche bei Spezia gegen 

Hartgufs-Panzerplatten fiir die italienische 

Kiisten-Befestigungen.

1885 bis 1886 Schiefsversnche bei Bukarest gegen 

die Panzerthiirme von Mougin (Chamond) 

und Schumann (Gruson) fiir die Neube

festigung von Bukarest.

Bei dem friiher sehr hohen Preise des Eisens 

konnte man nur daran denken, die wichtigsten, 

grofsten und weittreffendsten Geschutze zu deckeu, 

in der Hoffnung, durch diese den Bau der An- 

griffsbatterien zu yerhindern, oder, wenn derselbe 

bei Nebel und Nacht doch zustande karne, und 

die Angriffsbatterien ausgeriistet wiirden, deren 

Geschutze bald zum Schweigen zu bringen und 

dadurch die gefahrdeten Festungsmauern zu 

schiitzen.

So richtig diese Idee auch ist, so sehr sie 

dem Geist der deutschen Armee entspricht: 

„durch ein kriiftiges Entgegentreten sich zu 

vertheidigen“, so wird die Durchfuhrung dieser 

Idee doch durch die teclmischen Fortschritte 

unserer Tage erschwert. Die Erfindung der 

brisanten Sprengstoffe, der gezogenen Morser, 

des elektrischen Lichts und der, die Beobachtung 

des Ziels, bezw. der eigenen Geschutzwirkuńg 

erleichternden Luftballons ermoglichen einen 

Erfolg, an den man friiher nicht denken konnte. 

Es scheint zweckmiifsig, schon jetzt im voraus 

die Mittel zu erwagen, welche unseren Befesti- 

gungsanlagen, im Fali des Gelingens jener Yer

suche, die erforderliche Widerstandsfahigkeit er

halten konnen.

Es handelt sich hier darum , neben den 

schon erprobten Schulz- und Yerstarkungs-Mitteln 

aus Eisen oder Stahl neue vorzuschlagen und 

anzuwenden. Ob .diese nur todtes Mauerwerk, 

oder auch die zur Graben-Vertheidigung bestimm- 

ten Geschutze, yielleicht sogar die auf und hinter 

dem Wall stehenden Kanonen, Haubitzen und 

Morser decken konnen, wollen wir nachstehend 

erortern.

Ais aller preufsisclier Ingenieur - Offizier seit 

30 Jahren bemiiht, auch iiber die Grenzen des 

Dienstkreises hinaus, der grofsen Landesverthei- 

digung zu dienen*, freuen wir uns, dafs dieses

* In dieser Richtung haben wir unter anderen
yerOffentlicht:
1859 Mainz und die deutsche Westgrenze. (Anonym.)
1861 Einige Bemerkungen uber den Einflufs der ge

zogenen Geschutze auf die Befestigungskunst und 
den Festungskrieg, (Anonym.)

1863 Fortificatorische Studien und Skizzen. (Anonym.)
1866 Fortificatorische Eisenconstruclionen nebst Atlas.
1878 Verg)cichende Zusammensteltung der neuesten 

Schiefsyersuche gegen Panzer.
1881 Dic Befesligungsweise der Gegenwart uml naćh- 

sleu Zukunft.
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Streben gleichzeitig das Interesse der deutsehen 

Eisenindustrie fordem kann, und mogen die 

nachstehenden Erorterungen deshalb in dieser 

technischen Zeitsehrift ihren Platz finden.

II. Artilleristische und fortificatorische Vor- 
bemerkungen.

Zunachst sei gestattet, daran zu erinnern, 

dafs die Flugbahn aller Geschosse (Fig. ]) ge- 

bogen ist, selbst die der sogenannten „rasanten” 

Schiisse; der Grad der Biegung, d. h. die Hohe 

und Form des Bogens, hangt ab von der Auf- 

richtung (Elevation) des Rohrs, seiner Construc- 

tion, der Pulverladung und Entfernung; der 

„absteigende Ast“ der Flugbahn ist steiler, ais 

der „aufsteigende: der „ Einfallwinkel “ liegt am 

TrelTpunkt und wird durch die Flugbahn und 

deren Projection auf der Horizontaleberie ge- 

bildet; bei grofsen Entfernungen steigt das Ge

schofs bis 1/e oder %  der Entfernung. Ist das 

Ziel nicht horizontal, sondern eine senkrechte, 

bezw. eine ruckwarts geneigte Mauer, oder eine, 

oben nach vorn uberhangende Eisen-Construction 

bezw. eine gewolbte Panzerkuppel, so wird der 

kleinste derjenigen Winkel, welchen die Flugbahn 

mit diesen Flachen oder ihren Tangenten im 

TrelTpunkt bildet, „Auftreffwinkel" genannt, gleicli- 

viel ob er unter, iiber oder seitlich der Flug

bahn liegt; ist er kleiner ais 44°, so gleilet das 

Geschofs von einem Hartgiifspanzer ab und geht 

in derselben Richtung weiter, „ricochettirt", nur 

mehr oder weniger tiefe Schrammen zuriick- 

lassend; ist das Materiał weieher ais Hartgufs, 

so mufs der Auftreffwinkel spitzer sein ais 44°, 

um das Geschofs abgleiten zu machen, sonst 

bleibt es stecken und bringt seine volle „leben- 

j  dige Kraft“ und ganze Sprengwirkung zur Gel- 

j tung. — Vor A lle m  ist es a lso der Grund- 

! rifs  und das P ro fil des P anzers , welclie 

t die Grofse des A u ftre ffw inke ls  und dam it 

die W irk u n g  der fe in d lic h e n  Geschosse 

und die W ide rs tand s fah ig ke it  des Panzers 

bee in flussen . Demnachst ist auch die Hohen- 

lage der Panzerconstruclion, im Yergleich zur 

feindlichen Batterie wichtig. Liegt die Panzer- 

kuppeł bober ais die Batterie, wie dies oft der 

Fali sein w ird , da die Ingenieur - Offiziere die 

hohen, das Gebaude beherrschenden Punkte, fiir 

die Anlage der detachirten Forts auswahlen, und 

die Panzerconstructionen auf den Wall des aus- 

springenden Winkels stellen, so wird der Auftreff- 

winkel kleiner sein, und das Geschofs leichter 

nach oben abgleiten, ais wenn die Angriffsbatterie 
hoher lage.

Unter „lebendiger Kraf't“ versteht man die- 

jenige, welche das Geschofs im Treffpunkt gegen

1882 Provisorische Befestigungen und Festungseisen- 
bahnen.

1885 Militarische Yerwendung der Elektricitat ais 
Licht und Kraft.

das Ziel zur Geltung bringt, sie pflegt in Meter- 

Tonnen ausgedriickt zu werden. Die Wirkung 

derselben wird beeinflufst durch die Grofse des 

AuftrelTwinkels, das Materiał und die Form des 

Geschosses. Ein Auftreffwinkel von 90° gestattet 

der „lebendigen Kraft* voll zu wirken. Der 

Angreifer mufs, um die festen Ziele, z. B. 

Mauerwerk und Eisenconslructionen schneli 

zu zerstoren, moglichst starkę Ladungen an- 

wenden, diese fuliren aber das Geschofs in 

llacher Flugbahn, verkleinern den Einfall- bezw. 

Auftreffwinkel und verursachen dadurch das Ab

gleiten des Geschosses; in diesem Gegensatz 

liegt ein grofser Yortheil fiir die Panzerconstruc

tionen.

Bei 80° Auftreffwinkel mufs die lebendige 

Kraft um 1,07. bei 70° um 1,13, bei 60° um 

1,33, bei 50° um 1,70, bei 45° um 2,0, bei 

35° um 3,04 , bei 30° um 4,0 , bei 25° um 

5,62 grofser sein ais bei 90°, um dieselbe 

Wirkung zu erzielen.

Hierbei sei gleichzeitig daran erinnert, dafs 

alle Langgeschosse mit etwas gehobener Spitze 

fliegen.

Die Kenntnifs der fe ind lichen  Artillerien, 

namentlich die unserer voraiissicht!ichen Feinde, 

ist fast noch wichtiger ais die des e igenen 

Geschutzwesens; ein Umstand, der oft ganz tiber- 

sehen wird. Die Panzerconstructionen sollen 

das Feuer der eigenen Geschiitze begiinstigen, 

aber dem der fe ind lichen  Artillerie wider- 

stehen. Die Kenntnifs derselben wird auch die 

Frage beantworfen lassen, in welchem Grade 

deren Belagerungs-Kanonen mehr zu fiirchten 

sind, ais die gezogenen Morser, ob deshalb mehr 

Riicksicht auf die Stellung, bezw. Neigung und 

Starkę der von jenen beschossenen Panzerwande, 

oder auf die Neigung der von den Morsem be- 

worfenen Panzerdecke zu nehmen ist. Danach 

mufs die Profillinie beider bestirnmt werden und 

demnachst, nach den ungiinstigsten Auftreffwinkeln 

jener Geschiitze, die wechselnde Starkę. Krupp 

hat diese fiir Schmiedeisen, Gruson fiir Hartgufs 

berechnet, ahnliche Formeln wurden nach den 

Erfahrungen auf dem Schiefsplatz bei Grave in 

Frankreieh, sowie in England fiir Walzeisen auf- 

gestellt; wir kommen nachstehend auf dieselben 

zuriick.

Der franzosische Belagerungstrain enthalt 

schon jetzt 22-cm-Kanonen und 27-cm-Morser, 

die Einfuhrung von 28 - cm - Belagerungskanonen 

fiir die 1., entiernleste Artillerie -Aufstellung ist 

wahrscheinlich.

Zahlreiche Yersuche haben bewiesen, dafs 

der R u c k la u f  selbst schwerer Geschiitze, z. B. 

der gezogenen 15-cm-Kanone, nicht blofs durch 

das Heben des hinterei Rahmentheils, und durch 

Unterlagskeile, sondern durch hydraulische Brem- 

sen und Federn, bezw. Puffer gehemmt, selbst 

ganz aufgehoben werden kann. Krupp begann
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damit durch ein, den Kopf seiner 15-cm-Panzer- 

kanone festhaltendes Kugelgelenk, und liielt bei 

seiner Pivotkanone die Schildzapfen fest; Schu

mann ebenso diese oder das Bodenstiick, ohne 

dafs die beziigl. Geschiitze dabei bisher gelitten 

liaben, nur die 15-cm-Panzerkanone rifs ab.

Eine Bescbninkung des friiher fiir Gufseisen- 

geschiitze unerlSfslichen Riicklaufs ist fur Gufs- 

stahl-Geschiitze zulassig und nothwendig, sowohl 

des beschrankten Raumes in den Casematten 

und Panzerungen wegen ais in Riicksicht der 

besseren Deckung des schnelleren Sehiefsens und 

der leichteren Bedienung. Bei Anwendung 

hydrauhscher oder Federbremsen gestattet eine

4,5 m breite und tiefe Betlung der 15-cm-Ka- 

none eine Seitenrichtung von im ganzen 60°. 

Statt der fruher iiblichen Balken- und Bohlen- 

Bettungen werden gegenwartig solche von Ce- 

mentbeton angewandt.

Die zur Graben-Flankirung bestimmten 9-cm- 

Kauonen und Hagelgeschiitze brauchen nur soviel 

Raum, ais das Rohr einnimmt, es bedarf keines 

Riicklaufs, auch die Seitenrichtung ist in den 

schmalen Graben sehr gering; 2 m Lange und 

Breite geniigen fur das auf einer Siiule befestigte 

Rohr zur Aufstellung und Bedienung.

Statt des fruher grofsten Einfallwinkels von 

14° (1:4) mufs in Zukunft gegen 21-cm-Hau- 

bitzen auf 30° (4 :7 ) bei Bestimmung der Gra- 

benprofils und Deckung des oberen Randes vom 

Eskarpen-Reretement beriicksichtigt wetden. — 

Bei 10 m tiefen und breiten Graben konnte 

das Eskarpen - Revetement (Fig. 2) nur 0,5 m 

hoch werden, oder mufste gepanzert sein, um 

nicht breschirt zu werden.

Bei dem Schiefsversuch in Bukaresl* trafen 

die franzosischen und deutschen 21 - cm-Morser 

nicht gut, wohl mit infolge des Nebels und 

Schneegestobers, die deutschen auch wegen des 

ihnen fremden franzosischen Pulvers; letzteres 

benachtheiligte auch die Wirkung der deutschen 

15-cm-Kanonen.

Bei sehr vielen anderen Gelegenheiten haben 

die gezogenen Morser bewiesen, dafs sie sehr 

gut treffen und wirken. Nach Ansicht des Ge

neral Brialmont sind sie auf 20 0 0  m wirksamer, 

ais die gezogenen 15-cm-Kanonen auf 1000 m, 

wenn diese auch 5 bis 6 mai mehr scliiefsen.

Die 21 -cm-Torpedo-Granate (6  Kaliber lang) 

wirft einen Erdtrichter von 1 bis 2 ,2  m Tiefe,

3 bis 5 m Lange, 2,6 bis 5 m Breite und 

7 cbm Inhalt aus.

Die gezogenen Haubitzen werfen weiter ais 

die gezogenen Morser und konnen mit 30° Ein- 

faliwinkel Bresche in senkreclit stehendes oder 

etwas geneigtes Mauerwerk legen.

Sand leistet den Geschossen mehr Wider- 

stand ais Erde. 2,5 bis 3 m starkę Sanddecken

* Yergl. »Stahl und Eisen<= 1886, Seite 219.

geniigen gegen 15 - cm- und 21 - cm - Granaten, 

gegen dereń Proxylin - Sprengladung sind sie auf 

5 m zu verstarken. Wenn hohe Erddecken 

nicht stattliaft sind, so ist statt dessen 1 his

1,2 m Beton zu nehmen. 0,5 m D iingcr 

leistet soviel Widerstand ais 1 m Erde. Bei 

der Vertheidigung von Belfort hat sich Diingcr 

ais Bombendecke sehr gut bewalirt.

Die stiirksten Belagerungs - Geschiitze dringen 

durch 7 bis 8 m starkę Erdbrustwchren, aber 

nicht durch 5 m Sand.

35 cbm Erdbrustwehr werden von den Gra

naten ebenso schnell weggeschossen und aus- 

einandergeworfen, ais 7 cbm Sand.

Beton leistet 7 Mai mehr Widerstand ais 

Erde. Der beste Beton fiir Bombendecken und 

Geschiitz - Bettungen wird aus 1 cbm Kiesel, 

Sand und 1/,1 cbm Portlandcement bereitet; der

selbe bedarf 3 Monate zum vollstandigen Er- 

harten; er leistet dann aber mehr Widerstand 

ais Granit.

Die Schiefsversuche in Port Labos (Amerika) 

mit Gelatine-Sprengladungen in den Granaten 

gewohnlicher Geschiitze haben eine grofse 

Wirkung gegen Erde und Mauerwerk gezeigt, 

weniger gegen Panzer. 5 kg Gelatine in einer 

15 - cm - Haubitz - Granale warf auf 900 m aus 

Felsen einen Trichter von 1,8 m Tiefe, bezw.

7,5 m Durchmesser, und schleuderte Triimmer 

800 m weit zuriick.

Bei den Schiefsversuchen in Gummersdorf

1882 durchschlug eine 21-cm-Haubitz-Langgra- 

nate mit 26 kg Pyroxilin-Sprengladung ein 1 m 

starkes Ziegelgewolbe, iiber dem 3 m Erde 

lagen, aber nicht mehr, nachdem letztere auf

5 m verstarkt worden war. In Erdwallen er- 

zeugte dieselbe Sprengladung Trichter von 2,4 m 

Tiefe, 4,8 m Durchmesser und 15 cbm Inhalt.

Diese Versuchc zeigen, wie wenig dic Militar- 

und Civil-Ingenieure bei ihren Panzerconstructionen 

auf einen lang anhaltenden Schutz von Erde, 

Beton und Granit rechnen konnen.

III. Verwendung der verschiedenen Eisen- und 
Stahlsorten beim Festungsbau.

Von den zu fortificatorischen Zwecken bisher 

benutzten Eisen- und Stahlsorten sind hier be

sonders zu berucksichtigen:

1. Der Hartgufs.

2. Der Martin-Siemens-Stahl.

3. Das Sehmiedeisen und Walzeisen.

4. Die Coinpound-Platten.

5. Das Flufseisen und der Flufsstalil aus dem 

Converter.

Um die Uebersicht iiber die angestelltcn 

Schiefsversuche zu erleichtern, haben wir die

selben nach den verschiedenen Panzermaterialien 

| gruppirt. W ir beginnen mit dem Hartgufs, weil 

i die grofste- Zahl der veroffentlichten Schiefs-



November 1887. „STAHL UND EISEN." Nr. 11. 771

versuche gegen Festungspanżer sich auf diesen 

beziehen, und enden mit dem Flufseisen und 

Flufsstahl, weil wir an diese unsere Vorscblage 

fiir die vermehrte Anwendung des Eisens und 

Stalils ktiupfen wolien. Der Tiegelgufsstahl ist 

fiir fortificatorische Eisenconstructionen wegen 

seines hohen Preises ausgeschlossen.

Gleich im Anfang unserer Erorterungen sei 

hervorgelioben, dafs der wirksame und anhaltende 

Schulz aller fortificatorischen Eisen- und Stahl- 

construetionen gegen R os t, auch derjenigen 

Eisentheile, die jahrelang in feuchter Erde oder 

im Wasser liegen, unerlafslich ist, gleichyiel ob 

derselbe durch Anslrich, Oxydation oder metal- 

lischen Ueberzug erzeugt wird. Viele der nach- 

stehend erwiihnten Gonstructionen konnen wah

rend ihrer ganzen Verwendungszeit nie revidirt, 

noch weniger ihr Schutzmittel erneuert werden. 

Nach Ansicht des Majórs Schumann soli Kalkmortel, 

selbst Kalkanstrich, das Eisen gegen Rost schtitzcn ; 

Gowles schlagt dagegen 2 $  Aluminium vor.

1. H artgu fs .

Seit 1868 hat sich der, schon friiher zu 

Walzen, Herzstucken, Radern, Gcscliossen u. s. w. 

mit grofsem Vorlheil benutzte Hartgufs der 

Firma II. G ru son in Buckau bei Magdeburg 

ais Panzermaterial fiir Kuśten- und Binnenland- 

Befestigungen, durch 18 offenlliche Sęhiefsvei- 

suche, sehr gut bewahrt; die neuerdings hin 

und wieder ungilnstige Beurtheilung des Hart- 

gusses ist wohl dadurch entstanden, dafs in 

Frankreich, Rufsiand und an anderen Orten 

Hartgufs beschossen und żerschlagen wurde; 

dies beweist aber n u r , dafs der beschossene 

Hartgufs weniger gut war ais der von Grtison, 

oder dafs, wie z. B. in Bukarest der Hartgufs-

Vorpanzer, nicht wie projectirt, durch Erde und

Granit geschiitzt und der im Winter vorgelegte 

Beton erst 4- Wochen alt und erfroren war.

Der Hartgufs kann in grofsen Stiicken und 

ganz beliebigen Formen schnell und verhaltnifs- 

mafsig billig gegossen werden, er bedarf keiner 

Bearbeitung und ist aufsen so hart, dafs alle

Geschosse, auch die aus gehartetem Stahl, mit

Spitze oder flacbem Kopf, an ihm zerschellen, 

nur flachę Eindriicke und Abblatterungen der 

aufseren Lagen verursachen, durch die Zahigkeit 

und Elaslicitat der mittleren bezw. inneren 

Schichten den Stofs auffangen. auf dic ganze 

Masse vertheilen und durch dereń grofses Ge

wicht ausgleichen, ehe der Unterbau durch die 

Erschiitterung leidet. Die allseitig gekriimrnte 

Aufsenflache liifst alle, nicht nach dem Mitlel- 

punkt der gewolbten Flachę gerichteten Sclnisse 

abgleiten, wahrend selbst diese einen Theil ihrer 

lebendigen Kraft und ihrer Explosionswirkung 

durch das Zerschellen verlieren. Werden schliefs- 

lich, durch fortgesetztes Scliiefsen auf denselben 

Fleck, die Haarrisse allmahlich vermehrt und

erweitert, auch einzelne Plattentheile von ihrer 

Umgebung gelost, so werden sie infolge ihrer 

Keilform durch die nachsten TrefTei' wieder fest- 

gerammt: die zackige Structur der Bruchflachen 

erleichtert dabei die feste Yerbindung der Stiicke.

Das grofse Gewicht der einzelnen Panzer- 

platten ist kein Nachtheil, sondern nolhwendig, 

um den Stofs aufzufangen und zu verlhei!en; 

es ermoglicht gleiehzeitig den lang anhaltenden 

Widerstand. Dies grofse Gewicht ist so lange 

slatthaft, bis derselbe Widerstand durch andere 

Panzermaterialien billiger und besser erreicht 

werden kann.

Die bisher grofste Hartgufspanzerplatte ist 

die bei Spezia 1886 beschossene, sie war

10 qm grofs und wog 87 950 kg. Dic soge- 

nannten „Ha.rterisse“, d. h. sehr feine Spriingc, 

welche hochstens 15 mm tief und nur kurz 

sind, auch blofs hei sehr grofsen und dicken 

Hartgufsplatten, durch die Hartung der Aufsen- 

flache entstehen, beemtrachtigen die Widerstands- 

fiihigkeit der Platte nicht.

Die zahlreichen Sch ie fsversuche  gegen 

die Gruson-Hartgufsplatten sind bekannt; wir 

haben dieselben 1878* und der Ingenieur des 

Grusonwerks, von Schulz, 1887* zusamtnenge- 

stellt und ver8ffentlicht; sie sind aufserdem in 

vielen technischen und militarischen Zeitschriften 

beschrieben, auch im Aprilheft 1886 dieser 

Zeitschrift die Yersuche bei Bukarest, im Juui- 

Heft die letzten Versuche bei Spezia. W ir 

wollen liier nur diejenigen Scldufsfolgerungen 

der wichtigsten Schiefsversuche zusammenstelien, 

welche wir zur Beurtheilung des Materials und 

der Construction bedurfen.

Diese Schiefsversuche, namentlich die von 

Bukarest, haben gezeigt, dafs die deutschen und 

franzósischen 15-cm-Belagerungs-Kanonen sehr 

gut wirken und dafs die, auch in Frankreich 

eingefuhrten 21- und 28 -cm-gezogenen Morser 

auf 2500 m wohl ein Fort und, wie friiher 

nachgcwiesen, eine Angriffsbatterie sicher treffen 

und dereń Wall bezw. Hof unbenutzbar machen, 

aber nicht so leicht einen Panzerthunn. Von 

164 Wurf auf bekannte Entfernung, gegen das 

sichtbare Ziel, wurde, trotz aller Hiilfsmittel des 

Friedensschiefsplatzcs, keiner der beiden Thurme 

getroffen. Trotzdem mufs dereń Decke gegen 

Zufallstreffer sicher sein; um so mehr, ais 

diese Morser bei anderen Gelegenheiten sehr yiel 

besser getroffen haben. Die lebendige Kraft 

der Lang-Granalen gezogener Morser ist infolge 

ihrer schwachen Ladung und ihres vergleichs- 

weise langsamen Falles geringer, ais die des 

schnell fliegenden Geschosses der Belagerungs- 

kanonen; die der Morser 100 bis 180 ml,

* Yergleichende Zusammenstellung der neuesten 
Schiefsyersuche gegen Panzer. Berlin bei Luck- 
hardt. 1878.

** Grusons Hartgufspanzer. Potsdam, Militaria 1887.
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die der 15 - cni-- Kanone auf 1000 m =

313 m l; auch verliere.n sic einen Theil 

ihrcr lebendigen Kraft und der Spreng- 

wirkung durch das Zerschellen an dem Panzer; 

trotzdem durchschlug die 28-cm-Langgranate

1874 in Tegel mit dem 5. TrefTer die 420 mm 

starkę Harlgufsdecke, infolge ilires fast senk- 

rechten Falls. Der 21-cm-Morser hatte gegen 

180 - mm - Hartgufsdecken keine Wirkung. In 

Erde dringen diese Grana ten 2 bis 4 m tief 

ein, und tritt ihre Explosions\virkung in letzterem 

Falle nicht zu Tage.

Im allgemeinen durften 500 mm Hartgufs 

fur dic Decken der Binnenland- und Kiisten- 

Panzerthurme ausreichen. Nach der vorerwahn- 

ten Durchschlagung der 420-mm-Hartgufsdccke, 

mittelst des 28-cm-Mć}rsers, wurde iibrigens von 

der betreffenden Gommission empfohlen, die 

Panzerthurmdecken in Zukunft aus Schmiedeisen 

zu machen, und erhielt auch der deutsche 

Panzerlhurm in Bukarest eine solche von 200 mm 

Starkę. Lcidcr wurde sie durch keinen Morser 

getroffen, so dafs eigentlich noch immer ein 

Anhalt fiir die beste De:kenconstruction fehlt. 

Ebenso mangelt die Kenntnifs der Wirkung 

brisanter Sprengladungen gegen Panzerdecken. 

Da sich indefs bei den Schiefsvcrsuchen die ge- 

ladenen 15-cmGranaten nicht viel wirksamer 

zeigten, ais die nngeladenen, ist anzunehmen, 

dafs die Sprengladung iiberhaupt, infolge des 

sofortigen Zerschellens beim Aufsćblag, nicht 

reclit zur Wirkung kommt; das wiirde also auch 

fiir die brisanten Sprengmittel gelten, doch sind 

weitere Wurfversuche wunschenswerth.

Die 15-cm-Kanoncn und ahnliche Kaliber 

werden von den deutsclien Artilleristen ais die 

bis jetzt schwerstcn Belagerungs-Geschiitze be- 

trachtet; die W a n d ę  'der B innenland-Panzer- 

th iirm e , sowie dereń V orpanze r, sind gegen 

diese zu schutzen. Ihre lebendige Kraft ist auf 

1000 m =  313 mt. Ihre Geschossc sollen 

durcli die Stellung des Panzcrs verhindert 

werden, denselben unter grofseren Winkeln ais 

44° zu treffen; bei spitzcren Winkeln gleiten 

die Geschosse am Hartgufs ab, dabei schlagt 

das hintere Ende der Langgranaten so heftig 

gegen den Panzer, dafs sie zerschellen; auch 

die von geschmiedetem und gehartetem Stahl. 

Nach den angestellten Schiefsversuchen sind die 

Abblatterungen der aufsęren Lage des Hartgufs- 

Panzers, bei Anwendung von spitzen Stahlgra- 

nalen 15 mm, bei flachkopfigen Stalli-Vollge- 

schossen 30 bis 90 mm tief. 570 mm Hartgufs 

geniigten ais grofste Wandstarke der Scharten- 

platten bei dcm von Gruson gewahlten Panzer- 

profil selbst gegen flachkopfige Stahl-Yoll- 

geschosse.

Dic Zusammensetzung der Kuppelwiinde aus 

mehreren Platten hat sich sehr gut bewahrt, 

auch wiederholte Treffcr auf ein und die nain- |

liche Fugę haben dieselbe nicht verandert;

wichtig scheint nur, dafs die gegenseitige An-

lehnung und Unterstiitzung der Platten nie ver- 

loren geht. Dic bei Spezia zuletzt beschossene 

einzelne Panzerplatte hat gezeigt, wie sehr 

dadurch das Widerstandsverm6gen beeintrachtigt 

wird.

Die Schartenoffnung ist, infolge der hydrau- 

lischen Minimal-Schartenlafelte von Gruson, nui- 

klem und vermindert, nach den Schiefsversuchen 

zu urtheilen, die Widerstandsfabigkeit der

Schartenplatle nicht; letztere kann sogar ohne 

Nachtheil senkrecht durch die Schartenmitte

getheilt werden.

Der Y o rpanze r der Gruson - Kuppelthiirme 

besteht ebenfalls aus mehreren Hartgufsplatten, 

die allseitig gewolbt sind , doch fehlt dem 

oberen, am meisten gcfahrdeten und wichtigslen 

Theil derselben, die allseitige Anlehnung und 

Unterstiitzung; er bildet einen in sich gewolbten 

Ring. Wie aus dem ungiinstigen Resultat der 

Bescliiefsung des deutsclien Vorpanzers in Bu

karest ersichtlich ist, bietet Beton wenig Schulz, 

und ist bei Berechnung der Wandstarke des 

Yorpanzers nicht auf die Deckung durch Erde 

oder Beton zu rechnen; selbst die durch Granit 

ist auf die Dauer unzuverlassig.

300 mm Hartgufs haben sich ais Vorpanzer 

gegen 15-cm-Geschosse gut gehalten, wenn sie 

richtig profilirt und gestellt sind. Die in Buckau 

und Spezia 1882 bis 1S86, im Interessc der 

Koniglich niedcrlandischen und italienischen Re- 

gierung angestellten Schiefsversuche, lassen er- 

kennen, dafs der Hartgufs bis jetzt das einzigc 

Materiał ist, welches den schwersten, gegen

wartig existirenden Schiffs-Geschiitzen widersteht. 

Nachdem in Spezia 1876 und 1882 von dem

43 - cm - Yorderlader und Hinterlader, 550 mm 

Schmiedeisen und Stahl, sowrie 1884, 480 mm 

Compoundplatten und geschmiedeter Stahl durch- 

bohrt und in Stucke zerschlagen waren, wider- 

stand 1SS6 der 1250 mm starkę Hartgufspanzer • 

sehr gut, trotz der iibergrofsen Anforderungen 

und der ungiinstigen Verhaltnisse. Die Bedin- 

gungen, w'elchen die Panzerplatte geniigen sollte, 

waren sehr streng. Im Ernśtfalle wiirde ein 

solcher Panzerthurm bei ruhiger See von dem 

43-cm-Hinterlader vielleicht einmal getroffen 

worden sein, nicht aber eine der 15 Wandplatten 

dreimal nalie nebeneinander. Ungiinstig waren 

die Yerhaltnisse, weil die provisorische Hinter- 

stutzung der Panzerplatte nachgab und letztere 

dann nur zum Theil festlag. Da trotzdem durch 

die 3 bedingten Treffer, jeder mit 14 700 mt 

lebendiger Kraft und 35 bis 48 0 Auftreffwinkel, 

nur bis 250 mm tiefe Abblatterungen und Ab- 

sprengungen, sowie einige, bis 25 mm wreite Risse 

herbeigefiihrt wurden, hat die Platte sehr gut 

gehalten und die Bedingungen vollstandig erfiillt. 

Die Fortsetzung des Schiefsens im September 1886
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sollte nicht den weiteren Widerstand der Platte 

ermitteln, sondern die Brauchbarkeit des von 

Chamond gelieferten Stahl-Vollgeschosses mit 

flachem Kopf. Obgleich dasselbe genau auf 

einen der 3 ersten Treffer stiefs und dessen 

Wirkung auf 500 mm vcrtiefte, blieben 750 mm 

Hartgufs vollkommen widerstandsfahig; dieser 

Scluifs lieferte also einen neuen Beweis fiir die 

grofse Widerstandsfahigkeit des Ilartgusses.

Auch der Yorpanzer der Kusten-Drehthurme 

mufs sehr stark sein, um den Zufalltreffern der 

43-cm-Hinterlader zu widerslehen; hierbei ist 

ebenfalls zu beriicksichtigen, dafs dem oberen 

Theil des Vorpanzers die allseitige Anlehnung 

fehlt und dafs Erde und Cementbelon keinen 

lang andauernden Schutz bieten, selbst Granit 

nur im Anfang.

Aus den »Schlufsfolgerungen« des Ingenieurs 

von Schutz in seiner Broschiire »Grusons Hart- 

gufspanzer« wollen wir hier nur die nachstehen- 

den, fiir alle Panzerconstructionen wichtigen 

hervorheben:

1. Die Zerstiirung des Hartgufspanzers erfolgt 

nicht wie bei Stahl-, Schmiede- und Walz- 

eisen mittelst Durchbohrung und Zerschlagen, 

sondern durch Abschalung und Zertriim- 

merung.

2. Grofse und schwere Panzerplatten sind von 

besonderem Werth ; wenn tibrigens die Stahl- 

panzer der KriegsschifTe schon 550 mm 

Starkę erhalten miissen, so konnen 1250 mm 

fiir die von denselben Geschossen getroffenen 

feststehenden Ziele nicht iibeiTaschen. Die 

Hartgufspanzer der Binnenland-Befestigungen 

brauchen nicht starker zu sein, ais die 

Stahlpanzer der Kriegsschiffe.

3. Die Panzerstiirke darf innerhalb ein und 

derselben Platte nicht zu schnell abnehmen; 

vortheilhaft erscheint ein Yerhaltnifs der 

grofsten zur geringsten Starkę einer Platte

1.3 bis 1,7 : 1.

4. Lange und Breite cin und derselben Platte 

massen in richtigem Verh;iltnifs stehen; 

eine ungefahr ąuadratische Form scheint 

vortheilhaft.

5- Fiir das Yerhaltnifs der Oberflache des 

Panzers zu seinem Vertical-Durchschnilt ist

7.4 : 1 besonders e.mpfehlenswerth.

0. Bei den Binnenland-Panzerthiirmen ist pro 

13,8 bis 32,8 mt lebendige Kraft des 

schwersten Belagerungs - Geschiitzes 1 t 

Plattenmaterial zu rechnen; bei den Kiisten- 

Befestigungen ebensoviel pro 61,9 bis 167 mt.

Aus diesen und ahnlichen Schlufsfolgerungen 

hat die Firma Gruson einige empirische Formeln 

zur Berechnung der Maximalstarken fiir die ver- 

schiedenen Hartgufsplatten zusammengestellt und 

zwar boi Kiisten-Rofestigungen fiir:

Die Dicke der Schartenplatten . . . . =  0,12 V mt,

„ „ „ Seitenplatten.................. — 0,11^ mt,
4 ___

„ „ „ Yorpanzer mit Erdvorlage =  0,09 V ml,
i __

„ „ r „ „ Grąnitvorlage =  0,08 V mt.

Bei Binnenland-Befestigungen fiir die grofste 

Starkę:
4 __

der Schartenplalten...................0,132 V ml,
i __

„ Seitenplatten..............................0,121 V  mt,
i

„ Yorpanzer mit Erdvorlage . . 0,009 V mt,
4 _

„ „ „ Granitvorlage . 0,088 V mt.

Diese Formeln zeigen die Abhangigkeil der 

Panzerstarke von der lebendigen Kraft; sie mufs 

sich mit dieser andern.

V ergle ich der d rehbaren  Panzer- 

Cons truc t ionen von Gruson,  S c h u m a n n  

und Mo u gin.

Die Construction der Gruson - Hartgufs- 

Panzer th i i rme  ist durch zahlreiche Beschrei- 

bungen in den technischen und militarischen 

Fachzeitschriften hinreichend bekannt; wir wollen 

hier nur einige Bemerkungen hervorheben, um 

den Vergleich mit der in Bukarest beschossenen 

Construction _ des Major a. D. Schumann und 

dem franzosischen Cylinderthurm zu erleichtern.

Zunachst miichten wir vorschlagen, die Be- 

nennung dieser verschiedenen Sysleme moglichst 

zu klaren. So lange es nur e ine  Art Panzer- 

thiirme gab, konnte eine Verwechselung nicht 

eintreten, wohl aber wird jetzt eine moglichst 

charakteristische Bezeichnung nothwendig.

Grusons Cons t r uc t i on  beruht vorherr- 

schend auf der Gewolbetheorie und isl deshałb 

eine » P an ze r k up p e l «  die, behufs Verminderung 

des Ziels fiir den Feind einen elliptischen 

Querschnitt erhielt.

S c h um an n s  Cons t ruc t io n  hat gar keine 

Panzerwand, ist also keine Kuppel, sondern nur eine 

» f la chgewo lb te  Panzerdecke«;  der Ausdruck 

»Panzerlafette« ist nicht recht bezeichnend.

Die f r a n z o s i s c h e  C o n s t r u c t i o n  ist ein 

s e n k re ch t  s t e hende r  P a n z e r - G y l i n d e r  

mit ebener Panzerdecke.

In dieser Charakteristik sind gleichzeitig die 

Hauplvortheile und Mangel der 3 Constructionen 

begriindet.
Die P a n z e r k u p p e l  hat den Yortheil der 

allseitigen Gewolbeunterstiitzung, ist aber durch 

die sehr starkę Panzerwand schwer und theuer.

Die f l a c h g e w o l b t e  P a n z e r d e c k e  von 

Schumann hat den Vortheil, durch den Wegfall 

dieser Panzerwand billiger und leichter zu sein, 

sich ebenso gut auch fiir KriegsschifTe zu 

j  eignen, ist aber yollstandig von dem Widerstando
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des Vorpanzers abhangig, dessen oberer Theil | 

keine Gewolbeanlehnung hat ; da die starken 

Lafctlenwande dem senkrcchton schmiedeisernen 

Unterbau helfen, die gewolbte Panzerdecke gegen 

den wiederholten Aufschlag der schweren Lang- 

granaten (z. B. 6 Kaliber langer Torpedogra- 

naten) gezogener Mikser zu unterstiitzen, so wird 

diese Decke auch besser ais die freilicgenden 

Widerstand leisten.

Der senkrecht stehende Panzercylinder Mougins 

hat eine niclit widerstandsfahige ebene Decke, 

stellt der Belagerungsbatterie, mit der er augen- 

blicklich im Kampfe ist, die ihn also radia! 

trifft, trotz aller Drehung, immer senkrechle 

Flachen entgegen, die 1 m lioch und um so 

breiter sind, ais das weiche Walzeisen das seit- 

liche Abgleiten der feindlichen Geschosse nicht 

erleichtert, dieselben konnen auch nicht nach 

oben oder unten ausweichen. Es sind dies 

Fehler, welche die Construction eines senkrecht 

stehenden Cylinder-Panzerthurmes ganz unhaltbar 

machen. Dafs Mougin dies selbst eingeselien 

hat, gelit daraus hervor, dafs er nach der Be- 

schiefsung seines Thurmes in Bukarest der Ru- 

manisclien Regierung ein neues Project vorgelegt 

hat, in welchem er die Construction seines 

Gegners, des Major Schumann, ziemlich genau 

»abze ichne te* .

Es bleiben also nur die beiden erstgenannten 

Systeme, von denen das G r u s o n s  in Rucksicht 

der W a n d ę  s o l i d e r ,  das von S c h u m a n n  

in betrelT der Decke sicherer, auch billiger ist 

und die Anwendung verschiedener Panzermateria- 

lien erlaubt, auch dem Feinde das kleinste Ziel 

bietet. Gegen ihn mufste, um 30 Treffer zu 

erzielen, S5 mat geschossen werden, gegen den 

franzósischen Thurm nur 51 mai. Ein solcher 

Thurm wird jetzt im Lager von Chalons, behufs 

Beschiefsung, aufgestellt.

In betreff des Riicklaufs der gepanzerten Ge

schutze sei bemerkt, dafs Gruson denselben durch 

eine hydraulische Bremse beśchrankt, Mougin 

ebenso durch Federn, Schumann aber ganz, am 

Bodenstiick oder den Schildzapfen, aufhebt.

Der Ingenieur von Schiitz des Grusonwerks 

war mit Anderen wahrend der Beschiefsung des 

Schumann-Gruson-Thurms wiederholt in dem

selben und lilt weder durch den Schall noch 

durch die Erschiitterung, welche nur einmal 

starker war, beim Anprall eines etwas tiefer 

eindringenden Treffers.

In betrelT der E i n z e l h e i t e n  der C o n 

s t r u c t i o n  hat die P a n z e r k u p p e l  Grusons 

sich seit 20 Jahren gut bewahrt, die Firma auch 

Zeit gehabt, etwaige Mangel zu beseitigen.

Das Aufschrauben der einzelnen Platten von 

S c h u m a n n s  g e w o 1 b t e r P a n z e r d e c k e  auf 

eine Eisenhaut scheint uns nicht zweckmafsig; 

bisher hat sich wenigstens keine Yerbindung 

durch Schrauben, Niete oder Bolzen auf die

Dauer bewahrt; man denke nur an dic zahl

reichen Verwundungen in den amerikanischen 

Panzerlliurmen wahrend des Secessions-Krieges.

Der franzósische P an z e r- G y l  ind er hat 

denselben Fehler; es ist dies die Folgę der Anwen

dung von gewalztem oder geschmiedetem Panzer- 

material, welches sich nur in einer beschrankten 

Grofse und Dicke der Platten wirklich gut her

stellen liifst, worauf wir nachstehend ausftihr- 

licher zurtiekkommen werden.

Der schmiedeiserne Unterbau der 3 Systeme 

scheint zweckmafsig und haltbar, der Bewegungs- 

mechahismus des franzósischen Cylinders zu com- 

plicirt, auch wachsen die Kosten desselben durch 

den zweistockigen Unterbau; iiberdem ruht das 

ganze Gewicht des Thurmes und seiner Ge

schutze, sowie der Hartgufs-Yorpanzer auf Beton, 

der bei einem langen Geschiitzkampf, durch die 

immerwahrende Erschiitterung der Eisentheile, 

doch vielleicht locker wird und zusamrnenbricht.

G r u s o n s  P a n z e r - G o n s t r u c t i o n e n .

Aufser den drehbaren Panzerlliiirmen fiir 1 

bis 2 Geschiitze construirtc Gruson die weniger 

bekannten feststelienden Pa nz erba 11 e r i en , die 

auf demselben Grundsatz der Gewólbeconslruction 

beruhen; sie haben das Profil des vierten Theiles 

einer liegenden Ellipse, die sich hinten an ge- 

mauerte Ilohlbauten stutzt und vorn mil der 

. Scharte weit hervortritt. Aucli hier Ichnen sich 

mehrere, allseitig gekrummle Platten gewolbe; 

artig aneinander; in der Front wechseln Scharten- 

und Pfeilerplatten, dariiber liegen Deckplatten. 

Die Scliarlenmittel sind 4 m auseinarider. Diese 

Balterieen haben den grofsen Vortheil, dafs sie 

gar keine Mittelwiderlager haben, eine offene 

Halle bilden, also moglichst vie!e Geschutze auf 

engemRaum nebeneinander gestellt werden konnen, 

was fiir die Kiisten- und Gebirgs-Befestigungen 

besonders wichtig ist.

Nachstdem construirtc Gruson g ę p a n ze r l e  

D r e h t h u r m e  fi ir je eine gezo gen e 2 1 -cm- 

H a u b i t z e .  Die Decke ist aus zwei 8 cm 

starken Walzeisenplatten zusammengenielel, der 

Rand aus Ilartgufs, ebenso der Vorpanzer; der 

Pivotzapfen ruht auf einem starken Holzcylinder; 

der drehbare Theil hat nur 3 ni lichten Durch

messer, in welchem die Haubitze, ohne Riick- 

lauf, bei horizontaler Stellung nahe unter der 

flachgewólbten Panzerplatte liegt, gewohnlich aber 

mit starker Elevation wirft.

Ferner nahm Gruson ein Patent auf ge- 

p a n z e r t e  M orse rs t ande .  Das kurze Rohr 

ist dabei von einer Hohlkugel umgeben, welche 

auf einer senkrechten drehbaren Holzstiule ruht, 

nach allen Seiten beweglich ist und die Djtke 

eines Panzergewtilbes bildet. Auch fiir andere, 

nur mit Elevalion feuernde Geschutze ist dieser 

Stand geeignet; ebenso fiir Kriegsschiffe. Ein 

solcher Morserstand wurde 1832 in Cummei-sdorf
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beworfen und bewShrte sich dabei sehr gut. 

Diese gepanzerten Morsfrstande konnen vielfache 

Anwendung finden; bei Binnenland-Befestigungen 

zum Bewerfen eines sehr durchsclmittenen und be- 

deckten Angriffsfeldes, sowie der feindlichen Be- 

lagerungsarbeiten; in Kiisten-Befestigungen zum 

Bewerfen der feindlichen Schiffsdecks; auch auf 

diesen selbst.

Auch gepanze r te  B eo b a ćh tu ng s s t a nd e  

construirte Gruson zur Beobachtung des Feindes, 

des Ziels und des eigenen Feuers.

Der Wunsch, auch bewegliche Panzerlhiirme 

fur leichtere Geschiitze einzufiihren und durch 

sie provisorische Befestigungen zu verstarken,

• 1 veranlafste die Firma H. Gruson zur Construction

i eines P a n z e r t h i i r m c h e n s  f i i r k l e i n e  

H ag e l- G e s c h i i t z e ,  das so leicht ist, dafs es, 

ais 2rąderige Karre, von einem Pferde gezogen 

werden kann und sich schneli in eine Erdbrust- 

welir so einbauen lafst, dafs der bedienende 

Artillerist durch eine Thiir an der Riickseite 

1 hineinkriechen und das Geschutz silzend bedienen 

kann. Nur der vordere und obere Theil des 

cylinderformigen Unterbaues und die flach ge- 

wolbte Decke sind gepanzert; das Geschutz hangt 

an der Decke, ebenso der Sitz des Artilleristen, 

welcher durch Feststemmen der Fiifse auf dem 

Boden, mit den Schultern die Panzerdecke nebst 

GeschCitz und Sitz drehen und dadurch dem 

Geschutz die Richtung im allgemeinen geben, 

kann, wahrend Richtschraubcn dieselbe genauer 

bestimmen. Der Panzer schiitzt gegen Infanterie- 

feuer. Solche fahrbare Panzerthurme wurden 

bei Anlage fltichtiger Befestigungen, besonders 

auch bei Verlheidigung von Gebirgen, z. B. Pafs- 

sperren, gute Dienste leisten, da sie auch gegen 

das Gewehrfeuer von den seitlichen Nebenhohen 

| schiitzen; eine Sicherung, welche bisher nur 

durch Blockhauser erreicht werden konnte, zu 

deren Bau aber viel Zeit gehort, die meist fehlt.

Hier sei auch des 1879 unter Nr. 7889 

patentirten P i c k e l p a n z e r - G e s c h i i t z e s  von 

W. Parje in Frankfurt a. M., gedacht, welches 

wie ein liegendes Ei aussieht, nur vorn spitzer 

ist, sich auf einer sicher fundirten Grundplatte, 

mit dem festgestellten Geschiitz drcht; der Panzer 

ist aus Platten zusammengesetzt, die Scharte 

kann verschlossen werden.

1884 schlug der Konigl. Preufsische Ingenieur- 

nauptmann a. D. Henning vor, d ie  G raben-  

C apon i& ren  und die wichtigsten Theile der 

i n ne ren  B r u s t w e h r b ó s c h u n g  zu panzern .

2. D e r  im  Ma r.t in - S iem ens-0  fen 

e r z e u g t e  S t a h l

wird ais Winkeleisen, T - und Doppel-"]-’ Eisen, 
Bleche und Platten beim Festungsbau benutzt; 

nach Ansicht der betreffenden Eisenwerke sollen 

Panzerplatten aus Martinstahl so viel Widerstand 

leisten, ais doppelt so starker Hartgufs. In Spezia 

XI.,

wurde eine 550 mm dicke Stahlplatte voin

1. Schufs der 43 - cm - Kanone durchschlagen, 

wahrend 1250 mm Hartgufs 4 solcher Geschosse, 

davon 2 auf demselben Fleck, aushielt; das letzte 

war noch dazu ein Yollgeschofs von geschmiede- 

tem und gehartetem Stahl mit flachem Kopf.

Dor Martin-Siemens-Stahl ist zur Panzerung 

der Schiffwande besser. geeignet ais der Hartgufs, 

der erst bei grofserer Starkę und gewolbter Form 

eine iiberlegene Widerstandsfahigkeit erlangt. Der 

Hórder Bergwerks- und Hiitten-Verein liefert 30 

bis 250 mm starkę Panzerplatten, diejenigen bis 

75 mm Starkę, 3 l/.2 ni breit und 9 m lang.

3. S c h m ie d e -  und  W a l z e i s e n

findet gegenwiirtig beim Festungsbau weniger 

Anwendung ais gewalztes Flufseisen und Flufs- 

stahl bezw. Hartgufs; jene sind infolge ihrer 

grofsen Zahigkeit und Dehnbarkeit besonders fiir 

leichtere fortifieatorische Eisenconstructionen zu 

empfehlen, der Hartgufs durch seine Hiirte besser 

geeignet, den feindlichen Geschossen zu wider- 

stehen.

1877 liefs die Firma Krupp eine 15-cm- 

P a n z e r k a n o n e  beschiefsen, deren Geliause in 

der Front durch eine 500 mm starkę Walz- 

eisenplatte geschiitzt war, wahrend 20 0  mm starkę 

Walzeisenplatten die Decke bildeten und die Wandę 

100 mm stark waren. Der Geschutzkopf wurde 

durch ein'Kugelgelenk an der Frontplatte fest

gehalten und jenes durch das Beschiefsen so 

deformirt, dafs es unbeweglich wurde und das 

Rohr abbracli. Die Frontplatte hatte durch 15- 

em-Granaten auf 340 m, 185 mm tiefe Ein- 

driicke erhalten.

Der aus 480 mm starken f r a n z o s i s c h e n  

W a l ze i senp la t ten  gebildele, senkrecht stehende 

Panzercylinder des Majors Mougin (Eisenwerk 

Chamond) hat sich 1885 bis 1886 bei den 

Schiefsversuchen zu Bukaresl nicht bewahrt. Die 

lebendige Kraft der treffenden feindlichen Ge

schosse kam zur vollen Geltung, nur die Slreif- 

schiisse wurden abgeleitet, kein Geschofs zer* 

schmettert, sondern ganz zuriickgeworfen; die 

ersten Schiisse drangen 250 mm ein, spater 

400 mm, wobei ein Stiick abgesprengt wurde. 

Durch 66  Treffer war der Thurm fast breschirt.

Die 130 mm starken d e u t s e h e n  W a l z 

e i s e n p l a t t e n  der Dillinger Hiitte, welche bei 

denselben Schiefsversuchen der 70 mm starken 

Stahlschicht der Compoundplatten ais Unterlage 

dienten, bewiesen sich dagegen, nach theilweiser 

Abschalung dieser Stahlschicht, infolge der vor- 

theilhaften GewSlbeeonstruclion, sehr widerstands- 

fahig und leiteten auch ihrerseits noch 14 Stiick 

15-cm-Stahlgeschosse ab. Das Walzeisen erhielt 

dabei nur Schrammen, die bei 2 Treffern auf der

selben Stelle nur 80 mm tief waren, und keine Risse.

E in  neuer  Bewe is ,  da f s  es Yorherr- 

schend  a u f  d ie  C o n s t r u c t i o n  a n k o m m t ,

3
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erst  in  zwe i te r  L i n i e  auf  das  Pan ze r-  

m a t e r i a l ;  dafs sich also auch Walzeisen sehr 

gut ais Panźermaterial bewahren kann, vielleicht 

sogar langer ais Compoundplatten. Die Preise 

von Walzoisen und Compoundplatten verhalten 

sich =  13 : 18; das YYiderstands-Yermogen =  

100 : 110.

Major Bussiere, vom franzosischen Kriegs- 

ministerium, Nachfolger Mougins, schlug vor, die 

P an ze r t h i i rm e  mitHiilfe hydraulischer Apparate 

80 cm zu s en ken ,  so dafs der Thurm durcli 

die vorliegende Brustwehr fast ganz gedeckt wird.*

Major Schumann glaubt, dafs Walzeisen- 

Panzerplatten durch geschmiedete und gehartele 

spitze Stahlgeschosse mit brisanter Sprengladung 

allmahlich zerrissen werden.

Im Sommer 1882 wurde auf dem Schiefs- 

platze bei Cummersdorf die erste »Panzer- 

lafette« des Major Schumann beschossen; es ist 

dies eine Minimalscharten-Lafette, deren sehr 

starkę Wandę die aus 2 bis 4 Walzeisenplatten 

bestehende, bis 18 cm dicke, flach gewolbte 

Panzerdecke tragen. Letztere widerstand den 

15 und 17-cm-HartgufsGranaten, auch den, aus , 

4 soichen Treflem bestehenden Salven, sowie 

dem gezogenen 21-cm-Morser. Diese Panzer- 

lafette soli 75 0 00 J t  gekostet haben.

Das »Archiv« schlagt, bei aller Anerkennung 

dieser Construction vor, statt der Lamellen eine 

einheitliche Decke zu wahlen, die auch der 17-cm- 

Ringkanone widerstehen konnie, keine Niete, 

Bolzen oder Schraubenmuttern und Kasten mit 

Beton anzuwenden, sowie den Vorpanzer hoher 

zu machen, damit er den schwachen Rand der 

Panzerdecke besser schiitzt. Auch Brialmont ist 

gegen das Zusammennieten und Schrauben.

Aufserdem construirte Major Sehumann eine 

v e r sen kba re  P a n z e r - L a f e t t e  fu r  le ich te  

K a n o n e n  u nd  37-mm- bezw. 53-mm-Hagel- 

gesch i i t ze .  Nur die flach gewolbte Decke 

und die Umgegend der Scharte ist gepanzert, 

letztere auch beweglich geblendet. Die Decke 

besteht aus 10 cm Stahl oder 14 cm Walzeisen. 

Das Rohr der 37-mm-Mitrailleusen soli 5000 J l .  

das andere 14 000 J t  kosten. Die Panzerlafette 

selbst kostet 17 0 00  bezw. 28 00 0  J t .

General Brialmont schlagt in seinem W erk: 

»La fortification du temps present* gepanzerte 

G r a b e n - C a p o n i e r e n  aus Walzeisen vor; sie 

haben senkrechte Wandę von 0,3 m Starkę. Aus 

jeder Seite sollen 2 Mitrailleusen feuern, aus 

dem abgerundeten Kopf 8 Infanleristen ; die Decke 

ist horizontal, 0,15 m stark, ohne Erdbeschiittung, 

in der Mitte durch eine Eisensaule unterstiitzt.

Krupp berechnet die fur Walzeisen erforderliche 

Plattenstarke S gegen eine lebendige Kraft L, pro 

Quadratcentimeter des Geschosses und 2r —  Kaliber

* Yergl. »Slahl und Eisen* 1887, Seite 155.

3 ____

s i s
incm, nach der Formel L =  — V  — ; es ergiebl

1 U f Cii)

sich hieraus z. B. fiir die 25 Kaliber lange 15- 

cm-Ringkanone, bei 1000 m Entfernung, 222 mt 

lebendiger Kraft und normalem Aufschlag 13,5 cm 

Plattenstarke.

Nach Kunka ist die Arbeit des Geschosses =

Geschors-Oewicht X  Bndgeschmndigkeit 2 , ^ 1’t2
2 heli Setundenbcsclileucigung d tr Sclm erkraft1 ’ 2 g ‘

In der Praxis wird davon aber nur J/2 zum Durch- 

schlagen des Panzers verwandt, 1/g gelit beim 

Deformiren des Geschosses und Erhitzen des- 

selben bezw. des Panzers verloren.

Das Durchbreehen des Walz- oder Schmied- 

eisenpanzers ist ahnlich.dem Loclien der Bleche:

Maiimal-Widersfand in k» X  Blcchslurko in mm
i i  '

Bei den englischen Schiefsversuchen durch- 

schlugen die Geschosse gezogener Kanonen W alz

eisenplatten von der Starkę ihres Durchmessers, 

deshałb sollte denselben 5/4 Durchmesser ge- 

geben werden.

1806 wurde bei Mainz der, von dem damaligen 

Koniglich Preufsischen Ingenieur • Hauptmann 

Schumann entworfene und gebaute Panzerstand 

beschossen. Er bestand aus einer gewalzten 

und geschmiedelen 12' zu 5' grofsen und^O" 

starken schmiedeisernen Panzerplatte von Brown 

(Sheffield), die durch eine Lage Yignolschienen, 

Blechstiinder und Streben hintersliitzt war. Die 

Decke wurde aus Eisen zusaminengenietet.

Die Panzerplatte hielt sich sehr gut gegen 

15-cm-Kanonen auf 1000 X  u°d wurde schliefslich 

auf 500 X  durch 51 Treffer zerschlagen; hierbei 

kam es vor, dafs Gufsstahl - Geschofsstiicke 

2500 X  weit zuriick geschleudert wurden.

Der Panzerstand erwies sich ebenso gut gegen 

15 - cm - Granaten auf 3460 X  111it 15 0 Einfall- 

Winkel, wie gegen 3l-cm-Granaten mit 13 Pfd. 

Sprengladung, welche bis auf die Panzerdecke 

eingegraben waren.

Auch die Minimalscharten-Lafette mit beweg- 

lichem Schildzapfen erwies sich sehr brauchbar.

1876 wurden in Spezia die 550 mm starken 

schmiedeisernen Panzerplatten von Cammell und 

von Brown von dem Geschofs des 4 3 -cm-Arm- 

strong-Vorderladers mit 9306 mt durchsclilagen.

1885 bis 1886 widerslar.den in Bukarest der

314 mt starken lebendigen Kraft der gezogenen 

15-cm-Kanone die, von der Dillinger Hiitte 

gelieferten 2 0 0  mm dicken schmiedeisernen 

Scharten- und Seitenplatten der flachen Panzer- 

wdlbung des Majors Schumann sehr gut, selbst 

den flachkopfigen Stahl-Yollgeschossen,'^welche 

abglitten und zerschellten. Die Schrammen waren 

durchschnitllich nur 50 bis 70 mm tief; es
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entstandcn keine Risse. Die flachę Wólbung, 

welche nur sehr spitzc Auftreffwinkel zuliefs, 

war wohl mit Veranlassung zu diesem giinstigen 

Resultat.

4. Bei den C o m p o u n d - P l a t t e n

wird bekanntlich auf eine zahe und delmbare 

Walzeisenplatte fliissiger Stahl gegossen und 

erstere dann mit diesem mehrmals gewalzt, um 

beide zusammenzuschweifsen. Abgesehen von 

alteren englischen Versuchen wurden 1882 bei 

Spezia 2 Platten von Cammell und Brown mit 

dem 43- cm - Armstrong- Hinterlader besehossen, 

und, obgleich 480 mm stark (davon 152 mm 

Stahl) und durch 1200 mm Eichenholz unter- 

stiitzt, durchbohrt bezw. in 6 bis 8 Theile 

zerschlagen.

Bei den Schiefsversuchen zu Bukaresl 1885 

bis 1886 bestanden die 2, der Scharte entgegen- 

geselzten Platten aus Compoundplatten der 

Diliinger Hiitte: sie waren 20 0  mm slark und 

durch ihre giinstige Stellung ais flaches Gewolbe 

nur unter spitzen Aufschlagwinkeln zu treffen, 

sie wiesen alle feindlichen 15-cm-Sląhl-Granałeu 

ab, auch dic flachkopfigen Stahl-Vollgeschosse, 

erhielten dabei anfunglich nur 20  mm tiefe 

Schrammcn und 50 bis 70 mm eindiingende 

Risse in der Stahlschicht, bis dieselbe durch 

fortgesetzles Schiefsen allmilhlich zerrissen und 

durch 135 TrefTer tbeilweis abgeschalt wurde. 

Diese Stahlschicht war 70 mm stark, darunter 

lag 130 mm Walzeisen, dessen glatte Oberflaehe 

bewies, dafs, wenigstens an dieser Stelle, das 

Schweifsen nicht gegliickt war; moglich auch, 

dafs sich dic Stahlschicht beim Biegen der ilach- 

gewólblen Platten wieder gelost hatte. Yielleieht 

konnte in Zukunft der Uebergang zwischen beiden 

Metal len durch eine 3. hinreichend dicke Schicht 

vermitlelt werden?

5. Bessemer-  u n d  Th  om as-F iu  fse isen  

u n d  F l u f s s t a h l .

Das aus dem Convcrter massenhaft, gul’ 

billig und schriell gegossene F l u f s e i s e n  bezw. 

der kohlenstolTreichere F l u f s s t a h l  sind fiir die 

verschiedenartigsten Anwendungen beim Feslungs- 

bau sehr gut geeignet.

Der ungeschmiedete und ungewalzte Faęon- 

gufs ist leider gegenwartig noch etwas poroś und 

deshalb nicht so widerstandsfahig, ais dies bei 

den verschiedenen Anwendungen im Festungsbau 

erforderlich ist, yielleieht gelingt es in Zukunft, 

ihn durch geeignete Zuschlage oder eine ander- 

weitige Bearbeitung, namentlich Pressung, so dicht, 

zahe und doch bart zu machen, wie das Flufs

eisen und der Flufsstahl dies durch das Schraieden 

und Walzen werden; bis dahin mufs leider von 

dem Faęongufs zu fortificatorischen Zwecken Ab- 

sland genommen werden. Es ist dies um so 

mehr zu bedauern, ais der Faęongufs bis jetzt

a l l e i n  gestattet, den Panzern eine grofsere Aus- 

dehnung und beliebige Form zu geben, was fiir 

die Anwendung beim Festungsbau von grofstem 

Vortheil ware.

Das besonders durch das Thomas-Verfahren 

gewonnene und demnachst geschmiedete und ge- 

walzte Flufseisen ist so zahe wie Sehmiedeisen, 

es hat 25 mehr Tragfahigkeit und ist billiger 

ais dasselbe; es eignet sich. sehr gul zu allen 

Faęoneisen, T ' und Doppel - |- Eisen, Balken, 

Blechen und Plalten, auch Panzerplatten.

Der besonders durch das Bessemer-Yerfahren 

gewonnene, demnachst geschmiedete und gewalzte 

Flufsstahl ist barter und besitzl eine hohe Zug- 

festigkeit. 50 kg pro Quadratmillimeter geniigen 

schon fiir Bleche zu Festungslhoren, Thiiren und 

Laden, welche auf einem Raum yon 30 cm Durch

messer 10 Schufs aus dem deutschen Infanterie- 

Gewehr Mod. 70 auf 50 m aushalten miissen. 

So weit uns bekannt, kosten jetzl die gewohn- 

lichen, 500 bis 1500 kg schweren viereckigen 

Flufsstahlblocke in den Hiitten 60 bis 70 J i  

pro 1000 kg; die grofseren Blocke haben einen 

verluiltnifsmafsig hoheren Preis.

Das Schrnieden der crslgenannten Blocke 

kostet 20 bis 30 J i  pro 1 0 0 0  kg; das Aus

walzen, in den ublichen Profilformen, z. B. zu 

Schienen und Schwellen, 35 bis 45 J i  pro 

1000 kg. Das Schmieden und Walzen grofserer 

Stiicke, z. B. der Geschiitzrohre und Panzcr- 

platten, ist ungefahr 8 bis 1 0  mai theurer.

1 cbm Flufsstahl wTiegt ais Rohgufs cc : 7000 

kg, geschmiedet oder gewalzt 8000 kg.

Danach lassen sich das Gewicht und die 

Kosten der nachstehend angedeuteten fortifica

torischen Eisen-Constructionen wenigstens an

nahernd seliatzen und ihr Preis mit dem des 

bisher ublichen Mauerwerks ungefahr vergleichen. 

Im allgemeinen kann angenommen werden, dafs

1 cbm Rohgufs in Flufsstahl 7000 kg wiegt und 

490 J i ,  also rund 500 Jb  kostet.

Die sehr ziihen Flufseisenbleche von 5 bis

5,5 mm Starkę, welche zu Festungsthoren benutzt 

werden, bezw. dickere Bleche, konnten auch zur 

Deckung  der  S a p p e u r e  (Fig. 3) gegen Ge- 

wehr, Wallbuchsen, Mitrailleusen, Schrapnels und 

Steinmorserfeuer dienen. Es ist dies eine Con

struction, die schon yielfach yersucht wurde, 

aber bis jetzt nicht gliickte. Bekanntlich arbeiten 

die Sappeure nahe vór den Festungen die Lauf- 

graben aus und werden, wenn dies Nachts ge- 

| schicht, durch elektrisches Licht Zielpunkt der

i Wallschulzen u. s. w. Der Sappenschild mufste 

| nicht blofs den ersten, sondern auch die 3 folgen

den Sappeure in der Front, von einer Seite und 

yon oben decken, so lange, bis durch das Aus- 

schachteri und Anschulten des Bodens eine hin

reichend starkę Brustwehr entsteht und die Sappe 

nothigenfails eingedeckt wird. Wrenn die Sappeure 

die Deckung in Front und Seite ganz in ge-



778 Nr. 11. „ST A H L UND EISEN.- November 1887.

wachsenem Boden suchen, d. h. den Laufgraben

2 m tief machen, so bedarf es nur des Schutzes 

gegen Wurffeuer, mithin eines Panzers, der un- 

gefahr wie eine Schildkrótendecke aussieht und 

von dem darunter stehenden Sappeur mittelsl 

Rollen yorgeschoben wird. Diese Panzerschilde 

miissen so breit sein, dafs sie die Bander der 

fast senkrecht eingeschnittenen Sappengraben nicht 

eindrOcken, auch OefTnungen lassen, die gestatten, 

den ausgeschachteten Boden ais Brustwehr anzu- 

schutten.

IV. ZukUnftige Verwendung des Eisens und Stahls 
beim Festungsbau.

1 . L e i c h t e r e  fo r t i f i c a t o r i  sche Eisen* 

G o n s t r u c t i o n .

W ir haben in unserm Buch und Atlas: 

»Fortificatorische Eisenconstructionen« eine grofse 

Zahl solcher Anlagen beschrieben und skizzirt, 

von denen ein Theil unterdefs sclion ausgefuhrt 

wurde, z. B. Gelander, Barriśren, Abschlusse, 

Pallisadengitter, Sturmpfahle, Spanische Reiter, 

Briicken und Zugklappen, andere noch der Ein- 

fiihrung warten, z. B. Gitterwande zur Her- 

stellung von bombensicheren Wolin- und Auf- 

bewahrungs-Raumen, Baraeken, Kuchen, Sappen- 

schilde, Minenrahmen u. s. w. Von letzteren 

werden in Zukunft. voraussichtlich die G i t t e r 

w a n d e  (Fig. 4) eine grofse Rolle spielen, sobald 

namlich die provisorischen Befestigungen mehr 

in den Vordergrund treten und die permanenten 

Festungen verdr;ingen , Verhaltnisse, auf die wir 

nachstehend ausfiihrlicher zuriickkommen werden.

Die provisorischen Befestigungen wichtiger 

Eisenbahnknotenpunkte, der besonders bedrohlen 

Grenzgebiete, sowie reicher Se eh ii fen und der 

Vorstadte grofser Festungen, miissen im Frieden 

yorbereitet werden, nicht wie fruher durch das 

Abbinden und Aufbewahren holzerner Block- 

hauser, Geschiitzstande, Pulvermagazine u. s. w., 

d. h. von Holzmassen, die vor dem Gebraucli 

durch jahrelanges Liegen in Schuppen schwinden, 

reifsen, windschief werden, verstocken oder gar 

vom Schwamm zerfressen werden bezw. verfaulen, 

sondern durch Eisenconstructionen, die, moglichst 

einfach und solid, fiir viele Zwecke passen und 

benutzt werden konnen. Dahin gehoren besonders 

die Gitterwande von etwa 2,5 m Hohe und 6 
bis 8 m Lange, welche mittelst breiter Fufs- 

platten auf Gementbeton gestellt und durch 

e i se rne  bom  b e n s i c h e r e  D e ck e n  verbunden 

werden. Friiher nahm man dazu Holzbalken 

von 0,3 m im Geviert, dann J  Balken mit zwischen 

gespannten gebogenen Wellblechen und dariiber 

liegendem Beton oder legte die Eisenbalken neben- 

einander. Die Flanschen konnten dem Bomben- 

schlag keinen hinreichenden Widerstand leisten, 

auch Yerschoben sich die Balken infolge ihres j

geringen Gewńchts; eine Ueberdeckung der Gitter

wande durch gebogene (gewalzte) oder gewolbte 

(geprefste) Platten seheint deshalb empfehlens- 

werther. Die Gitterwande miifsten in der Mitte, 

zwischen den sich kreuzenden Winkeleisen eine 

Bohlenwand erhalten oder durch 2 dergleichen 

aufsen verschalt werden ; im letzteren Falle liefse 

sieli der Zwischenraum durch Lolie, Torf, Sand, 

Sagespane u. s. w. fiillen, um die Kalle abzu- 

halten und den Schall zu vermindern. Der 

besseren Unterstiitzung der eisernen bomben

sicheren Decke wegen, konnten auch je 2 Gitter

wande diclit nebeneinander gestellt und ilir 

Zwischenraum mit Lolie u. s. w. gefiillt werden. 

Gegen den Seitenschub sind die beiden Lang- 

wande jeder Eisenkasetnatte durch ein oder 

mehrere bogenformige Gitter zu verstreben.

In einem Aufsatz der » Jahrbiicher* 1871 sind 

fur provisorische Befestigungen t r a n s p o r t a b l e  

e iserne B łock  hau  ser vorgeschlagen.

Ingenieur-Hauptmann Wagner schlug fiirFlan- 

kenbatterieen, statt der hohen massiven Wólbung, 

fiache Eisendecken vor, aus Eisenbahnschienen 

und Beton zusammengesetzt.

Die Erfindungsgabe der Eisen-Gonstructeurc 

konnte sich auch auf eiserne M i n e n r a h m e n  

(Fig. 5) erslrecken. Wegen des Ueberganges 

aus einem grofseren Minengang (»Haupt-Gallerie«) 

in einen kleineren (»Sehurtz-Gallerie«), sowie zur 

Erleichterung der nachtraglichen Anlage von 

Seitengangen (Rameaux), ist es nothwendig, den 

bisher iiblichen viereckigen Querschnitt dieser 

Minengange festzuhalten, und konnten die eisernen 

Rahmen den holzernen »holliindischen« ahnlich 

sein, aber durch 3 Scharniere und einen Bolzen 

oder Keil verbunden werden. Um den Rahmen, 

trotz ihrer geringen Metallstiirke, eine bessere 

Anlehnung aneinander zu geben, gleichzeitig ein 

besseres Haften im Boden und das Verschieben 

derselben durch feindliche oder eigene Minen- 

wirkung zu verhuten, sind die Langseiten der

4 Rahmenstiicke etwTas nach aufsen umzubiegen. 

Gegen den Seitenschub konnten 2 , in die oberen 

Ecken einhangbare Haken dienen. Diese kleinen 

Gallerieen wurden ungefahr 1 m Hohe und 0 ,6 m 

Breite erhalten, die Rahmen selbst 0,3 m breit 

sein, so dafs durch das Wegnehmen zweier 

Seitentheile (»Thiirstocke«) der Raum zum Abgang 

(»Aufhau«) einer Seitengallerie gewonnen wird.

Auch die 1,5 bis 2 m hohen und 1 m 

breiten Haupt- und Zweig-Gallcrieen konnten durch 

ahnliche, nur starkere Rahmen, vielleicht aus 

Wellblech, 0,6 m breit, ausgebaut werden; die

selben sind ebenso wie die »hollandischen Rali- 

men« zu setzen, nachdem der Aufraum gemacht 

ist; es wird dies, selbst im laufenden Sande, 

leichter und schneller gehen, ais das bisher 

iibliche Aufstellen der Thtirgeriiste und das Vor- 

treiben der First- und Seitenpfahle; auch das 

seitliche Abgehen der kleinen Gallerieen wird
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durch das Herausnehmen eines Seitentheils sehr 
leicht sein.

Ferner konnten e i serne  S t u r m l e i  tern 

erfunden werden, zum Ersteigen des bis 10 m 

hohen Eskarpen-Revetements oder 6 m hoher 

freislehender Mauern, nachdem die Graben-Flan- 

kirung zum Schweigen gebracht ist. Diese Leitern 

mussen sehr stark und doch leicht sein, Stalt 

derśelben konnte man yielleicht auch e i s e r n e  

Kam pen construiren, die den Aufmarsch zum 

Gordon des Eskarpen-Revetements, in Sections- 

tront, d. h. 4 bis 5 Mann breit, gestatten.

Nicht weniger wichtig erscheinen e is e rne  

W u r f b r i i c k e n ,  die beim gewaltsamen Angriff 

kleiner oder schwach bezw. schlecht besetzter 

Forts, dereń Geschiitzfeuer durch ein energisches 

Bombardement zum Schweigen gebracht ist, von 

der Gontreskarpe iiber den 8 bis 1 0  m breiten 

Graben geworfen, vorgerollt oder eiugeschwenkt, 

und nachtraglich durch Streben unterstiitzt werden.

Eine andere Aufgabe fiir das Erfindungstalent 

der Eisen-Constructeure bietet der Bau eiserner 

Baracken und Kuchen  (Fig. 6).

Die schon mehrfach construirten zerlegbaren 

eisernen Wohnhauser konnen hier ais Anhalt 

dienen; eine doppelte, innere und aufsere Ver- 

schalung der Wandę und des Daches wird die 

aufsere Warme abhalten und im Winter das 

Heizen ermoglichen. Lohe, Moos und Torf sind 

ais Fullungsmaterial zu empfehlen. Die Grofse 

der Baracken richtet sich nach der Kopfstarke 

der Compagnieen; pro Mann geniigen 2 qm ais 

Lagerraum und Gang. An beiden Langwiinden 

sind einfache Reihen, in der Mitte eine Doppel- 

reih lialb aufklappbarer Pritschen aufzustellen, 

die bei etwa 2 m Liinge 8 m erfordern, dazu

2 Giinge zu je 1 m giebt eine Breite der 

Baracken von 10 m. Bei 20 0  Mann Compagnie- 

starke und 2 qm Lagerraum wiirde jede Baracke 

■100 cjm Grundflache erhalten, also bei 1 0  m 

Breite 40 m lang werden; dazu fiir 3 Offiziere 

zu je 12 qm, d. h. 4 m Lange; giebt im ganzen

44 m. Dic Dacher sind durch Dachreiter gut 

zu yentiliren und mit Pappe zu decken. Durch 

ein breiteres Uebergreifen der Dacher konnen 

offene Seitenhallen gebildet werden.

Die Kuchen sind fiir je ein Bataillon zu 4 

Compagnieen =  800 Mann einzurichten und wenn 

moglich mit einem Efssaal zu verbinden; auch 

Vorrathskammer und Keller anzulegen. —

2. An forde rungen  an die Panzer- 

Co ns t r u c t io ne n .

iassen wir die Anforderungen zusammen’ 

welche der Festungsbau an die grófseren forti' 

licatorischen Eisenconstructionen, d. h. an die 

P a n z e r u n g e n  stellt, so lassen sich diese wie 
folgt summiren.

A. Aufser der lebendigen Kraft der voraus- 

sichtlichen Angriffs-Geschutze ist auch das

Materiał und die Form des Geschosses und der 

Winkel zu beachten, unter dem das Geschofs 

den Panzer trifft.

Die zu eonstruirenden Panzer mussen deshalb 

auf die schwersten Belagerungs- und Schiffs- 

Geschiitze derjenigen Grofsmacht Riicksicht 

nehmen, mit der wir mógłicherweise in Krieg 

kommen konnten, ebenso auf die ,wirksamsten 

der bisher versuchten Panzer - Geschosse, also 

gegenwSrtig auf die Yollgeschosse aus geschmie- 

detem und gehartetem Stahl mit llachem Kopf, 

und mussen die Constructeure die Aufsenflachen 

ihrer Panzer so Iegen , dafs sie nur unter 

Winkeln von weniger ais 44° getroffen werden 

konnen.

Da die lngenieur-Offiziere in ihren Projecten 

vorherrschend die hoher gelegenen Punkte zur 

Anlage vorgeschobener Forts aufsuchen, um von 

hier aus das umliegende Angriflsfeld zu beherrschen, 

werden auch die, gewobnlich in der Spitze oder 

auf den Schulterpunkten solcher vorgeschobener 

Werke aufzustellenden Panzerconstructionen hoher 

ais die Geschutze des Belagerers stehen und 

dadurch der Auftreffwinkel kleiner werden. Da 

nun die Spitze der vorgeschobenen Werke, in 

denen gewohnlich solche Panzerconstructionen 

aufgestellt werden, nicht blofs in der Front, 

sondern auch von beiden Seiten beschossen 

werden kann, also von 3 Seiten, so mussen 

solche Panzerconstructionen moglichst rund sein; 

dann werden viele feindliche Geschosse blofs 

streifen oder abgleiten, nur wenige nach dem 

Mittelpunkt des Werkes gerichtet sein und diese 

mussen durch das gew o lb t e  P r o f i l  abgeleitet 

werden.
Nach den yorerwahnten Schiefsversuchen ist 

aber auch das Wurffeuer zu beriicksichtigen, 

weniger infolge seiner lebendigen Kraft ais seiner 

fast rechtwinkligen Treffer. Wenn die gezogenen 

Morser auch nur das ganze Werk bezw. eine 

Balterie sicher treffen, so miissen hier doch auch 

Zufalltreffer beriicksichtigt werden; iibrigens 

haben diese Morser auf anderen Schiefsplatzen 

besser getroffen ais in Bukarest.

Nicht weniger wichtig ist es, die Panzer- 

construction so viel ais irgend moglich den 

Augen der feindlichen Artilleristen zu entziehen; 

sie darf weder durch ihre Hohe, noch durch 

scharfe, auffallende Profillinien, wie z. B. der 

Panzercylinder von Mougin, sich weithin bemerk- 

lich machen und dem Feinde das Zieleń, sowie 

die Beobachtung seines Schusses erleichtern. 

Auch in dieser Beziehung werden (lachgewólbte 

Formen, wie z. B. die gepanzerte Gewólbedecke 

des Majors Schumann, den Vorzug verdienen.

Die Versuehe, die Scharten der Panzer durch 

Scha r t e n b l e n d e n  zu schliefsen, sind bisher 

nicht gegliickt, dieselben sind meist zu complicirt 

und die schliefsende Platte so klein, dafs sie 

trotz grofser Dicke schnell zerschlagen wird.
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Um dic am meisten gefiihrdeten Schartenplatten 

und die Gcscliiitzmiindungen zeitwęise der feind- 

liclien Geścjiutzwirkung zu entzielien, werden die 

Panzerthiirme gedreht, nur mussen dann die 

Seiten- und Riickenplattcn so stark sein, dafs 

sie dic feindliche Geschutzwirkung aushalten, und 

niclit durcli dereń Zerstórung die ganze Con

struction unbrauchbar wird; aucli darf das Ge- 

schiitz niclit so weit aus dem Panzer lieraus- 

ragen, dafs es bei der Drehung von der Seite 

getroffen und abgeschlagen werden kann, wie 

z. 13. bei der Beschiefsung eines Panzertburms 

des Trusti. Diese Drebung erfolgt entweder auf 

einem Miltelzapfen oder auf einem Rollkranz 

unter dem Umfang der Construction bezw. nahe 

demselben; ktzteres ist vorzuziehen, weil dann 

dic Mitte fiir die Auswechselung der Geschutze 

und Lafetten frei bleibt. Dic Drehung auf einem 

Rollkranz hat sich bei den Constructionen von 

Gruson und Schumann bewahrt. Aufser der 

Yerbindung durch die Mitte des Panzertburms 

mussen noch andere Wege fiir die Munition und 

Bedienung vorhanden sein, wenn die Construction

2 bis 3 Stockwerke hat; bei Gruson erfolgt sie 

durch die Mitte, bei Mougin zur Seite des 

Thurms; Schumann hat nur ein Stockwerk.

Da die Kiistenbefestigungen gewohnlich be- 

wegliche Ziele (Schiffe) zu beschiefsen haben, 

ist des Gesichtsfeldes fiir den Commandeur der 

Panzerconstruction ein Ueberblick unbedingt 

nothwendig und dieser nur durch ein Mannloch 

in der Decke moglieh. Dasselbe hat sich bei 

den Sehiefsversuchen auch gut gehalten. Bei 

Binncnland-Befestigungen ist dies Mannloch eher 

zu entbehren, weil sie nur feste Ziele, d. h. 

Batterien, beschiefsen, aber immerhin niitzlich ; 

es dient uberdem ais Luft- und Lichtloch. Die 

genauere Richtung kann durch ein Visirloeh in 

der Riickwand des Thurms genommen werden, 

letzterer wird dann um 180° gedreht, die Rich

tung nochmals durch die Seele- revidirt und 

mittelst Raderwerk corrigirt.

Der R au c h  nach dem Abfeuern der Geschutze 

erschien bei dem deutschen Thurm in Bukarest 

nicht lastig, auch war der Luft- und Lichtzutritt 

hinlanglich; bei der franzosischen Construction 

wurde iiber den Rauch geklagt, ebenso iiber das 

Gerausch des Yentilators.

Wie in allen Kriegslagen mussen auch hier 

complicirte Maschinen und Apparate moglichst 

vermiedcn werden; bei dem 1885 bis 1886 zu 

Bukarest beschossenen franzosischen Panzer- 

cylindor wurde von der Commission iiber den 

Mangel an Einfachheit geklagt.

Panzerthiirme fiir 1 Geschiitz sind besser, 

aber auch yerhaltnifsmafsig etwas theurer, ais 

die fiir 2 und 4 Geschutze.

Wenn Alles gut vorbereitet ist, kann ein 

Panzerthurm in 8 bis 10 Tagcn aufgestelll 
werden.

Ferner sei hier auch noch auf einen Punkt 

hingewiesen, der bisher seiten zur Sprache ge

bracht worden ist, namlich auf die Unsichcrheit, 

welche die Panzerconstruction iiber den neben- 

liegenden Wall und hinterliegenden Hof, durch 

das ZerschmeLtern der anprallenden feindlichen 

Geschosse yerbreitet. Dieselbe ist um so grofser, 

je widerstandsfiihiger die Construction, je barter 

das Panzermaterial ist, und lafst sich aus den 

Verwiistungen erkennen, welche dessen Spreng- 

stiicke bei den verschiedenen Schicfsversuchen 

in Bukarest und Spezia, namentlich an den 

Balkcn anrichtete, welche die zwischen starken 

Gufsblocken eingebaute Panzerplatte' umgaben; 

dieselben wurden nicht blofs allmahlich zersplittert, 

sondern auch in Brand geschossen.

Bis jetzt ist noch keiner der neueren Binnen- 

land-Panzerthiirme im Kriege ernstlich beschossen 

worden, aber nach den Schiefsversuchen zu 

urtheilen, werden die grófseren Sprengstiicke 

und die zahllosen Splitter der geharteten Stahl- 

granaten nicht blofs dic Yertheidiger von den 

nebenliegenden Walllinien vertreiben , sondern 

dort auch die Lafetten zersclilagen und die Auf- 

stellung bezw. Bewegung der Truppen in dem 

hinterliegenden Hof verhindern; die zerschellten 

Geschosse werden riickwarts und seitwarts wie 

Kartiitschen wirken. Gegen dieses Herumfliegen 

der Sprengstiicke und Splitter wurden 2 bis 3 m 

starkę Erdumschiittungen sichern und wo diese, 

wie z. B. bei drehbaren Panzerconstructionen, 

nicht zulassig sind, dieselben durch hinreichend 

hohe Erdtraversen zu umgeben sein; dadurch 

wird aber das Gesichtsfeld der Pauzerthiirme von 

360° auf 180° oder 120° beschrankt.

A is Gesammtergebn i f s  dieser Anfor- 

derungen  d iirfte  sich ergeben:

Der rundę Grundrifs,

das gewólbte Profil,

dic moglichst versenkte Aufstellung,

die grofsle Einfachheit,

die Sicherung gegen Granatsplitter.

3. Beweg l i che Pan ze rcons t r u c t io n  und 

Geschutzs tande .

Der englische Capitan MontcrielT schlug 

schon 1859 vor, die Lafetten und Kanonen der 

feindlichen Geschiitzwirkung durch Senken der 

Plattform nach jedem Schufs zu sichern. Solche 

Lafetten wurden bei der Neubefestigung von 

Portsmouth angewandt.

Der preufsische Ingenieur - Hauptmann Schu

mann empfahl 1862 die Wallgeschutze in ein 

Panzergehause zu stellen, von der Form eines 

liegenden Zuckerhufs, und diesen mittelst Rader 

auf der Bettung um den vorderen Pivotzapfen 

zu drehen.

Die Firma Krupp liefs 1877, wie vorstehend 

angedeutet, eine Panzerkanone beschiefsen, dereń
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Gehause sich auf 4 Radern um einen Piyot- 

zapfen seitlich drehen konnte.

Major Mougin construirte eine Lafette, die 

gestattet, dafs sich das Geschutzrohr nach dem 

Schufs, um seine Schildzapfen drehend, rfick- 

warts iiberschlagt und dann fast hórizontal in 

einem Ausschnitt der gepanzerten Bettung liegt, 

ura hier, vom unteren, gedeckten Hohlraum aus, 

geladen und wieder zum Schufs aufgerichtet zu 

werden.

Der franzosische Ingenieur Savoyer schlug 

vor, das Geschutz mit Lafette durch den Riick- 

lauf auf einer Halbkreisbahn, aus der Scharte 

zuriick und seitwarts hinter die deckende Brust- 

wehr laufen zu lassen.

»Le geniecivil«, welcher beide Projectebrachte, 

sagt selbst, dafs der complicirte Mechanismus 

voraussichtlich zerstort sein wird, ehe diese Ge- 

schiitze zu anhaltender Wirkung kommen.

Die »Neuen Militarischen Blatter« vom Mai d. J. 

enthalten eine Beschreibung der f a h r e n d e n  

g e p a n ze r t e n  B a t t e r i e e n ,  welche 1870/71, 

wahrend der Vertheidigung von Paris, von 2 

Ingenieuren der Orleans-Eisenbahn-Gesellschaft 

vorgeschlagen und auf Befehl des Comite de la 

defense erbaut wurden. Sie kuppelten 2 Lowries, 

stellten darauf ein schweres Geschutz und schiitzten 

es durch Erdsacke bzw. durch ein Eisendach.

Dupuy de LOme construirte gleichzeitig in 

Paris zu demselben Zweck einen Wagen, dessen 

Plattform sich mit dem Geschutz und der Pan- 

zerung um einen verticalen Mittelbolzen drehen 

konnte. Diese Wagen wurden von einer gepan

zerten Locomotive gezogen und wirkten in der 

Schlacht bei Champigny mit, jedoch ohne be- 

sonderen Erfolg.

Die Englander wandten 1882 wahrend des 

agyptischen Feldzuges fahrende gepanzerte Bat

terieen an, mit deren Wirkung sie zufrieden waren.

Major Mougin stellt ein 15-cm-Geschutz, um 

dessen Horizontal-Drehung zu erleichtern, auf eine 

Drehscheibe und diese auf einen Plattform-Wagen, 

welcher mit Hiilfe von 4 Paar Radern ein im 

rechten Winkel gelegtes Geleise passiren kann, je 

nachdem die zugehorigen Rader gehoben oder 

gesenkt werden. Eine solche Construction soli 

18 000 kg wiegen und 18 000 Fr. kosten.

Aufserdem construirte Major Mougin einen 

gepanzerten Wagen fiir 3 Geschiitze v o n l 5 c m ;  

derselbe hat eine flachgewolbte gepanzerte Decke, 

an der Riickwand FacHer fiir die Munition und 

18 Rader, ist 12,5 m lang, 2,7 m breit, hat 

starkę Federn, wiegt 330 t, pro Aehse 36000 kg 

und kostet 400 000 Fr. Der Panzer ist 1 m 

hoch. Die holzernen Querschwellen des Geleises 

liegen sehr nahe zusammen. Dasselbe ist indefs 

trontal, trotz der Deckung, mit 30° Einfallwinkel 

zu zerstoren, noch leichter durch Ricochett-, En- 

filir- und Wurffeuer. Die Zeitsehrift »Gśnie ciyil« 

schlagl einen f a h r e n d e n  P a n z e r t h i i r m  vor,

dessen oberer sehr schmaler, viereckiger Theil 

nur die lhntere Halfte des Gescliiilz.es mit seiner 

Lafette enthalt und gepanzert ist. Der durch 

die vorliegende Erdschiittung gedeckte rundę 

Unterbau von 2,5 m Durchmesser ist zusammen- 

genietet und hat 3 Paar Riider, von denen die 

mittleren auf einem breiteren Geleise laufen. Der 

obere Theil ist mittelst eines Rollkranzes auf dem 

unteren drehbar.

Diese Construction hat den grofsen Fehler, 

dafs das halbe Geschutzrohr ungedeckt zum 

Panzer herausragt und der obere gepanzerte Theil 

den feindlichen Schiissen lauter senkrechte 

Flachen entgegenstellt, die schneli zerstort sein 

werden. Aufserdem wird auch hier das Geleise 

bald unbrauchbar sein, um so schneller, ais 4 

Schienen in demselben Niveau liegen mussen.

Ueberblicken wir diese Versuche, ungepanzerte 

Geschiitze zu versenken oder seitlich hinter 

Deckung zu schieben, bzw. gepanzerte Geschiitze 

zu fahren, so erscheinen sie sammtlich z u 

kiin s t l i c h  und  z u t h e u e r.

Einfacher, billiger und wirksamer ist es viel- 

leicht, u n g e p a n z e r t e  fahrende Ba t te r ieen  

hinter 2 bis 3 m hohe, innen moglichst steil 

geboschte Erdwalle, auf Kreis-Eisenbahneń zu 

bringen und uberraschend so lange wirken'zu 

lassen, bis der Feind sich gegen sie einge- 

schossen hat, dann weiter zu fahren und auf 

einem andern Punkt ebenso uberraschend auf- 

zutreten. Das nahe am Fufse der Wallboschung 

liegende Geleise wird durch den Wall gegen das 

gezielte massenhafte Frontalfeuer gedeckt; nur 

den ZufalltrefTern der Ricochett-, Enfilir- und 

Wurfbatterieen ausgesetzt sein. Die, durch deren 

Geschosse yerursachten Schaden mussen von 

einer besonderen Abtheilung Eisenbahnarbeiter 

immer von neuem mit Cementbeton, Erd- oder 

Sandsiicken, Schwellen und Schienen ausge- 

bessert werden, die Reservestucke also gedeckt 

zur Seite liegen.

Da in Frankreieh neuerdings wieder Yersuche 

mit fahrenden Batterieen angestellt werden, wird 

man in Deutschland dieser Frage auch wahr- 

scheinlich eine erhohte Aufmerksamkeit zutheil 

werden lassen.

4. Bes sem ers  V o r s c h l a g  zum  G ie fsen  

von F o r t s  aus  F l u f s s t a h l .

A. Im allgemeinen.

Der bekannte englische Ingenieur Sir Henry 

Bessemer schlug 1886 in der Times vor, ganze 

Forts an Ort und Stelle aus Flufsstahl zu giefsen, 

und giebt deren ungefahre Lange zu 30 m an. 

Sein Vorschlag bezieht sich also auf allein 

stehende kleine Werke bzw. Batterieen, oder auf 

die Hauptunterstiitzungspunkte grofserer Festungeń.

W ir sehen hier von den technischen Schwie- 

rigkeiten eines Gusses so grofser Stiicke durch 

proviśorische Giefsereien, und von den Kosten
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eines solchen Verfahrens ganz ab, iiberlassen die 

Erorterung dieser Frage den Fachmannern. Nach 

den vorlau(igen Erkundigungen bei mehreren 

deulscben Eisenwerken zu urtheilen, scheint 

dieser Vorschlag praktisch kaum durchfiihrbar, 

duręli seine Vorbereitungen zeitraubend und 

koslspielig; der Wertli des Gusses zweifel- 

haft.

Wir moeliten hier hervorheben, dafs sich die 

iikonomische Frage voraussichtlich anders stelit, 

wenn es sich um Massenlieferungen fiir ein und 

denselben zu befestigenden Ort handelt. Wurde 

z. B. dasjenige Eisenwerk, welches den Auftrag 

erhielte, fiir die Neubefestigung von Bukarest 

40 Panzerlhiirme zu liefern, oder fiir die Be- 

festigung von Spezia 20 Kiisten-Panzerthiirme und 

Batterieen, nicht uberlegen, ob die Anlage einer 

provisorischen Giefserei daselbst nicht billiger 

sein w ird, ais der Transport der ungeheuren 

Eisenmassen von Deutschland oder Frankreich 

nach Bukarest bezw. Spezia?

Bei der ausgedehnten Venverthung des Eisens 

und Stahles im Festungsbau, wie wir sie uns 

denken, d. h'. bei dcm Ersatz eines grofsen Theils 

des Mauerwerks durch Eisen oder Stahl, werden 

aber noch viel grofsere Massen erforderlich sein 

und dereń Construction sehr beeintrachtigt werden, 

durch die Riieksicht auf das Normalprofil der 

Eisenbahntunnels, sowie durch die Tragfiihigkeit 

iler Brucken und Yiaducte. Wenn auch viel 

grofsere Massen Roheisen und selbst Kohlen 

transportirt werden miifslen, aufserdem die Oefen, 

Converter, Walzstrafsen und Dampfhammer, so 

ist dies doch noch vielleicht billiger und leichter, 

ais der Transport der vielen Panzerblocke und 

Platten.

B. Der Grundrifs.

Nimmt man a n , dafs ein grofses Festungs- 

geschiilz einen Rauin von 4 m Breite, 6 m 

Lange und 2,5 m Hohe zU seiner Aufstellung 

und Bedienung bedarf, und dafs eine Eisenstarke 

von ungefahr 0,6 m fiir die Endwiderlager 

dieser gewijlbten Geschutzhalle geniigen , so 

wurden auf einer Frontlange von 30 m ungefahr 

7 Geschiitze nebeneinander aufgestellt werden 

konnen und die ganze Batterie eine Lange von 

30 m , eine Tiefe von 7 m , eine Hohe von

3,5 m , einschliefslich des 0,5 m starken Ge- 

wiilbes erhalten; die Front mit den Scharten 

wurde, den noch anzustellenden Schiefsversuchen 

entsprechend, etwa 0 ,6  m stark sein und die 

Riickseite nur durch eine Blechwand geschlossen 

werden.

Die Frontlinie einer solchen Batterie konnte 

eine gerade Linie bilden, oder einen ausspringen- 

den stumpfen Winkel bezw. einen Bogen. In 

einer thurmartigen Construction von 30 m Durch- 

messcr wurden, bei 90 m Umfang, 2 2  Geschiitze 

in einem Stockwerk aufgestellt werden konnen.

C. Das Profil.

Bessemer giebt in seinem Vorscblag die 

Hohe der Flufsstahlbatterie zu 4,9 m an, hat 

also wohl 2 Stockwerke im Sinn , die auch 

uberall da militarisch wiinschenswerth sind, wo 

auf beschranktem Raum, wie z. B. bei Kuslen- 

und Gebirgs - Befestigungen bezw. in Festungs- 

griiben , moglichst viele Geschiitze aufgestellt 

werden sollen, wo der Angreifer keine schweren 

Geschiitze in der NShe zur Wirkung bringen 

kann, oder das Schiefsen der feindlichen Ge

schiitze durch das Schwanken des Schiffes 

erschwert wird, auch das Baumaterial , hier 

Flufseisen, hinreichend widerstandsfahig ist.

Die Zwischendecke beider Stockwerke konnten 

aus WTalzeisen, Wellblech und Beton bestehen 

und wurde hier wohl eine Starkę von 0,3 m

geniigen, wahrend die obere Etage gegen 

Dynamit-Geschosse eine bombensichere Wiilbung 

erhalten mufs, dereń Starkę durch praktische 

Versuche zu ermitteln ist. Eine flachę Wiilbung 

wird wohl jedenfalls der horizoutalen oder dacli- 

fórmigen Decke vorzuziehen sein, um so mehr, 

ais sie sich bei den Gruson - Panzerlluirnien so 

gut bewahrt hat. — Die aufsere Oberflache der 

Decke kann auch die Wiilbung beibehalten oder 

dachformig sein, nur ist fiir den Abflufs des

Tagwassers nach vorn oder hinten zu sorgen.

Erdiiberschiittungen sind zum Schutz der Eisen- 

wiilbung nicht notliwendig, wohl aber zum Auf- 

fangen der auf der Panzerwiilbung zerschellenden 

Langgranaten gezogener Morser. Die Front soli 

nach Bessemer, wahrscheinlich gegen Schiffs- 

kanonen, 900 mm Starkę erhalten. Die Scharten 

und Datnpfabziige liefsen sich beim Gufs leiclit

aussparen.
D. Die Kosten.

Nimmt man , wie vorstehend erwahnt, an, 

dafs ein Festungsgeschiitz einen Raum von 4 ni 

Breite 6 m Tiefe erfordert, wobei die Mittelwiderlager 

ganz wegfallen konnen, fur die Stirnpanzer und 

das Kuppelgewólbe eine mittlere Starkę von

0,5 m , fiir die Riickwand 0,25 m geniigen, 

auch Fundamentplatten von 0,5 m Stiirke und

0,5 m grofserer Breite, ais die zu tragende 

Eisenwand ausreichen, so wird eine solche aus 

Flufsstahl gegossene Geschiitzcasematte etwa 

138 600 kg wiegen und 9900, rund 10 000 oH> 

kosten, zu welchem Betrag dann noch die Un-

kosten des Transports von Roheisen, Kohlen,

aller Maschinen und Apparate treten. Eine ge- 

mauerte Gaseinatte mit 2 m slarker Stirnmauer, 

1 m starken Mittelwiderlagern, Riickwand und 

Bombengewiilbe bezw. ebenso tiefem Fundament, 

kostet 5000 J t ,  also halb soviel ais die eisernen. —
Bei 2-stockigen gemauerten Geschiitzcasematten 

kosten die 2 iibereinander stehenden Biiume

zusammen 6600 J ( , der Raum jedes Gescluitzes 

im Durchsehnitt also 3300 Bei 2 stóckigen 

Flufsstahl - Geschiitzcasematten wiegen die 2
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iibereinander stehenden Riiume zusammen etwa 

19G000 kg und kosten 14 000 - Jl, der Raum 

fur jedes Gescliiitz im Durchschnitt also 7000 

aufser dem vorerwabnten Transport.

Diese und die nachstehenden Preisangaben 

erscheinen aber viel kleiner, wenn man bedenkt, 

dafs ein grofses, in der bisher ublichen Weise 

gebautes Fort pro Gescliiitz 45 000 Jb  kostet, 

und dafs durch Anwendung der Panzerconstruc- 

tionen die Forts nur lialb so grofs zu sein 

brauchten wie bisher, also die Halfte des Grund- 

stuck-Ankaufs, der Erdarbeit, des Mauerwerks, 

der Geschutz-Ausriistung, der Artilleristen erspart 

werden kann, und das Werk trotzdem viel 

liingeren Widerstand leisten kann. —

Um hieruber ein besseres Urtheil zu gewinnen, 

seien hier folgende Preise eingeschoben.

E. Vcrgleichende Preis-Notizen.

Der 1866in Mainz beschossene Panzer- 

stand von Schumann . . . .

Der 1870 in Tegel beschossene Panzer- 

tliurm von Schumann . . . .

Eine Panzerlafette Schumann fiir eine

15-cm -Kanone.............................

Eine Panzerlafette Schumann fiir zwei

15-cm-Kanonen.............................

Eine Panzerlafette Schumann fiir vier

15-cm-Kanonen.............................

Eine Panzerlafette Schumann fiir eine

2 1 -cm-lIaubitze.............................

Ein Panzerstand fiir einen 2 1 -cm-Morser 

Eine feststehende Panzerkuppel ais 

Graben-Gaponiere fiir 4 Mitrail- 

leusen und 8 Infanteristen 

Eine yersenkbare Panzerlafette fiir eine 

37-cni-Revolver-Kanone . . . .

Eine yersenkbare Panzerlafette fiir eine 

53-cm-Ręvolver-Kanone. . . .

Der in Bukarest beschossene Schu- 

mann-Gruson-Thurm einschliefslich
U n te rb au .........................................

Der in Bukarest beschossene Mougin- 

Gliamond - Thurm einschliefslich

U n te rbau .........................................

Ein Hartgufspanzerthurm (Gruson) fur 

zwei 15-cm-Kanonen nebst Unter
bau .....................................................

Eine Montcrieff-Lafette zum Versenken 

(Portsmouth) nebst Unterbau .

Ein kugelformiger Panzerthurm von
C o le s ...............................................

Ein Gylindei thurm des engl. Kriegs- 

schiffs Sóvereign, System Ericson 

Ein englischer Gylinderthurm in Forts 

Der Panzerthurm des Oberst Moring 

(Wien) mit Unterbau . . . .

* Diese 2 Zahlen scheinen nicht ganz riclitig, 
die Panzerlafette fur 2 Geschutze kann nicht mehr 
ais noch einmal so viel kosten, ais die fur 2 Kanonen 
derselben Gr<5fse.

X I r

Der Panzerthurm des General von J l

Wurmb (Wien) mit Unterbau . . 411 000

Der Panzerthurm von Ead (Amerika)

lur Flufs-Monitor (40 J l  pro Gtr.) 144 000 

Ein belgisćher Panzerthurm in Fort 

Philippe und la Perle fiir 2 Geschiitże; 

aus 250 bis 304 mm Walzeisen 

auf Eisengerippe und Teakholz, mil 

lnnenhaut und Unterbau . . . 340 000

Einhei tssatze fiir die b ishe r  iih 1ichen

Befest igu ngen.

1 cbm Mauerwerk im Durchschnitt J t

(Materiał und Arbeit) . . . . 30

1 cbm Granitquader............................. 150

1 cbm Erdbewegung incl. Rasen-Be-

kleidung.............................................. 1
1 cbm Trockenmauerwerk . . . . 15

1 einetagige Geschiitz-Casematte . 5 000

1 zweietagige Gescliiitz- Gasematte 3 300

1 cbm (engl.) Eisenbeton (Theer

und Eisenabfiille) =  240 Pfund ais

elaslische Hinterlage der Panzer-

p la t t e n ............................................... 284

Kosten der b isher igen Forts.

Ein grofses detaebirtes Fort fiir 56 J t

Wallgeschiitze................................... 4 000 000

Ein Zwischenwerk fiir 10 Geschutze 250 000

Ein Wallgeschutz, Alles in Allem 75 000

Ein Wall- und Flankengeschiitz, bezw.

M o r s e r ............................................... 45 000

Auf 8000 m Forlgiirtel 3 grofse Forts.

Eine bombensichere Rcduit-Gaserne a

200 m (pro Meter 1125 JL ) . 225 000

Kosten der von M ajor Schum ann  vorge- 

schlagenen Panzerforts .

Ein Panzerwerk mit 1 Panzerthurm M

a 4 gez. 15-cm-Kanonen, 4 gez. 

21-cm-Morser, und 0 Stiick 53-cm- 

Revolver-Kanonen (ohne Rohr). . 872 000

also 14 Geschiitże zu 63 000

Ein Panzerwerk mit 1 Panzerthurm 

a 4 gez. 15-cm-Kanonen, 12 gez. 

21-cm-Haubitzen, und 18 Stiick 

53-cm-Revolver-Kanonen . . . . 250 000

also 34 Geschiitże zu 74 000

Ein Panzerwerk mit 4 Panzerthiirmen 

a 1 gez. 15-cm-Kanone, 4 gez. 

21-cm-Morser und 6 Stiick 53-cm-

Re\'olver-Kanonen............................. 1 000 000

also 14 Geschiitże zu 70 000

Ein Panzerwerk mit 1 Beobffchtungs- 

Station, 12 Panzerthiirme a 1 gez.

15 - cm - Kanone, 24 gez. 21-cm- 

Morser, und 24 Stiick 37-cm-Re-

volver-Kanonen...................................5 500 000

also 84 Geschutze zu . . . . 65 000

/ 4

J t  

36 000

66 000

75 000*

180 0 0 0 *

200  000

65 000 

36 000

26 000 

17 000  

28 000

154 000

176 000

180 000

240 000

84 000

90 000 

160 000

420 000
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Ein Panzerwerk mil 3 Panzerthiirmen ii ^

1 gez. 15-cm-Kanone, 18 Panzer- 

thiirme fiir 15-cm-Haubitzen, 18 

Stiick 53-cm- und 18 Stiick 37-cm-

Revolver-Kanonen.............................  3 500 000

also 57 Geschiitze zu je . . . 62 000

Durchschnittlich kostet also ein durch dreh- 

bare Panzerconstructionen gedecktes Geschiitz 

einschlicfslich des zugehorigen Theils der Be

festigung 68 000 d i,  d. li. 7000 d i weniger 

ais die ungedeckten Geschiitze in den bisher 

ublichen grofsen Forts, und zwar infolge des 

kleineren Grundrisses und Profils, der geringeren 

Erd- und Mauerarbeit.

D ie Panze r  - Geschosse kosten pro 

Cen tner  frei Sch ie fsp l a t z  Ma inz :  

Norwegisclie Stahlgeschosse (Vertreter M

D u u s ) .....................................................120,—

Krupp Gufsstahl, 1. Qualitat . . . 120,—

2. . . .  9 0 ,-
Gruson H a r tg u fs .................................... 28,5

Gewohnliche Gufseisen-Geschosse . . 12 ,—

5. A n w e n d u n g  des Vorsch lages  von 

Bessemer au f  die b i she r ige  deutsche Be- 

festigu ngsweise.

A. Bei KUsten-Batterieen. 

Wahrscheinlich dachte' Sir Henry Bessemer 

bei seinem Yorschlag zunaehst an Kiistenbatterieen, 

sie interessiren den englischen Ingenieur be

sonders, doch wiirde der Flufsstahlgufs an Ort 

und Stelle sich wohl nur da ver\verthen lassen, 

wo Eisenbahnen und Strafsen die Anfuhr ge

statten und die nachste Umgebung die Anlage 

einer provisorischen Giefserei erleichtert, der 

Transport der sehr schweren Panzerblocke aber 

durch die ortlichen Verhaltnisse erschwert wird.

An den deutschen flachen Kiisten sebeinen 

die niedrigen, kaum siehtbaren Strandbatterieen 

ausreichend; in den Flufsmiindungen sind die 

Panzerconstructionen zu klein und zu wenig 

zahlreich, um fiir sie provisorische Giefsereien 

einzurichten, auch liegen die Bauplatze oft im 

Wasser. Bei Befestigung von Kriegshafen wiirde 

der Gufs eher rentabel ersclieinen, wenn die 

Wasserfracht nicht den Transport der grofsen 

Panzerblocke erleichtert.

B. Bei Gebirgsbefestigungen.

Noch weniger wird sich der Flufsstahlgufs 

zur Herstellung k le iner  Sperr for ts  eiguen, 

dieselben sind auch sehr vereinzelt und werden 

kostspielige Vorbereitungen deshalb hier scliwer- 

licli lolinend ersclieinen; es mufste sieli denn 

um grofsere Befestigungs-Anlagen, wie z. B. die 

zum Schutz des Gotthard-Tunnels* liandeln.

* Nach den Zeitungen hat die Firma Gruson 
diesen Auftrag erhalten: ebenso die Lieferung der 
Panzerungcn (iii- die belgischen Maas-Festungen und 
Geschutz-Materiąl fiir Bukarest.

An eine Befestigung der deutschen Grenz- 

gebirge, z. B. der Vogesen, wird wohl schwerlich 

gedacht, da hier auch die kleinen Panzerthiirm- 

chen von Gruson ausreichend ersclieinen.

C. Beim Bau neuor Festungen.

Schon der beriihmte Clief des Koniglich 

preufsischen Ingenicur-Gorps, General von Brese- 

Yiniary, der Erfinder der neuen Polygonalbefcsti- 

gung und Constructeur der Neubefestigung von 

Posen und Konigsberg, hat durch seinen Yortrag 

iiber die »Grundsatze der Befestigung« die logisch- 

richtige, durch den Kostcnpunkl gebotene und 

taktisch zulassige Zusammensetzung des Stadl- 

walls aus starken Hauptstiitzpunkten und schwii- 

cheren Verbindungslinicn hervorgelioben und nannte 

jene „Cavaliere“ (Fig. 11). Ihre Auseinanderstellung 

richtete sieli nach der doppelten Tragweite des 

damals wirksamsten Kartatschschusses, also 2 mai 

600 bis 800 Schritt =  900 bis 1300 m ; kann 

heute aber in Riićksicht der 200 m weit, sicher 

und gut wirkenden Mitrailleusen auf 2 0 0 0  bis 

4000 m verliingcrt werden (Fig. 8 und 9). Es 

wurden also die nach Bessemers Vorschlag an 

Ort und Stelle in Flufsstahl zu giefsenden Ilaupt- 

stiitzpunkte mit 2000 m langen Erdwallen wecli- 

seln, und durch den vorliegenden Graben nebst 

Glacis geschiitzt sein. Diese gegossenen Stiilz- 

punkte konnten Hufeisenform erhalten; dic Yer- 

bindungslinien flach nach innen gebrochen wer

den und in ihrer Mitte, sowie zuniichst der Stiilz- 

punkte hinreichend breite Oeffnungen lassen zur 

Yerbindung mit dem Graben und dem Yorland. 

Waffenplatze mit Blockhausern wurden diese Oefl- 

nungen von aufsen, Traversen dieselben von innen 

schiitzen und unter letzteren, sowie unter den 

Wallen bombensicliere Hohlbauten zum Wohnen 

und Aufbewahren angelegt werden.

Nimmt man an, dafs die zu befestigende 

Stadt mit ihren Vorst;idten 6 km Halbmesser 

hat, so wiirde der Stadtwall ungerahr 36 km 

Umfang erhalten, also etwa 18 Fronten zu je 

2000 m Lilnge, mithin ebensoviel Hauptstiitz- 

punkte. Wenn jeder derselben 30 m Front und

7 m Tiefe hat, ein Ilufeisen bildet und 7 Ge- 

schiitze in jedes der zwei Stockwerke erhalt, so 

wiirde, nacli den vorstehenden Schatzungen, jeder 

Hauptschutzpunkt 1372 t Flufsstahl wiegen 

und 98 000 d l, rund 100 000 d i kosten, im 

ganzen also 24 696 t Flufsstahl an Ort 

und Stelle zu giefsen sein, im Werth von etwa 

1800 0 00  d l-  hierzu aber noch die nicht unbe- 

deutenden Kosten des Transports der Rohmateria- 

lien, Oefen u. s. w. treten.

Es fragt sich, ob dies von einer prorisorischen 

Giefserei, mittelst des auf der Kreiseisenbahn 

falirenden Giefszugs geschehen kann und sich

i  rentiren wiirde?
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D. Verst3rkung alterer Feslungen.

Bei der Annahme, dafs im Kriegsfall dic Ar- 

meen der europaischen Grofsmachle ziemlich 

gleich gul bewaffnet und ausgebildet sind, und 

dals jedes Geschiitz, welches feuert, auch wieder 

getroffen werden kann, isl es nothwendig, die 

Battericen A und die besonders wichtigen Mauer- 

theile der alteren Festungen besser zu decken, 

ais cs friiher bei der geringeren Ausbildung der 

Arlillerie und dem Mangel an widerstandsfahigem 

Baumaterial moglich war.

Durch die Einfuhrung des indirectcn Schusses 

auf grofse Entfernungen, isl es der heutigen Be- 

lagerungsartillerie moglich, die in den Graben 

der Feslungen liegenden Flankenbatlerieen bezw. 

Graben-Glponieren zu zerstoren, und in einzelne 

Theile der Mauerbekleidung der inneren Graben- 

seite (Escarpe) Bresche zu legen, ohne dafs sie 

diese Ziele selien, ohne ihre Wirkung heobachten 

und berichtigcn zu konnen. Zum Gliick fiir die 

Festungen mufs die Pulverladung bei diesem 

Schufs, der bei gezogenen Haubitzen bis zu 30° 

Einfall- und 40° seitlicher Neigung zulassig ist, 

(Fig. 2) verringęi’t werden, wodurch auch seine 

Wirkung vermindert wird, sie ist aber grofs ge- 

nug, um mit 15-cm-Kanonen oder 21-cm-Haubitzen 

auf 2500 m 2 m dicke Bekleidungsmauern und 

Festungshatterieen zu zerstoren, ehe sie, ihrer Be- 

stiinmung entsprechend, den Graben gegen dic 

feindlichen Sturmcolonnen vertheidigen konnen.

Gelingt es dem Belagerer nicht, diese Festungs- 

batterieen durch den indireclen Schufs auf grofse 

Entfernungen zu zerstoren, so mufs er dies durch 

sehr nahe vor dcm Wall anf dcm Glacis anzu- 

legende Contrę- und Breschbattericen (Fig. 10 

und 1 1 ) versuchen, kann aber hierbei nur mitt

lere Geschiitze anwenden, und ist durch den nahen 

Hauptwall, dessen Geschiitze, Gewehre und Aus- 

falle sehr bedroht und behindert.

Es scheint fiir die Widerstandsfahigkeit der 

alteren Festungen wiinschcnswerth, wenigstens 

auf den, durch den wahrscheinlichen Angriff be

sonders bedrohten Fronten alterer Bastionarbe- 

festigungen, die 2 Flankenbatterieen und 2 vor- 

aussichtlichen Breschestellen in den Bastionsfacen 

*Fig. 10), sowie in den Polygonal-Befestigungen 

tlie 2 Seiten der Graben-Caponieren und der 

Flankenbatterieen (Fig. 1 1 ) durch Flufsstahlpanzer 

zu schii (zen. Dieselben wurden vor das betreffende 

Mauerwerk gegossen, und die Scharten bezw. 

Dampfabziige ausgespart werden. Nur das Mauer- 

wci'k der durch die Breschbatterieen besonders 

bedrohlen Grabenbckleidungen mufs um die Starkę 

des vorzugiefsenden Flufsstahlpanzers ausgebrochen 

werden, damit dessen Yorderseite nicht vor das 

nebenliegende Mauerwerk hervortritt.

Die Grofse dieser Panzer wird sich nach der 

Hohe und Breite der zu scliiit/.enden Festungs- 

batterieen und dem gegen Brescheschufs zu 

sichernden Mauerwerk richten. Im allgemeinen ,

werden 30 bis 40 m Lange, 8 bis 10  m Hohe 

und 0,6 bis 0,9 m Starkę ausreichen, diese 

Schilde auch eine etwas verbreitertc Fundament- 

platte erhalten mussen ; mithin jeder Panzer 1113 

bis 2625 t wiegen und 80 500 bis 188 500 Jh  

kosten, ohne den Transport des Rohmaterials, 
der Ofen u. s. w.

Yoraussichtlich wird die grofse Masse des einheit- 

lichenPanzerschildes dieErschiillerung so vermin- 

dern, dafs dieselbe dem hinterliegenden Mauerwerk 

nicht schadet, dasselbe nicht zerbrockell, wie es hinter 

kleinen Panzerschilden leicht der Fali ist. Starko 

Slabldrahtanker wiirdeii nóthigenfalls zur Yerbin

dung der obersten Theile des Panzcrs mit dem 

hinterliegenden Mauerwerk zu empfehlen sein.

Der aufsere Theil der Gufsform miifste in der- 

selben Breite und Hohe aufgemauert, mit dem 

zu schiitzenden Mauerwerk yerankert und statt

der bisherigen grofsen Geschutzscharteri, Minimąj- 

scharten fiir Revolverkanonen aufgespart werden. 

Yor dem Gufs ist die Erdschiittung des Walls

zu offnen, ein Geleise uber dic Gufsform zu legen 

und mit der provisorischen Giefserei zu verbinden.

E. Bei Anlage provisorischer Befestigungen.

Bei denjenigen Befestigungen, welche erst in der 

Zeit des Bedarfs und nur fur dessen Dauer an- 

gelegt werden, die bisher blofs aus Erde und

hólzernen Blockhausern , Caponieren , Geschiitz- 

standen, Blendungen, Puher- und Munitionsma- 

gazinen bezw. Poternen bestanden, und in 1 bis 2 

Wochen hergestellt wurden, in Zukunft aber, in

folge des beschleunigten Kriegsanfangs yielleicht 

schon in 24 Stunden yertheidigungsfahig sein 

mussen, wiirde es nicht moglich sein, die Haupt- 

stiitzpunkte an Ort und Stelle zu giefsen, doch aber 

wiinschenswerth erscheinen, auch fortificatorischc 

Eisenconslruclionen zu Terwerthen.

Solche provisorische Befestigungen werden 

in Zukunft yoraussichtlich eine grofse Rolle in 

dem Yertheidigunssystem der Staaten spielen, um 

so mehr, ais die verschiedensten Interessen ge- 

meinsam darauf hinwirken, die Zahl der perma- 

nenten Befestigungen mehr und mehr zu be- 

schranken.
Provisorische Befestigungen werden sowobl 

selbstandig angewandt, z. B. zur Sicherung wich- 

tiger Eisenbahnknotenpunkte. Magazinanlagen, rei- 

cher Handelshafen u. s. w. sowie zur Befestigung 

der yor grófseren Feslungen liegenden Yorslitdfe.

Friiher wurden solche provisorische Befesti

gungen nur von der Feldarmee mit ihren leichten 

Geschiitzen angegriffen und nach einer mehr . oder 

weniger allgemeinen und griindlichen Beschiefsung 

der Sturm rersucht. In Zukunft wird man yor

aussichtlich, schon der zahlreichen. den Marach 

der Truppen verhindernden Sperrforts wegen, 

einen leichten Belagerungstrain mit der Feldarmee 

verbinden und durch diesen in der Lage sein, 

friscli geschiittete Erdwalle und Holzbauten leicht
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und sclinell zu zerstoren. Die Zusammensetzung ' 

dieser leichten Belagerungstrains ist noch niclit j  

bekannt, wahrscheinlich bestehen sie aus 1 0 - bis 

1 2 -cm-Kanonen und leichten Morsem.

Die hohe militarische Wichtigkeit dieser pro- 

visorischen Befestigungen erfordert mithin, wenig

stens fiir die Hauptstiitzpunkte, ein widerstand- 

fahigeres Materiał ais IIolz und kann dies, da der 

Mauerbau zu viel Zeit erfordert, nur Stahl oder 

Eisen bieten. Hier wurden die von Gruson con- 

slruirten f a h r b a r e n  Pan  zer t h u r m e ,  nur in 

etwas grófseren Abmessungen, Yortheilhafte An- 

wendung finden, sowohl in den Griiben zur Langen- 

bestreiebung derselben mittelst Kartatschgeschiitzen, 

ais in den aussprińgenden Winkeln zur Yerthei- 

digung des Gelandes. Drei solcher Thurme wur

den fiir jede Befestigungsfronl von etwa 3000 m 

Lange geniigen, also rund ein fahrbarer Panzer- 

thurm fur je 1000 m Befestigungsumfang zu 

rechnen sein. Die Yerbindungen werden durch 

Śchutzenlinien gebildet, die vom ersten Moment 

an vertheidjgungsfabig sind, von da ab aber immer 

mehr verstiirkt werden, so dafs sie ąllmahlich das 

gewiinschte Profil erhalten. Zahlrciche Hindernifs- 

mittel werden unterdefs vor dcm vertieften und 

verbreiterten Graben da niedergelegt, wo der An- 

griff YorauśsicłiUich erfolgen wird, und yom An- 

griffśfeld alle Gegenstande entfernt oder nieder- 

gelegl, die den feindlichen Truppen Deckung 

bieleń kSnnten.

Die Unterbringung der Wachen auf und dicht 

hinter dem Wall, auch wahrend der Beschiefsung 

desselben, macht mindestens die Anlage granal- 

siclicrcr B 1 en dun gen nothwendig, zu denen die 

Schwcllen und Schienen des niiclisten Bahnhofs 

gutes Materiał liefern, wenn dasselbe nicht fiir 

die Anlage der F e s t u ngse i s enbahnen  reser- 

virt werden mufs. Zur Herstellung solcher 

Blendungen werden starko Balkcn oder Eisen- 

schienen, ”J “- und Doppcl-”j""-Eisen, schrage gegen 

eine steil abgestochene und bekleidete Erdboschung 

gelelmt, oder dachformig gegencinander. Yiel 

stabiler und raumlich benutzbarer wurden die 

Yorslehend beschriebenen G i t t e rw i tn de  u n d  

P a n  z er deck  en sein, die sich leicht in den 

Wall einbauen lassen, wenn sie wahrend des 

Friedens in den Eisenbahnknotenpunklen der be- 

drohten Grenzgebiete vorrathig gehalten werden. 

Auch zur Anlage der Pulver- und Munit ions- 

m a g a z i n e  eignen sie sieli sehr gut, diirfen 

aber nicht dem seitlichen Geschutżfeuer ausgesetzt 

werden, damit sie nicht, trotz aller Yerslrebungcn, 

umklajipen. Die Puhermagazine sind mit IIolz 

zu fiittern, welches mit Decken zu belegen ist.

6 . Y o r s c h l a g e  des Ma jors  a. D. S chum an n .

Major Schumann hat in seinem Werk »Panzer- 

lafetten* auch fur provisorisehe Befestigungen, 

leichtere fortificatorische Eisenconstructionen, zum 

Ersatz der Grabcnbekleidungsmauern und der zu-

gehorigen Reversgallcrieen, sowie Potcrnen, Holil- 

traYersen, Wolin- und Aufbewahrungsraume vor- 

gcscblagen, die grofslenlheils aus T-Eisen ais 

Rippen und zwischen gcwolblen Ziegelka))pen oder 

gebogenen Blechen zusammengesetzt sind. Der 

Spitzbogen ist vorherrschend, deshalb hat Major 

Schumann diese Yorschlage „Biigel-Conslruetionen“ 

genannt: iibrigens haben wir sie selbst 1866 in un- 

seren fortificatorischen Eisenconstructionen Tafel 

LI, Fig. 606 (Leipzig bei A. Felix) fiir Mincn- 

gange Yorgeschlagcn (Fig. 5). 1868 machte

Major Schumann in Burbach die ersten Yersuche,

1869 wurden sie in Coblenz fortgesetzl und 1S70 

in Tegel bcschossen bezw. beworfen (Fig. 12, 

13 und 14).

Die ”|“-Eisen haben 8 oder 10 bezw. 15 cm 

Hohe, und sind 1 m voneinander entfernt, auf 

IIolz- oder Eisenschwcllen, Mauerwerk oder grofse 

Steine gestellt; die Ziegelkappcn sind 1 bis 1 */a 

Stein stark, die Fiillbleche gebuckell oder einfach 

gebogen, pro Quadralfufs 5 oder 8 Pfd. schwer; 

der Schlufs mit mindestens 2,3 m Erde iiber- 

deckt.

Das Aufstellen der vorbereitelen Biigel, sowie 

dereń Ausmaucrung mit hydraulischem Kalk oder 

Cement und unter gleichzcitiger Hinterfiillung mit 

Boden, geht sehr schnell, auch mit weniger ge- 

iibten Arbeitern; sic widerstehen dcm Erddruck.

Bei dem IBewerfen der IIohltraYersen im 

Winter 1S69— 70 mit 28-cm-M6rsern zeigte 

sich die Biigelconstruction sehr widerstandsfahig, 

auch ais 2 geladene 50-Pfd.-Bomben bis 1 m 

iiber den Schlufs der Biigel in dereń Erddeckc 

eingegraben und gesprengt wurden.

Ebenso haltbar erwiesen sich dic Grabenbe- 

kleidungen gegen die Sprengstiicke der 28-cm- 

Bomben und 15-cm-Granaten, welche 0,3 m tief 

und weil vor diesen Bekleidungen eingegraben 

wurden. Bei dem dirccten Beschiefsen mil 1 2  cm- 

und 15-cm-Granaten wurden diese Gonstructionen 

selbstYcrstandlich zerschlagen und zerrissen ; sie 

mussen diesem Feuer durch ihre Lage Yollkommen 

entzogen sein.

Die Hohlbautcn werden bald trocken, lassen 

sich gul Yentiliren und heizen, Inneń rohren und 

putzen und sind dann gut bewohnbar.

Der Mortel-, Cement- und Kalkanstrich soli 

das Eisen gegen Rost schiitzen.

Sehr interessant ist auch der bei diesen Ycr- 

suchen in Coblenz und Tegel mit den von der 

Burbacher Hiitte gelieferten Eiscntheilen aiige- 

stelllc Yergleich der Preise.

Es kosteten nach altem Mafs und Geld:

in in 
Kisen Manerucrk 
TlUr. Tlilr.

1 ° M inengalle rie ..............................50 150

1° Poterne............................. .....  88 230

1° einetagiger Schulzhohlbau mit 11/->

Stein Ziegelkappen) . . . . 150 400
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Kiscn

in
Slauernert

Tlilr. Tlilr.

1 ° einetagiger Schutzhohlbau mil
Blechfiillung................................... 180 400

1 ° zweielagiger Schutzhohlbau mil

Ziegelkappen................................... 240 500
1 0 Reversgallerie............................. 185 450
1° Contreescarpe - Revelement mit

Z ie g e lk a jjj ie n ............................. 1 1 0 300
1° Go^treesparpe - Revetement mil

Blechfiillung 1 □ '  =  5 Pfund 168 300

1° Contreescarpe-Revetement, Stiin-

der mit flacher Blechwand . 90 —

Danacli sind die bisher iiblićhen massWęn 

Maucrbaulen d u r óKschń i tli i ch 2 bis 3 mai so 

Iheuer, ais die yon Major Schumann yorgesclilagenen 

gcmischjten Gonstructioncn.

Von den Hohlraumen des Major Schumann 
kosten :

1 qm Bodenfliiche der Wohncascmatlen 110 eM

1 qin Munitions- und Aufbewahrungsrauin 80 ,

1 qm grofse Gommunication (Poterne) 60 ,

1 fjin kleine „ (Minengang) 45 ,

1 cbm Trockemnauerwerk........................15 ,

7. E i s e r n e  H i n d e r n i f s m i t t e l .

Schon oft wurde vor den Feltungen, vor 

provisorischen oder fluchtigen Befestigungen eiserne 

Hindernifsmittel angewandt, namentlich die aus 

alter Zeit ubernommenen Fufsangeln und Ketten; 

in neuerer Zeit auch Draht, namentlich Stachel- 

draht an hohen Pfosten oder niedrigen Pfahlen 

befestigt; ferner Eggen mit Eiseńśpitzen und 

Brelter mit d u r ch ges chi ageneii Nageln ; wir haben 

dieselben in unseren »Fortificatorisclien Eisen- 

Gonstructionen« skizzirl.

Die Erfindungsgabę der Eisenconstructeure 

konnte deren Zahl noch bedeutend yermehren. 

Diese Hindernifsmittel haben den Zweck, das 

Yordringen der feindlichen Sturmcolonnen zu 

hennnen, moglichst aufzubalten, sie dfirfen deshalb 

Yorlier weder durch die feindlichen Geschiitze, 

noch durch Pioniere zerstort, yerbrannt oder 

sonst beseitigt werden, miissen dem feindlichen 

Geschutzfeuer moglichst entzogen sein und unter 

sich. bezw. mit dem Boden gut befestigt werden.

Major Schumann schlug in seinem Buch 

®PnnzerlafeHen« auch eiserne Hindernifs- 

mittel vor, darunter besonders Eisengitter, Draht- 

netze bezw. Hecken- und Spiraldraht. Die Gi t ter 

konnen, einfach oder doppelt, auf der Graben- 

solde stehen und sind gegen das Uebersteigen

2,5 m hoch, aus Winkeleisen und Flacheisen 

slachelartig zusąmmengenietet; oder es werden 

niedrige Gitter senkrecht auf die Gonlrescarpe 

geslellt, bezw. abwarts gegen den Graben hin am 

Gordon befestigt. Solche Gitter konnen wahrend 

des Friedens vorrathig gehalten werden und sind

dann schneli auf grofsen Steinen zu befestigen; 

sie sind theurer ais die bisher iiblićhen Holz- 

pallisaden und Sturmpfahle, aber schliefslich durch 

die Dauerhaftigkeit doch billiger ais jene. Sie 

miissen durch ihre Stellung dem feindlichen Ge- 

schutzfeuer entzogen werden. Die doppelten Gitter 

sind 2,5 m yoneinandcr entfernt gegenseitig 

verstrebt und kosten 80 J6  pro lfd. Meter. Ein- 

fache Gitter genugen iibrigens.

Die Drahtnetze  oder D rah lhecken  (Fig. 9) 

bestehen aus 5' langen. 2 1/a' in die Erde ge- 

schlagcnen, 3" starken Rundplahlen, an denen 

das 5 mm starkę Hauptdrahtnetz durch kleine 

Eisenklammern befestigt und dann mit 2 mm 

Eisendraht ausgeflochien wird, von jenem wiegen 

100' =  10 Pfund, von dem diinneren Draht 

100' =  2 ‘/s Pfund. 1 laufender Meter Drahtuetz 

kostet 3,5 J l .  1 Q]' Drahthindernifs mit nur

2 mm Draht kostet 4 1/2 mit Pfahlen, ohne 

dieselben 3 J t . Die Drahtllechtungen bilden 

gute Hindernisse, leiden durch das feindliche 

Feuer wenig, behindern aueh die eigene Feuer- 

wirkung nicht, konnen [durch feindliche Pioniere 

nicht gesprengt oder verbrannt, sondern nur 

umgehauen und weggezogen werden.

Origineller ist das Spira ldraht-Hindern i f s  

(Fig. 2) des Majors Schumann, welches auf dcm 

Glacis, der Grabensohle und den Wallboschungen 

befestigt werden soli. 3 m lange und 5 mm 

starkę Eisendrahte sind durch Maschinen in 

Spiralen von 30 bis 40 cm Durchmesser und 

45° Schraubengang gewunden, wiegen je 1 kg 

und werden moglichst unregelmafsig ineinandor 

gedreht, so dafs sie eine sehr lockere Matratze 

bilden, iiber und durch die Niemand gehen kann, 

die auch durch das feindliche Feuer nicht leidet.

1 qm kostet 3 Die Belegung einer 25 m 

breiten Grabensohle wiirde also pro laufenden 

Meter 31,25 J t  kosten und den Grabeniibergang 

mehr behindern ais die Mauerbekleidung der 

beiden Grabenninder, welche ])ro laufenden Meter 

500 kostet.

8 . Fest ungs-Eisenbahnen und  Glor inen.

Die Yertheidigung der grofsen permanenten 

Festungen, sowie der eben erwahnten proviso- 

rischen Befestigungen, macht die Anlage von 

Festungs-Eisenbahnen nothwendig; sie wurden 

zuerst von General Brialmont bei der Neubefestigung 

von Antwerpen, zur Yerbindung der detachirten 

Forts, so wie liings des Stądtwalls angewandt 

und mit den Balinhofen yerbunden.

Bei den grofsen Entfernungen ist es gar nicht 

moglich, den gedeckt vorbereiteten und iiber- 

raschend yorbrechenden AngrifTs-Golonnen des Be- 

lagerers recbtzeitig mit den Reserven entgegen 

zu treten, wenn Telegraphen und Eisenbahnen 

nicht die Meldung der Yorposten und die Bewegung 

der Truppen erleichtern. Aber auch diese genugen 

nur, wenn Tag und Nacht einige Militarzuge fur
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je 1 Bataillon, fiir 1 Escadron oder 1 Batterie, 

mit geheizter Locomotive zur Abfalirt bereit stehen, 

wie wir dies in unserm Buch: »Prayisorische 

Befestigungen und Festungs-Eisenbahnen« (Berlin 

bei Luckhardt 1882) ausfdhrlich beschrieben und 

skizzirt haben. Diese Ziige konnen aber nur in 

der Niihe der Bivouacś oder Barackenlager der 

Reserve zur Abfahrt auf irgend welchem Geleise 

bereit gehalten werden, wenn p r o v i s o r i s ch e B ah n- 

hófe ,  sk re is form ige Glor inen* ,  (Fig. 15) die 

Lagerpliitze umgebsn oder durchschneiden. Die 1. 

Glorine wurde 1876 bei Gelegenheit der Well- 

Ausstellung von Philadelphia vor den Ausstellungs- 

Gebiiuden angelegt, um die grofse Zahl der taglicli 

ankommendeń und abgehenden Personen- und 

Giiterzuge schnell espediren zu konnen. Diese 

Glorine war eiformig und hatte mehrere Geleise. 

Auch fiir den hier vorliegenden Zweck wiirde sich 

eine kreisformige, elliptische oder eiformige Tracę 

mit mindestens 2 Geleisen cmpfehlen und der 

innere Raum vielleiclil zur Aufstellung von 

Schuppen zur Aufspeicherung von Lebensmitteln

u. s. w. benutzl werden konnen, so dafs alle 

Giiterzuge auf das innere Geleise konimen und 4 bis

6 dersclben gleichzeilig ent- oder beladen werden 

konnen, wahrend 4 bis 6 vollstandige Militarziige 

auf dcm aufseren Geleise zur Beladung und Ab

fahrt in irgend welcher Richtung bereit stehen, 

sobald der Befchl zum Aus fali eintrifft.

Der Umfang der Glorinen richtet sich nach 

der Liinge der 4 bis 6 Militarziige und nach der, 

fiir ihre Abfahrt bezw. fiir das Durchfahren der 

Giiterzuge erforderlichen Zwischenraumen.

Bcsonderer technischer Einrichtungen wiirdeti 

dic Glorinen und Festungs-Eisenbahnen nicht be- 

diirfen und jede Eisenbabndirection ohne weiteres 

dereń Anlage und Betrieb iibernelimen konnen, 

wenn Oberbaumaterial und Wagen genug zur 

Verfugung stehen.

Ist ein Ueberschufs von W|gen und Locomo- 

tiven vorhanden, wie dies bei einem ungliicklichen 

Kriege leiclit der Fali sein kann, so konnen die 

Locomotiven ais Locomobilen und Dampfspritzen, 

die Wagen ais Baracken und Kuchen, die Schiencn 

und Schwellen zu bombensicheren Unterstanden 

und Blendungcn benutzt werden.

Die Einrichtung der Locomotiven ais Feuer- i 

spritzen ist nicht sćhwer und auf dem Bahnhof 

Baltimore sclion bei allen Rangirlocomotiven 

ausgefuhrt, dort auch mehrere Lastlocomotiren 

gleichzeitig zur Benulzung ais Locomobilen ein- 

gerićhtet. Soli dies nachtraglich und provisorisch 

geschehen, so wird die Locomotive gehoben, so 

dafs sich die Riidcr frei in der Luft drehen 

konnen, die Kuppclungen abgenommen und ein 

Triebrad zur Riemenscheibe abgedrehl oder durch 

einen Guttapercha-Ring aptirt, wahrend das andere 

Rad ais Schwungrad dient. Auf dcm Bahnhof

Stuttgart werden die elektrischen Maschinen durch 

eine ausrangirte Personenzug-Locomotive getrieben. 

Ebenso konnten die Krahnen zum Aus- und Ein- 

laden der Geschiitze und Wagen, Lebensmittel, 

Fourage, Ausrustungsstiicke u. s. w., sowie eine 

Anzahl Wcrkzeugmaschinen duich aptirte Loco- 

motiven betrieben werden, besonders wenn auf 

dem provisorischcn BahnhofMilitar-Werkstatten ein- 

gerichtet werden sollen und derselbe zubefestigen ist.

Sch lufsergeb nifs.

1. So ląnge sich die Menschcn streiten, so 

lange werden Kriege gefiilirt und Befestigungen 

erbaut.

2. So lange die Eisentechnik fortschreitel, 

werden die Geschiitze verbesscrt und miissen 

jene Befestigungen denselben widerstehen.

3. Nachdem IIolz und Stein nicht mehr wider- 

standsfahig genug sind, konnen nur Erde 

und Eisen oder Stahl jene Befestigungen 

bilden; sie werden in Zukunft schwerlich 

von anderen Schutzmitteln yerdrangt, ihre 

Anwendung ist also fur lange Zeit gesichert.

4. Die wichtigste Yorbedingung ist, dafs alle 

fortificatorischen Eisenconstructioncn dauernd 

gegen den Rost geschiitzt werden.

5. Yiele der schon vorhandenen fortificatorischen 

Eisenconstructionen entsprechen den jetzigen 

Anforderungen und werden sich denen der 

Zukunft gegenuber leiclit verstiirken lassen, 

ohne ilir Princip aufgeben zu miissen; 

einige Yorschlage sind zu complicirt.

6 . Alle Wall- und Grabengeschiitze miissen 

durch Panzerungen gedeckt werden, vielleicht 

auch einzclne Theile der Revelemenls iilterer 

Festungen.

7. Diese Yermehrung zwingt dazu, moglichst 

einfache Gonstructionen anzuwenden, dic 

durch ihre hiiufige Wiederholung gestatten, 

den Preis zu ermafsigen.

8 . Ein grofser Theil 4 der Mehrausgaben kann 

durch Verkleinerung des Grundrisses und Pro- 

fils sowie durch Yerminderung und Schonung 

des Personals und Materials erselzt werden, 

so dafs schliefslich die Panzerbefestigungen 

niclit viel Iheurer sind ais die gemauerten.

9. Aufser' den Panzerconstructionen sind die 

leicliteren fortificatorischen Eisenconstruc

tionen zu vcrbessern und zu yermehren, 

namentlich sind eiserne oder stahlerne Sappen- 

schilde, Minenrahmen, Hindernifsiniltel, Sturm- 

lcitern und Brticken, Baracken, Kiichen, 
Ęsciirpen- und Contrescarpen-Revetements, 

Reyerś-Gałlerieen, Potcrnen, Hohltraversen, 

Wolni- und Aufbewahrungsraume, Pulver- 

und Munitionsinagazine, Festungs-Eisenbahnen 

und Glorinen, fahrbare otfene und gepanzertc 

Batterieen zu construiren.
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Die Einfuliriiiig* der Liinnaniisclieii Schlackenform in England.

In einem Vortrag, weichen S ir B e r n h a r d  

Samue l  son, der Besitzer der N e w p o r t  I r on  

W o r k s  bei M id d l c s b r o u g h ,  im Fruhjahr d. J. 

im Iron and Steel Institute liielt, sagt derselbe 

gelegentlicli der Aufząhlung der yon ihm an 

seinen 8 Hochofen angebrachten Yerbesserungen':

„Die geschlossene Brust sei eine dieser Yer- 

„besserungen; sie sei jedoch von minderwerthiger 

„Bedeutung, wenn auch nicht ohne einen geringen 

„Einflufs auf die wochentliche Erzeugung, und 

„zwar dadurch, dafs man z. B. bei seinen Oefen, 

„bei weichen man viermal in 24 Stunden absteche, 

„dic Zeit, welche dazu nothig sei, so ahkurzen 

„konne, dafs man 15 bis 20 t in der Woche mehr 

„erzeuge.”

Die Zeit, welche bei einem Ofen im Cleveland- 

District zur Wiederherśtellung des Tiimpels, des 

Wallsteins und der Seitenwande des Yorherdes 

gebraucht wird, betragt, wie ich selir oft festzu

stellen Gelegenheit hatte, jedesmal mindestens eine 

Stunde und noch liinger, wenn die Schmelzer 

wissen, dafs es nicht darauf ankommt.

Man blast also 20 Stunden im Tag mit einem 

solchen Ofen. Wenn man wahrend derselben, 

wie Samuelson an derselben Stelle angegeben, 

490
mit Vorherd =  70 t erzeugt, kommen auf

die Stunde 2,34 t. Wenn mil der geschlossenen 

Brust aucli nur 3 von den 4 Abstichstunden ge- 

spart worden waren, mufste man taglich 3X2 ,34 

=  7,02 t, und wóchenllich 50 t mehr erzeugt 

haben. Dafs man dies nicht tliut, wie hier an

gegeben, beweist nur, dafs man diese Einrichtung 

nicht auszunutzen yerstelit, vielleicht auch, weil 

man dieselbe nicht nach meiner Angabe, sondern 

verballhornisirt getroffeń hat und betreibt. Zu der 

Mchrerzeugung durch die Zeitersparnifs kommt 

die Yerminderung der Zahl der Schmelzer, der 

Minderverbraućh an Thonballen und der Yortheil, 

Jen Schmelzern ihren Nimbus genommen zu 
haben.

Wenn die obige Yoraussetzung unrichtig ware, 

dafs namlich durch unvollkommene Anwendung 

der Schlackenform an den Oefen in Newport 

dereń Erfolg vermindert sei, dann bliebe nur noch 

die kaum anzunehmende Vermuthung iibrig, dafs 

man den Werth der nur von einem deutschen 

Ingenieur eingefuhrten Schlackenform in England 

nicht anerkenne.

In der Besprechung des Vortrags des Sir Samuel

son wirft Hr. C h a r l e s  W o o d ,  Director der 

lee-s S i d e  I r o n  Works ,  demselben vor,

„dafs er es unterlassen habe, meinen Namen 

ais Erfinder der Schlackenform zu nennen, wie 

das unter Ingenieuren Gebraucli sei. . Er, Wood,

habe 1875 in einem Yortrage vor dem Iron 

and Steel Institute* die grofsen Yortheile dieser 

Einrichtung, und die grofsen Ersparnisse her- 

vorgehoben, welche durch die geschlossene 

Brust herbeigefiihrt wurden. Er konne ver- 

sichern, dafs diese Einrichtung seiner Firmą 

in den Jahren, in weichen er damit gearbeitet 

habe, eine grofse Summę, nicht allein durch 

NichUerbrauch an feuerfestem Thon, sondern 

auch durch besseren und regelmafsigeren Be

trieb des Hochofens eingebracht habe. Sir 

Samuelson habe in Fig. 1 den alten Hochofen 

mit Vorherd, und in Fig. 2 ** den neueren 

Hochofen mit geschlossener Brust gezeichnet, 

und erklart, dafs er die letztere in Anwendung 

habe. Die Schlackenform sei den Clevelander 

Ingenieuren seit 12 bis 14 .Jahren gut bekannt, 

und sei dieselbe seitdem bei den meisten der 

Hochofen des Districts in Anwendung, so dafs 

man sagen kiinne, die geschlossene Brust sei 

dort nun allgemein in Gebraucli. Wenn nun 

Samuelson sage, er habe dieses System jetzt 

zur Anwendung gebracht, so sehe das so aus, 

ais waren sie in Cleveland um 12 bis 14 

Jahre zuriick.“

S ir L o w t h i a n  B e l l  erwidert darauf, „dafs 

man den Werth der Lurmann sehen Sclilacken- 

form ungeheuer iiberschatzl habe. Die Oefen 

auf seinem Werk (Glarence J. W.), sowie die- 

jenigen auf Eston I. W ., wie Hr. R ichards  

mitgetheilt habe, arbeiteten seit langer Zeit mit 

geschlossener Brust. Er nehme keinen Anstand, 

zu erklaren, dafs der Yorherd vieler der Oefen 

auf Clarence I. W . kaum eimnal in 6 Monaten 

offen gemacht wiirde. Der einzige Unterschied 

zwischen ihrem System und demjenigen von 

Lurmann sei, dafs bei letzterem um die Oeff

nung, durch welche die Schlacke ablaufe, ein 

Strom von Wasser fliefse, welcher den Ofen 

bis zu einem gewissen Grad abkiihle. (!) In 

Wirkliclikeit wiirde der eigentliche Zweck der 

geschlossenen Brust ebenso vollkommen durch 

ihre Einrichtung auf Clarence I. W ., ais durch 

die wassergekiihlte Form Lurmanns erreicht.“ 

Die Englander, welche immer g l a u b e n a n  

der Spitze des Eisenhiittenwesens zu marschiren, 

hatten doch wahrlich nicht niithig haben sollen, 

durch meine Schlackenform auf die Yortheile der 

geschlossenen Brust aufmerksam gemacht zu 

werden.
Und wie haben sich die Herren gegen dereń

* 1875. S. 4.
** IJiese Figuren werden in nachsLer Nlitnmer, 

iit welcher uber den angeżogenen Aufsatz eingeliender 
Bericht erstattet werden wird, abgedruckt. Die Red.
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Einfiihrung gestraubl, wie lmben sie sieli meinem I 

Patent gegeniiber gesperrt ?

Es ist vielleieht angebraclit, den Lesern, von 

denen doch der Eine oder Andere mai auf den 

Gedanken kommen konnte, eine Yerbesserung in 

England ęinfiihren zu wollen, meine Erfahrungen 

bei der Einfiihrung der Schlackenform mitzu- 

thcilen. Die Erinnerung, welche mir von dem 

im'ihevollen Bestreben geblieben ist, die Schlacken

form in England einzufiihren, ist eine sachlich 

und persiinlich unangenehme.

Mit einer naiven Vorstellung von der prak- 

tischen Einsicht und dcm grofsen Yerstandnifs 

der englischen Hiittenleute fiir die Yortheile dieser 

Einrichtung, und mit den sanguinischen Hoffnungen 

eines Erfinders, ging ich im Mai 1867, unter- 

stiilzt durch einen eifrigen Agenten, ans Werk.

In den ersten Jahren machle es mir meine 

gebundene Stellung auf Georgsmaricnhiitle un- 

moglich, selbst nach England zu reisen. Doch 

wurden die englischen Hiitten von meinem Agen- 

ten, einem gebildeten, in London ansassigen In

genieur, welcher der englischen Sprache voll- 

kommen machtig war, fleifsig besucht.

Nach 1870 habe ich persiinlich auf mehreren 

Reisen,welche jedesmal einige Woclien dauerten, die 

englischen Hochofenanlagen abgesucht und bin 

nicht miide geworden, den Besitzern, Directoren 

und Schmelzmeistern auf ihre manchmal unglaub- 

lich unverstandigen Einwendungen sachliche Ant- 

worten zu geben.

Wieyiel jeweilig von diesen Einwendungen 

auf Unkenntnifs des Ilocliofenprocesses selbst, 

oder auf das Bestreben zu rechnen war, meine 

Anspriiche herabzumindern, will ich nicht enl- 

scheiden. So viel aber ist mir klar geworden, 

dafs die englischen Yerhaltnisse damals noch 

so giinstig lagen, dafs die Hochofen in England 

mit dem geringsten Mafse wissenschaftlicher 

Bildung (Ausnahmen bestatigen die Regel) ge- 

fiihrt werden konnten. Wollte ich aus meinem 

reichen Schatz an eigenen Notizen und an Briefen 

der englischen Hiittenleute darauf beziigliche Mit- 

tlieilungen machen, so wurden jetzt wohl viele 

der so stolzen englischen Ironmasters und Autori- 

taten iiber ihre eigenen Ansichten innerlich er- 

rotlien,

Meistens wurde von den Gegnern beliauptet, 

dafs zwar die geschlossene Brust (closed hearth) 

nicht neu, dafs ihre experience und ihre materials 

aber verlangten, dafs man fleifsig mit Stangen 

im Herde arbeite, und da dies bei meinen Ein

richtungen ausgeschlossen sei, so waren dieselben 

fur sie ungeeignet.

Tliis thing, we know, is neither rich nor rare, 

But wonder, how the devil it got there.

Diese Meinung hat auch Hrn. Wood, welcher 

jetzt obige Lanze fiir mich einlegt, schon 1875 

yeranlafst, ein eigenes System der gekiihlten ge- 

sclilossenen Brust zu erfmden, welches im Jour

nal des Iron and Steel Institute 1875 bescliricben, 

von mir in Dinglers P. J. Bd. 222 S. 28 ais 

Naclialnnung charakterisirt, spater Veranlassung 

zu einer Patentklage gąb, dereń Folgę die theil- 

weise Nichtigkeitserkliirung meines Patentes und 

damit dic Aufliebung der Moglichkeit fiir mieli 

war, fiir diese Einrichtung in England den Er- 

finderlolm zu ernten.

Auf Grund der mit den Drucksachen em- 

pfangenen Skizzen, und eigener Besichtigung der 

Einrichtungen auf Georgsmarienhiitte, begannen 

noch andere englische Hiittenleute, darunter auch 

der Hiittendirector von Be l l  B r o t h e r s ,  Hr. 

Thompson auf Glarence Iron Works bei Middles

brough , auf eigene Faust Yersuche mit der 

Schlackenform, welche infolge des Unverstand- 

nisses, mil welchem man dieselben anstellte, an. 

fangs natiirlich mifslangen, jetzt aber, wie lir 

Bell mit grofser Befriedigung erklart, zu Ein

richtungen gefiilirl hat, welche ihn in diese 

Richtung Yollkommen befriedigen.

Die mifslungenen Versuclie und Nachahmungen 

hielten die rasclie Einfiihrung meiner Yollkommenen 

Einrichtung, welche nebenbei ging, sehr auf. Be

sonders berief man sich immer auf das Urthcil 

des ais Autoritat angesehenen Besitzers von 

Glarence Iron Works, S ir  J. L o w t h i a n  Bel l ,  

dessen Urthcil anfangs noch bestimmter afaspre- 

ehend lautete, ais dies oben der Fali ist.

Die erste officielle Anwendung fand die 

Schlackenform bei einem Hochofen altester An

ordnung und Einrichtung zu Old Park A Malins 

Lee Iron Works bei Shifnal in Shropshire, der 

Wellington Coal & Iron Co. Lim. gehorig, und 

zwar kam die Schlackenform am 29. Marz 1869, 

bei dem Ofen Nr. 2 , welcher damals noch mit 

kallem (!) Wind geblasen wurde, in Betrieb.

Leider wurde mir,  der ich damals Betriebs- 

leiler der Georgsmarienhiitte war, sowohl von 

meinem Yorgesetzten, Hrn. W  i n t z e r , ais dem 

Aufsichtsrath der Gesellschaft die Erlaubnifs 

zur Reise nach England behufs Inbetriebsetzurig 

dieses Ofens ver\veigert. Ich mufste die Anord

nung der Schlackenform und die Inbetriebsetzung 

derselben sowohl bei dem Ofen Nr. 2 in Old 

Park ais am 3. April 1869 bei einem Ofen auf 

Clarence Iron Works Anderen iiberlassen. Die 

Schlackenform konnte bei diesen alten, mit griifs- 

tem Yorherd versehenen Oefen nur in verball- 

hornisirter Einrichtung angekleckst werden.

Die Folgę dieser verschiedenen Umstande war, 

dafs auch die Resultate dieser ersten officiellen 

Anwendungen unbefriedigend waren und dieselben 

nach wenigen Woclien wieder aufser Betrieb ge- 

setzt wurden.

Mit Hrn. B.Samuelson verhandelte mein Yertreter 

zuerst am 7. Juni 1867; die Schlackenform war 

also nicht, wie Hr. Wood oben anninmit, erst 

vor 12 bis 14 Jahren im Gleveland-District be

kannt, sondern schon vor 20 Jahren. Schon
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damals, also kurz nach dem Bekanntwerdeń der 

Erfindung, war das Bestreben, sich der Yortheile 

meiner Einrichtungen m it  U m g e l i u n g  mc i i i  es 

P a t e n t s ,  also um sons t  theilhaftig zu machen, 

bei den Engliindern sehr grofs.

■ Der Kampf um Einfuhrung, Mifserfolge und 

Nachahmungen dauerte so bis Mitte 1874.

In dieser Zeit waren in England etwa 20 Oefen 

mit Schlackenform im Betriebe und zwar davon

u. A. auf West Cumberland I. W . in Working- 

ton, und auf den Thornaby I. W . der HIL Whil- 

well & Co. Um diese Zeit wurden dic dreisten 

Nachahmungen so haufig, dafs ein Patentprocefs 

uiierlafslicli schien.

Derselbe wurde 1875 gegen die Brymbo Iron 

Co. in Nord-Wales und gegen dic Tccs Side Iron 

Works (Director Charles Wood) angestrengl. 

Der erstere Procefs wurde yollstandig durchge- 

ffihrl und im Endtermin am 16. Noyember 1876 

wurde von dem hochsten Gerichtshof in London 

die theilweise Nichtigkeitserklarung des Patentes 

ausgcsprochen, und zwar hauptsaehlich auf eine 

von dem Director Thompson von Clarence Iron 

Works (Besitzer Sir Lowthian J. Bell) becidigte 

Ausśage liin, welche lautete:

„Er habe schon mai eine mit Wasser ge- 

„kiihlte Tiimpelplatte gehabt, in welcher cin 

„Loch gewesen sei (wie das alle Tiimpelplatten 

„hatten, um die Stange hineinzustecken, durcli 

„welche derYorherd abgesperrt wurde); durcli 

„dieses also gekiihlte Loch sei mai bei einem 

„schlechten Gange des Ofens Schlacke ausge- 
„ laufen. “

Durch diese Entscheidung waren die Processe, 

also auch der gegen das Werk, an welchem Hr. 

Charles Wood Director ist, verloren.

Das Trauerspiel endigte damit, dafs ich allein 

meinem Londoner Advokaten £  1115, 18, 1 , 

d. h. die Kleinigkeit von 2 2  765 J t  zu zahlen 

und die Elire hatte, die Englander um eine niitz- 

liche Einrichtung reicher gemacht zu haben.

Wenn die Englander von dieser Einrichtung 

nicht den Nutzen haben, welchen wir von der

selben in Deutschland haben, so hat das die oben 

angegebenen Grunde. Dagegen mufs ich hier 

heiTorheben, dafs dic uns auf hahdelsjpplitischem 

Gebiet gewifs nicht freuridlichen Franzosen, sowohl 

vor, ais nach dem Kriegc in einer noblen Weise 

meinc sauer erwórbenęn Rechte geachtet haben.

Osnabriick, im October 1887.

Fritz W. LUrmanii.

Dic Wanzenbildung' auf Rolieisen und die Kugelchenbilduug- 
in Rolieisen und Griifsstueken.

Unter yorstehendem Titel yeroffentlicht Hr.

B. P l a t z ,  Nr. 9,  S. 639 des laufenden Jahr- 

ganges dieser Zeitschrift, eine yortreffliche lehr- 

reiche Arbeit, in welcher er mehrfach auf meine 

denselben Gegenstand bebandelnde Arbeit S. 308, 

Jahrgang 8 6 , Bezug nimmt. Es freut mich nun 

lebhaft zu sehen, dafs der am Schlusse meiner 

angezogenen Yeroffentlichung von mir ausge- 

sprochene W unsch, den Gegenstand auch von 

Anderen aufgenommen zu sehen, so guten Erfolg 

gehabt hat. Ich kann jedoch die Resultate des 

Hr. Platz nicht in allen Punklen unterschreiben, 

und dies ist der Grund, weshalb ich mich heute 

wieder zum Wort melde. Hr. Platz scheint zu 

glauben, dafs ich generell bestrilten habe, dafs 

die fraglichen Erscheinungen durch Saigerung 

hervorgerufen werden konnen, es ist dies aber 

nicht der Fali, ich habe nur meine Ansicht 

dahin geiiufsert, dafs in dem speciellen Fali bei 

den Locomotivcylindern nicht Saigerung, sondern 

Spritzkugelchen die Ursache der Erscheinuiig ge

wesen seien, und das ist meine Ansicht auch 

heute noch, und werde ich dafiir auch nachher 

noch Materiał beibringen. Die Mittheilungen des 

Hrn. Platz iiber die Wanzenbildung auf Roheisen 

iibergehe ich mit dem Bemerken, dafs mir die- 

XI.,

selben aufserordentlich zutreffend erscheinen; 

dagegen mochte ich die Hypolhese fiir die Ent- 

stehung der Kiigelchen nicht ohne weiteres hin- 

nehmen. Hr. Platz nimmt an, dafs unler der 

Wanzensehicht durch die Reduction der gebildeten 

Oxyde durch das noch fliissige darunter befindliche 

Eisen Kohlenoxvdgas gebildet werde und dafs 

dort, wo dieses Gas die Wanzendecke nicht dureb- 

brechen konne, dasselbe in das Roheisen cindringe 

und die bekannten Hóhlungen bilde. Dagegen 

spricht nach meiner Ansicht zuerst einmal die 

Form der Hohlraume, welche immer beutelfórmigc 

Vertiefungen sind, die haufig durch einen engen 

Kanał mit der Luft in Verbindung stehen, wie 

Fig. 1 zeigt. Diese Form deutet rneines Erachtens

Fig. i .

unzweifelhaft darauf liin, dafs die Hohlraume durch 

inneren Gasdruck eutstanden sind, und dafs dieser 

Gasdruck sich erst wahrend des Erstarrens der 

Eisenmasse einen Weg ins Freie gebahnt hat. 

Wenn die Hohlraume so eutstanden waren, wie

5
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Hr. Platz meint, also durch Gasdruck auf die 

Oberfiache, so miifslcu dieselben, glaube ich, die 

Form (lacher Mulden haben, etwa wie Fig. 2

Fig. 2 .

zeigt, wo die Blase zwischen der Wanzen- resp. 

Oxyd- und Schlackenschicht eingeschlossen ist. 

Auf Grund der von Hrn. Platz constalirten Zu- 

sammensętzuiig der Wanzenschicht stelle ich mir 

dic Entstehung der Hohlraume und der luiufig 

darin entlialtenen Kugelchen so vor, dafs ich 

annehme, dafs beim Fliefsen des Eisens bezw. 

beim Giefsen Theile der Oxyd- und Wanzenschicht 

unter die Oberfiache gerathcn, und hier von dem 

umgebenden flussigen Eisen energisch reducirt 

werden, bis dieselben ein Eisenkiigelchen bilden 

von einer Zusammensetzung entsprechend dem 

Osyd- oder Wanzenstiickchen, aus weichem das 

Kiigelchen entstanden ist. Die mit der Reduction 

Ycrbundene Gasentwicklung bildet einen Hohlraum, 

in weichem das Eisenkiigelchen infolge der bei 

jeder Beriihrung mit der Wand neu erwachenden 

Gasentwicklung hin- und hergeworfen, und so 

am Anschweifsen verhindert wird. Findet dieser 

Yorgang nahe an der Oberfiache statt, so durch- 

bricht der Gasdruck schliefslich die Oberfiache, 

es finden die von Hrn. Platz beobachteten kleinen 

Explosionen statt, und die kleineren Kugelchen 

werden nun bei gentigender Temperatur wieder 

von dem umgebenden Eisen aufgelost, weshalb 

man viele Hohlungen leer findet. Bei dem von 

Hrn. Platz vorgenommen Yersuche mittelst Auf- 

streuen von Eisenoxyd auf das iliissige Eisen, 

konnen dieselben Ersclieinungen mit demselben 

Resultat dadurch hervorgerufen sein, dafs grofsere 

Partikelcheh des aufgestreuten Eisenoxydes infolge 

ihres Gewichtes und ihrer Fallgeschwindigkeit 

unter die Oberfiache gelangten und dort ebenfalls 

reducirt wurden.

Hr. Platz denkt sich die Eulstehung der 

Hohlraume auch in Gufsstiicken gleichfalls ais 

Folgę der Reduction mitgerissener Oxyde und 

der damit yeibundenen Gasentwicklung und 

nimmt dann an, dafs die Kiigelchen ais secundare 

Bildungen aus dem umgebenden allmahlich er- 

starrenden Eisen, also gegen den in dem Hohl

raume herrsclienden Gasdruck, in denselben hinein 

ausgesaigert seien. Diese Erklarung lialte ich 

fur gewisse Falle fiir moglieh und zutreffend, 

namentlich bei ungleichartig zusammengesetztem 

Eisen und bei grofsem Schwindungscoefficienten 

desselben. Dann kann die eintretende starkę 

Schwindung der aufseren schon erstarrten 

Schichten im Inneren befindliche, noch fliissige 

Theile gewaltsam, trotz des Gasdrucks, in diese 

Hohlraume hineindrangen. Diese Ausscheidungen

konnen in diesem Falle meines Erachtens aber nicht 

gut ausgebildete, lose ansitzende Kugelchen sein, 

sondern mussen rundliche, fest an die Wand der 

Eintriltsstelle angedriickte und anhaftende Aus

scheidungen bei grofserem Umfange mit horizontaler 

Oberfiache sein. In Lunkerstellen, also in Hohl- 

raumen, welche bei diekwandigen Stiicken durch 

die Schwindung entstanden sind, welche aber ein 

ganz anderes charakteristisches Aussehen, wie die 

hier besprochenen Hohlraume haben, finden sich 

die Bedingungen fiir die von Hrn. Platz gemeinten 

Ausscheidungen viel eher, da derartige diekwandige 

und lange warm bleibende Sliicke, bei enl- 

sprechender Eisenmischurig, auch alle Bedingungen 

fiir die Saigerung selbst bieten. Boi den Hohl- 

raumen, welche durch Gasdruck entstanden sind, 

mufste der Gasdruck das Hineindringen benachbarter, 

noch lliissiger oder teigiger Theile nicht nur verhin- 

dern, sondern vielmehr bestrebt sein. sich gegen 

diese Theile hin Platz zu machen, dieselben zu ver- 

drangen, und den Hohlraum auszudehnen suchen. 

Ein liachtragliches Absorbiren des Gases ist 

nicht gut annehmbąr, einmal weil alle Korper 

die im flussigen Zustande aufgenommenen Gase 

beim Erstarren auszustofsen bestrebt sind, und 

dann weil die Bedingungen, welche die Gasbildung 

eingeleitel haben, bis zum Erstarren fortdauern,

d. h. so lange noch Oxyde vorhanden sind.

Ich bitte nun die Entstehung der wirklichen 

Spritzkiigelchen einmal genauer zu betrachtcn. 

Wie schon auch von Anderen vielfach erwahnt 

und bekannt, finden sich dieselben hauptsachlich 

bei liingeren aufrecht gegossenen Stiicken, bei 

welchen das erste Eisen eine grofsere Hohe zu 

durchfallen hat, ehe es den Boden der Form 

erreicht, wodurch es also veranlafst wird, umher 

zu spritzen. Durch eine mangelhafte Einrichtung 

des Giefstrichters oder durch schlechtes Eingiefsen 

kann dies Umherspritzen auch schon bei gewohn- 

liclien Gufsstiicken eintreten. Diese Tropfen ver- 

halten sich nun zweifellos in der mit Luft ange- 

fiillten Form gerade so wie in der freien Luft 

umherfiiegende Tropfen geschmolzencn Eisens, 

dereń lebhaftes Funkenspriihen anzeigt, dafs sie 

einer energischen Oxydation unterliegen. In der 

Discussion iiber meinen, diesen Gegenstand be- 

trelTenden Yortrag, gehalten in der Sitzung der 

Niederrheinisclien Bezirksv. d. V. d. Ing. vom

2. Marz 1886 machte schon Hr. R. M. Daelen 

auf diesen Umstand aufinerksam und suchte durch 

diese Oxydation, welche hauptsachlich die leichter 

oxydirbaren Bestand theile angreift, die bei den 

schon oben angezogenen Locomotivcylindern ge- 

fundenen Abweichungen in der chemischen Zu- 

sammensetzung der Kiigelchen gegen das Mutter- 

eisen, zu erklaren.

Die Spritzkiigelchen mussen nachdem dieselben 

diese Oxydation durcbgemacht haben, mit einer 

sehr starken Haut iiberzogen sein, von gleicher 

Zusammensetzung, wie Hr. Platz dieselbe fiir die



November 1887. „ S T A H L  U N D  E IS E N .” Nr. II. 793

Wanzen gefunden hat, wenn dieselben sich nicht 

ganz zu dieser Zusammensetzung umgewandelt 

haben, was bei dem raschen Luftwechsel recht 

wohl denkbar ist, wie die von Hrn. Platz walir- 

genommene rermehrte Oxydatiou durch Ab- 

schabung der Wanzenliaut zeigt.

Gelangen nun diese oxydirten Kiigelchen wieder 

in das flussige Eisen, welches bei dem weiteren 

Aufiillen der Form an jeder Stelle derśelben 

denkbar ist, so findet Reduction und lebhafte 

Gasentwicklung statt, und ais Endresultat ent- 

stehen Gufsstiicke mit Ilohlraumen und Kiigelchen 

in denselben. Es entstehen also erst die 

K iige lchen und  dann die Hoh l r aume .

Man sieht, die vortrefflichen Untersuchungen 

des Hrn. Platz lassen sich, von dieser Seite be- 

trachtet, ais ausgezeichnete Begriindung der zu- 

erst von Hrn. Prof. Ledebur ausgesprochenen, 

und von mir seiner Zeit nur aufgenommenen An

sicht, wonach die Kiigelchen die Ursache der 

Hohlraume sind, sehr gut benutzen, besser ais 

zum Beweise des Gegentheils.

Bei der oben beriihrten Discussion iiber meinen 

friiheren Yortrag ist mir schon entgegengehalten 

worden, dafs die Spritzkiigelchen von gleicher 

chemischer BeschafTenheit sein mufsten wie das 

Muttereisen, aus welchem dieselben entstanden 

seien. Hr. Platz aufsert dieselbe Ansicht am 

Schlusse seines Aufsatzes. Dementsprechend 

wurde mir seiner Zeit auch ais Hauptargument 

fur die stattgehabte Saigerung die abweichende 

chemische Zusammensetzung der Ausscheidungen 

entgegengehalten.

Auf Grund der Aeufserungen des Hrn. R. 

M. Daelen, welche ich schon oben wiedergab, 

versuchte ich nun schon vor langerer Zeit durch 

Versuche nachzuweisen, dafs Ausscheidungen, 

welche unzweifelhaft Spritzkiigelchen waren, in 

der Zusammensetzung von Muttereisen abweichen 
konnten.

Meine Hauptaufgabe bei diesen Versuchen war, 

dieselben so einzurichten, dafs die entstehenden 

Ausscheidungen zweifellos ais Spritzkiigelchen 

entstanden sein mufsten und jeder Einwand da

gegen unmóglieh wurde. Ich benutzte zu diesem 

Zweck die Form steheud gegossener diinnwandiger 

Rohren, in derem oberem Ende, dem verlorenen 

K°pf, sich bekanntlich fast immer Kiigelchen 

finden. Bei der hiesigen Fabrication wird der 

verlorene Kopf ais kurzes Stiick vom dunnwandigen 

Schlichtende abgeschnitten, die Muffen werden 

stets nach unten gegossen. Zu den Yersuchs- 

riihren nahm ich eine besonders phosphorhaltige 

Miśchung, hiitte ich damals die Untersuchungen 

des Hrn. Platz gekannt, so hatte dies unterbleiben 
konnen.

Die erhaltenen Proben waren slellenweise sehr 

reicli mit Kiigelchen durchsetzt, manchmal so

stark, dafs zwischen den einzelnen Lochem und 

Gruppen nur Stege von 1/2 bis 1 mm Wand

starke stehen blieben und die im ganzen nur

12 mm betragende Eisenstarke fast ganz damit 

angefiillt war.

Die betreffenden Róhrenformen waren 4 m 

lang und sowohl Mantel wie Kern waren besonders 

scharf getrocknet. Kernstutzen waren nicht vor- 

handen, die Form war stehend angeordnet. 

Nachstehende Fig. 3, 4, 5 und 6 geben moglichst 

genaue Nachbildungen einiger der erhaltenen 

Bruchflachen in wahrer Grofse.

Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6.

Ich glaube, man wird mir zustimmen mussen, 

wenn ich behaupte, dafs die oben skizzirten 

Kiigelchen nicht durch Aussaigerung entstanden 

sein konnen, sondern dafs dieselben Spritzkiigelchen 

sein mussen.

Die durch Hrn. F. Gunlermann in Dusseldorf 

vorgenommene chemische Untersuchung, auf 

Phosphor, welcher Korper in der friiheren Streit- 

frage das Hauptcritgfium bildete, ergab in zwei 

Fallen:

I. II.

Muttereisen 1.13 % P. Muttereisen 1,08 % P.
Kugelciien 3,04 % P. Kiigelchen 1,23 % P.

Also in beiden Fallen eine Anreicherung an 

Phosphor.

Ich glaube, ich brauche nichts mehr 

hinzuzufiigen, móchte aber nicht schliefsen, ohne 

an Hrn. B. Platz, der ais Chemiker in Bezug 

auf die Yornahme der nothwendigen chemischen 

Analysen viel besser gestellt ist ais ich, die 

Bitte zu richten, die Sache, welche er mit so 

vielem Geschick aufgenommen hat, auch in der 

von mir angedeuteten Riehtung weiter zu verfolgen. 

Ich hoffe, dafs dann eine grofsere Anzahl von 

Yersuchen meine auf nur wenige Analysen auf- 

gebaute Ansicht bestiitigen wird.
Riemer.
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Die Eisenindustrie in Italien.
(Hierzu Blatt XXXIII.)

Sclion fruher liabcn wir in dieser Zeitschrift 

der Bestrehungen gedacht, welche sich bei der 

italienischen Nation geltend machen, um sich in 

ihrem Bedarfe an den Erzeugnissen des Eisen- 

und Stahlgewerbes vom Auslande unabhSngig zu 

machen. Gerade in jiingster Zeit ist daselbst in 

dieser Bichtung viel geschehen und sind es 

namentlich zwei Werke, welche unsere Aufmerk- 

samkeit auf sich ziehen, namlich das vielgenannte 

Stahlwerk von Ter n i und das Puddel- und 

Walzwerk von Tardy  & Ben ech in Savona.

Eine Beschreibung beider Werke wird daher 

nnseren Lesern nicht unwillkommen sein.

W ir beginnen mit dem Eisenwerke

Tardy & Benech in Savona,

alsQuelle unserer Mittheilung die »BevueUniverselle 

des Mines u. s. w.,« Bd. XXII, No. 1 benutzend.

Die genannte Firma hatte sclion im Jahre

1861 auf der kleinen lialbinsel, welche den 

Hafen der alten Stadt Savona bildet, ein Schweifs- 

und Walzwerk errichtet. Durch Yeranderungen 

in der Hafenanlage wurde eine Yerlegung bezw. 

ein Neubau des Werkes nothwendig, zu welchem 

die Ausarbeitung der Piane im Jahre 1880 dem 

belgisclien Ingenieur Gyriaąue Helson iibertragen 

wurden. Die neue Hiitte sollte eine Giefserei, 

Schweifstifen und Walzwerke erhalten, um J- Trager. 

U-Eisen, Bund- und Quadrateisen und Bleche 

herzustellen; gleichzcitig wurde auch die Errichtung 

eines Puddelwerkes in Aussicht genommen, weil 

die Schwierigkeit, sich geniigende Mengen alter 

Eisenschienen zu verschaffen, taglich wuchs.

Eine eingehende Besclireibung der gesannnten 

Anlage, bei welcher ein dcutsches Werk interessirt 

sein wird, diirfte um so willkommener sein, ais 

sie uns iiber die Gesichtspunkte, welche 

der belgische Hiitteningenieur bei einer derartigen 

Neuanlage heute einnimmt, unterrichtet.

Die Hiitte liegt an der Kiiste des mittel- 

landischen Meeres in einer Entfernimg von etwa 

40 km von Genua,  sie ist durch einen Ann 

mit dem neuen tHafen von Savona,  der sich zu 

einem der wiehtigslen italienischen Hafen fiir 

englische Kohle emporgeschwungen hat, verbunden 

und hat Ansclilufs an die oberitalienische Eisen- 

balm.

Die ligurischen Hiittenwerke liegen alle langs 

der Kiiste von Genua  bis Savona;  sie arbeiten 

unter besonderen Umstanden, indem sie fast aus- 

scliliefslich altes Eisen, namentlich alte Eisenbahn- 

schienen, verarbeiten, das nicht nur von Italien, 

sondern auch vom Auslande und namentlich von 

der Levante herkommt.

Ais Brennmaterial wird englische Kohle be- 

nutzt, die man infolge des fast ausschliefslichen 

Seetransports billig erhiilt. Die dortige Eisen

industrie hal ihre Production, welche im Jahre

1874 nicht mehr ais 15 000 t Eisen betrug, auf 

jiihrlich 80 000 t Eisen und 20 000 t Siemens* 

Martinstahl gesteigert; die Qualitat ist im allge- 

meinen eine ordinare und jedenfalls derjenigen 

der in den italienischen Alpenlandern gefertigten 

Producte unterlegen.

Der Hafen von Savona ist mit hydraulischen 

Krahnen eingerichtet, welche zur Ausladung der 

Kohlen und des alten Eisens dienen. Yon lelzterem 

gebrauclit die Hiitte jahrlich ungefahr 50 000 t, 

da sic bei einer Production von 40 000 t mit 

dem betraclitlichen Abbrande von 15 bis 20 rfo 

rechnen mufs.

Das alte Eisen wird bereits vom Verkaufer bis 

zu einem gewissen Grad sortirt, weil gewisse 

Arten, z. B. Abfalle von diinnem Blech, Draht

u. s. w. nicht angenommen werden. Die Schrott- 

haufen fiir die gewohnliche Schweifseisen-Qualilat 

werden in 2 Hauptabtheilungen eingetheilt, von 

denen die eine alte eiserne Schienen, alte Eisen- 

constructionen u. s. w. und die andere Qualitiits- 

eisenabfalle enthalt. Namentlich gesucht ist 

solcher Schrott, welcher von der Marinę, der 

Artillerie und den Eisenbahngesellschaften konnnt. 

Letzterer bildet die Blume der Abfallhaufen und 

werden die Sliicke meist zur Bildung der Decken- 

lage der Pakete yerwendet.

Wahrend die Kohle in der Abtheilung L 

(vergl. Blatt XXXIII) abgeladen wird, ist J  der Hof 

fiir das Schrotteisen. Derselbe ist thatsiichlich 

ein Kirchhof der gesammten europaischęn Eisen

industrie. Man sieht dort Trjummer von Dampf- 

kesseln, alte Eisenbahnschienen aus Belgien, 

England und Spanien, agyptische Kanonen, 

Kanonenkugeln, Querschwellen, Beste von Schiffs- 

wracken u. s. w. u. s. w. Die grofsen Stucke 

werden theils mit Dynamit zersprengt, theils unter 

dem grofsen Fallhammer G zerschlagen.

Namentlich seit den Jahren 1883 bis 1881 

hat das Hiittenwerk eine bedeutende Entwięklung 

zu verzeichnen gehabt, so dafs es dort gegenwartig 

den ersten Bang in bezug auf die Fabrication 

von Handelseisen und Blechen einnimmt. Das 

der Hiitte gehorige Terrain umfafst 32 700 qm, 

von denen 20  00 0  qm iiberdacht sind, wahrend 

die Belegschaft 1200 Kopfe und die Anzahl der 

zur Verfiigung stehenden HP 1200 betragt. Die 

jahrliche Production an Gufseisen .zweiter Schmel- 

zung betragt 1200 t, an Schmiedestiicken 200 t, 

an Walzeisen 40 000 t und an Stahl 20 000 t.
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Die neue Hiitte besteht im wesentlichen aus 

einer grofsen Walzenhalle von 25 m Breite und 

110 m Lange, einer zweiten Halle mit Schweifsofen 

und einer dritten Halle zur Fertigstellung der 

Walz werksproducte, beide yon gleicher Lange 

wic dic Walzenhalle und je 17,5 m Breite. 

Nach dem vollstandigen Project soli die Hiitte 

itmfassen: 8 Puddelófen, 11 verschiedene Warm

ii fen, 14 Betriebsmascliinen von insgesammt

1200 HP, worunter 5 Walzenzugmaschinen,

2 Dampfhammer, deren einer von 2000 kg fiir 

das Puddelwerk und der andere von 6000 kg 

fiir die Schweifsung der Blechpakete dient, sodann 

eine Luppenstrafse, 2 Handelseisenstrafsen, eine 

Blechslrafse und ein Universalwalzwerk fiir grofse 

Bleche.

Die Puddelófen, von denen bis jetzt 4 Stiick 

erbaut sind, sind mit Wassercirculation versehen 

und leiten ihre Abhitzgase zu je zwcien in 2 ver- 

ticale Damplkessel. Das Roheisen kommt zum 

Theil aus England, zum Theil von den Yada- 

Hochofen bei L ivorno .

In einer Entfernung von 16 m von den Ofen- 

thiiren steht ein Dampfhammer von 2 t, der von 

der Societć anonyme de Marcinelle et Gouillel 

(Belgien) erbaut ist. Der Kolbendurchmesser ist

0,55 m , das Bargewicht einschliefslich Kolben

u. s. w. 2000 kg, die grdfste HubhOhe ist 1,40 m 

wahrend die Schabotte 12 000 kg wiegt.

Die Aufstellungskosten des Hammers bcrechnen 

sich wie folgt:

Fundamentanlage......................  1 594 J t
Preis des Hararaes in Belgien . 6 080 „

r der Schabotte..................  1 728 „
Fracht und Z o l l ................... 1 13G ,

also in Summa 10 538 J t

Die einzige yorhandene Luppenstrafse besitzt 

ein Paar Yorwalzen, 2 Paar Duo-Ferligw'alzen 

und ein Paar Schlichtwalzen, da die Strafse im 

Bediirfnifsfalle auch zur Fabrication von Handels- 

eisen benutzt wird.

Das grofse Faęoneisen-Walzwerk hat Walzen 

von 500 mm Durchmesser und 4 Geriiste, unter 

ersteren 2 Trio-Yorwalzen und 2 Trio-Fertigwalzen; 

eine Auswechslung derselben kann wahrend des- 

Betriebes der Strafse erfolgen. Auf der Strafse 

lassen sich Trager von 80 bis 220 mm Hohe

und U-Eisen yon 80 bis 150 mm Hohe walzen; 

•zugehorig sind 4 Warmofen mit Unterwind von 

2,40 X  2,50 bis 3,20 X  2>25 m Oberflaehe. 

Die Leistungsfahigkeit betragt wahrend 12 Stunden

8 bis 10 000 kg bei der grofsen Strafse und

6 bis 7000 kg bei den kleinen.

Die Raumeintheilung ist so gewahlt, dafs auf

den Fertigwalzen Stabe bis zu 24 m Lange ohne 

Anstand gewalzt werden konnen, wahrend der 

Raum um die Yorwalzen, wo nur kiirzeres Walz-

gut in Belracht kommt, yollkommen ausge- 

nutzt isl.

Die Betriebsmaschine, welche mit Condensation 

und Meyerscher Steuerung yersehen ist, hat folgende 

Dimensionen: Kolbendurchmesser 800 mm, Hub

0, 850 m, Zahl der Umdrehungen in der Minutę 

70, Dampfdruck im Cylinder 5 Atm., Durchmesser 

des Schwungrades 7 m und Gewicht desselben 35 t.

Die Strafse wird durch einen zu beiden Seiten 

beftndlichęn Hebetisch bedient, dessen Bewegung 

durch eine kleine Dampfmaschine von 250 mm 

Durchmesser und 1 m Hohe bewirkt wird.

Das kleine Faęon-Walzwerk besitzt 4 Geriiste 

fiir Kaliberwalżen und eins fiir Schlichtwalzen. 

Die Betriebsmaschine desselben ist von gleichem 

System, wie die der grofsen Strafse, Kolben

durchmesser 550 mm, Hub 0,800 m, Umdrehungs- 

zahl in der Minutę 75. Wahrend der Antrieb 

der grofsen Strafse direct erfolgt, hat Helson 

auf Grund vorheriger cingehender Priifung den 

Antrieb der kleinen Strafse durch Seile aus 

badischem Hanf angeordnet. Bei einer Achsen- 

enlfernung von 8,500 m und Durchmessern der 

Rillenscheiben von 1,5 m bezw. 6 m hat er 

4 Seile von je 50 mm Durchmesser gewahlt.

Die Blechslrafse besitzt drei Geriiste, von 

denen eins fiir die Kammwalzcn bestimmt iśt. 

Das Blechwalzwerk und das Universalwalzwerk 

werden durch verticale Zugmaschinen von 1 m 

Hub und 1 m Cylinderdurchmesser gelrieben.

Bei dem Blechwalzwerke sind 2 mechanische 

Ilebetische vorhanden, deren Breite 1,800 m 

betragt. Beide Blechwalzenpaare haben 620 mm 

Durchmesser, das eine ist ais Duo- und das 

andere ais Trio-Walzenpaar eingerichtet.

Zwischen der Universalstrafse und ihrer Be

triebsmaschine liegt noch ein Gerust fiir Walzen 

mit yierkantigen Kalibern von 550 mm Durch

messer und 1/250 m Tischbreite, welche zur 

Schweifsung der Pakete dienen. Die horizontalen 

Walzen der Universalstrafse haben 550 mm Durch

messer und 1,720 m Bnllenlange. Der Abstand 

der verticalen Walzen kann zwischen 150 bis 

650 mm wechseln; die Krauscln der Universal- 

strafse sind ebenso, wie die der anderen Strafsen 

aus Gufsstahl.

Dem Blechwalzwerk ist ein Dampfhammer 

von 6 000 kg zw  Schweifsung der Pakete bei- 

gegeben, man zieht es aber der Gleichmafsigkeit 

der Schweifsnaht halber meistens yor, die Pakete 

auf dem erwahnten besonderen Walzengeriiste zu 

schweifsen, wobei man noch den Vortheil hat, 

das Paket in einer Hitze auszuwalzen.

Der Hammer wird in der Regel nur fiir be

sonders grofse Pakete und fiir aus Blechabfallen 

zusammengesetzte Pakete, bei denen eine griind- 

lichere Durcharbeitung nothig ist, benutzt.

(Schlufs folgi.)
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Ueber den Einflufs vęrscMedener IJeliandlnngsweisen von 
riiifssclimiedeisen in der Bleclifabrieation.

In der Verarbeitung des Flufsscbmiedeisens 

sind noch eine Reihe von Fragen ais ofTen zu 

betracliten. Streitet man einerseits dariiber, bis 

zu welchem Grade die Yerarbeitung des Blockes 

am geeignetsten betrieben werden soli, so weifs 

man andererseits nicht, ob es besser ist, den Błock 

erkalten zu lassen und ihn wieder zu erhitzen, 

oder ihn in der Gjerschen Grube durchweichen 

zu lassen. Man fragt sich, ob Hammern oder 

Walzen vorzuziehen sei, ob man den Błock in 

einer Richtung zu Blech verwalzen oder ob man 

die Richtung wechseln soli; auch uber die 

Zweckdienliehkeit des Ausgliihens und wie das

selbe Yorzunehmen ist, ist man sich nicht im 

Klaren u. s. w. Mit um so grofserem Danke 

mussen wir daher die Ergebnisse eine Reihe von 

muhseligen Versuchcn begriifsen, welche J a m e s  

R i l e y  in Yerbindung mit P a r k e r  auf den 

Werken der G l a s g o w  Steel  C o m p a n y  an-

2 Blocke von 610 X  380 mm.

I. A. Wiedererhitzt und gehammert aut1 6 ' Brammen 
von 200 mm Dicke.

1. B. Durchweicht und gehammert auf 6 Brammen
von 200 mm Dicke.

2 BlScke von 355X355 mm.

2. A. Wiedererhitzt und gehammert auf 6 Brammen
von 200 mm Dicke.

2. B. Durchweicht und gehammert auf 6 Brammen 
von 200 mm Dicke.

gestellt liat, um in diese Dunkellieit einiges Licht 

zu bringen.

Den ausfuhrlichen Mittheilungen, welche R i ley 

in einem Yorlrage der diesjahrigen Fruhjahrś- 

Versammlung des Iron and Steel Institute in 

London vorlegte, entnehmen wir das Folgende:

Zur Vornahme der vergleichenden Versuche 

wurde die Charge P 732 (SchifTsblechcjualitat) 

benutzt; ihre Analyse ergab:

C 0,18, Si 0,03, S 0,04, P 0,06, Mn 0,48.

Aus diesen Chargen wurden folgende Blocke 

gegossen:

2 Stiick von 610 mm X 380 mm,
2 „ „ 355 „ X 355 „
4 „ , 460 „ X 305 ,
4 „ , 305 , X  150 .

Dieselben wurden folgendermafsen behandelt:

Yon jeder dieser Brammen wurde je eine zu 
Blech von 25 bezw. 13 bezw. 6 * mm Dicke gewalzt, 
und zwar in einer Richtung, der Langsrichtung des 
Blockes. Diese Bleche wurden mit O bezeichnet. 
Eine zweite Bramme wurde dann je auf dieselbe 
Starkę, aber nach 2 Richtungen gewalzt, und zwar 
erst der Quer- und dann der Langsrichtung, nach. 
Diese Bleche wurden mit T bezeichnet.

4 Blćicke von  460X305 mm.

3. A. Wiedererhitzt und gehammert.
3. B. Durchweicht und gehammert.
3. C. Wiedererhitzt und gewalzt.
3. D. Durchweicht und gewalzt.

Yon jedem Błock 
wurden 3 Brammen 
von 200 mm Dicke 
und 3 von 100 mm 

Dicke gefertigt.

Diese Brammen wurden zu Blechen von 
25, 13 und 6 mm verwalzt, und zwar wie 
gewohnlich in der Querrichtung. Die aus 
den 100-mm-Brammen herrubrenden Bleche 
wurden mit der Markę F versehen.

4 BlOcke von 300X 150 mm. 

4. A. Wiedererhitzt und gehammert.

rden auf 25, 13 und 
Querrichtung

4. B. Wiedererhitzt und gewalzt.

Die Brammen aus den Blocken von 355 X 355 mm und die vier Blocke von 300 X 150 mm wurden 
nicht iiberecks bearbeitet, die anderen dagegen wohl.

i Aus jeden 2 Blocken 
. machte man 3 Bram- 
J men von 100 mm

in ( Diese Brammen wurden ai 
i- < 6 mm unter Walzen in der 
. I wie ublicli heruntergewalzt.

Im ganzen wurden also aus der Charge 

54 Bleche gewalzt; aus jedeifl derselben wurden 

IS  Probestreifen herausgeschnitten, von denen 

je 8 zu Zerreifsversuchen und die ubrigen zu 

Biegeproben benutzt wurden, und war die Ge- 

sammtzahl der Zerreifsyersuche demnach 432, 

und die der Biegeproben etwa 1300. In aus- 

fOWrlichen Tabellen theilt R i l e y  die Ergebnisse 

dieser Untersuchungen mit.

Raummangels halber mussen wir es uns 

leider versagen, auf die Einzelheiten einzugehen,

* Der Kurze halber sind diese Zalden, welche 
Yerwandlungen von 1, 'j-2 und 'U engl. Zoll sind. 
ohne Bruchstelle angegeben.

und uns yielmehr darauf beschranken, die Durch- 

schnittsergebnisse im Auszuge (siehe Seite 798 

und 799) wiederzugeben. Aus diesem Auszuge 

ist in durchschnittliclien Ergebnissen ersichtlich 

der Einflufs

1. von W i e d e r  e r h i t z e n  im Vergleich zum 

D u r c h w e i c h e n ,

2. von H a m m e r n  im Vergleich zum Walzen,

3. Q u e r w a l z e n  gegenuber W a l z e n  in 

e i n e r  R i c h t u n g ,  und

4. die Ergebnisse bei Y e r s c h i e d e n e n  Be- 

a r b e i t u n g s g r a d e n .

Aus den Betnerkungen, die Riley an die 

Tabellen kniipft, heben wir Nachstehendes herYor:
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Die 25-mm-Bleche, welche aus in den Durch- 

weicltungsgruben behandelten Blocken gewalzt 

sind, sind in bezug auf Ductilitat sowohl in ge- 

gliihlem wie in ungegluhtem Zustande und sowohl 

in der Quer- ais in der Langsrichtung genommen, 

den aus wiedererliitzten Blocken erzeugten Blechen 

entschieden (iberlegen.

Bei den 13-inm-Bleehen zeigt sich auch noch 

eine geringe Ueberlegenlieit in der Ductilitat zu 

Gunsten des durchweichlen Blockes, wahrend bei 

den 6 -mm-Blechen das Gesetz sich umkehrt, 

indem hier der wiedererhitztc lilock an Ductilitat 

(i berle gę) i ist. In allen Fiillen aber zeigt der 

wiedererhitztc Błock eine um etwas hohere Bruch- 

1‘estigkeit.

Bei den 25-mm-Blechen, welche aus grofsen 

Blocken gewalzt sind. erwiesen sich die, welche 

aus wiedererliitzten Blocken gewalzt sind, in 

bezug auf Festigkeit und Ductilitat etwas iibur- 

legen, wahrend die 13- und t5-mm-Bleche in 

allen Punkten Gleichmafsigkeit bei beiden Be- 

handlungsarten zeigen. Die 25-mm-Bleche aus 

gehammerten Blocken zeigen die gleiche Festigkeit 

und eine etwas hohere Ductilitat zu Gunsten der 

Durchweichung. Dic vorgeblockten 25-mm-Bleche 

verhalten sieli in der Festigkeit zu Gunsten des 

Durchweielmngsverfahrens, wahrend die Ductilitat 

entschieden zu Gunsten der Wiedererhitzung 

spricht. Bei den 13-mm-Blechen aus gehiim- 

merten Blocken sind die Ergebnisse dieselben 

wie bei den 25-mm-Blechen, wahrend bei den 

vorgeblockten Blechen die Festigkeit ungefahr 

gleich, die Ductilitat dagegen zu Gunsten der 

Durchweichung ausfallt. Bei den 6-mm-Blechen 

sind die Ergebnisse ahnlich, wie diejenigen fiir 

die anderen Blechstarken, indem der Vortheil 

einmal nach der einen, dann nach der andern 

Seite ncigt. Riley schliefst hieraus, dafs beide 

Behandlungsarten in der Praxis zu nahezu den

selben Ergebnissen fuhren, indem bei einer 

genauen Abwiigimg der Vortheile die Schalc sich 

nur um ein Geringes zu Gunsten des durch- 

weichten Blockes senkt.

Bei einem Yergleiche der Wirkungen von 

Vorwalzen und Hammern der Blocke liifst sich 

nur sagen, dafs die Versuche in dem einen Falle 

zu Gunsten des Yorwaizens, im andern zu 

Gunsten des Hiimmerns ausgefallen sind, wobei 

das Gesammtergebnifs um ein Geringes zu Gunsten 

des letzteren Verfahrens hinneigt; jedoch ist der 

Unterschied zwischen beiden nur unbedeutend.

Vergleichen wir die Ergebnisse der quer- 

gewalzten Bleche m it denjenigen der nur nach 

einer Richtung des Blockes gewalzten, so ist zwar 

zu Gunsten des ersteren ein geringes Uebergew'icht 

zu erkennen, jedoch ist der Unterschied nicht 

so grofs, wie man vielleicht anzunehmen geneigt 

gewesen ist. Die der Langsrichtung entnoinmenen 

Proben sind in beiden Fallen fast gleich aus

gefallen, jedoch zeigen diejenigen aus der Quer-

richtung bei den quergewalzten Blocken eine 

grofsere Ductilitat, wiihrend die Festigkeit prak- 

tisch ais gleich grofs anzusehen ist.

Ehe wir ferner zu einem Vergleich der Er

gebnisse iibergehen, welche auf einen yerschiedenen 

Grad der Bearbeitung zuruckżufuhren sind, mag 

beziiglich der Dicke der verwendeten Brammen 

hervorgelioben werden, dafs der Durchschnitt 

aller Proben anzudeuten scheint, dafs in dem 

Processe der Verarbeitung vom Błock bis zum 

Blech der Punkt, bei welchem die Wiedererhitzung 

stattflnden sollte, nicht von grofser Bedeutung 

ist und angesichts wichtigerer Betrachtungen 

vernachliissigt werden kann.

Was den Grad der Bearbeitung belrifft, der 

dem Flufseisen bei der Blechfabrication zutheil 

werden soli, so ist dies ein heikler Punkt. Von 

grofsen Autorilaten ist haufig der hohe Werth 

von starker Bearbeitung bei Blechen hervor- 

gehoben worden; Riley gestellt, dafs er den

selben niemals von Herzen beizupflicliten vcr- 

mochtc, ihnen aber aus Mangel an geniigendem 

Anhalt nicht entgegentreten konnte.

Wenn wir aus den Ergebnissen unter I die besten 

heraussuchen wollen, so werden wir unter den 

25-mnv Platten wohl die mit einem Kreuz ver- 

sehenen auswiihlen. Unter den aus wieder- 

erhitzten Blocken hergestellten Bleclien wird man 

in dem unausgegliihten Loose etwas Schwierigkeit 

finden, um Auswahl zwischen 3 G und 4 A zu 

treffen, wahrend man bei dem ausgegliihten Loose 

fiir 3 A oder 3 G sich entscheiden wird. Unter 

den aus durchweichlen Blocken hergestellten 

Platten werden in dem unausgegłiiliten Loose

3 B und 4 D unsere Aufmerksamkeit auf sieli 

ziehen, wahrend wir aus dem ausgegliihten Loose 

nach einiger Ueberlegung wahrscheinlich 3 B 

und 3 D aussuchen werden.

Gehen wir dann zu den 13-mm-Platten uber, 

so finden wir unler den aus wiedererliitzten 

Blocken erzeugten Blechen Gleichwerthigkeit 

zwischen 3 A und 3 C und 4 A. Bei den mit 

Zuhiiłfenahme der durchweichten Blocke her

gestellten Blechen werden wir aus dem unaus- 

gegliihten Loose entweder 1 B oder 2 B und aus 

dem ausgegliiliten Loose 3 B oder 3 D wahlen.

Unter den wiedererliitzten 6 -mm-Platten zieht 

wiederum die 3. Klasse und unter den durch

weichten Platten 4 B unsere Aufmerksamkeit auf 

sieli. Wenden wir uns dann zum Auszug II, so 

bemerken wir, dafs bei den 25-mm-Platten ein 

geringer Vortheil sich zu Gunsten der 3. gegen

uber der 4. Klasse geltend macht.

Bei den 13-mm-Platten aus gehammerten 

Brammen gewinnt die 4. Klasse, wahrend von 

den vorgewalzten 3 D die beste isl.

Bei den 6-mm-Platten aus gehammerten Bram

men kann man kaum zogerr,, sich zu Gunsten 

von 3 B zu entscheiden, wahrend in der Ab

theilung »Vorgewalzt« des unausgegliihten Looses
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Auszug I. Yergleich zwischen den Ergebnissen bei wiedererhitzten und 
durchweichten Blocken.

Durchschnittsergebnisse der Zerreifsversuche.
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Mittel lur jede der ; 

3 Bleclislirkcn 1 

S c h lu lsn i it t e l . .

25

n
j>
jł

ji

25

43,6
44.4
44.5 
43,4
42.6

23,6
24,9
23,1
24.5
26.5

37.7 
41,5
32.7
36.7 
43,0

44,0
44.7
44.7 

*43,1 
*42,5

20.5
22.5
21.7
27.7
21.7

27,2
31,7
31.0
40.0
30,5

42.3 
43,1 
41,7
41.4
40.4

24,8
28.5
26.6 
26,6 
30,0

43.5
48.5 
46,4
42.0
49.0

42.1 
42,6
42.1 

*41,3 
*41,0

25.7
26.7 
27,4 
28,1
26.7

30.0
40.7 
42,5
47.7
37.0

43,7 ->4,4 88,3 43,8 22.7 32.0 41,7 27,3 45,8 41,8 26.9 40,7
13

51

n
n

13

46,7
45,6
45,1
45,5

27.1 
24,6
24.2
25.2

47.5
44.5
39.0
45.0

47,2
45,6

*45 ,0
*45,1

20.7
24.7 
22,6
22.7

32.7
34.7 
40,1 
40,5

44.2
45.3 
42,6
42.3

29.1 
27,7
27.2 
27,0

54.0
54.0
48.0 
52,5

44,0
42,8

*42,6
*42,3

22,9
25,1
26,7
27,5

38,5
30,7
48,:!
43.0

45,7 25,2 44,0 45,0 22,7 37,0 43,6 27,7 52,1 42,!) 25,5 41.6

6
1)

V

Ił

e

50,7
50.2
49.2
46.2 
51,6 

41),5

22,9
22,8
21,6
24,2
19,7

45.2
38.2 
24,5
42.0
30.0

50.2
50.3 
49,7

*45 ,6
52,2

21.7
21.3
19.3 
22,5
16.7

39.0
35.0 
36,7 
42,5
27.0

47,7
47.0
44.0 
42,6 
45,2

22,3
27.2 
24,6
26.3 
20,5

48.0 
45,7 
47,5 
55,2
46.0

47,0
46,4

*43 ,7
*42 .6

45,6

21,8
24,3
23,9
23,6
19,5

43.5
38.0
47.0 
49,2
27.5

22 2 89,9 4!),(i 20,3 36,0 45,3 24,1 48,4 45,0 22,6 41,0
25
13

6

43.7
45.7 
49,5

24,4
25.2
22.2

38,3 1 
44,0 
39,9 |

43,8
45.6
49.6

22.7
22.7 
20,3

32.0
37.0
36.0

41,7 | 27,3 
43,6 27,7 
45,3 | 24,1

45,8
52,1
48,4

41.8
42.9 
45,0

26,9
25.5
22.6

40,7
41,6
41,0

r» 16,3 23,!) 37,4 | 4(5,3 21,9 35,0 43,5  26,3
1

48,7 43,2 25,0 41,1

Dnrchweicht.

Mittel von  1 B  

. „ 2„

. . 3 „
, 3 D  

, , 4 B

Mittel von . .

M ittel v on  1 B  
- 2  B  
, 3 B 3 D  

, „ 4  B

Mittel von . . .

iMiltcl v on  1 B  
„ 2 B  

„ „ 3 B
r 3  D  

» , 4  B

Mittel von . . .

Zusiimmtaslcllung dtr 
Millel fiir jede der , 

3 Blechstarken 
fDortbmicliuię 

;5 £  ^WitdcrcrhiUimg

25 42,6 25,8 44,7 42,8 2 3 ,3 30,0 41,5 28,8 51,7 41,2 26,5 37.7
n 43,9 22,8 42,5 43,7 1 9 ,6 26,7 41,4 28,1 50.5 41,0 24,7 35,7
„ 43,3 27,7 49,5 *43 ,1 2 4 ,7 39,2 42,0 29,2 54,0 *41 ,5 26,7 45.5
V 44,4 21,1 33,0 44,8 19,8 29,5 41,8 26,6 47.7 *41,7 27,3 46.2
V 42,8 24,0 40,5 *42 ,5 23,0 33,0 41,2 27,2 45,0 41,4 25,2 42.5

25 43,4 24,2 42.0 43.3 20,0 31,(5 41,5 27,9 49,7 41.3 26,0 41,5
13 45,0 26,2 48.2 *45,1 25.6 42,0 43,3 28,8 52,7 43,1 25,8 46,5
n 44,5 24,5 48,5 *44 ,5 21,9 40,0 42,6 28,6 50,2 42,5 26,0 45,7

45,1 24,3 45,3 44,7 22,4 38,9 42,6 29,4 51,5 *42 ,6 26,4 46.0
» 44,8 22,2 46,0 44,7 23,5 36,0 41,8 26,7 54,0 41,8 25,2 38,0

18 44,8 24,3 47,0 44,7 23,3 39,2 42,5 28,3 52.1 42,5 25,8 44,0
6 50,0 18,7 51,2 50,3 17,0 35.2 42,8 23,0 50,5 42,6 19,0 40,7

!5 46,4 23,7 49,5 46.6 21.7 36,7 44,0 24,8 55,2 42,6 23,1 41,0
?ł 49,7 20,9 48.2 49,6 20,6 35,0 42,5 25,6 51,7 43,9 23.6 39,5
n 48,6 24,3 37,7 49,4 21,2 36,7 42,0 25,0 46,2 43,4 22,3 41,0
6 46,2 24,5 45,0 *45,9 25,0 43,0 43,9 25,7 49,5 *4 4 ,3 22,7 38,5

6 48,1 22,4 445,3 48,3 2 1,1 37,3 43,0 24,7 50,6 43,3 22,1 40,1
25 43.4 24,2 42,0 43,3 20,0 31,6 41,5 27,9 49,7 41,3 26,0 41,5
13 44,8 24,3 47,0 44,7 23,3 39,2 42,5 28,3 52,1 42,5 25,8 44,0

6 48,1 22,4 46,3 48,3 21,1 37,3 43,0 24,7 50,6 43,3 22,1 40,1

9 45,4 23,6 45,1 45.1 21,4 36,0 42,3 26,9 50.8 4 2 .3 24,(5 41.8

9 46,3 23,9 37,4 46,3 21,9 35,0 43.5 2(5,3 48,7 43,2 25,0 41,1

** Die Bruchgrenze ist in kg f. d. qmm uragerechnet, die Dehnung und Contraction in % ausgedruckt-
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Auszug II. Yergleicli zwischen den Ergebnissen bei gehiimmerten und 
vorgewalzten Blocken.

Durchnittsergebnisse der Zerreifsversuche.
Geliiimmert.
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a

u
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20
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m
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i o  
a  -ja 
O  o

°  2

25

71

25

43,9
42,6

25.4
26.5

41,1
43,0

*43,9
42,5

23,2
21,7

35,1
30,5

41,8
40,4

27,9
30,0-

50,2
49,0

*41,7
41,0

27,1
26,7

44.0
37.0

43.2 25,!) 42.0 43,2 22,4 32,8 41,1 28,9 49,6 41,3 26,9 40,5

13

n

n

13

45,7
44,6
45,5

24.2 
25,5
25.2

41,2
48,5
45,0

45.7
44.7 

*45 ,1

22,2
22,4
22,7

38.0
37.1 
40,5

42,0
43,6
42,3

27,7
30,3
27,0

50,2
53,0
52,5

42,5
43,4

*42 ,3

27.4 
27,0
27.5

50,2
46.0
43.0

45,2 24,!) 44,!) 45,1 22.4 38,o 42,6 28,3 51,8 42,7 27.3 4(5,4

6
Ił

n6

49,2
49,7
51,6

21,6
20,9
19,7

44,5
48,2
30,0

49,7
*49,6

52,2

19,3
20,6
16,7

36,7
35.0
27.0

44,0
42,6
45,2

24.6
25.6 
20,5

47,5
51,7
46,0

43,7
*43 ,9

45,6

23,9
23,6
19,5

47,0
39.5
27.5

50,1 20,7 40,!) 50,5 18,8 32,9 43,9 23,5 48,4 44,4 22.3 38,0

25
12

6

43.2
45.2 
50,1

25.9
24.9 
20,7

42,0
44.9
40.9

43,2
45,1
50,5

22.4
22.4 
18,8

32.8 
38,5
32.9

41-1
42,6
43,9

28,9
28,3
23,5

49,6
51,8
48,4

41.3 
42,7
44.4

26,9
27.3
22.3

40,5
46,4
38,0

J5 46,1 23,8 42,6 II 46,2 ! .21,2 34,7 42,5 26,!) 49,9 42,8 25,5 41,7

M ittel von  3 A 3 B  
n i) 4  A  

Mittel von . . .

Mittel v on  3 A

. , 3B
, , 4  A

Mittel von . . .

Mittel v o n  3 A  

, , 3 B
. , 3 A

Mittel von . . .

Zusararatnstellnng der 
Mittel fur jede Jer < 

3 Blcclisfarkcn 

Sclilufsmittel. .

Torgewalzt.

Schlufsmittel

Mittel von.

f _  < einer Ritlilung 
j g  u ju tm k u n g

Auszug IV. Yergleicli ergebnisse bei yerschieden starker Bearbeitung.
Mittel von 6-mm-Bleclien 

aus 380-mm-Blocken 
Mittel von 25-mm-Blecken 

aus 150-mm-Blocken

Mittel v on  3 G 3 D 

» „ 4 B

25

r

43,9
42,8

22,7
24,0

34,8
40,5

*43,9
42,8

23,8
23,0

34,7
33,0

41,5
41,2

26,6
27,2

44,8
45,0

*41,5
41,4

27,7
25,2

47,0
42,5

Mittel von . . . 25 43,3 23,3 37,6 43,3 23,4 33,8 41,3 26,9 44,!) 41,4 26,4 44,7

M ittel v o n  3 G 
» n 3 D  
» n 4  B

13

15

n

44.5
45.6 
44,8

24,3
23.2
22.2

36,7
42,2
46,0

44,4
*44,7

44,7

23,1
22.4
23.5

42,2
40,7
36,0

43,4
41.8
41.8

26,8
28,4
26,7

45,7
50.0
54.0

42.8 
*41,8
41.8

26,0
25,8
25,2

46,5
46.0
38.0

Mittel von . . . 13 44,9 23.2 41,6 44,(i 23,0 39,6 42,3 27,3 49,9 42,1 25,6 43,5

M ittel von  3 G 
» 3 D  
, 4 B

6
ł»

46.2 
48,6
46.2

24.2
24.3 
24,5

42.0 
37,7
45.0

46.4
48.4 

*45,9

22,5
21,2
25,0

42,5
36,7
43,0

42,6
42,0
43,9

36,3
25,0
25,7

55.2
46.2 
49,5.

*42,6
43.4
44.4

23 6 
22,3 
22,7

49,2
41,0
38,5

Mittel von . . . 6 47,3 24,3 41,5 46,9 22,9 40,7 42,8 25,6 50,3 43,4 22,8 42,9

Zusammenstellung der ( 
Miltel fur jede der j 

3 Blechstarken

25
13

6

43.3 
44,9
47.3

23,3
23.2
24.3

37.6
41.6 
41,5

43,3
44,6
46.9

23,4
23,0
22,9

33,8
39.6
40.7

41.3
42.3 
42,8

26,9
27,3
25,6

44.9
49.9 
50,3

41.4 
42,1
43.4

26,4
25,6
22,8

44,7
43.5
42,9

• I J  ( Yomlznn* 45,1 23,6 40,2 44,!) 23,1 38,0 42,1 26,7 48,3 42,3 24,9 43,7

\ l l i l B p j n 46,1 23,8 42,6 46,2 21,2 34,7 42,5 26,9 49,9 42,8 25,5 41,7

Auszug III, Yergleicb zwischen den Ergebnissen von ąuergewalzten und in
Richtung gewalzlen Blechen.

Qaergewnlzt.

Miltel von. .

emer

25 43,7 24,0 40,3 44,0 22,7 31,7 42,3 27,6 48,2 42,0 26,8 44,7

13 45,3 25,3 44,2 *45,5 23,7 42,5 43,3 28,8 52,0 *43,3 25,8 46.1

6 49,2 22,8 46,0 49,4 21,4 40,5 45,7 24,3 49,6 45,0 22,7 46,0

46,0 24,0 43,5 46,3 22,6 88,2 43,7 26,9 49,9 43 ,4 25,1 45,6

I n  e in e r  R ic l i t u n g gCTral zt.

25 43,4 24,5 42,8 43,4 20,1 26,1 41,7 27,5 48,8 41,4 25,0 30,3
13 45,6 25,8 50,1 *45 ,6 22,8 32.2 44,4 28,3 53,5 *42 ,8 24,0 37,6

6 49,2 21,2 46,1 49,4 19,5 32,5 45,0 24,3 50,1 44,8 21,4 35,6

« 46,0 23,S 46,3 46,1 20,8 30,2 43,7 26,7 50,8 43.0 23,4 34,5

V 46,0 24,0 43,5 46,3 22,6 38,2 43,7 26,9 49,9 43,4 25,1 45,6

50,3 20.8 48,2 50,3 19,3 37,1 45,3 26,6 49,2 44,8 20,4

42,6 25,2 41,7 42,6 22,3 31,7 40,7 28,6 47,0 41,2 25,9

42,1

39,7

* *  D ie  B ruc lig renze  ist  in  k g  f. d. qm in  utngerechnet, d ie D e h n u n g  und  C ontraction  in  % ausgedrfickt,

X I . -  ° G
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4 B und in dem ausgegliihten Loose 3 G ais 
das beste erscheint.

Belrachten wir dann Auszug III, so finden wir, 

dafs unter beiden Loosen, d. h. aus dcm Durch- 

sclmitt aller mit T bezeichneten Bleche einerseits 

und aus dem Durchsclmitt aller mit O bezeich

neten Bleche andererseits zweifellos gefunden 

werden mufs, dafs im einen Falle die 13-mm- 

Bleche besser ais die 6-mm-Bleche und im andern 

die 25-mm-Bleche besser sind.

Summiren wir diese Auswahlen, so sehen 

wir, dafs wir aus Auszug I, abgesehen von 

einer Ausnahme, Platten ausgewahlt haben, welche 

entweder aus 305-mm- (3. Klasse) oder nur aus 

150-mm- (4. Klasse) Blocken hergestellt waren, 

und diejenigen aus Blocken von 350 oder 380 mm 

Quersclmitt verworfen haben.

In Auszug II haben wir keine ausgesprochene 

Ueberlegenheit in der 3. Klasse (300-mm-Blocke) 

iiber die 4. Klasse (150-mtn-BlSeke) gefunden.

Betrachten wir nun Auszug IV, in welchem 

die Ergebnisse der aufsersten Gegensiitze in dem 

Verarbeitungsgrade gegeniibergestellt sind, indem 

wir hier einerseits 6-mm-Bleche, welche aus 

380-mm-Blocken hergestellt sind, und auf der 

andern Seite 25-mm-Bleche aus Blocken von nur 

150 mm im Geviert haben.

Wie zu erwarten, ist die Zerreifsfestigkeit bei 

den 6-mm-Blechen viel hoher ais bei den geringerer 

Verarbeitung unterworfen gewesenen Platten ; aber 

die Dehnung ist — was man vielleicht nicht 

vermuthet hatte — bei letztern weit hoher, wahrend 

die Querschnittscontraction im letzteren Falle nicht 

viel geringer ist ais im ersteren.

Hieraus kann man die Lchre ziehen, dafs 

man einen hohen Grad von Bearbeitung in An

wendung bringen mufs, wenn man einen Stahl 

von hoher Festigkeit haben will und auf seine 

Ductilitat keinen Werth legt; wiinscht man aber 

ein Blech von mittlerer Festigkeit und grofser 

Ductilitat, so soli man in der Beduction des 

Quersclmitts nicht zu weit gehen; will man die 

Ductilitat erhohen, so soli man es bald nach 

dem Walzen sorgfaltig ausgliihen,

Dafs man in jedem Falle hierbei von gutem 

Materiał ausgehen soli, braucht wTohl nicht be

sonders hervorgehoben zu werden.

Nach Bileys Ansicht sind keine besonderen 

Scliwierigkeiten damit verkn£ipft, fiir das vor- 

stehend Gesagte Gesetze aufzustellen. In einem 

vor der Institution of Civil Engineers gehaltenen 

Yortrag setzt Oberst M ai tl a n d  auseinander, 

was er unter dem Begriffe der Einheit einer 

Schmiedearbeit versteht. Unter Anwendung der 

Maitlandschen Formel auf die mitgetheilten Yer- 

suchsergebnisse diirfte es nicht schwierig sein, 

ein Gesetz zu finden, nach welchem sich der 

Grad der Yerarbeitung bereclmen lafst, der in 

jedem gegebenen Falle bei der Herstellung der 

Bleche wiinschenswerlh erscheint.

Nunmehr gelit Riley zu einer Abtheilung der 

Versuchsergebnisse, welche bisher aufser Acht 

gelassen wurde, namlich zu den Biegeproben. 

Sic bilden, hebt er zuniichst hervor, eine hochst 

bcmerkenswerthe Bekriiftigung der aus den Zer- 

reifsproben gezogenen Schliisse. Aber man 

kann dort noch mehr finden. Bisher hatten 

sich die Betrachtungen auf die verschiedenen 

Fabricationsstufen des Bleches bis zu seinem 

Austritt aus der Fertigwalze beschriinkt. Die 

Ergebnisse der Biegeproben deuten uns dagegen 

auch die Einfliisse an, welche fiir das Blech bei 

seiner nachherigen Bearbeitung mafsgebend sind.

Die Art und Weise, in welcher die Biege

proben vorgenommen wurden, w'ar folgende:

Probe I befand sich in roh abgeschniltenem 

und unausgegliihtem Zustande; Probe II des- 

gleichen, aber ausgegluht; bei Probe III war 

an den Kanten 6 mm heruntergehobelt, aber 

nicht ausgegluht; Probe IV wurde roh abge- 

schnitten und der gewolinlichen Harteprobe unter- 

worfen; Probe V wurde an den Kanten abge- 

hobelt und dann der gewolinlichen Harteprobe 

unterworfen; Probe VI wurde bei Rothgluth ge- 

hartet und Probe VII bei Blauwiirme gebogen. 

In sammtlichen Fallen wurde ein Yersuch in 

der Langsrichtung und ein zweiter in der Quer- 

richtung yorgenornmen.

Wahrend also Probe I Zeugnifs von den 

schadlichen aufseren Einwirkungen ablegen soli, 

giebt Probe II Aufschlufs iiber die Qualitat des 

Stahles und den wirklichen Zustand desselben 

im Blech. Durch das Ausgliihen (Piobe 11) 

werden die bekanntlich sehr einflufsreichen Wir- 

kungen, welche auf ein zu heifses oder zu kaltes 

Auswalzen der Bleche zuriickzufiihren sind. ebenso 

wie andere schlimme Folgen beseitigt; ein Blick 

auf die sammtlichen Proben dieser Art lehrt uns, 

dafs kein einziges Mifslingen zu verzeichnen ist, 

die Qualitat des Stahles also eine gute war. 

Unter den, der Biegeprobe I unterworfenen 

Strcifen haben eine erhebliche Anzahl Briiche 

erlitten, indem der grofste Theil der 25-mm-, 

eine bedeutende Anzahl der 13-mm- und nur 

wenige der 6-mm-Blechstreifen gebrochen sind, 

und zwar bei den dicksten Blechen in den meisten 

Fallen nach nur geringer Biegung. Da aufser 

dem Abhobeln in dem zweiten Falle kein Unter- 

schied in der Vorbereitung der Streifen vorliegt, 

so ist klar, dafs die Behandlung unter der Scheere 

fiir die schlechten Probeergebnisse verantwortlich 

zu machen ist und dafs die dadurch entstandenen 

Mangel entweder durch Abhobeln oder durch 

Ausgliihen hatten gehoben werden konnen. Diese 

Thatsachen (die an und fiir sich ja nicht neu 

sind) sind in den Rileyschen Proben sehr klar 

und deutlich ausgesprochen und verdienen die

selben gerade in dieser Beziehung unsere be- 

sondere Aufmerksamkeit; sie werden erfahrungs- 

gemafs durch die vielen Bruche bestatigt, welche
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durch rauhe Behandlung der Kessel- und Briieken- 

bauer veranlafst sind. Jedenfalls mufs man 

dort, wo man die Bleche nach erfolgter Be- 

schneidung und Durchlochung einer nachherigen 

Behandlung nicht mehr unterzieht, darauf achten, 

dafs die Messer und Stanzen in solchem Zu- 

stande sind,, dafs sie moglichst wenig Schaden 

anrichten konnen.

Die Probe IV, welche sich mit der gewohn- 
lichen Hartcprobe beschiiftigte, hat insofern dem 
Zweck. zu welchem sie ausgefiihrt wurde, ent- 
sprochen, ais sie erwiesen hat, dafs das Materiał 
von guter und weicher BeschafTenheit war.

Dagegen zeigten die Proben, welche in Hell- 

rothgluth gehartet wurden, sowohl gule wie 

schlcchte Ergebnisse. Es lehrt uns dies, dafs 

diese Temperatur fiir die Behandlung weichen 

Flufseisens zu hoch ist. Die zu den Proben 

benulzte Charge war von mittlerer Hartę; hatte 

sie einen so hohen Kohlenstoflgehalt gehabt, wie 

man ihn hilufig in Blechen von 25 mm und 

dariiber findet, so ist anzunehmen, dafs kaum 

ein Streifeu die Biegeprobe zur Geniige be- 

standen hiitte.

Bei der Biegeprobe Nr. VII. wurde die Blau- 

warme dadurch festgestellt, dafs die Streifen 

iiber einem Feuer erhitzt wurden, bis ein auf- 

gelegtes Stiick Talg schmolz und gerade auf- 

flaminte, dann wurden sie ein paar Sekunden 

lang in fliissigen Talg eingetaucht, bis derselbe 

aufliorte heftig zu kochen, aber doch noch da 

etwas aufkochte, wo das Stiick eingetaucht 

worden war. Alle die gebrochenen Streifen 

zeigten auf dem blanken Metalle die blaue Farbę, 

ais beim Biegen der aufsere Rand absprang. Ueber- 

sehen wir die Ergebnisse bei der Probe VII, so 

finden wir, dafs fast alle Streifen brachen oder 

einen Rifs erhielten, ehe sie so weit gebogen 

waren, wie man es bei gewohnlichen Hiirteproben 

verlangen kann. Die Erklarung dafur, dafs iiber- 

haupt noch einige Streifen die Probe aushielten, 

liifst sich nur auf die angewendete Methode der 

Erwarmung zurućkfuhren. Bei friiheren Versuchs- 

reihen, in welcher die Stiicke eine halbe Stunde 

lang in kochendem Talg erwarmt wurden, 

brach Stiick fur Stiick und glaubt Riley, dafs

er in dem vorliegenden Falle ahnliche Ergebnisse 

erreiclit haben wiirde, wenn er ebenfalls dieses 

etwas zeitraubende Verfahren gewahlt hiitle. Im 

ganzen liifst sich aber sagen, dafs hier die in 

den friiheren Versuchen von Stromeyer und Parker 

befundenen Ergebnisse Bestatigung finden.

Was das Gluhen der Bleche anbetrifft, so 

halt der Vortragende dasselbe fiir ein gutes 

Mittel, um Miingel, welche in yerschiedenen 

Weiseu entstanden sein konnen, zu beseitigen, 

aber in allen Fallen fiir unbedingt geboten, in 

denen die Platten einer Formveranderung unter- 

worfen wurden, wahrend sie nur theilweise aus- 

gegliiht waren.

Dic Frage, ob Ausgliihen in allen Fallen an- 

gebracht sei, beantwortet Riley dahin, dafs das

selbe bei den gewohnlichen Behandlungen, denen 

die Bleche in den Stahlwerken unterworfen sind, 

nicht erforderlich sei und dafs es haufig, falls 

es doch ausgefiihrt wird, von zweifelhaftem 

Nutzen sei. Wenn man beachtet, dafs die Platte 

heifs genug — nicht zu heifs — die Walze 

verlafsl und dafs sie nicht naehtraglich theil- 

weisen Abkiihlungen ausgesetzt wird, so glaubt 

Yortragender nicht, dafs sie durch Ausgliihen 

verbessert werde. Wenn man aber mit schweren 

Massen, mit aufsergewohnlich dicken Blechen 

oder mit Stucken, welche zu kall fetiig gewalzt 

wurden oder irgend eine nachtragliehe, dic Oualitat 

verschlechternde Behandlung erlitten haben, so 

ist es angebracht, zum Ausgliihen zu greifen. 

Dasselbe mufs aber mit grofser Sorgfalt gesebehen 

und ist namentlich darauf zu achten, dafs das 

Stiick geniigend, aber nicht bis zu einer so hohen 

Temperatur erhitzt wird, welche nach der Męinung 

Ghernoffs und Anderer von schadlichem Einflufs 

ist. Auch mufs man darauf achten, dafs das 

Erwarmen und Abkuhlen nicht zu langsam ge

schieht und sich gleichmafsig uber das ganze 

Stiick erstreckt. Angesichts der Beschadigungen, 

welche die Platten beim Ausgliihen rnoglicher- 

weise erleiden konnen, steht Riley im allgemeinen 

auf dcm Standpunkt, dafs es besser ist, wenn 

die Plalle in gutem Zustand die Walze verlafst 

und in diesem guten Zustande so lange wie 

moglich bewahrt bleibt.
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Zur Kesselexplosion

Der oberschlesische Bezirksyerein deutscher 

Ingenieure wurde von seinem Yorslande zu einer 

Sitzung auf den 19. October nach Kaltowitz ein- 

berufen, deren Tagesordnung ais vierten Punkt 

„das Referat des Directors B rem  me-Julienhiilte 

iiber die Kesselexplosion in Friedenslnitte und den 

Beriehl des Schlesischen Dampfkessel - Ueber- 

\vachungsvereins dariiber14 enthielt.

Der Beriehl des gedachten Vcreins, im Aus- 

zuge auch im Ocloberhefle von »Slahl und Eisen« 

Seile 720 und folgende zum Abdrucke gelangt, 

isl in den Nummern 9 und 10 der Zeitsehrift 

des Verbands der Dampfkessel -Ueberwachungs- 

vereine enthalten und bat allgcmeines Aufsehen 

erregt, weil er Wassermangel, iibermafsige Span

nung und ortliche Blechschwachungcn ais Ur- 

sachen jener furchtbaren Explosion verneint und 

zu dem Schlusse gelangt, dafs dieselbe ledig- 

lich durch eine oder mehrere Explosionen von 

Hochofen gas. welches dort in der Hauptsache die 

Kessellieizung besorgte, herrorgerufen sei. Der 

Ueberwachungsyerein ist noch weiter gegangen, 

cr hat seinem Schlusse bereits praklisclie Folgen 

gegeben, indem er der zustiindigen Behiirde em- 

pfahl, die E r la u b n i f s  z u r  H e iz u n g  m i l  

H o c h o fe n g a s  in  der von  der F riedens-  

h u t t e  b e a b s ic h t ig te n  A n o rd n u n g  bei 

deren neuer Kesselanlage zu versagen und dadurch 

die Yerwaltung derselben zur yórlauligen Aufgabe 

der Gasheizung zwang.

Dic moglichen Folgen dieses Yorgangs wiirden 

unsere Eisenindustrie im hochsten Grade beein- 

triicbtigen konnen und es darf deshalb nicht 

Wunder nehmen, dafs die Yersammlung eine 

aufserordcntlich slark besuchle war, und dafs die 

Yerhandlungen uber Punkt 4 der Tagesordnung 

nicht allein zeillich sich weit ausdehnlen, sondern 

zuweilen auch eine gewisse Erregtheit annahmen.

Sobald die nicht leichte Bedaction des Prolokolls 

fertig sein wird, wird dic Zeitsehrift des Yereins 

deutscher Ingenieure dasselbe umerweill zur 

Kenntnifs wcitester Kreise bringen und mussen wir 

hierauf ver\veisen, da es nicht moglich ist, an 

dieser Stelle die ausgedehnten Yerhandlungen auch 

nur ausziiglich wiederzugeben.

Dic Versammlung zabite gegen 130 Theil- 

uelimcr, unter ihnen ein Mitglicd des Obcrberg- 

amtś Breslau, sammtliche Rcvierbcamten des ober-

* Mil diesem Aufsatze leiten wir die Besprechung 
uber die KesselexpIosion in Friedenshfltte ein, naćh- 
dem wir in voriger Nummer den Bericht des Schle- 
sisclien Dampfkessel-Uebenvaehungsvereins im Auszuge 
abgedruckt haben, und fordern zu lebhaftem Meinungs- 
austausch auf, damit dio wahrscheinliehen Ursachen 
des Unglucks nach Moglichkeit aufgekliirl werden.

Die Red.

auf Friedeiisliiitte.*

schlesisclien Montanindustriegebieles, dic Gewerbe- 

rathe aus Breslau und Oppcln, mehrere mil 

Kesselrcvi.sionen sich befassende Bauinspećtoren 

und zahlreiche Werkchefs. Der Sclilesische Dampf

kessel - Uebcrwachungsverein war durch seinen 

Obcringenieur und einen Ingenieur vertreten.

Das Referat des Hrn. B re m  me eroffnele den 

Eintritt auf Punkt 4 der Tagesordnung; wir 

geben dasselbe weiter unlen wortlich; ihm folgte 

ein Yortrag des Maschineninspector Z andc r-  

Gharloltenhof, welcher in ziemlich entsprechender 

Weise Stellung zum Berichte des Ueberwachungs- 

vereins nimmt, und darauf eine lebliafte Discussion, 

in welcher sich die Yertreter des Kcssclvereins 

gegen die allseitigen Angriffe zu verlheidigen such- 

ten. Wie ihnen dies gelungen, ergiebt sich aus 

der von der Yersammlung angenommenen Reso- 

lution, deren versuchte Abschwachung abgclehnl 

wurde. Diese Resolution lautet: Der Ober

sch lesische B ezirksvere in  D eutscher In 

gen ieure erkennt die von dem Sc iiles ischen  

D am pfkesse l - U eberw achungsvere in  ver- 

such teE rk la rungde rF riedens ln ille rK esse l-  

explosion n ich t a is r ic h t ig  an. W enn  es 

nach  dem  yorliegenden  M ate ria le  auch 

n ich t m o g lic h  is t, eine unan fech tbare  Er- 

k la ru ng  fiir diese K a tastrop lic  zu geben, 

so h a lt  sieli doch der B ezirksyere in  fiir 

b e re ch tig t, zu behaup ten , dafs d ieselbe 

n ic h t  d u rch  eine E x p lo s io n  von Hoch- 

ofengasen hervorgeru fen  ist, noch  hervor- 

gerufen werden konnte . Der Obcrschlc- 

s isc lie  B e z irk sve re in  h a lt  s ich  um so mehr 

y e rp flic h te t , der yon dem S ch le s ischen  

D am pfkesse l - UeberwTach u n g sve re in  auf- 

ges te llten  B e h au p tu n g  entgegen zu treten, 

ais d ieselbe gee ignet e rsche in t, der wei

teren Y erw endung  yon H ocho fengascn  zur 

D am pfc rzeugung  Schw ie r igke iten  zu bc- 

re iten  und d adu rch  w ir th s c h a ft lic h e  Nach- 

th e ile  herbe iz ufii lir  en.

Das Referat des Hrn. Bremme lautet:

„Die iii der Nacht vom 24. zum 25. Juli d. J. slatt- 
gefundene Explosion der ganzen Dampfkessel anlage 
des Friedenshutler Hochofenwerks ist trolz der allge
meinen Theilnabme, welche das von so grofsen Yer- 
lusten an Menschenleben und Eigenthuin begleitete 
Ungluck erregle, im biesigen Bezirksvereine noch nicht 
besprochen und beziiglich seiner Ursachen erortert 
worden, weil man zunachst die Beendigung der Unter
suchung durch die zuerst berufene Inslanz, den 
Schlesischen Dampfkessel-Ueberwaęhungsyerein, dessen 
Jlitglied die Friedenshutte ist. abwarten wollte. Der 
Bericht iiber diese Untersuchung liegt nunmehr in den 
Nummern 9 und 10 der Zeitsehrift des Yerbandes der 
Dampfkessel-Uebenvaclmngsveroine vor; er ist auch 
bereits in anderen technischen Faehschriften abge-
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druckt und ich darf wohl annehmen, dafs er Ihnen, 
m. II., in allen Einzelheiten bekannt ist.

Der Bericht giebt nach einer detaillirten und 
durcli zahjreiche Abbildungen illustrirlen Beschreibung 
der Anlage, ihrer Betricbsweise und desBefunds nach 
der Katastrophe aucli einen Versucli zur Erklarung 
des llergangs der letzteren, welcher den Verfasser zu 
dem Schlusse fuhrt, dafs der wesentliche Factor in 
dem Vorgange die Explosion von Hochofengas sei.

Dies Urtheil hat nicht verfehlt, ailgemeines Auf- 
sehen zu erregen.

Fiir das Stattfinden einer Gasexplosion und fiir 
ihre Sehuld oder Mitschuld an dem Unglucksfalle wird 
nun zwar in dem Berichte des Vereins kein Beweis 
erbracht und einige Widerspriiche beziiglich des Augen- 
lilicks, in welchem die hypolhetische Gasexplosion 
tliatig gewesen sein soli, zeigen, dafs der Herr Verfasser 
des Berichts sieli nicht dariiber klar gewesen ist, welche 
Rolle er eigentlich der Gasexplosion zutheilen soli 
— ob ais Urheberin oder ais Gehulfin und Vollenderin 
der Zerstorung; es wird aber uberall in dem Berichte 
von einer grolsartigen Gasexplosion ais einer unbe- 
strittenen Thalsache mii solcher Bestimmtbeit ge- 
sprochen, dafs man bei dem Verfasser und sammtliclien 
Ingenieuren des Dampfkessel -Ueberwachungsvereins 
mindestms den festen Glauben yoraussetzen darf, dafs 
das ganze Ungluck lediglich auf Hechnung einer Hoch- 
ofengas-Expiosion zu setzen sei.

Der Uebęrwachungsyerein hat diesen seinen Glau
ben bereits bethatigt und demselben dadurch prak- 
tisclie Folgen gęgeben, dafs er der zustiindigen Be- 
h5rde empfohlen hat, der Friedenshutte boi deren 
neuer Kesselanlage in der beahsichtigten Anordi.ung 
die Erlaubnifs zur Verwendung von Hochofengas zu 
yersagen.

M. II! Hierdurch hat die in dem Berichte auf- 
gestellte Hypothese der Gasexplosion nun neue Be
deutung gewonnen, welche die ganze yaterlandische 
Industrie, soweit dieselbe Gas zu Heizzwecken ver- 
wendet, beunruhigen und zwingen mufs, sich ernst-
1 ich mit dem Berichte und den darin enthaltenen Be- 
hauplungen zu beschaftigen. Hat der Ueberwachungs- 
verein mit seiner Ansicht Recht, dann ist es hohe 
Zeit, die Vcnvendung von Gasen, wie sie aut Friedens- 
hutte his zum Unglćckstage geschah und in gleicher 
Weise noch heute auf fast allen Hochofenwerken und 
in anderen Industriezweigen geschieht, entweder ganz- 
lich zu yerbieten oder doch in solcher Weise timzu- 
gestalten, dafs Unglucksfalle unmflglich werden.

Ich brauche wohl nicht hervorzuheben, welchen 
uneinbrtnglichęn Schaden die Hochofenwerke durch 
ein Yerbot oder eine Erschwerung der Ke;selheizung 
mit Hochofengas erleiden wurden, und wie wenige 
Werke dieses nothleidenden Industriezweigs imstande 
sein wurden, diesen Schaden olme Gefahrdung ihrer 
Existenz zu tragen. Ist dagegen der Yerein mit seinem 
Glauben im Irrthum, dann isL es nolhwendig, ihn 
dariiber aufzuklaren und auch das Publikuin und die 
Behorden sehr bald davon zu unterrichten. Der Schle- 
sisclie Dampfkessel-Ueberwachungsverein ist mit Pri- 
yilegien ausgestattet, welche es ihm ermOglichen, sei
ner Meinung in Fragen, wie die yorliegende, GeJiOr 
und Beachtung auch an den hOchsten Stellen der 
Staatsregierung zu yerscliaflen, und nach dem Vorgang 
des genannten Yerbots in Friedenshutte konnen die 
Hochofenbesitzer und alle Iudustrielle. welche Gase 
zur Kesselheizung verwenden, wenn sie nicht zeitig 
auf Abwehr hedacht sind, gewartigen, dafs Polizei- 
verordnungen erlassen werden, welche die gedachte 
Yerwendung von Gasen mindestens sehr erschweren 
und zu kostspieligen Umbauten ihrer Anlage Yer- 
anlassung geben. Ich erinnere an den vor einigen 
Jahren stattgehabten Kampf, welchen die Puddel- 
und Walzwerks besitzer wegen der von der Behorde 
yerlangten zweiten Abhitzekanale an den mit Dampf-

kesselu yerbundenen Puddel- und Schweifsofen zu 
bestehen hatten.

Es ergiebt sich hiernach fiir die interessirten 
Kreise die Nothwendigkeit, den Bericht des Ueber- 
wachungsYereins uber das Friedenshutter Ungluck 
einer Kritik zu unterwerfen und namentlich zu unter- 
suchen, ob und inwieweit die Annahme einer Gas- 
explosion berechtigt ist.

Wie ich bereits im Eingange erwahnte, und wie 
Sie aus dem Berichte ersehen, ist in demselben f ir 
das Stattfinden der GasexpIosion kein Beweis erbracht. 
Der Yerfasser beschrankt sich im Resume des Berichts 
darauf, alle sonstigen Moglichkeiten ais Explosions- 
ursachen zu negiren und die Gasexplosion ais die 
allein ubrig bleibende MBglichkeit hinzuślellen. Er 
fuhrt dann noch ais fur die Gasexplosion sprechende 
Momente an,

a) dafs sammtliche Oberkessel von den Stiitzen ab- 
gerissen und hoehgeschleudert sind, wahrend die 
Unterkessel iin Kesselhause liegen blieben und 
nur yorwarts geschoben wurden.

Daraus wird mit Recht geschlossen, dafs die Irei- 
bende Kraft zwischen Ober- und Unterkessel zur Wir- 
kung kam, aber weshalb diese Kraft gerade durch 
eine Gasexplosion und nicht durch Dampfdruekreaction 
nach dem so yiel besprochenen Rundnahtbruche ge- 
liefert sein mufs, kann ich nicht verstehen.
b) dafs die vier leeren Kessel genau dieselben Be- 

schadigungen erfahren haben wie die'mit Wasser 
und Dampf gefiillten.

Es handelt sich hier um die Kessel 1,3, 10 und 20. 
Diese Thalsache beweist gar nichts im Sinne des Be
richts, sie ist vielmehr ein Beleg dafiir, dafs die Gase 
ganz aufser Spiel waren, denn bei den leer stehenden 
Kesseln waren auch die Gasklappen in Rucksicht auf 
die Keśselreiniger fest und sicher geschlossen; es 
konnte also bei ihnen kein Gas zwischen Ober- und 
Unterkessel treten und folglich auch nicht explodiren.

c) dafs das ganze Mauerwerk bis auf die Sohle der 
Unterziige zerstort und umliergeschleudert ist. 
Diese Zerstorung kann meines Eraclitens ebenso

gut und yiel wahrscheinlicher durch den zwischen 
Ober- und Unterkessel zur Wirkung gekommenen 
Dampfexplosionsstofs bewirkt sein.
d) die Eindruckung des Fuchses in der Bichlung 

auf die Schornsteine und das Fortschleudern der 
grfitsten Menge der Kesselkorper nach der ent- 
gegengesetzten Seite, sowie das Zusammenschieben 
der Unterkesselkorper im Kesselhause in ebfen- 
derselben entgegengesetzten Richtung.
Auch diese Erscheinung kann mit mehr Wahr- 

schcinlichkeit eine Wirkung der Dampfexplosion sein, 
welche sich, wie an anderer Stelle des Berichts be- 
hauptet, durch Bundnahtbruche an der Uńterseile 
des Oberkessels Luft gemacht hal.

Das FuchsgewOlbe wird durch die heflige Kr- 
schiitterung des Mauerwerks eingesturzt sein. Bei 
einer Gasexplosion sollte man eher erwarten, dafs 
das Gewolbe in die Hohe geworfen wurde, weil diese 
Esplosion sich sicherlich bis unter  das Gewolbe 
fortgesetzl haben wurde.

e) die Eindruckung der Nahte und Blechkanten an 
fast allen Bruchstellen nach innen.
Ohne der Behauptung, dafs fast  al l e Nahte 

und Blechkanten nach innen yerbogen seien, Zweifel 
entgegen zu setzen, will ich constatiren, dafs mir bei 
wiederholter Besichtigung der Kesseltrummer diese 
Verbiegung nicht in dem behaupteten Umfange auf- 
gefallen ist. Ich habe meistens nur gesehen, dafs 
die Kesselplatten ohne Umbiegung theils im vollen 
Bleche, theils in den Nahten gerade und stumpf ohne 
Aufblattern gebrochen waren. Ich habe daraus auf 
eine ganz enorm schlechte Blechqualitat schliefsen 
konnen. Ein Blick auf die Materialprufungstabelle, 
welche dem Bericht beigegeben ist, zeigt, dafs die
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ursprunglichen Kcssolbleclic, welche bei den alteren 
Kesseln die grófsere Masse bilden, ein Materia! ent- 
hielten, welches kaum eine Biegung ohne Bruch aus- 
halten konnte und bei sehr geringer Anspannung ohne 
Dehnung nnd Contraclion wie Glas zersprang. Yon 
den genannten Einbiegungen ist niclit nachzuweisen, 
dafs sie bei der. Explosion tler Kessel erfolgten, sie 
konnen reclit gut auch beim Niederfallen und [Auf- 
schlagen der emporgeworfenen Kessel entstanden sein.

Hiernach ist den sub a bis e angefiihrten Er- 
scheinungen auch nicht die mindeste Gultigkeit ais 
Beweis fur das Stattfinden einer Gasexplosion zuzuer- 
kennen, sie konnen vielmehr mit grófserer Wahr- 
schcinlichkeit ais Wirkungen einer regelrechten Dainpf- 
expjosion gedeutet werden, welche, sich uber 18 Kessel 
mit sehr grofsen Wasserraumen erstreckend, eber zu 
solchen Colossalwirkungen geeignet erscheint, ais eine 
Reihe von Gasexplosionen, dereń Zustandekommen 
und reclitzeitiges vereintes Wirken, wie es zu einem so 
furchtbaren Resultate mindestens nothig gewesen wiire, 
unter den obwaltenden Umstanden unmdglich ist, wie 
ich spater nachweisen werde.

Die Yorstellung, welche der Bericht von der 
Thatigkeit der Gasexplosion bei der Katastrophe zu 
geben suclit, ist nicht klar: es wird einmal in der 
Einleitung der Befundsbeschreibung aufSeite 127 von 
„begonnener11 (also wohl den Anfang machender) Gas- 
explosion und einer „secundaren* Dampfexplosion 
gesprochen, wahrend nach der Schilderung des „Her- 
gargs und der Folgę, sowie der mu tlimafslichen Ur- 
sachen der Explosion“ ein Rundnahtbruch am Kessel 7 
den Anfang gemacht haben soli. Diese Schilderung 
des Hergangs giebt nun aber die Geschichte des Pro- 
cesses nach der Auffassung des Dampfkessel-Ueber- 
wachungsvereins im Zusammenhange und die beste 
Gelegenheit zur WOrdigung der hier aufgestellten Gas- 
explosionstheorie. Ich erlaube mir, den erwahnten 
Abschnitt vorzulescn:

„Sowie von den Bewołinern der Fricdenshiitte 
und namentlich den Beamten des Werks drei bis 
vier Stofse hintereinander unterschieden wurden 
etc. etc.“
Hiernach ist also der Kessel Nr. 7 in einer seiner 

hinteren Rundnalite und im letzten Stulzen gerissen, 
er hat dabei den Kessel Nr. 6 so heftig erschuttert, 
dafs auch dieser in einer Rundnaht gebrochen ist. 
Beide Kessel sollen (wohlbemerkt!) liierbei nicht von 
ihrem Lager geworfen sein. Das ausstromende Wasser 
soli die Feuerthuren aufgestofsen und die Kohlen der 
Hulfsfeuerung vom Roste gefegt haben. Hinterber 
soli sich dann der Raum zwischen Oberkessel und 
Gewolben uber den Unterkesseln mit einem explosiblen 
Gasgemisch gefiillt haben, welches denn Alles das- 
jenige besorgte, was das unter bohem Druck aus- 
tretende und meist sofort verdampfende Wasser trotz 
des grofsen Rundnahtbruches nicht zustande bringen 
konnte.

Nehmen wir an, dafs die Kessel G und 7 nach 
den mit lautem Knall und heftiger Erschutterung er- 
folgten Rundnahtbruchen nicht sogleich in die Luft 
gefiogen seien, dann mufs das dadurch cntstandene 
Leck in jedem Kessel so kleili gewesen sein, dafs die 
Dampfdruck-Reaction die Kessel nicht emporzu heben 
vermochte. Dann hat aber auch das Auslaufen des 
grofsen Wasservorraths der Oberkessel selbst unter 
dem Druck von 5Almospharen eine Zeit in Ansprueh 
genommen, welche eher nach Minuten ais nach Se- 
kunden zu bemessen war, wahrend doch nach Aus- 
sage der Zeugen die ganze Katastrophe kaum drei 
Sekunden gedauert hat. Das durch die Bruche aus- 
tretende hocherhitzte und deshalb sofort meist in 
Dampf yerwandelte Wasser soli die Feuerthuren auf
gestofsen und die Kohlen vom Rost gefegt haben. 
Wenn das auslretende Wasser bezw. der Dampf dies 
zu leisłen imstande war, dann hat es sicherlich auch

die Gase, dereń Eintritt in den Heizraum ganz dicht 
an den Feuerthuren liegt und welche mit der schwa- 
schen Pressung von hochstens 20 mm Wassersaule 
ausstrOmten, zur oflenen Feuerthur hinaus ins Freie. 
gejagt und dies Herausblasen der Gase bat unter dem 
Druck des den ganzen Raum der Feuerzuge erfullen- 
den Dampfes und Wassers so lange gedauert, ais der 
Kessel noch Dampf und Wasser von nennen&werthem 
Druck bergab — es hat, wenn sich der Hergang so 
begeben hat, wie der Bericht sagt, langer dąuern 
miissen, ais alle Zeugenaussagen der ganzen Katastrophe 
Zeit lassen.

Wo und wann hat sich da Gelegenheit zur Bil- 
dnng eines explosiblen Gasgemisches innerhalb der 
Hohlraume des Kesselgemauers bieten konnen, und 
wo bleibt da die Mitwirkung einer Gasexplosion ?

Die Bildung eines Gemenges von Hochofengas 
und Luft vollzieht sich auf dem Wege der freien 
Diffusion. Fur die Diffusion ist eine Zeitdauer er- 
forderlich. welche mil dem specifisehen Gewichte des 
in die Luft diffundirenden Gases wachst und welche 
durch Beimengungen von Gasen hoheren specifischen 
Gewichts vergrOfsert wird.

Das Gas der Friedenshulte ist in der dortigen 
sehr langen Leilung jedenfalls sehr abgekiihlt worden 
und mit moglichst grofser Dichte unter die Kessel 
gelangt. Die imMittel etwa aus GOGewicbts-% Stick- 
stofT, 9 Gewichts-% Kohlensilure, 8 Gewichts-% Wasser- 
dampf und 23 Gewichts-% Kohlenoxyd bestehenden 
Gase der mittleren oberschlesischen llochOfen mit 
reinem Koksbetrieb haben bei der niedrigen Tempera
tur, mit welcher die Gase in Friedenshutte unter die 
Kessel gelangen, ein Gewicht von kaum weniger ais 
l'2 kg pro cbm und waren in Friedenshutte demnach 
wenig leicliter wie die atmosphiirische Luft. Die Dif
fusion des allein zurExplosion fabigen Bestandlheilś, 
des KobIenoxyds, welches fur sich allein 3,7 mai 
langsamer unter gleichen Umstanden in Luft diffun- 
dirt ais Wasserstoff, und 1,33 mai langsamer ais 
leicliter Kohlenwasserstoff (Grubengas), wird durch 
die beigemengte Kohlensilure verlangsamt. Es ist so- 
mit fur die Bildung der explosiblen Gemenge beim 
Hochofengas die Bedingung so schwierig wie nur 
mdglich und viel schwieriger ais z. B. beim Lcuclit- 
gase. Das aufserordentlich schlechte Brenncn der 
Hochofengase, welches den Hochofnern oftmals Un- 
beąuemliehkciten bereitet, ist meistens eine Wirkung 
erschwerter Diffusion. Ich fuhre dies an, um darzu- 
tliun, dafs die Bildung explosibler Miscbungen aus 
Luft und Gas in einigermafsen wirksamer Menge sich 
nicht mit der blitzartigen Geschwindigkeit vo 11 zielit, 
welche die Erklarung des Hergangs in dem Berichte 
voraussetzt und dafs dazu Zeit gehort, ein Factor, 
dessen Beriicksichligung ich in dem Berichte an allen 
betrelTenden Stellen vermisse.

Nach diesem ist es unmoglich, dafs sich der Yor- 
gang innerhalb des durch die Zeugen bekundeten 
Zeitraums in der im Berichte geschilderten Weise ab- 
gespielt hat. Er wurde in der Reihenfolge der Rund- 
nahtbruche, des Auslaufens der Kessel. der Bildung 
des explosiblen Gemisches und der Explosion eine 
Zeitdauer beansprucht haben, welche die Zeugen ihm 
nicht gewahren und an welcher mich am meisten in 
Verwunderung setzen wurde, dafs nicht der eine oder 
andere der im Kesselhause beschaftigten Arbeiter sie 
zu seiner Rettung und Flucht benutzt hatte. Die drei 
an den Kesseln beschaftigten Leute sind sammtlich 
innerhalb des Kesselhauses erschlagen, ein Beweis, 
dafs die Katastrophe mit Einschlufs des Reifsens des 
zweiten Kessels, der den Anfang c-emaclit, so plStzlich 
hereingebrochen ist, dafs nicht einmal der laut Bericht 
an der Thflr des Kesselhauses aufgefundene Arbeiter 
ins Freie sich zu retten versuchen konnte.

Es ist wohl nicht wahrscheinlich — und die von 
den Zeugen beobachteten drei Detonationen sprechen
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dagegen — dafs alle 18 im Betriebe slehenden Kessel 
gleichzeitig explodirt sind, es wird viel)eicht einer 
den Anfang gernacht haben — vielleićht der Kessel 
Nr. 7, wie der Heir Yerfasser des Berichts nach den 
Flughahncn der Kesseltrummer ermittelt hat, der 
dann sofort nach dem Bruche der Rundnaht in die 
Luft flog, dann ist aber auch mit unbestreitbarer Ge- 
wifsheit anzunehmen, dafs der zuerst auffliegende 
Kessel das an der Feuerseite (nach der dem Bericht 
beigelegten Zeichnung auf Tafel 10) fast dicht uber 
den VVasserstands-VorkOpfen angebrachte Gasrohr ab- 
rifs und wahrscheinlich aus aller Yerbindung mit den 
iibrigen Kesseln brachte.

Jedenfalls ist in das Gasleitungsrohr eine so grofse 
Oeffnung gestofsen worden, dafs die Gase ungehindert 
ins Freie aussIrOrnen konnten, wo sie nicht schadeten, 
und dafs sie nicht mehr Druck genug hatten, um 
durch die verlicalen Brennerrohre abwarts unter 
die ubrigen Kessel getrieben zu werden.

Nach der Schilderung des Herganges am Schlufs 
des Berichts soli die Zerstorung der Friedenshutter 
Kesselanlage durch einen Rundnaht- und Sliitzenbruch 
eingeleitet sein, dessen Ursache zwar nicht genannt 
wird, von welcher man aber nach der angefiihrten 
Stelle auf Seite 127 vermulhen darf, dafs auch er 
einer Gasexplosion zugeschrieben werden soli. Es 
lafst sich diese nur sehr unbestimint ausgesprochene 
Behauptung nun wohl abthun. indem man den Kessel- 
Ueberwacbungsverein zur Beweisfuhrung auffordert, 
allein die Wichtigkeit der hier auf dein Spiele stehen- 
den Interessen erfordert eine schleunige Bekampfung 
des bereits zum Dogma erhobenen Glaubens an die 
Schuld der Gasexplosion. Ich filhre deshalb folgen- 
des an:

1. Die Yerwendung von Hochofengas zur Kessel- 
heizung in der Art, wie sie in Friedenshutte 
geschah, ist schon seit wenigstens 25 Jahren 
allgemein, und es ist kein Fali bekannt ge
worden, in welchem eine Beschadigung eines 
Kessels durch Hochofengasexplosion nachge- 
wiesen ware.

2. Die bei den Gas-Kesselfeuerungen angewendete 
HOllsfeuerung oder an dereń Stelle die starkę 
Vorwarmung der Luft und des Gases an dem 
gluhenden Mauerwerk erhitzt das Gas sofort 
beim Eintritt zur Entziindungstemperatur und 
leitet die Verbrennung ein, so dafs explosive 
Gemische iiberhaupt nicht entstehen kiinnen. 
Aufserdem yerliindert der Zug des Schorn- 
steins die Ansammlung von irgendwie erheb- 
lichen Mengen solchen Gasgemisches.

3. Die Wirkungsfahigkeit des Hocholengases ais 
ExplosivstofV ist weit geringer ais die jedes an- 
dern in der Industrie verwendeten Heizgases 
und sogar viel geringer, ais diejenigen Gase,

welche bei gewohnlicher Steinkohlenfeuerung 
kurz nach dem Aufgeben frischer Kohlen er
zeugt werden. Das Hochofengas aus dem Ofen 
mit reinem Koksbctriebe enthalt mehr ais 3/i 
seines Gewichts an nicht brennenden, also auch 
nicht explodirendeGasen und ais brennbarenSub- 
stanz kaum */•* seines Gewichts an Kohlenoxyd. 
Die Kraft der Gasexplosion wird aber verringert 
in dem Mafse, ais den beiden in Action treten- 
den Kórpern, hier Kohlenoxyd und Sauerstofl' 
der Luft, andere, sich neutral yerhaltende Gase, 
wie Stickstoff, Kohlensaure und Wasserdampf — 
wie im Hochofengas — beigemengt sind. Die 
Entgasungsproducte der Steinkohlen bei der 
Rostfeuerung, welche sich kurz nach dem Auf
geben frischer Kohlen so massenhaft ent- 
wickeln, enthalten fast in allen ihren Bestand 
theilen explosionsfahige KOrper der schlimmsten 
Art, weichen im Stadium der Enlgasung der auf- 
gegehenen Kohlen kaum nennenswerthe Men
gen Kohlensaure, StickstofT u. s. w. beigemengt 
sind, welche dieWirkung etwaiger Explosionen 
zu mildern geeignet waren. Trotzdem nun 
solche Entgasungsproducte leicht entzundlich 
und eher zur Explosion zu bringen sind, ais 
Hochofengas und trotzdem die Explosion sol
cher Gase nachgewiesenermafsen von viel hef- 
tigerer Wirkung sein werde, ais eine Hochofen- 
gas-Explosion, wird der Schlesische Dampfkessel- 
Ueberwachungsverein die Feuerung mit Stein
kohlen, welche in viel allgemeinerer Anwen- 
dung steht und viel haufiger der Obhut un- 
kundiger Personen anvertraut ist, ais die Hoch- 
olengasfeuerung nicht beanstanden. wahrend 
er die Hochofengasfeuerung fur gefahrlich halt.

Der Dampfkesse)-Ueberwachungsverein mufs doch 
zugeben, dafs, wenn er die Steinkohlenfeuerung trotz 
der periodischen massenhaften Enlwicklung leicht ent- 
zundlicher Gase uberall ais ungelahrlich gestaltet, er 
dem viel harmloseren Hochofengas nicht zutrauen 
daif, Kesselbleche ciuzudrucken oder zu zerbrechen 
und damit solche Unglucksfalle herbeizufuhren, wie 
wir einen solchen in Friederishutte erlebten.

Ich glaube hiermit die Unhaltbarkeit der Gas- 
explosions-Hypothese zur Genuge erwiesen zu haben, 
und richte schliefslich an die Herren Ingenieure des 
Dampfkessel-Ueberwachungsvereins die Bitie. die ihnen 
in iiirem schweren und verantwortungsvollen Berufe 
yorkommenden Erscheinungen lieber unerklart zu 
lassen, wenn sie fur ihre Erklarungen keine sicheren 
Beweise beizubringen verm5gen, vor Allem aber keine 
unbewiesenen Behauptungen und Theorieen aufzu- 
stellen, welche die Industrie, die derVerein zu unter- 
stutzen berufen ist, nur beunruhigen und schadigeu 
konnen/ Mitgetheilt von Dr. Leo.
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Zur Alters- uud Invalidenversorgung’ in der deutschen 
Eisenindustrie.

Bei dom grofsen Interesse, welches die deutsche 

Eisenindustrie an der Frage der Alters- und In- 

validenversorgung hat, zu dereń gesętzlicher Re

gelung bekanntlich neueren Nachrichten zufolge 

der Versuch schon bald unternommen werden 

soli, glaubte die Nordw’estliche Gruppe des Ver- 

eins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller bei 

Zeiten Anregung zur Beschaffuug des zur Be- 

urtheilung dieser in das wirthschaftliche Leben 

tief einschneidenden Frage notliwendigen Materiales 

geben zu sollen. Infolgedessen wurde auf ihren 

Antrag in der Vorstandssitzung des Hauptvereins 

vom 12. Juni cr. in Hannover beschlossen, den 

Geschaftsfuhrer Hrn. Dr. Rentzsch mit der Ord- 

nung und Zusammenstellung der aus der Beant- 

wortung eines von der genannten Gruppe 

ontworfenen Fragebogens resultirenden Ergebnisse 

zu beauftragen. Diese aufserordentlich sorgfaltige 

und ubersichtliche Arbeit liegt jetzt vor. W ir 

entnehmen derśelben die nacbfolgenden That- 

sachen.

Hr. Dr. Rentzsch versandte die Fragebogen 

an 454 Firmen (202 Eisenluittenwerke, 252 

Maschinenbauanstalten, Waggonfabriken, SchilTs- 

werften u. s. w.).

Bis Ende August waren 326 Antworten ein- 

gegangen, aus denen sich ergab,

da l s  222 F i r m e n  Al  t e r s v e r s o r g u  ngs- 

k a s s en  b e s i t z e n ,

104 „ s o l c h e  n i c h t  bes i t z en

Sa. 326 F i r m e n.

Unter obigen 222 Firmen sind 21, welche 

in der Form der Knappschaftskassen die Alters- 

versorgung mit der Krankenversicherung ver- 

einigt haben.

104 Firmen antworten, dafs bei ihnen eine 

statutarisch geregelte Altersversorgung ihrer Ar

beiter nicht bestehe und das Gleiche wird mit 

sehr wenig Ausnahmen auch von den 142 

Firmen anzunehmen sein , dereń Fragebogen 

iiberhaupt nicht zuruckgekommen sind, da der

selbe fiir solche Firmen in der Hauptsache 

gegenstandslos war.

Von sehr vielen Werken, welche Pensions- 

kassen nicht besitzen, ist uns indessen bekannt 

und wird auch in einem grofsen Theil der Ant

worten bestatigt, dafs sie i h r e  a l l e n ,  im 

D i e n s t e  des W e r k s  bez. d e r  F a b r i k  

e r g r a u t e n A r b e i t e r s o  l a n ge  a i s  i r g e n d  

m o g l i c h  m i t  l e i c h t e n  A r b e i t e n  fo r t- 

b e s c h a f t i g e n ,  d i e s e l b e n  n a c h  a n d e r e r  

R i e h t u n g  h i n  m o g l i c h s t  u n t e r s t u t z e n

irn d , we n n ganz  a r b e i t s u n f  ;'i b i g  ge

w o r d e n ,  in e iner  F o r m  ve r so r gen ,  die 

den  C h a r a k t e r  der P e n s i o n  t r i i g t ,  und  

d e s h a l b  den f ii r den  a l t e n  u nd  v e r- 

d i en  ten A r b e i t e r  d r i i cken  den G e d a nk e n  

e i nes  A l m o s e n s  k aum a u f k o m r a e n  1 iifst.

Bezeichnend erscheint uns die Thatsache, 

dafs in 4 Fragebogen ubereinstimmend bemerkt 

w ird, die beabsichtigte Errichtung einer Alters- 

versorgungskasse sei an dem  W id  ers tan  de 

de r Arbe i t e r  ge sch ei tor t ,  die sich in der 

Mehrzahl zu Leistungen von Beitragen, dereń 

Ruckzahlung (wenn auch mit hóhem Zins urid 

Zinseszinsen) erst in spater Zukunft erfolgen 

werde, nicht hatten entschliefsen konnen.

Im iibrigen war Hr. Dr. Rentzsch in der 

Lage, den gegenwartigen Stand und die Einrich- 

tungen der Pensions-, Invaliden- und Altersunter- 

sliitzungskassen von 72 Firmen der Eisenhiittcn- 

industrie und 135 Firmen des Maschinenbaus, 

in Summę also von 20 7 Firmen darzulegen 

und einer vergleichenden Zusammenstellung zu 

unterwerfen. Er berichtet dariiber wie folgt:

Was zunachst die 72 Werke des Hut len- 

be t r i ebes  betrifTt, so sind drei verschicdene 

Arten von Invalidenkassen zu unterscheiden:

1. 51 Kassen, in denen die Arbeiter zu regel-

mafsigen, statutarisch festgesetzten Bei- 

triigen vcrpflichtet und in der Regel an 

der Verwaltung mitbetheiligt sind (Pen- . 

s i o nskas s en ) .

2. 4 Kassen, in denen die Arbeiter keine

Beitrage zahlen und das Huttenwerk 

allein, sei es aus friiheren grófseren 

Dotationen, sei es aus jahrlichen Zu- 

schussen, alle Ausgaben deckt. In 

solchen Kassen sind die Arbeiter 

bei der Verwaltung der Kasse nur 

ausnahmsweise mitbetheiligt (Unter* 

s t i i t z ungskassen ) .

3. 17 K n a p p s c h a f t s k a s s e n ,  in denen

Krankęn- und Invaliden- (Pensions-) Ver- 

sorgung vereinigt sind. Die Arbeiter 

zahlen Beitrage und sind bei der Yer- 

waltung der Kasse mindestens mit den 

Rechten betheiligt, die ihnen dic neuere 

Gesetzgebung uber die Arbeiter-Fabrik- 

Krankenkassen zuertheilt.

Sa. 72 A l t e r s v e r s o r g u n g s k a s s e n  des 

H ii 11 e n b e t r i e b s.

Im M a s c h i n e n b a u  ist von 135 Firmen 

(ohne dafs aucli hier unsere Zusammenstellung



Novemł»er 1887. „STAHL UNI) EISEN." Nr. 11. 807

ersćhopfend genannt werden kann) nachgewiesen 

worden, dafs fur invalide Arbeiter in einer die 

Fabrikleitung bindenden Weise Sorge gelragen 

wird. Von diesen 135 Firmen sind aber 93 in 

Berlin in der »In va l i denkasse fur die Ma- 

sch i nenbauarbe i t e r  zu Berl in«,  30 Firmen 

in Chemnitz in der » l nva l i den-Pens ionskasse 

fiir die Masch i nen f abr i ken  und Giefsereien 

der Stadt  Chemn i t z *  yereinigt, die ihrer je 

gemeinsamen Kassenyerwaltung wegen nicht ais

3 23 Firmen, sondern nur ais 2 Pensions- bez. 

Unterstiitzungskassen aufzufiihren sind, so dafs 

anstat t  der 135 F i r me n  nur  14 Pen

sions- bez. Unters t i i t zungskassen  des 

Masch i nenbaues  e i n zus t e l l en  sind.

Unter diesen 14 Kassen sind gleichfalls zu 

unterscheiden:

6 Pens i ons  kas sen,  in denen die Ar

beiter zur Zahlung regelmafsiger Bei- 

triige yerpflichtet und an der Yerwal

tung der Kasse betheiligt sind (hierzu 

gehort die Chemnitzer Kasse mit 30 

Firmen), und 

8 U n t e r s t i i t z u n g s k a s s e n ,  in denen 

die Arbeiter keine Beitriige leisten, eine 

Betheiligung bei der Milverwaltung der 

Kasse dementsprechend auch nur aus- 

nahmsweise zugestanden wird (hierzu 

gehort die Berliner Kasse mit 93 Ma- 

schinenbauanstalten).

Sa. 14 Kassen des Masch i nenbaues  m i t  

135 F i rmen.

Ihrer voneinander abweichenden Organisationen 

wegen war es geboten, die vorstehend genannten

5 Kategorieen von Kassen voneinander getrennt, 

wenn auch der besseren Vergleichung wegen 

nebeneinander, zu behandeln und die Resultate 

aller Kassenabtheilungen nur dann zu einer Ge- 

sammtsumme zu vereinigen, sobald dies ohne 

Bedenken erfolgen konnte. Die Einrichtungen 

jeder Kasse in einer und derselben Abtheilung 

weichen ohnehin schon so sehr voneinander ab, 

dafs die sfatistische Gruppirung gleicliarliger 

Thatsachen aufserordenllich schwierig war.

Der Versuch, die Werke (Kassen) nach den 

Abtheilungen und Gruppen der officiellen Berufs- 

statistik, die der Bildung der Berufsgenossen- 

schaften zu Grunde gelegt i s t , zu trennen, 

mufste aufgegeben werden, weil Pensionskassen 

'orwiegend nur in grofsen Werken vorhanden 

sind und hier vom Hochofenbetrieb ab alle 

weiteren Stadien der Eisen-Grofsindustrie: Walz- 

werksbetrieb, Eisengiefserei, Blecbfabrication, Ver- 

fertigung von Stiften, Nageln, Schrauben, Ketten, 

Dralitseilen, Herstellung eiserner Bauconstruc- 

tionen u. s. w. nebeneinander vorkommen.

Dagegen konnte die Trennung zwischen 

Hu t t e n b e t r i e b  und Masch i n en be t r i e b  

aufrecht erhalten werden. wobei freilich nicht

xii

unerwahnt bleiben darf, dafs 3 der aufgefiihrten 

Hiitlenwerke (nicht blofs fiir den eigenen Bedarf 

bestimmte) Maschinenbauwerkstatten besitzen, die 

in dem vorliegendeh Falle von dem Huttenbetrieb 

nicht ausgeschieden werden konnten.

Dem M a s c h i n e n b a u  sind auch die 

W a g g o n f a b r i k e n  und Sch i f f swer f t en  zu- 

gezahlt worden und mag nur bemerkt werden, 

dafs bei den W a g g o n f a b r i k e n  1, bei den 

S c h i f f swe r f t e n  (Bau eiserner Schiffe) 2 Pen

sionskassen ermittelt worden sind. Yon diesen 

beiden Schiffswerften konnte indessen die eine, 

weil einem Hiittenwerk zugehorig, nicht fiir sich 

eingestellt werden, die andere mufste bei dieser 

Zusammenstellung ganz ausfallen, weil die be- 

treffende Firma neben dem Schiffbau einen sehr 

ausgedehnten Schiffahrtsbetrieb besitzt und mil 

dem grofseren Theile ihrer Pensionskasse einem 

ganz andern Berufszweige angehort.

Bei der nunmehr folgenden Darstellung iiber 

die E i n r i c h t u n g e n ,  die finanziellen Resultate 

und die s on s t i gen  s t a t i s t i s c h e n  E i n z e l 

he i t en  der 86 Kassen werden wir uns so viel 

ais moglich der Reihenfolge des Fragebogens 

anschliefsen.

Die 86 Pensionskassen der Eisenindustrie 

und des Maschinenbaues vertheilen sich in fol- 

gender Weise. Es entfallen auf
H
lit

te
nb

et
ri
eb

M
as

ch
in

en
ba

u

Summa

Preufsen, osll. Provinzen 18 2 20 Kassen
(incl. Sachsen) wcstl. „ 33 3 36 „

B a y e rn ....................... 9 3 12 ..
Sachsen ....................... 4 2 6
Wurttemberg . . . . 6 1 7
Baden ....................... — 1 1 ,
Eisafs-Lothringen . . . 2 1 3 „
Uebrigcs Deutschland . — 1 1

Summę der Kassen 72 14 86 Kassen
„ Firmen 72 135 207 Firmen

In bezug auf den H u t t e n b e t r i e b  ent

spricht diese geographische Vertheilung annahernd 

der Entwicklung der Grofseisenindustrie in Ober- 

schlesien gegeniiber den gleichnamigen Werken 

in Rheinland-Westfalen und an der Saar. Fur 

Bayern (abgesehen von den Werken der Pfalz), 

in noch hoherem Grade in Wiirttemberg erklaren 

sich die verhaltnifsmafsig hohen Zahlen durch 

das Vorhandensein rnehrerer staatlicher Hutten- 

werke, die seit Jahrzehnten Pensionskassen be

sitzen.
Was den Masch i nenbau  betrifft, so liegt, 

wie bereits erwahnt, die Moglichkeit vor, dafs 

eine grofsere Anzahl von Pensionskassen, ais wir 

annehmen zu konnen glauben, uns unbekannt 

geblieben ist. Die eine Kasse in den ostlichen

7
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Provinzcn Preufsens umfafst indessen allein den 

gesammten Berliner Maschinenbau mit 93 Firm en 

und 15 189 Arbeitern, eine andere Kasse im 

Konigreich Sachsen den grofseren Theil des 

Chemnitzer Maschincnbaues mit 30 Firmen und 

6362 Arbeitern.

B e s c h a f t i g t  wurden im Juli be7.w. August 

1887 auf den Werken im

Hutten-
be tr ie b

("51 Pensionskassen . .
! 4 Unterstutzungskassen 
(l7 Knappschaftskasśen .

Arbeiter

53 481 
10 376
13 893

72 H u tte n w e rk e  Sa. 750

Arbeiter

9 514 
22 534

M asch inen-/ 6 Pensionskassen . .
b a u  \ 8 Unterstutzungskassen

in 14: K assen  (135 Maschinenbaufirmen) Sa. 32048 

8G Kassen (207 Firiucn) der E ise n in dus tr ie  Sa. 109 75)8

Die Zahl der Kassen ist zwar gering, sie ist 

sogar gegenuber der Ziffer aller Huttenwerke 

und besonders der Maschinenbauanstalten des 

Deutschen Reichs recht klein zu nennen. U nd  

doch  u m f a s s e n  u n s e r e  72 H i i t t e nk a s sen ,  

da es s i ch  u m  y o r w i e g e n d  gro f se  W e r k e  

h a n d e l t ,  m e h r  a i s  */a der s a m m t l i c h e n  

A r b e i t e r  der  G r o f s e i s en i n du s t r i e ,  unsere 

14 M a s c h i n e n b a u k a s s e n  n a h e z u  */3 
s a m m t l i c h e r  M a sc h i n e n b a u - A r b e i t e r .

Ueber die Gr o f s en  verh i i i  t n i sse  der be- 

theiligten Werke giebt die folgende Tabelle 

Auskunft:

P e n s i o n s k a s s e n  w a r e n  y o r h a n d e n :

Sa.

i. Werken unt. 100 
„ „ mit 100—500

„ 500-1000
. 1000—2500
„ 2500-5000
„ 5000-10000

„ „ uberlO 000

Arbeitern
3
5
3
1
1 (Clicinniti) 
1 (Berlin)

6
30
19
20 
6 
3 
2

Sa. 72 14 86

Da es im Deutschen Reiche zwar recht be

deutende Maschinenbauanstalten, aber nicht solche 

mit iiber 10 000 Arbeitern giebt, so ist in der 

Tabelle erlauternd beigefiigt worden, dafs es 

sich in 2 Fallen um Collectivkassen (Berlin und 

Chemnitz), also um Yerbande von Maschinen

baufirmen handelt. Die Zahlen der in diesen 

Werken beschaftigten Arbeiter beginneti mit 

etwa 20 und steigen bis 3000 auf.

Dafs kleine und selbst mittelgrofse Hutten

werke und Maschinenbauanstalten Pensionskassen

fur ihre Arbeiter nicht errichtet haben, darf kaum 

iiberraschen, da der erste Grundsatz des Ver- 

sicherungswesens: „Vertheilung des Risikos auf 

moglichst viele Schultern“ hier seitens des ein

zelnen Werks nicht zur Anwendung gelangen 

konnte. Selbst fiir grofse Werke gehorte ein 

gewisser Muth dazu, auf eine lange Reihe von 

Jahren hinaus Verpflichtungen zu iibernehmen, 

die sich bei den heute noch mangelnden Unter- 

lagen nicht iibersehen liefsen und zu dereń Er- 

fiillung sich im ungiinstigen Falle die Firma 

zwar nicht rechtlich, aber sicher moralisęh ver- 

pflichtet crachtete. Um so achtenswerther bleibt, 

dafs von vielen Werken im Interesse ihrer Ar

beiter Pensionskassen selbst fiir eine yerhaltnifs- 

mafsig geringe Mitgliederzahl ins Leben gerufen 

worden sind und dafs durch die meisten dieser 

Kassen bereits recht Tuchtiges geleistet, mancher 

Notli und nianchem Elend abgeholfen worden ist.

Unter den Kassen des Hu t t e n be t r i e b s  

befinden sich 6 , die mit ihren Arbeiterzahlen 

noch unter 100 herabsteigen. Ausnahmsweise 

darf hier erwahnt werden, dafs dies die staat- 

lichen Huttenwerke in Bayern und Wiirttemberg 

sind, die sich nach dieser Richtung hin in einer 

gewissen Ausnahmestellung befinden.

Betreffs des A l t e r s  der  P e n s i o n s k a s s e n  

theilt der Verfasser m it, dafs iiber 50 Jahre 

alte Kassen nur 7 und zwar vorwiegend kleine 

bestehen. Die Griindung der alteren Kassen in 

den grofsen Werken datirt erst aus den Jahren 

1854 bis 57 , weist also nur gegen 30 Jahre 

zuriick.

Nachdem dann weiterhin die Mitgliederzahl, 

das Erloschen der Mitgliedschaft, das Eintritts- 

geld und das Yermogen der Kassen besprochen 

sind, wird iiber die Be i t r age  der M i t g l i e de r  

folgendes gesagt.

Fiir die meisten K n a p p s c h a f t s k a s s e n  

sind, insoweit die Beitrage der Arbeiter wie der 

Arbeitgeber in Frage kommen, die Gesetze von 

1856 und 1865, nicht minder das friiher von 

den Bergbaubehiirden erlassene Normalstatut 

mafsgebend gewesen, das mit gewissen Abande- 

rungen den meisten Kassen zu Grunde gelegt 

worden ist.

Etwas anders liegen die Dinge bei den (reinen) 

P e n s i o n s k a s s e n  solcher Werke', in denen 

fiir die Krankenunterstutzung durch fiir sich be- 

stehende Kassen gesorgt war oder noch gesorgt 

werden sollte. Gleichfalls von dem sehr arier- 

kennenswerthen Bestreben geleitet, ihren Arbeitern 

im Alter oder schon bei fruher eintretender 

Arbeitsunfahigkeit einen berechtigten Anspruch 

auf den Bezug einer Renie zu gewahren, haben 

solche Firmen der Eisenindustrie und des Ma- 

schinenbaues Pensionskassen gegriiridet, daran 

aber, wie recht und billig, die Forderung ge- 

knupft, dafs seitens der Arbeiter fiir Einrichtun-
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gen, die denselben allein zu gute kommen, 

Beitrage geleistet wurden. W ie lioch letztere 

zu bemessen seien, dafiir fehlen heute noch 

ausreichende Erfalirungen bestimmten zugesagten 

Pensionssiitzen gegeniiber: wieviel mehr war

dies vor 30 oder 50 Jahren der Fali! Allem 

Anschein nach hat man damals die Satze der 

benachbarten bergbaulichen Knappschaftskassen, 

dic freilieh fur einen ganz andern Berufszweig 

(und auch dann nichl immer zutreffend) bemessen 

waren, zu Grunde gelegt, sorgfiiltig erwogen, 

wic viel, oder richliger: wie wenig dem Arbeiter 

ais Beitrag auferlegt werden konne, ohne den

selben in seinem Lebensunterhalt zu schadigen, 

und hat man sich bei dem berechtigten Zweifel, 

ob die Kasse seiner Zeit auch leistungsfahig 

bleiben werde, mit dem Gedanken beruhigt, „in 

hoffentlich guten Zeiten werde das Werk selbst 

aufser seinen eigenen Beitragen durch Zuschiisse 

das etwa fehlende decken helfen.“

Zu dieser Auffassung gelangt man , wenn 

man die bunte Musterkarte der Arbciterbcitrage 

uberfliegt, die sich aus den Fragebogen ergeben. 

Aus der grofsen Mannigfaltigkeit der Satze geht 

wenigstens das Eine hervor, dafs, so sorgfiiltig 

auch die Einrichtungen der neueren und neuesten 

(jiingsten) Kassen erwogen sein mogen, das 

Vorbild einer Pensionskasse, die sich bereits nach 

allen Richtungen bewahrt hal, nicht vorhanden 

war und —  yielleicht heute noch fehlt. Dafs 

die Leistungsfiihigkeit einer Kasse fiir die spate 

Zukunft hinaus um so sicherer gewahrleistet 

war, je hohere Beitrage eingefordert wurden, ist 

ja keinem der Begriinder einer Pensionskasse 

entgangen: die Hauptfrage wird wohl in allen 

Fallen gewesen sein: „Wie n i e d r i g  sind die

Beitrage der Arbeiter zu normiren, um mit 

(oder auch trotz) unseren (des Werks) Beitragen

und Zuschiissen die Pensionskasse eben noch 

leistungsfahig zu erhalten. Wie verschieden 

diese sehr schwierige Entscheidung getroffen 

worden ist, geht aus den Antworten der Frage

bogen hervor.

In den 51 H iit t en p en s i o ns ka sse n werden 

p r ocen t a l e  B e i t r a g e  des (in der Regel 

monatlich berechneten) Lohnes  des A r b e i t e r s  

von 38 Kassen erhoben.

Es erheben:

Vj % des Lohns 2 Kassen

'/* . , n 4 „
J/3 . , 1 .
0,8 „ , T 3 „
1 , , n 10 „

i 'h  , „ n 4 ,
2 ,) * n 5 „
2,1 , , n 1 „
3 , „ 2 ,

4 , , n 1 „

Kassen werden in den ersten

der Mitgliedschaft 1 spiiter bis zu 3 ^  des 

Lolins erhoben. — In der Regel werden Lohn- 

betrage, die iiber 4,0 tĄ  pro Tag ansteigen,

nur bis zur Hohe von 4,0 in Anrccbnung

gebracht.

Die iibrigen 23 H u t t e n p e n s i o n s k a s s e n  

erheben die Beitrage der Arbeiter nicht nach

Procentsatzen des Lohns, sondern in von vorn-

here i n  n o r m i r t e n  festen B e t r a ge n ,  in 

der Regel nach 3 bis i ,  a uc h  5 Lohn- 

k l assen .  Diese Satze sind wieder aufser

ordentlich verschieden, und wenn sich auch 

einige Kassen finden, in denen die Beitrage fiir 

einzelne Lohnklassen (ibereinstimmen, so finden 

sich sofort wieder Differenzen in der nachst 

hoheren Klasse.

Erhoben wird pro Mona t :

in L o h n k l a s s e  I (jugendliche Arbeiter) J l  0,20—0,33—0,50—0,00—0,80—1,00
II „ 0,50-0,80-1,00-1,20-1,50
III „ „ 0,50-0,80— 1,00-1,25-1,50-2,00-2,50*
IV „ 1,00-1,50-2,00-2,50-4,00-4,50-5,00

Diese Darstellung ist jedoch nicht erschopfend, 

da auch noch Kassen vorkommen, welche, 

wenn auch vereinzelt, Beitrage erheben, die 

zwischen den vorstehend genannten Satzen 

liegen. — Die Beitrage werden bald w och en t- 

l i ch,  bald z w e i w o c h e n t l i c h ,  bald mo na t 

l i c h  erhoben.

In einer Kasse beginnt die Bcitragszahlung 

mit dem 16. Lebensjahr, bo r t  aber mit dem 

■14. L e b e n s j a h r e  des Arbeiters ganz  auf .  

Wie in dieser Kasse solche Falle behandelt 

werden, in denen beispielsweise ein Arbeiter erst 

mit dem 40. Jahre eintritt, ist aus dem Frage

bogen nicht zu ersehen.

* Wenn keine Lohnklasse IV yorhanden ist, bis
4,00 J l  und 5,00 JL

In zwei Kassen werden bei Sterbefallen der 

Pensionare von jedem Arbeiter 20 bez. 30 

erhoben.

Von 17 Kn ap p s c ha f t s k a s s e n  erheben

7 Kassen die Beitrage in  P ro  cen ten des 

L o h n s ,  und zwar Z % in 2 Kassen, 3%  

in 1 Kasse, 4 % in 2 Kassen 'und 4^2 in

2 Kassen.

Die ubrigen 10 Knappschaftskassen erheben 

die Arbeiterbeitrage nach 3 bezw. 4 Lohnklassen 

in fest normirten Geldbetragen. Die Arbeiter 

haben hier zu zahlen mona t l i c h :

L o h n k l a s s e  I von 0,50 M  bis 2,50 J l
II „ 0,80 , , 3,00 ,
III „ 1,50 „ „ 4,50 „
IV „ 1,50 , „ 5,50 „
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Den Pensionskassen gegenuber sind die von 

den Knappschaftskassen eingeforderten Arbeiter- 

beitrage im allgemeinen niedrig zu nennen, da 

von diesen Erbebungen d ie  A u s g a b e n  der 

K r a n k e n u n t e r s t i i t z u n g  mitzubeslreiten sind.

In den 6 M as c li i n e nb a u - P e n s i o n s- 

k a s s e n  sind die Beitrage (den Renten ent- 

sprcchcnd) im grofsen Durchsclmitt niedriger ais 

im Hiittehbetrieb. Die Chemnitzer Kasse ver- 

langt ais Arbeiterbeitrag fiir je 300 Lohnpfennige

1 d. h. */j % des Lohns. Nur 1 Kasse 

fordert von ihren Mitgliedern bis zum 25. Lebens- 

jahr 2 vom 25. bis 30. Łebensjahr 2 1/2 Jó, 

vom 30. bis 35. Łebensjahr 3 $ ,  vom 35. 

Łebensjahr ab 3^2 $  des Lohns. Die iibrigen

4 Kassen erheben von ihren Mitgliedern je nach 

der Lohnhohe monatliche Beitrage von 0,50 ofi 

bis 1,60 J t .
In den 4 U n t e r s t i i t z u n g s k a s s e n  des 

H i i t t e n b e t r i e b s  und den 8 Unt ers t i i t zungs-  

k a s s e n  des M a s c h i n e n  bau es werden Ar- 

b e i t e r b ę i t r a g e  i i b e r h a u p t  n i c h t  erhoben.

Die Beitrage der Firmen anbelangend, so 

gestatteten die Antworten der Fragebogen fiir 

die meisten Kassen die H o h e  der  Be i t r i i ge ,  

we l c he  s e i t e n s  de r  F i r m a  (des W e r k s )  

g e z a h l t  we r d e n ,  zu berechnen:

a) na ch  dem P r o c e n t s a t z  d e r Ar b e i l e r -  

be i t r age ,

b) n a c h  de m  P r o c e n t s a t z  de r  von  

e i n e m  W e r k  i m L a u f e des J a h r e s  

g e z a h l t e n  s a m m t l i c h e n  L o h n e  (Ge- 

s a m m t l o h n e ) .

Damach ergeben sich zunachst fiir die 51 

P en s i o n s k a s s e n  des H i i t t e n b e t r i e b s  und 

die 6 P e n s i o n s k a s s e n  des M a s c h i n e n 

b au  es die nachstehenden Zusammenstellungen 

fiir die Berechnungen a. und b.:

a) Gezahl t  werden v o n den Werken i n
P rocen t en  d er Arbe i t e r  bei t rage:

51
 

H
iit

te
n-

 
P
e
ns

io
ns

ka
ss

en
 

■

6 
M

as
ch

in
e
n
b
au

-
 

P
e
n
si

o
n
sk

as
so

n

S
u
m

m
a

P
e
n
si

o
n
sk

as
se

n

16 % ...................yon — 1 1 Kassen
30 „ .................... „ 1 — 1 „
50 „ ............................ 36 1 37
60 ............................. ....... 1 — 1 .,
75 „ ........................... . 2 1 3 „
90 ................................... — 1 1 ..

100 ............................  , 6 _ 6 „
125.................................. — 2 2 ..
200 ................................... 2 2
50 „ und 1 s aller
Pensionen ................. 1 _ 1

Zuwendungen jahrlich
nach Bedarf . . 1 — 1 ..

Jedem Pensionar
150,— pro Jahr „ 1 - 1 „

Summa . 51 6 57 Kassen

b) D i ese l ben  Werke zah len  von sammt 
l i chen gezahl ten Lohnen  (Gesammt lohnen)  

zur  Pensionskasse:
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1 1 2 Kassen
1 — 1

0 ,4 0 .............................. ..... 1 - 1 ..
0,45 ..................................... 1 - 1
0,50 „ . ........................... 18 - 18
0 ,7 5 .............................. ..... G — 6
0,80 ...............................„ 2 - 2
1 , 0 ..................................... 6 — 0
L 0 5 ..................................... 1 - 1 „
1,50 ..............................„ 2 - 2
2,0 „ ................................ 3 1 4 ,
3,0 ............................... ......
etwa 0,50 % ......................

1 — 1 „
— 2 2 „

monatlich 0,50 M  pro 
Arbeiter........................... _ 2 2 „

in 43 6 49 Kassen
aus Fragebogen nicht 

zu ermitteln . . . 8 — 8

Summa . 51 8 57 Kassen

Die zuletzt genannten 8 Hiittenpensionskassen, 

aus deren Fragebogen nicht zu ermitteln war, 

welchen Procentsatz der Gesammtlohne ihre 

Beitrage zur Pensionskasse einnehmen, zahlen 

gleichfalls feste Beitrage nach 3 oder 4 Ver- 

dienstesklassen. Aus der Lobnstatistik, welche 

unser Yerein alljahrlich zusammenstellt, lafst sieli 

berechnen, dafs von diesen 8 Werken 4 Werke 

etwa 0,50 $  , 3 Werke etwa 0,75 % und 1 

Werk etwa 1 % der im Laufe des Jahres aus- 

gezahlten Gesammtlohne ais ihren Beitrag zu 

der Pensionskasse entrichten. Bei den iibrigen 

Werken war diese doppelte Berechnung fiir alle 

solche Kassen durchzufiihren, in denen der Bei

trag des Arbeiters nach Procentsatzen des Lohns 

bemessen ist; die anderen Kassen, zu denen die 

Arbeiter festnormirte (nicht veranderliche) Geld- 

beitrage zu leisten haben, haben in den Frage

bogen unaufgefordert die Bemerkung beigefiigt, 

welchen Procentsatz der Gesammtlohne der Bei

trag des Werks zur Kasse einnimmt.

Von den 4 U n t e r s t i i t z u n g s k a s s e n  des 

H i i t t e n b e t r i e b s  leisten 2 Werke keine regel- 

mafsigen Zahlungen zu ihren Pensionskassen, da 

die Zinsen der vorhandenen Dotationen aus 

fruherer Zeit den Bedarf der Kasse decken;

2 andere Werke theilen mit, dafs sie jahrlich 

ihren Kassen Zuwendungen zukommen liefsen, fiir 

deren Hohe der zeitweilige Bedarf entscheidend sei.

Yon den 8 U n t e r s t i i t z u n g s k a s s e n  des 

M a s c h i n e n b a u  es leisten gleichfalls fiir 2 Kassen 

die betreffenden Firmen keine regelmafsigen 

Zahlungen, weil auch hier grofsere Fonds vor- 

handen sind. In 4 Kassen zahlen die Firmen 

jahrliche Beitrage von unbestimmter Hohe je
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nach dem vorhandenen Bedarf; 1 Kasse erhalt 

von der Firma 1 $  des jiihrlichen Reingewinns; 

die lelzle (8.) Kasse endlich (die Kasse der 

Ber i  i n er Masch i nenbau f i r r i r i  en) erhebt 

von jedem Arbeitgeber fur jeden von demselben 

beschaftigten Arbeiter wochentlich 0,10 <ji(> — 

pro Jahr demnach 5,20 (etwa 1/2 $  der Ge- 

sammtlohne) — und aurserdem wird ein etwaiger 

Mehrbedarf durch Umlagen bei solchen Firmen 

erhoben, welche an laufenden Beitragen weniger 

zahlen, ais die aus ihrer Fabrik stammenden 

Invaliden zusammen Unterstiitzung beziehen.

Obgleich bei den 17 K n ap p s c h a f t s k a s s e n  

die hier vorhandene Krankenunterstiitzung die 

Beitnige der Firmen fiir die Invaliden-Unterstiilzung 

allein nicht ausscheiden liifst, konnie sich Hr. 

Dr. Rentzsch doch nicht entschliefsen, dieselben 

ganz unerwahnt zu lassen. Wiire die von 

mehreren Werken erfolgte Angabe i'ichtig, dafs 

bei den K n ap p s c h a f t s k a s s e n  etwa die 

Ha l f t e  der  E i n n a l i m e n  u n d  A u sgab en 

au f  die , I n v a l i d e n u n t e r s t i i t z u n g  entfallt, 

so hatte durch einfache Halbirung der Kassen- 

posten das Invalidenwesen der Knappschaftskassen 

mit dem der eigentlicben (reinen) Pensionskassen 

leiclit verglichen , ja sogar summirt werden 

konnen. Wie bereits bemerkt, hat der Verfasser Bc- 

denken getragen, diesen sehr unsicheren Rechnungs- 

Coefficienten fiir die Summirung der Hutten-Kassen 

zu benutzen, lafsl jedoch die Firmen-Beitrage 

der Knappschaftskassen fiir sich beslehend folgen.

Wie bei den (reinen) Pensionskassen, sind 

wir auch bei den 17 Kn apps c ha f t s k a s s en  

in der Lage, die Beitrage der Werke sowohl

a) in Procenten der Arbeilerbeitrage, ais auch

b) in Procenten der sammtlichen gezahlten 

LShne (Gesammtlohne) anzugeben.

In unseren 17 Knappscha f t skassen  

z ah l en  d i e  W e r ke :

a) in Procenten der Arbei ter-Bei tr&ge
■W/i % ( ? ) ..................................... ....  in 1 Kasse
50 .................................................... „ 10 „
75 , .................................................... 1 „

!00 .................................................... „ 4 „
50 „ + 2400 c41 Jabreszuschufs ■ . „ 1 „

17 Kassen

b) in Procenten der Gesammt lohne 
1,33 % ...............................................in 1 Kasse
1.50 , ............................................... ...... 2 „
2. 0 ..................................................... . 4. ,
2,25 „ ...............................................- 1 ,
2.50 , ............................................... .....  2 „
3.0 „ ............................................... : 3 „
nicht zu erinitteln . . . . . . • „ 4

17 Kassen

Auf Grund anderweit vorhandener statistischer 

Unterlagen glaubt der Verfasser annehmen zu 

durfen, dafs die 4 Knappschaftskassen, bei denen 

der Procentsatz der Gesammtlohne niclit sicher 

zu berechnen w ar, etwa 2 bis 2,50 % der Ge

sammtlohne zahlen.

Dieselbe aufserordentliehe Verschiedenheit in 

der Hohe der Beitrage, die sclion fiir die Zah-

lungen der Arbeiter zu constatiren war, fallt bei 

einem Ueberblick auf die vorstehenden Tabelleu 

dieses Kapitels sofort wieder in die Augen. Dies 

gilt nicht blofs von den Gruppen der Kassen 

unter sich, sondern auch von den einzelnen 

Kassen jeder Gruppe. Ein Procentsatz tritt in- 

dessen dominirend auf. Dies ist die Ziffer von 

50 % der Arbe i t erbe i t rage ,  die sich (mil Ein- 

schlufs der Knappschaftskassen) in47 Kassen findet.

Von besonderem Interesse sind die Aeufse- 

rungen iiber den Beg i nn  der Pens i onsbe- 

r e ch t i gungen .  Es heifst da:

Bei der Beantwortung der Frage:

„Mi t  we l c hem D i e n s t j a h r e  des Arbei ters 

beg i nn t  dessen Pensio nsberecht  i g u n g “, 

sind wiederum vielfache Verschiedenheiten und 

Ahweichungen zu Tage getreten.

Nur eine kleine Anzahl von Kassen bat ge- 

wagt, von jeder Carenzzeit abzuseben; in solchen 

Fallen sind indessen die Pensionsrenten ent- 

sprechend niedrig. Die anderen Kassen kniipfen 

die Unterstiitzung eines arbeitsunfahig gewordenen 

Arbeiters (In validen) an eine zuvor im Werkezuruck- 

gelegte Arbe i t s ze i t  (Di ens l ze i t ,  D i ens t 

jah re ).

Die Berech t i gung  ei ner Pens i o ns r en t e  t r i t t  
fur das Kas senmi t g l i e d  ei n:

Htlttenbetrieb Masch.-Bau
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ohne Begrenzung der 
Dienstzeit in . . . . 5 5 _ 2 _ 12

nach 2 Dienstjahren in 2 — — — 2
3 5 — __ — - 5

, 4 1 — - — - 1
, 5 8 3 -- 3 - 14

4 1 2 — 1 8
. , 1 0 8 1 — — 4 13

, 1 1 1 — — — — 1

„ 1 3 — 1 — — — 1

„ 1 5 5 1 — 1 —- 7
„ 2 0 1 — — — 1
„ 2 1 1 — — — — 1
„ 2 5 — — *— 1 1

unter 50 Jahre alt nach 
20, uber 50 Jahre alt 
nach 15 Dienstjahr. in 1 1

nach 5 Dienstjahren, je
doch erst vom 22. 
Lebensjahre ab . . . 6 2 8

nach 6 Dienstjahren je
doch erst vom 22. 
Lebensjahre ab . . . 3 3

beischwerer Arbeit nach 
10, sonst 15 Jahren in 1 _ __ _ _ 1

bei-schwerer Arbeit nach 
15, sonst 20 Jahren in 1 — _ 1

Puddler und Ofenheizer 
nach 20, and. Feuer- 
arbeiter nach 25, Nicht- 
feuerarbeiter nach 30, 
Tagelóhn. n. 35 Jahr. in 1 1

Entscheid.d. Yorstandin 2 __ 1 — i 4

Summa 51 17 4 6 8 86
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In einigen wenigen Kassen, dereń Zahl je

doch nicht sicher festgestcllt werden kann, werden 

den Hinterlassenen eines Mitgliedes, das vor Ab- 

lauf der Dienstzeit, welche zur Pensionirung be- 

reclitigt, stirbt, die von dem Verstorbenen ge- 

zahllen Beitrage zuriickgezahlt; hier und da ge

schieht dies auch an den noch lebenden Arbeiter, 

sobald derselbe vor Vollendung der zur Pen

sionirung berechtigenden Dienstjahre invalid wird.“

Es folgen sodann eingehende Darlegungen 

iiber die Hohe der Pensionen der Mitglieder, die 

Pensionen der Wittwen und Weisen, die Aus- 

gaben der Kassen, die Bilanzen und die Zahl 

der Inyaliden, worauf wir hier des Raumes 

halber nicht eingehen konnen.

Die Frage: „In  w e i c h e m  Ł eb e n s a l t e r  

t r i t t  d u r c h s c h n i t t l i c h  d i e  P e n s i o n i r u n g  

ei nes  Kassen  m i t g l i e de s  e i n ? “ ist von nur 

39 Kassen beantwortet, auch ist meist nur der 

Durchschnitt der letzten 3 bis 5 Jahre ange

geben worden. In den Antworten lautet die 

n i ed r i gs te  Durchschnittsangabe auf 48, die 

h o c h s t e  auf 65 L e b e n s j a h r e .  Zwischen 

diesen Lebensaltern von 48 und 65 sind alle 

Jahrgange vertreten. A is  D u r c h s c hn i t t s -  

z i f f e r ,  b e r e c hn e t  aus  den A n g a b e n  der 

Ka s se n ,  un t e r  Z u gru nde l egu  n g i h r e r  

M i tgl  i ed erz a b l , ergiebt sich die Zahl von 

593/.t L e b e n s j a h r e n .

Die Frage: „ W e l c h e s  i s t  das d u r c h 

s c h n i t t l i c h e  D i  en s ta l  t er ,  in w e i c h e m  

d i e  P e n s i o n i r u n g  e r f o l g t ? "  haben 40 

Pensionskassen beantwortet und ais niedrigste 

Durchschnittsdienstzeit 10, 12 und 14 Jahre an

gegeben. Doch geschieht dies nur seitens solcher 

Kassen, welche erst seit 12, 15 bez. 20 Jahren 

bestehen und ihren Mitgliedern bereits nach 

kurzer Dienstzeit Pensionen gewahren. Sclieidet 

man die jiingeren Kassen aus, so beginnt die 

P e n s i o n i r u n g  erst nach 18, 19, 20 Dienst- 

jaliren und steigt bis zu 40, ausnahmsweise 46 

Dienstjahren auf. A is  d u r c h s c h n i t t l i c h  es 

D i e n s t a l t e r ,  in dem die Pensionirung beginnt, 

lafst sich dann, wiederum unter Zugrundelegung 

der Arbeiterziflern jeder Kasse, de r Z e i t  r a u m  

von  292/3 D i e n s t j a h r e n  be r echnen .

Die Durchschnittsziffer von 46 Dienstjahren 

wird von einem Werke angegeben, das erst bei 

hohen Dienstjahren eine Rente — dann aber 

auch eine recht betrachtliche — zahlt. Im 

iibrigen treten] auch hier grofse Yerschieden- 

lieiten auf. Zwei benachbarte Werke, die nahezu 

gleich grofs sind, unter annahernd gleichen Be

dingungen arbeiten, dieselben Branchen betreiben, 

dereń Kassen auch fast gleich alt sind, geben 

sowohl fiir das Lebens- sowie das Dienstalter 

ihrer Invaliden, beiderseits nach dreijahrigem 

Durchschnitt berechnet, voneinander ganz ab- 

weichende Ziffern an.

17 K n a p p s c h a f t s k a s s e n .

Hier werden die Gesammtresultate im allge

meinen ais zuverliissiger zu erachten sein, da 

diese Kassen meist ein langeres Alter aufzuweisen 

haben. Fiir das Ł e b e n s a l t e r  der  I n v a 1 i den 

werden von 15 Werken die Altersjahre 51 bis

68 angegeben; ais Durchschnitt liifst sich ein 

Łebensalter von 011/3 Jahren berechnen. — In 

betreff des D i e n s t a l t e r s  werden von 14 

Werken dic niedrigste Ziffer mit 19, die hochste 

mit 42 Dienstjahren mitgetbeilt; ais Durchnitts- 

dienstalter, in dcm die Pensionirung eintritt, sind 

31 ł/.i Dienstjahre durch Rechnung gefunden worden.

Seitens der Unterstiitzungskassen liegen nur 

von 1 Werk Mittheilungen vor. Das Lebens- 

a l t e r  wird zu 57, das D i e n s t a l t e r  zu 20 

Jahren angegeben.

M a s c h i n e n b a u - P e n s i o n s k a s s e n .

Hier sind Mittheilungen nur von 4 Werken 

eingegangen, und leider felilt gerade die wichtige 

grofse Chemnitzer Kasse. In diesen 4 Kassen 

stellte sich

das Ł e b e n s a l t e r  auf 46, 52, 53,63 Altersjahre, 

das Diensta l ter  auf30,16,3,16,28,5 Dienstjahre.

Von den a c h t  M asc h i n  en bau-Un ter- 

s t i i t z ungskassen  bezeichnet die grofse Inva- 

lidenkasse der Maschinenbauarbeiter zu Berlin das 

62ste L e b e n s j a h r  und 23ste D i e n s t j a h r  

ais diejenigen Altersstufen, in denen durch

schnittlich die Pensionirung eintritt; 2 andere 

Kassen nennen ais Altersjahre das 55ste und 

621/2ste Lebensjahr, ais Dienstalter 22 und 28 

Dienstjahre.

Unter Ausscheidung der jiingeren Kassen hat 

Hr. Dr. Bentzsch versucht, fiir sammtliche Kassen 

des Hiittenbetriebes wie des Maschinenbaues unter 

Berucksichtigung der Arbeiterziffern jeder Kasse 

Durchschnittszahlen zu berechnen, die freilieh 

wiederum nur mit allem Riickhalt zu geben sind.

Darnach wurden sich ergeben:

Łebensa l ter  Diensta l ter  

H utten b etrieb 003/i Jabre 81ł/» Jahre 
Maschinenbau G'2'/2 „ 28J/3 ,.

Selbstverstandlich ist diesen Durchschnitts- 

zalilen gegeniiber nicht ausgeschlossen, dafs schon 

ein 25jahriger Arbeiter Invalide werden, ein an

derer Arbeiter, ehe er erwerbsunfahig wird, bis

60 Dienstjahre aufweisen kann.

Ueber die fur eine Pensionskasse aufseror

dentlich wichtige Frage:

Wie viele Jahre hindurcli bezieht durch

schnittlich bis zu seinem Tode ein ln-

valide die Pension? 

nicht minder:

Wie viele Jahre hindurch bezieht eine 

Wittwe durchschnittlich ihre Rente? 

liegen Mittheilungen nicht vor.

Nachdem sodann noch die Frage des Zu- 

gangs und Abgangs der Invaliden sowie ander-
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weite Untęrstiitzungen der Irmliden und Halb- 

inyaliden besprochen worden sind, kommt 

Hr. Dr. Rentzsch zu folgendem Sclilusse.

Die bunte Mannigfaltigkeit der Beslimmungen 

wie der Durchschnittswerthe Jegt von neuem dar, 

w ie  a u f s e r o r d e n t l i c h  s c h w i e r i g  es f i ir 

dic Ge s e t z g e b u ng  sein w i r d ,  die Inva- 

1 i den v ers ich e ru n g ohne  zu g r o f se  Bc- 

l a s t u ng  der I n d u s t r i e  — und  zwa r  der 

F i r m e n  wie  der  A r b e i t e r  — auf  einheit- 

11cher u n d  docl i  s i c h o r e r  G r u n d l a g e  

a u f z u b a u e n.

Fiir etwa 150 000 Arbeiter der deutschen 

Eisenindustrie und des Mascbinenbaues — ast 

die Halfte der sammtlichen Arbeiter — bestehen 

schon jetzt, ohne dafs eine gesetzliche Ver- 

pflichtung vorliegt, lnvaliden-Pensionskassen: fiir 

die iibrigen Arbeiter wird, sobald dieselben er- 

werbsuofahig werden, in dem grofseren Theil der 

Werke in irgend welcher Weise bald mehr bald 

minder ausreichend Sorge getragen. Die im 

Wege  der  Ge se t z g ebung  beabs i ch  t igte 

Rege l u ng  einer ob l i ga t or i schen  Arbei ter- 

I n v a l i d e n v e r s i c h e r u n g  trifft daher die Eisen

industrie nicht unvorbereitet, noch weniger un- 

erwartet. E i s e n i n d u s t r i e  u n d  M a s c h i n e n 

bau  s i n d  a u c h  b e r e i t ,  die d e s h a l b  er- 

f o r d e r l i c h e n  O p f e r  zu  t r agen .  Die letz

teren mussen aber derart bemessen werden, dafs 

unserer, vorzugsweise auf den Export angewie- 

senen Industrie der W e t t b e w e r b  m i t  den 

a u s l a n d i s c h e n  G o ń c u  r ren t en m o g l i c h  

b l e i b t ,  da diese, ohnehin schon in ihrer Pro

duction anderweit begiinstigt, bis heute weder 

durch die Kranken-, noch durch die Unfallver- 

sieherung ihrer Arbeiter, noch weniger durch 

irgend welche Ausgaben fiir die Invaliden-Ver- 

sorgung die Herstellungskosten ihrer Erzeugnisse 

belastet sehen. Wiirde man in der Bemessung

der Beitrage, welche die Industriellen tragen 

sollen, zu weit gehen, dann liegt die Gefahr nahe, 

dafs u n s e r  E xp o r t  a u f h o r t  u n d  den A r 

be i t e rn  z w a r  fiir i h r e  a l t e n  Tage  aus- 

k o m m l i c h e  R e n t e n  ver sprochen  werden,  

da f s  abe r  f i i r d i e s e l b e n  A r be i t e r  i n d e n  

j i i ngeren J a h r e n  vo l l er  Le i s t u ngs f i t h i g-  

kei t  die 1 o l in en de B e s c h a f t i g u n g  feh l t .

Wird sich schon aus diesem Grunde em- 

pfehlen, die Pensionsrenten der gesetzlich einzu- 

richtenden Pensionskassen miifsig, auf keinen Fali 

von v o r n h e r e i n  zu h och  zu bemessen, so 

liegt hohen Pensionsrenten gegenuber die weitere 

Gefahr vor, da f s  d u r c h  e i ne  w oh 1 w o 11 e n de 

Z u s i c h e r u n g  b e s o n d e r s  gi i nst i ger  Rcn- 

t e n s a t z e  di e  L e i s t u n g s f a h i g k e i t  der 

d eu t s chen  A r be i t e r  i n b e t r e f f  der  durch- 

s c h n i t t l i c h e n  D i e n s t j a h r e  e i nes  A r 

bei ters  ve rm i nde r t  we rden  konnte.  Je 

hoher die Rente bemessen ist. je leichter dieselbe 

erlangt werden kann: desto mehr wird der S i - 

m u l a t i o n  Thiir und ,Thor geóffnet, und es 

ware gegeniiber den Bestimmungen eines besonders 

arbeiterfreundlich verfafsten Invalidenpensionsge- 

setzes sogar zu befiirchten, dafs die Zahl der 

durchschnittliclien Dienstjahre, dic in jeder Branche 

auf einen Arbeiter entfalll, sich sehr bald um 2,

3, 4 und mehrere Jahre mindern konnte, weil 

fiir den Arbeiter die Versuchung nahe liegt, sich 

die zugesicherte Rente auszahlen zu lassen, an

statt sieli den mit dem Alter steigenden Be- 

schwerlichkeiten der Arbeit fernerweit zu unter- 

werfen. Dies ware der harteste Schlag, der 

unsere Industrie in ihrer Concurrenzfiihigkeit mit 

dem Ausland treffen konnte, und deshalb ist der 

W'eg ins Dunkle, fiir den volles Licht zur Zeit 

kaum zu beschaffen sein wird, nur schrittweise 

und mit Yorsicht zu betrelen!

Die Baarbestiiiide unserer Banken.

Vor einigen Monaten brachte der »Moniteur 

des interets materiels« zu Briissel einen mit grofser 

Sachkenntnifs und interessant gescliriebenen Ar

tikel, in dem auf die machtigen Anhśłufungen von 

Edelmetall in den Yereinigten Staaten von Nord- 

Amerika hingewiesen wurde, welche infolge des

gewaltigen Uebcrschusses der Einnahmen dieses 

reichen Landes iiber seine Ausgaben sich daselbst 

anhaufen. Zur Zeit des Berichtes — im Mai 

d. J. — beliefen sich die Bestande an Gold und 

Silber in Mark umgerechnet rund in

dem Schatzamte der Yereinigten Staaten 

der Bank von łrankreich 

der Bank von England 

der Deutschen Reichsbank

Gold

1101 340 000 

953 030 000 

478 057 000 

408 100 000

Silber

,A

971 260 000 

929 680 000

361 900 000

Summa

J (

2072 600 000 

1882 710 000 

478 057 000 

770 000 000
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Die enorme Hohe der Baarbestiinde des ame- j 

rikanischen Schatzes hal sich ganz rapide ent- ' 

wickelt. 1881 betrug der Gesammlbaarvorrath 

nur 942 800 000 J l ,  derselbe hal sich also in 

6 Jahren mehr wie verdoppelt und betragt zur 

Zeit mehr, ais die vorhandenen deulschen Gold- 

pragungen. Der Umlauf von Papier ist in 

der gleichen Zeit von 2909 460 000 J i auf 

3401 260 000 <Jt, also nur um nahezu 12 

gesliegen, und wahrend sich dabei das eigent- 

liche Creditgeld — Noten und Papiergeld — um 270 

Millionen Mark verminderte, slieg der Betrng der 

Gold- und Silbercertificate — d. h. der Scheine 

iiber b a a r  d e p o n i r t e s  G o l d  ode r  S i l b e r  

— von 26 Millionen Gold und 144 Millionen 

Silber in 1881 auf 377 Millionen Gold und 551 

Millionen Silber in 1887.

Mit andern Worten: von den 2540 Millionen 

Mark, die 1881 an ungedecktem Papier noch in 

Umlauf waren, sind heute 758 Millionen durch 

Gertilicate ersetzt, welche durch Gold oder Silber 

v o l l g e d e c k t  s i nd.  Da man ferner demnachst 

von den Noten der Privatbanken weitere 400 Mili. 

Mark zuriickziehen will, diirfte sich die finanziclle 

Situation der Amerikanischen Union zu einer 

nicht nur unangreifbaren, sondern geradezu un- 

widerstehlichen gestalten. Mit ungeheurer Ge- 

walt zieht dieselbe schon jetzt fortwahrend Gold 

und Silber an. In den 16 Monaten nach dem 

1. Januar 1886 allein 88 Millionen Gold und 

182 Millionen Silber und der Berichterstatter des 

»Moniteur« erwahnt ein Geriicht, dafs ein Con- 

sortium amerikanischcr Kapitalisten das gesammto 

deutsche Silber kaufen wolle.

Wenn der »Moniteur des interets materiels«, 

auf diese Sachlage gesliitzt, meint, aus alledem 

folgę auch, „dafs der Bimetallismus seit kurzem 

aufgehort habe, fur die Yerein. Staaten ein Prin

cip zu sein, sondern Wirklichkcit geworden sei,“ 

so hat er Recht, wenn er die Bezeichnung 

Bimetallismus ais das „ System zweier Wahrungs- 

metalle“ interpretirt, er hat aber Unrecht, wenn 

Bimetallismus in dem Sinne verstanden wird, 

wie es die Biinetallisten slriclester Observanz 

und ihre Gegner, die Goldwahrungsmanner, ver- 

standen und gedeulet wissen wollen, dafs es 

namlich die freie Pragę beider Metalle und das 

Recht des Schulduers einschliefst, seine Schulden 

nach s e i n e r  Wahl entweder in dem einen oder 

in dem andern oder in beiden Metallmiinzen zu 

zahlen. In Amerika bestehen allerdings beide 

Wahrungen zu Recht, aber nicht mit dem Recht 

der absoluten Stellvertretung. Was in Gold con- 

trahirt ist, kann nicht o h n e  E i n w i l l i g u n g  

des G la u b ige rs in Silber bezahlt werden. Diese 

Einwilligung wird naturgemafs leicht erhaltlich 

sein, wenn entweder der Silberbarren wieder pari 

zu der Silbermiinze steht, oder wenn der Staat 

das von ih m  g e m i i n z t e  S i l b e r  bei seinen 

Kassen pariannimmt und  d a d u r c h  i h r e Pa r i -

j  tat  g a r an  t i r t. Diese Garantie ist jedenfalls 

! sehr viel leichter zu tragen, ais die fiir ungedeckles 

Papiergeld und metallisch nicht gedeckte Noten. 

Wenn wir deshalb die Amerikaner mit so colossa- 

lem Hochdruck ihr C r e d i t g e l d  durch vol l- 

gedeck t e  Gold- oder Silbercertificate ersetzen 

sehen, die den Vorzug des bequemen Papiergeldes

— man giebt seit dem 1. October 1886 auch 

Silbercertificate von 1 und 2 Dollars aus und 

im Mai 1887 war im ganzen fiir 550 Mili. Mark 

im Umlauf! — mit der Sicherheit des Metallgeldes 

vereinigen, so ist das in der That eine finanzielle 

Mafsregel, welche im hochsten Mafse die Auf

merksamkeit der commerciellen Kreise Europas 

in Ansprucli nimmt. Mit der eigentlichen „Wah- 

rungsfrage“ , die so viel Streit und Mifsverstand 

hervoi'gerufen hat, hangt sie nur indirect und 

nicht hauptsachlich zusammen. Ihre Hauptbedeu- 

tung scheint uns vielmehr darin zu bestehen, dafs 

sic zeigt, wie die Amerikaner ihre papierenen 

Credi tnoten durch vollgedeckte Gertificate d. i. 

W e r t h  noten in einem Umfang zu ersetzen be- 

slrebt sind, der bisher ohne Beispiel in der 

Einanzgeschiclile isl. Die dazu nothigen Anliiiu- 

fungen von Edelmetall setzen die Metallscbatze 

der allen Welt mit einer Hefligkeit in Contribution, 

die mit Naturnolhwendigkeit irgend welche Gegen- 

wehr hervorrufen mufs.

In Frankreieh, welches bisher das an Melall- 

umlauf reichste Land der Welt wTar, hat die Bank 

sich schon verscliiedenfach geweigert, Gold zum  

E x p o r t  herzugeben. Deutschlands Reichsbank 

k an n  ebenfalls Gold weigern, England aber mufs 

seine Noten in Gold einlosen, und deshalb hat es 

gerade dic schwierigste Stelle in diesem Kairipf 

gegen die Bediirfnisse und Geliiste des Riesen- 

sauglings, den es an seiner Mutterbrust grofsge- 

zogen hat und noch nicht abgewóhnen kann. 

Der Emplindung dieser fiir den allen Continent 

und besonders England nicht unbedenklichen Lage 

gab am 27. September d. J. der Yorsitzende des 

Englischen Handelstags — wenn wir die Ilerbst- 

versammlung der ^Associated chambers of com- 

merce of the united kingdom* so iiberselzen diirfen

— einen sehr ernsten Ausdruck, indem er mit 

Beziehung auf diese amerikanischen Geldverhalt- 

nisse sagte:

„Es ist ein Gegenstand von grofster Wicli- 

„tigkeit, nicht nur soweit es sieli um das 

, W e r t h v e r h a l t n i f s  v o m  Go l d  z u m  Sil- 

„ber handelt, sondern nicht minder beziiglich 

„der Frage: W e r t h g e l d  ode r  C r e d i t g e l d ?  

„We n n  es eine W o l k e  g i e b t ,  die 

„ u n se r n  H a n d e l  in j e t z i g e r  Ze i t  be- 

„d r oh t ,  so i st  es d i ese  e i ne ,  d i e  i m  

„ Wes t en  au f s t e i g t .  Der eigenthiimliche 

„Stand der Umlaufsverhaltnisse in den Verei- 

„nigten Staaten ist auf Grundlagen aufgebaut, 

„welche dieselben empfindlich machen gegen 

„jeden Abflufs von Metali aus dem Yerkehrs-
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„Gebiet des Schatzamtes. Dieser Umstand unii 

,die bemerkenswerthe Thatsache, dafs ,  je 

„rei  cher  die Na t i o n ,  desto u n ż u r e i -  

„c hen  der i h r  der  ( vorhandene)  U m l a u f  

„wi rd ,  u md t i s l e r n  zu r  Z e i t  d i e  Han- 

„dels v e r 11 li 1 tn is se E u r o  pas. Weil dic 

„Geld- und Zollverhąltnisse der Yereinigten 

„Staaten einen so eigenthumlichen Chai-akter 

„angenommen haben, leben wir in England 

„ebenso wie unsere Nachbarn in Frankreich, 

„Deutschland und anderen europaischen Landern 

„unter  dem D r u c k  der  M o g l i c h k c i t  

„einer Ge l dk r i s i s .  (monetary panie)! Da- 

Status der Reichsban

„raus geht hervor, wie machtig eine Entschei- 

„dung der Gesetzgebung bez. der Wahrungs- 

„ frage entweder zum Guten oder zum Uebeln 

„wirken inufs. Dabei giebt es nur einen Trost 

„und das ist der, dafs unser Handel sich 

„immer mehr auf Baarzalilung stellt/ u. s. w.

Angesichts dieser ernsthaften wirthschaftlichen 

Befiirchtungen ist wohl die nachstehende Ueber

sicht iiber den Baarschalz der verschiedenen 

Nationalbanken von einigem Interesse, um so mehr, 

ais sie nicht blofs zu wirthschaftlichen, sondern 

auch zu politischen Reflexionen ernstester Art 

Yeranlassung giebt.

<en in Millionen Mark.

Deutschland

Gold und Silber 
imgetrennt

Oesterreich

a) Gold
b) Silber

Italien

a) Gold
b) Silber

England

Gold

Frankreich

a) Gold 
h) Silber

Rufsland

Gold und Silber 
ungetrennt

[ Kubel u 2 Mark

Amerika

a) Gold
b) Silber

Aus* dem Moniteur 
ilos intćrSt* v.3|7 81

1881 30/6. 582 a) 111
b) 232

a) 60
b) 52

544 a) 519
b) 994

—

31/12 514 a) 138 
1.) 244

a) 57
b) 51

406 a) 525
b) 930

a) 690
b) 394

1882 30/6. 570 a) 130
b) 220

a) 61
b) 51

487 a) 780
b) 928

178 —

31/12. 559 a) 158
b) 230

a) 61
b) 65

407 a) 772
b) 873

182 a) 686
b) 500

1883 30/6. 616 a) 136 
10 240

a) 125
b) 83

449 a) 804
b) 840

156 —

31/12. 559 a) 156 
1)) 244

a) 176
b) 80

421 a) 761
b) 797

108 a) 876
b) 594

18S4 30/6. 613 a) 128 
i>) 250

a) 208
b) 76

500 a) 838
b) 814

162 —

31/12. 518 a) 158
b) 254

a) 241
b) 52

414 a) 808
b) 822

236 a) 940
b) 720

1885 30/6. 597 a) 138
b) 252

a) 231 
1.) 41

550 a) 920
b) 867

220 —

31/12. 618 . a) 138
b) 260

a) 224
b) 44

402 a) 926
b) 868

176 a) 1013
b) 789

1886 30/6. 705 a) 128
b) 270

a) 240
b) 52

426 a) 1102
b) 901

264 — '

31/12. 670 a) 134
b) 278

386 a) 992
b) 916

262 a) 1072
b) 876

1887 30/6. 803 a) 133
b) 283

466 a) 965
b) 946

266 1. Mai: a) 1101 
J>) 971

15/10. 735 a) 132
b) 292

400 a) 920
b) 953

102

Boi der Tteduction ist der Osterreichische Metallgulden zu 2 J l, der Frank zu 80 gj, das Pfund 
Sterling zu 20 .M , der Rubel zu 2 J l  und der Doliar zu 4 J l  gerechnet. Die Zahlen sind theils dem 
>Staatsanzeiger«, theils den Soetbeerschcn »Mittheilungen«, und die auf Amerika bezuglichen dem »Moniteur 
des interets materiels* entlehnt; die Russischen Angaben entstammen dem »Staatsan7.eigęr«, da die Soetbeerschcn 
Angaben, nach denen der Bestand seit 1881 bis 1886 ununterbrochen 170 Millionen Rubel Gold und 1 Million 
Hubel Silber betragen haben sollen, mit den amtlichen Angaben des wochentlichen Status ebenso wie mit der 
Walirscheiniichkeit unvercinbar sind.

Die Yereinigten Staaten haben also 200 Mili. 

mehr ais Frankreich, dieses aber hat — halb 

Silber, halb Gold — beinahe so viel wie die 

iibrigen europaischen Grofsmachte zusammen und 

ein russisch-franzosisches Btindnifs wurde im 

Moment der Kriegserklarung iiber mehr Baargeld 

verfi'igen konnen ais Deutschland, Oesterreich, Italien 

und England zusanimengenomnien, nSmlich iiber 

etwa 2 Milliarden Mark gegen etwa 1800 Mili. Mark.

1870 gezeigt.

Was das im Kriegsfalle bedeutet, hat sich 

Auch damals war Frankreich uns 

weit voraus und in dieser Beziehung wirklich 

„archiprel“. 1250 Millionen Fr., fiir die damalige 

Zeit eine unerhdrte Summę, lagen, halb in 

Silber, lialb in Gold, in den Kellern der banąue 

de France, dem Anscheine nach zur Deckung 

von 1400 Millionen Francs Banknoten. Sofort nach 

der Kriegserklarung wurde die Umtauschptlicht

X1.T
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der Bank suspehdirt, die Noten erhielten Zwangs- 

cours, und die 1250 Mi l i .  Fr. M e t a l i  waren 

f r e i  z u r  V e r f i i g u n g  der  R eg i e r un g .  

Mittels derselben wurden zunachst dio 500 Mili.

3 % iger Staats-Kriegsanleihe zu 60 $ ,  also auf 5 

reducirt pari, (iberzeichnet und realisirt, im Laufe 

des Krieges weitere 1500 Millionen Anleihe ge- 

macht, wahrend Preufsen, dessen Kriegssehatz 

nur 120 Millionen Mark betrug, einen Theil seiner 

860 Millionen Mark 5 fó iger Kriegsanleihe zu 88 <fo 

begeben mufste und noch nach Sedan nur 94 % 

dafiir erhalten konnte, da dic Preufsische Bank 

damals nur etwa 2C0 Millionen Mark in Baar besafs. 

Und so grofs war der Patriotismus der Franzosen

und besonders der franzosischen Banken, dafs 

im ganzen Yerlauf des ungluclclichen Krieges die 

ungedeckten und nicht umtauschbarcn Noten der 

Franzosischen Bank niemals erheblich unter pari 

standen.

Deutschland hat heute auch nur 120 Mili. 

Kriegssehatz und der Bankscliatz ist zwar drei- 

mal so grofs wie 1870, betragt aber zuzuglich 

des Kriegsschat/es immer kaum die Halfte dessen, 

was Frankreich zur Verfugung slcht. W ir miissen 

also finanziell noch besser riisten, um vollig kriegs- 

bereit und dcm Cegner auch am »langen Atheni« 

gewachsen zu sein. Bi.

i

Repertorium yon Patenten und Patcnt-Angelegenliciten.

Zusatz zu Nr. 34 416 vom 5. Mai 1885.

Dr. S.Scheibler in Berlin.

Vom 10. Februar 1887.

Yerfahren sur Gewinnung phosphprsSurereicher 
Etsensch lacken.

Uin die bei Ausiibung des sogenannten Fractions- 
betriehes, D. R.-P. 34 416, in der ersten Blaseperiode 
im basischen Converter erhaltene phosphorsaure- 
reichere Schlacke von der wahrend der zweiten Blase- 
periode erzeugten eisenreiclien Schlacke getrennt zu 
erhalten, soli nur die erste Periode des Processes in 
der basisch ausgekleideten Birnc durcbgefuhrt werden, 
wahrend die zweite Periode, die Entfernung des Restes 
des 1’hosphors unter Zufflgung des zweiten Kalk- 
quantums in einem Flammofen mit basischem oder 
neutralem Herd zur Ausfuhrupg kommt. Man giefst 
also nach der ersten Blaseperiode, welche, wie im 
Patent Nr. 34 416 ausgefiihrt, zweckinafsig bis zur j 
Halfte oder etwas melir ais zur Halfte der zur hin-

reichenden Entphosphorung nOthigen Blasezeit dauert, 
die sammtliche gebildele phosphorsaurereichc Schlacke 
und ebenso das ganze Metallbad aus der Birnc aus; 
das flussigc Metali wird unter Trennung von der 
Schlacke dann mit moglichst geringem ZeitverlusŁ auf 
den Herd eines mit basischer oder neutraler Solde 
versehenen Flammofens gebracht, und in diesem wird 
alsdann unter Zuffigung der zweiten Portion an Kalk- 
zuschlag der Stahl bezw. das Flufseisen fertig gemacht.

Ais Vortheile dieses Verfahrens werden bezeichnet, ’ 
dafs man die sammtliche gebildele phosphorreiche 
Schlacke fur ilie Landwirthschaft gewinnt, wahreml 
man nur einen Theil derselben erhalt, wenn der ganze 
Procefs in einer Birne durcbgefuhrt wird, und ferner 
die eisenreiche Schlacke fur die \Viederverwendung 
im Hochofen brauchbarer gemacht wird. Aufserdem 
soli die Haltbarkeit solcher Boden und derWandungen 
der Birne eine langere sein, da gerade in der letzten 
Nachblasezeit die basische Ausfutterung der Birne am 
meisten angegriflen wird. und diese ja in Wegfall 
kommt.

Nr. 40 218 vom 11. Januar 1887.

Gol t f r ied Pietzka in Witkowitz, Mfibrcn. 

Drehbarer Doppelflammofen.

Die zwei hintereinander angeordneten Hordę KK\ 
von identischer Form sind zwischen Feuerurig und 
Fuclis um einen verticalen, durch die Langenmitte 
der vereinigten Herde gehenden Plungerkolbcn II, \

welcher in einem Cylinder mit unler Druck zu 
selzender Wasserfiillung beweglich ist, derartig dreh- 
bar, dafs man abwecliselnd den einen und den 
andern Herd der Feuerung F  nahern kann, um die 
Frisch- oder Martin - Stahl - Bereilung zu beenden, 
wahrend der andere Theil frisch beschickt wird. 
Die Stofsllachen A Ai und BB i sind von conischer 
Form, damit sie beim Senken des Plungerkolbens

7/festschliefsen. Die 
Kflhlung der Herd- 
sohle erfolgt durch 
in derselben ange- 
hrachte Maander- 
kanale L, welche nut 
zwei einander gegen- 
Gberśtehenden Luft- 
Ein- und AusśtrS- 
mungsstulzen G und 
G\ versehen sind, 
von welchem immer, 
je nach der Stellung 
der beiden Herde, 
der eine oder der 
andere sich mit der 
die Feuerungspeisen- 
der Windleitung in 
Yerbindung setzt.



Technischer Y erlag  von J. F. B e r g m a n n  in W i e s b a d e n .

Technologisches Wór ter bu eh.
Deutsch - Englisch - Franzósisch.

G ew erbe, C M I -  und M ilita r -B a u k u n s t, A rtille rie, M ascliinenbau, E isen bah n w esen, S tra s s e n -,  
B r iic k e n - und W a sserb a u , S ch iffb a u  und Sch ifffa h rt, B e r g -  und H iittenw esen, M ath em atik, 

P h y sik , E le k tro te c h n ik , Chem ie, M ineralogie u. a. m. um fassend.
Bcarbeitet von

E. Althans, L . Bach, C. Biedermann, C. D iii, Th. Freund, F . C. Glaser, J. Hartmann, E. Heusinger 
von W aldegg, E . Hoyer, H. K ayser, E . Kayser, H. K eller, A .  Liidicke, F. Matthiesen, O. Mothcs, 
G. A . von Oppcrmann, E . Rohrig, W . Saegert, F. Sandberger, E . Schiller, B. Schonfelder, A . Schiick, 

G. P li Thaulow, W . Unverzagt, H. W edding und E . W eiss.

Herausgegebcn von

Dr.  E r n s t  R S h r i g
in  Hannoyer.

M it einem Vorwort von

weil. K a r l  K a r m a r s c h .

D ritte  verbesserte und bedeutend vermehrte Auflage.

I. Band: I I .  B and : III- Band:

Deutsch-Englisch-Franzosisch. Englisch-Dcutsch-FranzosUch. Franzosisch-Deutsch-Englisch
J(j. 10.— . Yiorto Auflage.') M>. 10.— . JL 12.— .

M ehr ais jem als ist in unserer Zeit au f allen Gebieten der Technik und  

der Industrie  das Streben lebendig, unsere einheimische technische Production 

concurrenzfahiger zu gestalten gegeniiber derjenigen des Auslandes. D en  

Fortschritten desselben in  der beziiglichen auslandischen L iteratur in  stetigem 

S tud ium  zu folgen, ist daher zur N othw endigke it geworden.

D abe i w ird  dem  T e c h n ik e r  und  K a u fm a n n  ein solches, au f den besten 

Q uellen und  genauester Sachkenntniss der Bearbeiter beruhendes W orterbuch 

n icht allein zum  sicheren Verstandniss der auslandischen Fachliteratur dienen, 

sondern es w ird ihm  bei allen wissenschaftlichen und geschaftlichcn Beziehungen 

zum  A us lande  das nothwendigste H ilfsm itte l sein; ohne eine solche H ilfe  werden, 

bei der m ann igfachen B edeutung  vieler W o r te r , je  nach ihrer Beziehung zu 

den verschiedenen Branchen der T echn ik , Irrthum er und  Verwechselungen 

unverm eidlich sein.

D as W órte rbuch  ha t sich in m ehr ais zw anzig jahrigem  Bestehen in d r e i  

starken A ufiagen  bew ahrt und  ha t den grossen V orzug , dass jeder A rtike l 

aus der B e a r b e i t u n g  v o n  h e r v o r  r a g  e n d e n  F a c h t e c h n i k e r n ,  d i e  

n u r  i h r  s p e c i e l l e s  G e b i e t  s e l b s t a n d i g  b e a r b e i t e t  h a b e n ,  hervor- 

gegangen ist. N u r a u f diese W e ise  ist eine vo llig  a u f dem Standpunkte  unseres 

heutigen K ónnens und  W issens stehende griind liche E rneuerung und E rganzung , 

in mOglichst umfassender Re ichha ltigke it und  Zuverlassigkeit au f allen Gebieten, 

erreichbar geworden.

‘ ) Dieser Band tragt allein die Bezeichming ais vierte A uflag t, weil derselbe schon in  erster AoBage vergriffen w ir , tl«  

der I I .  und I II . Band erst erschicnen nnd daher fast gleichzeitig m it der ersten Auflage des II . nnd I I I .  Bandes bereits die zw tite 

Auflage des I . Bandes erschetnen musste.



S t im m e n  a u s  d e r P re s s e .

Bei dem reissenden Forlschritte aller Zweige der Technik enlstehen in kurzer Zeit stets neue 
L iiclten , und so begriissen wir diese neue Aufiage freudig, in welcher eine neue Gelegenheit zur 
Befriedigung der neuesten Bediirfnisse nicht allein geboten, sondern auch in ausgedelintem Masse aus- 
genutzt wurde. Etwa n e u n t a u s e n d  n e u  e i n g e s c h a l t e t c  S t i c h w o r t e  zeigt die Vorrede der 
neuen Aufiage an, welche sich auf alle Gebiete, yornehmlich aber auf die im starksten Aufschwunge 
befindliclien des Seewesens und der Elektrotechnik vertheilen. —  D ie Namen der Mitarbeiter, unter 
deiien neben vielen der altbekannten auch eine Reihe neuer von hervorragendem R u fę  sich finden, 
verbiirgen auch fiir die neue Auflage die sorgfaltigste Bearbeitung, und sei denn das verdienstvolle 
W erk den Fachgenossen a u f  d a s  a n g e l e g e n 1 1 i c h s  t e  e m p f o h l e n .  Organ f .  Eisenbahnwesen.

Die neue Auflage dieses riihmlichst bekannten W erkes hat wiederum eine sorgfaltige Ver- 
besserung und Erweiterung erfahren. Jedenfalls enthalt der Band von fast 900 Seiten einen sehr reiclien 
Schatz technischer W órter, und mit Riicksicht auf den sehr deutliclien Druck ist d e r  P r e i s  v o n  
10 Jt. a i s  a u s s e r o r d e n t l i c h  m a s s i g  zu bezeichnen.

Zeitschrift des Hannćhiersch. Architekten- u. Ingenieur- Vereins.

Das W erk  hat sich selbst so weite Verbreitung yerschafft, dass es kaum einer weiteren Em- 
pfelilung bedarf, sondern nur die Pflicht vorliegt, im Interesse unseres Leserkreises auf das Erscheinen 
der neuen Auflage aufmerksam zu machen.

Zeitschrift f i i r  das Berg- und Hiittenwesen im Preuss. Staate.

Den cliemischen Theil hat auch diesesmal Prof. E . H o y e r  ubernommen, das Eisenhiittenwesen 
Geh. Bergrath H. W e d d i n g ,  das iibrige Hiittenwesen E . S c h i l l e r  und E.  R ó h r i g .  —  Hiernach 
erscheint jede weitere Empfehlung dieses vortreffliclien W erkes iiberfliissig.

Zeitschrift f iir  chemische Industrie.

E i n e  N e u b e a r b e i  t u n g ,  w e l c h e  a l l e n  W a n d l u n g e n  u n d  F o r t s c h r i  tt  en der  
t e c h n o l o g i s c h e n  W i s s e n s c h a f t e n  R e c h n u n g  t r a g t  u n d  a u f  d e r  H o l i e  d e r  Z e i t  s t e h t .

Chem iker-Zeitung.

Fiir alle im Dienste der Industrie stebenden und das ^Yerstandniss der englischen und fran- 
zbsischen teclinischenLiteratur wunschenden Personen, f i i r M a s c h i n e n t e c h n i k e r , T e c h n o l o g e n ,  
C h e m i k e r ,  A r c h i t e k t e n  u n d  B a u - I  n g e n  i e u r e , E i s e n b a h n b e a m  t e ,  B e r g l e u t e ,  M ili-  
t a i r s ,  O f f i z i e r e  d e r  K r i c g s -  u n d  H a n d e l s m a r i n e ,  M ar i n e - I n g e n  i e u r  e,  R h e d e r  und 
alle an der S c h i f f f a h r t  B e l h e i l i g t e n  ist das Technologische W órterbuch ais u n e n t b e h r l i c l i e r  
u n d  t r e u e r  R a t h g e b e r  warm zu empfehlen. Glaser's Annalen fu r  Gewerbe und Bauwesen.

in  der vorliegenden A usgabe ist auch die neue deutsche Rechtschreibung eingefiihrt, wahrend 
zugleich bei Ausdrucken der SchifFsbautechnik und der N autik die officielle Benennung und Sclireib- 
weise, wie in der Reichs-M arine yorgeschrieben, durchgefiihrt ist. —  —  —  So konnen w ir denn 
auch die vierte Auflage a l l e n  i n  F r a g e  k o m m e n d e n  K r e i s e n  w a r m  e m p f e h l e n .

Hamb. Bórsenhalle.

Von diesem trefflichen W erke liegt nunmehr der dritte Band vor. D ie Yorziige des Buches: 
Vollstandigkeit, G enauigkeit, U ebersichtlichkeit und K u rze , kommen auch in diesem Bandę, wie 
langerer Gebrauch uns bewiesen, zur Geltung; die D eutlichkeit desD ruckes wie uberhaupt die zweck- 
entsprechendc gediegene typographische Ausstattung —  Eigenschaften, welche bei einem Buche solcher 
A rt nicht nebensachlicher Natur sind —  lassen gewiss in keiner Beziehung einen W unsch rege werden. 
Die Verlagsbuchhandlung hat mit diesem Theile des W erkes das kostspielige und muhsame Unter- 
nehmen zum Abschlusse gebracht; hoffentlich bleibt ihr auch die Anerkennung des Publikum s nicht 
yersagt und findet das W órterbuch jene Verbreitung, auf welche es seiner Vorzuge und seiner all- 
gemeinen Bedeutung w egen Ansprueh erheben darf. Neue Freie Presse.

W ir finden in dem Verzeichniss der M itarbeiter 18 Namen aufgefiihrt, welche sich theils ais 
Professoren auf Uniyersitaten und auf technischen H ochschulen, theils ais ausfuhrende Ingenieure, 
theils ais hohere Offiziere einen weithin geachteten Namen erworben haben. Trotz der grossen Zah] 
der M itarbeiter erscheint das 55 Druckbogen starkę W erk  doch wie aus einem Guss hergestellt 
W ir  glauben. dass es sich nicht allein z u m  S t u d i u m  i n  t e c h n i s c h e n ,  K r i e g s -  u n d  H a n d e ls .  
S c h u l e n  empfehlen w ird, sondern auch ais e i  n U  n i v e  r s  a ln  a c h  s c h  la g  e b u c l i  a u f  a l l e n  
k o m m e r z i e l l e n  u n d  i n d u s t r i e l l e n  B u r e a u s  eignet, und dass es ais ein treuer Begleiter 
unserer unter Nordamerikanern, Englandern und Franzosen verkehrenden, im Dienste der Induslrie 
und des Handels stehenden Landsleute zu dienen berufen ist. Schwdbischer Aferkur.



Technischer Y erlag  von J. P. B e r g m a n a  in W i e s b a d e n .

Die Siorungen des Eisenbahnbetriebs durch Schnee und E is  und dereń Beseitigung.
Bearbeitet von E . B u r k h a r d t ,  B a u m e i s t e r  b e i  d e r  G e n e r a l d i  re ct i o n  d e r  W i i r t .  
t e m b e r g .  S t a a t s e i s e n b a h n e n .  M it 32 Abbildungen. Jl. 1.—

Erinnerungen an die Eisenbahnen der Vereinigten Staaten von Nord-Am erika. yon
J .  Brosius, kgl. preussischer Maschinen-Inspektor. Z w e it e  vermehrte Auflage. Jl. 4.— . 

Brosius und Koch’s Schule fiir den Eisenbahn-Betrieb. Handbucli fiirEisenbahnbeamte, Eisen -
bahn-Industrielle und Studirende technischer Lehranstalten. Jl. 14 .— .

Brosius und Koch’s Schule des Lokomotivfiihrers. Handbuch fiir Eisenbahn - Beamte und 
Studirende technischer Lehranstalten. F iin f  te  sehr vcrbesserte Auflage. Jk  10.— .

Vergleichende Studien iiber Eisenbahn -Signalw esen unter besonderer Beriicksichtigung der 
deutschen, englischen, franzosischen und belgischen Signaleinriclitungen. Y on  G. Kecker, 

kaiserl. Baurath und Eisenbahn-Betriebsinspektor zu Metz. J l  2,— .

Heusinger-Waldegg’s Kalender fiir Eisenbahn-Techniker pro 1888. x v .  Ja lirg . Jl. 4.— . 

Lehrbuch des Eisenbahn-Nlaschinen- und Werkstattendienstes und des technischen Betriebes.
Von l t .  K o c h , vorm. C h e f  f i ir  d e n  E i s e n b a h n - B e t r i e b  i m k ó n i g l .  S e r b i s c h e n B a u t e n -  
m i n i s t e r i u m  zu B e l g r a d .  M it zahlreichen Holzschnitten. Jl. 16.— .

Zeitschrift fiir Lokal- und Strassenbahnwesen. Herausgegeben von w .  Hostmann, grossh.
saclis. Baurath in H annover, Jos. Fisclier-Dick, Ober-Ingenieur in B erlin , Fr. Giesecke, 

Maschinenmeister in Hamburg. J a h r l i c h  d r e i  H e f t e  i  Jl. 4.— .

Susem ihFs Eisenbahn-Bauwesen fiir Bahnmeister und Bauaufseher. A nleitung fur den
praktischen Dienst. Y iorte umgearbeitete und vermehrte Auflage. Nach des Verfassers Tode 
herausgegeben von G. Barkhausen, Professor an der technischen Hochschule zu Hannover. Jl. 4.20.

Anleitung fiir den Stations- und Expeditions- Dienst zur Veranschlagung der erforderlichen 
Arbeitskrafte und Materialien. Von W . Fcntcn, Eisenbahn-Betriebsinspektor beim K g l. Eisen- 
bahn-Iietriebsamte K o ln  (linksrh.). M it Abbildungen. Jt. 2.— .

Schneewehen und Schneeschutzanlagen. E in Beitrag zur theoretischen Entwickelung und prak
tischen Losung der Schneeschutzfrage. Von E. Schubert, Betriebsinspektor, Vorsteher der 
Bauinspection Sorau. Mit 51 Figuren im Text und 7 grosseren lithogr. Tafeln. Jl. 3.60.

Brennende Fragen zum Bau und Betrieb der W asserstrassen. Nach Ergebnissen des ersten
internationalen Binnenschifffahrts-Kongresses zu Briissel. Von B. Stahl, Regierungsbaumeister 
zu Frankfurt a. M. M it V o rw o rtvo n L . F r a n z illS , Oberbaudirektor inBrem en. M it 19 Tafeln. J t  8.— .

Die Kanalisierung der Maas. Von O b e r i n g e n i e u r  M. M artia l Hans. M it Unterstiitzung des 
Ministeriums der óflentlichen A rbeiten deutsch herausgegeben von E . Diisillg, Abtheilungs-Bau- 
meister. Mit Vorwort von O. Baensch, Geh. Oberbaurath. M it 6 Tafeln. Jl. 7 .— .

Kalender fiir Strassen-, W asserbau- und Kuliur-lngenieure. Herausgegeben unter M itwirkung
zahlreicher Fachgenossen von Baurath A .  R h e in h a r d  in S t u t t g a r t .  P r o  1888. Ji. 4-— ■

Die Rutschungen und Beschadigungen der Boschungen der Erdbauten bei Eisenbahnen

und Strassen. Sicherung und Reparalur derselben. Von A . v o n  K a v e n , Geh. R ath und
Prof. a. d. techn. Hochschule zu Aachen. Mit 21 Tafeln. Jk 12.— .

Experimentalphysik. Von Prof. Dr. G e o r g  K r e b s  in Frankfurt a. Main. Mit iiber 400 H olz
schnitten und mehreren Tafeln. Zweite umgearbeitete Auflage. Gebunden Jl. 5.— .

Die Verbesserung unserer Wohnungen nach den Grundsatzen der Gesundheitslehre.
Von Architekt J .  S c h m iilc k e . Mit Illustrationen. J l  2.— .

Das A - B - C  des Gas-Consumenten. Von C. Mncliall, Ingenieur der Gas- und W asserwerke 

der Stadt Wiesbaden. Dritte Auflage. 80



Illustrirtes Wórterbuch
der

Eisenbahn- Mater i a l i en
fiir '

Oberbau. Werks ta t ten ,  Betr ieb  und Te legraph ie ,

V orkom m en, G ew innung , E igenschaften, Feh ler und Falschungen. 

Priifung  und A bnahm e , Lagerung , Verw endung, Gew ichte, Preise.

Han d  b u c h

fiir E iseńbahnbeamte, Studirende technischer Lehranstalten und 

Lieferanten von Eisenbahnbedarf.

U n t e r  M i t w i r k u n g  v o n  F a c h g e n o s s e n  b e a r b e i t e t
v o n

J .  B r o s i u s ,
M a s c h i n e n  - I n  s p c c t o r  b e i  d e r  K g l .  E i s e n b a h n d i r e c t i o n  B r e s l a u .

Preis: M. 7.— . Gebunden M. 8.— .
Die jahrlichen Ausgaben der Eisenbahnen Deutschlands fiir Materialien 

betragen zur Zeit etwa hundert und funfzig Millionen Mark. Eine solche 

Summę diirfte daher die Wichtigkeit der Materialienkunde und den prak tischen  

W e r th  der vorliegenden Arbeit unschwer erkennen lassen.

Es sind nicht bloss die R ohw aaren  und H a lb fabrika te , sondern auch 

die sehr zahlreichen, zum unm itte lbaren  G ebrauche  fertigen Ersatz- 

stiicke beriicksichtigt, ausserdem die Stoffe, welche m itte lbar den Eisen- 

bahnzw ecken , namlich zu U n tersuchungen , dienen.

Es wird die H erstellungsw eise  eingehend besprochen, und es werden ferner 

die Kennzeiche?i g u ten  u n d  schlechten M a teria ls , V erw endungsw eise, P reisan-  
gaben etc. nebst A n le itu n g  zu r P r iifu n g  und Abnahme  ausfuhrlich dargestellt.

Bei der Bearbeitung wurde der Herausgeber, ais M asch inen techn iker. 

von Hiitten- und W a lzw erktechn ikern , Chem ikern u. s. w. unterstiitzt,

u. A. von einem sehr hervorragenden Faclimann, welcher seit einer Reihe von 

Jahren die chemischen Untersuchungen ftir eine Anzahl von Eisenbahnen ausfiihrt.

Wesentliche Dienste leisteten auch die Lieferungsbedingungen einer grossen 

Anzahl von in- und auslandischen Bahnverwaltungen, die „Zusammenstellung 

der Qualitatsbestimmung etc.“ der Kóniglichen Eisenbahndirection Hannovcr 

und die Bestimmnngen des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

Wahrend fiinfundzwanzigjahriger Praxis hatte Yerfasser in verschiedensten 

Stellungen, im Werkstatten- und Eisenbahnbetriebe, ais Abnahmebeamter und ais 

Mitglied von Abnahmekommissionen mit den Eisenbahn-Materialien sich zu be- 

fassen, unddieim Laufe dieser Zeit gesammelten Erfahrungen sind hier niedergelegt.

Daher diirfte das Wdrterbuch bei den E i se nb ahn- T echn ik e rn ,  den 

Verwa l tun  g sbeam ten  und den F ab r ik a n t e n  und L i e f e r a n t e n  von 

E i s e n b a h n b e d a r f  ais Sam m e lw erk  und i ibe rs ich t l iches  Nach-  

sch lagebuch  sich Freunde erwerben.

Neuester Verlag von J. F. B e r g m a n n  in W i e s b a d e n .

K5nigl. UniversitHtstliucVcroi yon H. Sturtz (torm. Thoin), Wurzluig;.
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Sta t i s t i s chcs .

Statistiśclie Millheilungen des Yereins dcutselicr Eisen- und Stahlinduslrieller.

Production der deutschen Hochofenwerke.
... .....

Monat September 1887

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

T on n en .

Nordwestliche Gruppe.........................
(Westfalen, Rheinl., ohne Saarbezirk.)

32 63 266

Ostdeutsćhe G r u p p e .........................
(Schlesien.)

11 24 558

a P u c Id e l-  

B o l i e i s c u  

i l ik I  

S p i e g e l -  

e i s e n .

Mitteldeutsche Gruppe.........................
(Sachsen, Thuringen.)

Norddeutsche G ruppe .........................
(Prov. Sachsen, Brandenb., Hannover.)

Suddeutsche G ru p p e .........................
(Bayern, Wflrttemberg, Luxeml>urg, 
Hessen, Nassau, Elsafs.)

Sudwestdeutsche G ruppe ....................
(Saarbezirk, Lolhringen.)

1

1

8

8

2 336 

31

35 448

43 066

Puddel-Roheisen Summa .
(im August 1887 

fitn September 188G

61
61
57

168 705 
159 506) 
135 141)

B e s s i c i n o r -

B o l i c i i e u .

*

Nórdwestliche Gruppe .........................
Ostdeutsćhe G r u p p e .........................
Mitteldeutsche Gruppe.........................
Suddeutsche G r u p p e .........................

8
1
1
1

31 316 
1 210 

155 
1850

Bessemer- Roheisen Summa .
(im August 1887 

(im September 1886

11
11
15

34 531 
39 664) 
34 246)

T l i o u i u s *

B o h e i s c u .

Nordwestliehe G r u p p e ....................
Ostdeutsćhe G r u p p e .........................
Norddeutsche G ruppe .........................
Suddeutsche Gruppe . . . . . .
Sudwestdeutsche G ruppe ....................

10
3
1
2
3

46 130 
5 414 
9 260 

10 624 
18 980

Thomas-Roheisen Summa .
(im August 1887 

(im September 1886

19
18
17

90 408 
96 796) 
63 966)

G r ie łs * c i'c i-

K o l i e i s e i i

und

Gr i i l s w a a r e u  

I .  Schmclzung.

•

Nordtcestliche Gruppe . . . . .
Ostdeutsćhe G r u p p e .........................
Mitteldeutsche Gruppe.........................
Norddeutsche G ruppe .................... .........

Siłddeutsche Gruppe . . . . . .
Sudwestdeutsche G ruppe ....................

11
6
1
2
6
3

16 500
1 576

2 812 
15 964
7 142

Giefserei-Roheisen Summa .
(im August 1887 

(im September 1886

29
29
29

43 994 
41 331) 
28 449)

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

Puddel-Roheisen und Spiegeleisen . .
Ressemer-Roheisen..............................
Thomas-Roheisen......................... ..... •
Giefserei-Roheisen . . . . . . .

168 705 
34 531 
90 408 
43 994

Production im September 1887 . . . . .
Production im September 1886 .........................
Production im August 1887 ..............................
Production rom 1. Januar bis 30. Sept. 1887 
Production tom 1. Januar bis 30. Sept. 1886

337 638 
263 702 
337 297 

2 849 491 
2 512 119
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Berichte iiber Yersaiiimluiigeii verwaii(lter Yereiiie.

Societe de Tlndustrie minerale.

(Genieinschaflliche Reise nacli dem ostlichen 
Frankreieh und Belgien.)

Das Minelle-Yorkommen in den deutsch-franzó- 
siscli-luxemburgischen Grenzbezirken und das machtige 
Aufbliihen der dortigen Eisenindustrie scheint in diesem 
Jahre eine ganz besondere Anziehungskraft auf die 
Huttenleute der beiden erstgenannten Nationalitalen 
ausgeubt zu haben. Wahrend Ende Juni die deutsehen 
Huttenleute dem dortigen Bezirke einen, wenn aucli I 
nur fliichtigen Besueh abstatteten, strebten die Fran- 
zosen wenige Wochen spater demselben Ziele zu; das 
Programm der letzteren war aber bedeutend umfang- 
reicher, indem man fur die Reise die Tage vom 
15. bis zum 27. August vorgeselien hatte und man 
aufser der franzosischen und luxemburgischen Eisen
industrie auch den Belgiem einen Besuch abstatten 
wollte.

Bei der grofsen Anzahl der besuchlen Sehens- 
wiirdigkeiten konnen wir an dieser Stelle selbstredend 
nicht den Einzelheiten folgen; wir wollen fiir den 
sich dafur Interesśirenden nur bemerken, dals ein 
ausfuhrlicher Bericht demnachst in dem Bulletin der 
Gesellschaft ersclieinen wird. Die nachstehenden Mit
theilungen sind aus einem Berichte ausgezogen, welchen 
der Hutteningenieur H. Remaury im »Genie civil* ver- 
offentlicht hat.

Nachdem die .Gesellschaft, welche in der Starko 
von ungefahr 100 Personen ein traf, sich am Abende 
des 15. August in Nancy begriifst hatte, schritt man 
zunachst zum Besuche des Hocliofens und Walzwęrks 
von Pompcy.  Die Werke sind dadurch friiher be
kannt geworden, dafs auf der Pariser Ausstellung im 
Jahre 1878 die ausffihrlichen Piane dieser Aidage zu 
sehen waren, neuerdings ist das Werk durch den 
Umstand in den Mund der Leute gekommen, dafs es 
(ibernommen bat, das Constructionseisen fur den viel- 
besprochenen Eiffelschen Thurm von 300 m HOhe zu 
liefern. Der Hochofen liefert taglich 100 t Roheisen.

Am Nachmittage besuchte inau die Eisengiefserei 
zu Pont-a-Mousson,  welche sich zum grGfsten 
Theil mit der Erzeugung von Rohren beschaftigt, und 
die Eisensteingruben bei Mar bach,  die zur Er- 
nahrung der yorbenannten HochSfen dienen.

Am folgenden Tage trennto sieb die Gesellschaft. 
Die Bergleute gingen nach den Steinsalzbergwerken 
und Sudwerken von Yarang  evi l le und Rosićres,  
welche der Societe So l vay  mit dem Sitze in Paris 
gehoren. Die Gesellschaft hat 2 Schachte yon 160 m 
Teufe im Betrieb, durch welche 11 Salzlager von ins
gesammt 60 tu Machtigkeit aufgescldossen sind. Die 
jahrliche FOrderung an gebrochenem Steiusalz betragt 
50- bis 70 000 t; aufserdem gewinnt man noch aus 8 
Bohrlocheru, welche in gehoriger Entfernung von dem 
Schachte niedergebracht sind, Salzwasser, welches in 
tiblicher Weise eingedampft wird. Die Sudwerke sind 

. imstande, bis zu 150 000 t gereinigten Salzes zu liefern. 
Die Gesammt-Arbeilerzabl, welche von der Gesellschaft 
beschaftigt wird, belauft sich auf 350 KOpfe.

Die Huttenleute gingen wahrend dieser Zeit zu 
den Eisensteingruben von C h a v ig n y und L u d r es 
und zu den Hochofenwerken von J a r v i l l e  und 
Neuves-Maisons.  Die an letzterer Stelle durch 
den Ingenieur Lespinats aufgefuhrte Hochofenanlage

wird ais eine der rilustergultigsten der dortigen Gegend 
betrachtet und hoffen wir spater Gelegenheit zu haben, 
eingehender auf dieselbe zuruckzukommen.

Der 18 August wurde dazu benutzt, die neuen 
basischen Stahlwerke der Firma de Wendel  & 
Schneider  in Jreuf zu besuchcn. Das dortige 
Werk umfafst folgende Anlagen: Wohnbauser zur 
Unterkunft von 200 Arbeitern, nebst Kircbe und 
Schule, eine Speisewirthschaft fur 150 Personen, 
Directions - Wohnung. Das Hiitten werk beschaftigt 
800 Leute, die Gruben 300; an Eisensteingruben be
sitzt das Werk dio Concessionen von Moyeuvre- 

[ Grand in Elsafs - Lotbringen und von Jceuf 
(Meurtbe et Moselle); die Erzforderung betrug im 
yorigen Jahre 303 000 t; vou Hochofen sind 3 im 
Belrieb, wahrend ein yierler im Bau isl, sie haben 
eine Hohe von 20 m bei 6 m Durchmesser, steinerne 
Windcrliitzer, 4 verlicale Coiupound-Geblascmaschinen 
mit Condensation 

mit 1150 mm Hub,

690 ,, Durclnn. des kleinen Dampfcylinders
920 „ „ „ grofsen

1525 „ „ „ Witidcylinders;

die normale Umdrehungszahl betragt 36; im vorigen 
Jahre betrug die llochofenerzeugung 98 000 t.

Das Stahlwerk besitzt fi Converler von S bis 11 t 
Fassungsraum, 2 yerlicale Geblasemaschinen mil Con
densation von 1522 mm Hub; dasselbe erzeugte im 
vorigen Jahre 74000 t Blocke, theils fur das eigene 
Walzwerk, theils fur den Yerkauf.

An Walzwerkcn besitzt die Hulle eine Block- 
strafse von 850 nim Walzendtr., welche durch eine 
Reversirmaschiue betrieben wird, deren Uebersetzungs- 
yerhaltnifs zu der Strafse 1:2,5 ist; die Dampfcyliudcr 
haben 800 mm Durclnn. bei 1200 mm Hub; ferner 
isl yorhanden eine Reversir-Fertigslrafse, welche durch 
eine viercylindrige Maschine getrieben wird, bei welcher 
der Hub 1.524 m, der Durchmesser der kleinen Cy
linder 864 mm, derjenige der grofsen Cylinder 1.525 m 
betragt, bei einer Umdrehungszahl von 80. Die Er
zeugung der Walzwerke belief sich im yorigen Jahre 
auf 57 000 t.

Am Abende des Tages traf die Gesellschaft wieder 
in Longwy zusammen. Auf der etwa halbstundigen 
Fahrt von d’Homćcourt nach Conflans nahin man die 
zahlreichen Statten, wo Bohryersuche nach Erzen un- 
erwartet reichhaltige Lager aufgedeckt haben, in 
Augenschein; dieselben bilden die Reseryen fiir die 
Zukunft, sobald die Tagebaue erschOpft sind. Das 
von Conflans aus sichtbare Denkmal, welches den im 
Jahre 1870 auf franzosischer Seile in den Schlacbten 
von Gravelotte, St. Priyat und Mars-la-Tour Gefallenen 
geweiht ist, gab der Gesellschaft zu einigen patriolischen 
Kundgebungen Anlafs.

Der 19. August war ein sehr anstrengender Tag, 
es wurden an demselben nicht weniger ais 7 bedeu- 
lende Huttenwerke nebst ihren Erzvprkonimen be- 
sichtigt, welche alle an der Zweiglinie Longwy- 
Vi l l erupt  liegen. Dieselbe gehl durch dasThal der 
Cóte-Rouge, eines Districts, dessen zahlreiche Erzlager- 
statten, die theils offen. theils unterirdisch abgebaut 
werden, sowohl die an Ort und Stelle ais die in 
Longwy und sogar noch einige aufserhalb des De- 
partements Meuse et de la Moselle gelegene Hochofen 
bedienen. Der Yerkehr auf dieser kleinen, nur etwa
18 km langen Slrecke ist infolgedessen ein sehr leb-
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haftcr; liegen docli auf der Strecke 12 grofse Hoch- 
Sfcn, davon 2 Scnelle, 3 in Saulnes, 2 in Godbrange- 
Hassigny, 2 in Micheville-Villcrupt und 3 in Yillerupt 
selbst; von woleli letzteren einer der Socićtć Franco- 
Belgc und zwei der Gompagnie de Ghatillon et Gom- 
mentry zugeliCren.

In Verbindung mit der alleren I-Iochofengruppo, 
welche in Rehon, Longwy-Baa und Mont-Sainl-Martin 
bestebt, konnten diese Hochofen 2/.i des ganzen Roli- 
eisenbedarfes Frankreichs decken, wenn sie alle in 
Feuer standen. Bekanntlich haben die Ilochofenwerke 
der dortigen Gegend ein Syndicat abgescblossen, 
welches dic Production nach dem Bedarf regelt.

Man begann mit dem Besuche des ilufserst ge- 
legenen Hiittenwerkes, namlich desjenigen der Gom
pagnie de Gha t i l l on  et Gommeut ry  in ViIIe- 
rupt.  Villerupt ist in der Geschichte der Erzeugung 
des Holzkohlenroheisens ein von Alters ber bekannter 
Name. Die genannte Gesellschaft ist im Jahre 1865 
aus der Vereinigung zweier beslehendcn lluttenwerke 
hervorgegan:gen, macbte aber erst GescMfte, nachdem 
sie sich im Jahre 1881 zu einem griindlichen Umbau 
entscblofs. Uas Werk besitzt jetzt 2 HochSfen, dereń 
Mittellinien in 25 m Entfernug voneinander liegen, 
und welche mit je 3 Whitwellschen Winderhitzern 
ausgerustet sind. Die Oefen sind mit Lurmannschen 
Scblackenformen yersehen; die Giefshalle ist 25 m 
breit und 50 m lang, ihre Hohe betragt 19 m, der 
Durchmesser des Kohlensacks G m, der Gicht 4,10 m 
und des Gestells 2,10 m. Die Gase ziehen durch ein 
ccntrales Rohr ab; die Geblasemaschine ist ein neues 
Modeli yon Seraing; zur Erzeugung des Dainpfes 
dienL eine Batterie von 8 Walzenkesseln mit je -einem 
Sieder. Zur Kesselbatterie geliorig isl ein Schornstein 
yon 65 ni Hohe.

Das Werk besitzt 3 Erz-Goncessionen von insge- 
sammt 447 ha Raumflache, dereń bedeulendste in 
Audun-le-Tiche, schon in Deutsch-Lolhringen gelegen, 
zu Tage tritt. Der Abbau wird dort gleichzeitig im 
Tagebau und in Galleriebau vorgenonmien.

Aufser den eigenen Erzen kotnmen auch aus 
Luxemliurg -eingefuhrte kalkhaltigere Erze zur Ver- 
wendung. Der mitllere MOllergehalt wird durch die 
eingefuhrlen Erze auf 30 % gebracht, wahrend man 
in Joiuf und Moyenvro durchschniltlich mit 36 % 
arbeitet. Ais anfiinglic.be Erzeugung der beiden Hoch
ofen in Yillerupt hatte man 150 t fur sie beide zu- 
śammen taglich festgesetzt.

Es ist dort zu Lande gebrauchlich, die neuen 
Hochofen zunachst auf Giefsereiroheisen und dann 
auf Puddelroheisen zu betreiben. Von ersterem werden 
60 t, von letzterem 90 t erzeugt. Die Production 
kann ilbrigens durch holiere Erwarmung des Windes 
bis auf 180 und sogar 200 t gesleigert werden.

Unweit der eben beschriebenen Hiitte liegt die

aus einer Vereinigung franzosischen und belgisclien 
Kapitals entstandene Usine Franco-Bel  go de 
Y i l l e rup t .  Das Werk hatte zur Zeit des Besuches 
einen Hochofen von mittleren Dimensionen auf Giefserei- 
Roheisen im Betrieb, derselbe ist mit Gowper-Appa- 
raten ausgerustet und besitzt eine offene Gicht, aus 
welcher aber infolge einer sehr sorgfaltigen Beschicktmg 
und einer guten Anordnung der Abzugsrdhren ver 
hallnifsmafsig wenig Gase entweiehen. Die HOtle 
leidel unter Mangel an reinem Wasser; das dort vor- 
kommende Wasser wird durch Zusatz von caustischem 
Kalk und Soda gereinigt, indem der das Wasser ver- 
unreinigende kolilerisaure Kalk, der nur dank eines 
geringen Gehaltes des Waśsers an Kohlensilure loslich 
ist, dann niedergeschlagen wird und nur das schwefel- 
saure Natron in Losung bleibt.

Yon dort sebritt man zum Besuche der Hiillen- 
werke der Gesellschaft F e r r y , G u r i c q u e & G i e. 
in M i che v i I le; dieselbe besitzt 2 Hochofen, welche 
die grofsten der dortigen Gegend sind, und eine erst 
kurzlich angelegte Giefserei fur zweite Schmelzung. Die 
Plami zu den Ilochofenanlagen stammen vom Ingenieur 
Boulanger in Gbarleroi. Die Hochofen sind 21 m 
hoch, wobei der Kohlensack 10 m uber dem Bodcnstein 
liegt; der Durchmesser des Kohlensacks isl 6,75 m, 
der Gicht 4,50 m, des Gestells 2,20 m.

Bei dem Hochofen, der fiir eine Production von 
130 t Puddelroheisen bestimmt ist, flildet die Be- 
schickung in fast uuunlorbroehener Weise statt. Die 
Gicht ist offen; der Abfang der Gase erfolgt durch 
eine centrale R6hre. Nach der Anlage der Giefserei. 
in welcher monatlich 3- bis 400 t Gufswaaren lierge- 
stellt werden, hat sieli das Bediirfnifs nach mehr 
Hochofengasen herausgcstelll und geht man daher 
rnelir dazu iiber, die Oefen mit gesclilossener Gicht 
zu yersehen; der andere still liegende Hochofen war 
bereits fiir seine nachste Hiitlenreise mil einer Langen- 
schen Gasfangvorrichtung yersehen; die Geblase- 
maschinen stammen aus Seraing.

Die Erze erlialt die Hutte theils aus einem ilir 
zugehorigen Tagebau. theils aus unterirdischen Ab- 
bauen aus einer Goncession von 400 ha Grofse. 
Auferdem wird ein grofser Theil Erz aus Riimelingen 
eingefiihrt.

Wie schon erwahnt, verschmilzl die Hutte einen 
grofsen Theil ihres Giefsereiroheisens selbsl. Fiir 
den regelmafsigen Absatz eines niclit unbedeulenden 
Quantums ihres Puddelroheisens bat sie durch die 
Miethung des Walzwerks von Laval-Dieu in den 
Ardennen gesorgt.

In der Giefshalle des aufser Feuer slehenden 
Hochofens wurde den Reisenden sodami ein Fruhstuck 
seitens der Gruppe angeboten, an welchem auch 
luxemburgische Hutlenleule sich bethciliglen.

(Schlufs folgi.)

Keferatc und klcinerc Mittlieilungcii.

Grobe-Liirmami-Geiierator.

Das im Octoberheft (Seite 747) enthaltene, von 
Fritz W. Lufmann an Fritz F. Muck gerichtete 
Monitum — so berechtigt es vom Standpunkt des 
Hrn. Liirmarm aus imtner sein mag oder ist, so un- 
personlicb auch, wie es vom Monitor gemeinl und 
vom Monitus empfunden wurde — zwingt mir gleich- 
wohl eine persSnliche Entgegnung ab.

Ich bin weit entfernt davon, mich wegen der 
unwissenllich betriebenen »Legenden«-Golportage durch

die Erklaruug zu entsebuldigen, dafs der beanstąndete 
Passus ni cht  der Ausdruck meiner allereigensten 
Meinung sei. Vielmehr lege ich gerade Werlh darauf, 
ausdrucklich zu bekunden, dafs die Einfugiing des 
von Hrn. Liirmann citirten Passus ihren Ursprung 

. lediglich von der mir bekannten Thatsache herleilet:
I dafs die Grobe-Lurmannschen  Generatoren 

eine a l l gemei nere  E i n f uh rung  n i ch t  er- 
fahren haben.

Den Grobe-Liirmannschen Generator einmal be- 
sprechen wollend, mufste ich es doch fur meine
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Pfliclit uml ais niclit eigentlicher Tecliniker mich 
darauf angewiesen eraehten, mir uber die Grilnde der 
niclit allgemeineren Einffihrung Klarheit zu ycrscliaffen. 
Der nach verscliiedeiisten Richlungen so liochverdiente 
Erfinder* wird es mir schwerlich ais unyerzeihliclien 
Fehler anrechnen, dafs ich mir die noUiige Aufkliirung 
nicht von ihm selbst, sondern von mir berufen und 
iinparteiisch dunkenden Vertretern der ófTentlichen 
Technikermeinung erbeten habe.

Das so giinzlich verschiedene Verhalten der Glas- 
und Eisenindustrie entbehrt nicht einer gewissen 
Komik und so finde ich mich genie und mit guter 
Miene in die vnn meinem werthen Freund Lurmann 
mir octroyrte Bolle des — nach einem bekannten 
deutschen Spruchwort geschlagenen aber nicht ge- 
meinten — Sackes.

Bochum, im October 1887.
Much.

Flufseisen im Dnmpfkesscllmii.

Nach Durchlesung meines Artikels uber Flufs- 
eisen fiir Dampfkessel in Nr. 9 dieses Blattes iinde 
ich, dafs meine Sciilufsbemerkung, „wenn Nietlocher 
gebohrt und nicht gestanzt werden, ein Ausglfihen der 
Platten nicht nothwendig ist“ u. s. w., dadurch ein 
Mifsversl3iidmfs hervorrufen konnte, dafs die Meinung 
entslandc, ais ob in den Werkstatten der pennsyl- 
vanischen Eisenbahn die NietlCcher gebohrt wurden. 
Dies ist niclit der Fali. Dic Nietlflcher werden 
sfunmllich gestanzt, ohne dafs die Platten nachher 
ausgegliihl weiden. Filnfundzwanzigjahrige Erfahrung 
hat gelehrt, dafs man dem weiclien Martinmetall 
ziemlich viel ziinmthen kann, ohne Gefahr zu laufen. 
Durch die zuvei‘15ssigste Autoritat wird mir versichert, 
dafs ein Ausreifsen der Nietlocher nie stattfihdet, 
worin der beste Beweis zu erblicken ist, dafs das 
Stanzen der LOcher das Metali nicht in so bohem 
Gnido beschiidigt, um das weil kostspiejigere Boliren 
der LOcher nothwendig zu machen. Wenn sich ein 
Rifs bemerkbar macht, so iindet er sich fast immer in 
geringer Ęntfermmg von der Kante des aufgenieteten 
Bleches parallel zu derselben, aberaufserhalb derUeber- 
blattung. Das ist also der schwache Punkt, an weichem 
die durch die Ausdelmung und Zusammenziehung be- 
wegte Platte gebroeben wird. Seit einigen Jahren ist 
die altc Methode, nach welcher die Blechkanten uber- 
einander gelegt und vernietet werden (Lap joints) und 
bei welcher diese Erscheinungeu haufiger vorkominen, 
aufgegeben und dafiir die bessere und starkere Praxis, 
die Blechkanten mit dem Kopf gegeneinander zu stofsen 
und durch einen besonderen Streifen die Yernietung 
zu bewirken (Butt joints), eingefuhrt worden. Wenn 
die Stanzen das richtige Mafs haben, dann leidet das 
Metali nicht so viel, ais man gewohnlich annimmt.

Paul Kreuzpointncr.

Alloona, Pa., 25. Sept 1S87.

Im Anschlufs an das obige Schreiben erhalten 
wir von dem geehrten VTerfasser, dessen Liebenswur- 
digkeil die Leserwelt von »Stahl und Eisen< schon

* Beilaulig gesagt zahle ich mich zu den ersten 
Dutzenden (oder Hunderten) derjenigen, welche aus 
rein sachlichem Interesse den ersten GrObe-Liirmann- 
Ofen (in Osnabruck) besichtigt haben, und datire 
gerade von daher dic Ehre der personlichen Bekannt
schaft mit Hrn. Lurmann, welche zu suchen die aner- 
kannten Leislungen desselben mir Yćranlassung ge
geben haben.

so tnanche interessante Mittheilung verdankt, noch 
die folgende Notiz, welche die UebefsetZung eines an 
die Bedaction der »1 iailcoad Gazctte® vom 7. October 
d. J. gerichteten Briefes ist.

Diimpfkosscl und lloclidruck.

Da die Frage uber die Nothwendigkeit der Ver- 
wendinig eines hoheren Dampfdrucks in Locomotiv- 
kesseln gegenwartig lebhaft besprochen wird, so mufs 
in erster Reihe die Wichtigkeit richtiger Gonstruction 
der Kessel erortert werden, damit sie dem hoheren 
Druck auch gewaclisen sind. Dio Ycrhiillnisse eines 
Dampfkessels mussen die richtigen sein. Gerade hier- 
gegen wird aber viel gesundigt, indem haufig Kessel 
von Leuten construirt werden, welche mit den prak- 
tischen Anforderungen an einen Dampfkessel im tag- 
lichen Dienste nicht vertraut sind. Die Ursache von 
Kesselexplosionen wahrend der letzten Jahre kann 
fast immer auf fehlerhafte Abmessung der einzelnen 
Theile des Kessels zuruckgefiihrt werden. W ir 
konnen j etzt  Materiał  erha l ten ,  welches,  
wenn ricl i t ig behande l t ,  ohne  al len Zwei fel  
v i e 1 hoheren Dampf d ruck  auslia lt ais dem
selben b i sher  zugemuthe t  wurde.  Die un- 
ge h e u r en Fo r tscliri t te, welch e i n d en 1 e Iz ten 
Jahren in der Erzeugung von F lufse isen fiir 
Dampfkessel  gemach t  wurden,  geben uns 
bes t immte Ve r s i c he r u ng , dafs von dieser 
Sei te dem zu lOsenden Problem nicl i ts im 
Wege steht.  Auch in bezug auf die von den Kessel- 
bauern zu leistende Arbeit bleibt nur wenig zu 
wunschen iibrig. Was jedoch die Gonstruction anbe- 
langt, so ist dem Gonstructeur noch ein weites Feld 
fur Yerbesserung offen, denn dessen Arbeit steht 
leider noch niclit immer auf der Hdlic der Anforde- 
rungen der Zeit, weder in wissenschaftliclier noch in 
praktischer Beziehung. Die Gonstruction von Dampf- 
kesseln mit bobem Drncke sollte immer den Ge- 
schicktesten in ilirem Fache iibertragen werden. Die 
Passagier-Locomotiven der „Lake Shore und Michigan 
Southern" Balm fuhren jetzt regelmafsig 180 Pfund 
Dampfdruck per Quadratzoll (12,6 kg a. d. <jcm). 
Auch auf der „Oki Golony" Balm. fahrt man jetzt 
170 Pfund Druck (11,9 kg) und auf Fortschritt 
sinnende Locomotiv-Consliucteure sprechen bereits 
von 200 Pfund Druck (14,10 kg) in nachster Zeit in 
der Voraussetzung, dafs, da das Maximum Gewicht 
fur Locomotiven erreicht sei, in Zukunft eine grofsere 
Dienstleistung durch hoheren Dampfdruck erzielt 
werden miisse. Angesichts dieser Thatsachen ware 
cs wohl am Platze, dafs an geeigneter Stelle die 
Fahigkeit derjenigen gepruft werde, denen die Gon
struction von Locomotivkesseln anverlraut ist, ehe 
man denselben erlaubt, fur hohen Druck bestimmte 
Kessel zu construiren.

Puddlingsofcn mit Gasfeucrung. 

Yerelirliche Bedaction!

In dem Werke „Die An l age  und  der Be
t r ieb der  E i s e n h u 11 e n ‘‘ v o n Dr. E r n s t  
F r i e d r i c h  Durre  lieifst es in der XXIX. Lieferung 
Seite 369 und folgende: „Alle diese Yerbesserungen 
haben indefs nicht mfiglich gemacht, sich der Siemens- 

! Oefen zum Puddelu bedienen zu konnen; es mufs 
das hier ausdrucklich bemerkt werden, weil aus der 
eben angefuhrten Begulirbarkeit des Luftzulriltes eine 
erweiterte Anwendbarkeit des Siemens - Ofens leicht 
gefolgert werden konnte".

Diese Worte sind der Wirklichkeit nicht ent- 
sprechend und will ich hier durch Anfuhrung vonThat- 

I sachen beweisen, dafs Puddlingsófen mit Siemens-
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Regeneratiyfeuerung bereits sejt langem im Betriebe 
stehen und ausgezeichnete Erfolge leisten.

Der erste Puddlingsofen mitSiemens-Regenerativ- 
Feuerung wurde meines Erinnerns nach im Jahre 
18G7 vom Huttenverwalter KoIIer am Eisenwerke des 
Grafen Lodron in Eisentratten bei Graund fur Hol z 
aufgestellt. Der Betrieb dieser Oefen dauerte bis zum 
Jahre 1878, zu welcher Zeit das Werk wegen Mangels 
an Eisenerzen eingestellL wurde.

Den zweiten Puddlingsofen stellte Hr. Job. N. 
Pacher im Jahre 18(58, damals Werksdiręktor inBuch- 
scheidcn, auf: derselbe arbeitete mitTorfgasen und er- 
zeugte, bei einem Einsatze von 250 kg, tfiglich 15 Char- 
gen bei nur 3% Abbrand, da dersch3nen und genau 
regulirbaren Hitze wegen sehr viel „g|futtert“ werden 
konnte. Der Puddlingsofen besteht noch heutzutagc, 
ist aber leider jetzt aufser Betrieb, da das Werk die 
Aufgabe ubernommen hat, das in Heft erzeugte 
Bessemerniaterial zu verarbeiten.

Eine der schOnsten EisenwerksanTagen „Salgó- 
Tarjan" ist aber des mangelhaften Brennmateriales 
wegen zur Regenerativ-Feuerung ubergegangen und 
arbeitet man dort mit 12 solchen grofsen Puddlings
ofen , wovon jeder Ofen boi einem Einsatze von 
750 kg jahrlich etwa 2400 t erzeugt. Ferner arbeitet 
das Eisenwerk Ozd in Ungarn ebenfalls mit 12 
solchen Puddlingsofen, welche ein Patent ibres Er- 
finders, des genialen und fur die Eisenindustrie 
rastlos thatigen technischen General-Directors L. von 
Borbely sind.

Das Eisenwerk Prevali arbeitet mit 7 grofsen 
Gas-Puddlingsofen, welche Herr Ingenieur A. Sattmann 
im Jahre 1878 erbaute und seit dieser Zeit in konti- 
nuirlichem Betriebe erhalt.

Ferner mufs ich noch erwiihnen, dafs Herr Lam
bert R. von Panz 2 Puddlingsofen mit Regenerati^- 
Feuerung in Sava fiir Fabrication des riihmliehst 
bekannten „krainischen Puddlihgsstahles“ im Jahre 
1809 erbaute und seit dieser Zeit ebenfalls kontinuir- 
licli im Betriebe erhielt.

Der vom Unterzeichncten erbauten Gaspiuhllings- 
olen gar nicht Erwahnung machend, glaube ich allen 
meinen Collegen einen Gefallen zu erweisen, wenn 
ich Ihnen. lobliche Redaetion, obige Zeilen fibermittele, 
um ein veralteles Urtheil, welches fur manchen Eisen- 
industriellen vielleicht mafsgebend sein konnte, bei 
Anlage oder lieconstruction der Eisenwerke zu wider- 
legen.

Auch Eisenwerke an der Saar haben schon Gas- 
puddlingstSfen nach Springer’schem Systeme mit 2 
Arbeitsherden seit Jahren im Betriebe.

Hochachtungsvollsl

Josef Pacher,

technischer Leiter der grad. Harrachschen 
Eisenwerke in Altendorf bei Zóptau (Miihren- 

Oesterreich).

AI t endor f ,  ani 25. Oktober 1887.

Oesterreicliiscli-Alpine-Montangcscllscliaft.

Die Oesterreicbisch - Alpine - Montangesellschalt : 
fOrderte und producirte im Betriebsjahre 1886 aul
31 berg- und luittenmannischen Etablissements:

12 688 cbm Torf,
G 507 340 lii Braunkohlen,
4 305 304 m-Ctr. rolie Eisensteine,
3 112 941 „ gerOstete Eisensteine,

859 056 „ weifses und halbirtes Roheisen,
583 153 ., graues Roheisen,
73181 ,, Gufswaaren,

445 145 ,. Bessom erbIŚcke,

125 809 m-Ctr. MartinblOcke,
35 649 ., Gufsstahlkonige,

442 883 ,. Puddelci.cen-Luppeii.
21 122 „ Puddelstahl-Luppen,
39 195 „ Frischeiseu,
12 745 .. Frischstahl,
22 343 Grobeisen (Walz-),

322 857 ,. Mittel- und Feineisen,
37 342 ., Grobblecbe, eiserne,
54 886 .. „ stahlerne,
20 839 ., Feinbleche,

208 353 .. Normal- und Grubenschienen 
Schwellen,

6 013 .. Tyres, Schlufsringe,
58 293 „ Bessemer- und Marlinstahl,
23 221 ,. Tiegelgufsstalil,
5 965 .. Puddelstahl,
5 429 „ Herdfrischstahl,
1 398 ., Cementstahl,
7 263 ., Zeugwaaren,

Sclnniedoslucke,16 494 ..
60 045 Draht,
24 797 „ Drahtslifte,
2 4G0 „ Spiralfedern,
5 341 ., Blattfederń,

GO ,. Messer und Sagen,
03 840 .. Werkstattarhei ten.

DieWalder derśelben Gesellschaft liefcrten 2302134 hl 
Holzkohlen, wozu noch 820 898 hl im fertigen Zustande 
gekauft wurden.

Die finanziellen Resultate des Jahres 1886 lassen 
mehr ais zu wunschen fibrig und ergeben bei einem 
Actien-, Prioritaten- und Hypothekenschuldenkapitale 
von rund 64,5 Millionen Gulden einen Bruttogewinn 
von wenig uber 3 Millionen Gulden. Der Gesamnit- 
facturenbetrag des Jahres belief sich auf 1G34140S FI.
32 Kr. einschliefslich 446682 FI. 96 Kr. fur Forst- 
producte; im Jahre 1883 facturirte man 22 999 712 FI. 
60 Kr.; es ist mithin ein Riickgang von rund 29%  
mit 6 658304 FI. 28 Kr. eingetreten.

Von den 32 Hochofen der Gesellschaft, welche 
auf 13 Etablissements vertheilt sind, standen am 
Schlusse des Jahres nur 14 im Betriebe; 9 waren im 
Laufe des Jahres gelSscht worden; die Blasezcit sfimmt- 
liclier Oefen betrug zusammen 947 Wochen. Von 
allen Oefen verblasen nur 2 Koks — Schwechat; ihre 
Wochenproduction bercchnete sich auf 6296,1 bezw. 
.5114,3 m-Ctr., die der Holzkohlenofen differirt von 
320,6 bis 3 332,4 m-Ctr. (Mariazell bezw. Zeltweg).

Die Anlage eines Kokshochofens in Hieflau war 
in Angriff genommen, derselbe sollte in Mitte 1887 
ins Feuer konimen.

Die Gesellschaft besafs und betrieb 9 Bessemer- 
converter und 6 Martinofen in 4 bezw. 3 Hutten- 
etablissements, 2 Tiegel-Gufsstahlhutten, 9 Cupolofen- 
giefsereien, Rafflnirwerke und Werkstatten an 19 ver- 
schiedenen Orten. Beschaftigt wurden von ihr direct 
bei allen Branchen 16 934 Personen. Dr. L.

Sandbergs Goliath-Schiene.

Neuesten Nachrichten zufolge ist der Erfolg, 
weichen C. P. Sandberg mit der Einfuhrung seiner 
50-kg-Schiene* in Belgien erzielt hat, ein yollstandiger. 
Abgeselien von der Anerkennung, welche Hrn. S a n d 
berg durch die Yerleihung des Leopold-Ordens fur 
seine der belgischen Staatsbahn geleistelen Dienste 
zutheil geworden ist, spricht der Umstand fur die 
Bewahrung des Sandbergschen Systems, dafs man

* Dereń nahere Beschreibung siehe »Stahl und 
Eisen«, Nr. III d. J., Seite 194.
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beabsichtigt, grofsere Strecken mit der schweren 
Schiene zu belegen, uml zu diesem Zwecke bei der 
Societe Coekei’ill eine weitere Menge von 1000 t 
Schienen desselben Profils bestellt hat.

Ueber die Einfubrung der schweren Schienen 
auch in Deutschland yerlautet noch nichts Bestimmtes, 
doch diirfte es unserer Anśicht nach mit Rucksicht 
auf den steigendęn Vcrkehr, und auf die Bestrebungen, 
die sich uberall geltend machen, um das Gewieht des 
rollenden Materials und die Geschwindigkeit der 
Eisenbahnen zu erhóhen, nur eine Frage der nśchsten 
Zeit sein, dafs audi wir in Deutschland der von 
Belgien ergriffenen Initiative folgen und das Glaubens- 
bekenntnifs einer der ersten Autorilaten im Eisen- 
bahnbau, wie C. P. Sandberg ist, ebenfalls annehmen.

Kieiiieii im Sclinellwalzwerksbcl rielt.

Ueber von Georg W u p p e r ma n n  in Aachen 
gefertigte gcleimte, nahtlose Schnellwalzwcrksriemen, 
welche endlos laufen, liegen uns folgende Betriebs- 
ergelmisse vor:

fn einer Walzenstrafse fur Stahldraht in Esch- 
weiler wurde in den Tagen vom 21. bis 28. Februar 
d. J. ein vierfacber Treibriemen aufgelegt, derselbe 
wurde gekiirzt am 25. Februar, 13. Miirz, 1. Mai und
18. Juli; seit jener Zeit lauft dery eine Geschwindigkeit 
von 45 bis 48 m in der Secunde hesit/.ende und etwa 
500 IIP ubertragende Riemen zur vollkommenon Zu- 
friedenheit der Werksyerwaltung.

In »Rothe Erde« wurde auf einer Scbnellstrafse 
(Fertigslrafee) am 9. April 1880 ein vierfacher Riemen 
aufgelegt, derselbe am 26. April, 23. Mai und 7. September 
v. J. und am 17. April d. J. gekiirzt. Seit jener Zeit 
arbeitet der Riemen, ebenso wie 2 Doppclriemen, 
welche Georg Wuppermann im Marz 1881 zu der 
Yorwalze der Schnellstrafse geliefert hat, und die 
abweehselnd laufen, zur grofsten Zufiiedenheit.

Itezelclmimg yon Welfsblccli.

Wenn man friiher, so schrcibl ein Mitarbeiter 
der amerikanischen Zeitschrift »the Metahvorker«, 
eine Kiste Weifsblech mit einer bestimmten Bezeieh-

nung erhielt, so wufste man genau, yon welchem 
Gewichte bezw. welcher Dicke die betręffendefi Platten 
waren. Es entsprachen:

der Bleche

Zeichen Diniensionen Anzahl Gewiclit der Kiste

1G ' 14 X  10" 225 112 engl. Pfd.
oder 20X14” 112 112

IX . — 140
IXX „ -  161 „ „

u. s. w., fiir jedes weitere X des Zeichens 21 Pfd. 
engl. mehr.

Um bei der Einfuhr in die Yereinigten Staaten 
an Eingangszoll zu sparen, haben die englischen 
Fabricanten auf Ycranlassung der Handler die Kisten 
zunachst um 4 Pfd. leichter gemacht. Die naturliche 
Folgo des Wettbewerbs war, dafs ein Fabricant hierin

i dem andern folgte und ihn fiberbot, so dafs gegen- 
: wartig dic Bezeichnungen auf den Kisten in bezug 

aut die Starkę der Bleche yollkoinmen unzuyerlassig 
sind. Es ware daher sehr wunsćhenswerth, wenn 
hierin der fruhere Zustand der Dinge wieder herge-

i stellt wiirde.

Die Yerfraclitung der Erze voin Lako Superior

zu den Hochofen bei Chicago, Pittsburgh u. s. w. 
geschah bisher bekanntlich theils ganz. zu \Vasser, 
theils zu Wasser und zu Land. So erhielt Chicago, 
am sudlichen Punkte des Michigansees gelegen, seine 
Erze ganz zu Wasser, wahrend die fiir Pittsburg be
stimmten Erze bis Ashtabula ani Eriesee auf dem 
Wasserwege und von da ab auf der Achse befordert 
wurden. Neuerdings scheint hierin, schreibt „the Iron 
Ageu vom 13. October. sich eine Wandlung zu Gunslen 
der Eisenbahnlinien zu yollziehcn. Da im Laute des 
Sommers die ScliilTahrtsIinien sich ais niclit leistungs- 
lahig genug erwiesen haben, so haben die Eisenbahn- 
gesellschaften den Yersuch gemacht, den Transport 
der Erze zu ubernehmen. Dieser Yersuch ist erfolg- 
reich ausgefallen und so haben sieli die Bahnen zur 
AnschalTung von entsprechenden Wagen, dereń Inlialt 
auf je 25 t bemessen werden soli, entschlossen.

Die Eisenbahnfracht von den Gruben am Lake 
Superior nach Chicago stellt sieli bis jetzt auf etwa 
2'/4 Dollar fur die Bruttolonne.

Marktbcricht.

Dusseldorf, 31. October 1887.

Dio allgemeine Lage des Eisen- und Stahl- 
mark tes  lafst sich dahin kennzeichnen, dafs zwar 
augenblicklich die meisten Werke in den yerschiedenen 
Artikeln noch geniigend beschaftigt sind, dafs sich 
aber andererseits die Ruckwirkuńg der auf dem 
amerikanischen Markte eingetretenen Stille auf die 
hiesigen Yerhaltnisse nicht ganz in Abrede stellen 
lalst. Auch das bedauet nswerthe langere Darnieder- 
liegen der Rheinschiffahrt ist nicht ohne Einflufs auf 
die Yerhaltnisse des Marktes geblieben.

Der Ko li len markt  freilich hat sieli unter dem 
Einflusse des herannahenden Winterbedarfs noch 
weiter befestigt. Die Nachfrage gestaltet sich immer 
lebhafter, so dafs stellenweise uber Waggonmangel 
gekliigl wird, der durch die Hemmung der Schiffahrt 
dojipelt empfindlich wirken diirfte. Zu der im allge- i

meinen in jungster Zeit zum Durchbruch gelangten 
vertrauensvolleren Stimmung des Kohlenmarktes tragen 
nicht wenig einerseits die Fortschritte bei, welche 
die seit Jahren in yerschiedenen Richtungen erstrebte 
Zusammenlegung grofserer Zechengruppen neuerdings 
in uberraschender Weise gemacht hat, und anderer
seits die Hoffnungen, welche man an die MOglichkeit 
des Zustandekomrnens der grofsen Kohlenyerkaufs- 
Gesellschaft knupft, welche allerdings eine in wirtli- 
schaftlicher Beziehung hochbedeutsame Mafsnahme 
darstellen wurde. Die Besserung yerbreitet sieli 
sowohl iiber Gas- und Gasllammkohlen, wie uber 
Fettkohlen, Kokskolilen und Koks. Waschproducte 
sind namentlich auch wegen des Winterbedarfs ganz 
besonders gefragt.

Auf dem Erz markte ist ein gewisser Stillstand 
eingetreten. Die Siegerlander Erze sind im Preise 
etwas zuruckgegangen, die auslandischen Erze dagegen
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wegen der Transportcalamitat des Wasserweges ge
stiegen.

Der Rol i  eisen markt  bat einstweilen seine 
Stetigkeit beibehalten.

Die von 26 Werken vorliegende Statistik ergiebl 
folgendes Resnltat:

Vorralhe an den Hochofen:

Ende A ugust Minie September

 ̂ Tonnen Tonnen
QuaHtaŁs-Puddcl|isen einschliefs-

lich Spiegeleisen................... 25 796 22 155
Ordinares Puddeleisen . . . .  3162 1 705
Bessemereisen............................  80 874 25 083
Tliomaseisen............................  3 849 4 353

Summa 63 681 53 296

Die von 9 Hocbofenwerken gegebene Statistik
fur Gi ofsere i robe i s  en ergiebt folgende Ziffern:

Vorralh an don Hochofen:

M e  August Eutle September

Tonnen Tonnen

No. 1...............  10 834 11 539
» I I . .............. 6 980 6413
» 111. . . . . . 7 774 7 500

Summa 25 588 25 452

Ende September waren auf Lieferung fest abge- 
schlosson beziiglich Giefsereiroheisen:

No. 1................ 39 042 t
» II.............  5 746 t
» III..............13 916 t

Bezuglich des Stab (Ha nde l s-) eisen - Ge- 
schafts ist zu bemerken, dafs die Preise fest sind 
und bald einer mafsigen Erliohung entgegen gehen 
dOrften. Die Wirksamkeit des Walzeisen - Syndieals 
nimmt einen sehr befriedigenden Verlauf. Gegenuber 
falschen Mittheilungen einer dem Syndicat feindseligen 
Presse heben wir hier hervor, dafs die dem Verbande 
beigetretenen Werke — 16 der Rheinisch-Westfalischen,
8 der Oberschlesischen, 4 der milteldeutschen Gruppe
— mit einer Jahreserzeugung von 9 056 000 Ctr. 
etwa 90 % der gesammten Production der rheiniseb- 
wesfalischen, oberschlesischen und milteldeutschen 
Walzwęrk'verbande reprasentiren. Nicht beigetrelen 
sind bekanntlich die Saar- und Moselwerke, doch sind 
die Differenzen, an denen sich ihr Beitritt zerschlagen 
liat, nicht wesentlicher Natur und die Hoffnung, dafs 
auch hier eine befriedigende L5sung herbeigefuhrt 
werden wird, ist keineswegs ausgesclilossen. Bei 
Feststellung der den einzelnen Gruppen zufallenden 
Antheilsziffern sind nicht willkurliche Schiitzungen 
mafsgebend gewesen, vielmehr hat man dabei ledig
lich den effectiven Absatz in den unter die Yerbands- 
bestimmungen fallenden Eisensorten wahrend der 
letzten Jahre in Betracht gezogen. Die Ursache der 
ruinosen Preise der letzten Jahre ist erfahrungsgemafs 
darin zu suchen, dafs das seitens der Werke zum 
Yerkauf gestellte Quantum den Consum iiberwog. 
Der Verband stelit deshałb ais ersten Grundsatz auf, 
dafs kunflig kein grofseres Quantum an den Markt 
gebracht wird, ais der letztere aufnehmen kann. An 
diesem Quanturn, welches elier zu niedrig ais zu hoch 
gegritTen werden soli, participiren dann die Gruppen 
pro rata ihres Antheils. In Berlin wird eine Central- 
stelle errichtet, welcher in bestimmten Zwischen- 
raumen seitens der einzelnen Gruppen Berichte uber 
die Geschaftslage gegeben werden. Keine Gruppe ist 
berechtigt, uber das ihr zum Yerkauf gestattete

XI,7

Quantum hinaus abzugeben. Seitens des Vorstandes 
werden neue Quantitaten nicht eher zum Yerkauf 
geslellt, bis sammtliche Gruppen den ihnen procentualiter 
zufallenden Antheil am Absatz erreicht haben. Der 
Vorstand bestiinmt quartalsweise die HOhe des im 
Inlande abzusetzenden Quantums, ebenso wie den 
yerkaufspreis. Letzterer wird principiell derartig 
feslgesetzt, dafs ein Minimalfranco - Preis , welcher 
nicht unterschritten werden darf, fur ganz Deutsch
land gilt. Aufserdem werden gewisse geograpbische 
Bezirke einzelnen Gruppen reservirt, so Schlesien und 
Posen der schlesischen Gruppe, andere im Westen 
belegene Bezirke der rheinisch -westfalischen Gruppe. 
Zugleich hal der Verband eine allen billigen Anfor- 
derungen genugende Ueberpreis-Scala festgeseUt.

Es liegt den Intentionen des Verbandes durchaus 
fern, unmafsigePreisforderungen durchsetzen zu wollen. 
Derselbe intendirt nichts, ais durch ein aufserst 
knappes Anpassen des zu verkaufenden Quantums an 
den Consum einem Driingen nach Absatz vorzubeugen.

Ebenso fern liegt es dem Verbande, die Interessen 
des Handels etwa durch directen Verkehr mit don 
kleinen Consumenten oder Detail-Handlfern schmalern 
zu wollen. Im Gegcntheil soli durch Bevorzugung 
der Kaufleute je nach ihrer bisherigen Bedeutung das 
Eisen thunlichst durch dieselben Kanale in den Consum 
gebracht werden, wie bisher.

Last not least sollen den Fabriken die moglichsten 
Vergunstigungen zu Theil werden. Die Preisstellung 
des an sie zu liefernden Eisens ist unabhangig von 
der fur Handelseisen, und es sollen diejenigen Fabriken, 
welche ihr Fertigfabricat ganz oder theilweise zum 
Export bringen, ganz besonders durch niedrige Preise 
soulagirt werden.

Ais Beweis dafiir, mit welcher Mafsigung man 
bei der Preis-Festsetzung vorzugehen gedenkt, kOnnen 
wir anfuhren, dafs die am Verbande betheiligten 
Werke sich fur das nachsle Quartal mit einem Preis- 
aufschlag yon 5 J t  pro 1000 kg begnflgen werden.

In groben Blechen haben sich die Preise 
zwar fest gehalten ; dieselben stehen aber noch jlicht 
im richtigen Verhaltnifs zum Rohmalerial.

In Fe i nb l echen  ist die Beschaftigung aus
reichend. Die erhohten Preise werden fur neu auf- 
Iretenden Bedarf, wie es scheint, ziemlich allgemein 
angelegt, und es ist Hotlnung vorhanden, dafs diese 
Bewegung anhfdt.

Auf dem Sch i enenmarkt  machen sich die 
inzwischen erfolgten grofseren Ausschreibungen zwar 
giinstig geltend, die Preise sind jedoch infolge der 
nothwendigen Rpcksichtnahme auf die auslandischc 
Concurrenz aufserst mafsige. Ferner ist der Einflufs 
der Thatsache nicht zu unterschatzen, dafs Italien 
und Spanien zum grofsen Theil ihren Bedarf an 
Sehienen nunmehr selbst zu decken in der Lage sind. 
Auch nimmt die deutsche Eisenindustrie die fortge- 
setzte Ausschreibung grólserer Posten hSlzerner 
Schwellen anstatt der Eis en- undS ta h l sch  we l l en  
mit um so grofserem Bedauern wahr, ais zuverlfissige 
Erhebungen ergeben haben, dafs der bei weitem 
grfifsere Theil der Holzschwellen auslandischer Pro- 
venienz ist, die Ausschreibungen also dem »deutschen 
Walde*, den man durch die vermehrte Anwendung 
der holzernen Schwellen schutzen will, durchaus nicht 
zu Gute kommen. —

Die Beschaftigung der Masch i nen f abr i k  en 
und Ei sengiefserei en ist im ganzen eine gute 
geblieben.

Auch die RShreng i e f sere i en  konnen nicht 
klagen und haben sich zum Theil eine gute Winter- 
beschaftigung zu sichern gewnfst.

9
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Die Preise stellten sich wie folgt:

Kohlen und Koks:

F lam m kohlen ......................J l  5,60— 6,20

Kokskohlen, gewasclien . . . »  4,30— 4,60-

» feingesieblo . . » — —

Goke fur Hoehofenwerke . . » 7,60— 8,50

» » Bessemerbetrieb . . » 8,20— 8,60

Erze:

Rolispath.................................» 9,00— 9,60

GerOsteter Spatheisenstein . » 12,00—12,50

Somorrośtro f. o. b. Rotterdam' 
bei pronipler Lieferung . . »14,50—15,00

SiegenerBrauneisenstein.phos-
p h o ra rm ..................................» — —

Nassauischer Rotheisenstein 
mit ca. 50 % Eisen . . . »  — —

Roheisen:

Giefsereieisen Nr. I. . . . » 55,00 —

» » II. . . . * 52,00 —

» » III. . . . »  49,00 —

(Jualitats-Puddeleisen . . . »  46,50—47,50 

» » Siegerliinder » 45,00 -46,00

Ordinares » . . . . » 44,00 —

Bessemereisen, deutsch. Sieger-
lander, graues...................» 46,00 —

Stahleisen, węifses, unter0,1 %
Phosphor, ab Siegen . . . »  45,00—46,00 

Bessemereisen, engl. f.o.b.West-
k u s te ................................. sli. 43,00—44,00

Thomaseisen, deuLsclies . . Jl, 43,00 —

Spiegeleisen, 10—12% Mangan, 
je nach Lage der Werke . » 50,00—51,00

Engl. Giefsereiroheisen Nr. III 
franco Ruhrort . . . . » 50,00- 51,00

Luxemburger, ab Luxemburg . » 34,50 —

Gewalzt es Eisen:

Stabeisen, weslriilisches . . . J l  118,00-121,00 

Winkel-, Faęon-u.Trager-Eisen (Grundpreis) 
zu ahnlichen Grundpreisen 
ais Stabeisen mit Auf- 
schlitgęn naeh der Scala.

Bleche, Kessel- J l  150,00 —
» secunda » 135,00 —
» dunne . » 135,00—140,00

Stahldraht,5,3 mm
nettoabWerk » 102,00-105,00 

Draht aus Schweifs- 
eisen, ge-
wOhnlicher » 108,00 —

besondere Qualit;iten — —

In unserem letzten Bericlit erwahnten wir, dafs 
in Gro f sb r i t ann i en  im Clevelandbezirk und in 
Schottland der Markt sich in einer ungunstigen 
Situation infolge der grofsen Roheisenvorrathe be
findet. Dieser Zustand hat sich im Laufe des October 
noch rerschlimmert, so dafs die Lage des Roheisen- 
markts ais eine hSchst ungunstige gescliildert wird, 
trotzdem in Schottland die Verschiffungen in der 
letzten Woche 9889 t (was mehr ais die durch- 
schnittliche Hohe ist) erreicliten.

Ais aufserst wiinschenswerth wird in englischen 
Fachblattern eine Einschrankung der schottischen Roh- 
eisenproduction bezeichnet; gegenwartig sind 83 Hoch
ofen, gegen 66 im vorigen Jahr, im Gang. ln fertigem 
Eisen ist das Geschaft schleeht. Es sind dagegen in ver- 
schiedenen anderen Bezirken, z. B. in Staffordsliire 
und South-Wales, die Werke in voller Thatigkeit; 
namentlich in bezug auf Stahl lauten die Berichte 
sehr erfreulich.

In den Vereinigten Staaten von Nord- 
amer i ka  haben sich die Aussichlen fiir die Eisen- 
und Stahlindustrie nicht ermuthigend gestaltet; die 
Preise haben keine Festigkeit, und die Kiiufer halten 
sich zuruck. Es ist der Yorschlag gemaeht worden, 
dafs alle Scliienenwerke des Landes im Laufe des 
Winters auf 4 bis 6 Wochen still gelegt werden sollen. 
Bis jetzt sind in diesem Jahre 1 988 000 t Schienen 
fabricirt worden. Dr. W. Beumer.

Gruud- 
nreis, 

ĄuiscUlagti 
nach der 

Scala.

Y ereiiis-Nacliricliteii.

Nordwestliehe Gruppe desVereins deutscher 
Eisen- und Stahl-Industrieller.

Wir erliielten folgendes Schreiben:

Konigliclie Eisenbahn -Direction (rechtsrli.). B. 5423.

KOln, den 15. October 1887.

An die Nordwestliehe Gruppe des Yereins deutscher
Eisen- und Stahl-Industrieller

Dusseldorf.

Anliegend beehren wir uns Absebrift der von 
den Rheinisch-Westfalischen Eisenbahn-Yerwaltungen 
erlassenen Bekanntmachung, betreftend Abkurzung 
der Ladefristen, zur Kenntnifsnahme und mit dem 
Ersuchen ergebenst zu ubersenden. gefalligst darauf 
hin wirken zu wollen, dafs die Durchfdhrung der durch 
aufsergewOhnliche Verkehrs - Yerhaltnisse gebotenen 
Besehrankungen den Eisenbahn-Yerwaltungen durch

entsprechend es Entgcgenkomtnen des Publikuins er- 
leichtert wird.

Sobald die Yerkehrs-Yerhallnisse es irjjęndwie 
zulassen, werden die regelmafsigen Ladefristen von 
12 Tagesstunden wieder zur Einfiihrung gelangen.

B e k a n n t in a c li u n g.

Die bereits seit einigen Wochen eingetretene 
Yerkehrssteigerung stellt an den Wagenpark der 
unterzeichneten Staatsbahnen ungewolinliche Anfor
derungen, welche durch den niedrigen Wasserstaud 
des Rheines eine weitere Yerseharfung erfahren 
haben. Zur Begegnung des infolge dieser Umstande, 
namentlich im Ruhrkohlengebiet, wiederholt hervor- 
getretenenWagenmangels sehen sich die unterzeichneten 
Staatsbahnverwaltungen genóthigt, die allgemein auf
12 Tagesstundeu festgesetzten Be- bezw. Entladefristen 
fur offene,  zur Beforderung von Kohlen 
und Koks dienende Guterwagcn mit Geneli- 
migung des Herrn Ministers der OlTentlichen Arbeiten
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vom 18. d. M. ab bis auf wei teres auf'6 Tages- 
s l unden unter  E i nrechnung der.Mittagszei t  
einzuschri inken.  Ais Tagesstunden gelten vom
1. Oetobcr bis 31. Marz die Stunden von 7 Uhr 
Morgens bis 8 Uhr Abends.

Befreit von dieser Einschifmkung bleiben die
jenigen Fracht - Empfilnger und - Aufgeber , welche 
mehr ais 5 km von der betrelTenden Slation entfernt 
wohnen. — Ebenso bleibt fCir die Be und Entladung 
der ubrigen Giiter-Wagengattungen (bedeckte, Yieh-, 
Langholz-, PlattfOrm-, Kalkdeckel-, Schienen-Wagen) 
auch ferner die 12slundige Ladefrist bestehen.

Fur die durch Geleise angeschlossenen Zechen 
und industriellen Werke, welche theils langere, theils 
kurzere Ladefristen haben, tritt eine Aenderung der
selben hierdurcli ebensowenig ein, wie fiir den 
Hafenverkehr in Ruhrort, Duisburg, Hochfeld und 
Koln (Rheinstation), bei welchem die zur Be- bezw. 
Entladung der bereit gestellten Wagen ein fur alle 
Mai feslgeselzten Fristen zur Anwendung kommen.

Elber fe ld und Koln,  den 15. October 1887.

Konigliche Eisenbahn- Konigliche Eisenbahn- 
Direction. Direction (links- u. reclitsrh.)

Verein deutscher  E i senhUt ten l eu te .

Auszug aus dem Protokoll der Yorstftudssitzung 
vom 30. September 1S87, NachmiUags 2'/2 Uhr, in 

der Rcstauration Thiirnagel in Dusseldorf.

Anwesend die Herren:
G. Lueg (Vorsitzender), Ed. Elbers, E. Blafs, 
B. M. Daelen, Minssen, O. OEfergeld, A. Thielen.

Entschuldigt die Herren:
H. Brauns, J. Schlink, H. A. Bueck, A. Haar- 
mann, O. Helmholtz, F. W. Liirmann, Krabler, 
F. Osann, Dr. Schultz, Scrvaes, Weyland.

Das Protokoll wurde gefuhrt durch den Gescliafts- 
fiihrer Ingenieur E. Schrfldter.

D ie Tagesordnung lautete:

1. Geschaftliche Mittheilungen.
2. Berathung iiber ein von dem Herrn Minister 

fur Handel und Gewerbe eingegangenes 
Schreiben.

3. Aufnahme neuer Mitglieder.
4. Festsetzung des Tages und der Tagesordnung 

der nachsten Generalversamrnlung.
ad 1 theilte der Yorsitzende mit, dafs Herr Geh. 

Finanzrath Jencke die Gute gehabt hat, die Wahl ais 
Mitglied des Guratoriums der rbein.-westf. Hflttensclnile 
zu Bochum anzunehmen, welche infolge Aenderung 
ihrer Statuten in einer am 26. Juni d. J. stattgehabten 
Yorstandssilzung gethatigt worden war.

Ferner wurden bestimmte Abmachungeii uber 
das Verhaltnifs des Geschaftsfiihrers zum Yerein ge- 
troffen, mit deren Ausffdirung der Vorsitzende be- 
traut wurde.

ad 4 wurde beschlossen, die nachste Generalver- 
sammlung im Januar des nachsten Jahres in Dilssel- 
dorf abzuhalten und dem Executiv-Ausschuls anheim- 
gegeben, das Niiliere in bezug auf Tag und Tagesordnung 
festzustellen.

Da weiteres nicht zu yerbandeln war, erfolgte 
der Schlufs der Sitzung um 5 Uhr.

Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.
Bażant, Jo li., Civil - Ingenieur, Zaschau bei Wall.

Meseritsch in Mahren.
Kremser, I I ,  Director der A. G. Union in Dortmund, 

Berlin NW., Roonstr. 1.
Philip}), Otto, Ingenieur, Berlin NW., Mittelstr. 4. 
Seebold, Regierungsrath a. D., Berlin, 25 Nettelbeck- 

strasse I.
Ne u e  M i t g l i e d e r :

AM, i?., Kruppsches Stahlwerk zu Annen i. W.
J\ ll h t , .J. J ,,  , ,  , ,  , ,  , ,  , ,

'lijunyberg, E tJ., Disponent und technischer Director des 
StoraKopparbergsBergslaginDonmarfyet, Scbweden. 

Toldt, Friedr., Ingenieur der *Aljiinen Montangesell- 
schaft*, Neuberg, Steyermark.

Biiclierscliaii.

Fehlands Tngmicur-Kalender 1SSS. Fur Mascliincn- 

und Hiiltcningcnieure herausgcgebcn von 

Th. Becke r t  und A. Po l s te r .  Zehnter 

Jahrgang. Berlin bei Julius Springer.

Den zahlreichen Freunden dieses Kalenders wird 
die Nachricht willkommen sein, dafs derselbe auch 
nach dem Tode seines Begrunders, von welchem sie 
aus einem Nekrologe in den Spalten dieser Zeitsclnift 
Kenntnifs erhalten hatten, fortbestehen wird. Die 
Hrn. Beckert ,  Director der rhein. - westfalischen 
Hultęnschule in Bochum, und Polster ,  Director der 
Lausitzer Maschinenfabrik in Bautzen, haben die Nach- 
folge in der Redaction des Kalenders ubernommen.

.Obwoiil*, sagen dieselben u. a. im Vorwort. 
nsje bei der Fortfuhrung bestrebt waren, dem Kalender 
seinen Charakter und seine Einrichtung mOglichst zu 
bewahren, so konnten sie sich doch der L^eberzeugung 
nicht verschlieisen, dafs eine Verminderung des Um- 
langes im Interesse der Handlichkeit sehr erwunsebt 
sei. Sie richteten deshalb in erster Linie ihr Augen- 
merk darauf, dem I. Theil nur das einzuverleiben, 
was der Ingenieur im Betriebe und auf der Beise

immer zur Hand haben mufs; alles ubrigej zwar sehr 
werthvolle aber seltener benothigte Materiał war da
gegen in den II. Theil zu verweisen, der ais ein 
»Hu!fsbuch fur den Constructionstisch« dienen soli 
wie bis jetzt; Zweckmafsige Ausnutzung des Haumes 
gestattete trotzdem noch manches aufzunehmen, was 
bisher von einzelnen Seiten vermifst wurde.*

Soviel man nach einer Durchsicht des Kalenders 
zu beurtheilen yerinag, sind die Nachfolger bei der 
Sichtung und Behandlungsart des Stoffes durchweg 
recht glucklich zu Werke gegangen — eine Bestatigung 
dieser Auflassung kann naturlieb erst nach langerern 
Gebrauch eintreten, indem dann erst sich sagen lafst, 
ob man ini Kalender das gefunden hat, was man sucht. 
Eine Musterleistung scheint uns das Gapi.tel »Eisen- 
huttenwesen* zu sein, indem man dort auf kleinem 
Kaume eine aufserordentlich grofse Menge werlhvoller 
Angaben findet.

Das Format hat gegen friiher insofern eine 
und zwar eine yortheiihafte Veranderung erlitten, 
ais die Hohe zwar beibehalten, dagegen in der 
Breite etwas abgenommen worden ist. Nimmt 
man aus dem Kalender noch das hinten lose
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eingeheftete Schreib- und Skizzirpapier hcraus, so 
erhalt man ein handliches Taschenbuch, das seinem 
Namen gerećht geblieben ist. Satz und Druck sind 
hervorragend klar und deutlich.

Ohne Zweifel wird sieli der Kalender in der 
neuen Form zu seinen alten Freunden zahlreiche neue 
er werben.

Ihunpf. Kalender fiir Datnpfbelrieb. Ein Hand- 

und Hiilfsbuch fiir Dampfanlagen-Besilzer, 

Fabrikleiter, Ingenieure, Techńiker, Werk- 

fiihrer, Werkmeister, Monteure, Maschinisten 

und Heizer. Bearbeitet und herausgegeben 

von R i c h a r d  Mit tag.  1. Jahrgang 1888. 

Berlin bei Robert Tessmer.

Unglflcklicher Betriebsingenieur! Schon wieder 
macht man den Yersuch, in deine Taschen einen 
neuen Kalender einzuschmuggeln, denn mit dem 
»Dampf« soli ein solcher fiir alle diejenigen geschaffen 
werden, welche mit der Dampfindustrie in irgend 
einer praklischen Verhindung stehen, er „soli ein zu- 
Yerlassiger Rathgeber werden in allen Fragen, welche 
im Dampf- bezw. Fabrikbetriebe auftauclien".

Mit einem »Kalender fur Feuerungstecliniker* ist 
der richtige Ingenieur schon seit mehreren Jahren 
versorgt, hesieht er den Kessel, so zielit er seinen 
»Dampf« heraus, konimt er in die Werkstatte, so 
befragt er seinen »Werkstatten-Kalender« um Rath; 
dafs er einen der beiden »Ingenieur-Kalender« besitzt, 
darauf kann man schwOren; wahrscheinlich ist aber 
auch, dafs er aufserdem je nach seinem Faclie einen 
Specialkalender, sei es ein solcher fur Bergleute, 
Eisen bahn-Techniker, Bauleute, Schlosser und Schmiede, 
Bierbrauer, Papiermuller u. s. w., mit sich fiihrt. W o 
er aber alle diese, theilweise recht umfangreichen 
Tasch enkalender unterbringen soli, dies Rathsel zu 
lCsen, mussen wir dem Genie seines Schneiders iiher- 
lassen. Derselbe hat fur die Kalender schon so Er- 
staunliches leisten mussen, dafs er auch fur den 
»Dampf* noch eine neue Tasche ersinnen wird.

Was den Inhalt dieses neuen Kalenders anbe- 
langt, so scliliefst derselbe sich bekannten Mustern 
an. Der ubliche vordere technische Theil ist mit 
Sachkenntnils, vorn praktischen Standpunkte aus und 
bei durchweg guter Auswahl des Stoffes zusammen- 
gestellt. Da der Kalender naturgemafs iu seiner 
Specialitat mehr leisten kann ais andere, die ein 
umfangreicheres Gebiet beherrschen, so wird er ohne 
Zweifel denjenigen Ingenieuren, dereń Thatigkeit auf 
Kessel- und Maschinenhaus beśchrankt ist, will- 
kommen sein.

Naiv finden wir die Zumuthung, auch einen 
An/.eigenanhang von 36 Seiten mit spazieren fuliren 
zu sollen.

Katechismus der mechanischen Technologie. Von 

A l b e r t  von I h e r i n g ,  Fachlehrer fiir 

Masebinenbau u. s. vv. an der Fachscliule 

in Hagen. Mit 1C3 Abbildungen. Leipzig 

bei J. J. Webe r .

Ueber Mangel an technologischen Nachschlage- 
buchern lafst sich im allgemeinen keine Klage fuliren; 
unbestritten bleibt allerdirigs, dafs in der Reihe der 
ruhinlichst bekannten Weherschen »Illustrirten Kate- 
chisrnen*, dereń Zahl sich gegenwiirtig auf etwa 
115 belauft, durch das vorliegende Werkchen eine 
Lucke ausgefiillt wird.

Das Buch behandelt die Yerarbeitung der Metalle, 
der Holzer, des Papierstoffs und der Gespinnstlasern. 
Es scheint uns, ais ob im Yergleiche zu den crst- 
genannten die ubrigen Bohstolfe etwas stiefmutterlich 
behandelt waren. So ist z. B. der Papierfabrication 
fast nicht mehr Raum gegSnnt ais dem Special- 
kapitel der M aschinenham m er; sogar der simple 
Schraubstock darf 6'/^ Seiten fur sich beanspruchen. 
Itn ubrigen ist die Darstellung in den Kapitelu, die 
Berichterstatter herausgriff, in volksthumlicher, knapper 
und zutreffender Weise gehalten. Dus \Verkclien 
verdient beste Empfehlung und Verbreitung sowohl 
in technisch gebildeten Kreisen ais in solchen, welche 
mit der Technik in Beruhrung kommen.

Anleitung iiber die nachsten Verhaltiingsmafnregehi, 

welche bei UnglUcksfdtlen vor Anlcunft des 

Arztes su beobachten sind. Verfafst von 

Sanitiitsrath Dr. E c k a r d t ,  Dusseldorf. 

Druck und Verlag von A. Bagel, Dusseldorf.

Durch die Beigabe dieser »Anleitung« zu ihren 
Unfallverhutungsverschriften (siehe Nr. 121 der amt- 
lichen Naclirichten des Reichs -Veisicherungsamtes) 
hat die Rheinisch-Westfalische Masebinenbau- und 
Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft sich ein Yer- 
dienst erworben, das um so grofser anzuschlagen ist, 
ais die Schrift von einem erfahrenen Praktiker verfafst 
ist. Mit Freuden wird daher allgemein begrOfst 
werden, dafs dadurch, dafs die Yerlagsbuchbandlung
A. Bagel von dem Verfasser das Verlagsreclit dieser 
Anleitung erworben hat und durch einen billig ge- 
stellten Preis eine allgemeine Yerbreitung anstrebt, 
die Yorliegende Anleitung Gemeingut aller Betheiliglen 
zu werden verspricht. Dieselbe ist sowohl in 
Broschuren- wie in Plackatform zu beziehen, und 
betragt der Preis fur 10 Exemplare 1,50 J l, wahrend 
er sich bei grófseren Bezugen entsprechend billiger 
stellt. Unter diesen Umstanden ist zu erwarten, dafs 
die Eckardtsche Anleitung demnachst in keinem Be
triebe mehr fehlen wird.


