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Reiner Daelen seii. f

D a s  Jahr 1887 isl nichl zur Neige gegaiigen, 
olmc dem V e re in  d e u t s c h e r  E is e n h ii t te n -
1 e u te  nocli einen herbcn Yerlust zuzufiigen: ani 
G. December ver- 
schied za Dusseldorf 
sein Ehrenprasident 
Herr Obęringenieur 
R e in e rD a e le n  sen.

R e in e r  D a e le n  
wurde ani 10. Oc- 
lober 1813 z u Eupen 
geboren, woselbst 
sein Yater eine Fabrik 
mim Rau von Ma- 
sehineri ffir die Tex- 
tilindustrie betrieb.
Nachdent er seine 
ersle tecbniselie Aus- 
bildung in Relgien 
erlialten lia lle , trat 
er im Jalire 1831 in 
die Mascbinenfabrik 
von Neumann & Esser 
in Aachen ais Werk- 
fuhrer ein, worauf er 
abweeliselnd in tlen 
Jaliren 1832 bis 1840 
ais Leiler der Ala- 
schinenfabriken von 
M.Startz-Aacben und 
Jos. Reuleaiw & Go.- 
Esehweiler - Pumpe
thatig war. In letztgenannlem Jahre begann mit 
dem Einlritl ais Ingenieur bei der Firm a Eber- 
|a r d  Hoesch & Sohne in Lendersdorf seine Wirk-

I.s

samkeil im Eisenhuttenfache. Unter seiner Leitung 
erfolgte dort der Neubaii des ersten Puddelofens 
der dortigen Gegend nacli belgischem Muster.

Scbon dam alsmaehte 
sieli sein Erfindungs- 
genie durch eine ori- 
ginelle Ilerstellung 
von schmiedeisemen 
Staben zu Ketten- 
briicken vermiltelst 
W alzung oline die 
Yornahme irgend 
welcher Schweifsung 
geltend. Im Jahre
1846 selien wir ihn 
ais Ingenieur bei 
Piedboeuf & Go. - 
Aachen mit der Auf- 
stellung der Piane 
zum Rau des Puddel- 
und W alzwerks in 
Rotbe Erde (jetzl 
Aachener Hiitten- 
A ctien-Yerein) thatig.
1847 trat er bei dem 
Puddel- und Walz- 
werk von Piepenstock
& Go. in Hordę ais 
Ingenieur zur Ueber- 
waehung des maschi- 
nellen Retriebes und 
der Fabrication vo'n

Eiscnbahnachsen und -Riidern ein. Nachdem im 
Jahre 1852 diese Firm a sich in die Actiengesell- 
schatt »Hiirder Bergwerks- und Hutten-Veiein«
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Łiegende Geblascmascliinen von grofsen Abmessuiigen.
(Hierzu Blalt I.)

Im IV. Jahrgang (1884) Soitc 101 dieser 
ZeilschrifL beschriebcn wir einc von der Friedrich 
Wi!helms§Hiilte zu Miilheim a. d. Ru lir fiir »Horder 
Eisenwerk« erbaulc liegcnde Zwillingsgeblasema- 
schine und wiesen damals auf dic Beliebtheil 
liegender Maschinen von grofscn Abmessungen 
liin , Urotzdem diese Anordnungen zeitweise ais 
veraltet bezeichnet wurden. Es waren haupt- 
sachlich die H iittenlcute, welclie sich von der 
Zeitstrom ung keineswegs bestimmen liefsen, son- 
dern an einem System festhiolten, fur das lang- 
jahrige Erfahrung sprechen. —  Wie dauerlahig 
solchc Maschinen s iud , beweisen die seit 1853 
bis vor kurzem, also volle 33 Jahre, im Betriebe 
befindlichen ersten Maschinen auf Horder Eisen- 
werk von S Fufs rh . Geblasecylinderdurchmesser 
bei 6 Fufs Hub. Die Fortschritte der Neuzeit 
sind dem System in vollem Mafse zu gute ge- 
kommen. Reicbliche Starkeverhąltnisse, sorgfaltige 
Construction in allen T heilen , beste Materialien 
gestatten beute, ohne Gefahrdung der Sicherheit, 
frulier unbekannte Kolbengescbwindigkeiten.

Dic eingangs erw ahnte Zwillingsmaschine 
auf H order Eisenwerk liat Geblasecylinder von 
2200 mm, Dampfcylinder von 1200 mm Durcli- 
messer bei 2000  m m  Hub. Seither sind von 
der Friedrich W ilhelnis-Hutte zu Miilheim a. d. 
Ruhr zwoi iicgende Maschinen von noch grofseren 
Abmessungen gebaut w orden :

1. Einzelmaschine m i t  C o n d c n s a t i o n  fur 
die M athildenhuttc bei Harzburg mit Ge
blasecylinder von 2825 mm, Dampfcylinder 
1350 mm D urchm esser, bei 2200 mm 
Hub, und

2 . Zwillingsmaschine fiir H order Eisenwerk mit 
Geblasecylindern von 2825 uim, Dampfcy- 
lindern von 1650 mm D urchm esser, bei 
2200 mm  Hub.

Erstere ist auf Tafel I dargestellt. Ver- 
tragsmafsig mufs die Maschinc mit 20 bis 22 
Umdrehungen in der Minuto arbeiten und einen 
W inddruck von 8 bis 9 Pfund auf den Quadrat- 
zoil erzielen konnen. Dic Stcuerung erlolgt mit-

telst Doppelsitźventilen m it veranderlichcr Expan- 
| sion. Dampfkolbenstange, Kurbelzapfen, Ventil- 

spindcln u. s. w. sind aus S ta h l; Schwungradwelle, 
Kurbeln, Kurbelstange, Kreuzkopf und die hohle 
Geblasekolbenstange von 375 mm aufscrcm Durch
m esser aus bestem Haminereisen. Das Schwung- 
rad hat einen Durchmesser von 10 m . Das 
Gesammtgcwicht der Maschinc betragt 182 200 kg.

Die Horder Maschine ist nach denselben, je- 
docli veistarkten Modellen ais Zwillingsmaschine 
ohne Conilensalion gebaut. Sie soli 1000 cbm 
W ind in der Minutę ansaugen, dabei einen Druck 
von 11 Pfund erzielen konnen , und isl die 
leistungsfahigstc Geblasemaschine in Deutschland, 
diirfte auch nur von wenigen im Ausland iiber- 
troflen werden. Die H auplabm essungen sind die- 
selben wie bei der Maschine auf M athildenhuttc, 
die Dampfcylinder haben jedocli 1650 mm D urch
m esser, entsprechend den Bestimmungen iiber 
Expansion. Der Vorschlag einer Verbundmaschine 
stiefs auf Bedenkcn wegen W asserm angel fiir 
Gondensation, iibergrofser Abmessung des Nieder- 
druckdam pfcylinders, aufserdem legie der Be- 
stelier grolsen W erth auf die erleichterte Móg- 
lichkeit, mit jeder Maschinenhalfte ais Einzel- 
maschine bequem und anstandslos arbeiten zu 
konnen, weshalb man die einfache Zwillingsanord- 
nung bei beli ielt.

Dampfkolbenstangen und Kurbelzapfen aus 
Stahl, Schwungradwelle, Kurbeln, Kurbelstangen, 
Krcuzkopfe aus Flufseisen sind sammtlich vom 
Horder Vęrein ais Schmiedestiicke geliefert, ebenso 
die schweifseisernen Stiibe zur Herstellung der 
hohlen Geblasekolbenstangen von 400 mm aufserem 
Durchmesser. Die Schwungradwelle in den Lager- 
zapfen 550 mm, in der Mitte 600 mm stark, 
Fertiggewicht 10 700 kg, hat keinerlei der sonst 
hiiufigen Anslande von Heifslaufen, Einlressungen 
u. s. w. ergeben, sondern arbeitet tadellos. Die 
Giite des Horder Flulseisens und seine Verwend- 

•barkeit zu grofsen Wellen durftc sonach bewiesen 
seiti. Das Gesammtgcwicht betragt 2 8 1 0 0 0  kg.
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Ueber scliwere gescliniiedete Stahlwellen.
Von M. H. Koppmayer in Philadelphia.

Fast jedesmal, wenn an Stelle des Sclnnied- 
eisens Stahl zu einer neuen Verwendung keran- 
gezogen wurde, stellten sich dabei gewisse, mehr 
oder minder grofse Schwierigkeiten ein. Sowohl 
durcli chemische und physikalische Untersuchun- 
gen ais praktische Versuche spiirte man den 
Ursachen diescr Schwierigkeiten nach und Fand, 
dafs dieselben in den meisten Fallen entweder 
auf einen Mifsgriff in der Auswahl des Stahles 
in bczug auf seine cheinische Zusannnenselzung 
oder auf eine ungeeignete Bchandlung und Bear- 
beitung zuriickzufuhren sind.

Die gtdfscre Festigkeit, Harle, Zahigkeit und 
Gleichformigkeit, alle diese Eigenschaften, welche 
der Stahl dem Sclmiiedeisen gegeniiber hat, 
sollten erwarten lassen, dafs das erstere Materiał 
fiir scliwere geschmiedete Wellen das zuverlassigere 
und dauerhaftere sei. Die haufigen Bruche jedocli, 
welche bei aus T iegelstahl, Bessemerstahl oder 
Martinstahl gescluniedeten Wellen vorgekointnen 
sind, trotzdem rnan hinsichtlich der cheinischen 
Zusannnenselzung des venvendeten Stahles sowohl 
ais auch bei dem Gusse und der Bearbeitung 
desselben die grófste Sorgfalt austibte und nur 
solelie Wellen verwendete, welche nach dem 
Abdrehen eine tadellose Oberflache und gesunden 
Kern zeigten, scheinen die erwartete Ueber- 
legenlieit des Stahles dem Schiniedeisen gegen
iiber nicht zu bestaligen.

Bei allen gebroclienen S tahlw ellen, welche 
ich seit einer tangeren Reihe von Jahren zu 
sehen und zu untersuchen Gelegenheit hatte, 
fanden sieli im lnnern derselben Fehler vor, 
welche entweder auf der Bruchflache selbst zu 
erkennen waren oder gefunden w urden, wenn 
die Wellen ńahe dem Bruche auf der Drehbank 
abgestochen und dann abgebrochen wurden. 
Die inneren Fehler einer schweren geschmiedeten 
Stahlwelle ziehen sich meistens langs der Achse 
fort und zeigen sich ais porose und unganze 
Stellen, ais Spriinge und unregelmafsige Hohl- 
raume, welche mit dem Durchmesser der W elle ' 
an Grofse zunehmen. Ob dieselben von dem 
Gusse des Ingots herriih ren , aus welcliem die 
Welle geschiniedel ist, oder bei dem Sclnnieden* 
desselben ersl entstanden sind oder vergrofsert 
w urden, daruber kann man verschiedener An-

ł  Es mag hier auf die Anschauung hińgewiesen 
werden. gemftfs welcher bei dein Schmieden ton  
Wellen unter dem Dampfliammer eine Verschiebung 
der Theilclien eingeieitet wird, die derjenigen ahnlich 
ist, auf welcher das Mannesmannsche liohrenwalz- 
verfahron heruht. Die Red.

sicht se in ; Thatsache ist es aber, dafs genannte 
Fehler auch in schweren gescluniedeten S tah l
wellen gefunden w urden, bei dereń Herstellung 
man die aufserste Sorgfalt angewendet und 
welche nach dcm Abdrehen und A bbrjchen eine 
fehlerfreie OberlKiche und einen homogenen 
Kern gezeigt hatlen. Dafs die inneren Fehler 
einer geschmiedeten Stahlwelle einen Brucli der
selben herbeifiihren konnen, davon habe ich 
mich durcli Vcrsuche uberzeugt, welche ich auf 
folgendc Weise anstelltc: Von schweren ge-
schmiedeten S tahlw ellen , in welchen innere 
Fehler aufgefunden w urden , liefs ich mir von 
den fehlerhaften Stellen eine Anzahl von etwa 
10 mm dicken Scheiben anfertigen , welche 
durcli senkreclite Schnitte auf dic W ellenachse 
erhalten wurden. Diesc Scheiben wurden blank 
gefeill und einzeln ain Rande mit Bunsenschen 
Gasbrennern oder im Selimiedefeuer bis zu einem 
Grade erhitzt, wie er ungefalir von einem stark 
heifsgelaufenen Zapfen erreicht wird. Die auf 
diese Weise erhitzten Scheiben wurden sodann 
in kaltes W asscr gehalten und darin geschwenkt. 
Nachdem nach dem Erkalten die Scheiben 
wieder aus dem W asser genommen waren, 
wurden dieselben genau untersucht, abgelrocknet 
und abermals ani Rande erhitzt und auf gleiche 
Weise wie friiher behandelt und diese Manipula- 
tionen bis zu 50 mai hintereinander wiederholt. 
Das haufige Erhitzen des Randes der Scheiben 
und das darauf folgende Abkiihlen mit kalten 
W asser sollten die jedesmal von aufsen nach 
innen dringendc Erhitzung eines haufig heifs- 
laufenden Zapfens und die Abkiihlung desselben, 
welche durcli das Dariiberleiten von kaltem W asser 
erfolgt, naclialimen und die Beobachtung von 
etwa dadurch im lnnern desselben hervorgerufenen 
Veranderungen erleichtern. W eil Risse und 
Bi ii che von schweren, geschmiedeten Stahlwellen 
fast iminer in oder nalie den Zapfen und 
wSkrend des Heifslaufens derselben oder bald 
darauf gefunden w erden, wollte ich durcli die 
beschriebenen Manipulationen feststellen, ob innere 
Fehler und haufiges Heifslaufen und darauf 
folgendes Abkiihlen mit kaltem W asser den 
Brucli einer Stahlwelle einleiten und herbeifiihren 
konnen. Bei der grofseren Anzahl der Scheiben, 
insbesonderc jenen, dereń Kern blofs poroś war 
oder kleinere oder auch grofsere rundliche oder 
ovale Hohlraumc ohne Zacken, Bruche oder 
Spriinge zeigten, konnte das Erhitzen und Ab 
kuhlen bis zu fiinfzigmal und dardber vorge 
nommen w erden , ohne dafs die geringste Ver
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anderung an der Scheibe, insbesondere entstan- 
dcne Risse oder Spriinge wahrgenoinmcn wcrden 
konnten. Dci andcreu Schciben hingegen, be- 
sonders jeńcu, welchc im Kern Bruche, Spriinge 
oder unregelmafsige H ohlram ne mit scharfen 
Ecken zeigten, konnte m an, wenn dieselben auf 
die angefuhrte W eise behandelt w urden. einen 
kurzeń, feinen, von der felilerliaflen Stelle aus- 
gehenden Rifs beobachten, welcher bei einer 
Scheibe bereits nacli achtmaligem Erhitzen und 
Abkiihlen enldeckt werden konnte, bei drei 
anderen erst bedęulend spater auftrat. Zwei 
Scheibeu wurden noch weiter auf dieselbc Weise 
wie vor dem AufLreten des feinen Risses be- 
bandelt und zeigte es sieli hierbei, tlafs derselbe 
sieli wahrend des Erhitzens verlangerte. W urden 
die Scheibeu aberm als mit W asser abgekiihlt, 
so erfolgte bei erneuertem  Erhitzen wieder cine 
Verlangerung u. s. w. Die Vcrlangerung ging 
anfanglich jedesmal nur langsam vor sich, wuchs 
aber in dem Mafse, ais sich der Rifs dem Rande 
n ah e rte ; manchmal geschah dieselbe ruckweise 
unter Knistern. Aehnlich wie ein Rifs in einer 
Glasplatte einem davor gehaltenen, und langsam 
davon bewegten erhitzten Glasstabe oder der 
gliihenden Sprengkohle folgt, setzte sich derselbe 
in den Stahlscheiben nach dem erhitzten Rande 
zu fort. Bei sam m tlichen S eheiben, welche ich 
auf die bescliriebene Weise behandeltc, kam es 
nieht ein einziges Mai vo r, dafs ein Rifs ani 
Rande derselben entstand.

W enn man sich eine Stahlwelle aus einer 
Anzahl nebeneinander gereihter Scheibeu zu- 
sammengesetzt vorstellt, ist wolil aucli die An- 
nahine berechtigt, dafs dieselben Erscheinungen, 
welche sich bei dem in der beschriebcnen Weise 
wiederholten E rhitzen, Abkiihlen und Wieder- 
erhitzen u. s. w. in den Seheiben zeigten, auch 
in der W elle an den S tellen , von denen die 
Sclieiben stam m ten, bei der gleichen Behand- 
lungsweise gezeigt haben w urden , oder mit an
deren W o rte n , dafs durch wiederholtes und 
rasches Erhitzen der Oberflache einer schweren, 
geschmiedeten Stahlwelle, wie selbes bei wieder- 
holtein und plotzlichern Heifslaufen der Zapfen 
vorkommt, im Innern an den fehlerhaften Stellen 
Risse entstehen konnen, welche sich bei jedem 
erneuerten Heifslaufen so lange vergrCfsern, 
bis sie an die Oberflache kommen. Dafs auch 
die chemische Zusam m ensetzung des Stahles, 
ferner auch Erschiitterungeii und S tofse, wie 
selbe durch schleclite Montirung und Lagerung 
bedingt sein konnen, die Bildung und Ausdelmung 
von inneren Rissen begiinstigen konnen, soli mit 
Riicksicht auf die Eigenschaften des Stahles zu- 
gegeben werden. W enn die Erscheinungen bei 
meinen Versuchen mit den zuletzt angefiihrten 
Stahlscheiben mit jenen verglichen werden, 
welche bei gebroehenen Stahlwellen beobachtet 
w urden, so ist eine Aehnlichkeit derselben un-
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verkennbar und eine annehm bare B'rklarung der 
letzteren fur eine Anzahl von Briichen yon 
schw eren, geschmiedeten Stahlwellen móglich. 
Dafs die Risse mit fehlerhaften Stellen im 
Innern in Verbindung sind und wie die Briiclie 
nur allmiihlich entstanden sind, lafst sich an den 
meisten gebroehenen, geschmiedeten Stahlwellen 
feststellen, und dafs dieselben, wie bereits friiher 
e rw ah n t, fast imm er in oder nahe den Zapfen, 
also an denjenigen Stellen der Weil en gefunden 
werden, welche durch Heifslaufen von aufsen 
erhitzt werden, gleichfalls.

Risse an schweren geschmiedeleu Stahl- 
wellen sind in den meisten Fallen deswegen 
gleich bedenklich, weil dieselben sich bereits 
bis ins Innere erstrecken und bei erneutem 
Heifslaufen sieli wieder ausdehnen und den 
Bruch veranlassen konnen. Ein Langsrifs nimm t, 
wie man aus der Erfahrung weifs, wenn der
selbe sieli iiber den Zapfen in den Schaft der 
Welle verlangert, bald eine schrage Rielitung an 
und geht schliefslich quer durch die W elle und 
fuhrt dereń Bruch herbei. Die Erhitzung einer 
heifslaufenden W elle nimmt eben gleichmafsig 
gegen den Schaft zu ab , was zur Folgę bat, 
dafs ein Langsrifs in einer schweren geschmiedeten 
Stahlwelle, welcher sich, wie die mit den Seheiben 
angesteliten Versuche zeigen, nur iiber einer 
gewissen Minimal-Erhitzung ausdelm t, sich, sobald 
er an diese Grenze kom m t, nieht m ehr weiter 
in den Schaft fo rtse tz t, sondern inuerhalb und 
liings dieser Grenze, also quer durch die W elle.

Hatten die mit den Seheiben angesteliten 
Versuche mich bereits iiberzeugt, dafs innere 
Fehler einer schweren geschmiedeten Stahlwelle 
dereń Bruch herbeifiihren konnen , so wurden 
noch weitere Versuche in der Absicbt vorge- 
nonimen, um  dam it vielleicht beweisen zu konnen, 
dafs, wenn die inneren Fehler unscbadlich ge- 
maclit sind, auch die Veranlassung zum Bruche 
derselben genomtnen ist. Das Unschadlichmachen 
der inneren Fehler wurde durch Ausbohren der- 
selben Yorgenomrnen. Zu dieser. Versuchen 
wurden jene zwei vorhandenen Seheiben benutzt, 
welche bei wiederholtem Erhitzen und Abkiihlen 
bereits von den inneren Fehlern ausgehende 
Risse zeigten, w-elche sich bei W iederholung 
dieser Manipulationen ebenso wie bei den beideu 
anderen Seheiben bis zum Rande ausgedehnt 
haben wurden. An den beiden Seheiben wurden 
nieht nur die inneren Fehler, sondern auch die 
davon ausgehenden Risse vollstandig ausgebohrt, 
was durch centrisebe Bolirungen von Durcli- 
m essern, welche zu den der Seheiben im Ver- 
haltnisse von 1 zu 3 s tan d en , erreicht wurde. 
Die ausgebohrten Seheiben wurden genau auf 
dieselbe Weise wieder erhitzt und abgekiihlt, 
wie fruher, doch war es nieht moglich, die 
Entstehung eines Risses w ahrzunehm en, selbst 
nach funfzigmaliger W iederholung nieht und
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nachdem die Erhitzuug zuletzt bis zur Rolhglutli 
gesteigert worden war. Das .Verhalten der aus- 
gebohrten Scheiben bestatigt die Richtigkeit der 
A nnahm e. dafs mit dem Fehlen oder der Ent- 
fernung iunerer Fehler die Veranlassung zur 
Entstehung von inneren Rissen und zuni Bruche 
einer gesclimiedeten Stalilwelle nicht vorhanden 
ist, und zeigt andererseits den W eg, welcher 
einzuschlagen ist, um derartige Wellen gegen 
die durch etwa vorhandene innere Feliler be- 
dingte Mógliehkeit des Bruehes zu sichern, 
welcher in dem Ausboliren des Kernes, in 
welchem die fehlerliaflen Slellen sich stets vor- 
finden, besteht. Wenn der Durchniesser der 
Bolirung zu dem W ellendurchmesser wie 1 zu 3 
sieli verhalt, ist eine beaehtenswerthe Schwachung 
der Welle durch die Bohrung nicht entstanden, 
wohl aber eine Garantie gegeben, dafs in den 
weitaus meisten Fallen sannntliche etwa vorhan- 
dene innere Fehler, wie selbe in schweren ge- 
sclnniedelen Stahlwellen vorkotnmen , entfernt 
sind , wovon man sich iiberzeugen kann, wenn 
Ulan die Bohrung der Welle in eine geeignete 
Lage gegen ein Lichl bringt, ahnlich wie einen
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Flintenlauf, dessen Inneres man untersuchen 
will. SolUen bei dieser Untersucliung unganze 
Stellen oder Risse gefunden w erden, so kann 
man versuchen, ob dieselben durch Vergrofsern 
der Bolirung beseitigt werden konnen; wie weil 
man in dieser RichUing gehen und die Welle 
schwachen darf, ist in jedem  einzelnen Fali ein 
Reehenexempel. Auf diesnlbe Weise wie schwere 
gesehmiedete Stahlwellen konnen auch sehwerc 
geschmiedete Stahl-Kurbelzapfen durch Ausboliren 
des Kernes gegen die nachtheiligen Folgen etwa 
vorhandener innerer Fehler gesichert werden. 
Das Ausboliren der Wellen und Kurbelzapfen 
yerursacht nicht unwesentliclie Kosten , doch 
werden dieselben durch die dam it erzielte erhohte 
Sicherheit und Haltbarkeit reichlich aufgehoben 
werden und wird aucli in dieser Verwendung 
die Ueberlegenheit des Staliles dem Sclimiedeisen 
gegenuber in der P rasis bald erwiesen und die 
bisherigen Mifserfolge mit schweren geschmiedoten 
Stahlwellen und Stahl-Kurbelzapfen in vielen 
Fallen auf eine ungeniigende Herstellungsweise 
(weil nicht ausgebohrt) zuriickzufuhren sein.

„ S T A H L  UND EI SE N."

Die neue Hocliofenanlage zu Ensloy in Alabama.
(Hierzu Blatt 11.)

An dem riesigen Aufschwunge, den die Rolt- 
eisenerzeugung der Vereinigten Staaten von Amerika 
in den letzten Jahren genoinmen hat, sind die 
Siidstaaten in nicht unwesentlicbein Mafse be- 
theiligt. Die natiirlichen Bedingungen zur Erzeu- 
gung von Roheisen sind bekanntermafseri in den 
letzteren stellenwciseaufserordentlich giinstige, und 
ist es daher eigentlich zu verwundern, dafs der 
rege amerikanische Geist nicht weit elier zur 
Ausbeutung der dortigen inachtigen, in unmittel- 
barer Nahe zu einander lagernden Schatze an 
Kohlen und Eisetisteinen geschritten ist. Die 
Gestehuugskosten sind daselbst oline Zweifel die 
niedrigsten in den ganzen Yereinigten Staaten, 
so dafs die dortige Robeisenindustrie schon die 
Befiirchtung bei den Englandern erweckt hat, 
sic verm5chte ihnen bei weiterer Entwicklung im 
W ettbewerb auf dem W eltm arkte mit Erfolg 
entgegenzutreten, Jedoch haben sie sich einst- 
weilen damit beruhigt, dafs der liier hauptsach- 
lich in Betracht kommende District, namlich das 
sildostliche Tennesse, das nordliche Georgia uud 
das nordliche Alabama, etwa 320 km vom n&ch- 
sten Seehafen entfernt liegt.

Die verhaltnifsmafsig langsame Entwicklung

der Roheisenerzeugung in den Siidstaaten ist 
aucli zuni guten Theil wohl darauf zuriickzu- 
fiiliren, dafs die dortigen Erze durchschnittlich 
einen ziemlich hohen Phosphorgehalt aufweisen. 
Bildet nun aucli schon seit einiger Zeit der 
Phosphor der Technik kein Hindernifs m elir bei 
der Verwertłiung von Eisenstein, so liegen in 
den Vereinigten Staaten die Yerhaltnisse insofern 
anders, ais unseres Wissens nach die Patent- 
streitigkeiten iiber das Entphosphorungsverfahren 
noch immer nicht beendet sind. Auch niogen 
andere Verhaltnisse bei der Hintanhaltung der 
industriellen Entwicklung der Sudstaaten mit- 
gewirkt haben, dereń Erforschung unsere Aufgabe 
nicht ist. Begniigen wir uns vielmehr mit der 
Feststellung der Thatsache, dafs die Speculation 
seit einigen Jahren sieli ganz gewaltig des eben 
genannten Distrietes bemachtigt hat.

Die Roheisenproduction desselben w ar von 
23 817 t im Jahre 1872 schon auf 390 388 t 
im Jahre 1885 gestiegen, verspricht aber neuer- 
dings einen gewaltigea weiteren Fortschritt zu 
m ąchen, indem jetzt auch grofsartige Anlagen, 
wie man sie bisher dort nicht gekaunt, theils 
geplant, theils schon im Bau begriffen sind.
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nachdem dic Erhitzurig zuletzt bis zur Rothgluth 
gesleigerl w ord Cli war. Das .Verhalten der aus- 
gebohrten Schcibcn beslatigt dic Richtigkeil der 
Annahmc, dafs mit dem Fehlen oder der Ent- 
fcrnung innerer Fchler die Veranlassung zur 
Entstclmng von inneren Rissen und zuni Bruche 
einer gesclnniedeten Stalilwelle nicht vorbanden 
isl, und zeigt andererseits den W eg, welcher 
cinzusehlagen ist, um derartigc Wellen gegen 
die durch etwa vorhandene innere Pehler bc- 
dingtc Moglichkeit des Bruches zu sichern, 
welcher in dem Ausboliren des Kernes, in 
welchein dic fehlerhaften Stellen sieli stets vor- 
linden, besteht. Wenn der Durchmesser der 
Bohrung zu dem W ellendurcbmesser wie 1 zu 3 
sieli verhalt, isl einc beachtenswerthe Schwachung 
der Welle dureb die Bolirung nicht entstanden, 
wohl aber eine Garantie gegeben, dafs in den 
weitaus meisten Fallen sammtliclie etwa vorhan- 
dene innere F ehler, wie selbe in schweren ge- 
sclirniedetcn Stahlwellen vorkommen , enlfernt 
siiu l, wovon man sich iiberzeugen kam i, wenn 
mali dic Bohrung der Welle in eine geeignete 
Lage gegen ein Liehl bringt, ahnlich wie einen
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F lintenlauf, dessen Inneres man untcrsuchen 
will. Sollten bei dieser Untersuchung unganze 
Stellen oder Risse gefunden w erden , so kann 
man versuchen, ob dieselben durch Vergrófsern 
der Bohrung beseitigt werden konnen; wic weit 
man in dieser Ricblung gclien und die Welle 
schwachen darf, ist in jedem einzclnen Fali ein 
Reehenexempel. Auf dieselbe Weise wie schwere 
geschmiedete Stahlwellen konnen auch schwerc 
geschmiedete Stalil-Kurbelzapfen durch Ausboliren 
des Kernes gegen die nachtheiligen Folgen etwa 
vorliandener innerer Fehler gesichert werden. 
Das Ausboliren der Wellen und Kurbelzapfen 
verursacht nicht unwesentliclie Kosten , doch 
werden dieselben durch dic dam it erzielte erhohte 
Sicherheit und Haltbarkeit reichlich aufgehobeu 
werden und wird aucli in dieser Verwendung 
die Ueberlegenheit des Stahles dem Schmiedeisen 
gegeniiber in der Praxis baki erwiesen und dic 
bislierigen Mifserlolge mit schweren gesclimiedeten 
Stahlwellen und Stalli-Kurbelzapfen in vielcn 
Fallen auf eine ungcniigende Herstellungsweisc 
(weil nicht ausgebohrt) zuriickzufiihren sein.

„S T A H L  UND E I S E N . “

Die neue Hochofeiianlage zu Ensley in Alabama.
(Hierzu Blatt U.)

An dem riesigen Aufschwunge, den dic Roli- 
eisenerzeugung der Vereiniglen Slaaten von Amerika 
in den letzten Jahren genommen bat, sind die 
Siidstaaten in nicht unwesentlichein Mafse be- 
theiligt. Die natiirlichen Bedingungen zur Erzeu- 
gung von Roheisen sind bekanntermafsen in den 
letzteren stellenwcise aufserordentlich giinstige, und 
ist es daher eigentlich zu verwundern, dafs der 
rege amerikanische Geist nicht weit eher zur 
Ausbeutung der dortigen machtigen, in unmittel- 
barer Nahe zu einander lagernden Schatze an 
Kohlen und Eisensteinen geschritten ist. Die 
Gestehungskosten sind daselbst ohne Zweifel die 
niedrigsten in den ganzen Vereinigten Staaten, 
so dafs dic dortige Rolieisenindustrie schon die 
Befiirchtung bei den Englandern erweckt hat, 
sie vermochte ihnen bei weiterer Entwicklung im 
W ettbewerb auf dem W eitmarkte mit Erfolg 
entgegenzutreten. Jcdoeh haben sie sich einst- 
weilen damit beruhigl, dafs der hier hauptsach- 
lich in Betracht kommende District, namlich das 
sudostliche Tennesse, das nordliche Georgia und 
das nordliche Alabama, etwa 320 km vom nśich- 
sten Seehafen entfernt liegt.

Die verhSltuifsmafsig langsame Entwicklung

der Roheisenerzeugung in den Siidstaaten ist 
auch zuni guten Theil wohl darauf zuriickzu- 
fiihren, dafs die dortigen Erze durchsclinittlich 
einen ziemlich hohen Phosphorgehalt aufweisen. 
Bildet nun aucli schon seit einiger Zeit der 
Phosphor der Technik kein Hindernifs m ehr bei 
der Vcrwerthung von Eisenstein, so liegen in 
den Yereinigten Staaten die Yerhaltnisse insofern 
anders, ais unseres Wissens nach die Patent- 
streitigkeiten iiber das Entphosphorungsverfahren 
noch iiiimer nicht beendet sind. Auch mogen 
andere Verhaltnisse bei der H intanhaltung der 
industriellen Entwicklung der Siidstaaten mit- 
gewirkt haben, dereń Erforschung unsere Aufgabe 
nicht ist. Begniigen wir uns vielmelir m it der 
Feststellung der Thatsache, dafs dic Speculation 
seit eiuigen Jahren sich ganz gewaltig des eben 
genannten Districtes bemachtigt bat.

Die Roheisenproduction desselben war vori 
23 817 t im Jahre 1872 schon auf 390 388 t 
im Jahre 1885 gestiegen, verspricht aber neuer- 
dings einen gewaltigen weiteren Fortschritt zu 
machen, indem jetzt auch grofsartige Anlagen, 
wie man sie bisher dort nicht gekannt, tlieils 
geplant, theils schon im Bau begriffen sind.
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Eine erste Stelle hierunter nim m l die im Bau 
begrifTene Hocliofenanlage zu E n s le y , A l a b a m a ,
9,6 km von Birmingham ein. Die neue Anlage 
verdankt ilire Entstehung der Yereinigung zwęjer 
bereits dort beslehenden Gesellscliaflen, der P ratt 
Goal and Iron Co. und der Tennesse Coal Iron 
and Railroad Co., unter dem Namen der letzteren. 
Die erstere besitzt ausgedehnte Koblengruben, 
welclte eine gut verkokbare Kobie liefern und 
welche auch scbon seil Jabren die meislen Hoch
ofen des dorligen Bezirks mit soleber versorgen; 
ilire Forderung betragt gegenwartig ctwa 3 500 t 
taglich, soli aber noch in diesem W inter bis auf 
5 000 t gebraebt werden. Durch eine fruhere 
Yereinigung m it der Aliee-Furnace Co. hatte die 
Gesellschaft grofse Eisenerzfelder an dem be- 
ruhmt.en Red Mountain gewonnen. Die dortigen 
Lager besilzen eine Machtigkeit von 3 bis 6 m 
abbauwurdigen Erzes, bei dessen Gewinnung man 
jetzt bis zu einer Teufe von 91 m gelangt ist. 
Aufserdem gehoren der Gesellschaft ausgedehnte 
Lager von Brauneisenstein zu. Da ferner die 
Kohlenvorkommen sehr regelmafsig und aus- 
gedehnt sind, und endlich in einem zwischen- 
liegenden Thale Kalkstein sich findet, so scheint 
die Zukunlt der neuen Gesellschaft eine sehr 
aussichtsvolle zu sein.

Die Piane zu der neuen Hocliofenanlage in 
Ensley sind von der F irm a G o r d o n ,  S t r o b e l  & 
L a u r e a u ,  Limited, Philadelphia, angefertigt und 
in »the Iron age«, Nr. 18, 1887, verofTentlicht 
w orden ; den dortigen Mittheilungen entnehmen 
wir die Zeichnungcn auf Blatt II und folgende 
Mittheilungen.

Die Anlage soli 4 Ilochófen von je 6,09 m 
Durchm. im Kohlensack bei 24,5 m Holie vom 
Bodenstein bis zur Gicht umfassen. Man setzt 
fur jeden Hochofen eine tSgliche Erzeugung von 
180 t voraus, bei einem Brennstoffaufwande von 
1114 kg a. d. Tonne. Fiir jeden Hochofen 
sind 4 Gordon - W hitwell - Cowper - W inderhitzer 
in Aussicht genommen, von denen drei zur Er- 
warm ung des W indes dienen so llen , wahrend 
der vierte stels in Reserve zu halten ware. Jeder 
W inderhitzer besitzt eine besondere Kaltwind- 
leitung und ein Absperrventil an der zugehorigen 
Maschine. Der Dampf fiir die vier Hochofen 
wird durch 64 Cornwall-Kessel von 1,21 m 
Durc.lim. bei 10,36 m Lange m it 2 Feuerrohren 
von 0,38 m Durchm. geliefert. Die Kessel stehen 
in Batlerieen zu je 4, von denen wiederum je  2 
durch einen gemeinsamen Kamin vereinigt- sind. 
Der W asserbedarf wird aus dem benachbarten 
Flufs gedeckt und sind fiir denselben 3 grofse 
BehSlter vorgesehen. Die Giefshallen vor jedem 
Ofen messen 18 m in der Breite und 53 m 
in der Lange; sie sind in Ziegelmauerwerk mit 
eiserner DachconsLruction erbaut. Die Lagerplatze 
sind durch eine gemeinschaftlich in Holz gebaute 
Halle von 23 ni Breite und 200 m Lange iiber-

dacht. Die Anordnung der Eisenbahngeleise geht 
aus Fig. 1 auf Blatt II hervor. Die Maschinen- 
gebaude enthalten aufser den Geblasemaschinen 
die verschiedcnen Pum pen und Vorwiirmer. Die 
Gichtaufziige sind in Eisen aufgefuhrt; die Gicht- 
briicke ist breit und beąuern angelegt.

Fig. 2 giebt einen Q uerschnitt der Hochofen ; 
der Schacht nebsl Mantel ruht auf einem durch 
8 Saulen getragenen gufseisernen R inge; die um 
den Hochofen herurn laufende W indvertheilungs- 
leitung ist an dem genannten Ringe mitlelst ver- 
stellbarer, scbm iedeiserner Stangen aufgehangt. 
Der untere Theil des Kohlensacks ist mit wasser- 
gekiihlten Ringen versehen, welche nacli Belieben 
aus- und eingesctzt werden konnen, ohne dafs das 
M anerwerk yerletzt wird. Die Diisenstocke sind 
mit Kugelgelenken und einigen besonders von 
Gordon erfundenen Vorrichtungen versehen, welche 
die riciitige Einstellung derselben zu einer leicht 
ausftihrbaren Arbeit gestalten sollen.

Die E inrichtung des Gichtfangs bedarf unter 
Hinweis auf die Zeichnung keiner weiteren Er- 
klarung. Die Staubfangvornchtung ist ani unteren 
Ende des heruriterkom m enden Gasfangrohres an 
gelegt; sie besteht aus einer leichten Doppelglocke, 
welche gleichzeitig ais Explosionsklappe d ien t; das 
Gasfangrohr ist, wie aus der Zeichnung ersichl- 
lic li, zur Aufnahme einer zur Gicht fiihrenden 
W endeltreppe eingericłitet. In Fig. 3 ist einer der 
Gordon-W hitwell-Cowper-W inderhitzer dargestellt; 
derselbe soli in den Vereiniglen Staaten weite 
Yerbreitung gefunden und sich gut bew ahrt haben.

Die fiir Ensley in Aussicht genommenen 
W inderhitzer sollen 19,81 m Hiilie und 6,09 m 
Durchm. haben. Der Betrieb eines solchen 
W inderhitzers stellt sich folgendermafsen : W enn 
das Luftventil (3) geoffnet ist, so wird das Gas 
in die Verbrennungskam m er mittelst der Ventil 
verbindung (2) zwischen der Gasleitung und dem 
W inderhitzer zugelassen und entziindet sich dort 
infolge der Beriilirung mit dem heifsen Mauer- 
w erke; die Yerbrennungsproduele gelien dann 
durch die Ziige (4) zu der Kamrner (5), steigen 
durch die Ziige 6 und 7 wieder lierauf und ent- 
weichen durch den Kamin (8) in die freie Luft. 
Wenn der Apparat auf W ind steh t, so sind 
Kaminventil und Luftventile (9. 2, 3) geschlossen; 
wahrend die Kalt- und W armwindventile (10 , 11) 
geoffnet sind. Der bei 12 eintretende Wind 
steigt alsdann durch die verschiedenen Ziige in 
der um gekebrten Richtung, wie eben angegeben, 
und geht schliefslich in <lie W armwindleitung 
durch die Knierohre 13.

Kamin- und Kaltwindvenl'il (9 und 10) sind 
gut ausbalancirt, so dafs sie durch Seile von 
unten aus regulirt werden konnen.

Um Mifsverslandnisse zu vermeiden und die 
Bedienung des Apparates so einfach wie moglich 
zu gestalten, sind die Ven!ile so angeordnet, dafs 
sie in hintereinander folgender Reihe geschlossen
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und geiiffnet werden miissen. Da die Tem peratur 
in den Ziigen (12) nur etwa 1/s derjenigen in 
der Yerbrennungskammer ( 1) betragt, so mufs 
naturlicli auf der einen oder andern Seite des 
die Scheidewand bildenden Mauerwerks ein ver- 
schiedenes Ausdehnungsbestreben sein, infolge- 
dessen die Wand selir bald zerstort sein wiirde, 
wenn nicht diese Sclieidewand aus 2 durch 
einen schmalen Zwischenraum wieder jeder fur 
sieli ausgefiihrten Mauern bestande, welche bis 
/u  einer Hohe von etwa 1,5 m miteinander 
verbunden sind. Die innere Ausfullung der 
W inderhitzer ruht auf gemauerten Bogen (19 
und 20) in einer Anordnung, welche gestattet, 
dafs der angeselzte Gichtstaub durch die einzige 
Yereinigungsthiir (14) entfernt werden kann. Aus 
dem Grundrifs gelit hervor, dafs die Ausfullung 
in Ziige von dreifacli verschieden grofser Oeffnung 
eingetheilt ist, wobei aber der gesaimnte Quer- 
schnitt der freien Oeffnungen stets derselbe bleibt.

Die Verbrennuugskammer ( ! )  ist von oben 
nach unten offen gelassen, wahrend die folgende 
Abtheilung (4) in Ziige von 230 mm Weite 
durch Scheidew8nde von 115 mm Starkę ein
getheilt ist.

Die dritte Abtheilung ist von unlen nach 
oben nicht gleichmafsig durchgefiihrt, indem der 
untere Theil (6) Ziige von gleicher W'eite wie 
die Abtheilung 4 besitzt, wahrend in dem oberen 
Theil jeder der Ziige von 230 nim Weite wiederum 
in vier von 115 min Weite durch Mauern von 
57 mm eingetheilt ist. Durch die letztere An
ordnung wird die nutzbare Oberflaclie aufser- 
ordentlich vergrofsert, wahrend der Querschnitt 
und die Masse des Ziegelmauerwerks gleich grofs 
bleiben. Die Zugstarke soli trotz der vergriifserten 
Reibung der Gase nicht verlieren, weil letztere 
infolge der starken W armeabnahme an Raum- 
inhalt abnehmen. Die Reinigung der Erhitzer 
gesclńeht durch Anwendung eines Dampfstrahles, 
den man durch eine gewiihnliche Gufsrohre von 
unten aus in die Ziige eintreten lafst.

Ueber die einzelnen Abmessungen der Hocl i -  
ćifen giebt uns die nachstehende Uebersicht 
Aufsciilufs:

H o h e .........................................................  24 ,38  m
Durchmesser an der P lattlorm  . 4,G4 ,,

.  im Kolilensack . . G,09 „
„ „ Gestell . . . .  3 ,20 „

der Glocke . . . 3,4 2
„ des Glockenrumpfs . 4 ,54 „

8 Saulen 5,48 m liocli,
7 Diisen 0,15 m Durchmesser,

Hohe der Diisen uber dem Boden-
s t e i n .............................................  1,98 „

7 Diisenstocke 0,22 m inneren Durchm.

W indvertiieilungsrohr:

mittlerer Durchm. des Kreises . 9 ,29  in
aufserer „ „ ' Rohres . 0 ,99 „
innerer „ „ „ . 0 ,50  ,

W arm w indleilung:

aufserer Durchm. des Rohres • 1,21 „
innerer ,  „ ,  . 0 ,70  ,,

Kaltwindleitung - ................................ 0 ,76  „

Abmessungen der IG Gordon-Whitwell-Gowper- 
schen W i n d e r h i t z e r :

Hćihe ................................................... 19,81 m
D u r c h m e s s e r ................................ 6 ,09  ,.
K am in:

lichter Durchmesser . . . 1,37
H o h e .............................................12,19 ,

Durchmesser des Kaminventils . 1,16 _
„ „ W armwindventils 0 ,76  ,
, s Kaltwindventils 0 ,66 E
„ „ Luftventils 0 ,60  .
„ ,  Gaseinlafsventils 0 ,60  .

Abmessungen der 64 doppelziigigen K e s s e l :
D u r c h m e s s e r ................................ 1,21 ni
L a n g e .............................................10,36 „
Kami n:

lichter Durchmesser . . . 1,60 „
Hohe vom Boden . . . .  18,28 .

Abmessungen der 6 G e b l a s e m a s c h  i n e n :

Durchmesser des W indcylinders 2 ,13 in
, „ Dampfcylinders 0,91 „

H u b l a n g e ......................................  1,21 ,
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Anwendbarkeit des Yerfalirens yon Outerbridge zur Herstellung’ 
gemusterter Gufsstiicke in der Flufseisen - Fabrication zur 

Herstellung’ blasenfreier Grufsblocke.
Yon Dr. H. Wedding, Geh. Bergrath in Berlin.

Melallene Gufssliicke m it v c r t i e f t e n  feinen 
Linien finden einerseils ais dauernde Forraen beim 
Gusse von Gegenstanden mit enlsprechenden er- 
habenen Linien, andererseits ais Stempel oder 
Stanzen zur Pritgung dehnbarer Materialien, svie 
Blecli und Leder, endlich zum Z we c le  des 
Druckens Anwendung.

Der Regel nach werden derartige Gufsslucke- 
zuvorderst mit glatten Oberflachen hergestelll und 
erhalten die vertieften Linien erst nachtraglich 
durch Gravirung oder Aetzung. Outerbridge bat 
es versucht, dieses Verfahren durch das einfachere 
des unm itlelbaren Gusses zu erselzen. Der erste 
Zweck des Erfinders w a r , Form platten oder 
Stempel zur Erzeugnng von Producten herzu- 
slellen, dereń Oberflache dem herrschenden Ge- 
schmack entsprechend mit gew ebartigen, z. B. 
Spitzen nachahm enden Mustern bedeckt ist. Solclie 
Gegenstiinde konnen zwar durch Einform ung des 
Gewebes selbst, dessen Nachahm ung beabsichtigt 
ist, in Form sand hergestellt w erd en , und vor- 
trelTliche Proben dieser Art bietet z. B. die 
M ustersamm lung der Grafl. Stolberg-W ernigerode- 
schen Eisengiefserei zu llsenburg a. H arz; aber 
entweder gelit hierbei jedesm al die. Form  ver- 
loren, oder es mufs von dem ersten Gusse eine 
zweite Form  gebildet werden, die dann das Modeli ! 
lieferl.

Alexander E. Outerbridge benutzt in um- 
gekehrter W eise nach seinem auch in Deutsch- 
land unter Nr. 41680  patentirten Verfahren das 
Gcwebe, oder an dessen Stelle auch Papier, 
Graser und andere organische Korper ais Theil 
der Form selbst, bildel also damit hervorspringende 
Linien der Form . welche nach dem Gusse ent- 
sprechende Yertiefungen im Metalle zurucklasśen.

Der wichtigste Theil dieses Verfahrens ist 
die Herstellung eines verkohlten Productes aus 
dan organischen Substanzen, welches bei hin- 
reichender Festigkeit gegen Zerbrechen und 
Zersplittern der Hitze des Melalls widersteht 
und, auch wenn Sauerstoff zugegen ist, nicht 
verbrennt, noch auch sich im Metali lost, welches 
endlich wahrend des Einflusses der hohen T em 
peratur keinerlei Gase entwickelt, die ein scharfes 
Ausfliefsen des Melalls, namenllich ein Eindringen 
in die Zwischenraum e zwischen den einzelnen 
Fiiden, Ilalm en u. s. w. verhindern wurden.

Der Y ersuch, die organischen Substanzen 
nur ,  elwa bei Trocknung der F o rm , einer ge-

I.Ś

wolmlicben Verkolilung zu unterziehen, mifslingt, 
weil die so erzeugte Kobie theils leicht enlzund- 
lich und verbrennlich, Iheils leicht im Metali 
(namentlieh Eisen und Kupfer) loslich ist, auch 
viel zu sprode ausfallt, um elwa ein strafles 
Anspannen in der Form  zu vertragen.

Das Yerfahren, welches Outerbridge zur Yer- 
kohlung von Geweben und anderen organischen 
Substanzen verwendet, ist folgendes: Die zu ver- 
kohlenden Gegenstandc werden mit fein gepul- 
verter K ohle, z. B. A nthracit, derart umgeben, 
dafs sam m tlicbe Unebenheiten auf der Oberflache 
derselben ausgeglichen erscheinen. D arauf w er
den sie in ein Gefafs aus Eisen, Thon oder 
Graphit gelegt, dessen iibriger Raum ganz mit 
K ohlenpuker ausgefullt wird. Das Gefafs, nach- 
dem es verschlossen ist, indessen nur soweit, 
dafs sieli entwickelnde Gase entweichen honnen, 
wird m ehrere Stunden hindurch auf 150 0 C. er
hitzt. Der richtige Zeitpunkt zum Abschlufs ist 
dann erreicht, wenn keine Gase m ehr entsveichen. 
Nunm ehr kom m t das Gefafs in eine bis zum 
Gliiheu gesteigerte T em peratur, auf der es zwei 
Stunden lang erhalten wird, um dann abgekiihlt 
und entleert zu werden. Die verkohllen Gegen- 
slitnde werden herausgenoiiimen, von anhaftendem 
Kohlenstaub durch Schutteln oder Klopfen befreit 
und in einer Lothrohrflam m e probirt.

W aren sie nicht geniigend verkohlt, so brennen 
sie vor dem Lothrohr mit Flam m e, nur Ascbe 
hinteiiassend, wahrend bei geniigender Verkoh- 
lung die Kohle ais unverbrennlich erscheint.

Outerbridge liebt drei Punkte, ais bei der 
Yerkolilung durchaus zu beachtend, h e rv o r : 
Ę rstęns mufs soweit Luftabschlufs bei der Er- 
hitzung stattfiriden, dafs die ausgelriebenen Gase 
und die eingeschiossene Luft nur durch kohlen- 
sloffhaltige Gase ersetzt w erd en ; zweitens mufs 
bis zur Austreibung aller fluchtigcn Bestandtheile 
eine ganz langsaihę Destillation bei verhiiltnifs- 
mafsig niedriger Tem peratur stattfmden ; driltens 
mufs zum Schlufs eine sehr starkę und an- 
dauernde Erhitzung angewendet werden.

Die Abtheilung fur W issenschaft und Kiinste 
des Franklin - Instituts hat sich mit diesern Yer
fahren eingehend beschaftigt und einen Bericht 
erstattet, welcher im Novemberheft des Journals 
dieses Instituts (Nr. 743, S. 389) verollentlichl 
worden ist.

Die Untersuchung der Yerkohlungsproducle
2
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zeigte, dafs diese keine reine Kohle, sondern Ge- 
mischevon Kohle und siliciumbaltigerĄsche waren.

Ein zum Zweck der Ycrkohlung benutztes 
Stuck gewohnlichen Musclins ergab im rohen 
Zustande:

3,05 % Feuclitigkeit,
1,53 % Asche.

Naeh der Ycrkohlung blięben:
34,26 % Yerkohluhgsproduct und 
65,74 % wurden verdampft und vergast.

Der kolilige Riickstand liefs sich schwer duroli 
stark oxydirende Reagentien wie Chrom- und 
Śchwefelsaure angreifen und wurde nur bei s e h r  
hoher Tem peratur unler f r e i e m  Luftzutritt 
yerbrannt. Die bei dem Verbrennungsprocefs 
zuriickbleibende Asche betrug 4,43 % des ver- 
kohlten M aterials; in 34,26 g Riickstand waren 
also 1,52 g Asche enthalten gewesen, was an-
haiiernd mit dem Aschengehaite des rohen Stoffes
iibereinstimmt.

Dafs diese Asche allein die Unverbrennlich- 
keit und Unloslichkeil des Kohlenstoffs bedingę, 
wie die Abtheiiung des Franklin - Instituts anzu- 
nehmen scheint, ist nicht w ahrscheinlich; 
wenigstens zeigt die durch gewohnliche Yer- 
kohlungsprocesse erzeugte Pflanzenkohle nicht 
die gleichen Eigeuschaften; einen mindestens 
ebenso grofsen Einflufs iibt also gewifs die A r t  
der Verkohlung.

Analoge Yorgiinge sind bei der Ilerstellung 
von Kohlenfadchen fiir elektrische Gluhlampen 
bekannt.

M a s  im  in Brooklyn (D. R.-P. 13383) erzcugt 
solche Kohlenfadchen durch Gliihen von Pflanzen- 
fasern lediglich in einer Atmosphare yon Kohlen- 
wasserstoffgas, F o x  in London (D. R.-P. 18217) 
breitet die vorher durch Kochen m it caustisclien 
Alkalien gelockerten und von der aufseren Rinde 
befreiten Pflanzenfąsern auf einer Kohlenplatte 
aus, bettel sie in Graphit und gliiht sie dann im 
lufldicht verschlossenen Tiegel, B u c h n e r  in 
Wiesbaden (D. R.-P. 25488) dagegen macht die 
Kohlenfadchen absichtlich siliciumreich, indem er 
die zuerst mit Metalllosung getrankten Kiirper 
mit Alkalisilicaten behandelt und so mit einem 
schwachen Schlackenuberzuge versieht.

Auch hierbei scheint also die Verkohlungs- 
methode den wichtigsten Einflufs zu iiben und 
die Silicirung nur die Unzersfórbarkeit der Kohle 
zu vergri)fsern.-

Die Abgeordneten des Franklin-Instituts be- 
statigten durch den Augenschein, dafs ein auf 
die angegebene Art verkohltcr Spitzenschleier, 
senkrecht quer durch eine Form gezogen, von 
dem gleichzeitig auf beiden Seiten , aufsteigenden

Gufseisen nicht nur nicht angegriffen oder zer- 
stijrt wurde, sondern sogar bewirkte, dafs sieli 
das Gufsstuck nacli dem Erkalten in zwei Stiicke 
trennen liefs, dereń .jedes den vertieften Eindruck 
der halben Fadendicke ais Muster trug.

Nach derselben Methode verkohlte Papier- 
stiicke konnten ais Einlagen in eine Form  be- 
nutzt werden, um das Metali nach dem Erstarren 
in ebenso viele T heile , ais Scheidewande vor- 
handen waren, zu zerlegen.

Der Erfinder legt seinem Verfahren besonderen 
W erth fiir Kunstgufs, Herstellung von Stempeln
u. s. w. bei, es verdienl aber wohl noch m ehr 
die Aufmerksamkeit der Flufseisenfabricanten. 
Nicht nur, dafs man mit Anwendung richtig ver- 
kohlter Einlagen Spaltungen und Theilungen in 
Gufsstucken, z. 0 . in der Nabe von Radem , 
Trennung von zwei Riemenscheibenlialften, her- 
vorrufen kann, die Methode wird auch die Niitz- 
lichkeit gew ahren, im Innern blasenfreie und 
diclite Gufsblocke (Ingots) zu erzielen.

Da die nach dem angegebenen Verfahren 
verkohlten Gewebe eine so grofse Festigkeil be- 
sitzen, dafs sie sich quer durch eine Form  straff 

: anspannen lassen, und da sie aufserdem schlechte 
W arm eleiter sind, also nicht das Metali vorzeitig 
abkuhlen, so isl es mehr ais wahrscheinlich, dafs 
sich die Gasblasen, welche von absorbirten oder 
bei der Erstarrung cntwickelten Gasen herriihren, 
gerade wie bei der Eisbildung, an den einge- 
hangten oder eingespannten Faden ansam m eln, 
und wenn sie nicht aufsteigen, dort festgehalten 
bleiben. Wenn daher in eine Blockform von 
grofsem Querschnitt ein senkrechtes Kreuz von 
verkohlten Geweben eingespannt w ird , vielleicht 
am Schnittpunkte durch Dochte vcrdickt (Fig. 1), 
so werden bcim Erstarren vier leichl trennbare 

Blocke gebildet, an dereń aneinander- 
stofsenden Oherfliichcn die dann un- 
schadlichen Blasenraiune sich vor- 
finden. Ebenso werden sich blasen
freie Rohre giefsen lassen, wenn um 
die Achse der Gufsform ein schlaucli- 

artiges, verkohltes Gewebe von etwas conischer 
Form ausgespannt wird (Fig. 2). Nach dem 
Erstarren entsteht ein Rohr und ein daraus ent- 

fernbarer, massiver Metallkern. Die 
Blasenriiume werden sich v/ieder auf 
der Innenseite des Rohres und auf 
der Aufsenseite des Kerns finden.

Die Gasblasen mógen sich auf 
diese Weise zwar nicht ganz ent- 

fernen lassen, sie werden sich aber voraussicht- 
lich vermindern, urid der Rest w ird , da er au 
der OberfHichc erscheint, unschadlich fiir die 
Fabricate bleiben.

i . i .  2 
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Fig. 1.



Boitrag zur Beiirtlieiluiig des Eisens bezttglicli seines 
Kolilenstoffgelialtes.

Die in neuerer Zeit aufserordentlich zalilreich 
angesteliten Feśtigkeitsuntersuchungen mit Eisen 
und Stalli liabcn unter anderetn gezeigt, dafs das 
Materiał des Probekorpers durch solche Span- 
nungszustande, bei denen es » fliefsen® mufs, 
seine mechanischen Eigenschaften andert. Ver- 
gleicht man zwei Probekiirper miteinander, die 
aus gleichem Materiał in ganz gleicher Weise 
hergestellt sind, und zwar, indem man den einen 
im ursprungliehen Zustande belafst, dej^ andern 
aber vor der Vergleichung einern hoheren Span- 
nungszustaude voriibergehend unterwirft, so dafs 
das Materiał um irgend einen Betrag h a t fliefsen 
m iissen, dann zeigt sich im Yerlauf einer zum 
Vergleich angesteliten Priifung auf Zugwiderstand 
beim geflossenen Materiał hohere Elastizitiit, 
geringere Delmbarkeit, grofsere Hartę und Bruch- 
festigkeit, die letzteren beiden allerdings nur 
wenig gtofser.

Um diese Verąnderung zu erklaren, ist es das 
Nachstliegende, einen rein physikalischen Yorgang 
anzunehm en und nur auf die Spannungszustande 
zuriiekzugehen. * Dies gelingt n ieht bei allen 
Erscheinungen, die mit dem Fliefsen verbunden 
sind. Beispielsweise ist der bei den meisten 
Eisen- und Stahlsorten an der Fliefsgrenze (Beginn 
des Fliefsens) rrielir oder weniger deutlich auf- 
tretende Knick im Diagramm des Zerreifsversuchs 
nieht aus den Spannungsverhaltnissen ablęitbar. 
Es łiegt deshalb der Gedanke nahe, dem Procefs 
des Fliefsens neben seiner pliysikalischen Seite 
nocli eine rein chemische zu Grunde zu legen. 
Die Nothwendigkeit zu einer sólehen Annahme 
grundet sich also zunachst darauf. dafs sich nieht 
allęs beim Fliefsvorgang Beobachtete auf rein 
physikalischem W ege erklaren la fs t; aber es 
treten bei weiterer Ueberlegung noch einige Um- 
stiinde hinzu, welche gleichzeitig diese Annahme 
stiitzen. Diese liier genannten Umstande sind 
rein chemischer N atur und bieleń fiir das Ver- 
standnifs der chemischen Uinlagerung beim 
Fliefsen hinreichenden A nhalt; insbesondere fiihren 
sie zu einer eigenartigen Ansehauungsweise iiber 
die Form  des Kohlenstoffgehaltes im Eisen bezw, 
Stahl, welche auch fiir andere niclit ohne weiteres 
im Rahmen dieser Abhandlung liegende Gesichts- 
punkte von Interesse sein diirfte.

Zur Erkliirung der beim Uebergang des Eisens 
aus dem fliissigen in den festen Zustand auf-

* Man vergleiche: Mittheilungen aus den konigl, 
Ycrsuchsanst. in Berlin 18S7, Heft 2: »Beitrag zum 
Studium des Fliefsens, insbesondere bei Eisen und 
Stahl«, von B. Kirsch.

tretenden Erscheinungen nimmt  man bekanntlich 
an, dafs das flussige Eisen neben anderen Bei- 
m engungen in der Hauptm asse freies Eisen und 
eine Losung von Kohlenstoff in einer chemischen 
Yerbindung von Eisen mit Kohlenstoff (FeiG) 
sei, aus welcher einerseils der gelósle KohlenstolT, 
wenn die Abkulilung langsam vor sich geht, 
auskrystallisirt, andererseits der chemisch ge- 
bundene Kohlenstoff ganz oder theilweise frei 
wird und sich ebcnfalls ausscheidet.

Die Frage, weshalb riicht die ganze Menge 
des im Eisen enthaltenen Kohlenstoffs im fliissigen 
Eisen chemisch gebunden ist, kann nach obiger 
Annahme nieht beantw ortet werden. Es miifste 
entweder kein freies Eisen oder kein freier 
Kohlenstoff vorhanden sein. Ferner aber stelit 
die Thatsache vereinzelt da, dafs sich eine 
chemische Verbindung beim Erkalten zersetzt.

Die Bestim mungen des procentischen Gehalts 
an Kohlenstoff basiren auf der Form el

Fe*G +  8HG1 =  4FeCb +  GH< +  4H

Diese Form el entspricht dem wirklichen Yerlauf 
der Pieaetion aber keineswegs, und dafs die 
bisherige Erkliirungsweise derselben nieht zu- 
treffend ist, beweist die T hatsache, dafs die 
Methoden der Bestimmung des Kohlenstoffs so 
unregelmafsige, sogar bei m ehreren sorgfaltigen 
Anaiysen desselbcn Stiickes unter sich ungleichc 
Resultate ergeben, was nieht in Analysenfehlern 
seinen Grund hat. *

Neben diesen Mangeln sind es nun noch 
folgende G esichtspunkte, die auf Grund dieser 
Ansehauungsweise iiberhaupl nieht erklarbar sind.

Bei der mikroskopisehen Untersucliung des 
Eisens machte A. M a r  te n  s**  eine Beobaehtung, 
die er mit folgenden W orten beschreibt: „Es
gewinnt das Aussehen, wie wenn das im W achs- 
thum begriffene G raphitblatt beim Erstarren den 
Kohlenstoff aus seiner chemischen Verbindung 
mit dem Eisen herausgerissen liabe, die aufser- 
halb seines Anziehungsgebietes liegenden Theile 
unberiihrt lassend .“

Bei Gelegenheit der Untersucliung des Eisens 
beim Erwarm ęn in bezug auf seine Ausdehnung 
ist bemerkt worden, dafs dieselbe bis zu gewissem 
W arm egrade gesetzmafsig fo rtseb reite t, sodann

* Vergl, »Stalil und Eisen«, April 1887: Dr. A. 
B r a n d :  Ueber Kohlenstoffbestimmungen m it Kupfer- 
amm oniumchlorid, ferner O s m o n d  und W e r  t l i ,  
»Annales des m in ess  Juli-August 1885.

** aZeitschr. d. Yer. deutsch. lng.« XXII 397.
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sieli das Yoluinen vcrringert und darauf wieder 
cino Ausdehnung statl liat. *

Durcli Erhitzen gluhcnd gemach ter Stalil ver- 
liert beim Abkuhlen an Leuchtkraft. Diese 
nimmt aber bei einein gewissen Grade der Ab- 
kiililung an Inlensitut plolzlich zu, bis sic wieder 
geringer wird.

Die Unstetigkeit oder der Kuickpunkt im 
Diagrainm, haufig gleiclibedeutend mit dem Herab- 
sinken der Kraft unlcr den W erth, bei welchem 
das Fliefsen begann, tritt im Vet-laufe eines 
Zencil'sversuclies nur einmal auf und wiederholt 
sieli auch bei Entlaslungen in spaleren Phasen 
des Versuchs nicht wieder.

Bei einer ganzen Anzalil von Ęrscheinungen 
isl man durcli den Versuch, sic zu erklaren, zu 
der Annahme gelangl, dafs der Kohlenstoff sieli 
im Eisen in verschiedenen allotropischen Modi- 
ficationen befinde (Cement-, Hartungskohlenstoff). 
Die Tliatsache, dafs fliissiges Roheisen ein holieres 
specifisches Gewicht liat ais festes, was sich 
daran zeigt, dafs feste Eisenbarreti auf fliissigcm 
Roheisen schwimraen, liat W e c r e n * *  auf folgende 
Woise erklart: Der gebundene KohlenstolT sei in 
der Modification des Diamanten im Eisen vor- 
handen; im llussigen Eisen sei fast aller Kohlen- 
stoff gebunden. Da Diamant ein hćilieres spe- 
ciliscltes Gewicht bat ais Graphit, so ist damil 
das liohere specifisehe Gewicht des flussigen Eisens 
erklart.

Die dieser Erkliirung zu Grunde liegende 
Anschauungsweise kommt der Auffassung, wie 
sic liier dargelegt werden soli, am nachsten.

Schon aus dera bislier Gesaglen kann man 
erkennen, dafs die Annahme des Vorhandenseins 
einer chemischen Yerbindung von Kohlenstoff 
mit Eisen (Fe^G) die Erklarungen erscliwert oder 
auf Widerspriiche fuhrt; auch lasscn sich sammt- 
liclie Beweise fur die Existenz von FeiG an- 
fcchten.

Es scheint zutreiTender zu sein, wenu man 
das Eisen in seiner Ha.iptmasse, also eine L e- 
g i r u n g  v o n  E i s e n  mi t  e i n e r  Mo d i f i c a t i o n  
d e s  K o h l e n s t o f f s  ansieht. Diese Modification 
des Kohlenstoffs besteht im Molekiil aus drei 
A tom en; die Formel

G ^ C
giebt die Constitution des Molekuls an und 
die Haupleigenschaflen dieser Modification sind 
folgende:

lh r specifisches Gewicht ist 3,5. Diese Zahl 
bcrechnet sich aus dem specifischen Gewicht 
gcwohnlicben Kohlenstoffs =  2,3. Da namlich

C  . C  : C = « : -  C  =  2 : 3

sich verhalt, so mufs sieli das specifische Gewicht 
des gcwolinlichcn Kohlcnstoffcs zu dem der Modi
fication wie 2 : 3 vcriiallen. In vielcri Eigen- 
schaften ist

0 - O)
analog anzusehen. W ie -zwei Molekiilc Ozon 
lcicht in drei Molekule gewohnlichen SaucrslofT 
zerfallen:

O — O  — 8 0 ..... O L(20 
so zerfallen:

2 C  JiżSifZ-. C  leicht in 3 C : C .

Eine Legirung von Eisen m it Kohlenstoff liat 
nur statt, wenn der Ictzterc in der Form  von

r . =c= c
vorhanden is t; zerfallt diese Modification, so bat 
man nur ein Gemenge von Eisen mit Kohlenstoff. 
Die Entstehung der Modification

C

bat ganz analog der des Ozons s ta tt; wo Rc- 
actionen vor sich gehen, bei dencn eine ungerade 
Anzalil von Sauerstoffmolekiilen frei oder ge
bunden wird, wie bei der Zersetzung des W assers 
durch den elektrischen Stroni oder der Osydation 
des Phosphors an der Luft

O - o  O H  p _  O 

° “ °  1 +  . , - ? _ 0(

etwa P  

1 + 0 =  0 

0 =  0 0 -

p -
I
0
1

• p -
)

: o
u. s. w., wird Ozon gebildet. * Nun gehen aber 
bei jeder Eisenerzeugungsart folgende Reactionen 
vor s ic h :

1. C +  2 0 - C 02

2. C O 2 +  C  =  2C0
Diese Formeln mfissen bei obiger A11- 

schauung so lau ten :

1. C zC , +  2 0 l 0  =  C  = gg = C

2. G = ° + 2C Z  C = C = 00= c  + Cs£^ C.

Norris JI. D. CJ. Gore. Moleculare Aenderbngen 
in Stahl und Eisen beim Erhitzen und Abkuhlen. 
Proc. royal Soc. 1877, XXVI, 127.

** Denkschrift zur Einweihung d. techn. Hoch- 
schule Berlin.

Ob man eine chemische Yerbindung zwischen 
einer allotropischen Modification des Kohlenstoffs 
und Eisen, wie W eercn** annim m t, oder ob 
man nur eine Legirung genannter Korper ais 
vorhanden annim m t, hangt selir davon ab, in 
welcher Weise man die Begriffe »chemische^Ver- 
bindung* und »Legirung« auseinander liiilt. 
Man kann eine Stufenjeiter aufste llen , welche 
in steigender Reihenfolge lau tet: mechanisches 
Gemenge, Losung, Legirung, chem ische Yer
bindung, Radicalverbindung. Der principielle

* Vergl. Lamont. Ghem. News 7, Nov. 187;), 2I3G, 
** a. a. 0 .



Unterscliicd zwisclicn Lcgirung und chem ischer
Vcrb|ndung ist docli darin zu su c h en , dafs in
der Legirung ein Elem ent ais Molekuł, in der 
cliemischen Yerbindung nut- ais Atom in Betracht 
kommt. Soli eine chemiselic Verbindung vor
sich gehen, so mufs die Grenze der Theilbarkeit,
an der das Molekiil steht, uberschritten werden. 
Es mag daher krystallinisclie Legirungen geben, 
es mogen Legirungen stets in bestimm ten pro- 
centisęhen Mengeu zusammengesetzt ganz charak- 
teristische und von Gemengen derselben Korper 
in anderen Yerhaltnissen abweicliende Eigen- 
schaften haben , es mogen sieli aucli aus Ge
mengen von Metallen in beliebigem Yerhiiltnifs 
beim Sehmelzen Legirungen von bestim m ter pro- 
centischer Zusammensetzung von dem ilbrigen 
Gemenge krystallinisch oder durch sonst eine 
Art absondern, ja  es mag eine Saure einen 
Korper, sobald er mit einem andern in gewissem 
Verhaltnifs legirt ist, nicht m ehr angreifen, — 
eine solche Yereinigung bleibt Lcgirung, so lange 
die Elemeute ais Molekule in Betracht kommen.

etwa 2Fe + G sJL= C  + 4H
Das Ausscheiden von Graphit bei langsamem 

Erkalten gesclunolzenen Eisens hat darin seinen 
Grund, dafs beim Festwerden der Masse die 
Legirung zerlallt und die KolilenstofTmodification 
in Graphit iibergeht. Hat die Masse einen ge- 
wissen Grad der Festigkeit erre ich t, so leistet 
sie der durch das Umbilden von

2 G ^ c = C i n 3 Ć  =  G

bedingten Volumenvergr6fserung W iderstand, so 
dafs die Umbildung nicht m ehr vor sich gehen 
kann und die Legirung bestehen bleiben mufs. 
H ierdurch ist auch die oben erw ahnte, von 
M a r t e n s  beschriebene Beobachtung in ihrer 
Eigentliiimlichkeit erklart.

Das abnorm e Yerhalten des Eisens in bezug 
auf seine Ausdehnung beim E rw arm en , sowie 
das nochmalige Aufleuchten beim Erkalten findet 
ebenfalls seine Erkliirung in der Umbildung von

BG Cin2C = C" G
oder umgekehrt.

Die Erklarung fur die Thatsache, dafs (lussiges 
Eisen hóheres specifisches Gewicht hat, ais 
festes, ergiebt sich nunm ehr von selbst.

Zum Zweck der mikroskopischen Unter- 
suchung hergestellte Schliffe von Eisen zeigen 
an denjenigen Stellen, welche den ausgeschiedenen

* Die Annahme der cliemischen Bindung einer 
Modification eines Elementes hat S c h o n b e i n  zuerst 
gemaeht, allerdings unter Zugrundelegung eines un- 
haltbaren BegrifTs von Modification. Was aus den 
von Schonbein gegebenen Formeln zu ersehen ist, 
kann nicht mit der Erkenntnifs in Uebereinstirafcung 
gebracht werden, dafs die Modificationen der Elemeute 
durch Yerbundensein von Atomen desselben Elementes 
in yersebiedener Anzahl zum Molecul entstehen,

Es kann also unmdglich ein Element ais allo- 
Iropische Modificalion, so wie dieser BegrilT durch 
die gegebenen Form eln gefafst w i r d , in eine 
chem ische Verbindung eintreten. *

W enn wir uns nun auf die oben entwickelte 
Anschauungsweise beziehen, so sind die Er- 
klarungen fur die schon angefuhrten so wolil, ais 
auch fur eine ganze Reihe anderer beim Eisen 
beobachteterErscheinungen mit grofserLeichligkcit 
und dem W esen der Erscheinungen auf das 
genaueste entsprechend zu geben.

Die Bildung von Kohlenwasserstoff bei Bc- 
handlung von Eisen m it Sauren wird dadurch 
hervorgerufen, dafs durch die Einwirkung der 
Saure die Legirung von Eisen mit

C = rJŁ = G

zerstort w ird , dic Modification ihr drittes — 
olinehin nur leicht gebundenes — Atom abgiebt, 
welches s ich , da es in stalu nascendi sich be- 
findet, m it dem frei werdenden W asserstoff ver- 
b in d e t;

1 = 2FeCl2 + CFk + C = C.
Graphitblattern zunachst liegen, liaufig Rost- 
ansatze, wahrend die Theile, welche den Graphit- 
ausscheidungen entfernt liegen, der Oxydation 
grćifseren W iderstand leisten. Dies ist ein Beweis 
fur das Vorhandensein freien Eisens in der Najee 
der G raphitblatter, welches seinen cliemischen 
Charakter freier aufsern kann, ais das den Graphit- 
ausscheidungen entfernt liegende in Legirung mil

C = c = C
befindliche. W o also die Modification

c s £ = c

in Graphit iibergegangen is t, da ist das Eisen 
mit dem KohlenstofT nur mechanisch geinengt.

W ird Stahl durch Festigkeitsversuche zum 
Fliefsen beansprueht, so rosten die S tellen, an 
denen das Fliefsen stattgefunden hat, bei weitem 
leichter, ais die tibrigen Partieen der Probe- 
stiicke. Auch in Bruehflachen zenissener Słabe, 
die selir stark geflossen sind , zeigen sich die 
Stellen, wo nach theoretisclien Grundsatzen das 
Fliefsen am lebhaftesten is t, d. i. in der Nahc 
der Stabachse, am sclmellsten verrostet. Die 
ErklSrung dafiir ist wieder in der Umbildung von

2 G - C -  Gi n : 5G z C

und dem damit verbundenen Zerfall der Legirung 
von Eisen m it

c M - g

zu suchen. W enn dieser Umbildung beim E r
kalten dadurch Einhalt getlian w urde, dafs das 
Materiał in bestimmtem Grade fest wird, so darf 
jetzt augenommen w erden , dafs es fur jedes
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(rasch oder langsam abgekiihlte) Materiał einen 
Bestimmlen Spannungszustand gebeu w ird, bei 
welchem der unterbrocliene Umbildungsprocefs 
wieder anheben und dann weiter von statten 
gelien kann. In diesem Sinne ist der Fliefs- 
procefs ais ehemischer Procefs anzusehen. Da 
mit dieser Umlagerung Volumenvergrofserung 
verbunden sein mufs, so kann die Ausstreckung 
der Stabe unabhangig von der Zugwirkung 
schneller vor sich gebcn, ais der Dehnungs- 
gescliwindigkeit entspriclit, was dann einer Selbst- 
entlastung des Stabes entspricht.

Die hier ausgeśproćhene Anschauung bedarf 
nocli zur Sicherstełlung sorgfiiltiger Unter- 
sucbungen. Die mikroskopische Untersuclumg 
diirfte liierbei zuerst Resultate erwarten lassen. 
Auch sorgfaltige Bestimmungen der specifiscben 
Gewichte werden Ergebnissc liefern; denn um 
eine Dilferenz des specifisohen Gewicliles vor 
und nacli dem Yersuch von 0,1 zu erlangen, 
braucht unter der Annahme, dafs sieli sammt- 
liclier vorhandener

C s J ^ C i n G  =  C

umbildet, wie die Rccbnung ergiebt, das Materiał 
nur einen Proccntgehalt von 0,0833 an

Cs£sC
zu besitzen. Bezeiclinet man namlich den Procent- 
gchalt vou

mit x, so ist die Differenz der specifiscben Ge- 
wicbte vor und nach dem Yersucli

0,1 =  (100 — x +  3,5 x) -  (100 x +  2,3 x) 
d. i. x =  0,0833.

Nach den von W e e r e n *  gegebencu Er- 
orterungen liefse sich der P roccntgehalt von

C = , ( : , r C

bereclincn, wenn das Schw iuduiafs des M aterials

4 a. a. O.

genau bekannt ist. Z. B. nehmen wir an, dafs 
ein Materiał

g, Fe . Si (worin 8 und ‘2,5 die betreffenden
a A  an ^ ^  gpecif. Gewichte sind),

x % an Q  I I  Ci und

y % an G ~  c  _  G

en tli alt, so ist nach W e e r e n ,  wenn mit
S das Schwindmafs, mit 
K das durchscbnittliche Schwindmafs von 

Roheisen und mil s das specifische Gewichl von

C : C

bezeiclinet wird, 
100

S = K -
a +  -

100

*p- (a+ s
o  o

Setzt man
x +  y

so wird darnach

y =  2s (a +  b) 

also ł iir

wird

s =  3,5 
__ 9-M 2 ^

8 ‘2,5
bs =  3 

=  0,0723 
K =  0,1923

y =  0,.38248

Zum Schlufs lpoge nocli erw ahnt werden, 
dafs man es, nachdem ein Materiał durch Span- 
nungen zum Fliefsen gebracht worden ist, nun- 
mełir wegen der staltgefundenen chemischcn 
Umlagerungen mit einem in bezug auf sciu 
Gefiige und seine męcbąnischen Eigensęhaften 
wcseiitlich andereu Materiał zu thun bat, ais zu 
Anfang. Dies ist bei der Probeentnalim c fur 
I* estigkeilsuntersuchungen zu beriieksichtigcn.

B e r l i n ,  den 18. Novcmber 1887.

II. Sc/i <W. li. Kirach.



Januar 1888. , S T A H L  U N D  E I S E N . '  Nr. 1. 15

Yersuclio ttber Reducirbarkeit der Eisenerzc.

Bei Beurtheilung des W erthes eines Eisen- 
erzes ist nicht blofs dessen Eisengehalt und seine 
Y erunreinigungen, sondern auch seine Reducir- 
barkeit ins Auge zu fassen, war die These, uber 
welche Professor W i b o r g h  der bergwissen- 
schaftlichen Section der vorjahrigen technologi- 
schen Yersam mlung zu Stockholm den nach- 
folgenden Vortrag hielt und dabei ein einfaches 
und praktisches Verfahren, Eisenerze auf ihre 
Reducirbarkeit zu probiren, entwickelte.

Sehon in den altesten Zeiten der Eisen- 
fabrication, fiihrt Redner a u s , w ar es wahr- 
scheinlich den Industriellen dieser Branche be- 
kannt, dafs gewisse Eisenerze leichtschrnelziger 
sind ais andere, d. h ., dafs aus ihnen Eisen 
bei niedrigerer T em peratur und unter geringerem 
Kohlenverbrauche erzeugt werden kann. Das 
erhellt unter anderem d a ra u s , dafs die alten 
Rennschmiede See- und Moorerze wahlten, nicht 
aber Bergerze, da nicht gut anzunehraen ist, 
dafs Bergerze, die mehrfach in den schwedischen 
Bergrevieren zu Tage anstehen , den damaligen 
Landbewohnern unbekannt gewesen seien. Aber 
erst in spaterer Zeit, nachdem die chemischen 
W issenschaften den jetzigen hohen Standpunkt 
erre ich ten , gliickte es, iiber die lange bekannte 
Thatsache iivs Reine zu kom m en, dafs gewisse 
Sorten von Eisenerzen sich leicliter zu inetallischem 
Eisen reduciren la ssen , ais andere. Die Ehre, 
dies erm ittelt zu haben, gebiihrt in erster Reihe 
dem englischen Metallurgen L. B e l l .  Aber 
auch hier im Lande ist diesem fiir die metal- 
lurgischen Processe so wichtigen nGegenstande 
auf Initiative des Professors R. A k e r  m a n 
durch Versuche und Experimente naher getreten 
worden, theils von Dr. H. T h o l a n d e r ,  dessen 
umfassende Arbeit iiber die Reduction gerosteter 
und ungerosteter Eisenerze rnittelst CO in »Jern- 
kontorets annaler« 1874 abgedruckt, und spiiter 
durch C. G. S a r n s t r o m s  Untersuchungen uber 
die Reduction oxydirten Eisens rnittelst eines 
Gemenges von CO und COa bei verschiedenen 
Tem peraturen.

Gestiitzt auf die Schltisse, die man aus den 
bisherigen Untersuchungen und Berechnungen 
ziehen k a n n , will ich zuerst einige W orte dar- | 
iiber aufsern , wie man im Hochofenbetriebe | 
sich vorstellen k an n , dafs die Reduction des 
Erzes vor sieli geht, bevor ich zu dem Yerfahren 
iibergelie, wie man das Erz auf seine Reducir
barkeit probirt. Erfolgte die Reduction immer 
in derselben W eise, so miifste ein holier oxy- 
dirtes Erz zu seinnr Reduction m ehr Kohle er- 
fo rd ern , ais ein solches mit geringerem Oxyda- 
tionsgrade, <lenn es ist hier ja  der Sauerstolf, |

der m it Kohle oder Kohlenoxyd vom Erze weg* 
getrieben worden soli.

H at man zwei E rze, welche im Hochofen 
ungefahr gleich viel Eisen geben und dieselbe 
Zusam m ensetzung der Schlackenbilder haben, 
das eine aber soi ein Rotheisenstein, das andere 
ein M agneteisenerz, so miifste das erstere m ehr, 
das andere weniger Kohle erfordern. Erfahrungs- 
mafsig findet das Gegentheil s ta tt: der R oth
eisenstein erheischt zum Schmelzen erheblich 
weniger Kohle ais das Magneteisenerz. Dies 
konimt daher, dafs die Reduction nicht immer 
in ein und derselben W eise vor sich geht, wie 
oben angenommen. — Die Reduction kann so- 
wohl mit Kohle erfolgen unter Bildung von GO 
ais mit CO, welches alsdann in COa umgesetzt 
wird. Dafs der W arm everbrauch im ersteren 
Falle grofser w ird , ais im le tzteren , ist selbst- 
verstandlicli, denn in dem Mafse, wie das Hoch- 
ofengas den Ofen m it hohem  Gehalte an CO 
verlafst, w ar die Verbrennung unvollkom mener 
und w urde das Brennm aterial schlechter aus- 
genutzt.

Fis drangt sich nim von selbst die Frage 
auf ,  worin die eigentliche Urśache liegt, dafs 
gewisse Erze mit CO reducirt werden konnen, 
andere dagegen nicht. Es mufs dies zum Theil in 
yerschiedenen Molecular- oder Texturverhaltnissen 
liegen, denn je  dichter oder krystallinischer die 
Textur ist, um so schwerer vermogen die Gase auf 
das Erz einzuwirken. Deshalb sind alle alteren 
Erze,  d, h. so lc h e , die in alteren Form ationen 
yorkommen, wie im Gneis, in Halleflinta u. s. w., 
erheblich schwerer reducirbar, ais Erze jiingerer 
B ildung, zu denen H am atit, Branneisenstein, 
See- und Moorerze zu rechnen sind. Ein vollig 
analoges Verhaltnifs findet sich beim Yerbrennen 
der Yerschiedenen K ohlenarten: Holzkohle — 
Steinkohle — A nthracit, Je alter und dichter 
die K ohle, um so schw erer ist sie entzundlich 
und eine um so hOhere T em peratur wird dazu 
erfordert. A lles, was somit zur Auflockerung, 
Porosm achung eines Erzes beitragt, wie Rosten, 
Brennen , Pulverisiren (auch mit nachheriger 
Briąuetirung) mufs die Reducirbarkeit befordern,

Aber auch Erze von ungefahr gleichem 
Alter und gleicher T extur konnen sehr ver- 

l schiedene Reducirbarkeit besitzen, wobei gewiihn- 
; lich das eigenthiimliche Y erhaltnifs statthat, dafs
1 das Erz mit der hóehsten Oxydationsstufe das 

ieichtest reducirbare ist. So ist beispielsweise 
unter den schwedischen Eisenerzen der Eisen- 
glanz besser reducirbar ais der M agnesit, auch 
wenn, wie oft der Fali, heidę in derselben Grube 
brechen.
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T h o l a n d e r u n d  S a r n s t r o m  liaben durch ihre 
Yersuche Ober die Reduction oxydirfęn Eisens 
mil CO gezeigt, dafs das Eisenoxyd eińen Theil 
seines SauerstofTs sehr leiclit abgiebt, und dies 
kann dazu beitragen, dafs das Erz poroser und 
dadurch den Gasen zuganglicher wird. Aber 
der eigentliclie G rund, weslialb unsere Rotli- 
eisensteinelfzum"^ Schmelzen weniger Kolile er- 
fordern, durfte in der grofseren Krafl des Erzes, 
Kohlenoxyd zu dissociiren, begriindet sein, denn 
diese eigenthiimliche Eigenscliaft besitzt das 
Eisenoxyd in*|h5herem Grade ais der Magnesit, 
und Jederniann,®der sich m it Experimenten iiber 
die Reduction des Eisenoxyds niittelst GO be- 
śchaftigte, hat dieselbe beobacbtet. Wie bekannt 
trilt diese Erscheinurig bei einer beslimmten 
Tem peratur — etwa 400° — ein, und bestebt 
d a rin , dafs das Kohlenoxyd zerlegt wird in 
Kolile und Kohlensaure (2 GO =  C -}- COo), 
wobei die abgescbiedene Kohle sich mechanisch 
mit dem oxydirten Eisen mengt. Bestelit das 
Erz aus S tikken, so impragnirt die auf solcbe 
Weise abgeselzte Kohle dieselben und verursacht, 
dafs sie aufschwellen und schliefslich zerfallen. 
Aber nicht genug.dam it; ist das Gas reicli an 
GO und kann es langere Zeit einw irken, so 
hauft sich um die Erzstiicke immer mehr Kohle 
und die Menge der aufgelagerten Kohle scheint 
abhSngig zu sein von der Menge des Eisenoxyds, 
welche die Abscheidung der Kohle verursacht.

Soweit mir bekannt, giebt es keine zufrieden- 
stellende Erklarung dieses eigenthiiralichen Zer- 
łegungsprocesses. G ru n e r s  A nnahm e, die Er- 
scheinung beruhe auf wechselweise oxydirender 
und reducirender Einwirkung desselben Gas- 
strom es, wobei das Eisenoxydul durch CO zu 
Eisenoxyd reducirt wiirde, erscheint wenig walir- 
scheinlićb.

Der Unisland, dafs die Kohlenablagerung nur 
bei einer bcstimmten Tem peratur eintrilt und in 
unbegrenzter Menge, konnte elier zu der Yer- 
muthung veranlassen, dafs die Zerlegung des 
Koh!enoxyds von irgend eincm elektrischen Ein- 
flusse herbeigefiihrt werde und die Kohlenab
lagerung infolge einer Elektrolyse entstehe.

Dafs eine solche Dissociation von GO in 
grofserem oder geringerem Mafse in jedein Hoch- 
ofen statthat, davon kann man iiberzeugt sein; 
manchmal sieht man die Wirkungen desselben 
nicht allein in Besclirankung auf das Schmelz- 
gut im Ofen, es werden vielmehr Schachtmauet- 
werk und Gaskanale ebenfalls mit Kohle im- 
prSgnirt. W ahrscheinlich enthalten die Ziegel 
in sołchetn Falle etwas Eisenoxyd, welches den 
Procefs einleitet. Oefter, ais man glaubt, ist die 
Dissociation des Kohlenoxyds die Ursache, dafs 
Schachtziegel und Gufsrolire im Gasfange zer
fallen und zerstort werden.

Welchen Einflufs kann nun eine solche 
Zerlegung von GO auf den Hochofenprocefs

ausiiben? W ie ich vorher erw ahnte, tritt dieselbe 
bei vergleichsweise niedriger T em peratur ein und 
namentlich im oberen Theile des Schachtes. 
Die hier sich ablagernde Kohle riickt natflrlich 
mit dem E rz e * nieder in w arm eren Ofenzonen, 
wo die Kohle, gclagert Atom bei Atom mit 
oxydirtem Eisen, wie sic ist, das Erz leiclit und 
vollstandig unter Bildung von CO reducirt, die 
alsdann, in die kalteren Niveaus des Schachtes 
emporsteigend, sich wieder dissociirt und dort 
Kohle absetzt. Die Reduction des Erzes erfolgt 
also durch K ohle, diese Kohle aber enlstand 
durch Zerlegung des K ohlenoxyds, wobei sich 
Kohlensaure bildet, und der Brennm aterialaufgang 
ist deshalb der gleiche, ais wenn die Reduction 
dircct mittelst Kohlenoxyd erfolgt ware.

W enn nun auch die W arm e, welche zu 
gute gemacht wird, in beiden Fallen die gleiche 
ist, so bleibt doch ihre Yertheilung im Ofen 
eine ganz verschiedene. W ird das Erz durch 
GO reducirt, so erhoht sich dabei die T em peratur 
w eder, noch verm indert sie s ich , weil die 
W arm e, welche bei der Yerbrennung des
Kohlenoxyds zu Kohlensaure entbunden wird, 
ungefahr gleich grofs ist mit der, welche bei 
der Reduction des Eisenoxyds gebunden wird.

Ganz anders, wenn die Reduction durch
Kohle sich vollzieht, welche bei der Zerlegung 
des Kohlenoxyds sich ausscheidet, denn dann 
wird durch die Reduction selbst eine grofse 
W armemenge gebunden, wfihrend bei der 
Dissociation ein entsprechendes W aj'm equantum  
frei wird, und diese W arm e ist sehr bedeutend, 
denn sie betragt etwa 3000 W arm eeinheiten
fur jedes Kilogramm abgelagerter Kohle. T ritt 
somit eine solche Dissociation von Kohlenosyd 
an Stelle einer directen Reduction des Erzes 
durch dasselbe Gas, so mufs diese im oberen 
Schachttheile eine Tem peratursteigung, dagegen 
eine W arm eininderung im unteren mit sich 
bringen.

W ie friiher gesagt, erfolgt die Zerlegung 
des Kohlenoxyds bei verhaltnifsmafsig niedriger 
Tem peratur und es bleibt deshalb eine un- 
erlafsliche Bedingung fur den Fortgang des 
Processes, dafs der Schacht kiihl gehalten 
w erde; dies geschieht ani besten durch Be- 
schleunigung des Giclitenwechsels. W ir ver- 
mogen hierin eine Erklarung zu finden sowohl 
fur die Erfahrung, dafs Blutstein am vortheil-
haftesten mit schnellem Gichtengange verblasen 
wird, wie im allgemeinen fur die verschiedenen, 
einander oft widersprechenden Angaben iiber 
den mit den besten Resultaten verbundenen 
Olengang.

Es ist sehr glaublich, dafs die erw ahnte 
Zerlegung des Kohlenoxyds, die so grofsen 
Einflufs auf den Hochofenprocefs ubt ,  nicht 
nur beim Schmelzen von Rotheisenstein statthat, 
sondern auch in grofserem oder geringerem
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Mafse, wenn gerosteter Magnosit zu gute ge- 
m acht w ird; aber w ir kennen niclil eimnal die 
Ursache dieser Reaction und mussen bis zu 
gewissem Grade dem Zufalle iiberlassen, wie 
weit ein Betrieb von ihr profitiren kann oder 
nicbt. Die chemische Analyse sagt uns nichts 
daruber, man stellt nur m it Yerwunderung zu- 
weilen die Thatsache fest, dafs m an, sobald 
nur ein Cenlner Erz pro Gicht durch einen 
Centner anderes Erz ersetzt wird, welches ge- 
mafs der Analyse die gleiche Oxydationsstufe 
und die gleiche chemische Zusam mensetzung 
hat, weifses, harles Eisen anstatt grauen erhalt. 
Dies kann keinen andern Grund haben , ais 
dafs die Erze, obwohl gleicli in ihren chemischen 
Bestandtheilon, doch andere Eigenschaften be- 
silzen, die wir nieht naher kennen, die aber 
von Einflufs sind auf ihre Reducirbarkeit.

Es w are im hohen Grade wunschenswerth, 
dafs man dahin kame, durch eine einfaclie, 
praktische Methode bestimmen zu konnen, 
welchen Grad der Reducirbarkeit ein Erz besifzt, 
denn es ist lur Gruben- und Hutteneigner 
nicbt gleichgiiltig, ob ein Erz mit gewohn- 
lichem Eisengehalte (elwa 50 beim Ver- 
blasen 2 oder 1,25 t Kohlen pro Productions- 
centner Roheisen verbraucht — so grofs ist der 
Unterschied im Kohlenverbrauche zwischen 
schwer- und leichtreducirbaren Erzen — , und 
eine darauf gericldete Erzprobe wurde deshalb 
fiir die richtige Beurtheilung des W ertbes von 
bohem W erthe sein. Ich hegte schon lange 
die Absicht, ein solches Probirverfaliren auszu- 
arbeiten, und babe zur Ausfuhrung derselben, 
soweit dies tneine durch andere Arbeiten sehr 
in Anspruch genommene Zeit gestattete, mehr- 
fache Reduetionsversucltc m it verschiedenen 
Sorten Eisenerzen angestellt. W ie ich diese 
Versuche ins W erk setzte und wie ich mir im 
allgemeinen vorstellte, dafs eine Untersucliung 
behufs Beurtheilung der Reducirbarkeit eines 
Erzes auszufiiliren sei, daruber beabsichtige ich 
nachfolgend zli berichten.

1. Das Verfahren zur Ausfllhrung der Reduction.

W ie aus dem Vorhergehenden zu ersehen, 
wird die Reduction eines Erzes nieht allein 
durch seine chemische Zusammensetzung be- 
dingt, es treten vielmehr in diesem Theile des 
Hochofenprocesses zuweilen Erscheinungen her- 
vor, die der Metallurgie noch zu erklaren 
bleiben, die aber auf die Reduction und auf die 
W arrnevertheilung im Schachte einwirken mussen. 
Soli man deshalb ein Erz auf den Grad seiner 
Reducirbarkeit untersuchen, so durfte das ein- 
zige sichere Yerfahren bei dieser Untersucliung 
sein, die Probe den gleichen Reductionsprocefs 
durchm achen zu lassen, welcher im Hochofen 
vor sich gelit. Beim Probiren miifsten somit 
folgende Bedingungen eingehaltcn werden :

1.8 f e  »

1. das Gas, mittelst dessen die Probe 
reducirl werden soli, mufs gewohnliches 
Generatorgas sein;

2. dieses Gas mufs die Probe erw arm en, so- 
m it auf dieselbe m it hoherer Tem peratur 
einwirken, ais sic selbst besilzt, und nicbt 
umgekebrt, wie es im m er der Fali war 
bei den bisher ausgefuhrten Reductions- 
versuchen;

3. die Probe mufs allm ahlich von einem 
im m er warm eren Gasstrom e beeinflufst 
w erd en , dessen T em peratur anfanglich 
300 bis 400°, zuletzt etwa 900° er- 
reicht; dies ist eine unerlafsliche Be- 
dingung, soli anders die friiher erwahntc 
Kohlenablagerung beim Probiren den- 
selben Einllufs auf die Reduction ausiibcn, 
wic im Hochofen.

Unter Festhaltung dieser Bedingungen con- 
stru irle ich eińen Reductionsofen, wie ihn 
Fig. 1 darstellt. A  ist ein kleiner geinauerter

Fig. 1.

Generator mit Schacht von ąuadratiscbem  
Q uerschnitt, 130 cm hoch und 30 cm inwendig 
breit, m it Rost R. Ungelahr 15 cm unterhalb 
der Gichtoffnung des Generators befmdet sich 
ein Gaskanal g mit Klappe o , der in einen 
ebenfalls gem auerten Schornstein S  ausm undet. 
Inmitten des Generators ist ein verticales 
Sclnniedeisenrohr B  (ein gewohnliches Gasrohr) 
aufgehangt, 180 cm lang und 4 ,5  cm im 
Lichten weit, so dafs das untere Ende sich 
50 cm iiber dem Roste befindet. Das R ohr

-Jst 50 cm von seinem oberen Ende m it einem

• M  8
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Krahn k  versehen. Es wird in der Art auf- 
gehangt, dafs ein am Rohre festgeschraubter 
Eisenring m auf einem in die Gichtoffnung des 
Generators eingemauerten Eisenkranze n ruht. 
Ueber dem Eisenringe befmdet sich aufserdem 
ein Blechsturz p, welcher, niedcrgelassen, die 
Gicht deckt. Um das Rohr vor Verbrennen zu 
schiitzen, ist es unten mil einem umgekrummten 
Eisenringe t versehen, ein Stiick aufwartś mit 
dickem Eisendraht umwickelt und mit einem 
Geinisch von Thon und Graphit bekleidet. Auch 
inwendig bis zum Krahn hinauf wird das Rohr 
mit dem gleicheu Gemische bestrichen. Das zu 
reducirende Erz wird in eine cylindrische 
Kapsel d aus Drahtgewebe mit 16 Maschen 
auf den Quadratcentimeter gelegt. Diese Kapsel 
ist 9 cm lang, 1,5 cm im Durchmesser weit 
und fafst 30 bis 40 g Erz. Sicher ware es 
besser gewesen, hatte die Kapsel aus Porzellan 
anstatt aus Draht bestanden ,. denn die abge- 
lagerte Kohle verstopfte oftmals die M aschen; 
eine solche Kapsel zu erlangen, war mir aber 
bei diesen Versuchen unmoglich. Das zu den 
Versuchen verwendete Erz wurde zerkleinert 
und gesiebt, so dafs es eine bestimmte Korn- 
grofse behielt — es passirte ein Sieb mit 4 
Maschen auf den Quadratcentimeter, nicht mit 
16 Maschen. Nachdein die Kapsel mittelsl 
eines Eisendrahtes eingehangt war, wurde auf 
das obere Ende des Rohres eine Blechhaube 
mit einer Oeffnung yon nur 12 mm festgesetzt, 
dereń Zweck die Veilangsamung des Gasstromes 
im Rohre war.

Bevor die Reductionsversuche beganneu, 
wurde die Tem peratur im Rohre bestimmt, 
indem man den Generator anfeuerte; das Gas, 
welches das Rohr passirte, wurde angezundet 
und brannte iiber der Blechhaube, wobei die 
Lange der Flamm e durch die Schornsteinklappe 
auf e tw a 15 cm regulirt wurde. Dadurch wurde 
eine ungefahr constante Schnelligkeit des Gases 
erzielt. Ais Brennmaterial dienten Holzkohlen, 
der Generator wurde wahrend der ganzen Zeit 
mit Kohlen gut gefullt erhalten. Nach zwei- 
stundiger Feuerung, nachdem anzunehmen war, 
dafs Generator und Rohr eine constante Tem pe
ratur erreicht, wurden in das Rohr Metall- 
legirungen von verschiedener Schmelztemperatur 
eingehangt. Diese Legirungen wurden in kleinen 
Glasrohren verwahrt und in die Kapsel gelegt. 
Der Eisendraht, welcher zum Einhangen diente, 
war aus 0,3 m langen Gliedern zusammen- 
gesetzt und es wurde fur jedes Glied, welches 
niedergelassen wurde, die Tem peratur bestimmt. 
30 cm vom oberen Rohrende fand man 300°, 
30 cm vom unteren Ende 800 °. Bei den 
verschiedenen Reductionsversuchen wurde der 
Generator, auf gleiche W eise geheizt, die mit 
Erz gefullte Kapsel aber wurde wahrend einer 
Stunde so tief im Ofen gelassen, dafs die
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Tem peratur 4 0 0 °  war, alsdann weiter gesenkt 
blieb sie ebenso langc unter Einwirkung einer 
Tem peratur von 850 °. Hierauf wurde die 
Kapsel im Rohre bis iiber den Krahn empor- 
gezogen, dieser geschlossun, die Oeffnung in 
der Blechhaube mit einem Holzpfropfen ver- 
stopft, das Rohr aus dem Generator gezógen 
und die reducirte Probe im Rohre und im 
Generatorgase zur Abkuhlung gelassen, bevor 
sie behufs Analysirung herausgenomtnen wurde. 
Zum Vergleiche wurde eine andere Probe des- 
selben Erzes auf die W eise reducirt, dafs sie 
so tief im Rohre hinabgelassen, dafs die 
Tem peratur daselbst 850 0 betrug und dort 
zwei Stunden lang verblieb.

W enn die V ersuche, wie zuerst angegeben, 
ausgefiihrt wurden, mufste die Reduction in 
gleicher Weise verlaufen wie im Hochofen- 
schachte, denn anfangs hat das Erz Gelegenheit, 
Kohlenoxyd zu dissociiren, und spiiler wurde die 
Tem peratur so e rhoh t, dafs dic Kohle direct 
auf dic Reduction des Erzes einwirken konnie.

2. Die Untersuchung des reducirten Erzes.

Nach Behandlung des Erzes im Reductions- 
apparate mufste dasselbe chemisch unlersucht 
werden, um Kenntnifs davon zu erlangen, wie 
weit die Reduction fortgeschritten war. Eine so 
reducirte Erzprobe kann aufser Gangarl sowobl 
metallisches Eisen ais aucli verscliiedene Oxy- 
dationsstufen enthalten, die alle quantitaliv zu 
bestimmen sind. Dies ist fiir die analytisclie 
Chemie eine langsam zu lósende und schwere 
Aufgabe; Scliwierigkeiten solcher Art waren es, 
welche Dr. T  li o 1 a n d e r veranlafsten , seine 
oben erwahnten Reductionsversuche bei so 
niedriger T em pera tu r' auszufiihren, dafs die 
Bildung metallischen Eisens ausgeschlossen 
blieb. Aber bei meinem V erfahren, wo die 
Tem peratur bis auf 900 0 steigt, wird gewolin- 
lich eine Partie metallisches Eisen erzeugt und 
es war deshalb nothwendig, eine neue, einfachc 
Untersuchungsmethode zu erdenken. Ich ging 
dabei von dem Principe aus, dafs das melal- 
lische Eisen bestimm t werden kann durch 
Messung des W asserstoffgasvolums, welches 
sich bei Losung der Probe in verdiinnter 
SchwefelsSure entwickelt, und bediente mich 
dabei des in Fig. 2 abgebildeten Apparates.

A  ist ein Reagensglas, welches 40 ccm fafst, 
und in welchem ein Kautschukpfropfen m ein- 
gelegt ist. Mittelst der Glasrohre n com m unicirt 
das Reagensglas mit einer grófseren Flasche G, 
welche etwa 200 qcm fafst und unten m it 
einem Tubulus versehen ist, auf welchem ein 
Kautschukschlauch b befestigt ist, der die Flasche 
wieder .mit einer in ‘/s ccm graduirten Biirette O 
verbindet, welche oben eine kugelformige Er- 
weiterung a besitzL Der graduirte Theil der 
Biirette mufs 100 ccm fassen, die Kugel
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ungefiihr dasselbe Volum. Der Kautschuk-
pfropfen m mufs dreimal durchlochert sein,
das eine Mai fiir die Leitung n, das andere
Mai fur einen Therm orneter t und das dritte

Mai zum Einbringen der Erzprobe in das 
Reagensglas; dies dritte Loch wird nachher 
durcli einen passenden Glasstab verseblossen. 
Mittelsl dieses Apparates wird die Untersuehung 
auf folgende Weise ausgefulirl.

Die Elascbe C wird m it W asser naliezu 
gefiillt und die Biirette so aufgestellt, dafs sie 
etwa 10 ccm W asser einnimint. In das 
Reagensglas werden 15 ccm verdiinnte Scliwefel- 
saure —  1 Theil Schwefelsaure mit 1,83 spec. 
Gewicht und 4 Theile W asser —  gegossen 
und der Pfropfen m gut darauf befestigt. 
Mittelst eines T richters wird sodann 0,3 g 
des reducirten Erzes in das Reagensglas ein- 
gefullt und darauf das Loch im Pfropfen mit 
dem Glasstabe geschlossen. Alsbald nach Ein- 
bringung der Erzprobe wird der W asserstand 
in der Biirette und die Tem peratur abgelesen. 
Eine Lampe wird direct unter das Reagensglas 
gestellt und die Fliissigkeit allmahlich zum 
Kochen erbitzt; dasselbe wird fortgesetzt, bis 
alles Eisen gelost ist und der Riickstand — 
Kieselsaure und Gangart — weifs erscheint; 
hierauf wird die Lampe weggenommen und der 
Apparat abgekiihlt. Durcli die Erw arm ung der 
Luli, durch W asserdam pf und entwickeltes 
WasserstofTgas steigt wahrend des Kochens das 
W asser in der Biirette, so dafs dasselbe sogar 
bis in den kugelformigen Theil sich erhebt; 
mit der Erkaltung sinkt es wieder zuriick. 
Erreicht schliefslich die Tem peratur wieder den 
urśprungliehen Stand — man kann die Ab- 
kuhlung durch Eintauchen des Reagensglases 
in kaltes W asser beschleunigen — , wird die 
Burette gesenkt, bis beide W asserflachen in 
einem Niveau sich befinden, und der W asser
stand der Burette abgelesen. Der Unterschied 
zwischen dieser Ablesung und der ersten, vor 
Losung des Erzes, giebt in ccm das Volum 
Wasserstoffgas, welclies bei der Losung des in 
der Probe enthaltenen metallischen Eisens 
entwickelt wurde.

Um im Apparate nicht einen unnothig

grofsen Unterschied im Drucke gegen den 
Druck der Atmosphare' zu erhalten und dadurch 
die Schwierigkeit des Dichthaltens des Apparates 
zu vergrćifsern, mufs man wahrend des Ex- 
perimentes die Burette heben oder senken, so 
dafs ein grofser Hohenunterschied zwischen den 
Wasserflachen in Flasche und in der Biirette 
vennieden wird. W enn man, wie h ier, W asser 
ais Absperrfliissigkeit benutzt, welclies im m er 
einen Theil des Gases absorbirt, kann m an die 
Menge des Eisens durch Berechnung nicht 
correct beslim m en; sicherer ist es, ein be- 
stimmtes Quantum Eisen abzuwiegen, z. B.
0,1 g , und dieses in derselben W eise im 
Apparate zu lćisen, wie bei der U ntersuehung 
der E rzprobe; das dabei erhaltene Volum 
WasserstofTgas wird der Berechnung zu Grunde 
gelegt.

Durch Titriren der Fliissigkeit im Reagens- 
glase mit Ghamaleonltisung wird die Summę 
allen Eisens ermittelt, welclies die Probe ais 
metallisches Eisen und ais Oxydul enthielt; 
wenn m an davon das Eisen abzieht, welehes 
das Volum des WasserstolTgases angiebt, so 
erfahrt man den Gehalt der Probe an Eisen- 
oxydul. Sollte die Probe auch noch ein hoher 
oxydirtes Eisen enlhalten, so kann dieses durch 
Reduction der Eisenlosung durch Zink und 
nachherige T itrirung mit Chamaleonlosung be- 
stim m t w erden ; m an erfahrt dann den totalen 
Eisengehalt.

Gegen die Genauigkeit dieser Methode 
konnen m ehrere Einwendungen gem acht werden, 
auf die ich hier hinweisen will.

1. Enthalt die Probe G arbonat, so kann 
man Kohlensaure anstatt des W asserstoffgases 
aufmessen; das Resultat wfirde dadurch ein 
falsches. Aber es diirfte in der Probe selten 
Kohlensaure zuriickbleiben, wenn die Reduction 
bei so hoher Tem peratur — 900 0 — erfolgte. 
Durch Zusatz von wenig Kaliliisung zum W asser 
in der Flasche kann man aufserdem diesen 
Fehler vermeiden.

2. Enthalt die Probe Eisenoxyd, so konnte 
man einwenden, dafs ein Theil dieses Oxydes 
bei der Losung des metallischen Eisens reducirt 
werden konnte und dann ein zu grofser Gehalt 
an Eisenoxydul erhalten wiirde. Dies ist jedoch 
nicht zu befiirchten, weil Oxyd oder Magnesil 
nur in geringer Menge vorkom m t in einer E rz
probe, welche so starker Reduction ausgesetzt 
war, dafs metallisches Eisen sich bildete, theils 
aber auch, weil metallisches Eisen imm er zuerst 
sieli lost und so nicht oder nur in geringem 
Mafse das noch ungeloste Oxyd beeinflufst.

3. Ein Fehler entsteht gleichwohl stets 
dadurch, dafs das Eisen etwas gebundene Kohle 
enthalt und bei der Losung in Schwefelsaure 
Kohlenwasserstoff entwickelt, weleher das Gas- 
volum veriindert. Um diesen Fehler abzu-
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schwachen, mufs man zur Bestimmung des 
Wasserstoffgasyolums, welches eine bestimmte 
Menge Eisens liefert, nicht reines, sondern Eisen, 
welches etwas gebundene Kohle enthalt, benutzen.

Kleinere Fehler werden iibrigens durch 
Aenderungen in der Tem peratur und im 
Barometerdruck yeranlafst; ungeachtet derselben 
durfte aber doch das Y erfahren, welches zu 
nichts anderem dienen soli. ais auf eine einfache 
W eise und in kurzer Zeit eine reducirte Erz- 
probe zu analysiren belmfs Vergleichung der 
Reducirbarkeit verschiedener Erze, seinen Zweck 
erfflllen und geniigende Genauigkeit besilzen.

Von grofsem Interesse ist die Frage, oh 
bei der Reduction von Eisenosyd mit Kohlen- 
oxyd der Oxydationsgrad direct bis zum 
Oxydul hinabgeht, oder ob vorher Magnesit ge- 
bildet wird. Erfolgt die Zerlegung nach der 
Formel FeaOs -f- CO =  2 Fe O 4" CO2, so wird 
das Oxyd direct zu Oxydul reducirt. Die Er- 
fahrung scheint dies zu bestatigen, denn bei 
meinen Reductionsversuchen gluckte es mir nie, 
Magnesit nachzuweisen in einer reducirten Erz- 
probe, obwohl dieselbe nocli Oxyd enthielt.

Um zu untersuchen, ob oxydirtes Eisen in 
der That Magnesit enthalt oder nur ein Gemisch 
von Oxyd und Oxydul, mufste man ein Yer
fahren besitzen, diese beiden Oxydationsstufen 
yoneinander zu trennen. Soviel ich weifs, kennt 
die analytische Chemie kein solches und ich 
w ar gezw ungen, auch hierzu eine passende Me- 
thode auszudenken. Durch Yersuche fand ich, 
dafs verdiinnte Salpetersaure fur diesen Fali ais 
Reagens verwendbar ist, denn sie lóst mit Leich- 
tigkeit Eisenoxyde, aber nur Spuren von Oxyd 
oder Magnesit.

Die Art und W eise , wie ich untersuchte, 
ob die reducirte Probe etwas Magnesit enthielt, 
war folgende. Die Probe wurde fein gerieben 
und bei gewohnlicher Tem peratur m ehrere 
Stunden hindurch mit W a sse r , versetzt mit
5 Volumprocenten Salpetersaure, behandelt, wor- 
auf das Ungeloste aufs Filter genom m en, gut 
mit W asser ausgewaschen, in verd(innter Schwefel- 
saure gelost und m it Chamaleon titrirt wurde. 
Bei mehreren Proben fand ich noch Oxyd, aber 
niemais etwas Magnesit.

Ich theile schliefslich einige Resultate von 
Reduclionsversuchen mit ,  die auf vorher be- 
schriebene Weise ausgefiihrt wurden.

Zu vier Reductionsversuchen verwendete ich
2 Rotheisensteine und 2 Magnetite. Der eine Rolli- 
eisenstein entstammte der Draggrube, der andere 
der Marniisgrube, beide bei Grangesberg gelegen. 
Die Magnetite waren der eine vom Nyberg im 
Kirchspiele Norrberke, der andere war Bispbergserz 
la. Jede Erzprobe wurde im Reduclionsapparate 
auf 2 verschiedene Weisen behandelt, nan ilich :

I. wShrend einer Stunde bei 400° und dann 
eine Stunde lang bei 850° und

2. wahrend zweier Stunden bei 850°.
Die auf S. 21 folgende Tabelle zeigt, welche 

W irkung die Reduction auf diese Erze ausubte.
Zunachst fallt ins Auge die Menge melal- 

lischen Eisens, welches sich bildete, ais die 
Oxyderze reducirt w urden, gegen die bei der 
Reduction der magnetischen Eisenerze erhaltene. 
H ieraus ist mit Sicherheit zu schliefsen, dafs die 
Rotheisensteine hauptsachlich von den Hochofen- 
gasen reducirt w erden, dafs diese aber unver- 
gleichlich weniger auf die Magnetite einwirken. 
Aber es besteht doch auch ein grofser Unter- 
schied zwischen den beiden Rotheisensteinen, denn 
der von Draggrube enthielt nur 43 ,7  metallisches 
Eisen nach Behandlung im Apparate wie 1, 
wahrend das Marniiserz, auf gleiche Weise be
handelt, 57 ,4  Eisen g a b ; ja , dieses wurde sogar 
yollstandiger reducirt. Dies deutet an, dafs das 
Marnaserz Kohlenoxyd m ehr zu dissociiren ver- 
mag ais das Erz von Draggrube.

Wie verhalten sich diese Erze nun bei der 
Verhiittung? Ich hatte Gelegenheit, bei derselben 
Hiitte lange Ofenbetriebe mit diesen Erzen zu 
sehen, wo sie nicht gleichzeitig, sondern wahrend 
yerscliiedener Hiittenreisen und ais Haupterze 
mit geringem Zusatze anderer Erze zum Yer- 
blasen kamen. Beide Erze lieferten ungefahr 
gleichviel Eisen, aber beim Vergichten von Drag- 
grubenerzen wurden auf den Centner producirtes 
Roheisen 1,35 bis 1,40 t Holzkolilen erfordert, 
wahrend der Kohlenaufgang beim Verblasen von 
Marnaserzen nur 1,18 bis 1,22 t betrug. Die 
ReduclionsYersuche bestatigten also die friiher 
gemachte Erfahrung vollstandig.

Ein recht eigenthiimliches Verhalten zeigten 
auch die beiden magnetischen Eisenerze. Das 
Bispbergserz wurde nur unwesentlich durch die 
Generatorgase red u c irt, gleichviel ob die Be
handlung wie 1 oder wie 2 vor sich ging, das 
Nybergerz dageger. wurde in nicht geringem 
Grade vom Gase reducirt, namentlich bei hoher 
Tem peratur. Dies ist auch bekannt ais wenig 
Kohlen beanspruchend. Das Bispbergerz dagegen 
inufs sicherlich einen sehr łiohen Kohlenauf
gang veranlassen, sofern es ungerostet yerblasen 
werden sollte.

Die Zahlen der Tabelle sind keine zufalligen, 
denn die Proben wurden m ehrm als wiederholt, 
wobei ungefahr die gleichen Resultate zum 
Vorschein kamen Es verhalten sich somit nicht 
allein yerschiedene Erzarten, wie Rotheisensteine 
und Magnetite, hochst yerschieden in bezug auf Re
ducirbarkeit, sondern es kann dies auch der Fali 
bei Erzen von anscheinend gleichartiger Be- 
schaffenheit sein ; meines Dafilrhaltens ist deshalb 
eine Untersuchung, durch welche m an die Eigen- 
schaften derselben kennen lernt, in technischer 
wie in okonoiniseher Beziehung fur die Roheisen- 
erzeugung von hCichster Wichtigkeit.
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Yor der Ileduction N a c h  d e r  R e d u c t i o n
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li oli e i s e n s t e i n e :  
Draggrube ................. 59,2 99,2 72,4 Oxv<lul 43,7 78,2 Oxydul 51,3
Marn&sgrubo . . . . 54,2 97,5 69,9 Ośydul 57,4 71,1 Oxydul 55,9

M a g n e t e i s o n e r z e : 
la Bispbergsera . . . . 66,4 88,8 67,0 83,7 0 68,0 83,8 0
N ybergserz..................... 50,0 88,6 53,0. Oxydul 11,5 57,0 Oxydul 20,0

(Teknisk Tidskrift, 1887, 3/4.) - Dr. hen.

Ueber anorganische Normale zur colorimetrisclien 
Kolii en stoffbestim inung .

Die colorimetrische Kohlenstoffbestimmung ist 
oine in den Slahlwerken tiiglich vorkommende 
Operation. Dieselbe wird in zwei verschiedenen 
Arten ausgefuhrt: entweder werden die Stahl- 
losungen verdiinnt, bis die Schattirungen der 
einer Normale gleichkommen, oder sie werden 
alle auf ein Yolumen gebracht und dann mit 
einer Reihe Normalen, dereń Farbenabstufungen 
einer gewissen Abnabme an Kohlenstoff ent- 
sprechen. Da die erste Methode bedeutend m ehr 
Gewandtheit Yerlangt und in ungeiibten Handen 
leiclit unrichtige Resultate giebt, so ist in den 
Fallen, wo die Bestimmungen den Laboratoriums- 
geluilfen iiberlassen sind, die zweite Methode 
entsehieden vorzuziehen. Anfangs wurden ais 
Normale Losungen von organischen Stoffen be- 
nulzi, z. B. von gebranntem Zucker oder Kaffee. 
Da sie sich aber sammtlich lichtempfindlich 
zeigten, so konnten bei ungeniigender Gontrole 
leiclit Irrthiimer sieli einsehleiehen.

Eggertz (»Stahl und Eisen® 1882, S. 44) hat 
deshalb Losung von anorganischen Salzen in 
Anwendung gebracht; spatere Yeroficntlichungen 
erweisen die yollstandige Unveranderlichkeit dieser 
Losungen (uber dreijiihrigc Anwendung derselben 
Normale), namentlich wenn dieselben in zuge- < 
schmolzenen Rohren und moglichst vor Licht i 
geschfitzt aufbewahrt werden. Es scheint jedoch, 
dafs dicse Normale noch nicht die Anerkennung 
gefunden haben, die sie verdienen, denn haufig | 
findet man noch die Benutzung eines Normal- j 
stahls, der jedesmal m it eingewogen wird. Diese I 
Methode schliefst die Mogliehkeit von Felilern ein. i

Ist namentlich die Stahlstange, die ais Normal- 
stahl dienen so li , nicht vollkommen homogen, 
— und das ist haufig bei Flufsstahl der Fali, — 
so konnen die einzelnen Bohrspiine' von ver- 
schiedeneni Kohlenstoffgehalt sein.

Es ist deshalb anzuerkennen, dafs die Frago 
uber die anorganischen Normale wieder angeregt 
worden ist. In einem Vortrage, gehalten in 
einer Sitzung der amerikanischen Hiitteningenieure 
(Juli 1887 ), veroffentlicht im >Iron« 1887, 
October, Seite 391, bespricht Hr. W. R o b i n s o n  
diesen Gegenstand und giebt sebr werthvolle 
Aufschlusse, die hier kurz wiedergegeben werden 
mogen. Die Losungen, die er verwendet, sind 
die von Eggertz angegebenen schwachsauren 
Losungen von Kobalt-, Kupfer- und Eisenchlorid. 
Der Yortragende wahlte ais Beispiel zwei Sorten 
Bessemerstahl, eine von 0,30 und eine von 0,50 
Kohlenstoffgehalt. Yon diesen beiden Normal- 
stahlen werden zunachst zwei Normallosungen 
liergestellt, indem 0,5 g in 12 ccm Salpeter- 
saure (1,2) aufgelost und 15 Minuten bei 100 0 
erw arm t werden. Hierauf werden die Salznormale 
hergeslellt: fur 0 ,5 G werden zwei Normale
gemacht, eine sog. braune Normale, zusammen- 
gesetzt aus 87,5  ccm W asser, 0,8 % Salzsaure 
(1,12) lialtend, 5,7 ccm Kobaltchlorid, 2,5 ccm 
Kupferchlorid, 4 ,3 ccm Eisenchlorid, — und eine 

i sog. grfine Normale aus 82,6 ccm saurehaltigem 
■Wasser, 5,4 ccm Kobalt-, 5 ccm Kupfer- und 
7 ccm Eisenchlorid. Die Intensitat der beiden 
Losungen ist gleieh, obwohl die letztere eine 
grfifuche Schatlirung besitzt. Die braune Normale
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isl fiir den 0,5-Stahl zu benutzen. W ird die 
grtine Normale auf s/5 ihrer Starkę verdunnt. so 
ergiebt sie die Farbę des 0 ,3 -S tah ls . Die 
Yerdunnungęn geschehen immer m it siiurehaltigem 
W asser. Kleinere Unterschiede in den Farben- 
abslufungen werden mit den Chloriden berichtigl. 
Aus den beiden 0,5-Normalen werden nun die 
Losungen fiir die zwischenliegenden Kohlensloff- 
gehalte hergestellt. Der Yortragende giebl eine 
Tabelie iiber die Zusammensetzung der Flussig- 
keiten fiir Unterschiede von 0,02 G und be- 
griindet eine Formel zu dereń Berechnung. Es 
genugt hier, diese Formel wiederzugeben. Um 
z. B. 10 ccm von der Normale fiir 0 ,48 herzu- 
stellen, ist nach der F o rm el:

0 ,5 :0 ,4 8 =  10 :x

9,6 ccm Normale und 0 ,4  ccm W asser nothig. 
Der Antheil der braunen und griinen Normale 
bestimmt sich nach der Entfernung des gesuchten 
von den beiden Grenznormalen, in diesem Falle
0,02 und 0,18. Die 9,6 ccm werden deshalb 
nach dem Yerhaltnifs 0 ,02 : 0,18 gelheilt. Die
10 ccm 0,48 Normale bestehen demnacli aus

0,4 ccm W asser, 8 ,64  ccm brauner und 0,96 ccm 
griiner Normale. Auf dieselbe W eise werden die 
anderen Normale berechnet. W erden andere C- 
Gehalte gebraucht, so wird m it den entsprechen- 
den Stahlnormalen in ahnliclier W eise verfahren, 
so aucli bei Thomas- und Martinstahl, die andere 
Schattirungen verlangen, ais der Bessemerstahl. 
Diese Normale sind aber nur bei Tageslicht zu 
benutzen, bei kiinstlichem 'Lichte sind sie heller 
ais die entsprechenden Stahlnormale.

Da es jedoch sehr erwiinscht isl, die Be- 
stimmungen in ahnlicher W eise bei kiinstlichem 
Lichte Yornehmen zu konnen, so bat der Yor
tragende auch fiir diesen Zweck Normale her
gestellt. Die Flfissigkeiten hierzu haben folgende 
Zusammensetzung. Die braune 0,5-Norm ale be- 
steht aus 86,8 ccm W asser, 7 ,4  ccm Kobalt-,
1,5 ccm Kupfer-, 4 ,3  ccm Eisenchlorid, die griine 
Normale aus 85,6  ccm W asser, 7,7 cm Kobalt-, 
2 ,2  ccm Kupfer-, 4,5 ccm Eisenchlorid. Zum 
Vergleiche wird ein Kasten m it einer Hinterwand 
aus mattem  Glase benulzt. Sammlliche Fliissig- 
keiten sind in verschlossenen Glasern bei Licht- 
abschlufs aufzubewahren. v. R.

Uefoer die Uiiliomogeiiitilt des Thomas-Rolieisens.*
Ein Wink fur die richtige Entnahme der P ro b en !

Die im Naclistehenden mitzutheilenden Ana- 
lysenresultate, welche uns hauptsachlich die un- 
gleichmSfsige Verlheilung von Mangan und Phos- 
phor im Thomasroheisen vor Augen fiihren sollen, 
trennen wir in funf Abtheilungen, nan ilich :

I. Analysen, welche uns Aufschlufs geben iiber 
die Zusammensetzung einiger verschiedener 
Thomasroheisen beziiglich des Phosphor- 
gehaltes (theilweise auch Mangan und Sili- 
cium) im Kern und am Rande ein und 
desselben Masseląuerschnittes.

II. Analyse des Querschniltes in centralverlicaler
Richtung von 20 zu 20 m m , einer in
Koksklein (sog. Koksasche) gegossenen und 
durchbolirten Massel grauen Eisens, in bezug 
auf Phosphor und Mangan.

III. Bestimmungen von Mangan und Phosphor
im Kern und am Rande von jeder mittelsten 
Bettmassel (15ten) eines ganzen, 10 Bett
grofsen Abstiches. (Goqnillengufs.)

IV. Bestimmungen von Mangan und Phosphor
in der mittelsten Massel des ersten — m it
telsten — und letzten Bettes eines ganzen

* Abdruck aus dem ^Repertorium der analytischen 
CUemie< Nr. 49, 1887.

Abstiches, woliei Proben vom Rande und 
aus der Mitte des Masselquerschnittes ent- 
nommen und vereinigt untersucht wurden. 
(Coquillengufs.)

Y. Bestimmung yon Mangan und Phosphor in 
Proben, welche an 6 verschiedenen Stellen 
eines Masselquerschniltes enlnommen wurden. 
(CoquiIlengufs.)

Zu I. siehe Figur 1.

Fig. 1.

Rand (r.) Mitte (m.) Benierkungen
1. Probe v. II. V. P>3,23 % 1,82 % Massel mit porósera Kern
2. „  v .  G. H . II. P.2.82 , 1.77 r 1* V V ł>

3. ,  y .S c h .H . P.2,43 , 1,92 ,
4 v .  Ii. V. P>2,22 , 2,63 , » .  tollew ,

v .  G. U . H. P*2,52 „ 2,56 „ r n n n
6. v. TI. V. P=3,04 „ 1,78 „ „ „ porusem „

Mn-1,35 , 1,22 „
Si-0,08 , 0,06 ,
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Obige Analysen, Thomasroheisen Nr. 1 bis 6 , 
stammen aus dem Laboratorium der Rlieinisclien 
Stahlwerke.

Sammtliche folgende Analysen wurden vom 
YeHasser ausgefuhrt.

Rand Mittc
7. Próbę v. II. V. P*3,09 % 2,56 %

Mn.2,72 , 2,43 r
8. ,  v. II. V. P=2,76 „ 2,60 „

Mn»3,5'7 ,  3,52 „

Bemorkuiigen

ctwas grau. 
durchset/.l.

Fig. 2.

Zu II. siehe Figur 2. 
eisen v. II. V.

Mn= 3,42 % 3,11 % 3,22 % 
V-. 2,91 „ 2,41 „ 2,65 „

Zu III siehe Figur 1.

W mm (l 
20 mni b

__  20 mm C
W  mm (/

‘10 nurt C
20 Jttm f  ■

Graues Thomasroh-

(1 o f
3,11 % 3,06%  3,17%  
2,58 , 2,39 , 2,05 ,

Mangan Phos( hor
Mitle Raiul Milio Rand

1. Bett 2,329 % 2,329 % 2,171 % 2,559 %
y» 2,431 „ 2,536 „ 2,138 , 2,535 „
» 2,536 „ 2,639 „ 2,106 „ 2,624 „
T 2,691 „ 2,795 „ 2,025 „ 2,400 ,.

2,743 „ 2,847 „ 2,335 , 2,501 „
2,795 ,, 2,847 , 2,116 „ 2,495 ,
2,846 „ 2,950 ; 1,976 .. 2,205 „

n 3,002 „ 3,002 „ 2,089 „ 2,300
p 3,002 „ 3.002 . 2,381 , 2,381 „

10! » 3,105 „ 3,157 „ 2,430 „ 2,689 „
Zu IV siehe F igu r 1. (r und m  ycreinigt.)

Mangan Phosplior

Die mittelste Massel des ersten Bettes 2,484 % 3,382 %
r « 7» n „ 2,769 „ 3,351 „

1» n n * , 3,002 „ 3,406 „

Fig. 3.

Zu V. siehe Figur 3.
Mangan Phosphor

a) 2,950 % 3,423 %
b) 2,898 „ 3,504 .
c) 3.054 „ 3,447 .
d) 2,950 , 3,366 ,
e) 3,002 „ 3,423 ,
f) 2,950 , 3,480 „

Dic Dimensionen der Masselęuerschnitte sind 
elwa:

Masselhohc 80 bis 90 mm, obere Breile 130 mm, 
untere Breile 80 mm.

W erfen wir einen Blick auf die unter 1 ge- 
wonnenen Analysenbefunde, so bemerken wir, dafs 
fast durchgehends (mit 2 Ausnabmen) der Phosphor- 
und Mangangehalt am  Rande des Masseląuer- 
scbnitles hoher ist, ais derjenige in der Mitle des 
lctzteren. Diese Differenzen betragen beim

Thomasroheisen Nr. 1
Phosphor.

+  1,41 %
Mangan.

tf „  2 +  1,05 „
tf » $ +  0,51 „
!t „  4 - 0 ,4 1  „

,  . 5 -  0,04 „
„ 0 +  1,26 „ +  0,13 %

n „ 7 +  0,53 „ +  0,29 ,
n ,  8 +  0,16 „ +  0,05 „

Beim langsam erstarrten Graueisen unter II 
iinden wir ahnliche Abweichungen im Phosphor- 
und Mangangehalle wie oben. In jeder Ebene 
des Masse]([uerschnittes ist der Phosplior- wie 
Mangangehalt ein anderer, bald steigend bald 
fallend, mit einem W ort gesagt, die Massel hal 
eine total ungleichmafsige Zu.sammensetzung. 
Thatsache ist es indessen, dafs, wenn in ein und 
demselben Masselquerschnitt der Phosphorgehalt 
steigt, auch der Mangangehalt steigl und um- 
gekehrt. Beim geringsten Phosphorgehalt von 
2,39 % haben wir den niedrigslen Mangangehalt 
von 3,06 °ó, wahrend bei 2 ,91 f i  Phosphor 
auch der Mangangehalt auf 3 ,42 % steigt.

Mangan und Phosphor sind also zwei eng 
verknupfte Ęlemente, welche zusammen steigend 
oder fallend im Querschnitt einer langsam er
starrten Massel vertlieilt sind.

Nicht Uninteressantes ibictet die Unlersuchung 
eines ganzen Abstiches, d. h. jede mittelste Belt- 
inassel sammtlicher Bette in bezug auf Phosphor 
und Mangan sowohl im Kern wic am Rande des 
Querschnittes. Auch in diesem Falle ist der 
Phosphor- wie Mangangehalt am Rande hoher 
(oder gleich) ais in der Mitte des Querschnittes. 
W ahrend das Mangan von Bell zu Bett sich an- 
reichert, tritt der Phosphor ganz unregelmafsig 
in den einzelnen Betten vertheilt auf. Im 8 . und
9. Bett bleiben Mangan und Phosphor constant, 
steigen indessen im 10. Bette wieder. Dieser 
Stillstand wird so zu erklaren sein, dafs bei dc 
Betten, wie dies ja  initunter vorkommt, gleich- 
zeitig abgegossen wurden. Die Anreicherung des 
Mangan vom 1. bis letzten Bett eines Abstiches 
ist ferner auch in den unter IV mitgetheilten 
Analysen ersichtlich. Der Phosphorgehalt ist 
hierbei nahezu constant geblieben. Die Unter- 
suchungsresultate der von den Punkten a bis f, 
Fig. 3, entnommenen Proben ergeben, dafs die 
Anreicherung des Phosphors nicht nur oben, 
sondern iiberhaupt an der Aufsenflache einer rasch 
erstarrten Massel stattfindet. Das Mangan scheinl



24 Nr. 1. „ S T A H L  UND E I S E N / Januar 1888.

indessen nur an der Oberflache hóher im Gehalte 
zu sein, gegeniiber demjetiigen in der Mitle des 
(Juerschnittes. Nach diesen orientirenden Analysen 
kónnen wir der Beantwortung der Frage naher 
treten: Wic sollen wir Probe nehmen, um eine 
richtige, der Wirkliclikeit moglichst angepafste 
Durchschnitlsprobe zu erhąlten ?

W ir haben gesehen, dafs die Massel des 
Thomasrolieisens ein ganz ungleichmafsig zu- 
sammengeselztes Product ist, wir w issen, dafs 
der Mangan- und Phosphorgehall hoher ist am 
Rande ais in der Mitte des Masseląucrschnittes, 
uns ist die Mangananreiclierung beim Absteclien 
bekannt, je  m ehr der Abstich seinem Etide enl- 
gcgengehl, je lieifser das Roheisen den Ofen 
verlal'sl, je manganreicher das Product ausfalll. 
Diese Thatsachen mahnen uns zur Vorsicht bei 
der Entnahme der Proben, um so mehr, wenn 
gewisse Gehaltsgarantieen vorliegen.

Am einfachsten und richtigsten kann Probe 
genommen werden, wenn der Abstich noch in 
den Betten liegt. In diesem Falle geniigt es, 
wenn ungefahr die mitlelste Massel des mittelsten 
Betles oder die mitlelste Massel des ersten mittel
sten und lctzten Betles eines Abstiches, etwa 2 
bis 3 mai quer durcligescblagen wird und man 
dann ein Stuck davon, von welchem spater 
Probespliller abgesehlagen werden sollen, in der 
Liingsriehtung durchspaltet. (Letzteres ist un- 
schwer auszufuhren, indem das Thomasroheisen 
gliicklicherweise die Eigenschaft besitzt, beim 
Aufscblagen mittelst eines schweren Hammers in 
sciner ganzen Masselliinge mitten durchzuspalten. 
Diese Eigenschaft wird zweifellos durch den hohen 
Phosphorgehall bedingt.)

Von den zwoi Masselhalften suchl man sieli 
diejenige aus, welche zum Abschlagen von 
Splittem am geeignelsten erscheint, spannt die
selbe mittelst eines Ilolzkeiles in einen nicht zu 
leichten, niedrigen. gufseisernen oder schmied- 
eisernen Rahmcn fest, und sehlagt mittelst eines 
Hammers m it gut verstahlter Bałtó sowohl ron 
der Mitte wic vom Rande des Quersclmittes 
Splitter ab , siehe Fig. 1. — Durch das Ein- 
spannen der Masselsliicke ist man in kurzer Zeit, 
olme sich sehr anzustrengen, mit der Probenalnne 
lertig. Entspriclit die Quantitat des Probematerials 
aus der Mitte ungefahr gleich demjenigen vom 
Rande, so werden beide Proben voreint zerkleinert. 
Andernfalls man jede Probe fiir sich groblich 
])ulvern mufs und dann von jedem Pulver cnl- 
weder ein bestimmtes Yolumen in einem gra-

duirlen Mefsćylindefchen abmifsl und mischt, 
oder was umstandlicher ist, von jeder Probe auf 
einer Handwaage gleiche Quantilaten abwicgl.

Die Zerkleinerung des Eisens selbst gcschiehL 
am allerbesten in einem sog. Diamantmorser. 
Fig. 4 zeigt uns eine sehr empfehlenswerllie 
Construction.

Um namlich nicht 'den ganzen Mórser aus 
Stalli anfertigen zu mflssen, hat man ein Stahl- 
plattchen, welclies etwas grofseren Durchmesser 
besitzl wie die Bohrung des Morsers, durch 
Erwarm en des letzteren eingesetzt und dadurcli 
ein Feslsitzen im erkaltetcn Morser erzielt. Zum 
Absieben des groblichen Eisenpulvers benulzl 
man am besten ein Haarsieb von 1 1/2 bis 2 mm 
Maschenweite, wahrend das analysenfertigc Materiał 
ein Messingsieb von 30 Maschen per 1 cm Lange 
passiren soli. '\Vreit schwieriger und um stand
licher gestaltet sich die Probenalnne vom Haufen 
oder vom Stapel, zumal wenn eine Ouantitat von 
mehreren Doppelladern vorliegt. In diesem Falle 
kann m an naturlich keine speciellen Angabcn 
m ehr m achen, es ist hier am besten, m il der 
Anzahl der Probemasseln nicht zu sparen. Man 
wird oben, unten und aus der Mitte, links und 
rechts vom Haufen eine beliebige Massel entnehmen 
und durchschlagen lassen und dann das Ab
schlagen der Splitter so vornehmen, wie oben 
angegehen. (Rand und Mitte.) Auch hat man 
dafur Sorge zu tragen, dafs sandige Partieen von 
den Probespliltern moglichst entfernt werden. —

D u i s b u r g - H o ę h f e l,d , im No vember 1887.

C. Iteinhardt.
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Die Bakusche Oelindustrie.*

Das von der Natur mit mineralisclien Schiitzen 
aller Art so reicli bedachte Rufsland erfreut sieli 
auch einer grofsen Anzahl zum Theil hochst 
ergiebiger Fundorte fur Erdol. Namentlich be- 
vorzugt in dieser Hinsicht ist das Gebiet des 
Kaukasus, wóselbst die Naphtacjuellen fast uner- 
seliopflich zu sein scheinen. Das Hauptbecken 
derselben belindet sich in der Umgegend der 
Stadt Baku auf der Ilalbinsel A pscheron, am 
Fufse der sudostlichen Auslaufer der kaukasischen 
Gebirgskette. Reiche Erdoląuellen finden sich 
aber auch auf den ubrigen Theilen d e r ' vom 
Kaspischen und Schwarzen Meer eingeschlossenen 
Landenge vor, und namentlich die den nordwest- 
lichen Abschlufs des Kaukasus bildende Halbinsel 
Tam an scheint kaum geringere Naphtaschatze in 
sich zu bergen , ais die Halbinsel Apscheron. 
Bekannt sind ferner wegen des Vorkommens der 
Naphta die Heilige Insel und die Insel Tscheleken, 
beide im Kaspischen Meere, sowie einige Gegenden 
des transkaspischen Gebietes. Naphta wird in 
Taurien und mehreren W olgagouvernements, so 
in Ssaratow, S sam ira und Ssimbfrsk, gew onnen; 
sie kommt endlich in betraclitliehen Mengen auch 
im liohen Norden, in den Gouvernements W ólogda 
und Archangelsk vor, in dereń letzterem sie so- 
gar m it Erfolg ausgebeutet werden konnte, wenn 
der Zustand der W ąsserstrafsen des nordlicbeii 
Rufslands eine angemessene Yerfrachtung <les 
gewonnenen Erdols nach dem Innern des Landes 
gestatten wurde.

Bei den obwaltenden Handels- und Verkehrs- 
yerhaltnissen hat sich bisher nur die Bakusche 
Naphtaindustrie zu einem bedeutsamen Handels- 
zweig entwickeln konnen. —  Das russische 
Kerosin, das vor wenigen Jahren noch kaum dem 
Namen nach bekannt war, hat in kurzer Zeit in 
Rufsland das amerikanische Petroleum fast voll- 
stańdig vom Markte verdrangt, und es ist wahr- 
seheinlich, dafs es von ahnlicher Bedeutung in 
Zukunft auch fiir die iibrigen Staaten Europas 
werden wird.

Yorlaufig ist man in Buka bei weitem nieht 
imstande, das der Erde entfliefsende Oel sSmmtlich 
nutzbringend zu yetwenden.. Es kommt vor, dafs 
Hunderttausende von Eimern der Naphta dem 
Kaspischen Meere iiberliefert werden, da zuweilen 
Quellen zu Tage treten, dereń Ergiebigkeit aller 
Yorkehrungen zur Ansammlung und Aufbewahrung 
des Rohstoffes spottet. So brachten im October 
des verflossenen Jahres die Petersburger Zeitungen 
die spaterhin amtlicb bestatigte Nachrieht, dafs

I

* Abdruck aus den Verhandlungen des »Vereins 
fur pewerbfleifs«, 1887, Seite 535 u, ff.

1.8

zu Anfang jenes Monats bei dem Tagijewschen 
Oelwerk in der Nahe von Baku eine neue Quelle 
erschlossen worden sei, welche rund 500 000 kg 
Naphta s t i i n d l i c h  in einem 67 m  hohen Stralil 
auswerfe. Die Quelle, obwobl fiinf W erst von 
der Stadt entfernt, iiberschiittete die Strafsen und 
Hauser mit Petroleumstaub und entsendete noch 
am achten Tage an 11 000 t tiiglicb. Etwa 
40 000 t der Naphta waren unbenutzl ausge- 
flossen, bevor es gelang, die Quelle zu stopfen.* 

In Baku beschaftigen sich m it der Verarbeitung 
des Erdols zur Zeit gegen 200 Fabriken. Die
selben liegen zum grofsten Theil am nordlichen 
Strand der Bakuschen Bucht und bilden hierselbst 
eine besondere F abrikstadt, die wegen ihres 
Schm utzes, sowie infolge der Tausende von 
Scliornsteinen und des denselben beslandig ent- 
stromenden schwarzen Rauches die Bezeichnung 
, Tschórnyi Gorodók d. i. „die schwarze Stadt" 
erhalten hat. Sie ist mit dem Balinhof durch 
mehrere Zweigbahnen verhunden und am Strand 
m it zahlreichen Ladebriicken ausgestattet. Die 
Hauptquellen der Naphta befinden sieli etwa 
l ',2 Meilen nordlich von der .Schwarzen S tad t" ; 
das Oel wird den Fabriken durch Rohrleitungen 
zugefuhit. —

* Die Erbolirung dieser „Mammuth-Quelle“ hal 
den bekannlen englischen Reisenden Charles Marvin, 
welcher in den letzten Jahren bereits zu wiederholten 
Malen Flugschriften zu dcm Zwecke ver5ffenllicht hat, 
um die Aufmerksamkeit seiner Landsleule in gebuhren- 
der Weise auf die unerschOpllichen OehTorralhe des 
Kaukasus, „das Petroleum der Zukunft*, zu lenken. 
vor kurzem dazu yeranlafst, eine neue Larmschrift 
in die W eit zu senden. Sie fuhrt den T ite l: „Uie 
zukunfllge Sintllulli russischen Pelroleums und dereń 
Einflufs auf den britischen Handel." Die Randscln iflen 
des Titelblattes lauten: „11 000 t Oeles taglich her- 
ausgespritzt!11 — .Eine russische Oeląuelle, die taglicli 
mehr Oel liefert, ais alle Oeląufllen der Weil zu- 
sammen (einschliefslich der 25 00U in Amerika).‘ — 

-„W er wird es verfrachten, Deutschland oder Engiand?“
— Der Verfasser fiihrt seinen Landsleuten ein Bild 
der Bakuschen Naphtagewinnung vor Augen und 
prophezeit dem russischen LeuchtOl fur die Lander 
Europas den baldigen Sieg Ober das amerikanische 
Petroleum, von welchem letzteren beispielsweise in 

i die Staaten Oesterreich-Ungam, Griechenland, TOrkei, 
| Gibraltar und Malta wahrend des Jahres 1885 nur

7,7 Millionen Gallonen gegen 26,8 Millionen im Jahre 
1883 eingefuhrt worden seien. — Wie in der zuletzl 

i angefuhrten Handschrifl des Titelblattes angedeutet 
: liegt, bezweckt die Marvinsche Scbrift, die englische 
! Geschaflswelt auf die Nothwendigkeit aufmerksam zu 
| machen, s i c h  d a s  F r a c h t g e s c h a f t  n i e h t  Von 

D e u t s c h l a n d  a u s  d e r  H a n d  n e l i m e n  zu 
! l a s s e n .  Es sei Entschlossenheit und Raschheit des 
i Handelns erforderlich, andernfalls werde nieht nur 

der Petroleumhandel Bakus, sondern der ganze Welt- 
handel in Petroleum den Englandern entschlOpfen.

Anm. des Yerf.
4

i



26 Nr. 1. „ S T A H L  UND E IS E N ."

In friihcren Zeiten befafsten sich die Oelwerke 
des Kaukasus fast ausschliefslieh mit der Her- 
stellung des Kerosins, d. h. mii der Verwandlung 
des rohen Erdols in gereinigtes Leuchtol auf dem J 
Wege der Verdampfung. Den W erth der bei 
diesem Yerfabren in grofsen Męrigen ausge- 
sonderlen Ruckstiinde (Ostatki) halle man zunachst 
nicht erkannt, vielmehr bildeten Ietztere fur die 
Fabricanten einen lastigen AbfallstofT, fur dessen 
Beseitigung oft grofse Summen gezahlt wurden. 
Spaterhin verwendete man die Ostatki zum Heizen 
der Dampfkessel und Retorten und ging auch 
dazu tiber, aus den Riickstanden mineralische 
Schmieróie herzustellen, ein Industriezweig, der 
inzwischen in Rufsland grofse Fortschritte gemacht 
und sich bereits in vielen Staąten feste Absatz- 
gebiete erworben liat.

Die Leuchtolfabriken Bakus vermogen zur

Zeit jahrlich etwa 50 Millionen Pud (rd. 820 
Mili. kg) Kerosin zu liefern. Die Schmierol- 
fabriken durften gegen 3 Millionen Pud (rd. 50 
Mili. kg) ihrer Destillate erzeugen. Hierzu kommen 
60 bis 80 Millionen Pud (rd. 980 bis 1310 
Mili. kg) Ostatki. Die grófsten und erfolgreichsten 
Anstrengungen, um dem russischen Kerosin nicht 
nur in allen Theilen Rufslands, sondern auch im 
Auslande Eingang zu verschaffen, hat das bekannte 
Petersburger Handelshaus der Gebrfider Nobel 
gemacht. Ihre Fabrik arbeitet mit m ehr ais 
50 Dampfkesseln; in der Destillirabtheilung sind 
42 Siedeapparate von je 16 000 kg Inhalt, und 
in der Raffinerie 6 Apparate von je 20 000 kg 
Fassungsvermogen thatig. Das Nobelsche Werk 
vermag jahrlich gegen 12 Millionen Pud Kerosin 
herzustellen, zu dessen Aufbewahrung gegen 40 
eiserne Behalter von verschiedener Grofse dienen

Die Ostatki werden in offeneu, mit Holz ausgc- 
legten Erdbehaltern gesammelt. Die Fabrik ha' 
eine eigene Gasanstalt, Eisengiefserei, Schwefel- 
saurefabrik und elektrische Beleuchtung. Aus 
den Sammelbehaltern gelangt das Oel durch 
Rohrleitungen zu den Landungsplatzen ani Meeres- 
ufer, wosclbst es in besonders zu diesem Zweck 
erbaute Gisternendampfer gefiillt wird. Von 
diesen Fahrzeugen unterhalt allein die Nobelsche 
Fabrik 11 Stuck von 330 bis 740 t Ladungs- 
fahigkeit zur Yermittelung des Yerkehrs auf dem 
Kaspischen Meer und der unteren Wołga. Sie 
befordern das Kerosin nach der Stadt Za r f zyn ,  
welche den Hauptstapelplatz fiir den Oelhandel 
des Kaukasus bildet. In dieser Stadt hat man 
eine grofse Anzahl eiserner 'SammelbehSlter her-

1 gestellt, in denen das Oel bis zur Ueberfuhruhg 
I auf die Zarizyn-Grjasische Balui aufbewahrt wird. 

Auch fiir die Beforderung auf der Eisenbahn sind 
besondere Einrichtungen getroffen; m an hat so- 
genannte Cisternen- oder Fafswagen gebaut, dereń 
jeder 300 W edró oder rund 3700 1 zu fassen 
vermag (vergl. die beigefugte Illustration.)

Diese Wagen werden zu etwa 20 Stuck zu 
besonderen Ziigen zusammengesetzt, durch welche 

i Ietztere das Kerosin auf kOrzestem Wege in die 
| Hauptverbraiichsplatze des Landes gelangt. An 
| diesen Punkten (wie z. B. Moskau, St. Petersburg, 

Nishnij-Nowgorod, Orel, Riga u. s. w.) wird das 
Oel abermals in eiserne Sammelbehaller iiberge- 
fuhrt. Durch diese Einrichtung hat man die den 
Preis des Kerosins so sehr vertheuernden Fiisser
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cntbehrlich gemacht und die bei der Holzver- 
packung unvermeidliclien Leckverluste, die nament- 
licli bei den mangelhaft verfertigten russiscben 
Fassern oft recht betrachtlich waren, fast ganzlicli 
beseitigt. Die Anwendung der Gistemen-Schiffe 
und Wagen war um so mehr am Platze, ais die 
im slarken Abnehmen begriffenen Holzvorrathe 
des Kaukasus die Bediirfnisse der Bakuschen 
Oelindustrie bei weitem nicht zu befriedigen ver- 
mochten. Die russiscben Fabriken waren genothigt, 
an den Verbrauchsplatzen ihrer W aare die leeren 
Fasser des friiher benutzten amerikanischen 
Petroleums ansammeln und m it grofsen Kosten 
sich zuslolleii zu lassen. — Im Vergleich zu der 
friiheren Beforderungsweise in Fassern werden 
jetzt an der Fracht etwa 25 9o gespart. Ilierzu 
kommt die nicht unbetrachtliche Yerminderung 
'der Kosten fiir das Ein- und Ausladen des Oels.

In neuerer Zeit haben die Gebriider N o b e l  
nach denselben Grundsatzen noch andere eiserne 
Schiffe bauen lassen, welche das Kerosin wolga- 
aufwarts bis zum Mariensystem und durch dieses 
ohne Umladung bis nach Petersburg bringen, 
wodurch die Befiirderungskosten noch weiter ver- 
mindert werden.

Aber auch auf dem Schwarzen, dem Adriatischen 
und anderen Meeren burgera sich die Cisternen- 
dampfer allmahlich ein. In diesem Sommer haben 
m ehrere derartige Schiffe das kaukasische Oel in 
regelmafsigem Verkehr von Batum nach Fiume 
und Triest aiisgefiihrt, und das der Schwarzmeer- 
Dampfschiffahrts-Gesellscliaft gehorige Tankschiff 
Swjet hat sógar eine Ladung von 1700 t ge- 
reinigten Leuchttils nach London gebracht. An 
den vorher genannlen beiden osterreichischen 
Hafenpliitzen hat man namlich neuerdings zur 
Belebung des Oelhandels grofse eiserne Behalter 
am Meeresufer bauen lassen, in denen das aus 
Batum anlangende Oel untergebracht wird. Man 
liegt die HolTnung, dafs es gelingen wird, von 
jenen Hiifen aus die iibrigen Handelsplatze des 
Adriatischen Meeres, sowie diejenigen des Mittel- 
liindischen Meeres (Venedig, Genua, Marseille 
u. s. w.) in das Absatzgebiet der Bakuschen 
Oelindustrie einzubeziehen, da die Hiifen von 
Triest und Fiume mancherlei Vorziige im Ver- j 

gleich zu den Hafen des Schwarzen Meeres bieten.
W ahrend die grofseren Oelfabriken Bakus ihre 

Fafswagen und GisternenschiITe selbst besitzen, 
sind die kleineren W erke meist nicht imstande, 
diese kostspieligen Beforderungsmittel auf eigene 
Rechnung zu halten. Um den Bedurfnissen dieser 
Fabriken zu entsprechen, haben sich besondere 
Gesellschaften gebildet, welche den Fabricanten 
die erforderlichen Cisternen-Fahrzeuge gegen eine 
angemessene Vergiitung zur Verfiigung stellen. 
So sorgt z. B. die Gesellschaft r N jeftj“ fur die 
Beforderung des Bakuschen Oels in das Innere 
Rufslands, indem sie die Benutzung der Cisternen- , 
schiffe der Dampfschiffahrts-Gesellschaft »Kawkas !

& Merkur* und der Fafswagen der Grjasi- 
Zarfzynschen Eisenbahn vermittelt.*

Die im Vorstehenden gegebene fliichtige Skizze 
durfte geniigen, um zu zeigen, dafs sich die 
Bakusche Oelgewinnung trotz der mannigfaltigen 
Schwierigkeiten, welche zu liberwinden waren, 
zu einer grofsartigen Industrie entwickelt hat. 
Und dennoch hat dieselbe die Grenzen ihrer 
Leistungsiahigkeit noch bei weitem nicht erreicht. 
Man wurde von Baku aus ohne Schwierigkeil 
zwei- und dreimal s a  viel Naphta auf den Markt 
bringen konnen, ais es zur Zeit geschieht, wenn 
noch zweckmafsigere und leistungsfahigere Be- 
forderungsmittel ins Leben gerufen wiirden. Die 
Oelindustrie des Kaukasus hat zur Zeit unter 
einer ungewohnlich schweren Geschaftsstockung 
zu leiden. Anstatt der dem Leistungsvermogen 
der Fabriken entsprechenden 50 Millionen Pud 
Leuclitol werden jahrlich nur etwa 30 Millionen 
Pud erzeugt, und selbst von dieser Menge ist in 
den letzten Jahren der vierte bis fiinfte Theil an 
den Stapelplatzen im Innem  Rufslands unverkauft 
zuriickgeblieben. W ahrend in Baku in den ersten 

j Monaten des verflossenen Jahres noch 15 Kopeken 
fiir das Pud (16,38 kg) gereinigten Leuchtols 
gezahlt w urden , fiel der Preis im niichsten 
Vierteljahr bis auf 6 Kopeken und soli derselbe 
spaterhin noch weiter zuruckgegungen sein. 
Hiermit ist aber bereits die Grenze der Selbst- 
koslen erreicht, wenn nicht (iberschritten, und 
viele W erke arbeiten nur n och , um nicht den 
Belrieb ganzlich einzustellen. Die Hauptursache 
dieser Stockung liegt in der beschrankten Leistungs- 
fahigkeit der transkaukasischen B ahn , welche 
jahrlich hochstens 10 Millionen Pud Kerosin 
nach dem Schwarzen Meere befordern kann. 
Auch reichen die auf dem letzteren zur Ver-

* Ein in Nicolajew ansiissiger Deutscher liatte die 
FrennSlichkęft in ErgSnzung der obigen Angalien uns zu 
heslfitigen, ilafs die Cisternendampfer sich ausge- 
zpichnet bewatiren und dafs es nicht mehr lange 
dauern w enie, bis sic die ganze Yerfrachtung iri 
Fassern verdrangt haben wiirden. Die LOschung eines 
2000 t haltenden Dampfers nehme nur 13 Stunden 
in A nsprucb!

Die an den grofseren Yerbrauchsplatzen erbauten 
bezw. im Bau begriffenen Sammelbebaltęr erfatiren, 
schreiht er ferner, auch weitere Vervollkommnungen; 
so werden zur Coutrole des Gewichts, bei der man 
bisher auf die Ehrlichkeit des Abladers angewiesen 
war urid die daber sehr viel zu wunschen Obrig liefs, 
zwei im Bau begriffene Belialler m it einem hoch- 
hegenden Mafsbehalter ausgerustet, durcli welche 

i sammlliches Petroleum , das aus dem Schiffe ausge- 
j pumpt wird, gemessen und vermittelst automatischer 
; Zahlvorrichtungen re‘gistrirt wird. Das aus den Sammel- 
I behaltern abfliefsende Petroleum mufs durch auto- 
i matische Fliissigkeitswaagen laufen, welche von der 

Hennefer Maschinenfabrik angefertigt werden. — Auch 
! erwShnt er noch, dafs die auf den Eisenhahnen 
i lauft-nden Cisternenwagen mit besonderen Rdhren- 
j systemen versehen w erden, um imstande zu sein,
| auf jeder kleineren Station, auf der die Anlage eines 

Sammelbehalters nicht m ehr rentabel ist, direct aus 
den Wagen in die Fasser abzufallen. Die. Red.
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fiigung stehenden Gisternenschiffe nicht zur Be- 
waltigung des auf den Seeweg angewiesenen 
Verkehrs aus, w&hrend andererseits im Innern 
Rufslands zunachst nicht mehr ais etwa 13 
Millionen Pud Kerosin abgesetzt werden konnen. 
Zwar werden auf dem Kaspischen Meere zur 
Zeit von Baku aus noch etwa weitere 7 Millionen 
Pud Leuchtol jahrlich verschi!It; hiervon geht 
indessen nur ein geringer Tlieil in das Ausland, 
der Rest bleibt in den Oel-Cisternen im Innern i 
Rufslands zuriick, wovon bereits die Rede war.

In zweiter Linie ist die gedruckte Lage der 
Bakuschen Oelindustrie durch den unter sehr 
ungleichen Bedingungen slattfindenden W ettkampf 
der Fabricanteu bedingt. Den grofsen, von 
Europaern gegriindeten und geleiteten Werken, 
dereń Einrichtungen unter Aufwendung bedeuten- 
der Kapitalien entstanden sind und durch welche 
die Verwerthung der Bakuschen Naphta iiber- 
haupt erst moglich geworden ist, stehen zahlreiche, 
von asiatischen Besitzern ausgebeutete, kleine 
Anlagen gegeniiber, die, armselig in der Ein- 
richlung und unrerhaltnifsmafsig billig im Betriebe, 
das Oel zu Spottpreisen abzugeben imstande sind.

Diese mifsliche Lage eines Handelszweiges, 
welcher fur die wirthschaftliche Zukunft Rufslands 
von grofster Bedeutung ist, beschaftigt gegen- 
wartig nicht nur die unmiltelbar betheiligten 
Geschaftsleute, sondern auch die zustandigen 
Centralbehorden in eingehender Weise. Um das 
riluberiscbc Verfahren bei der Ausbeutung des 
Erdols aufzuheben oder wenigstens nach Moglich- 
keit zu verringern, sollen in Zukunft die Naphta 
und Naphtaerzeugnisse einer Besteuerung unter- 
worfen werden. Zur Berathung dieser Frage ist 
bei dem Finanzministerium eine besondere »Naphta- 
Commission* gebildet worden. Um ferner die 
Ausfuhrfahigkeit fur die Naphta des Kaukasus zu 
heben, sind verschiedene grofsartige Piane in 
Aussicht genommen. Nach dem einen beabsichtigt 
man, die Stadle Baku und Baturn durch eine 
iiber 950 km lunge Robrenleitung zu verbinden, j 
welche weil genug sein soli, urn jahrlich 700 
bis 800 Millionen Liter Oel an die Kiiste des 
Schwarzen Meeres zu befórdern. Die Kosten 
dieser Leitung sind zu 20 Millionen Rubel be- 
rechnet. Nach C. M a rv in s  Angaben soli bereits 
die Genehmigungs-Urkunde zur Yerwirklichung I 
dieses Unternehmens zwischen den betheiligten j 
Ministerien und einer Gesellschafl europaischer ! 
Kapilalislen vereinbart worden sein. Da, wo die 
Leitung Kronlandereien durchschneidet, wird der 
Grund und Boden der Gesellschaft unentgeltlich 
iiberlassen; bei Benutzung Yon Privatlandereien 
trelen die fur die Eisenbahnunternehmungen 
gultigen gesetzlichen Bestimmungen in Kraft. 
Die Leitung mufs binnen 8 Jahren yerlegt sein; 
Vs der Bohren ist in Rufsland zu beschaflen. 
Der Tarif fur die Benutzung der Leitung ist auf
10 bis 11 Kopeken fur das Pud festgesetzt.

Sobald 90 rfo der Leistungsfahigkeit der Leitung 
zur Ausnutzung gekommen sein werden, ist die 
Gesellschaft verpflichtel, eine zweite Leitung zu 
yerlegen und dieselbe binnen 2 Jahren dem Be* 
trieb zu ubergeben.

Ein anderes Unternehmen, das der Bakuschen 
Oelindustrie neues Leben verleihen soli, ist die 
geplanle Nordkaukasische Eisenbahn. Sie soli 
etwa parallel mit der Baku-Batumer Eisenbahn 
vom Ilafenplatz Pelrowsk am Kaspischen Meere 
iiber Wladikawk&s (der Endstalion der von Rostow 
nach dem Kaukasus fuhrenden Eisenbahn) bis an 
den Hafen Noworossijsk am Schwarzen Meere 
gefiihrt werden und die Mógliehkeit gewahren, 
das von den Dampfern nach Pelrowsk gebrachte 
Oel in Cisternenwagen nach Noworossijsk zu 
befórdern und von hier aus in Gisternendampfern 
nach den verschiedenen Hafen Europas zu ver- 
senden. Da gegenwiirtig die Melirzahl der Oel- 
schiffe im W inter in Baku beschaftigungslos ist, 
weil die W ołga einfriert, so werden die Frachten 
nach Petrowsk sehr geringe sein, und es wird 
sich die Benutzung des neuen W eges voraussichl- 
lich nicht theurer stellen ais diejenige der Eisen
bahn von Baku nach Batum. Die geplanle Linie 
hat noch den besonderen Vortheil. dafs sie die 
Naphtagegenden am Schwarzen Meer durch- 
schncidel, die zwar noch unentwickelt sind, aber 
so reich wie die Oelgebiete Amerikas sein sollen.

Der Hafen von Noworossijsk ist durch tiefes 
Fahrwasser ausgezeichnel und frie r l ' im W inter 
nicht zu; fur den Ausbau desselben wurde auf 
Vorschlag des Reichsratbcs am 15. Januar 1885 
die Summę von 3 590 500 Rubel bewilligt. Die 
inzwischen ausgearbeitelen Bauplane haben im 
vorigen Jahre die Genehmigung des Herrn 
Ministers der Verkehrswege erhalten , auch isl 
bereits wegen der Ausfiihruug der Arbeilen mit 
dem Ingenieur L e s c h e r n  v. H e r z f e l d  Vertrag 
abgeschlossen worden. Der Bau soli binncu 
8 1/* Jahren fertiggestellt sein.

W enn dereinst die erwalmten grofsen Piane 
verwirklicht sein werden, dann wird nicht allein 
der Wiederholung von Stockungen, wie sie jetzt 
das Bakusche Oelgeschaft bedriicken, vorgebeugt 
sein, sondern voraussichtlich wird alsdann auch 
die Yerarbeitung und Yerwerthung der Naphta 
des Kaukasus in neue Bahnen einlenken. Herr 
F. R o f s m a f s l e r ,  ein Mann, der infolge lang- 
jahriger praktischer Erfahrung m it den Verhaltnisseu 
der Bakuschen Oelindustrie wohl vertraut ist, 
spricht sich iiber die infolge der Ausfiihrung der 
Naphtaleilung zu erwarlende Umgestaltung des 
Betriebes in Nr. 20 der »Rigaschen fndustrie- 
zeitung®, Jahrg. 1886, S. 234, dahin aus. dafs 
mit der Yerwirklichung dieses Unternehmens 
Yorauśsichtlich auch der Zeilpunkt eintreteń wird. 

i der den R i i c k s c h r i t t  in d e r  H e r s t e l l u n g  der 
B a k u s c h e n - N a p h t a - E r z e u g n i s s e  bezeicbnet. 
.Dann wird fur die Bakuschen Fabriken nur noch der
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Bedarf an Kerosin und Schmierćil ubrig bleiben, i 

den nur ein Theil Rufslands, Norddeutschland, i 
Diinumark und Skandinavien verlangen. Der i 
andere, bedeutend grofsere Theil, welchen an j 

Leucht- und Schmierolen das iibrige Europa 
consumirt, wird nicht mehr in Baku, sondern 
an dazu geeigneten Punkten des Schwarzen 
Meeres, vielleicht auch aufserhalb der Grenzen 
Rufslands fabricirt werden. Durch die das 
Kaspische m it dem Schwarzen Meere verbindende 
Rohrleitung wird keine fertige W aare getrieben : 
werden, sondern das Rohmaterial, die Bakusche i 
Naphta, dereń Yerarbcitung dort vortheilhafter sein 
wird ais in B aku.8*

„Wenn dieselbe erst sich an den Ufern des 
Schwarzen Meeres angesiedelt haben wird, dann 
wird Europa aus der Bakuschen Naphta noch

* Aus gleicher Quelle, wie oben angegeben, 
erfahren wir, dafs es noch unentschieden sei, ob die 
anzulegende Rohrleitung Petroleum oder Naphta 
fibcrfilhren soli. Die Ked.

einen zweiten Vortheil geniefsen, namlich die 
Benutzung der Naphtaresiduen zu Heizzwecken, 
in welcher Beziehung diese jedes andere Materiał 
an Giite iiberbieten. Dieser Vortheil geht den 
von Baku weit entfernten Landern durch die 
theuren Transportverhallnisse jetzt noch verloren. * 

Dasjenige, was Herr R o f s m a f s l e r  in den 
vorangefiihrten W orten iiber die Benutzung der 
Naphta zu Heizzwecken sag t, bezieht sich nur 
auf die gesteigerte Yerwendung der N a p h t a -  
r i i c k s t a n d e .  Andere Sachverstiindige gehen in 
ilirer Ansicht noch weiter, sie meinen, dafs in 
Zukunft die r o h e  N a p h t a  selbst eine grolso 
Rolle ais Heizstoff spielen wird. Und in der 
T hat scheinen diese HofTnungen innerhalb ge- 
wisser Grenzen wohl berechtigt. Die Yorziigę 
der fliissigen Heizstoffe vor den festen sind erheb- 
lich , und da die Naphtaheizung in letzter Zeit 
namentlich in Rufsland sehr vcrvollkommnel 
worden ist, so liangt dereń weitere Yerbreitung 
im wesentlichen nur vom Kostenpunkt ab.

Die Eisenindustrie und die Erzlauerstiitten Bosniens.

Die im Jahre 1878 erfolgte Besetzung der 
ehemaligen tiirkischen Provinz Bosnien. durch die 
(isterreichisch - ungarischen Truppen scheint in 
den bergbaulichen und biittenmannischen Yer- 
hgtnissen des Landes einen wesentlichen Um- 
schwung hervorzurufen.

Bosnien kann die Urspriinge seiner Eisen- 
Darstellung bis in die Romerzeit verfolgen. Dank 
seiner Abgeschlossenheit einerseits, dank anderer- 
seits der guten natiirlichen Bedingungen, welche 
ein leicht gewinnbares, gutartiges Erz, massen- 
hafte Holzkohle, billige Handarbeit und viele 
WasserkrSfte zur YerfOgung stellen, konnte sich 
die bosnische Eisendarstellung bis vor kurzem 
in denselben Bahnen wie vor vielleicht einem 
Jahrtausend bewegen. Sogar noch heute sind 
daselbst eine Reihe »Majdans«, das sind Eisen- 
schmelzofen nach Art der Wolfsofen, in Betrieb 
zu finden. So zahlte Bergrath V o g t *  im Jahre 
1882 noch 64 solcher Majdans und 62 Eisen- 
frisch- und Hammerwerke, welche in 54 Gruben 
ihre Erze gewrannen. Auch sie scheinen aber 
nunmehr dem Fortschritte -der Cultur zum Opfer 
zu fallen. Der Regieruńgswechsel bat das Land 
durch eine Eisenbahn (Brod-Sarajewo) und zalil- 
reichc Landstrafsen der Einfuhr des dies- und 
jenseits der Leitha massenhaft und billig erzeuglen 
Eisens erschlossen und damit die alte einheimische 
Eisendarstellung, die friiher nicht nur die Be- 
diirfnisse Bosniens selbst befriedigte, sondern auch

* Die ErzlagerstiUten Bosniens; von Bruno Walter. 
Seite 5.

Bach den benachbarten Landern gem  gekaufte 
W aaren , namentlich Sensen, lieferte, sicherem 
Untergange preisgegeben. Das vor nicht langer 
Zeit noch bliihende bosnische Eisengewerbe ist 
heute bis auf wenige Reste verschwunden.

Dafs dies traurige Schicksal einer so all- 
beruhmten Industrie aber eine unbeabsichtigle 
W irkung der Besetzung gewesen is t, beweist 
ein vom K. K. Oberbergrath B r u n o  W a l t e r  
iin Auftrage des K. und K. gem. Ministeriums 
in Wien verfafstes Buch unter dem T ite l: 
s B e i t r a g  z u r  K e n n t n i f s  d e r  E r z l a g e r -  
s t a t t e n  B o s n i e n s * . *

Das Vorwort besagt, dafs die geschichtlichen 
Ueberlielerungen iiber den Bergbau Bosniens die 
Yeranlassung waren, dafs das gemeinsame Mini-

i steriurn in Wien gleich nach der Besetzung seine 
Aufmerksamkeit der Wiederbelebung dieses Ge- 
werbezweiges widmete. Nachdem im Jahre 1879 
bereits die geologische Aufnahme veranlafst und 
binnen kurzer Frist durchgefiihrt worden war, 
wurden in 1880 sowohl ausgedehnte geologisch- 
bergmannische Untersuchungen ais auch Schiir- 
fungen vorgenommen, welche zum Theil mit 
giinstigen Ergebnissen verbunden waren und in 
1881 zur Bildung der Gewerkschaft »Bosnia« 
fuhrten, bei welcher die Reichskasse sich be- 
theiligte. Diese Gewerkschaft betrieb die von 
letzterer begonnenen Arbeiten weiter und erzielte

* Mit einem Yorworte versehen und heraus- 
gegeben von der Landesregiej'ung fur Bosuien und 
die Hercegovina.
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bei den weiteren Schurfungen bauwilrdige Auf- 
schliisse von Chroraerzen bei Dubostica, von 
Manganerzen bei Cevljanovic und von Antiinon- 
erzen bei Ceraernica.

Nach der am 1. Januar 18S6 erfolgten Ueber- 
nahmo der Verwaltung der Gewerksehaft durch 
das gemeinsame Ministerium schien es im 
interesse des bosnischen Erzbergbaues zu sein, 
die an oben genannten und vielen weiteren 
Punkten gesammelten Erfahrungen in eine iiber- 
sichtliche und einheitliche Zusammenstellung zu 
bringen. Mit dieser Aufgabe wurde der fruhere 
Director der »Bosnia«, K. K. Oberbergiath B r u n o  
W a l t e r ,  betraut. Er hat sich derselben durch 
oben genanntes Buch in vorziiglicher Weise ent- 
ledigt, das erstaunlich viele Materiał sachgemafs 
gesichtet und durch Beigabe einer mil grofsem 
Fleifse bearbeitelen geologischen Erzlagerstatten- 
karte im Mafsstab von 1 : 300000  ein Werk ge- 
schafTen, das einen werthvollen Beitrag zur Kennt- 
nifs der europaischen Erzvorkominen liefert.

Das Buch entrollt uns ein getreues Bild 
von dem Reichthum Bosniens an mineralischen 
Schatzen verschiedenster Art. Dieselben um- 
fassen Spath-, Roth- und Brauneisensteine, Eisen- 
glanz, Schwefel- und Kupferkiese, Manganerze, 
Gold und Silber, Antimonit, Fahlerze, Zinnober, 
Bleiglanz und Chromerz. Dabei ist das erz- 
fiihrende Gebiet ein verhaHnifsmafśig kleines, 
indem dasselbe vollstandig in einem zur Unter- 
suchung gelangten Streifen von 252 km Lange 
und 55 bis 75 km Breile einbegriffen ist. Dieser 
Streifen zieht sich nordwesllieh von B a n j a l u k a  
bis siidóstlich iiber S r e b r e n i c a  in h 21,9 
milten durch Bosnien bis an die serbische Grenze.

Es kann nicht unsere Aufgabe an dieser 
Stelle se in , in die Einzelheiten der Befunde 
W alters einzudringen, wir konnen es uns jedoch 
nicht yersagen, einige Andeutungen iiber die den 
Leserkreis von »Stahl und Eisen« besonders 
interessirenden' Verhallnisse zu geben.

An guten E i s e n s t e i n e n  besitzt das Land 
einen grofsen Reichthum. Derselbe ist im 
aufserslen Nordwesten des Landes in den Bezirken 
B a n j a l u k a ,  P r i j e d o r ,  S a n s  k i ni os  t : Ko-  
s t a j n i c a ,  ferner im- Siiden in den Bezirken 
F o j n i e a  und V i s o k o  angehauft. Das machtigste 
Yorkommen scheint sich in der Nahe der alt- 
beriihmten Eisenstadt Y a r e s  zu befmden und 
/.war haben wir es dort mit einem wichtigen, in 
einer Machtigkeit von 30 bis 60 m abbau- 
wiirdigeu Lager von grofser Ausdehnung — es 
kann auf einer Lange von etwa 4 km verfolgt 
werden — zu thun. In demselben wechseln 
Lagen schiefriger Eisensleine mit Rotheisenstein- 
banken. Die Haupterze enthalten 75 bis 85 $  
Eisenoxyd. 1,0 bis 3 , 6 $  Manganoxyduloxyd,
2,5 bis 16,8 $  Kieselsaure, 0,5 bis 3,5 $  Kalk,
0,06 his 0 ,2 0 $  Schwefel, 0,11 bis 0 , 1 6 $  
Phosphor. Die bisherigen Grubenbaue waren

aufserst unregehniifsig und bestanden zur tiir- 
kischen Zeit nur aus einem Raubbau, dem sich 
eine hoclist primitive Verhiitlungsmethode an- 
schlofs. Dieselbe ging in den schon erwahnten 
»Majdans« vor sich, wobei man mit einem Auf- 
wand an Holzkohlen von fast dem doppelten 
Gewichte des Erzes an Roheisen nur etwa die 
Halfte des Eisengehaltes von letzterem ausbrachte.

Einrichtung und Betrieb eines solchen bos
nischen Eisenschmelzofens beschreibt W a l t e r  
folgendermafsen:

„ Vier starkę Pfahle von Holz, fest in den 
Boden eingeramint und durch Querlatten zu 
einem Zaun verbunden, halten den M.ijdan nach 
aufsen zusannnen. Inmitten des Raum es, wo 
der Schacht des Ofens erscheinen soli, wird eine 
Lehre von Brettern aufgestellt, welche die Ab- 
messungen des Ofenschachtes angiebt. Der mantel- 
fórmige Raum zwischen dem Rande der Lehre 
und dem Zaun wird mil einem moglichst feuer- 
festen Thon bis auf eine Hohe von etwa 4 m 
ausgestampft, die Lehre herausgenominen, der 
Ofen Samstag Abends angewarmt und Montag 
friih angelassen. In ahnlicher W eise findet man 
die Majdans in Bosnien zuweilen aus Scliiefer- 
steinen aufgemauert. Gewohnlich sind sie mit 
einem Schindeldach auf Sauien oder Steinpfeilern 
bedeckt. Die Hiittenreise des Majdans w ahrt
5 bis 6 Tage. Er erzeugt in dieser Zeit eine 
Eisensau von hochstens 4000 kg Gewicht, welche 
sich im Sumpfe des Ofens anlegl, und aus einem 
Gemenge von Roheisen und Frischeiscn besleht. 
Sie wird am Schlusse der Reise durch Ein- 
schlagen der Ofenbrust gewonnen und zu Schmied- 
eisen bezw. Zeugwaaren verarbeitet. Die Schlacken 
fliefsen wiihrend der Hiittenreise fortwiihrend ab, 
Das Gebliise besteht aus zwei ledernen Schmied- 
balgen, welche, getrieben durch ein primitives 
W asserrad, achzend und stóiinend in rasender 
Eile arbeitend, den Geblasewind liefern. Die 
W ochenproduction eines solchen Majdans betragt 
4000 kg Roheisen."

Auf Grund der, meistens iibrigens sich auf 
die Anfiihrungen sachlicher Angaben beschranken- 
den Darsleliung W alters, scheint es zweifellos, 
dafs nicht nur bei Vares, sondern auch an anderen 
Pliitzen des bosnischen Erzdistrictes alle Bedin- 
gungen vorhanden sind,  welche zum Aufbliihen 
einer lebenskrattigen, selbstredend auf Grund der 
heuligen Fortschritte der Technik begriindeten 
Eisenindustrie erforderlich sind.

Metallreiehe M a n g a n e r z e ,  geeignet zur 
Darsleliung von Ferroraangan, kominen in der 
Trias- und der Kreideformation vor; sie sind 
ziemlich haufig und zuweilen massenhaft. Die 
Hauptpunkte fur die Manganerzgewinnung liegen 
bei Cevljanovic und nórdlich von dort. Yerfasser 
zahlt aufser einer Reihe von Schiirfen drei 
Gruben auf, von denen die erste im Jahre 1880 
eroffnet wurde. Das durch Handscheidung eon-
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centrirte Reinerz enthalt bis fast 53 f i  metallisches 
Mangan, die Schwarzerze 35 bis 47 f i .  Die 
Versuche, Manganerze aus den Jaspisen bei 
Ivanjska bergmannisch zu gewinnen, welche von 
der Gewerkschaft Bośnia von 1881 bis 1883 an- 
gcstellt wurden, und in welcher Zeit 380 t Erze 
verkauft w urden, fielen ungiinstig aus, weil bei 
den wenig machtigen Vorkommen und der 
Festigkeit des anstehenden Gesteins die Gewin- 
nungskosten zu hoeh waren. Besseren praktischen 
Erfolg halte die Manganerzgrube Vranjkovce auf- 
zuweisen, welche von 1882 bis Mai 1885, bis 
zu welchem Termine sammtliche Erzmitlel ver- 
haut waren, 1058 t Braunit mit einem mittleren 
Mangangehalt von 55 f i  und 0,03 f i  Phosphor 
forderte. Fernere reiclie Manganerzmittel scheinen 
allerdings in der dortigen Gegend unter ahnlichen 
Yerhaltnissen nicht mehr vorzukommen.

S i l b e r b e r g b a u  wurde bei Srebrenica nach- 
weislich schon zur Romerzeit betrieben, kam 
daselbst im 14. Jahrhundert durch sachsische 
Bergleute, welche Ragusaner Kaufleute ver- 
schrieben hatten, wieder auf,  bliihle dann eine i 
Zeitlang mach lig auf und ging bald nach der 
Eindringung der Tiirken durch die Ungunst der 
aufseren Verhaltnlsse yollstandig wieder ein. 
Hervorragende Bergleute sleben einslimmig bei 
der Ansicht, dafs eine werthyolle giof?e Erzleufe 
in Srebrenica ganz unbcriilirt daslehe und dafs i 
alle Berechtigung vorhanden sei, um das noch- 
malige Aufbliihen eines Silbererzbergbaues bei 
Gradina in Biilde zu erwarten.

Wie aufgefundenc Reste bezeugen, ist frulier, 
und zwar w.ihrscheinlich sowohl zur Romerzeit 
wie in der Zeit zwischen dem XIV. und XVI. 
Jahrhundert durch die Sachsen, Gol dber gbau  
in Bosnien betrieben worden. Den W erth des 
A n t i m o n i t s  kannie man damals noch nicht, 
weshalb auf den alten Ilalden nicht unselten 
Antimonerze sich finden. Die Gewerkschaft 
Bośnia bat bei Gemernica . eine altc Antimonit- 
grube, bei dereń Anlage man es offenbar auf 
Silber abgesehen hatle , zum Theile noch nach- 
traglich ausgebeutet. Der industrielle Werth 
dieser Grube ist vorlaufig gering, vermag aber 
gesteigert zu w erden, wenn man die inlacten j

| Gange aufschliefst, um Antimon-Edelmelallbergbau 
| zu betreiben. S il  b e r  h a l tig .e  F a h l e r z e  hat 

man bei Kresevo gefunden, die im Jahre 1879 
■ durch 22 Hiiuer aus Idria in Angriff genommen 

w urden; es stellte sich aber heraus, dafs man 
es allem Anschein nach nur mit Kluftausfullungen 
zu thun hat und dafs das Vorkommen des Fahl- 
erzes quantitativ gegen das der anderen Erzlager- 
staltenmineralien verschwindet.

Der Quecks i l be r e r zber gbau  ist sogar unter 
der Turkenzeit nicht ganz zum Erliegen gekommen. 
Am Berge Inac, 4^2 km westnordwestlich von 
K r e s e  v o, wurde von solchen Bosnjaken, denen 
es an besseren Ernahrungsmitteln gebrach, 
geringer Bergbau auf Zinnobererz getrieben, aus 
dem in urspriinglichen Destillationseinriclitungen 
Quecksilber gewonnen wurde. Wie genaue Unter- 
suchungen der Gewerkschaft Bośnia dargethan 
haben, handelt es sich daselbst aber nur um 
geringfiigige Yorkom m en, dafs an eine regel- 
mafsige bergmannische Gewinnung nicht gedacht 
werden kann. Anderc Fundę von Zinnober sind am 
Berge Z e c  an der P o g o r e l i c a  gcmacht wor
den, iiber dereń Bedeutung ein Urtheil zu fallen 
aber verfriiht wiirc, da dieselben hierzu noch 
nicht genugsam aufgcschlossen sind.

G l i r o m e r z e ,  nach welclieri in der Eisen- 
industrie die Nachfrage in letzter Zeit einerseits 
zur Ausfiitterung von Stahlschmelzofen, und 
andererseits zur Gewinnung des Metalles zu 
Chromeisenlegirungen gestiegen ist, kommen in 
den ThŚlern D u b o s t i c a ,  T r i b i j a  und Kr i -  
j a v a  vor; es scheint aber in ersteren zwei der 
eigeritliche Sitz sich zu befinden. Die Gewerk- 
scliaft Bośnia hat eine ganze Anzahl von wichtigen 
Chromerzvorkommen angeschiirft und betrieben. 
Die geologisclie A rt derselben ist eine solche, 
dafs sie auf den Aufschlufs weiterer Erze mit 
Sicherheit rechnen lafst. Die Qualitat der Erze, 
die zum Theil durch Aufbereitung geschieden 
wurden, ist durchschnilllich eine derbe und 
den Anforderungen des Marktes entsprechende. Bei 
Analysen von Stufferzen schwankte der Gehalt 
an Chromoxyd zwischen 51,2 und 59,2 %, bei 
Liefererzen zwischen 50 und 57 .

Die Thiitigkeit der Konigliclien teclinisclien Yersuchsanstalten 
zu Berlin im Etatsjahr 1886/87.

Dem soeben erschienenen vierten und letzten D ie m e c h a n i s c h - l e c h n i s c h e  A b t h e i l u n g  
Hefte des Jahrgangs- 1887 der » M i t t h e i l u n g e n  , beschaftigte sich in erster Linie mit der Yollendung 
aus d en  K o n i g l i c h e n  t e c h n i s c h e n  Yer -  i der durch den ^ r e in  deutscher Eisen- und 
s u c h s a n s t a l t e n  zu B e r l i n *  enlnehmen wir, Stahlindustriellen beantragten und durch das 
dafs die Thatigkeit der verschiedenen Abtheilungen Minislerium der óffentlichen Arbeiten angeordneten 
im vergangenen Jahre eine sehr rege gewesen ist: Ijntersuchungen von Eisenbahnnjaterialien; die-
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selben wurden soweit gefordert, dafs die Versuche 
mit denjenigen aus dem Betrieb entnommenen 
Schienen und Radreifen, welche von der zu- 
standigen Commission der Gruppen la (sehr gut 
bewahrt), I (gut bewShrt), Ila (sehr schlecht be
wahrt) , und II (schlecht bew ahrt), zugetheilt 
waren, zum Abschjufs gebracht sind. Dieselben 
umfassen insgesammt 217 Schienen mit 1252 
Zugversuchen und 434 Sclilagversuchen, ferner 
125 Radreifen mit 471 Zugversuchen. Mit den 
neuen durch die Hiiltenwerke gelieferten 20 
Schienen sind die Biegeversuche beendet und 
ferner 40 Zugversuche mit den Proben aus den 
Schienenftifsen durchgefiihrt worden. Die Proben 
aus den Kópfen wurden bearbeitet, aber noch 
nicht gepruft. Yon dem Materiał fiir Dauerver- 
suche sind die Zugproben bearbeitet und 117 
derselben bereils gepruft. Die Fallbiegeproben 
un<l die Stabe fiir Dauer-Biegeversuche sind in 
der Bearbeitung begriffen und zum grofsen Theil 
fertig. Mit der Zusammenstellung der Ergebnisse 
dieser Yersuche ist man beschaftigt.

Unter den Priifungsauftragen von rein wissen- 
schaftlichem Interesse gelangte zur Ausfiibrung 
der Antrag des Breslauer pliysikalischen Yereins 
betr. Yersuche Ober die Formanderungen plastischer 
ICugeln unter allseitigem Druck zu Krystallformen.

Diese Versuche. zu dereń Anstellung eine 
von obengenanntem Yerein geaufserte Ansicht zu 
Grunde lag, dahin lautend, dafs

.jeder Krystall aus der Kugelform und zwar 

.zunachst durch Druck der neben- und iiber- 

.cinander liegenden Kugeln, niemals aber durch 

.eine anziehende Thatigkeit der Kugeln oder 

. kleinsten Theilchen des StofTes gebildet wflrde* 
wurden von dem ersten Assistenten, Ingenieur 
l l udel of f ,  bearbeitet und sind die Ergebnisse in 
den »Mittheilungen« 1887, Heft I besprochen.

Zu den Yersuchen wurden plastische Blei- 
kugeln gew ahlt; ihre Umformung zu regelmafsigen 
Krystallformen ist nur theilweise ais gelungen zu 
bezeichnen, wenngleich iibęrall die Neigung zur 
beabsichtigten Gestaltung unverkennbar hervortritt.

Weitere Arbeiten sind die von dem Yorsteher 
A. M a r t e n s  a n g e s t e l l t e n  U n t e r s u c h u n g e n
ii b e r  de n  W i d e r s t a n d ,  w e lc h e n  m it 
k o n i s c h e n  K ópfen in  d ie  K e s s e l w a n d u n g e n  
e i n g e p r e f s t e  S i e d e r o h r e  dem H e ra u s -  
d r iic k e n  e n t g e g e n s e t z e n  und ein vom Ingenieur 
B e r n h a r d  K i r s c h  bearbeiteter B e i t r a g  z u m  
S t u d i u m  des  F l i e f s e n s  i n s b e s o n d e r e  be i m 
E i s e n  u n d  S ta h l. W ir weisen auf beide 
Arbeiten hin, gleichzeitigdieHoffnungaussprechend, 
gelegentlich auf dieselben noch zuruckzukommen.

Im Auftrage des Ministeriums der offent- 
lichen Arbeiten erfolgten Untersuchungen des 
K ortiim schen  Seilschlosses und auf Antrag des 
Docenten W e h a g e ,  Druckversuche mit kreis- 
fórmigen Platten. An erstere soli sich noch eine 
weitere Ausdehnung der Yersuche auf die be-

deutendsten handelsiiblichen Yerbindungen von 
Ffirderseilen kniipfen.

Im ganzen gelangten 57 Auftriige auf Festig- 
keitspriifungen zur Ausfiihrung, von denen 12 
auf Behorden und 45 auf Private entfallen. 
Diese Antrage umfassen 726 Zugversuche, 25 
Druckversuche, 34 Biegeversuche, 12 Scheerver- 
suche, 14 ScblagYcrsuche und 22 Kalt- und W arm- 
biegeproben; insgesammt demnacli 833 Yersuche.

Der A b t h e i l u n g  fiir P a p i e r p r i i f u n g  
wurden -311 Auftrage m it 643 Papierproben 
itberwiesen.

In der c h e m i s c h - 1 e c h n i s c h e n A b t h e i- 
l u n g  wurden 329 Untersuchungen ausgefiihrt. 
Die Abtheilung D, in welcher die SchlifTe fiir 
mikroskopische Untersuchungen von Eisen und 
Stahl hergestellt werden, erhielt 5 Auftrage, um- 
fassend 121 SchlifTe; aufserdem beschaftigt sich 
die chemische Abtheilung noch m it; 1. Prufung 
der Methode der Manganbestimmung nach Hampe,
2. Bestimmung des Antimons und W ismuths 
im Kupfer, 3. Prufung einiger Methoden der 
Schwefel-Bestimmung in Kobie und Koks und
4. Yersuche liber zweckmafsiges Aetzen und An- 
lassen von SchlifTen schmiedbaren Eisens.

Die P r i i f u n g s s t a t i o n  f i i r  B a u m a t e -  
r i a l i e n  war durch die Bearbeitung von im 
ganzen 898 Priifungsantragen mit zusammen 
1 71 7 3  Yersuchen in Anspruch genommen.

Die Ergebnisse der in den Konigl. technischen 
Versuchsanstalten zur Ausfiihrung gelangten Auf
trage werden in den in zwanglosen Heften er- 
scheinenden »Mittheilungen aus den Koniglichen 
technischen Yersuchsanstalten zu Berlin«, redigirt 
vom Geheimen Bergrath D r. II. W e d d i n g ,  ver- 
offentlicht, auf W unsch selbstredend in ver- 
schwiegener Weise. Im vergangencn Jahre sind 
dereń 4 erschienen. Aus dem Umstande aber, dafs 
aufser diesen Heften auch noch nicht weniger ais 
vier »Erganzungshefte« erschienen sind, liifst sich 
schliefsen, dafs die Herren, welche bei der An- 
stalt thatig sind, im ver(lossenen Jahre einen 
ganz aufserordentlichen Fleifs entwickelt haben.

Unter den Erganzungsheften, welche aus der 
mechanisch - technischen Anstalt hervorgegangen 
sind, heben wir namentlich dasjenige hervor, 
welches die U n t e r s u c h u n g e n  u b e r F e s t i g -  
k e i t s e i g e n s c h a f t e n  u n d  L e i t u n g s f a h i g -  
k e i t  a n  d e u t s c h e m  u n d  s c h w e d i s c h e m  
D r a h t m a t e r i a l e *  behandelt, hervor; diese 
Untersuchungen sind in hochst dankenswerther 
Weise vom Ministerium fiir Handel und Gewerbe 
angeordnet worden, um ,den  auf die Yeryoll- 
kommnung des basischen Bessemerprocesses, des 
Siemens-Martin - Yerfahrens u. a. m. gegriindeten 
Bestrebungen der inlandischen Eisenindustrie, 
welche auf die Herstellung eines dem schwedischen 
Herdfrischeisen und Flufseisen an Trag-, Torsions-

* Im Yerlage von Julius Springer. Berlin, Preis 2 J(.
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und Leitungslahigkeit gleichstehenden Materials 
zur Yerarbeitung ais Grubenseil- und Telegraphen- 
draht oder ais Kratzendrajft gerichtet sind, ent- 
gegen zu kommen und festzustellen, ob und in 
welchem Mafse die Beliauptung zulreffe, dafs zur 
Zeit scliwedisches Materiał noch nicbt entbehrt 
werden konne. “ Es gelangte einerseits eine Reihe 
von Drahten fur Bergwerksfiirderscile und Tele- 
graphendrahte aus schwedischcm Herdfrischeisen 
und Flufseisen und andererseits deutscbe Drabie 
aus Schweifseisen, Flufseisen und Tiegelgufsstabl 
zur Untersucliung. Um ein zuverlassiges Ergeb- 
nifs zu erhalten, stellten diese Untersucbungen 
an den Leiter derselben A. M a r t e n s ,  Yorsteber 
der niechanisćb-lechnischen Abtheilung, nieht ge- 
ringe Anforderungen.

Zunachsl handelte es sieli um Feslstellung ; 
des Einflusses derjenigen Bearbeitungen, welche 
nacli dem letzten Ausgliilien des Drabtes nocli j 

angewandt wurden und welcbe bekanntlich von j 

aufserordentlicli grofsem Einflufs auf dessen Eigen- 1 
schaften sind. Mit anerkennenswerther Sorgfalt 
iiberwand lir. Martens diese Schwierigkeiten. 
Leider ist, wie Verfasser selbsl zugiebt, die An
zahl der Probestiicke eine zu geringe gewesen. 
um auf Grund der damit erhaltenen Eigebnisse 
die Leistungsfahigkeit zweier Induslriegebiete iii 
bezug auf die Giite der erzeugten W aare in 
Yergleich zu stellen. Auf Grund der Unter- 
suebungen, die Martens m achle, wirft er hin- 
sichtlich der Telegraphendrahte dio Frage auf, 
ob es niclil moglich ware, das deutscbe Fabricat 
der Leitungslahigkeit des scliwedischen naher zu I 
bringen, indem man ebenfalls ein Materiał von 
etwas geringerer Festigkeit im ausgegluhten Zu- 
stande ver\vendet, welches nach einem mafsigen 
Ilartziehen die yorgeschriebcuc Festigkeil erreichl 
und zugleich so zalie bleibt, dafs auch die 
sonstigen Qualitatsvorschrifteii erfiillt werden. 
Rucksichtlich der holien Entwicklungsstule, aut 
welche in Deutschland in den lelzlen Jahren 
gerade die Darstelhing der weieben Flufseisen- 
sorten in vorz(iglichster Qualitat gebrachl worden 
ist, scheint die Ausfiihrung eines solchen Yersucbs i 

fiir die betheiligte Industrie leiclit. W ir empfelilen i 

das Heft der Beachtung des betheitigten Industrie- j 

zweiges.
Ein anderes Ergauzungsfieft, ebenfalls von 

Urn. A. M a r t e n s ,  bebandelt die » F e s  t i g k e i  ts- 
e i g e n s c h a f t e n  d e s  M a g n e s i u m s * .  Diese 
Yersucbe wurden im Auftrage der Aluminiuni- 
und Magńesium - Fabrik in Bremen angestellt. 
Durch das Heft lieferl Yerfasser einen Beitrag 
iiber dieses eigenartige Metali, der um so inter- 
essanter ist, ais er unsere geringe Kenntnifs iiber j 

die Eigenschaften desselben bedeutend erweitert.
Aus den Bruchbelastungen fand Martens eine 

mittlere Bruchspannung von 27,2 kg auf den 
Quadratmillinieter, bei einer mittleren Hohenver- 
luinderung von 15,1 %. Die Zugfestigkeil ergab

an der Streckgrenze 19,2 kg bei 0 ,84 % Debnung; 
an der Brucbgrenze 23,2 kg Spannung, 11,1 % 
Dehming und 14,2  % Gontraction. Fiir die 
Praxis diirfte wohl nocli die Beantwortung der 
Frage von Nutzen sein, wie hoch man die zu- 
lassige Beanspruchung des Magnesiums fiir Gon- 
structionszwecke veransclilagen darf. Man wird, 
meint Verfasser hier, gut thun, wenn m an zu- 
nachst vorsichtig zu W erke gelil und die zuliissige 
Beanspruchung lieber etwas geringer annimmt, 
ais nach dem Ausfall der gegenwfirtigen Yersucbe 
zulassig sein wiirde. Ein Forlschritt in der Her- 
slellung lind weiteren Verarbeitung des Magnesiums 
wird ja  siclier nicbt ausbleiben und man wird 
dann die jetzt gewonnonen Zahlen voraussichtlicb 
etwas erhoben diirfen. M. empfielilt, die zuliissige 
Beanspruchung fiir Zug auf 4 kg, diejenige auf 
Biegung auf etwa 3 kg mul auf Druck auf etwa
6 kg auf den Quądratmillimeter vorlSufig anzu- 
nelinien. —

Yórstehende Andentungen iiber die ThUtigkeit 
der Kgl. leclmischen Yersuchsanstallen im ver- 
flossenen Jahre mogen hier gentigen. Sie be- 
weisen tins, dafs trotz einiger im Yerkehre mit 
den Anslalten bestehender Uebelstiinde* ein hochst 
erfreuliches Slreben nach Erweilerung und Yer- 
vollkonininii)ig der Thatigkeil zu verzeicbnen isl.

I Indem wir hierdurch die Aufmerksamkeil des 
gesammten technischen Publikums auf dieselbe 
hinlenken, empfelilen wir gleichzeitig jedem Ein- 
zelnen eine eifrige Benutzung der in den Konigl. 
technischen Yersuchsanstalten gebotenen Hiilfs- 
mittel und Einrichtungen. Bei der gegenwiirtigen 
Leitung der mechaniscli- technischen Abtheilung, 
welche hier in ersler Linie in Betracht komml.

i kann .leder siclier sein, dafs seine Antrage eine 
| peinlich-sorgfaltige und sachkundige Behandlung 

erfahren. W are die Betheiligung der belbeiligten 
Industrie eine starkere. so wiirde dieselbe, scheint 
uns, auch anregend und befruchtend auf die 
Anstalt riickwirken und der naheliegeiiden Gefahr 
entgegentreten, dafs man daselbst auf Unter- 
suchungen sog. rein wissenschaftlicher Art ver- 
falle, die liaufig in allerdings fiir die Praxis 
zwecklosc Tiifteleien ausarten.

Entwickelt sich dagegen zwischen den An
slalten und dem gewerbetreibenden Publikum ein 
reger Verkehr, so glauben wir denselben ruck
sichtlich der von ihnen eingenommenen unab- 
hangigen Stellung — sie sind dem Konigl. 
Preufs. Handelsministerium untergeordnet — eine 
zukunftsvolle, segensreiche W irkung zum W oble 
unserer nationalen Industrie voraussagen zu konnen.

* Die damals ebenfalls bemangelteu Gcbuhrcnsatze 
siml allerdings, wie hervorgehoben zu werden verdient. 
inzwischen herabgesetzt worden. Yergl. 1887, S. 601.

[ Einem solchen regen Verkehre steht, wie »Stahl 
I und Eisen* 1887, S. 88 ausgefiltirt wurde, die 
i Schwerfalligkeit der jetzigen Organisątion bindernd 
: im Wege.
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Die Stalli werks - Anlage zu Teru i.

Dank der Freundliclikeit (les Leilers der in 
G i v i t a v c c c i i  i a im Entslehen begriffenen lioch- 
ofenanlange, Hrn. L im  h o r .  sind wir in der 
Lage, zur Ergiinzung der friiheren Mitllieilimgen* 
unseren Lesern ein nach einer Photographie an- 
gefertigtes Gesammlbild des Slahlwerks in Tern i 
YO rzufiiliren.

An der Hand des auf Blalt XXXVI abgebildeten 
Grundrisśes isL eine weilere Erklarung kaum 
eiforderlich. Das rechter Hand heryorragende
Gebaude mit 
100-t-Hammer

weifser 
in s ich ,

Bedachun
das hinter

liegende Gebaude enthalt die Bessemerei und 
verscliiedenen W alzenstrafsen,

birgt den 
demselben 

lie
wahrend die Ge-

hauliohkęiten yorne an der nach Yalnerina fóhrenden 
Slrafse zur Aufnahme der Geblasemaschine, der 
Probirriiume, des Laboratoriums, der Luftcom- 
pressoren und Werkzeugmaschinen und der Yer- 
waltung dienen. Ganz vorne sind die Temperir- 
behiilter fiir die Kanonenrohre zu erkennen. —

W ie Berichte von dem Schiefsplalze bei 
S p e z i a  melden, liaben mittlerweile in -Terni

* Ver|), »Stnhl und Eisęn«, 1887, Siule 856.

hergeslellte Paiizerplatlln ihre erstc Feuerprobe 
sehr gut bestanden. Mit der daselbst befindlichen 
100-t-Kanone von Armstrong beschofs man 
Schiffspanzer von 480 m m  Dicke. Die Geschosse 
drangen trotz ihrer ungeheuern K raft, welche 
sonst Panzer von 620 mm  Dicke ganzlich 
durchbohrten, bios 150 m m  tief ein und wurden 
ihrerseits yfillig zertrummert, wahrend der Panzer 
nur wenige Ris.se zeigte.
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Brennende Fragen zum Bau und Betrieb der Wasserstralsen.

Der Monat August des Jahrcs 1888 wird 
unS den III. intcrnationalen Binhenschiffahrts- 
congrefs bringen: die Stadt Frankfurt a. M., 
Welche durch die im vorigen Jahre zum Abschlufs 
gelangle Mainkanalilirung in die Reihe derjenigcn 
\ erkehrscentren eingelrelen isl, welche sich des 
Segens einer guten W asserstrafso erfreuen, wird 
ilm gasllich in ihren Mauern willkommen heifsen.

Leider hat ja  eine Zeil lang sowohl die Scliilf- 
barmachung und Erhallung der Strome und 
Kanale, die Entwicklung eines gesunden Kanał* 
nelzes ais auch die Dienslbarmacliung der Technik 
fiir dic Zwecke der Binnenschiffahrt, mit den 
Yorgangen auf anderen Gebieten nicht gleichen 
Schritt gehalten, wodurch dann naturgemafs eine 
Nersumpfung der Binnenscliiffahrtsfrage eintrat. 
Aber seit einigen Jahren regl sich auch auf 
diesem Gebiete wieder friśches, hpflhungsreićhes 
Leben. Seitdem die grofsen Eisenbahnstrąfsen 
ausgebaul sind und der Massentransport ihnen 
fast allein zugefallen isl, den sic nur mit Auf- 
wendung eines umfangreichen Materials und nicht 
unbedeutender Kosten zu bewiiltigen vonndgcn, 
lauclit iiberall die Frage auf, ob cs nicht rathlich 
erscheine, die Binnensehiflalirl wieder neu zu 
belebcn und z u hebcn. Ueberall hal man dicse 
Frage zu klaren verśucht; iiberall isl man in 
den letzlen Jahren bestrębt gewesen, das bisher 
so selir vernachlassiglc Studium unserer Wasser- 
laufe vom Bach bis zum Strome wieder aufzu- 
nehmen und gtidurch jeue Unterlagen zu schaffen, 
welche liii- die sacbgemafse Entwicklung eines 
Kanalnetzes ganz unerlafslich sind.

Zur Orienlirung iiber das, was in den ver- 
schiedencu Landem bereits vorhanden isl, was 
hezweckl wird und wie gemeinsam Yorgegaugen 
werden mufs, mit welclien Milleln die Ldsung 
der Kanalfrage zu erslreben ist, war der 1. iuler- 
nationale Binnenschiffahrtscongrefs nach Briissel 
ausgeschrieben worden, der am 24. Mai 1885 in 
den Raumen der Academie des beaux arts er- 
offnel wurde und dem im Juni 1886 der II. 
Congrefs in Wien folgle.

Dem erstgenannten CoHgresse legte man ein 
viel zu unifangreiches Arbeitsprogrnmm zu Grunde, 
ais dafs dasselbe voii einer aus mehr ais 400 
Kopfen bestehenden Yersammlung fruchtbringend 
hatle durchgearbeitet werden konnen. Yon wie 
grofser Bedeulung aber dennoch dieser Congrefs 
durch seine mannigfaltigen Anregungen gewesen, 
dafur zeugt; am besteri ein unifangreiches Buch, das 
Ende vor. Jalires in der riihrigen Yerlagshandlung 
yon J /F .  Bergmann in Wiesbaden unter demselben 
Titel erśchienen ist; den wir dem gegenwiirtigen

Artikel gegebcn luiben.* Das Werk giebt eine 
Uebersichl iiber den augenblicklicheii Stand der 
Kanalfrage in wirlhschaftlicher Beziehung sowohl 
ais nach der technischen Seite, indem es die 
Ergebnisse des Gongresses iibersichtlich zusaminen- 
fafst und eine sehr klare Darstelluńg der auf dem 
letzleren ausgestellt gewesenen Piane, Modelle, 
Druckschriften u. s. w. giebl. W ir werden hier 
in eingehendster Weise uuterrichtet iiber die ver- 
schiedenen Baggersysleme, die Conslruction von 
Kaimauern, die Befestigung der Kanaldamme, die 
Hliłfsmiltel zum Bewegen der Schiffe (Locomotiv- 
schlepperei, Huetsche Kanallocomotive, Schlepperei 
mittelsl des W andenaues, Tauerei auf der Rhóne 
mit Kette ohne E nde), die Schleusen und 
mechanischen sowie hydrauliseben Hebewerke
u. s. w., und weiterhin linden wir eine Ueber
sichl iiber die z. Z. bereits ausgefiihrlen, in der 
Ausfiihrung begriffenen oder projectirlen Kanale 
und Hafenanlagen, wie die Kanalisirung des 
Mains von Frankfurt bis Mainz, den Sicherheits- 
und Mandelsliafen zu Frankfurt a. M., den Hafen 
zu Bremen, den Kanał G ent-Terneuzen, den 
Dorian-Elbe- und Donau - Oder-Kanał, den Kanał 
Manehesler-Liverpool, den R h e i n - E m s - K a n a 1, 
dic K a n a l i s i r u n g  d e r  M o s e l  u. a. Hier ist 
ein so reiehhaltiges und zugleicli iibersichtlich 
geordneles Materiał Yorhanden, dafs wir dic Schrifl 
recłit eigentlicb ais ein Instruclionshandbuch fiir 
den bevorslebenden III. Binncnschilliilirlscongrefs 
bezeiclmen konnen, durch welches Lob sieli das- 
selbe fiir alle diejenigen you selbst enipfieh1|, 
welche der in Rede stebenden Frage mil Interessc
— und wo ware dies in industnęlleu Kreisen 
nieł11 der Fali — zu folgen gewobnt sind.

Indem wir dalier empfehłend auf das Werk 
ais Ganzes verweisen, mochlen wir fiir lieute 
besonders auf eine, uns in demselben zum crslen 
Małe zuganglich gemaclite Darlegung des 
Ingenieurs Urn. Y a n  D r u n c n  iiber >di c  K a n a l e  
d e r  Z u k u n f t ®  elwas naher eingeben.

Die Kanalfrage, sagt v a n  D r u n c n ,  wic 
dieselbe im Augenblick behandelt wird, leidet niełil 
nur unter einer unglflckseligen Unwlssenlieit, es 
herrschen vielniehr auf diesem so wiebligen Ge
biete ganz falsclie Ansichlen, gefałirliche sogar, 
dereń Ueberselzung in die Praxis unseren Handels-

* Brenneiide Fragen zum Hau und Betrieb der 
Wiisscrstralsen. Nach den Ergebnisscu auf dem 1. 
internal. BimienschifTahrtscongresse zu Briissel dar- 
"estellt von B e r l h o l d  S l a h l ,  Reg.-Bauineister zu 
Frankfurt a. M, Mit einein Vorvvort von 1,. F r a n z i u s. 
Oberbaudirector in Bremen. Mit 19 autogr. Tafeln 
und eiidgen Holzschnitlen. Wiesbaden. J. F. Bergmann.



interesscn und unsercr industricllen Entwicklung; | 
das heifst also den Grundfesten unseres W irth- 1 
schaftssystems, sehwereNiederlagen bringen wurde.

Yiele erblicken in den Kanalen ganz yeraltetc 
Einriclilungen; das ist eben, nach ihrer Meinung, 
eine jener veraltelen Einrichtungen, welche die 
gule alte Zeit mis vermachl hat, und es scheint 
ihneri der Eisenbahu — dieser grofsen Rivalin — 
gegenuber dic Langsamkeit eines schwerfalligen 
und mit grofser Mflhe gesehłcppten SchilTcs ganz 
unzułassig; ja  sic lassen dariiber sich in gar 
keine weitere Untersuchung ein. So komml es 
denn, dafs die grofse Masse ohne lieferen Einblick 
mit einem leichtfertigen Yergleich zwischen diesen 
beiden Transporlmittcln bei der Hand ist, bei 
welchem sie ganz oberftachliche, ungęrećhte und 
ganz und gar nicht durchdachte Griinde ańfiihrl. 
Selbsl Leute, bei welchen man ein ernsteres 
Nachdenken voraussetzen sollte, geben diesen 
Ideen Raum. Und in der That sind in groTsen 
Yersammlungen Slimmen laut geworden, welclie 
den Bestrebungen, gewisse industrielle Wasser- 
strafsen zu verbessern, den Vorschlag gegeniiber 
stellten, die Kanale auszufullen und in Eisen- 
bahnen umzuwandeln.

W ir woflen nun einmal dic Frage naher 
erortern: s o l l e n  w i r  u n s e r e  K a n a l e  v c r -  
b e s s e r n  u n d  n e u 'ę  s c h a f f e . i i ,  o d e r  s o l l e n  
w i r  1 i e b e r  E i s e n b a h n e n  b a  u e n ?

Zunachst mufs man sieii^. iiber die jelzige 
Beschaffenheil unserer Kanale ein klares Bild 
machen.

Die Kanale sind verlasseii worden und ver- 
wahrlosl — wir werden auf die Griinde nocli 
zuriiekkommen wahrend jegliche Thatigkeit 
und alle Verbesserungsbestrebungen sich dem 
Betrieb der Eisenbahnen zugewandl haben, dereń 
wunderbare Entfaltung vor Allem die gebildeten 
Elemente auf ihrc Seite zog.

Man sclilage nur einmal einen Special-Katalog 
auf und sehe sich in den Werken um, welche 
in den letztcn 40 Jahren erschienen s in d ; man 
wird einer Fiillc von Werken begegnen, welche 
alle Zweige der Eisenbahnteclmik und des Be- 
Iriebes bis ins kleinste behandeln; die Werke 
iiber Kanale werden den erstereii gegeniiber an 
Zahl verschwindend sein. Und welchen Fort- 
schritt łiaben wir seit den lelzten 50 Jahren auf 
dem Gebiele der Kanale zu verzeichnen ? W ir 
sind weit dayon entfernl. jetzt einen geordneten 
und regelmafsigen Betrieb und seine Vortheile zu 
besitzen.

Man wird viclleicht cinwenden, dąfs man sich 
den Eisenbahnen zugewandl hat. weil man von 
dereń Nutzen uberzeugt War.

W ir werden liachweisen, dafs aufser der Neu- 
heit u n |  dem ungeheuer grofsen Feld, welches 
den Erfindern sich darbot, noch andere machtige 
Ursachen die Kanale reroden liefsen. .Jedenfalls 
hat diese Thatsache die Kanale in einen klaglichen
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Zustand im Vergleich zu den Eisenbahnen vcrselzt, 
die bisher so zu sagen wic ein enfanl gaić be- 
handell worden sind.

Unsere Kanale sind schlecht angelegt, schlechl 
verwallel und ohne geeignetc E inrichtungen; sie 
werden schlecht unterhallen, ihrc zahlloscn Tarife 
sind ganz willkiirlich — allein in Belgien giebl 
es 32 Tarife — und sie werden nach ganz ver- 
altelen Grundsatzen betrieben.

K r a n t  z und M ol i n o s  haben fiir Frankreich 
den Mangel eines SchilTahrlsstrafsennetzes, welches 
nach einheitlichęr Idee angelegt sein sollte, dar- 
gethan. Noch sind die haarstraubenden Reglem en ts 
in Kraft, die gesetzlicli festgeśelzten geringen 
Fahrgeschwiudigkeitcn, dic auf einzelne Stunden 
beschranktc Fahrt. die Unterbrechung der Schiff- 
fahrt bei Sonncnuntergang, der urvaterliche 
Schleppdienst und der ganze Apparat einer 
barbarischen maschinellen Einrichtung.

Das sind doch schon Griinde genug , dem 
Kanał, abgesehen von der besonderen Frage seiner 
Tauglichkeit iiberhaupl, den Stempel einer unler- 
geordneten Rolle aufzudriicken. Aber trotz dieser 
ungiinstigen Lage sehen wir nach einer ebenso 
langen ais harlen Sturm- und Drangperiodc dic 
Kanale sieli behaupten, ihren Verkehr vermehrcn 
und tapfer gegen die Eisenbahnen ankampfen.

F in  e l hat nachgewiesen, dafs die franzosisehen 
Kanale pro Kilometer einen Verkehr von 368 000 l 
hatten , wahrend derjcnige der Eisenbahnen 
392 000 t betragen hat; aus vielen anderen Bei- 
spielen geht hervor, dafs sich Eisenbahn und 
Kanał da, wo sie liebencinander laufen, zu faśt 
gleichcn Hiilften iu den Verkehr theilen.

So linden wir den so mangelhaften Kanał 
von W i l l e b r o e c k  im Ausland ais ein Beispiel 
von Leistungsfahigkeit angefiihrl; z. B. in den 
Berichten, welclie der osterreichischen Kammer 
iiber den Stand der Kanale des europaischen 
Gontinents bei Gelegenheit der Yorlage des Donau- 
Ełbe-Kanals erstaltet wurden (Dr. Vi c t .  R u s s ,  
pag. 23).*

Ein ganz neues Beispiel ist der Kanał, wełcłier 
die franzosisehen Hafcn des P a s  d c  C a l a i s  
mil der kanalisirten L y s , der S cli c l d c  und 
dem Kanał von S t . - Q u e u t i n  verbindet; auf 
diesem Kanał bellnden sich 4 km oberhalb
S t. - O ni e r vier Scłiłeusen; vor einigen Jahren 
war der Verkelir ein so grofser, dafs man die 
Halfle der W oche fiir den Bergverkehr, die 
andere Halfte fiir den Thalverkehr beslimmen 
mufśte. wodurcli die normale Fahrzeit auf 1 ljt 
Stunden gebracht wurde.

Dieser Zeitgcwinn geniigte indefs noch nicht, 
sondern die Industrie, welcher dieser Kanał so 
sehr gute Dienste leistet, erhob einen Nothschrei. 
Schliefsłich sali der Minister der óffentlichen

ł  Eine SehifTatirtsstiafse Donau-Moldau-Elbe von 
Dr Vi c t o r .  U n ss . Wien 1884. Verlag’ von C a r l  
K o n e g e n .
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A rbeitcn, von den Handelskannnęrn gedrangt, 
sich genothigt, 1880 eine Concurrenz fiir die 
Bcschaffung eines hydraulischen Hcbewerkes aus- 
zusclireiben; dieses wird augenblicklicli in F o n 
i i  n e t t  e s  erbaut und soli dic Hebnng eines 
SchilTes in 5 Minuten ausfiihren.

Es ist unw iderlegbar, dafs die Yorhandenc 
Lebenslahigkeit der klaglichen Kanale ein klarer 
Beweis fiir die W ichligkeit ihrer Aufgabe ist.

Gan z anders ist es um die Eisenbahnen be- 
stcllt; denn die Freigebigkeit, mit welcher man 
Kapitał fiir dieselben hergegeben, und die ein- 
gehęnden technischen Studien, die man in ihrem 
Interesse gemacht hal ,  haben sie in eine weit 
glucklicherc Lage yęrsetzl. W ahrend man fiir 
dic Eisenbahnen Arbeilen wie den Sl. Gotthard- 
tunnęl und den Tunnel miler dem Kanał (Pas de 
Calais) nicht scheut, war eine ungliickseligc 
Sparsamkeit oft die Schuld , dafs m a n , sobald 
ein Kanaląuerschnitl an einer Stelle schwierig 
herzustellen w ar. dcnsclben ganz einfach vcr- 
kleinerle und damit die Bcdeutung der ganzen 
W asserstrafse schwachle. Trolzdem konnte man 
durch einen geordneten Betrieb die Leistungs- 
fahigkeil der mangelhąften Kanale bedeutend 
erhohen.

Der Betrieb geht jelzt- miler ganz mangcl- 
haften Umstanden vor s ic h : er ist von Grund 
auf zu rcorganisiren. W olllc man nur einen 
kleincn Theil der Sorgfall auf die Kanale vcr- 
wenden, die man seit 20 Jahren den Eisenbahnen 
schenkt, so wiirde man sicher ausgezeichnetc 
Rcsultatc crziclcn.

Reforinen sind uns zwar vcrsprochon worden, 
aber cs ist dabei geblieben; man mufs den 
Schlelisendiensl verbessern, den Nachtdienst ein- 
fiihren, ciii gut Theil der Reglcmcnlsbestimmungen 
fallen lassen, wie z. B. das Verbot des Ueber- 
holens (Vorausfahrens), eine grofsere SchilTsge- 
■schwindigkcit gestallen, die Diiinme besser unter- 
halten, praktische Loscli- und Ladcvorrichtungęn 
an den Kaimauern herrichtcn, bessere Schleppcrei 
einliihren und uns hoffen lassen, dafs unser altcs 
Schleusensystem den praktisclieren hydraulischen 
Hebcwerken weiclit, wie das schon bei einigen 
neuen Kanalen beabsichtigt wird.

Schliefslich sei noch crw ahiil, dafs unsere 
ganze hydrographischc W issenschaft noch selir 
im Argen liegt; in Belgien befmden sich grofse 
Liicken in diesem Studium und diese sind die- 
Ursache niancher Mifsgrifife geworden. Die Eisen
bahnen haben aber noch zum grofsen Theil die 
Aufmerksamkeit auf andere Dinge abgelenkt.

Mit der Ausbildung des Eisenbahnnetzes wurde 
zu derselben Zeil eine grofse Kapitalbewegung 
veranlafst, ais sich zahlreiche Erwerbsąuellen fiir 
Handel und W andel erschlossen. Die Eisenbahnen 
sind ein kraftiger Bundesgenosse des ganzen Geld- 
verkehrs gew orden; sie sind eine Macht im Staalc.

In den Parlamenten haben die Eisenbahnen
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eifrigc Yerthcidiger, ja  sogar Abgeordnetc, dereń 
Fiirsprache ihnen unter allen Umstanden [sicher 
ist. In der ersten Zeit ihres Betriebes war cs 
fiir den Erfolg der Eisenbahnen von grofster 
Wichligkeit, die grófstmoglichstc Ycrkehrsmasse 
heranzuzichen, um ebensowohl ihre Ueberlegen- 
hcit (anderen Transportmelhoden gegcniiber) zu 
zeigen, ais auch um gule Gcschafte zu machenf 
Die W asserstrafsen und hauptsachlich dic. Kanale 
mufsten deshalb lodt gemacht werden.

Man ging mit aller Macht ans W erk, und 
es cntbrannte ein Kampf gegen dic Kanale, die 
man zu schwachen und zu Grunde zu richten 
sucblc. Die Eisenbahnen konnten mit den ihnen 
zu Gebote stehenden Geldmitleln den Kampf 
leiclit fiihren; die Gesęllschaften kauften oder 
mietheten die Kanale und hatten niclils Eiligeres 
zu thun,  ais sie zu ruiniren. Man forderle 
scliwerc Abgaben —  wie z. B. auf dem Seiten- 
kanal der G a r o n n e ;  der von einer Eisenbahn- 
gesellschaft verwaltel wurde — . Die Linie von 
C li a r i e  r o i  nach P a r i s ,  Kanał S a m b r c - c t -  
O i s c ,  litt unter den Interessen der Nordbahn.

Namentlich in England wurden dic- Binnen- 
kanale von den Eisenbahnen angekauft und zu 
Grunde gerichtet; dic neuen Besitzer mufsten 
sogar durch Zwaiigsmafsregclu staatlicherseit.s 
yeranlafsl werden, dcm Yerfall der Kanale ein 
Ziel zu setzen.

Die Eiscnbahntarife wurden fiir gewisse 
Materialien zur Schadigung der Kanale herabgc- 
setzt. Es isl ganz sicher, dafs die Kanale schon 
vor der machligen Entfaltung der Eisenbahnen zu 
Grunde gegangen waren;, wenn sie nicht eine 
grofse Lebensfahigkeit besafsen; sie waren schon 
vor diesem Kampfe untergegangen, weil Niemand 
sich geiniifsigl sali, ihrc Schwachen und einge- 
wurzclten Fehler zu beseiligen. Dafs sic noch 
cxistircn und unter diesen hoclist ungiinstigen 
Umstanden Iransportircn, das ist ein Beweis ihrer 
grof=en Bedeutung, die kcin Menscli weg- 
lcugnen kann.

Gliicklicherweisc pafst uuserc Schilderung 
nicht m ehr auf dic heutigen Yerhaltnisse, denn 
seit einiger Zeil regt es sich uberall zu Gunstcn 
der W asserstrafsen. In allen Landern trilt die 
Bewcgung fiir die W asserstrafsen kraftig auf und 
man kommt allmahlich zu der Eiusichl, dafs man 
die Kanale vicl zu viel vernachlafei|| bat. Aber 
bei dieser W endung mufs eine Thatsache hervorgc- 
hoben werden, welche nicht genug gewiirdigt wird : 
denn diese bezeichnet ganz genau die Ziele, 
welchen die Eisenbahnen zusteuern m iissen:

Heutzutage isl die erste Anforderung, dic man 
an die Eisenbahnen stellt, d a f s  s i e  s c h n e l l  
bef i i  r d e r n .  Alles drangt darauf l i in, unsere 
Yerbindungen kiirzer zu gestalten, und man wird 
in Zukunft dazu iibergehen miissen, die vorhandenen 
Eisenbahnlinien zu verkiirzen; denn wenn die 
Tarifsatze erst den niedrigsten Stand erreicht
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hąpen werden, dann werden die cinzcli en Linien 
in bezug auf raschc Beforderung welleifern, und 
wenn die Maximalgeschwindigkeit der Ziige erreicht 
ist. dann wird man an die Y e r k i i r z u n g  der 
Strccken gelien, um die Concurrenz aushalten 
und dem oflfentlichen Bediirfnifs genugen zu 
konnen.

Es ist nicht zu bestreiten, dafs die Schnellig- 
keit ganz enorme Yortheile im Gefolge hat.

Fur gewisse Producte ferner Lauder, Friichte 
und Blumeri u. s. w., ist diese Sehnelligkeit selir 
werthvoll; iiberhaupt wickeln sieli alle Gesćhafte 
leichter al>, der Yólkenerkehr wird viel reger 
und an Stelle eines schleppenden, . sehriftlichen 
Yerkehrs tritt der mundliche. Ein Beweis fiir die 
Ausnutzuug des leichteren personlichen Yerkehrs 
ist die jahrliche Zunalime der Eisenbahn- 
aboniięnlen; in Belgien betrug die Zahl der 
Abonnenten 1882 und 1883 etwa 20,28 f i  des 
gesammlen Perśoneuverkęhrs. Aber gerade die 
Zunalime des Personenrerkelirs ist fur die Eisen- 
babneu vou Naehtheil: denn hierbei wird am 
wenigsten verdient und das Wacbsen desselben 
schafft immer grofsere Sehwierigkeiten fiir den 
Gulertransport.

Andererseits halten Transportgescbwindigkeit 
und Transportkosten gleichen Schrilt und Zeit- 
gewinu ist n i c h t  i m m e r  mit einer Erhohung 
des W erthes d e r  W  aa  r e n  verbunden.

So spięli die Zeit nur eine unlergeordnele 
Kolie l>ei den RohsloiTen, welche in einer Fabrik 
zur Yerarbeitung kommen sollen. Ferner ge- 
niefsen die StofFe, welche eine schnelle Beforderung 
nicht nóibig haben, gar keine Yortheile bei den 
Eisenbahnen; denu sie raussen eben die schnelle 
Beforderung bezahlen. Und deshalb richten die i  
Industriellen in neuerer Zeil wieder ihr Augen- 
inerk aut die Wasserstrafsen.

Diese sind in der Tbat fur die Massenlrans- 
t'°rte. welche eine grofse Geschwindigkeit nicht : 
nothwendig haben. selir geeignet. Leider sind i 
die N .fhtheile des Kanalbetriebes ganz iibertrieben : 
worden. Man hat g e s g l . dafs der Frost^den ! 
Kanałbetrieb stóre: aber in unserm Klima ist 
die SehifFahrt im  M i l t e l  nur eine Woclie (?) 
geschlossen und man tiat je lit Eisbrecher, welche 
den Kanał otTen halten konnen i?>. L ud dann 
baut man doch auch K.male in solcben Landem. 

*n wefchen die Sehitfahrt mehrere Monate lang 
dittreh Eis gesehlossen ist.

Manehmal kann allerdings die naturliche 
SpeŁsunsr der Kanale bei s-^hr regem Yerkehr ihre 
Sehwierigkeit haben; aber wir haben ja  Miltel, 
welche diesen Naehtheil beseitigen.

In den Gegeruten. in welehen wegen ihrer 
ttefen und sutnptigeri Lage Eisenbahnen nur 
schwer zu erbauea sind. da werden die Ausgaben 
sur die Kanale durch die \  erbesserung der 
LSndereiea zum grofsen Theil wieder eingebraeht. 
Manehmal mufe man auch auf Bewasserungen

Rucksichl nelmien und auf W asserabgabe au 
Fabriken und darf nicht vet'gessen, dafs Kanale 
im Kriegsfalle ausgezeichnete Verlhcidigungd' 
linien sind.

Der Schwerpunkt indefs, der stets zu Gunslen 
der Kanale vorhanden ist, trolz der wenigen 
Uebelstande des Betriebes derselben, ist und 
blęibt der geringe Selbstkostenpreis der Transporle.

Die Eisenbahnen kommen in bezug auf die 
Tarife in immer liblere L age; denn je  m ehr neue 
Linien in Betrieb kommen, desto weniger productiv 
werden sie scin, und die neuen Betriebe werden 
sich innner theurer gestalten.

Der Kanał wird hingegen mit den vervoll- 
komninetcn Betriebseinrichtungen, welcłie man 
ihm in unserer Zeit nicht mehr vorenthalten kann, 
seine Lage immer mehr verbessern und seine 
Ausgaben ganz bedeutend vermindern.

Aus alletn Vorhergehenden wird man ohne 
Zógern den Schlufs zichen, dafs der grofsle 
wirthschaflliche Yortlieil fiir ein Land dann er
reicht w ird, w e n n  E i s e n b a h n  u n d  K a n a ł  
s i c h  z u m  g r o f s e n  N u l z e n  d e r  I n d u s t r i e ,  
j e  n a c h  i h r e r  Ei  ge  n tli  u m  1 i c h k e i  l, in d i e  

i T r a n s  p o r t e  t h e i l  en . Der Kanał wird der 
; Eisenbahn weder Reiscnde nocli Eilgiiter oder 
; Stuckguter entziehen; der Kanał wird zu mafsigen 

Tarifen die Stoffe befdrdern, welche in grofsen 
■ Massen transportirt werden, und fiir welche der 

Aosńahmetarif der Eisenbahn nocli zu hocli ist.
So wird der Kanał die Eisenbahn entlasten 

: und sie befahigen. ihre ganze Kraft den sehnellen 
Transporten zuzuwenden. den Personenverkehr 
zu verbessern und zu yermehren und einem 
allgemeinen W uusche nachzukommen —  nicht 
zum Schaden ihrer Kasse.

Mil den Kanalen werden dann neue ludustrie- 
zweige aufbłuhen, welche auch wiederum den 
Eisenbahnen gewisse Frachten zuwenden.

D e r  Z e i t p u n k t ' i s t  n i c h t  zu  f e r n .  in 
w e l c h e m  d i e  E i s e n b a h n e n  e i n s e h e n  
w e r d e n ,  d a f s  d i e  M a s s e u t r a n s p o r t e  
ih n e u  u n u b e r s l e i g l i c h e  S c h w i e r i g k e i t e n  
b e r e i t e n , u n d  in w e l c h e m  s i e  d i e  K a n a l e  
z u  i h r e r  E n t l a s t u n g  h e r a n z i e h e n  m iis se n .

Bei der lebhaften Concurrenz, welcłie die 
Eisenbahnen in unserm Zcitalter wach gerufen 
haben, ist der niedrige-Trausportpreis fur manche 
Industriezweige geradezu eine Lebensfrage.* Hier 
mufs nacli Aller Ansicht geliolfen werden. Es 
ist ganz unerlafslich. dafs die Rołimaterialien 
billiger transportirt werden; das verlangt unsere 
Industrie und unser Ackerbau.

Man mufs nur ennnal uberlegen. in welchem 
Yerhaltnifs die Fraehtkosten zu dem Preis stehen, 
zu welchem ein Product dem Kaufer abgegeben 
werden kann; nicht nur der Transport kommt

* B eispiels w eise d e r  W lligere Bezujf d e r  M ine tte  
fu r  d ie  n ted e rrh e in isc h -w e slfa lisc h e  E i?en- u n d  S ta h l ' 
In d u strie .
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m e h r m a l s  bei dem fabricirten Gegenstand in 
Frage, sondern die dazil liothwendig gewesenen 
Kolnnaterialien haben oft 4 oder 5 mai soviel 
an Transportkosten naeli der Fabrik gekostet, ais 
der Gegenstand wirklicb werlb ist. Fiir das Roh- 
malerial ist der s c h n e l l e  Transport von unter- 
geordneter Dcdeutung; der bi 11 ig e  Transport ist 
vor Allem wichtig, und desbalb sehen wir, dafs 
unscre Handelskanmiern und unsere Industriellen 
immer nach Tarifermafsigungen streben.

Diese Retrachtungen lassen die wichtige Rolle 
«ler Kanale erkennen; sie bestatigen voll und ganz 
die Ansićhl F i n e  t s , der schon 1879 beliauptete, 
dafs die Kanale einst einen grofsen Verkehrszu- 
wachs erballen wurden, weil sie zu dem denkbar 
niedrigsten Frachtsatz die Rohproducte verfracbten 
konnten.

Die Praxis sowolil ais aucli die Tbeorie 
zeigen, dafs diese Zeit nahe i s t ; in der letzlen 
Zeit sind in den verschiedensten Landem die 
Kanalprojcete in den Yordergrund getreten und 
haben sehr beredte Fiirsprecher gefunden.

In Deutschland z. B. die Kanale im W esten ; 
dann die Yerbindung der'D onau mit der Oder, 
der Elbe und dem R hein . die grofse W asser- 
strafse quer durch Europa von dem schwarzeń 
Meer nach der Osi- und Nordsee; in Frankreich 
der Nord-Kanal, welcher die nordischen Kohlen- 
felder und diejenigen des Pas-de-Calais fiir Paris 
erschliefst; fur diesen Kanał haben die Induslriellen 
das Kapitał aufgebrachl.

Die Kanalfrage hal aber noch eine andere 
wichtige Seite, die voń viel weittragenderer 
Wirkung ist.

Bei der allgemeinen Geschaftsstockung kann 
nur eine neue H a n d e ls r ic h  l u n g  hel fen. Mag 
man noch so viel Fortscbrilte auf dem induslriellen 
Gebiet machen, man wird damit in unsere Fabriken 
kein Leben bringen. Es mufs ein Wachsthum 
unserer commercialen Bedeutung durch eine neue i 
Kapitalbewegung berbeigefiihrt werden.

W ir sehen hente iibnrall eine Ueberproduclion, i 
welche den W erth der Waaren vermindert. Eine 
Ursache dieses beklsgenswerthen Zuslandes ist 
darin zu suchen, dafs die Entwicklung unsercr 
prodnctiven Industrie derjenigen unseres Handel* 
vorausgeeilt ist, welchem die Aufgahe zufiel, unsere 
Producte zu exportiren; die Fabricalion und der 
Yertrieb der W aaren miissen im Glcichgewicht 
stehen. Dieses Glcichgewicht ist gestort und jelzt 
mufs sich das Kapitał dem Y e r t r i e b  zuwenden 
~  und hier erscheinen die Kaniłle ais die ge- | 
ftignetesten Hulfsmitlel.

Es streben desbalb die grofsen Yerkehrs- ! 
Gentren Europas, die Hauptstadle, nach Wasser- 
verbindungen m it der See; wo ńatOrliche Wasser- 
slrafsen nicht vorhanden sind, da yerlangt man 
nach Kanalen.

Be r l i n ,  P e t e r s b u r g ,  P a r i s ,  Ma n c h e s t e r ,  
B r i i s s e l ,  W i e n  u. s. w. streben nach Ver-

bindungen mit dem Meere oder haben dieselben 
bereils geschaffen.

Yiele Beispiele in H o l l a n d ,  A m e r i k a  
u. s. w. zeigen den betrachtlichen Yerkehr, welchen 
die Kanale den Binnenstadtęn zufiihren, und 
lassen uns den W erth dieser Kunslstrafsen 
deutlich erkennen.

Die grofsen Stiidte, in welchen das Kapitał 
sitzt, haben den unbestrittenen Yortheil erkannt, 
s e l b s t  das Centrum des Umschlags zu sein. 
Auf diese Weise werden die theuren Zwischen* 
handler bcscitigl, man spart eine Umladung und 
m an vermindert die Gefahr des Yerderbens der 
Waaren und den Diebstahl wahrend dieser 
Operation.

Schliefsłich sind die W assertransporte eine 
Nołhwendigkeit fiir gewisse Handelszweige. Be- 
riclite der Handelskanmiern, z. B. derjenigen zu 
B r e m e n  (1883), zeigen an schlagenden Bei- 
spielen, in welcher untergeordnelen Stellung sich 
die HandelsplStze befinden, welche nur Eisen- 
łiahnverbinduiig besitzeii, gegeniiber denjenigen. 
welclie aufserdeni ii ber Seewege verfiigen.

Wenn mail die grofse Scłiilfahrt weit in das 
Binnenland hineinfiibrl, so bekotnmen aucli die 
Fliisse eine ganz andere Bedeutung und werden 
die Triiger des nationalen- Wohlstandes. Das 
Interesso an ihrer Uriterhallung wird ein allge- 
tneines, wahrend im andern Falle alle fiir sie
aufgewandlen Arbeiten nur zu Gunsten eiiizelner 
Iliifen gemacht erscheinen, und man desbalb an 
den Creditbewilligungen fiir ihre lluterballung 
und Yerbesserung bescluieidel, wo man nur kann.

Eine wichtige Erscheinung is t, dafs beim 
I Handel die Kapitalien nicht so leiclit flussig sind 

wie hei der Induslrie, und wir sehen, dafs grofse 
Il&feu gezwungen sind, ihre Geschafte zu be-
schriinken, oder auf gewisse Geschafte desbalb 
zu verzichten, weil das Geld felilt.

Wo also wenig Iiafen vorhanden sind, da ist 
es kaum moglicli, das Kapitał des Landes liii’ 
den Handel zu intoressiren. Diese Beobachtung 
wird noch durch die Tbatsaehe łiesliitigl, dafs
die Schiffahrt so weit ais moglich ins Land zu 
dringen yersucht, so nahe ais moglich an die
Yerbrauchsstelle der W aaren.

Es ścheinl desbalb niitzlich zu sein, dafs ein 
Land ein Netz von Seekanalen besitzt, welclies 
die Fortsetzung seiner natiirliclien SchitTahrls- 
strafsen bildet.

Schliefsłich wiederholen wir mit K r a n t  z.  
dafs ein Kanalnetz ein wicbtiger Factor fur billige 
Transporle ist und ein nicht zu unterschStzendes, 
ja nothwendiges .Gegengewicht gegen die Domane 
der Eisenbahnen. Die Kanale befinden sich aber 
gcgenwartig iri einer ganz ungerechtfertigten, 
untergeordnelen Stellung und die Nothwendigkeit 
wird iiber kurz oder lang eintreten, ihnen die 
Stellung einzuraumen, die ihnen zukonimt.
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W ir haben diesen uberaus bedeutnngsvollen 
Darlegungen van Drunens nichts hinzuzufiigen. 
Nur darauf noch sei hingewiesen, dafs gegeniiber 
den vielfachen Angriffen der Kanalgegner es 
seitens der Kanalfreunde unserer Ansicht nach 
nicht genug betont werden kann. dafs der von 
den ersteren nocli immer beliebte Vergleich der 
Eisenbahnen mit den alteren fremden und ein- 
heimischen. zum Theil ein kiimmerliches Dasein

fristenden Kanalen absolut unzuliissig i s t , weil 
zunachst der Stand der W asserbautechnik heute 
ein ganz anderer ist ais in frfiheren Jahren und 
weil weiterhin wegen des grofseren Querschnittes 
auch die LeisUmgsfahigkeit der neuen Kanale 
die der alten um m ehr ais das Zehnfache Ober* 
IrefTen, die Frachtspesen aber in gleichem Mafse 
sinken miissen.

Dr. II'. Beumer.

Die Stellung- der Industrie zu den „Grundzttgen der Alters- 
und Inyalidenyersicherung44.

Die im Decemberheft unserer Zeitschrift ver- 
oflentlichten »Grundzuge der Alters- und lnva- 
lidenversicherung« bildeten am 2. und 3. December 
v. J. in Berlin den Gegenstand eingehendster 
lierathung seitens einer Gommission, welche von 
dem »Centralverband deutseher Industriel!er«, dem 
»Verein deutseher Eisen- und Stahlindustrieller® 
sowie dem »Verein zur W ahrung der gemein- 
samen 'wirthschaftlichen Interessen in Rheinlaud 
und Westfalen« gebildet w a r , naehdem in den 
beiden erstgenannten Vereinen am 22. bezw. 23. 
November Hr. Geb. Finanzralh Jencke-Essen ein 
eingehendeś Referat uber die in Rede stehenden 
Grundzflge"erstattet hatte. Den Beralhuugen dieser I 
Commission girig am 28. und 29. November j 
eine zwei Tage injA ośpruch nehmende Sitzung 
in Dusseldorf voran , dereń Beschlusse in einem 
ausfiihrlichen Protokoll don sammtliehen Com- 
missionsmitgliedern zugSnglieh gemacbt und den 
Berliner Yerhandlungen zu Grunde gelegt wurden. 
An dieser Sitzung nalnnen theil die H erren : 
Director Se r va e s - Ruhr o r t ,  Gommerzienrath Dr. 
Jansen -D iilken , Geh. Finanzralh Jencke - Essen ,  
Generaldirector Lueg-Oberhausen, Generaldirector 
Br a u n s - D o r t mu n d , Geheiinrath H e i m e n d a h l -  
Grefeld, Generalsecretar Bueck-Ber l in und Ge- 
neralsecretar Dr. B eum er-D usseldorf.

Zu den Berliner Yerhandlungen waren er- 
schienen die H erren : Geh. Gommerzienrath
S c h w a r t z k o p f f - B e r l i n , Geh. Finanzralh a. D. 
J e n c k e - E s s e n ,  Generalconsul Russel l -Ber l i u ,  
Gommerzienrath Dr. Ja n sen -D iilk e n , Commer- 
zienrath Dr. We b s k y - Br e s l a u , Dr. G o e c k e -  
Duisburg, Commerzienrath Sehe i d l - Ke t t wi g  a./R., 
Director G r o s s  ju n . , Waldkirch in Baden, 
Generaldirector L ueg-O berhausen 11., General
director S e r v a e s - Ru h r o r t ,  Fabrikbesitzer Ed. 
S c h w a i  tz-M ulbausen i./E ., Director G r u n d -  
Breslau , Fabrikbesitzer M oller-K upferliam m er 
bei B raekw ede, Generaldirector S t ah l - Br e dow

(Yulkan) bei S tettin , Generaldirector B r a u n s -  
D ortm und, Dr. Koch-Gri inenplan bei Alfeld
i./H ann., Gommerzienrath N i e t h a m  mer-Kr i eb-  
stein bei W aldheim (ais S tellvertreter), Director 
Ge r k r a t h - Be r l i n  , Bergrath KI u p f e 1 - Stuttgart 
(ais Slellvertreter), Generalsecretar Dr. R e n t z s c h -  
Berlin, Generalsecretar Dr. B e u  m e r-Dusseldorf, 
Generalsecretar D i t t  m ar-M ainz1, Generalsecretar 
Bueck- Ber l i n ,  Gentralverbandssecretar H i r s c h  
ais Protokollfiibrer.

Entscbuldigt liallen sich die H erren : Geh.
Gommerzienrath B a a r  e-B ochum  , Reichsrath 
v o n  Ma f f e i - Mi i n c h e n , Geh. Commerzienrath 
S t u m m- B r e b a c h  , Gommerzienrath R i c h t e r -  
Berl in, Fabrikbesitzer D r e w s e n  - Lachendorf, 
Generaldirector E h r  h a rd  t-Cainsdorf, Geh. Gom- 
merzienratli L a n  gen- Kol n .

Ein ausfuhrliches Gutachten hatte Hr. Ge- 
heimrath S tu m  m - Halberg eingesandt.

Ais Zuhorer wohnten den Verhandlungen 
der Commission bei die H erren : S tadtrath
B u r g h a r d t - L a u b a n , Regierungsrath a. D. 
S c h  f lek - Berlin.

Aus diesem Namensyerzeiclmifs wird zur Ge- 
niige hervorgehen, dafs die verschiedenen Indu- 
strieen sowohl wie die verschiedenen Territorien 
Deutschlauds in der Gommission vertreten waren, 
dafs somit die Beschlusse ais die Meinung der 
deutschen Industrie zu gelten haben.

W as mm zunachst die Stellungnalime zu den 
»Grundzugen der Alters- und lnvalidenversiche- 
rung« im allgemeinen anbelangl, so war man 
der Meinung, dafs man sich zu denselben dtirch- 
aus sympathisch verhalten und das Zustande- 
kommen eines Gesetzes durch positive Mitarbeit 
fordern m usse, wenngleich man sich die vielen 
Bedenken nicht verhehlen diirfe, welche die Ver- 
wirklichung jenes Planes in sich sehlossen. Zu 
diesen Bedenken rechnete man die G efahr. die



Januar 1888. .STAHL,  UND E IS E N. “ Nr. 1. ' 41

sich fiir.d ie Entwicklung der gesammten Yolks- 
wirthschaft ergeben w u r d e , wenn etwa die 
Arbeitsleistungen des einzelnen Arbeiters durch 
das Bewufstsein desselben, einen gesetzlichen 
Anspruch auf Pensionirung zu besitzen, abge- 
schwScht und die Arbeiter dem in diesem Be- 
wufstsein fur sie liegenden Anreiz nachgeben 
w urden, in friiheren Lebensjahren mit ihrer 
Arbeit aufzuhoren, ais dies beim Nichtvorhanden- 
sein von Pensionsanspriichen der Fali sein 
wiirde. Aufserdem befiirchtele man die Moglich- 
keit, dafs politische Agitatoren, der Alters- und 
lnvalidenversicherung zum Zwecke politischer 
Agitation-sich bemachtigend und die Erhohung der 
Renten in Aussicht stellend, die Massen der 
Arbeiter fiir sich zu gewinnen sucben wurden. 
Es wurde endlich hingewiesen auf die Schadigung 
der Gesammtentwicklung, welche mit einer An- 
sammlung und Todtlegung enormer, auf Milliarden 
zu beziffernder Kapitalien, die eben dem wirth- 
schaftlichen Leben der Nation entzogen wurden, 
verbunden sei. Danach mtisse in der ganzen 
Angelegenheit um so mehr zu einem vorsich- 
tigen Yorgehen gerathen werden, ais ein Experi- 
menliren auf diesem Gebiete ganzlich ausge- 
schlossen sei.*

Sodann besprach man die principiell wich- 
tigen Allgemeinfragen der »Grundzuge« und

* In mehr ais einer Beziehung interessant ist die 
Beurtheilung, welche das Project der Alters- und Inva- 
lidenversorgung in der englischen Presse erfahrt. So ! 
raeint die »Iron and Coal Trades Review« in ihrer 
Ausgabe vom 9. December v. J., nachdem sie den i 
Entwurf im einzelnen besprochen hat: „Wir kOnncn | 
diese Saclie auch in einem andern Lichte betrachten. 
Diese  A r b e i t e w e r s i c h e r u n g  w i r d  di e  Pro-  
d u c t i o n s k o s t e n  e r h d h e n ;  weil beide Theile, die j 
Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, hOhere Ausgaben j 
haben, mussen die Waarenpreise und die ArbeilslOhne 
steigen. Der Unternehmer mufs Deckung sucben fur 
das Drittel der Pram ie, welches er zu zahlen hat, 
und der Arbeiter fur sein D rittel; denn der letztere 
kann es wohl kaum dem geringen Lohn, den er em- 
pfangt, entnehmen. Die Unternehmer werden sich 1 
deshalb darauf gefafst machen, dafs sie melir ais ein 1 
Drittel der Pramie, dafs sie auch noch hOhere Lóhne 
zu zahlen hab en ; sie werden demgemafs die Ver- 
kaufspreise erhohen. Da die Unternehmer uberdies 
Steuerzahler sind, so werden auch dadurch ihre Aus- : 
gaben erhOht w erden, bis zu welchem Betrage, lafst \ 
sich noch nieht sagen, da die Prfimien noch nieht 
festgesetzt sind; aber die Ausgaben mussen betracht- 
lich werden, da so viele bei dem Fomis in Betracht 
kommen. D er S c h r i t t ,  w e l c h e n  D e u t s c h l a n d  
in b e z u g  a u f  di e  A l t e r s v e r s i c h e r u n g  ge 
m a c h  t, i s t  d e s h  a l b  fi i r  d i e  C o n c u r r e n z . l a n d e r  
von  g r S f s e r e r  W i c h t i g k e i t ,  a i s  es d e n  An- 
s c h e i n  h a t . “ —

Schlecht unterrichtet zeigt sich flbrigens das j 
B latt, wenn es in demselben Artikel m eint: „Ur- ; 
sprunglich bestand der Plan, dafs die Mittel gemein- 
schaftlich von dem Arbeitgeber und der Nation be- 
schafTt werden sollten, wahrend die Arbeiter von 
Beitragen befreit blieben. Dieses Project gelangte 
nicbt zur Ausfuhrung, weil der Reichstag einen Zu- 
schufs des Reicha nieht bewilligte (l).'1 —

I.s

zwar zunachst die Frage, ob fiir die Aufbringung 
der fiir die Versicherung nothwendigen Renten 
d a s  U m 1 a g e v e r  f ą h  r e n  o d e r  d i e  v o l l e  
Ka p  i t a l  d e c k  u ng (d as  P r a m i e  n s y s t e m )  zu 
wahlen sei. Der Referent, Hr. Geheimrath Jencke, 
wies hier darauf h i n , dafs infolge des Fehlens 
einer Angabe iiber die Zahl der vorhandenen 
weiblichen, nur mit 2/s des fiir die miinnlichen 
Arbeiter in Aussicht genommenen Beitrages, be- 
lasteten Arbeiter es z. Z. nieht moglich sei, 
genau anzugeben, auf welche Summę sich die 
jahrlichen Beitrage der Arbeiter und Arbeitgeber 
belaufen wurden. Er bezifferte diese Summę 
nach der in der Denkschrift enthaltenen Angabe, 
dafs der Beitrag pro Jahr und Arbeiter fiir 
Arbeitgeber und Arbeiter 6 J i  betragen solle 
und unter sebatzungsweisem Abzug des bei den 
weiblichen Arbeitern ausfallenden Beitragsdrittels 
auf etwa jahrlich 130 000 000 d t .  Davon seien 
im ersten Jahr — nach dem in der Denkschrift 
auf 800000  fM  normirten Reichsbeitrage — fiir 
Pensionen zu verwenden 2 400 000 — . im
zweiten Jahre vielleicht das Doppelte oder Drei- 

, fache, so dafs unter Zurechnung der Zinsen 
schon nach zwei Jahren ein Kapitał von iiber 
1li  Milliarde der industriellen und gewerblichen 

| Unternehmerthatigkeit entzogen und todtgelegt 
: werde. Uebngens sei in den »Grundziigen« auch 

insofern nieht consequent am Deckungsverfahren 
festgehalten, ais das auf das Reich entfallende 
Beitragsdriltel jahrlich in den Etat eingestellt 
werden solle; die Gefahr, welche das Reich in 
einem Deckungsverfahren fiir sich erblicke, gelte 
auch fiir die Industrie und das Gewerbe. Nach 
einer sehr eingehenden, in wirthschaftspolitischer 
Hinsicht hochst inhaltsreichen und interessanten 
Discussion entschied sich die Commission schliefs- 
lich fiir das vom Referenten in Yorschlag ge- 
brachte c o m b i n i r t e  U m l a g e v e r f a h r e n  in 
dem Sinne, dafs wegen der in den ersten Jahren 
auf den Kopf entfallenden sehr geringen Beitrage 
schon anfarigs ein Mehrfaches der Beitragseinheit 
erhoben werde, um so die Beitragsverpflichtung 
auch dem Arbeiter von yornherein zum Bewufst- 
sein zu bringen und zugleich fur die Bildung 
eines Reservefonds Sorge zu tragen, obne doch 
aufserordentliche Kapitalien anzusammeln und in 
unproductiver Weise festzulegen.

Weiterhin wurde die Frage eró rtert, wer 
: d e r  T r a g e r  d e r  V e r s i c h e r u n g  sein*solle, 
j die Berufsgenossenschaften, Communalverbande 

oder das Reich. Es wurde hier ausgefiihrt, dafs 
! bei der Entscheidung fiir die Berufsgenossen

schaften ais Tragerinnen der Versicherung die 
Regierung vielleicht von der unzutreffenden Vor- 
aussetzung ausgegangen sei, dafs die Arbeiter- 
zahl in den einzelnen Berufsgenossenschaften 
stabil sei; es lasse sich indefs nachweisen, dafs 
in sehr vielen Fallen der haufige Wechsel der 
Arbeitsstelle mit einem Wechsel der Berufs-

6
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genossenschaft zusammenhange. So sei fur den 
Monat Noven>ber 18B7 festgestcllt, dafs von 
450 bei Krupp neuangenoinmenen Arbeitern nur
34 aus der rheinisch - westfalisclien Hutten- und 
Walzwcrks - Berufsgenossenschaft und 41 aus 
verwandten Berufsgenossenschaften iibernommen 
seien, dafs dagegen der ganze Rest' auf die ver- 
schiedenarligsten freniden Berufc, wie Maurer, 
Anstreicher, Zimmerleute, Schuhmacher, Metzger, 
Fuhrleute, Schmiede, Backer, Schreincr, Schlosser, 
Bergleute, Weber, Klempner, Ackerknechte, sich 
yęrlheile. Aus diesem Mangel an Stabilitat der 
deneinzelnen Berufsgenossenschaften angehorenden 
Arbeiterzahl erwiichsen grofse Schwierigkeiten; 
man werde bei der Ausrechnung der Renten oft 
mit sehr vielcn zahlungspflichtigen Subjecten zu 
thun haben. Durch Errichtung einer ein-  
h e i t l i c E ; e n  R e i c h s v e r s i c h e r u n g s a n s t a l t  
liefsen sich die Schwierigkeiten, die aus den ge- 
nannten YerhSItnissen sowie nach Ansicht des 
Referenten aus dem Umstande erw achsen, dafs 
den Berufsgenossenschaften durch Uebertragung 
weiterer Functionen an dieselben die Erfiillung 
der ihnen fiir die Unfallversicherung obliegenden 
Pflichten erschwert wird, event. abhelfen. Denn 
es wurde diese Reichsversicherungsanstalt sehr 
wichtige Aufgaben, wie Feststellung der Pramie, 
Ausrechnung der Rente u. s. w., den Berufsge
nossenschaften abnehm en, so dafs denselben 
schliefslich nur die Feststellungen fiir die Vor- 
aussetzung der Gewahrung einer Renie iiberlassen 
blieben. Dagegen wiirden bei Annahme des 
Grundgedankens des Gesetzes den Berufsgenossen
schaften eine Menge von Arbeiten aufgeladen, die 
ihnen bisher fremd gewesen seien , wie Anlage 
der Gelder, Kassenwesen, Verkauf der Marken. 
Die Hauptsache sei aber, dafs mit Errichtung 
einer Reichsversicherungsanstalt die Nothwendig- 
keit einer Repartition der zu zahlenden Renten 
auf so und so viele zahlungspflichlige Subjecle 
wegfalle. Den Berufsgenossenschaften bleibe dabei 
vorbehalten, die Voraussetzungen fiir die Zahlung 
einer Rente festzustellen, die Beitrage einzuziehen, 
die Controlen zu iiben, spaterhin die Unterlagen 
fiir die Pramientarife zu liefern u. s. w.

Auch hieran schlofs sich eine sehr ausgiebige 
Discussion, nach dereń Beendigung sich die Ver- 
sammlung fiir die Errichtung einer Reichsver- 
sicherungsanstalt in der Weise enlschied, dafs 
dieser Anstalt das gesammte, Rechnungswesen 
und die Finanzirung der Yersicherung zufalle 
und dafs die Berufsgenossenschaften nur in bezug 
auf die materielle Mitwirkung ais Organe fur die 
Alters- und Invalideuversicherung erscheinen, 
indem sie zur Feststellung der Invaliditat, Ein- 
ziehung der Beitrage und zur Ueberwachung 
der Rentenempfanger in Anspruch genommen 
werden.

Sehr eingehend besprach man sodann die 
Frage. ob K a p i t a ł -  o d e r  R e n t e n v e r s i c h e -

:

r u n g  zu wahlen se i, erorterte griindlich die 
Gefahren der ersteren und entschied sich fiir die 
letztere. In ebenso eingehender Weise behandelte 
man weiterhin die Frage der A l t e r s -  u n d  
I n va l i d  e n r e  n t e ,  die  G l e i c h h e i t  d e r  P r  ii- 
mi  en-  u n d  R e n t e n s i i t z e ,  die  z i f f e r n -  
m a f s i g e  H o h e  d e r  R e n t e n  und das Mar -  
k e n s y s t e m ,  bei welchen vier Punkten man 
schliefslich die Bestimmungen der Grundziige 
annahm.

Endlich erklarte man unter allseitiger Zu- 
s t i mmung, dafs die Alters- und Invalidenver- 
sicherung ohne den in den Grundziigen vorge- 
sehenen R e i c h s b e i t r a g . ais undurchfiihrbar 
angesehen werden miisse.

Sodann trat man in die Specialdiscussion 
und erorterte die einzelnen Bestimmungen der 
»Grundziige« in Anschlufs an die im Protokolle 
vorliegenden Beschliisse der Diisseldorfer Gom- 
mission. 'Auch liier war die Berathung eine 
durchaus griindliche. Aus dein Resultate sei 
hier nur hervorgehoben, dafs beschlossen wurde, 
das Anfangsjahr der Beitrage auf das 10. Lebens- 
jah r zu flxiren, neben der in den Grundziigen 

! vorgesehenen Hereinheziehung der Mannschaften 
deutscher Seefahrzeuge auch die der deutschcn 
FI ufsfahrzeuge in das Gesetz aufzunehmen, 
eine Aufklarung iiber das Verhaltnifs von Unfall- 
und lnvalidenrcnte zu verlangen, eine Klarstellung 
des Vertialtnisses bereits bestehender Kassenein- 
richtungen zu der Alters- und Invalidenversiche- 
rung der »Grundziige« zu erbitten, entehrende 
Strafen ais den Anspruch auf lnvalidenrente 
ausschliefsend zu bezeichnen, sich gegen eine 
»Rente aus Billigkeitsgriinden* auszusprechen, 
slatt »Arbeitstag« »Kalenderarbeitstag« zu sagen, 
zu Punkt 15 zwei Antrage zu stellen und z w ar
1. dafs Fabrikpensionskassen berechtigt sein 
sollen, die Beitrage der Alters- und Invahdenver- 
sicherung an den von ihnen gezahlten Renten zu 
kurzeń; 2 . dafs diejenigen Fabriken, welche jetzt 
feste, durch Statut bestimmte Beitrage zu ihren 
Pensionskassen zah len , durch gegenwartiges Ge
setz bereits ermachtigt werden, ihrc Beitrage 
entsprechend herabzusetzen, ohne dazu der sonst 
statutarisch yorgeschriebenen Genehmigung der 
staatlichen Verwaltungsbehorde zu bediirfen; eine 
collegialische Mitwirkung der Vertreter der Ar- 
beiter bei Erledigung der tiiglichen Yerwaltungs- 
geschafte fiir unthunlich zu erklaren u. s. w.

Dies sind in grofsen Ziigen die Beschliisse 
jener Commission des Gentralverbandes, die, im 
kurz darauf tagenden Yolkswirthschaftsrathe mit 
W arme vertheidigt, allerdings nur zum Theil von 
dieser Korperschaft angenommen wurden. Sachc 
der industriellen Vereine wird es se in , durch 
wiederholte eingehende Darlegungen die Noth- 
wendigkeit dieser Abanderungen der »Grundziige« 
zu betonen, damit bei der Herbeifiihrung einer 
Yersorgung fiir alte und invalide Arbeiter alle
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betheiligten Inleressen in gleicher Weise gewahrt 
werden.

Gharakteristisch ist es, dafs sieli der deutsehe 
»Freisinn« in der Person des Hm . Dr. Barth 
bereits iiber die Beschliisse der Goininission und 
des Yolkswirthsehaftsrathes hergemacht und die
selben einer Kritik unterzogen bat ,  die wir in 
perpetuani rei memoriam hier niederlegen wollen. 
In der »Nation« des Hrn. Dr. Barth vom 10. De- 
cember heifst es w ortlich:

„Ueber die zur offentlichen Discussion ge- 
stellten Grundziige einer Alters- und Invaliden- 
versicherung der Arbeiter haben in den letzten 
Tagen zwei Korperschaften bera then : der preu- 
fsische Yolkswirtlischaftsrath und eine Commission 
des Gentralverbandes deutscher Industrieller. 
Die Dehalten, sowohl in der einen wie in der 
andern V ersam m lung, sind bisher nicht durch 
das positive Ergebnifs, das sie zu Tage geforderl 
haben, interessant; das Inleresse, das die Ver- 
handlungen bieten konnten, liegt vielmehr darin, 
dafs keine der beiden Vereinigungen durch ihre 
Discussionen irgendwie zu einer Yertiefung der 
Frage beizutragen imstande war. Die Discus- ■ 
sionen streiften nur die Oberflache des Problems 
und besehaftigten sich fast niemals m it der 
principiellen Tragweite des projectirten Gesetzes. 
Unter diesen Umstanden ist es natiirlich, dafs j 

die Antheilnahme der Bev6lkerung an den Be- 
rathungen nur eine ganz versclnvindende gewesen 
ist. Man kann dem Votum dieser Korperschaften 
keioe objective Bedeutung beim essen, und ihre 
Beschliisse wiegen daher auch nichts im óffent- 
lichen U rtheil; diese Thatsache verdient aufs 
ueue verzeichnet zu werden. Die Idee, durch 
Intcressenvertretungen, durch Zusammenkiinfte 
sogenannter »Manner des praktischen Lebens«, 
ein bequein regulirbares Gegengewicht gegen die 
unbequemen Discussionen der »doctrinaren« 
Parlam entarier zu schaffen, scheitert immer 
wieder. Diese Versuche, von denen sich die 
Reaction voriibergehend so viel glaubte ver- 
sprechen zu diirfen, haben im Gegentheil zu der 
klaren Erkenntnifs gefiihrt, dafs die Interessen ,
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der Allgemeinheit ihre Vertretung nur in den 
Parlamenten finden konnen und dafs gerade 
auch durch den Katnpf der widerstreitendeu 
parlamentarischen Parteien miteinander eine 
Fiille von vielgestaltigem Thatsanhenmaterial ans 
Licht geschafft wird, die man bei den einseitigen 
Vertretern der »Praxis«, d. h. des greifbaren 
StandesvortheiIs, vergeblich suchen wurde. “

Nach der von uns gegebenen Uebersicht iiber 
die Berathungen bedarf cs einer Widerlegung 
der unqualificirbaren Behauptung, dafs die Dis
cussionen „nur die Oberflache gestreift und sich 
fast niemals mit der principiellen Tragweite des 
Gesetzes beschaftigt" und somit in keiner Weise 
„zu einer Vcrtiefung der Frage beigetragen“ 
ha tten , n ic h t; wir wollten durch das Citat nur 
einmal wieder daran erinnern, dafs jenen Par- 
lamentariern von der Richtung des Hrn. Dr. 
Barth die Aeufserungen der Industriellen iiber 
das, was der Industrie noth thu t, vó 11 ig gleich- 
giiltig und dafs nach ihrer Meinung solchen 
Fragen nur Parlam entarier und nicht »Man ner 
des praklischen Lebens« gewachsen sind. W ir 
werden ja  sehen, mit welcher Sachlichkeit, Objecti- 
vitat und »Vertiefung« die Herren des deutsohen 
Freisinns die Frage der Alters- und Invalidenver- 
sicherung im Reichstage behandeln. Uns isl es aber 
schon heute nicht zweifelhaft, dafs sich bei der Be- 
rathung innerhalb dieser Korperschaft beziiglich des 
in Rede stehenden Gesetzes der von Hrn. J. 
Schlink im Decemberheft unserer Zeitschrift be- 
klagte Mifsstand aufs neue im hellsten Lichte 
zeigen w ird : „Leider entscheiden im Reichstage 
nicht lediglich sachliche G runde, sondern meist 
Parteibeslrebungen und Riicksichten auf die Wahl- 
stimmen der breiten Massen. Es fehlen dort 
berufene Vertreter der Industrie, welche durch 
Ansehen, S tellung, Erfahrungen und Leistungen 
ein hinreichendes Gegengewicht in die' W agschale 
werfen. So lange die Namen der wirthschaft- 
lichen Spitzen durch ihre Abwesenheit gliinzen, 
bleibt wenig Aussicht auf B esserung/

Dr. W. Beumer.

„ST AH L UND EI SE N."
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I'raftn>rrichtu»y an fjxnrlfarmm.risc.hinm.
Otrtnrfealb nvA untetbatb des FormŁaaieiw ist je 

«m Cylinder & hezw. e anjreordnftt. Der Kolben des 
trSgt (Un Atnbos der des nnteren das

Xod«il (b t«  4tn Wa?»-nrad). D^r Ambos y ist dem 
Modsll etilsjrf^ehfcnd jffformt. Dte beideii Kolben 
werden dareh Wasserdrwtfc derart hetriebcn, dafs 
dieselben in bestimmten z/ńtlichett Zwtschenraamen 
sich «T3t tóberri und daon roneinap.der entferr.en. 
Hierzrj disnt die Urnsteuerang de-t unten am Gestell A 
nngeordtteUta un>l im jfr5feeren Mafsstabe dargestelllen 
Doppelkolhfm r. Die Crnsteaerung wird durch die 
anf A ft “.enkrceht^n Welle T  befindlichen Curven- 
tteheihe ll, den Gdenkhebel L  nnd die Kolbenslange X  
in der Art erreicht, dafs bei einer Umdrehung der

iroa-i.-naad-r entfeml. Das Model! B  liegi onbefestigt 
anf der an  der unteren Kolbenstange angeordneten 
Y erstartnng f  und wird nach erfolgter Pnessuuy voti 
der ais Fonr.ti-ch dienenden, unterbrochen fcewegteni 
Drebscheifre b bei der Weiterhewe^ung der Setzteren 
milfenommea. Hierbei w ird das Modeli durch zwei 
om r  schwingende Hebel k , welche durch Gewicbte m 
in seotrecbter Lage gehalten werden. getragen. Das 
Entferaen des Modells aus der eingestarapflen Form- 
halfte wird dadureh erreicht. dafs unter der Dreh- 
scheibe schiefe Flachen J  angeorduet sin d . anf 
welchen die Gewichte m  der Hebel k  bei der Weiter- 
bewe-;rang der Drehscheibe gleiten. Dadureh werden 
die Hebel k  aus ihrer senkrechlen in die wagerechte 
Lage gebracht. Die Unlerstfltzung fur das Modeli 
faiil hierdurch fort, und dasselbe entfernt sich durch 
sein Eigengewicht aus der Form.

Kg. 1.

Welle T, welchen mitteist Schnecke und Schneckenrad 
und einer Zwigchenwelle von der Hauptwellenleitung 
nngelrichert wird, der Doppelkolben t> in seineni Ge- 
hBuse einen gnnzcn Hub vollendet hat. Das Wasser 
trltt bei II  ein und wird bei der hflchsten Stellung 
des Doppelkolbens, wie gezeichnet, durch die Rohr- 
leitung ij den iiufseren Flachen der in den Cylindern 
d und r heflndlichen Kolben zugefOhrt, naherl also 
•lic beiden Kolben, wodurch der Sand zwischen 
Ambon und Modeli bo lange geprefst wird. bis um- 
pg leuert ist. Danri wird das Wasser bei der tiefsten 
Stellung des Doppelkolbens von 11 durch die Ilohr- 
Initung p  zu den inneren FlAchen der in den Cylindern 
i! und <! heflndlichen Kolben gefOhrt, und die’ Kolben 
nnd mit ihncn das Modeli und der Ainbos werden

J o h n  G e o r g e  S i b b a l d  in New-York, V. St. A.

Yerfahren und Maschine su r  OberftUcheiibearbeiluiuj 
ron Metallen.

Das zur Oberflachenbearbeitung von Metallen 
unter Wegnahme von Metali und gleichzeitigeni Harten 
der neuen Oberflache bestimmte Yerfahren bestehl 
dar i n, dafs man den zu bearbeitenden Metallkftrper 
dicht an dem glatten Umfange einer aufsersl schnell 
rotirenden Scheibe aus weicherem .Metali langsam 
vorbeibewegt, wodurch die Oberflache des Arbeits- 
stuckes glatt weggebrannt und weggeschinolzen wird.

Die Maschine besteht der Hauplsache nach aus 
Seheiben, dereń Umfangsflaehen das Gegenstuck der 
zu bearbeitenden Flachen bilden, und welche Seheiben 
auf ein und derselben Achse fest sitzen. Das Arbeits- 

j stuck ist in Futter eingespannt, wrelche auf gegen die 
! Seheiben hin verstellbaren Schlitten arigebracht sind. 
I Durch Reibungsrader und łtiemengetriebe 'wird das 

Arbeitsstuck von der Achse der Seheiben aus langsam 
! gedrelit.

Sr. 41 267 vom ‘24. August 1886.
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S t a t i s t i s c l i  es.

Stalistische Mittheilungen des Vereins deutscher Eisen- und Stehlindustm lkn'.

Production der deutschen Hochofenwerke.

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

Werk*-,

'Y s s ts r  1SST

R o l i e i s c n

m u l

J S p i e g - e l -

e i « e i i .

Nordicestl ich e G ruppe ...........................
(Westfalen, Hheinl., oline Saarbezirk.)
Ostdeutsche G r u p p e ..........................

(Schlesien.)
Mitteldeutsche Gruppe..........................

(Sachsen, Thuringen.) 
Norddeutsche Gruppe . . . . .  
(Prov. Sachsen, Brandenb., Hnnnover.)
Suddeutsche Gruppe .....................

(Bayem, Wflrltetnberg, Luxeiriburg, 
Hessen, Nassau, Elsafs.)

Sildicestdeutsche G ru p p e .....................
(Saarbezirk, Lothringen.)

32

12

1

1

8

8

191

2 "' -I M

212 

28 221>

12 598

1’uddel-Roheisen Summa .
firn October 18S7 

(im Noyeinber 1886.

tw
62
.">7

161 678 
172 87-11 
1S3 660)

B e s i s « ! i n ( ; r -
R o h e i s e n .

Nordicestliche G ruppe ...................................................

Ostdeutsche G r u p p e ..........................
Mitteldeutsche G ruppe ..........................
Suddeutsche G r u p p e ..........................

8
1
1
1

28 912 
1 l i t

' 79
1 890

Bessemer-Roheisen Summa .

(im Octobcr 1887 
(im November 1886

11
11
13

:tl 905 
!t.'i 089) 
84 682)

rr i i o i « t i w -
R o l i o i . s o n .

Nordicestliche G r u p p e .....................
Ostdeutsche G r u p p e ..........................
Norddeutsche G ru p p e ..........................
Suddeutsche. G r u p p e ...........................
Sudwestdeutsche, G ru p p e .....................

10
2
1
2
ii

50115 
.’> 088 
8 010 

18 -101 
18 860

Thomas-Roheison Summa
(im October 1887 

(im Novernber 1886

18
1!)
16

101 &07 
107 066) 
72 *199)

G riei*M iei*ei-
R o h o i s e n

und
G u  f s w a a r o u  

T. Sclim elzung.

Nordicestliche G r u p p e .....................
Ostdeutsche G r u p p e ...........................
Mitteldeutsehe Gruppe...........................
Norddeutsche G ru p p e ..........................
Suddeutsche G r u p p e ...........................
Sildicestdeutsche G ru p p e .....................

11
0
1

2
!

18 208
2 232 
1 388
3 009 

15 336
7 818

Giefserei-Roheisen Summa • 
(im October 1887 

(im November 1886

29
29
29 |

47 991
39 896) 
31 16(11

Z u s a in m e ii ś t c 11 u n g.

1’uddel-Roheisen und Spiegeleisen . .
B e s se m e r-R o h e ise n ................................
T hom as-R oheisen ........................... .
Giefserei-Roheisen . . . . . . . .  j

101 678 
31 905 

101 507 
■17 991

Production im Noiember 1887 . . . . . .  j

Production roni 1. Januar bis 30. Nvv. 1887 
Production roni 1. Januar hin SO. Nor. 18HC

343 081 
274 057 
354 925 

3 547 497 
3 054 436
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Production der deutschen Eisen- und Stahl-lndustrie mit Einschlufs 
Luxemburgs

in den Jaliren 1884 bis 1886 bezw. 1877 bis 1886.

(Nach den Ver8fTentlichungen des Kaiserlichen Statistiśchon Amtes znsamtnengestellt von Dr. H. Rontzsch.)

In dem vom Kaiserlichen Statistischen Amle 
lierausgegebenen Octoberhefte 1887 ist die P ro
duction der Berg- und Hiittenwerke des Deutschen 
Reiches fur 1886 veroffentlićht worden. Leider 
sind 68 Eisengiefscreien, 7 Schweifseisen- und
3 Flufseisenwerke mit ihren Antworten in Riick- 
stand geblieben, von denen nur 33 Eisengiefsereien,
4 Schweifseisen- und 1 Flufseisenwerk mit ihrer 
Produclion abgescbatzt werden konnten, so dafs
35 Giefsereien, 3 Schweifseisenwerke und 2 Flufs
eisenwerke mit einer Production von etwa 6300 t 
Eisengufswaaren, 1660 t Schweifseisetifabricalen

und 100 t Flufseisenfabricaten in die nachstehcn- 
den Zusammenstellungen nicht mit aufgenommen 
sind.

Da eine vollstandig zutreffende Ermittelung 
der Production fiir die Hiittenwerke selbst von 
grofsem W erth is t, dart die dringende Bitte 
wiederholt w erden , dafs alle Herren Eisen- 
industriellen die Mulie nicht scheuen wollen, die 
(demnachst wieder auszugebenden) montanstati- 
stisohen Fragebogen fiir 1887 so vollstandig ais 
moglich auszufiillen und sodann an die betreffenden 
Beborden zuriickgelangen zu lassen.

I. Eisenerzbergbau.

*
18S4. 1885. 1886.

Producirende WTe r k e .................
E ise n e rz -P ro d u c tio n  . . . .

A r b e i t e r ......................................

W erth Jf. 
W erth per t „

789 
9 005 796 

37 543 115 
4,17 

38 914

731 
9157 869 

33 913 422 
3,70 

36 07-2

029 
8 485 758 

29 643 414 
3,49 

32137

II. Roheisen-Production.

P ro d u c ire n d e  W e r k e .......................................................................
Holzkohlenroheisen........................................................................... .....
Koksroheisen und Roheisen aus geinischtem BrennstofT . . t
Sa. R o h e ise n  i l b e r h a u p t ........................................................... .....

W erth 'j ( .  
W erth pro Tonne „

Verarbeitete E rz e ............................................................................... ....
A r b e i t e r .................................................................................................
Yoibandene H o c h S fe n ........................................................................
Hochófen in B e t r i e b ............................................................................
Retriebsdauer dieser O e f e n .................................................. Wocheu
G ie fse re i-R o h e isen  ............................................................................t

W erth 
Werth pro Tonne „

B essen ier- und  T h o m a s - R o h e i s e n .......................................... t
Werth J l  

Werth pro Tonne „
P u d d e l- R o h e is e n .............................................................................. \

W erth -M 
Werth pro Tonne .

G u fsw a a re n  I. S c h m e l z u n g ....................................................... I
W erth J i  

Werth pro Tonne „
Gufswaaren \  geschirrgufe (Poterie).............................................. t

f. Schmelzung j  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; |
B ruch- und  W a s c h e i s e n ........................................................... .....

Werth M  
Werth pro Tonne .

133 125 119
40 032 40 186 32 893

3 560 580 3 647 248 3 495 765
3 600 612 3 687 434 3 528 658

172 639 917 160 946-516 142 266107
47,95 43,65 40,32

9 192 375 9 625 626 8 948 946
23114 22 768 21470

308 298 285
252 229 215

11071 10 758 9 445
379 24-3 446 717 399 712

20 303 490 21 213 054 17 401 976
53,54 47,49 43.54

1 210 353 1 300 179 1 494 419
59 501 437 57 780 731 61 289 560

49,16 44,44 41,01
1,960,438 1 885 793 1 590 792

87 261 855 76 109 082 5S 833 786
44,51 40,36 36,98

35 285 40 099 30 179
4 737 232 5 079 677 4 032 224
134,26 126,68 133,61

7 132 6 786 2 955
9 936 11321 8 679

18217 21 992 18 545
15 293 14 645 13 556

835 903 763 972 708 561
54,66 52.16 52,27
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III. Eisen- und Stahlfabricate.

„ S T A H L  UND EI SEN.* Nr. 1. -17

1884. 1885. I88G.

1. E isengiefscrei (Gufscisen I I .  Sclinielzunij).

P ro d u c ire n d e  W e r k e ....................................................................... 1009 1 072 1075
A r b e i t e r .................................................................................................. 45 72G 46 161 45 813
V ersch m o lzen es R oh- und  B r u c h e i s e n ..............................t. 788 127 761 222 813 153

fi Geschirrguls (Poterio)........................................................... t 44 313 50 743 52 385
o.2 R O h re n .................................................................................... t 90 157 85 572 106 785

Sonstige G u fsw aaren ........................................................... t 564 367 537 601 544 980a
■A S um m a G u f s w a a r e n ...................................................... t 698 837 673 916 704 150

Werth J t 123 409 356 114 328 504 113 714 660
Werth pro Tonne . 176,59 169,65 161,49

2. Sclnyelfseiseuw erke (Schweifselson uud Sclm cifsstalil).

P ro d u c ire n d e  W e r k e ............................. : ..................................... 321 313 ,  303
57 449 54 114 50 965

4ł Rohluppen und Bohscliienen zum Y e rk a u f .................t 101 450 91 781 51 204
Cementstahl zum Y erkau f.................................................. t 250 409 235

*3 Sa. der H a lb -F a b r ic a te  t 101 700 92 190 51 499
M i Werth , , 8 472 475 7 001 424 3 553 099

<2 W erth pro Tonne „ 83,31 75,95 68,97

Eisenbalmschienen und Schienenbefestigungstheile . . t 9 909 23 632 13 348
Eiserne Bahnschwellen und Schwellenbefestigungstheile t 34 389 27 710 21 379
Eisenbahnachsen, -Bader, B a d re ife n ..............................t 13 487 9 225 10 723
Handelseisen, Fa<;on-, Bau-, P ro file isen ......................... t 881 828 820 754 840 706

252 579 246 037 231 319
9 896 4 892 4 917

O 222 903 220 811 188 172
UJ3 10 944 12 170 14 187
cd Andere Eisen- und Stahlsorten (Maschinentheile,tu Sclimiedestucke e t c . ) .................................................. t 55 325 47 551 39 360

Sa. der F a b r ic a te  t 1 491 261 1 412 782 1 364 112
W erth „ » J t 206 239 580 176 376 020 156 422 838

■Werth pro Tonne , 138,30 124,84 114,67

Sa. der H alb - und  G a n z -F a b ric a te  t 1592 961 I 504 972 1415611

W erth „ » ^ 214 712 055 183 377 444 159 975 937
Werth pro Tonne „ 134,79 121,85 113,09

:t. F lufseisenw erkc.

Producirende W erke 
A r b e it e r ....................

<u
•O S

S i
.“i

X)a
i

BlćScke (Ingots) zum Verkauf .......................................... t
Blooms, Billels. Platinen etc. zum Verkauf . ■ ■ . • 1

Sa. der H alb-F abricate t
Werth „ v ̂

W erth pro Tonne „

Eisenbalmschienen und Schienenbefestigungstheile . .
Bahnschwellen und B efestigungstheile .........................
Eisenbahnachsen, Bader, R a d r e i f ę n .............................
Handelseisen, Fein-, Bau-, Profileisen.............................
Platlen und Bleche ...........................................................
D rah t....................................................................................
Gescliiitze und G eschosse..................................................
B o h r e n ............................................................... ...
Andere Eisen- uud Stahlsorten (Maschinentheile

Sclimiedestucke etc.) . .

Sa. der H alb- 
Wertli „ ,

Sa. der F abricate t 
W erth r ,

W erth pro Tonne „
und G anz-Fabricate t

n
Wertii pro Tonne „

82 84 90
29 019 30 480 34 080

38503 43 341 58 887
237 467 265 007 362 883
275 970 308 348 421 770

27 273 425 26 141 354 32 281 354
98,82 84,78 76,54

400 248 422,349 391 635
81 654 73 362 65 135
60174 53 036 57 155
35 412 56 580 69 182
24 165 40 766 69 915

186 202 174 313 221 838
7 920 8 287 8511

5

66 754 65 049 71209
862 529 893 742 954 586

140 355 510 131 777 663 136 553 339
162,73 147,44 143,05

1 13S 499 1 202 090 1 376 356
167 628 935 157 919 017 168 834 693

147,23 131,37 122,67



48 Nr. 1. „ S T A H L  UND EISEN." Januar 1888.

Zusammenstellung der Eisenfabricate erster Schmelzung (Hochijfen), zweiter Schmelzung (Eisen- 
giefsereien), sowie der Fabricate der Schweifseisen- und Flufseisenwerke.

18S4. 18S5. 1S86.

Eisenhalbfabricate (Luppen. Ingots etc.) zum Verkauf. . . . t 877 670 400 538 473 269
Geschirrgufs (P o te rie ) .......................................................................t 51 445 57 529 55 340

l i t  0:17 109 068 129 656
Sonstige G u fsw a a re n ....................................................................... t 582 584 559 593 563 525
Eisenbahnschienen und Schienenbefestigungstheile.................t 410 157 445 981 404 983
Eiserne Bahnschwellen und Sclnvellenbefestigungstheile . . . t 116 043 101 072 86 514
Eisenbahnachsen, R3der, R adreifen .............................................. t 7:1 061 62 261 67 878
Handelseisen, Fein-, Bau-, Profileisen .......................................... t 917 240 877 334 909 888
Platten und Bleche aufser W e if s b le c h ......................................t 276 744 286 803 301 234
W eifsblech............................................................................................t 9 896 4 892 4917

409 105 395 124 410 010
Geschiitze und G e sch o sse ............................................................... t 7 920 8 287 8 511
Andere Eisen- und Stahlsorten (Maschinentlieile, Schmiede-

stOcke e t c . 1 ................................................................................t ' 122 079 112 600 110 569

Sa. der F a b r ic a te  t 3 465 581 3 421 077 3 526.296
W erth „ J l 510 487 578 460 704 642 446 557 514

Werth pro Tonne „ 147,30 134,66 126,64

IV. Kohlen-Production.
Steinkohlen

Braunkohlen

.................................................................................... t 57 233 875 58 320 398 58 056 598
Werth JL 298 780 192 302 942 158 300 727 695

W erth pro Tonne , 5,27 5,23 5,23
Arbeiter 214 728 218 725 217 581

....................................................................................t 14 879 945 15 355 117 15 625 986
Werth JC 39 578 345 40 377 832 40 222 263

Werth pro Tonne „ 2,66 2,63 2,57
Arbeiter 27 422 28 186 29 668

V. Beschaftigte Arbeitskr&fte.
Eisenerzbergbau 
Hochofenbetrieb 
Eisen verarbeitung

38 914 
23 114 

132 194

36 072 
22 768 

130 755

32 137 
21470 

130 858

S u m m a .............................. 194 222 189 595 184 465

Bericlite iiber Yersimmluugen yerwandter Tereilie.

Der Verein 
fiir die bergbaulichen Interessen im 

Oberbergamtsbezirk Dortmund
hielt am 17. December in DortmunJ seine diesjiihrige 
ordentliche GeneraWersammiung ab. Den Vorsitz 
fflhrte an Stelle des durch seine Thatigkeit ais Reichs- 
tagsabgeordneter verhinderten Yereinsprasidenten Hrn. 
Dr. Fr. Hatnmacber Hr. Bergrath H. Heintzmann.* 

Nach Erledigung der geschaftlichen Angelegen- 
heiten erstattete der Geschaftsfuhrer des Yereinś Hr. 
Dr.Natorp-Essen den B e r i c h t  u b e r  d i e  Y e r e i n s - ’ 
t h a t i g k e i t  in dem abgelaufenen Gcschaftsjahre,

* Aufser den Ehrengasten Bergbauptmann Prinz 
vonSchónaich-Carolath,RegierungsprasidentvonRosen- 
Arnsberg u. a. nahmen an der Yersamnilung theil 
78 Yertreter von 106 Zechen, welche eine Betegschaft 
von annShernd 82 000 Mann reprAsentiren.

dem wir folgendes entnehm en: In der allgemeinen 
Lage des niederrheinisch-westfalischen Bergbaues ist 
insofern eine wesentliehe und erfreuliche Aenderung 
eingetreten, ais die Nachfrage nach und der Yer- 
brauch von Kohlen im Ja h re l8 8 7  bedeutend gesliegen 
sind. Die Fćirderung betrug in den ersten drei Quar- 
talen 21 800 000 t gegen 20 700 000 t in derselben 
Zeit des Vorjahres, und bis zum 1. December d. J. 
waren auf der Eisenbahn 23 000 000 t abgefahren 
gegen 21 600 000 t in den ersten 11 Monaten des 
Vorjahres, was einer Zunahme von nahezu 6 % ent- 
spricht. Dieser aufserordentlichc Mehrverbrauch ist 
vorzugsweiśe der giinstigen Gestaltung der Lage der 
Eisenindustrie, namentlich des Hoehofenbetriebes, zu- 
zuschreiben. Leider hat die Aulbesserung der Koli- 
lenpreise mit der Yermehrung der Production nicht 
gleichen Schritt gehalten: abgesehen von Koks und 
Kokskohlen, bei denen eine PreiserhOhung stattge- 
funden ha t, stehen die Preise immer noch sehr niedrig, 
und die Betriebsuberschusse des wesltalischen Stein-
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kohlen- Bergbaues bleiben weit hinter dem zuriick,was die 
Werksbesitzer mitRecht erwarten und wiinschen raiissen. 
Sollte der Mebrverbrauch auch iin Jahre 1888 anhalten, 
so darf man die Hoffnung hegen, dafs die Preise eine 
entsprechende Aufbesserung erfahren werden. Die 
Verhaltriisse der Arbeiter sind ebenso erfreulieh wie 
iin Vorjahre. An Gelegenbeit zur Arbeit fehlt es 
nicht, da die Zechen mit voller Kraft arbeiten konnen 
und sogar Ueberschichten einlegen mussen, wahrend 
sie fruher Feierschichten eintreten lassen mufsten. 
Hier und da ist sogar ein Mnngel an Arbeitern ein- 
getreten. Die von einem Theil der Tagespresse ver- 
hreiteten rosigen Anschauungen von der Lage des 
Bergbaues beruhen auf Tauschung; von einer voll- 
sliindigen Gesundung des Bergbaues kann fiir lange Zeit 
noch keine Rede sein , da derselbe zu denjenigen In- 
dustrieen gohOrt, die wahrend der langen Krisis am 
schwersten gelitten haben, auch sogar im Vergleich 
zur Landwirthschaft. Die Zukunft der Kohlenindustrie 
wird wesentlich von der weiteren Entwicklung der 
Eisenindustrie abhilngsn. Zur Zeit sind die HochOfen 
alierdings sehr slark beschaftigt, aber die Roheisen- 
production des gegenwiirtigen Jahres iibersteigt die- 
jenige des Yorjahres bereits um 15 %, und da liegt 
die Befurchlung nahe, dafs fruher oder spńter eine 
Ueberproduction und damit ein Riickschlag eintreten 
werde, unter welchem naturlich auch der Berghau 
zu leiden haben wurde. Diese Erwagung mufs die 
Bergbauinteressenten dazu treiben, in den auf die 
Aufbesserung der Geschiiftslage gerichteten Bestre- 
bungen nicht nachzulassen. Bei Beurtheilung der 
Lage des Kohlengeschafts darf ferner niclit iibersehen 
werden, dafs das Quantum der Production, welches 
unter dem Einflufs des benachbarten Wetlbewerbs 
steht, nicht weniger ais 9 Mili. Tonnen, also ziemlich 
*/3 der Gcsammtproduction belragt, und dals die 
Preise fur diese grofse Menge Kohlen sich nach den 
Preisen der Concurrenz rićhten mussen.

Im E i s e nb  a h n v e r  k eh  r sind zwar infolge der 
in den letzten Monalen aufserordentlich gesteigerten 
Anfordernngen męhrfach kleine Stockungen einge- 
treten, doch haben sich die anfanglich gehegten 
Befurchtungen, dafs eine grofse Transportnoth eintreten 
werde, nicht erfullt, dank der Umsicht und Energie 
des Kóniglichen Wageuamts. Die Vorkommnisse der 
letzten Monate berechtigen indefs zu dem Schlufs, 
dafs die Transportmittel unserer Bahnen nicht mehr 
ausreichen. Es ist daher seitens des Yorstandes da- 
hin zuwirken, dafs die Eisenbahnverwa!tung auf eine 
Yermehrung der Wagen und Locomotiven Redacht 
nehmen mOge.

Die T a r i f v e r h a l t n i s s e  angehend, so mufs 
die alte Klage wiederholt werden, dafs Fraclitermafsi- 
gungen, welche es ermdglichen, die auslandische 
Concurrenz aus dem Felde zu schlagen, nicht be- 
willigt worden sind. Namentlich ist es zu bedauern, 
dafs der wichtige Platz Hamburg noch immer nicht 
von der westfalischen Kohle erobert worden ist. Die 
Bemuhungen, hillige Frachten nach Nordfrankreich 
und Lothringen zu erlangen, sind an dem Widerspruch 
der zahlreichen Interessenten an der Saar und in 
Lothringen gescheitert. Sogar die hiesigen Hatten- 
werke haben diese Bemuhungen nur unterstutzt, 
soweit die Transporte nach Nordfrankreich in Frage 
kamen. Wenn man erwfigt, dafs die Staatseisen- 
bahnen iliren gesammten Bedarf an Kohlen, Eisen . 
u. s. w. heute zu aufserordentlich niedrigen Preisen ; 
beziehen, wahrend ihre Einnahmen von Monat zu 
Monat wachsen, so kann man sich eines bitteren Ge- 
iuhls daruber nicht erwehren, dafs die Staatsbahnver- 
waltungen nicht die grofsen Ziele verfolgen, die bei 
der Verstaatliehung in Aussicht gestellt wurden. [Leb- 
hafter Beifall.]

Die K n a p p s c h a f t s v e r e i n e  werden infolge 
des Alters- und Invalidenversorgungsgesetzes eine 

I.S

wesentliche Umgestaltung erfahren mussen, doch hat 
der Vorstand bestimmte Beschliisse hieruber noch 
nicht gefafst. Vor Allem kommt es darauf an, den 
Reichszuschufs von '/ i  der Beitrage den Knappschafts- 
kassen zu sichern.

Die vom Kóniglichen Oberbergamt in Dortmund 
im October d. J. erlassenen B e r  g p o  li z e i v e r  o r d- 
n u n g e n ,  welche am 1. Januar k. J. in Kraft treten 
sollen , sind eine Folgę der Untersuchungen der 
Preufsischen Schlagwettęrcommission und bezwecken 
eine grofsere Sicberheit’des Betriebes. Zu bedauern 
ist nur, dafs ihre Ausfuhrung sehr schwierig, in ein- 
zelnen Fallen sogar ganz unmOglich ist. Auf Ansuchen 
des Vereinsvorstandes hat das Oberbergamt genehmigt, 
dafs es den Grubenvenvaltungen freistehen soli, bis 
zum 1. April die von ihnen gewunschten Erleich- 
terungen zu beantragen. Es verdient hervorgehoben 
zu w erden, dafs die vom Oberbergamt in Bonn er- 
lassene Verordnting in nianchen Punkten einen 
weniger scharfen Charakter h a t, ais die fur den 
diesseitigen Bezirk erlassene, obgleich die dortigen 
Verhaltnisse, namentlich auf den fiscalischen Gruben 
von Saarbrucken, den hiesigen sehr ahnlich smd. 
Ueberhaupt ware der Erlafs einer einheitliclien Verord- 
nung fur den ganzen Staat, die je nach den órtlichen 
Verhaltnissen hatte modificirt werden kOnnen, im 
hOchsten Grade wunschenswerth gewesen.

In der ErOrterung, welche sich an diesen sehr bei- 
fallig aufgenommenen Vortrag kniipfte, wurde der Ge- 
danke geaufsert, eine Ermafsigung der Tarife nach dcm 
Norden dadurch zu ei-móglichen, dafs die jetzt leer 
von dort zurflckgehenden Wagen fur die Ruckfahrt 
mit Getreide und Holz beladen wurden, aber mit 
Rucksicht auf die jungste Zollgesetzgebung und den 
zu erwartenden Widerstand der Landwirthschaft ais 
unausfuhrbar zuruckgewiesen. Eine Anfrage nach der 
Wirkung der zu Anfang d. J. bezuglich der Bergge- 
werkschaftskasse gefafsten Beschliisse beantwortete 
der Vorsitzende dahin, dafs diese W irkung noch 
nicht zu ubersehen sei. Jedenfalls wurden dem Vor- 
stande der Kasse die von den Zechen fur die Mehr- 
fdrderungzu zaiilenden Abgaben sehr willkommen sein, 
da er beabsichtige, 300 000 Mark fiir den Bau eines 
grofsen Krankenhauses fur Bergleute zu verwenden. 
Bergrath von Yelsen berichtete uber die Beschliisse 
des Yolkswirthsehaftsrathes, die derselbe gefafst habe, 
um den Knappschaftskassen und den fiir gewerbliche 
Unternehtnungen errichteten Kassen, welche iliren 
Mitgliedern fur die Zeit des Alters und der Arbeits- 
unfahigkeit eine Renie gew ahren, ihr Fortbestehen 
zu ermOglichen. Nach diesen Beschlussen soli die 
Bestimmung in das Gesetz aufgenommen werden, dafs 
die erwahntęń Kassen enniichtigt werden, ihre Bei
trage um denjenigen Betrag herabzusetzen, welcher 
fur die staatliche Yersicherung auf Grund des Reichs- 
gesetzes zu zahlcn sein wurde.

Hr. Dr. Natorp referirte sodann iiber d ie  a u f  
d ie  A u f b e s s e r u n g  d e r  G e s c h a f t s l a g e  ge- 
r i c h t e t e n  S y n d i c a t s b e s t r e b u n g e n .  Alle Yer- 
suche, welche seit dem Jahre 1879 gemacht worden 
sind, durehFGrderconventionen und durch Syndicatefur 
einzelne Kohlensorten die trostlose Lage des Bergbaues, 
in welcher er sich seit 1874 belindet, aufzubessern, 

i haben einen durchschlagenden Erfolg nicht gehabt. 
i Die Ursache des Niederganges des westfalischen Stein- 

kohlenbergbaues liegt iiauptsachlich in der grofsen 
Zersplitterung des Bergwerksbesitzes, durch welche 
die einzelnen AYerke genOthigt werden, untereinander 
einen Wretlbewerb auf Leben und Tod aufzunehmen. 
Dieser unheilvolle Wettbewerh wurde beseitigt werden,

! wenn es gelange, die Gruben in eine Hand zu bringen 
oder doch zu grófseren Gruppen zu consoiidiren. Der 
Yorstand des Yereins beschlofs dalier im Jahre 1885, 

j eine technische Commission niederzusetzen, mit dem 
, Auftrage, vom fmanziellen und technischen Standpunkt

7



50 Nr. 1. „ S T A H L  UND E I S E N .1 Januar 1888.

die Bedingungen fur die Yereinigung der Zechen zu 
grSfseren Gruppen festzusfellen. Die Arbeiten dieser 
Comniission, welclie in einer umfangreichen Denk- 
schrift niedergelegt worden sind, haben denn auch 
den Anstofs zu yerschiedenen Vereinigungen gegeben, 
die in der letzten Zeit stattgefunden haben. Itnmer- 
hin ist aber der Weg zu einer Zusammenlegung der 
Zechen in Krofsem jlafsstabe ein weiter, der erst 
nach vielen Jahren zum Ziele fGhren kann. DerVorstand 
bat daher die Vorlage des Vorsitzenden, betrefTend 
die Bildung einer Handelsgcsellschaft zum gemein- 
scbaftlichen Vcrkauf der Kolilen, mil Freuden begrufst 
und in seiner Sitzung vom 2. Juni d. J. einer aus 
dreizehn Mitgliedern bestehenden Comniission den 
Auflrag erlbeilt, die Bedingungen, unter welchen sich 
ein gemeinsamer Vertrieb der Kohlenproduction er- 
mOglichen lafst, einer eingehenden Untersucbung zu 
unterzieben. Der Vorstand hat die Ergebuisse der 
Berathungen dieser Comniission in seiner Sitzung vom
5. November d. J. gepriift und beschlossen, den Yer- 
einszechen folgonde Yorschlago zu unterbreiten. Die 
zu bildende Ilandelsgesellschaft hat den Zweck, eine 
einheilliche Yertriebsstelle fiir die gesammte Kohlen- 
produclion des Bezirks mit Aussclilufs der entfernt 
iiegenden Werke von Ibbenbuhren u. s. w. zu schaffen. 
Es bieten sich zur Bildung einer solchen Gesellschaft 
drei Wege: entweder trelen die Zechen unter sich zu 
einem gemeinsamen Yerkaufssyndicat zusammen, oder 
die Gesellschaft umfalst nur dritte Personen, oder 
aber sie setzt sich aus den Werken und dritten Per
sonen zusammen. Aus mancherlei Grunden empfiehlt 
es sich, den dritten Weg zu wahlen und die Bildung 
einer selbstiindigen Actiengesellschaft ins Auge zu 
fassen, anw elcher sich sowolil Zechen nnd Bergwerks- 
besitzer. ais auch dritte Personen belheiligen kflnnen. 
Die H5he des Actienkapitals ist auf 25 Mili. Mark 
bemessen, die Dauer der zwischen den Werken und 
der Gesellschaft zu schliefsenden Yertrage auf min- 
destens 10 Jahre angenommen. Die Zechen uber- 
tragen den ausschliefslichen Yertrieb der Kohlen auf 
die Gesellschaft, letztere Yerpflichtet sich zur Abnahme 
der Kohlen in einer naher festzusetzenden Hohe und 
zu festen Minimalpreisen [Grundpreisen], Die Zah
lung seilens der Gesellschaft erfolgt inonathch. Der 
Yertrieb der Kohlen geschieht fiir eigene Rechnung 
der Gesellschaft. An dem Gewinnst, welchen die 
Gesellschaft erzielt, sind die Zechen mit einem be- 
stimmten Procenlsatz belheiligt. Wird der Gesell
schaft das Recht eingeraumt, aus den Reinuberschussen 
vorweg eine Verzinsung des eingezahlten Actienkapitals 
vorzunehmen, so werden 75 % auf die Zechen ver- 
theilt, wahrend der Rest von 25 % den Actionaren 
Yerble ib t;  wird eine solche Verzinsung nicht vorge- 
se ben ,  so werden die Reinuberschusse zu gleicben 
Theilen unter die Gesellschaft und die Zechen ver- 
theilt. Die Yertheilung des auf die Zechen entfallen- 
den Ueberschusses erfolgt im Yerbaltnifs der von 
jedem Werke an die Gesellschaft gelieferten Tonnen- 
zahl. Die Fostsetzung der Grundpreise fiir jede Koh- 
lensorte erfolgt auf Grund derjenigen Preise, welche 
auf jedem Werke wahrend des letzten Jahres oder 
durchschnittlich wahrend der drei letzten Jahre that- 
sachlich erzielt worden sind. Einzelnen Kohlensorlen, 
z. B. den Fettkohlen, fur welche die Preislage in den 
letzten Jahren sehr ungiinstig gewesen ist, mufste 
eine Bonification in Gestalt einer Erhdhung des Grund- 
preises um einige Procenle gewahrt werden. Bei den 
neuen Werken, die noch nicht uufdenM arkt getreten 
sind, mufsten die Durchschnittspreise zum Anhatt 
genommen werden, welche im allgemeinen wahrend 
der letzten Jahre erzielt worden sind. Um der Gesell
schaft eine Uebersicht uber das ihr zu Gebote stehende 
QuantumKohlen und damit die MOglichkeit zu gewahren, 
ihre Dispositionen fur den Yerkauf zu treffen, mufsten die 
Zechen gehalten sein, das yon ihnen zu liefernde

Quantum im voraus mOglichst genau anzugeben. 
Auch mufste der Gesellschaft das Recht zustehen, 
Kohlen von mangelhafter Qualitat zuruckzuweisen. 
Bedingung des Zustandekommens der Gesellschaft 
mufste der Beitrilt von mindestens 90 % der Gesammt- 
fórderung sein. Wenn auch eine Yereinigung von 
60 bis 70 % schon einen durchschlagenden Erfolg 
erzielen konnte, so kann doch bei einer solchen Yer
einigung nicht die Rede sein von einem gemeinsamen 
Uuternehmen der gesammten Bergwerksindustrie, 
welchem der Charakter der Solidaritiit der Interessen 
innewobnt. Seit einiger Zeit gehen neben den auf 
Bildung einer grofsen allgemeinen Handelsgesellscbaft 
gerichteten Bemiihungen die Beslrehungen her, 
das schon bcstehende K o k s s y n d i c a t  zu einer 
A c t i e n g e s e l l s c h a f t  umzugestalten. Da es sich 
hierbei nicbt darum handelt, ein Einverstandnifs 
zwischen Yielen Hunderlen von Interessenlen zu er
zielen, so steht ein Erfolg elicr in A ussicht, ais bei 
der grofsen Handelsgesellscbaft, bei der es heifst: 
Viele K8pfe, viele S inne! — Der Yorsitzende be- 
m erkte, man babe aus dem Vortrage des Referenten 
enlnehmen konnen , dafs die Aussicliten auf ein bal- 
diges Zustandekommen der Ilandelsgesellschaft nicht 
sehr gflnstig seien, dafs dagegen die Acliengesellschaft 
fur Koks viel hessere Aussichten habe. An der Be- 
sprechung des Natorpschon Yortrags betheiligten sich 
die HH. Assessor Pieper, welcher m ittheilt, dafs die 
Aclieu der Gesellschaft fiir Koks im Besitz der Werke 
verbleiben und nicht zum Gegensland der BQrsen- 
speculalion gemacht wTerden so llten , und Director 
Kirdorf, welcher berichtet, dafs die seit 1875 beslehende 
Vereinigung von Flammkohlenzechen ihr Fortbeslehen 
beschlossen und fur den Fali, dafs die geplante all- 
gemeine Handelsgesellscbaft nicht zustande kommeu 
sollte, die Bildung einer gemeinsamen Verkaufsgesell- 
schaft fur Flammkohlen in Aussicht genommen habe.

Einen weiteren Gegenstand der Tagesordnung 
bildete das A ns i e d el u n g sg  e s e t z  v o m  25. 
A u g u s t  1876. Der ursprungliche Zweck dieses 
Gesetzes, fur die Ansiedelungen und die Grundung 
von Arbeitercolonieen Erleichterungen zu schaffen, 
ist in das Gegentheil Yerkehrt worden, was der 
Referent, Hr. Assessor Nonne, an einer grofsen 
Anzahl von Beispielen, die in Westfalen vorgekommen 
sind, des Naheren nachweist. Auf Grund der Be- 
stimrnungen dieses Gesetzes haben in mehreren 
Fallen die Gemeinden an industrielle Werke, nament- 
lich Zechen, so exorbitante Anforderungen gestellt, 
dafs die Werke sich genSthigt sahen, von der ge- 
planten Erbauung von Arbeiterwohnungen bezw. 
Grundung von Arbeitercolonieen abzusehen. Fur die 
Rheinprovinz hat dieses Gesetz keine Geltung und 
so besteht denn zwischen dem westfalischen und 
dem rheinischen Theile unseres sonst so gleichartigen 
Industriebezirkes in dieser Beziehutig ein auffallender, 
durch nichts gerechtfertigter Unterschied.

Der Referent stellt den Antrag, eine Resolution 
anzunehmen, worin m il Rucksicht auf die Nachtheile, 
welche die Bestimmungen des erwahnten Gesetzes 
fur die Industrie wie fur die Arbeiter zur Folgę 
haben, eine Revision des Geseb.es ais dringend ge- 
boten bezeichnet wird. Diesem Vortrage folgte eine 
kurze aber lebhafte Besprechung. Hr. Assessor 
Krabier gab seinem Erslaunen daruber, dafs solche 
Dinge in unserm Jahrhundert zu einer Zeit, wo 
jede Regung der Gesetzgebung auf die Fdrderung 
des Wohles der Arbeiter gerichtet sei, uberhaupt 
noch Y orkom m en kSnnen, in beredter Weise Aus- 
druck. Hr. Regierungsprasident von Rosen betont, 
dafs es PHicht der BehOrden sei, die bereits bis zum 
Maxiinum belasteten Gemeinden Yor neuen Lasten 
mOglichst zu schutzeu. Es sei gewifs wunschens- 
werth, dafs die Arbeiter in gesunden, gut ein- 
gerichteten Hausera wohnen, und darum wurden die
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Behorden allcs mogliche Ihun, um eine gutliche Ver- 
einbarung zwischen den Werken und Gemeinden 
herbeizufuhren. Hr. G. Franken geht naher auf 
das von dem Referenten erwahnte Beispiel der Zeche 
Gourl bei Dortmund ein, und hebt hervor, dafs 
Freiherr von Schorlemer-Alsl im Abgeordnetenhause 
die allein fiir die evangelisclie Getneinde zu zahiende 
bezw. sieherzustellende Summę auf 280 000 J l  ange- 
geben habe. Oberbiirgermeister Schmieding-Dortmund 
erkennt an, dafs die Gemeinden dadurcli in grofse 
Schwierigkeiten geriethen, dafs die Einnahmen der 
Werke und daher auch die von denselben zu zahlen- 
den Steuern grofsen Schwankungen unterworfen sind; 
er empfiehlt, die Bergwerkssteuer, welche dem 
Slaate gar nicht gebuhre, den Gemeinden zu uber- 
weisen. Die Resolution des Keferenten wird hierauf 
einstirnmig angenommen.

Ueber den letzten Gegenstand der Tagesordnung: 
d ie  V e r b e s s e r u n g  u n d  V e r v o U s t a n d i g u n g  
d e s  W a s s  e r s  t r a  1 'senil e t zes  i n W e s t d e u t s c h -  
l a n d ,  erstattete Hr. Dr. Natorp das Referat. Redner 
betonte, dafs eine Ermafsigung der Eisenbahnfrachten 
bis zum Betrage der Wasserfrachten, wie sie fur die 
Industrie ein Lebensbedurfnifs sei, sich nicht er- 
zielen lasse, und dafs daher die Yerbesserung und 
Vervollstandigung des Wasserstrafseniletzes mit aller 
Energie angestrebt werden mflsse. Einen schlagenden 
Beweis dafflr, wie iiberaus gunslig eine leistungs- 
fiihige Wasserstrafse auf denV erkehr einwirkt, liefert 
die Mainkaualisirung. Der Verkehr auf dem Main 
hat in der Zeit vom 1. April bis 1. October u. J. 
bei der Frankfurter Schleuse um das Hfache, bei der 
Kostheimer Schleuse um das 12fache zugenommen. 
In • Frankreich, das doch wie .Deutschland ein 
Binnenland ist, ist der Verkehr auf den Wasser- 
strafsen in der funfjahrigen Periode von 1881 bis 1886 
von 15 000 000 t auf 23 900 000 t, also um nahezu 
53 % gestiegen. Nachdem Hr. Natorp die Be
deutung der hier in Betracht kommenden Wasser- 
strafsen, des Dortmund-Ems-Kanals, des Rhein- 
Maas-Kanals, der Mosel und der Ruhr im einzelnen 
erSrtert hatte, empfahl er Namens des Vorstandes 
folgende Resolutionen:

Der Verein betont aufs neue im Interesse eines 
billigcn Austausches der Guter die Nothwendigkeit 
einer baldigen Herstellung leistungsfiihiger Schiffahrts- 
slrafsen in den westlichen Provinzen des Staates.

Was den Dortmund-Ems-Kanal betrifft, so 
spricht die Generalversammlung die Erwartung aus, 
dafs die KCnigliche Staatsregierung, nachdem die 
Zeichnungen der bei dem D o r t m u n d - E m s -  
K a n a l  betheiligten Kreise fur Aufbringung der 
Grunderwerbskosten dieses Unternehmens zum Ab- 
scblufs gebraefit sind und die Beschaffung weiterer 
Beitrage nicht zu erwarten steht, den Rest des fur 
den Grunderwerb erforderlichen Kapilals decken 
bezw. eine entsprechende Aenderung des Gesetzes 
vom 9. Juli 188t> herbeifuhren werde. (An der vor- 
gesebenen Summę von 6 280 000 JŁ fehlen nur nocli 
1 'li Mili. t£ .) Die Generalversammlung ersucht die 
Vertreter der industriellen Interessen, im Kanal- 
Centralcomitć dahin zu wirken, dafs seitens dieses 
Comites in dem gedachten Sinne eine Vorstellung 
an die KSnigliche Staatsregierung gerichtet werde.

Der Verein hat mit Befriedigung davon Kennt- 
nifs genommen, dafs die KOnigliche Staatsregierung 
dem Plan einer Kanalisirung zwischen dem R h  e in  
u n d  d e r  M a a s  erneut ihre ernstliche Aufmerksam- 
keit zuwendet, und spricht die dringende Bitte an 
dieselbe aus, alle Schrittc zu thun, welche geeignet 
sind, Hindernisse, welche der Ausfuhrung des Unter- 
nehmens entgegenstehen, aus dem Wege zu raumen.

Die G eneral versam m 1 u n g spricht in bezug auf 
das Project der K a n a l i s i r u n g  d e r  Mo s e l  u n d  
u n t e r  en S a a r  die Hoffnung aus, dafs der Herr

Minister der OfTentlichen Arbeiten, nachdem ihm die 
dafiir erforderlichen Mittel von den betheiligten 
Kreisen zur Verfugung gestellt sind, baldigst die 
Vornalime der technischen Yorarbeiten fur dieses 
Project anordnen werde.

Die Generalversammlung, durchdrungen von der 
grofsen Bedeutung, welche die Erweiterung der 
Rheinschiffahrtsstrafse in den Bergbaubezirk hinein 
durch die K a n a l i s i r u n g  d e r  R u h r  bezw. die 
Anlage eines Z w e i g k a n a l s  n a c h  G e l s e n 
k i r c h e n  u n d  H e r n e  fur die westfalische Berg- 
und Huttenindustrie haben wurde, beschliefst, dem 
fur dieses Project thiltigen Comite zur Durchfiihrung 
der Yorarbeiten einen Beitrag von 5000 J l  aus dem 
Gouvenlionalslrafenfonds zur Verfugung zu stellen.

Diese Resolutionen wurden einstirnmig ohne 
Debatte angenommen.

Hierauf schlofs der Vorsitzende die Versammlung, 
welche ohne Unterbrechung nahezu vier Stunden 
gedauert hatte.

Verein fiir Eisenbahnkunde in Berlin.

Y c r s a m m l u n ; ;

a m 8. N o v e m b e r  1887.

Vorsitzender: Hr. Gehcimer Ober-Regierungsrath
S t r e c k e r t .

GeschŚftsfuhrer: Hr. Eisenbahn-Bau- und Betriebs- 
inspector Claus .
Hr. Regierungs- und Baurath H o u s s e l l e  theilte 

unter Bezugnahme auf ausgestellte Karten und 
Zeichnungen R e i s e e r i n n e r u n g e n  a u s  En g -  
l a n d  u n d  S c h o t t l a n d  mit. In bezug auf den 
Eindruck, welchen das englische Eisenbahuwesen 
im allgemeinen inache, bemerkte der Vortragende, 
dafs der k a u f m a n n i s c h e  Charakter desselben 
uberall hervorleucl)te. Man vermeide mOglichst die 
Schablone, suche sich den Bedurfnissen des Verkehrs 
in jedem einzelnen Falle anzupassen, bevormunde 
die Reisenden mOglichst wenig, Ieite sie durch 
zweckmafsige Inschriften und seitens der Bediensteten 
bereitwillig ertheilte Auskunft, halte aber andererseits 
auf Beachtung der Yorschriften, indem man Ueber- 

j tretungen, die ein gewisses Mafs ubersclireiten, 
j strenge bestrafe. Die Betriebsmittel seien in 
: mancher Hinsicht weniger reich und bequem aus- 

gestattet, ais in Deutschland, im allgemeinen jedocli 
zweckmSfsig. Das Bestreben, die Zahl der Wagen- 
klassen auf zwei einzuschranken, sebeine melir um 
sich zu gieifen. Die englische erste Klasse komme 
oft der deutschen zwciten an Giite der Ausstattung 
nicht gleich, wSbrend die dritte Klasse in England 
der deutschen mindestens gleich komme, theilweise 
besser sei. Die auf englischen BahnhOfen ublichen 
hohen Perrons liefsen die Benutzung der Eisenbahnen 
fur die Reisenden beguem und sicher erscheinen, 
nicht allein wegen des dadurch bedingten leichteren Ein- 
und Aussteigens, sondern auch, weil es unmSglich 
sei, beim Stehen auf einem hohen Perron durch 
einen heranfahrenden Zug gefahrdet zu werden. 
Auffallig erscheine bei den englischen Bahnen das 
Verschliefsen der Coupeethuren durch die SchafTner 
mit Vierkantschlusseln, wodurch dem Reisenden das 
Oeffnen der Tfmr unmóglich gemacht wird. Der 
viel reisende Englander schutze sich gegen diese 
Unannehmlichkeit dadurch, dafs er einen Yierkant- 
schlQssel stets in der Tasche trage, um sich auch 
ohne HOlfe des SchafTners aus dem Coupee heraus- 
helfen zu kónnen. Die in Deutschland in letzterer 
Zeit stark in Verruf gerathenen Querstangen vor den 
Wagenfenstern, welche das Herausbeugen yerhuten
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sollen, hat der Vortragende fast an allen Wagen, die 
ihm zu Gesicht gekommen, gefunden. Die Coupee- 
thuren seien allerdings seitlich zu Offnen, doch sei 
nicht ausgeschlossen, dafs dieselben bei einem 
Unfalle sich festklemmen.

Der Vortragende ging hiernach zu einer 
Gharakterisirurig der Londoner Untergrundbahnen 
und des Betriebs auf denselben uber. Einen selir 
gunstigen Eindruck hat ihm der Oberbau dieser 
Balinen gemacht. Beim Befahren desselben filhle 
man keine SŁOfse, keine Schwankungen. Die Ge- 
leiselage erschien glatt und regelrecht. Dabei finde 
nur eine geringe Beaufsichtigung statt und die 
Unterhaltungsarbeit sei nicht bedeutend. Den 
Grund dieses guten Verhaltcns des Oberbaues sucht 
der Yortragende in der Scliwere der Schienen 
(43 kg auf das laufende Meter), der dichten Lage 
kraftiger hOlzerner Querschwellen und der sehr 
guten, namentlich gegen seitliche Angrilfe auf die 
Schienen standfabigen Yerbindung zwischen Schiene 
und Schwelle durch scliwere gufseiseriic Stiihle 
(je 18 kg wiegend). Die Schwellen liegen 0,838 iii 

vott Mittc zu Mitte, am Stofse 0,01 m v o ii ein and er 
entfernt. Auf einer 4,8 km langen Strecke einer 
Anschlufslinie der Metropolitan-Babn seien versuchs- 
weise S)ahlquerschwellen mit Yautherin-Querschnitt 
und 05,8 kg Gewicht verlegt worden.

Das Signalsystem der MeLropolitan-Bahn sei dem 
der Berliner Stadtbahn sehr ahnlich, die Ausfahrts- 
signale seien elektrisch blockirt, Einfahrtssignale 
seien vorhanden, aber ganz unabhangig von der 
Blockirung, also zur freien Yerfugung des Signal- 
warters. Dem Blocksystem sei zur ErhOhung der 
Sicherheit eine Yorrichtung hinzugefugt, durcli 
welche auf lnechanisch-elektrischem Wege verh(itet 
werde, dafs der Signalwarter das Ausfahrtsignal 
der hinterliegenden Station fur einen folgenden Zug 
freigeben kann, bevor der Zug an dem Signale 
Yorbeigefahren ist.

Der Yortragende ging hiernach zur eingehenden 
Beschreibung einer Beihe von ihm besuchler Anlagen 
Ober. Insbesondere wurde in ausfuhrlicher Weise

die Einrichtung verschiedener GuterbahnhOfe in 
London, der Bau der Tower-Brucke, der City of 
London und Southwark Subway, ferner die Albert- 
Briicke in Chelsea u. s. w. beschrieben. Zu den 
aufserhalb Londons befmdlichen Anlagen iibergehend, 
beschrieb der Yortragende zunachst die von der 
East und West India-Dock-Geseilschaft in der Nahe 
der Themsemundung gegenuber Gravesand ange- 
legten grofsartigen „Tilbury-Docks'1, ging dann zur 
Darstellung verschiedcner baulicher Anordnungen 
uber, welche ihm auf der Beise von London uber 
Glasgow nach Edinburg ais bemerkenswerth aufge- 
fallen waren, und endete mit Beschreibung des 
neuen Tay-Yiaducts und der Forth-Brucke. Beim 
Schlusse dieser reichhaltigen und interessanten Mit- 
theilungen erwahute der Vorlragende noch, dafs die 
englischen Ingenieure ilin bei der Besichtigung der 
Bauwerke uberall bereitwilligst unterstutzt und ihm 
jede gewunschte Auskunft in zuvorkommender Weise 
ertheilt hiitten, wofur er nicht unterlassen konne, 
denselben seinen Dank auszusprechen.

Zu einer langeren Besprechung gab die im 
Fragekaslen vorgefundene Frage, ob es nicht an- 
gangig sei, die jetzt u n t e r  den Eisenbahn-Personen- 
wagen angebrachten Gasbehalter a u f  den Wagen
dachern anzubringen, Veranlassung. An der Be
sprechung dieser Frage betheiligten sich aufser dem 
Vorsitzenden die HH. Geheimer Commerzienrath 
S c h w a r t z k o p f f ,  Geh. Begierungsrath E m m e r i c h  , 
Regierungs- und Baurathe II l i n g  und S a r r a z i n ,  
Eisenbabn-Bauinspector S c h r e y  und Begierungs- 
baumeister L e i s s n e r .  W ahrend einerseits die An- 
bringung der Gasbebiilter auf den Wagendachern 
im Interesse der Verminderung der Fcuersgefahr 
ais wunschenswerth bezeichnet w urde , wurde 
andererseits bemerkt, dafs auch diese lelztere Art 
der Anbringung mannigfachc Bedenken gegen sich 
habe. Es wurde u. A. mitgetheilt, dafs in friiheren 
Jahren Gasbehaller auf den Wagendachern ange- 
bracht gewesen, spater jedoch, weil dieselben einige 
Unzutrfiglichkeiten im Gefolge gehabt, unter die 
Wagenkasten gebracht worden seien.

Referate und kleinere Mittlieilungeii.

Kruppschcr Kanonenstalil.
In der bekannten, in der Tagespresse yielbe- 

sprochenen Angelegenheit der belgischen Kanonen- 
bestellungen Terdient nachfolgendes Schreiben, welches 
die Firma Fr i ed .  K r u p p  an die Redaction des 
»Moniteur des intćrdts materiels« gericlitet hat, be- 
sondere Beachtung:

„Man hat mich etwas verspalet auf einige Artikel 
aufmerksam gemacht, welche in Ihrer geschatzten 
Zeitung uher die Erzeugnisse meines Etablissements 
erschienen sind; ich bitte Sie daher, auch meiner 
nachfolgenden Antwort Ihre Spalten Offnen zu wollen: 

„In seiner Nr. 86 votn 27. October d. J. ver- 
Offentlicht der »Moniteur des intórets matćriels* eine 
Zuscbrifl, welche von ganzlich falschen Behauptungen 
voll ist, so dafs ich mich zu einer kategorischen Zuruck- 
weisung genOthigt sehe. Diese Behauptungen kOnnen 
unter die Zahl derjenigen gereiht werden, welche das 
angebliche Zerspringen meiner Kanonen betrafen, 
woruber in letzter Zeit so viel geredet worden ist, 
ohne dafs man der W ahrheit die Ehre gegeben hatte, 
welche namlich darin besteht, dafs keine eihzige der 
von mir in den letzten 17 Jahren hergestellten Kanonen 
gesprungen ist.

„Der Hauplbeweisgrund dieser Zuschrift grundet 
sich auf die Unterstellung, dafs der Stahl, welcheii 
ich zur Herstellung der Kanonen verw ende, niclits 
anderes ais Siem ens-M artin-Stahl sei. Diese Be- 
hauptung mufs ich in entschiedenster Weise Lugen 
strafen. In meinem Werke wird zur Fabrication der 
Kanonen absolut kein Siemens-Martin-Stahl, sondern 
ausschliefslich Tiegelgufs-Stahl verwendet. Ich erhebe 
daher nachdrOcklich Widerspruch gegen die Meinung, 
welche die genannte Zuschrift hervorzurufen versucht, 
ais ob ich die belgische Regierung getauscht hatte, 
indem ich ih r Siemens-Martin-Stahl anstatt Tiegelgufs- 
Stahl geliefert hatte.

„Die Fabrication von Tiegelgufs-Stahl, d. h. das 
Schmelzen des Stahls aus gepuddeltem Stahl und 
Eisen erster Qualitat in geschlossenen Gefafsen, ist 
von mir in grofsem^Iafsstabe lange vor der Erfindung 
des Bessemer- und Siem ens-M artin-Verfahrens he- 
trieben worden, und wenn ich nachhcr diese Stahlart 
fur die Herstellung der Kanonen beibehalten habe, 
so geschah dies, weil die Homogenitat und Gleich- 
fórmigkeit meines Tiegelgufs-Stalils durch keines der 
beiden anderen Staldbereitungsverfahreu hat erreicht 

i werden kOnnen.
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„Fur Kanonen ist nur das beste Metali 
geniigend gut und die Erfahrung von vie!en Jahren 
hat bewiesen, dafs der Tiegelgufs-Stahl mehr Vertrauen 
yerdient, ais der Siemens - Martin - Stahl und der 
Bessemer-Stahl. In der That kommt niein Tiegelgufs- 
Stahl, weit entfernt davon, aus dem Gebrauche zu 
yerschwinden, trotz seines bohcn Preises in zu- 
nehmendem Mafse in allen Fallen zur Anwendung, 
wo die grofste Sicherheit und die grofse Widerstands- 
kraft yerlangt werden.

„Was die weitere Unterstellung betrifft, dafs ich 
seinerzeit Schienen aus Bessemer-Stahl an Stelle von 
Schiencn aus Tiegelgufs-Stahl gelieferl habe, so mufs 
ich mich auch biergegen auf das entschiedenste 
venvahren.

„Es bleibt mir noch iib rig ,'d ie  Behatiplung der 
genannten Zuschrift richtig zu stellen, womit sio das 
Yerhallen einer meiner Kanonen, welche im Jahre 
1869 zu Brasscbaet probirt wurde, und die den 
Gallenrissen ahńlichen Risse yergleicht, welche sich 
bei einer der von der Gesellschaft Cockerill gelieferten 
Versuchskanonen zeigten. Meine Kanone halte ein 
Kaliber yon 24 cm, nicht ron 9 cm wie die Feld- 
Kanonen von Cockerill, mit welchen die Zuschrift 
sie in eine Linie zu stellen sucht. Der Streifen von 
260 mm Lange, 2 mm Maximalbreite und 1 mm 
Maximaltiefe, welcher sich bei meiner Kanone nach 
151 Schiissen zeigte, war eine Ausbrennung, ein 
Uebelstand, welcher sich bis zum heutigen Tage 
nicht absolut vermeiden lafst. Indessen kommen 
diese Ausbrennungen nur bei Kanonen von grofsem 
Kaliber vor und beeintrachtigen bis zu einem gewissen 
Grade die Dienstbraucbbarkeit der Kanone nicht. 
Die Bisse (Gallenrisse), von welchen bei den Fekl- 
geschutzen von Cockerill die Bede war, sind etwas 
Andcrcs ais diese Ausbrennungen; jene Bisse sind 
durch Gufsblasen verursacht im Metali und sind ein 
Beweis von schlechter Qualitat. Solche von Gufs
blasen herruhrende Risse kOnnen bei jedem Metali, 
das durch Giefsen erzeugt w ird, entstehen; sie 
kommen aber bei den von mir aus meinem Tiegelgufs- 
Stahl hergestellten Kanonen nie vor.

Genehmigen Sie u. s. w.
F r i e d .  Kr u pp . *

Sandbergs Goliath-Schienc.
Das November-Heft bringt S. 821 dieser belreffeml 

eine Notiz, welche mich veranlafsl zu bemerken, dafs 
Hrn. C. P. Sandbergs Yerdienste darin bestehen, auf 
das Erfordernifs: das Gewicht des Geleises zu erhOhen, 
aufmerksam zu machen und mit diesem Gedanken 
durchzudringen.

Nicht aber in der Schiene, sondern in der eisernen 
Schwelle mufs die Gewichtsvermehrung statthaben. 
Je tiefer der Schwerpunkt liegt, desto slabiler ist, 
nach allen Regeln der Kunst, das Gebiiude, desto 
ruhiger schwimmt das SchifT, desto ruhiger liegt das 
Geleise.

Dieserhalb mache ich auf den in Glasers Annalen, 
Heft 2, 1866, erschienenen Aufsatz, betitelt »Eisen- 
bahnąuerschwelle aus Gufseisen und Holz«, aufmerk
sam. Der hierin niedergelegte Gedanke ist der, 
dafs ich ein Stuck Holz ais Spurhalter gebrauche, 
und zwar deshalb, dieweil es noch nicht gelungen 
ist, den in Geleiscurven erforderlichen Variationen des 
Spurniafses bei den jetzigen Gonstructionen in eisernen 
Schwellen genugeud zu folgen; solches wird auch 
nicht gelingen kOnnen, weil es nicht mSglich ist, bei 
Massenfabrication das Profil der Schiene auf ’/* mm 
genau zu walzen. Die Walzwerke strauben sich gegen 
die gufseiserne Schwelle, weil ib r Arbeitsgewinn in 
dem Walzen liegt, wahrend die Anwendung der guls- 
eisernen Schwellen sich eben dadurch empfiehlt, dafs 
an Stelle der Kosten fur das Auswalzen und fur das

in den Walzen aufzuspeichernde Kapitał die Verwen- 
dung eines grflfseren Gewiclits an Roh-, an Gufs- 
material treten so li, so dafs bei gleichen Kosten die 
gufseiserne Schwelle das fust doppelte Gewicht der 
gewalzten Schwelle haben kann.

Uebrigens wird auch der Fabricant einen Ge- 
schaftsgewinn bei dem System der gufseisernen 
Schwelle jetzt nicht m ehr erzielen konnen, seitdem 
das Kaiserl. Patentamt in allen Instanzen einen Patent- 
anspruch auf Anwendung des Systems, bezw. Anferti- 
gung der Schwelle in Gufs, abgewiesen hat. In Eng- 
land, in Schweden und, worauf ich grofsen W erth 
lege, in Amerika isl das Patent erlheilt; inNorwegen, 
Oesterreich-Ungarn, Italien. Frankreich, Belgien und 
in Luxemburg, wo gleichfalls das System patentirt 
ist, bedeutet das Patent eigentlich nur eine Steuer 
zum Schulz des neuen Gedankens.

Ueberlassen wir es doch den Belgiem, ihren Forl- 
schritt im Eisenbahnbau aus England bezw. Schweden 
zu holen; halten wir fest an dem ursprunglich 
deutschen Gedanken, dafs die Gewichtsvermehrung des 
Geleises in der Schwelle liegen mufs.

Hamburg, 30. November 1887.
Der Schuler Max Maria Webers, 

Theodor Baggesen.

Schwedlsclie Bemerkungen iiber Dnrslellung t o i i  
Chromroheisen, Martln-CIiromstahl, hurtem Martin* 

stalil u. s. w.
Bei den ersten Yersuchen, Chromroheisen mit 

bohem Chromgehalt in Schweden zu erzeugen, war 
es aufserordentlich schw er, die Tiegel so warm zu 
machen, dafs zuerst das Erz reducirt wurde und als- 
dann die ausreducirten kleinen Metallkugelcben zu- 
sammenschmolzen. Sowohl im Zugofen wie im Ge- 
blaseofen mit Koks erhitzt, blieb der Tiegelinhalt 
v6llig unverandert, obschon dic Temperatur eine so 
hohe war, dafs Sclnniedeisen dunnfiussig einging. 
Nach einer Menge recht theurer Yersuche in ver- 
schiedenen Oefen gaben die HII. K a u s t i n a n n  und
O es t b e r g  die Erlaubnifs zu Versuchen, um Chrom
roheisen in ihren Oefen WiltenstrOmscher Construction 
zu Karlswik herzustellen. Dabei gelang es erstmals 
Chromroheisen zu erschmel/.en, doch ilofs dasselbe 
nicht vOllig zusainmen, sondern bildete Klumpen von 
WallnufsgrOfse. Naturlich war dies Folgo einer fehler- 
haften Schlackenzusaminensetzung, und da eine Be- 
richtigung derselben nicht unm5glich war, so konnte 
der Firma L y r h o l m  & Co. in G o t e b u r g  die Anlage 
von WittenstrOmschen MasutiJfen zur Erzeugung von 
Chromroheisen empfohlen werden. Zwei solcher 
Oefen wurden aufgefuhrt und eine Reihe von Yer
suchen mit verschieden zusammengesetzten Schlacken 
angestellt, wobei es gelang, Chromroheisen in schSnęn, 
gut zusammengeflossenen, schlackenfreien KSnigen 
darzustellen.

Noch vor ein paar Jahren kostele das Kilogramm 
25 procentigen Chromrolieisens 7 Kronen in Schweden, 
jedes Kilogramm Chrom also 28 Kronen; nachdem 
aber die Herstellung von Roheisen mit bis 45 % Cr im 
Kokshochofen im Auslande durchgefuhrt wurde, ist der 
Preis fur das Kilo Chrom anf 9,60 Kr. gesunken. Da 
nun die Kosten fur Tiegel und Brennmaterial im 
WittenstrSmschen Ofen nahezu diesen Betrag erreichen, 
so ist es sehr schwer, mit dem im Kokshochofen er- 
blasenen Chromroheisen in Wettbewerb zu treten, 
und war es angezeigt, die Darstellung desselben in 
regenerativen Tiegelófen zu yersuchen. Dies geschah 
zu Wikmanshytta r  aber obschon die Hitze bis aufs 
aufserste getrieben wurde und thatsiichlich so grois 
war, dafs die Dinasziegeln fCrmlich abschmolzen, so 
erreichte man doch nur die Ausreducirung des Chrom-
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erzes, nicht aber ein richtiges Zusamrr^enschmelzen 
des Chromroheisens, welches nur in nul Schlaeken 
durchsetzte K6nige zusammenging.

Das reiclie Chromroh eisen (63 bis 64 % Cr), welches 
L y r h o l m  & Co. aus nordischen Erzen nach ihrem 
Yerfahren darstellen, ist nicht zum Schmelzen' zu 
bringen, wenn nicht die Hitze so gesteigert wird, dafs 
die besten Graphittiegel von Morgan erweichen. Diese 
Temperatur mag Platinaschmelzhitze uhersteigen und 
ist so hoch, dafs die Oefen jeden zweitcn Tag umge- 
mauert werden mussen. Durch Gattirung mit Eisen
erzen wurde man allerdings die Scbmelztemperatur 
erheblich herabzusetzen verm6gen, aber das reiche 
schwedische Chromeisen mit 70 % Cr enthalt an sich 
weniger Kohlenstoff ais das auslandische und wirkt 
infolge seines Reiehthums an Cr weniger aufkohlend 
auf das Stahlbad, ais wenn man demselben Roheisen 
mit nur 45 % Cr zusetzt.

Mil Hulfe dieses Chromroheisens wird ein aufser- 
ordentlich guter Marlinstahl hergestelit, der in jeder 
Beziehung mit bestem englischen Tiegelstahle wett- 
eifert und ihn in vielen Fallen ubertrifft. Die meisten 
schwedischen Martinwerke haben denn auch bereits 
Chromstahl dargestellt, dessen Yortrefflichkeit aller- 
seits anerkannt wird. Derselbe besitzt im kalten Zu- 
stando grofsere Hartę bei gleicher Zfihigkeit wie ge- 
wobnlicher Stahl mit gleichem C-Gehalle. Dagegen 
hartet sich Chromslahl schwieriger, weil Harterisse 
leicht entstehen , wenn ungleiche und plOtzliche Er- 
hitzung angewendet oder die Anlauftemperatur zu 
niedrig genommen wird.

Um einen fiir gewisse Werkzeuge passenden Chrom
stahl berzusteilen, mufs man den Kohlegehalt desselben 
mindestens um ein paar Zehntelpi ocent geringer hallen, 
ais fiir dieselben Werkzeuge bei Kohlestahl, und anstatt 
dessen soviel Clirom zusetzen, dafs die gewunschte 
H3rte doch erreicht wird. Man erhalt dann einen 
Stahl, welcher eine weit hohere Schweifswarme aus- 
halt, ais der entsprechende Kohlestahl, und der gleich- 
zeitig harter, widerstandsfahiger und bedeutend zaher 
ist. Man sollte im Chromstahle den Kohlegehalt nie 
uber 0,9 % steigen lassen und dies, weil gerade dann 
der Stahl immer bei hoher Temperatur geschweifst 
werden kann, ohne zu verbrennen. Der Chromgehalt 
braucht nur in den seltensten Fallen 1,5 % zu iiber- 
steigen. Man kann natflrlich innerhalb dieser Grenzen 
eine Menge verschiedener Combinationen von Chrom 
und Kohle erreichen, und derjenige, welcher aus seinem 
Chromstahle fertige W aare fabricirt, stellt sich am 
klOgsten durch Versnche das passendste Yerhaltnifs 
selbst fest. Um indessen einheitliche Bezeichnungen 
fur die verschiedenen Hartegrade zu erbalten, werden 
folgende Zusammensetzungen fur die Yerkaufsproduc- 
tion von Chromstahl vorgeschlagen:

Kohlenslotl: Chrom: .¥

extrazahe, Hartegrad 1,
n » 2,

3,
4,
5,

» * b,
zahe, n 1,

2,

: 3,
4,
5,
6,

hart, „ 1,
2,

n * 3 ,
4,
5,

0,90 0,25 %, extraliart, Hartegrad 1,
0,50 „ . 2,

Jł 0,75 , 3,
S n 1.00 „ 4,
„ n 1,25 „ 5,

1,50 „ » 6,
1,75 , 7,
2,00 , 8.

Harterer Marlinstahl, soli er gut sein, mufs 0,2 % 
Kiesel halten , man kann sonst nicht m it Sicherheit 
auf Freiheit von Blasen rechnen, und es bleibt 
schwierig, kohleharten Stahl bei hOlierer Temperatur, 
ohne ihn zu verbrennen, so zu schwcifsen, dafs die 
Rlasen beim Ausschmieden zu grćłberen Werkzeugen 
zusammenschweifsen, ohne Harterisse zu hinterlassen 
und beim Gebrauclie zu brechen. Den dadurch ver- 
anlafsten Klagcn gegenuber ist die um weniges durch 
den Kieselgehalt gesteigerte SprOdigkeit von geringem 
Belang; dagegen mufs, damit der Kieselgehalt un- 
schiidlich bleibe, der Phosphorgehalt mSglichst niedrig, 
am besten unter 0,3 %, gelialten werden.

Grund zu vielfach berechtigten Klagen iiber den 
schwedischen harten Martinstahl giebt der Umstand, 
dafs er in Spitzkalibern ausgewalzt wird. Den aller- 
schlimmsten Einflufs uben solche Kaliber mit gerun- 
deten Seiten — sogenannte Spilzbogenkaliber — durch 
die Yerschiebung des Molecule, wodurch der Stahl 
geradezu zerrissen wird. Umschlage im ersten Kaliber 
sind ebenfalls ganzlich zu verwerfen, weil diese sich 
bemerkbar machen bis in so feine Dimensionen hinein 
wie Draht, und veranlafst, dafs harter Stahldraht beim 
Zielien an gewissen Stellen ausspringt.

Harter Stahl mufs aufserdem steigend gegossen 
werden, damit durch den Giefsslrahl nicht Roheisen 
aus der Cocjuille abgeschmolzen werde und harte 
KSrner in der weicheren Grundmasse entstehen; die 
Coąuillen sollten nicht mehr ais 100, hOchstens 125 mm 
im Quadrat messen, damit die Erstarrung so sehnell 
ais tnSglich vor sich gehe und der Unterschied der 
Zusammensetzung von Blockkern und Blockaufsen- 
flache ohne Bedeutung bleibe. Endlich empfiehlt es 
sich, das Bad vor dem Abstiche gut umzuriibreu und 
den Stahl in Pfannen vom Ofen zu nehmen.

Von Wartsila in Finnland wurde bericlitet, dafs 
auf neutralem Herde Chargen von Holieisen und Erz 
abgefiihrt w urden, die so sehnell rerliefen, dafs das 
B ad, nachdem das Roheisen zur liSchsten Hitze ge- 
bracht, in 3/i bis 1 Stunde von 3,5 auf 0,07 % nieder- 
gekohlt wurde. Yersuche mit neutralem Futter sollen 
nun auch in Sehweden abgefuhrt werden.

Die Erzeugung Schwedens an Martinmetall war 
wahrend 1885 und 1886 die folgende:

1885: 1886:
Anzahl der Martinwerke . . .  18 18
Anzahl der O e f e n ...................................... 26 27
GesammtchargengriSfse aller

O e f e n .....................................  103,5 t 112,0 t
Erzeugung an BICcken . . . 28913,5 t 33462,7 t
Erzeugung andichtenGufswaaren 593,3 t 818,2 t

Der grSfste Błock wog in 1886 9000 kg. Ein 
Martinwerk lag in jedem der beiden Jahre kalt wegen 
Mangels an Besteliungen.

(Auszug aus dem Dienstberichte des Ingenieurs
E. Odelstjerna fur 1886. »Jernkont. annal.* 1887, V.)

Dr. Leo.

Modlflcirung des Bcsseinerprocesśes.
Ingenieur Carlsson zu Ulfshytte (Sehweden) liefs 

sich eine Modificirung des Besseinerprocesses in 
Sehweden patentiren. Das dazu Yerwendete Roheisen
— mit Holzkohlen erblasen — hat etwra folgende Zu
sammensetzung: Kiesel 1,5 bis 2,0 %, Mangan 0,1 bis
0,15 %, Kohle 4,0 %, davon ais Graphit 3,9 und ge-

0,25 0,25 %,
» Tf 0,50 ,
V 1» 0,75 ,
* Jł 1,00 „
v. y. 1.25 „
r 1,50 ,

0,50 . 0,25 „
J5 * 0,50 „
*  łl 0,75 „

r> » 1,00 ,

y> n 1,25 .

*  * 1,50 ,
0,75 , 0,25 ,

0,50 ,

„ . 5) 0,75 ,
VI Ti 1,00 „
T T. 1,25 ,
» Tł 1,50 ,
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bunden 0,1 % ; die dabei fallende Schlacke ist eher 
ein Trisilicat ais ein Bisilicat, wenn man dieThonerde 
ais Base rechnet.

Naclidem das Roheisen in den Converter abge- 
slochen, wird 5 bis 6 Minulen geblasen, aber sobald 
das Erscheinen der blauen Flamme den Beginn der 
Oxydirung der Kohle andeutet, das Blasen unterbrocben 
und ein je nach der Grflfse der Charge und der 
beabsichtigten Eigenschaften des Schlufsproductes be- 
stimmtes Quanlum des im Converler befindlichen 
Metalles unter sorgfaltiger Absehlackung in eine be- 
sondere, mit Wiegevorrichtung versehene Pfanne aus- 
gegossen. Dieser Theil des Metallbades wird »Be- 
ductionsmetal!« genannt und cnthiUt gewohnlich 
Kolile 4,15 %, Kiesel 0,05 % und Mangan 0,07 %.

Hierauf wird das Blasen wieder aufgenominen 
und fortgesctzt, bis der griilste Theil der Kobie oxy- 
dirt und das Product in weicbes Eisen verwandelt ist; 
alsdanu wird das vorher ausgegossene Reductions- 
metall sammt den fur besondere Zwecke nOthig be- 
fundenen Zusatzen in das Bad im Converter zuruck- 
gebracht. Sobald die hierbei entstehende Beaction 
beendet, ist das Metali fertig und kann nach kurzerem 
oder langerem Aufentbalt ausgeleert und vergossen 
werden. Bevor das Reductionsmetall u. s. w. zuge- 
setzt wird, cnthiilt das Product gewShnlich eineSpur von 
Kiesel, 0,03 % Mangan, 0,05 % Kobie und hOchstens
0,02%  Schwefel; da dasselbe aber meist rothbruchig 
ist, wird zuerst reiches Manganeisen und spater, so
bald die Reaction beendet, das obengenantite Redtic- 
tionsmetall, dessen Menge vom gewunschten Hiirte- 
grade des Schlufsproductes ahhangig ist, eingebracht.

Der Kieselhalt des Schlufsproductes betragt in der 
Regel ein Zehntel des Kohlehaltes, so dafs Eisen mit
0,2 % Kobie 0,02 % Kiesel enthalt.

Der Stalil wird in 40 vierzOllige Coquillen ausge- 
gossen, die so geformt sind, dafs die Blocke einen 
Einschnitt erhalten, um spater leichter in kleinere 
Stucke zerschlagen werden zu kónnen. Schrott bleibt 
in der Pfanne nicbt zuriick.

Die Yortheile dieses Verfahrens sollen sein:
1. Bei jeder Charge kann man leichter die gerade 

verlangte chemische Zusammensetzung des Schlufs
productes in Rucksicht auf Kohle, Kiesel und 
Mangan einhalten.

2. Auch aus einem sehr kieselreichen Bessemerroh- 
eisen kann Metali jeden beliebigen Kohlegehaltes 
neben sehr geringern Kieselgehalt hergestellt 
werden.

3. Die Erzeugung dichter Stahlblocke und dichter 
Stahlgufswaaren ist bei geringsten Kosten leichter, 
ebenso das Einhalten fiir jeden Fali berechneler 
Gehalte an Kiesel und Mangan.

4. Es ist nieht erforderlich, zur Darstellung von 
Metali sehr verschiedener Hartegrade den Hoch- 
ofengang verschieden einzurichten.

5. Es ist endlich leichter, Hohlgusse bei den Blócken 
zu vermeiden oder unscbadlich zu machen. 
(Auszug aus den Yerhandlungen bei der Zusam-

menkunft der Montaninteressenten [Bruks-Societet] 
am 8. Juni 1880 in Stockholm. »Jernk. annal.« 1887 V.)

Dr. Leo.

Kothsisjnal fiir Mnscliinemriirter inFftbrikbctriebcn.
Um im Nothfalle den Gang der Betriebsmaschine 

schnell hemmen zu konnen, scheint eine Einrichtung 
empfehlenswerth zu sein, wTie sie z. B. seit einigen 
Jahren in der Beichsdruckerei besteht und von der 
bekannten Fabrik Mix & Genest in Berlin ausge- 
fflhrt ist.

In jedem Saale befinden sich ein oder mehrere 
leicht sichtbare ContactknSpfe, welche durch Papier- 
scheiben mit der Aufschrift »Nothsignal* yerschlossen 
sind. Durch eine elektrische Leitung sind diese

Knopfe alle .m it einem Alarm-Lautewerk yerbundei^ 
welches beim Masehinenwarter angebracht ist.

Druckt man, die Papierscheibe durclistofsend, auf 
einen der ContactknSpfe, so ertdnt die Alarmglocke 
im Dampfmaschinenraum und der Warter bringt so 
schnell wie mOglich die Maschine nnd damit die 
ganze Fabrik zum Stillstand.

Um -eine stetige Conlrole uber die Functions- 
fahigkeit einer solchen Anlage auszuiiben, kann man 
die Schaltung so w ahlen, dafs immer ein Strom in 
der Leitung circulirt, so lange die Glocke in Buhe 
bleiben soli (Buhestromschaltung); diese ertOnt als- 
dann, sobald die Leitung an irgend einer Stelle, sei 
es durch zufallige Storung des Drahtes, oder durch 
Drticken auf einen Contactknopf unterbrochen wird. 
Zweckmafsiger ist es jedoch, man schliefst den Strorn- 
kreis nur, so lange die Glocke arbeiten soli (Arbeits- 
stromschaltung), und ubt die Controls dadureh aus, 
dafs man mit derselben Batterie und Leitung in 
jedem Saal noch eine elektrische Klingel rerbindet 
und auch im Dampfmaschinenraum einen Contactknopf 
anbringt.

Diese Einrichtung gestattet dem Masehinenwarter, 
den Beginn und Schlufs der Arbeitszeiten, bezw. An- 
lauf und Stillstand des Betriebsmotors durch einen 
Druck auf den Knopf in allen Salen gleichzeitig zu 
signalisiren und den guten Zustand der Anlage be- 
standig zu prufen.

Die Glocken werden hiiufig auch so geschaltet, dafs 
beim Niederdrucken irgend eines Contactknopfes a l l e  
lauten und soinit der Unfall in jedem Saale signalisirt 
wird. Noch vollkommener kann die Einrichtung da- 
durch gemacht werden, dafs man im Bureau des Be- 
triebsleiters ein Tableau anbringt, auf welchem die 
Nummer desjenigen Saales crscheint, welcher das 
Nothsignal gegeben hat.

Die geringen Kosten, welche die Anschaffung 
solcher einfacher Apparate und Anlagen verursachen, 
konnen nieht in Frage kommen, wenn es sich darum 
liandelt, grofsen Schaden zu verhuten und eventuell 
Mensclienleben zu retten.

Dio deulsclic Alters- und IiiTttliden-Tersiclicrung 
im Lichte cngli.scher Ansclianung.

In mehr ais einer Beziehung interessant ist die 
Beurtheilung, welche die beabsichtigte deutsche Alters- 
und Invalidenversorgung in der englischen Presse 
erfahrL So meint die »lron and CoalTrades Review« 
in ihrer Ausgabe vom 9. v. Mts., nachdem sie den 
Entwurf im einzelnen besprochen ha t: „Wir k6nnen 
diese Saehe auch in einem andern Lichte betrachten. 
Diese Arbeiterversicherung w i r d  di e  P r o d u c t i o n s -  
k o s t e n  e r h d h e n ;  weil beide Theile, die Arbeitgeber 
und die Arbeitnehmer, hóhere Ausgaben haben, 
mussen die Waarenpreise und die ArbeitslOhne steigen. 
Der Unternehmer mufs Deckung suchen fur das Drittel 
der Pram ie, welches er zu zahlen ha t, und der 
Arbeiter fur sein Drittel; denn der letztere kann es 
wohl kaum dem geringen Lohn, den er empfiingt, 
entnehmen. Die Unternehmer werden sich deshalb 
darauf gefafst machen, dafs sie mehr ais ein Drittel 
der Pramie, dafs sie auch noch h5here Ldhne zu 
zahlen hab en ; sie werden demgemafs die Yerkaufs- 
preise erhflhen. Da die Unternehmer uberdies Sleuer- 
zahler sind, so werden auch dadureh ihre Ausgaben 
erliOht werden, bis zu welchem Betrage, lafst sich 
noch nieht sagen, da die Pramien noch nieht festge- 
setzt sind; aber die Ausgaben mussen betrachtlich 
werden, da so Yiele bei dem Fonds in Betracht 
kommen. Der Schritt, welchen Deutschland in bezug 
auf die Altersversicherung macht, ist deshalb fur die 
C o n c u r r ' e n z l a n d e r  von grOfserer Wichtigkeit, ais 
es den Anschein hat.? — Schlecht unterrichtet zeigt 
sich ubrigens das Blatt, wenn es in demselben Artikel
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m eint: „Ursprflnglićh bestand der P lan, dafs die
Mittel gemeinschaftlich von den Arbeitgebern und 
der Nation beschafft werden sollten, wahrend die 
Arbeiter von Beitragen befreit blieben. Dieses Project 
gelangte nicht zur Ausfiihrung, weil der Reichstag 
einen Zuschuis des Reichs nicht bcwilligte.11 (!)

Die Jahresddrclisclm ittslohne der deutsclien 
A rbeiter.

Eine Stalistik der B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t c n  
beziiglich der J a h r e s d u r c h s c h n i  t t s l ó h n  e,  wie 
dieselben fur das IV. Quartal 1885 (bekanntlich das 
erste, fur welches die Unfallyersicherung in Kraft trat) 
errniltelt worden, ergiebt, dafs, eingerechnet die Frśiuen- 
und Kinderarbeit, die ja bei den yerschiedenen Bcrufs- 
genossenschaften einen ycrschiedenen Einflufs auf den 
Durchscbnittslohn ausubt, fur sammtliche Berufs- 
genossenschaften der Durchschnitts -Jahresarbeitslohn 
sich auf 632 M  stellte. Nach dem »Leipz. Tagebl.« 
rangiren die einzejnen Berufsgenossenscbaften hin- 
sichtlich der JahresdurchschnittsarbeitslOhne wie folgt: 
Berufs-Gen. der Gas- und Wasserwerke . . . 988 J t
Berufs-Gen. d. Musik-u. Instrumenten-Industrie 924 ,
Brauerei- und M&lzerei - Ber. - Gen. (falls das 

Freibier ais anrechnungspflichtige Natural- 
leistung erklart wird, welche Frage noch 
der Entscheidung h a rr t, durfte sich der 
Durchschnittslohn eines Arbeiters dieser 

T.:S Genossenschaft auf 1100 bis 1200-^stellen) 921 ,
Strafsenbahn-Ber.-Gen...........................................  892 „
Buchdrucker-Ber.-Gen...........................................  884 „
Rheinisch-Westfaiische Hiitten- und Walzwerks-

Ber.-Gen...........................................................  870 „
Rheinisch - Weśtfalische Maschinenbau- und

Kleineisen-Industrie-Ber.-Gen....................... 856 „
NordOstliche Kisen- und Śtahl-Ber.-Gen. . . 836 „
Suddeutsche Eisen- und Stahl-Ber.-Gen. . . . 828 „
Ber.-Gen. der chemischeu Industrie. . . . .  812 „
Nordwestliche Eisen- und Stahl-Ber.-Gen. . . 808 „
NorddeutscheEdel- undUnedelmetall-Industrie-

Ber.-Gen............................................................ 804 ,
Sadwestdeutsclie Eisen-Ber.-Gen........................  788 „
Hamhurgische Baugewerks-Ber.-Gen.................  780 „
Lederindustrie-Ber.-Gen........................................  768 „
Sudwestdeutsche Holz-Ber.-Gen.......................764 „
Knappschafts-Ber.-Gen...........................................  756 „
Sachsiscli-Thuringische Eisen- und Stahl-Ber.-

Gen....................................................................  756 ,
Glas-Ber.-Gen...........................................................  756 „
Bayerische Holzinduslrie-Ber.-Gen.....................  752 „
Suddeutsche Edel- und Unedelmetall-Ber.-Gen. 724 „
Ber.-Gen. der Feinm echanik .............................  720 „
Privatbahn-Bor.-Gen............................................... 672 ,
Norddeutscbe Holz-Ber.-Gen................................ 668 ,
Sudwestliche Baugewerks-Ber.-Gen.................... 604 „
NordOstliche Baugewerks-Ber.-Gen....................  660 r
Brcnnerei-Ber.-Gen................................................  656 „
Fapiermacher-Ber.-Gen.........................................  648 „
Mullerei-Ber.-Gen.................................................... 628 ,
Rheinisch-Westfaiische Textil-Ber.-Gen. . . . 624 „
Topferei-Ber.-Gen................................................616 „
Seiden-Ber.-Uen................................................... 612 „
Rheinisch-Westfaiische Baugewerks-Ber.-Gen. 608 „
Ber.-Gen. der Schornsteinfegermeister des

Deutschen I te ic h e s .....................................  600 „
Nahrungsmiltel-Industrie-Ber.-Gen..................... 600 „
Textil-Ber.-Gen. von Elsafs-Lothringen . . . 600 „
PapierYerarbeitungs-Ber.-Gen.............................. 596 ,
Schlesische Eisen- und Stahl-Ber.-Gen. . . . 580 ,
Sachsische Holz-Ber.-Gen..................................... 572 ,
Norddeutsche Textil-Ber.-Gen............................. 564 „
Bayerische Baugewerks-Ber.-Gen......................  564 „
Magdeburgische Baugewerks-Ber.-Gen.............. 560 ,
Ilessen-Nassauische Baugewerks-Ber.-Gen. . . 540 „

Suddeutsche Textil-Ber.-Gen.. . . . . . . .  5 4 0 ^
Sachsische Textil-Ber.-Gen..................................  532 „
Zucker-Ber.-Gen............................. ........................  528 ,
Hannoversche Baugewerks-Ber.-Gen., . . . .  500 „
Leinen-Ber.-Gen................................................... 492 „
Bekleidungs-Industrie-Ber.-Gen...........................  492 „
Wurttemhergische Baugewerks-Ber.-Gen. . . 472 ,
Sachsische Baugewerks-Ber.-Gen.................... 46S „
Steinhruchs-Ber.-Gen.............................................  460 „
Taback-Ber.-Gen.....................................................  400 „
Schlesische Textil-Ber.-Gen.................................  388 „
ThOringische Baugewerks-Ber.-Gen..................  376 „
Schlesisch-Posensche-Baugewerks-Ber.-Gen. . 308 „
Ziegelei-Ber.-Gen................................   272 „

Bemerkt mufs werden. dafs, abgosehen von dem 
oben bereits beruhrten Punkte derFrauen- und Kinder
arbeit , diese Lohnziffern auch deshalb nicht zum 
directen Vergleiche des in den Ycrschiedenen Berufen 
zu erzielenden Verdienstes geeignet s i nd , weil darin 
auch das durch die Jahreszeiten bedingte Stillliegen 
eines Berufes zum Ausdruck kommt. Dagegen ge- 
wabren die obigen Zahlen einen Anhalt fur die Be- 
lastung der Berufsgenossenschaftcn und den durch- 
schnittlichen Umfang der Rentengewiihrungen.

(»Nordd. Alig. Ztg.«)

N achruf.
F ra n z  K a r l G u i l le a u m e f .

Am 1. December v. J. verstarb zu Koln der Kgl. 
Commerzienrath F r a n z  K a r l  G u i l l e a u m e ,  einer 
der bedeutendstcn Industriellen in der rheinischen 
Eisenverarheitung.

Geboren am 31. December 1833, ubernahm er 
im Jahre 1865 das von seinem Grofsvater und dessen 
Schwiegervater J. Pb. Felten 1824 errichtete vitter- 
liche Geschiift, welches seit 1827 im Alleinbesitz 
seiner Yorfahren war, und hrachte dasselbe in kurzer 
Zeit auf die jetzige Hohe. Die Firma Felten & 
Guilleaume betrieb bei der Uebernahnte des Geschafts 
durch den Verstorbcnen Hanfseilerei, Drahtzieherei 
und ein Drahtwalzwerk in KOln am Carthauserwall 
und eine Seilcrci in Linderheide bei Wahn und be- 
schaftigte in diesen Betrieben einige hundert Arbeiter. 
1867 wurde die meehanische Bindfadenanfertigung 
begonnen und im Jahre 1873 wegen der Ausdehnung 
der Betriebe in dem bcnachbarten Mulheim das 
Karlswerk errichtct, welches Drahtzieherei, Verzinkerei, 
Drahtseilerei, Telegraphen- und Kabelanfertigung be- 
treibt. Zugleich wurden die in KOln verbliebene 
mechanische Hanfspinnerei und Seilerwaarenfabrik 
utngebaut. Nachdem aile diese Anlagen im Laufe 
der Jahre noch yerschiedene Erw'eiterungen, u. a. 
durch den Bau von A rbeitcrwohnhausern, erfahren 
hatten, so dafs sie jetzt eine Flachę von 20 ha bedecken, 
beschiiftigen gegenwartig die KOlner Werke 850 Ar
beiter und Dampfmaschinen von 850 Pfcrdekraften, 
die Mulheimer 1600 Arbeiter und Maschinen von 
1300 Pferdekraften. Die Jahreserzeugung belragt in 
KOln 3000 t Seilerw aaren, in Mulheim 35 000 t 
Drahterzeugnisse. Zwei Drittel der Heryorbringung, 
wozu seit 1880 auch der in grofsen Mengen erzeugle 
Stacheldraht und seit 1881 Kratzendraht und Clavier- 
dralite gehóren, gehen nach dem Auslande, so dafs 
die Firma Felten & Guilleaume auch auf dem Welt- 
markte eine hervorragende Stellung einnimmt. Fur 
das Inland lieferte die Fabrik schon seit 1853 unler- 
irdische Telegraphenkabel und es wurde bei der An- 
lage des im vorigen Jahrzehnt geleglen grofsen 
unterirdischen Kabelnetzes in Deutschland von 5500 km 
Lange der grOfste Theil der Leitung yon ihr bezogen. 
Der Verblichene, welcher diesem ausgedehnten Unter- 
nehmen ais Besitzer und oberster Leiter yorstand, 
besafs grofsen geschaftlichen Scharfsinn und einen
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Itarken Unternehmungsgeist. Einmal ais richtig 
erkanńte Yorhaben wurden sclinell ausgefuhrt. Seine 
Thfitigkeit war yorwiegend dem eigenen Geschiift und 
seiner Betheiligung an einigen in das Fach ein- 
schlagenden Fabrik- und Ycrkehrsunternehmungen 
gewidmet. Dem Sffentlichen Leben gehiirte er in der 
Hauptsache ais Vorstandsmitglied des Industriellen 
Vereins in Koln und ais Mitglied des Bezirkseisen- 
bahnraths in K5ln an. Fur das Wohl seiner zahl- 
reichcn Arbeiter, die in ihm einen strengen, aber 
gerechten und anerkennenden Fabriklierrn besafsen,

sorgte er in ausgiebigem Mafse durch Wohlfahrls- 
einrichlungen allcr Art, zu welchem Zweek er wieder- 
liolt bedeutende Summen spendete, zum Zwecke der 
Gewahrung von Unterhaltsmitteln fiir alte Arbeiter 
und fiir Wittwen von Beamten und Meistern. Ais ein 
Haupttrager des zeitgen5ssischen Grofsgewerbebetriebs 
hat der Verewigte an der Culturarbeit der Gegenwart 
sein redlich Theil geleistet und das Seine dazu bei- 
getragen, dem deutschen Namen im Auslande zu 
einem guten Klange zu yerhelfen.

(»K0lh. Ztg.«)

Marktbericlit.

Dusseldorf, den 31. December 1887.
Der E i s e n -  u n d  S t a h l m a r k t  bietet zur Jahres- 

wende ein befriedigendes und fur die nachste Zukunft 
zugleich holTtiungsreiches Aussehen. Dank der Selbst- 
hulfe, wie er sie sich in den verschiedenen Conven- 
tionen geschalTen hat, ist der Marki fest geblieben, 
und die yerschiedenen Werke sind zur Zeit beschaftigter 
ais zu irgend einem Zeitpunkte des mit dem heutigen 
T agi zu Ende gehenden Jabres. MOchten die Erfolge, 
welche das einige Zusaminengehen grflfserer und 
kleineręr Gruppen in so erfreulicher Weise gezeitigt 
h a t, im Laufe des neubeginnenden Jabres nicht 
wieder durch Uneinigkeit yerloren gehen !

Was den K o h l e n -  u n d  K o k s m a r k t  anbelangt, 
so hatte seit Mitte des Monats mit Ausnahme von 
gewaschenen Erzeugnissen, die nach wie vor so lebhaft 
hegehrt sind, dafs theilweise die Nachfrage kaum zu 
befriedigen ist, infolge der Milde der Witterung und 
des Umstandes, dafs der erste Winterbedarf schon 
frflher gedeckt worden, der Absatz in Hausbrandkohlen 
uachgelassen. StOrend auf den Gesammtabsatz hat 
dies indessen nicht eingewirkt, da infolge des gunstigeren 
Wasserstandes die Rheinhafen aufnahmef&higer 
wurden. Auch haben Hausbrandkohlen nach den 
Festlagen mit Einlrilt der kiilteren Witterung wieder 
angezogen. Die Gesamtntnaehfrage ist aufserordent- 
lich rege, so dafs die Abfuhr an einem Tage 10100 
Doppellader erreichte. Bezuglich der Industriekohlen 
machte sich anliifslich der durch die Festtage bedingten 
Feierschichten vor dem 20. d. M. eine ilufserst lebhafte 
Nachfrage nach Koks und Kokskohlen geltend, so dafs 
gewaschene Kokskohlen besserer Qualitat in einzelnen 
Fallen sogar bis zu 5 d l  und Koks bis zu 9 J l  die 
Tonne bezahlt wurden. In den Bestrebungen, durch 
Bildung von Vereinigungen die Fflrderung mit dem 
Absatz in Einklang zu bringen und angemessene 
Preise zu erzielen, ist durch die Bildung des Yerkaufs- 
syndikats fur Ziegel- und Kalk-Kohlen ein bedeutender 
Schritt yorwarts gethan worden. Nicht allein die 
Ruhrzechen, sondern auch die des Wurmreviers, haben 
sich zum Abschlufs der „Ziegel- und Kalkkohlen- 
Yereinigung'' zusatnmengefunden, und es ist begrundete 
Aussicht vorhanden, dafs sich auch die Aplerbecker 
bezw. Dortmunder Magerkohlen-Zechen derselben 
demnachst anschliefsen werden. Die gemeinsame 
Yerkąufsstelle wird mit dem 1. Januar 1888 in Essen 
ihre Thatigkeit beginnen.

Das Geschaft in E i s e n e r z e n  war in diesem 
Monat sehr lebhaft, sowohl fur einheimische wie fur 
fremde Erze. Unter den ersteren waren die nassauischen 
ani starksten gefragt, und es konnte namentlich fur j 
Rotheisenstein ein recht erheblicher Preisaufschlag ; 
durchgesetzt werden. GrOfsere Quantitaten ein- 
heimischer Erze sind fur die nachsten Monate gar 
uicht zu haben, die Yorrathe sind im allgemeinen

1.8

sehr gering und ein weiteres Steigen ist nicht ausge- 
śchlossen. Eine Concurrenz seitens der schwedischen 
Er/.e wird vorlaufig noch nicht befurchtet.

In allen I l o h e i s e n s o r t e n  war das Geschaft 
aufserst lebhaft, mit Ausnahme von Spiegeleisen, 
welclies erst in letzter Zeit etwas inehr gefragt wurde. 
Da ein Steigen der Preise in sicherer Aussicht stand, 
so suchten sich alle Consumenten, soweit es nur 
eben tnóglich war, zu decken, und die Hochofenwerke 
haben wohl seit Jahren nicht so viele feste Auftrage 
gehabt wie lieute. In gewissen Kreisen hatte die 
Steigcrung der Roheisenproduction anfanglich Bedenken 
erregt. Die heutigen Yerhaltnisse zeigen, dafs zu 
diesen Bedenken absolut kein Grund vorhanden w ar; 
denn lieute ist in einzelnen Boheisensorten sogar 
yOlliger Mangel vorhanden. Die in unserm vorigeń 
Berichte angekundigte Befestigung des Roheisen- 
marktes ist in hervorragender Weise eingetreten und 
der Begehr fur sofortige und laufende Lieferung 
starker geworden. Fur das erste Semester 1888 haben 
umfassende Absclllflsse stattgefunden, was zur Folgę 
h a tte , dafs die Preise aller Boheisensorten erhfłlit 
werden konnten.

Die von 20 Werken rorliegende Statislik ergiebt 
folgendes Resultat:

Yorriitbe an den Hochofen:
F.nde SoitmWr Ende Odoler

Tormen Tonneu

Qualitats-Puddeleisen einscbliefs-
licli S p ieg e le isen ......................  15 078 22 413

Ordinares Puddeleisen . . . .  1 285 3 073
Bessem ereisen................................ 18 849 21141
T b o m a s e is e n ................................. 5 377____ 4 934

Summa 40 589 51 561
Die von 9 Hochofcnwerken gegebene Statistik 

fur G i e f s e r e i r o h e i s e n  ergiebt folgende ZilYern: 
Yorrath an den HochOfen:

Me NoifmWr i'u Je OcWier
Tonnfn Tonnen

No. I. . . . . .  11194 10 073
» II. . . . . .  6018 6 423

. . . .  4 941 5 842

Summa. 22 153 22 338
Ende November waren auf Lieferung fest abge- 

schlossen bezuglich Giefsereiroheisen;
No. 1.................. 53 729 t

» II.................. 9 759 t
» III.................. 21 266 t

Die Stimmung auf dem S t a b -  (Handels-) e i s en-  
m a r k  t e  ist gilnstig; die Werke sind genugend be
schaftigt, und fur neue Absciilusse werden die Verbands- 
preise ohne die geringste Schwierigkeit bewilligt.

8
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In g r o b e n  Bl och  en  ist die langersehnte Bes
serung endlich eingetreten, die Besęhailiguiig der 
Werke ist besser geworden, und die Bestellungen 
hahen sich vermehrt. Gegeniiber dein Steigen der 
Roheisenpreise hat der fur diese Bleche bestehende 
Yerband eine PreiserhOhung pro Tonne von 10 J t  
fur Kesselbleche und von 5 J t  fur Reservoirbleche 
eintreten lasscn. Die Beschaftigung der Werke, 
welche f e i n e  B l e c h e  erzeugen, ist sehr gut zu 
nennen. Die vom Feinhlechverbande festgestellten 
Preise werden durchweg gern bewiiligt. Am 22. d. M. 
hat die in KOln tagende GeneraWersammlung des 
Feinblechverbandes wegen der gestiegenen Material- 
jireise eine weitere ErhOhung der Feinblechpreise um
0 J t  — 148 M  Grundpreis ah Dortmund, Siegen und 
Gelsenkirchen, 151 J t  ab KOln — beschlossen.

Bezuglich des E i s e n h a  h urna t e r i  a i s  sind die 
Hauptsubmissionen voruber, und der Markt ist infolge- 
dessen etwas Stiller geworden. Zur Zeit sind die 
Werke jedoch gut beschafligt. Nur in l t a d s a t z e n  und 
B a n d a g e n  waren grOfserc Ahftrfige erwunscht.

Dic Lage der E i s e n g i e f s e r e i e n  und Ma- 
s c h i n e n f a  b r i k e n,  welche durch bessere Be
schaftigung der meisten Etablissements schon giiu- 
stiger geworden war, hat eine fernere Besserung 
durch PreiserhObungen crfahren, die bei Gufswaareu 
ziemlich allgernein, in Maschinen aber nur stellenweise 
und auch nichL in dem Mafse, wie es die wesentlich 
vertheuertcn Rohmaterialien fur den Maschinenbau 
bedingen, eingetreten und durchgefiihrt sind.

Die Preise stellten sich wie folgt:
Kohlen und Koks:

F lam m k o h len .......................... J t  5,60— G,20
Kokskohlen, gewaschen . .

> feingesiebte . .
Ooke fur Hochofenwerke . .

» » Bessemerbetrieb
Krze:

R o h s p a t h ................................
GerOsteter Spatheisenstein 
Somorrostro f. o. b. Rotterdam 

bei prompter Lieferung . .
Roheisen:

Giefsereieisen Nr. 1. . . .
» II. . . .

» III. . . . 
fhialitats-Puddeieisen Nr. I .

» » Siegerlander
Ordiniires » . . . .
Bessemereisen, dcutsch. graues 
Stahleisen, weifses, unter 0,1 %

Phosphor, ab Siegen . . .
Bessemereisen, engl.f.o.b.West-

k u s t e ...................................sh. 46,00 —
Thomaseisen, deutsches . . J t  45,00 —
Spiegeleisen, 10—12% Mangan, 

je nach Lage der Werke . > 52,00—54,00
Engl. Giefsereiroheisen Nr. 111 

franco Ruhrort . . . . » 52,00 —
Luxemburger, (pro I. Quarlal 

1888 nicht inehr zu haben) 
ab Luxemburg, letzter Preis . Fr. 48,00 —

Gewalztes Eisen:
Stabeisen, westfalisches . . J t  122,50 —
Winkel-, Faęon-u.Trager-Eisen (Grundpreis) 

zu ahnlichen Grundpręisen 
ais Stabeisen mit Aut- 
schlSgen nach der Scala.

Hleche, Kessel- J t  160,00 —
» secunda . . » 140,00 —
».dunne ab KOln » 151.00 —

Stahldraht,5,3mui 
netto ab Werk » 105,00—110,00 

Draht aus Schweifs- 
eisen, gewohn-
licher ab Werk ca. » 112,00 — 

besondere Oualitaten — —

Die Berichte aus E n g l a n d  lauten fiir den 
Monat Decemher wiederum giinstig. Im Gleveland- 
Distrikt bat in der Nachfrage fiir fertiges Eisen und 
fur Schiffsplatten eine wesentliche Besserung sich 
vollzogen, welcliti zu Preisaufschlageti Veranlassung 
gegebcn ha t; namentlich der lebhaften Thatigkeit im 
Schiffbau ist dies zuzuschreiben. Auch aus anderen 
Distrikten, namentlich aus Staffordshire und Wales, 
liegen befriedigende Nachrichten vor. In Schottland 
befinden sich die Fabricanten von fertigem Eisen und 
von Stalli gleichfalls in sehr guter Lage; nur der 
Róheisenmarkt hat Schwankungen e rlitten . und 
die Preise sind gewichen; es ist dies leiclit begreiflich, 
da so viel Eisen in den Handen von Speculanteu sich 
befindet; erfreulich ist es jedoch, dafs die Roheisen- 
vorr5the der Producenten abgenominen haben.

Einem Artikel des »Economist« iiber die Eisen- 
und Stahl-Industrie in Grofsbritannien im Jahre 1887 
entnehmen wir die folgenden interessanten Mit- 
theilungen : Die Roheisenproduction wird auf 7 250 000 
tons (gegen 6 870 665 tons im Yorjahr) geschatzt. 
Die Vorrathe, welche Ende 1886 2491506 tons be- 
trugen, haben um 300 000 tons zugenommen. Infolge 
der grCfseren Verschiffungen nach den Vereinigteu 
Staaten ist der gesammte Export an Eisen und Stahl 
aller Art in den Monaten Januar bis NoYember gegen 
das Vorjahr um 673401 tons gestiegen. Der Preis der 
schottischen W arrants schwankte zwischen 47 sh. 6 d. im 
Januar und 38 sh. 6 d. im October; im allgemeinen be- 
hauptete er sich jedoch auf ungefahr 42 sh. Eine 
Besserung hat vor Allem im Schiffbau und im Ma
schinenbau stattgefunden. Sobald das volle Vertrauen 
hergestellt sein wird. werden grOfsere Gesclulfte wieder 
abgeschlossen werden, und es darf daher mit Yollem 
Recht angenommen werden, dafs die gedruckte Lage, 
in der sich die Eisen- und Stahl-Industrie befindet, 
sich mit der Zeit erheblich besser gestalten wird.

Der Eisenmarkt in den Y e r e i n i g t e n  S t a a t e n  
ist ruhig. Sehr wenig Eisen ist fiir das nachste Jahr ge- 
kauft wrorden : ebenso Y e rh a lt  es sich mit Stahlschienen. 
Das Jahr 1887 wird nicht so gunstig abschliefsen, ais es 
angefangen ha t; auch stehen bis jctzt nur wenig 
Bahnbauten fur 1888 in Aussicht. Man nimmt an, 
dafs die Roheisenproduction von 1887 sieli auf un
gefahr 6 300 000 Grofstons stelien wird (11 % mehr 
ais 1886), ungeachtet der Ausfalle, welche durch den 
Strike in der Kohlenindustrie und die Einschrankung 
der Production sich ergeben haben.

Dr. W. Beumer.

» 4.40--  4,80
» 4,20--  4,60
» 8,00--  8,80
> 8,50--  9,00

» 0.00--  9,60
» 12,00--12,50

» 14,50--15,00

» 57,00
» 54,00 —

» 51,00 —

» 50,00 —

» 47,00- -48,00
» 45,50 —

» 53,00 —

» 48,00 —

Grund- 
nreia, 

AulschlUge 
nuch der 

Scala.
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Yereins-Nacliricliten.

Nordwestliche Gruppe desVereins deutscher 
Eisen- und Stahl-lndustrieller.

W ir erhielten folgendes Schreiben:
Konigliche Ejsenbahndirection (rechlsrh.) J.-Nr. B. 7113.

Koln, den 12. December 1887.
An die Nordweslliehe Gruppe des Vereins deutscher

Eisen- und Sląlil-Industrieller
Dusseldorf.

Mit Bęzug auf unsere Zuschrift -vom 15. October 
d. J., B. 5423, iibersenden wir Ibnen beifolgend eine 
Bekanntmachung, betreffend die Wiedereinfuhrung der 
regelmiifsigen Ladefristen fur olfene Guterwagen, zur 
gefalligen Kenntnifs und event. weiteren Yeranlassung 
ergebenst.

B e k a n n t m a c h u n g .
Die durch Bekanntmachung vom 15. October d. J. 

eingefuhrte Abkurzung der Be- und Entladefristen fur 
offene, zur Beforderung von Kohlen und Koks dienende 
Guterwagen wird v o m  17. d. M. ab  wieder aufge- 
lioben und gelangen mil diesem Tage statt der sechs- 
slilndigen die regelmafsigen, d. h. zwfilfslOndigen Be- 
und Entladefristen allgemęin wieder zur Einfulirung.

Eine Aenderung fur die durcli Geleise ange- 
schlossenen Zechen und industriellen Werke, welche 
vertragsma.fsig beslimmtc Be- und Entladefristen haben, 
Iritt hierdurch ebensowenig ein, wie fiir den Hafen-
u. s. w. Verkehr in Ruhrort, Duisburg, Hochield und 
fur don Yorkehr in Koln (Rheinslation und Pantaleon).

E l b e r f e l d  und K o l n ,  den 12. December 1887- 
KOnigliche Eisenbahn- Konigliche Eisenbahn- 

Direction. Direclion (links- u. rechtsrh).

Verein deutscher Eisenhllttenleute.

Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.

B ajfrey , Louis, Ingenieur, Josefsthal - Cosmanos 
(Bohmen).

Ilasselhorst, Willi., Agentur in Eisen und Metallen, 
Frankfurt a. M , Alte Mainzergasse Nr. 90 II. 

llelm holtz, O., Director der Actien-Gesellschaft fur i 
Stahlindustrie, Bochum.

JUger, Aug., in Firma Saarner Eisenhulte, Mulheim
a. d. Ruhr.

Steiger, R ., Disponent der Firma Nagel & Kaemp, 
Givil-Ingenieure und Maschinenfabrik in Hamburg- 
Uhlenhorst.

N e u e  M i tg l ic d e r :
ton liechen, G ., Ingenieur des Eisenhutten-Aclien- 

Yereins Dudelingen in Dudelingen, Luxemburg.
Briiuer, Ingenieur der Guteholfnungshutte, Ober

hausen II.
Diłtniar, Ew., Direclor der Eschweiler Actien-Gesell- 

schaft fur Drahtfabrication, Esclnveiler II.
Tlannemann, Willi., Betriebsleiter des Schienenwalz- 

werkes des Eiseu- und Stahlwerkes Hoesch, 
Dortmund.

Kieł, W., Koniglicher DampfkesselRevisor, Duisburg.
Mach, Wencel, Ingenieur der Carl-Emilshutte, Konigs- 

hof (Bohmen).
Metz, Eduard, Huttenbesitzer in Eich bei Luxemburg.
Osmond, Floris, Civil-Ingenieur, ehemaliger Leiler der 

Laboratorien der Stahlwerke in Denain und le 
Creusot, Paris, 83 Boulevard dc Courcelles.

Poensgcn, C. Rudolf, Ingenieur, Dusseldorf, KOnigs- 
platz 27.

Romer, G. M., Eisenwerksleiter in Judenburg, Steier
mark.

Sagramoso, J., Ingenieur, Terni, Italien.
S tein , Gust., Ingenieur des Bochumer Yereins, 

Bochum, Kaiserslr. 9.
Trappen, Aurj., Betriebsleiter des Bessemer- und 

Thomaswerkes des Eisen- und Stahlwerkes Hoesch, 
Dortmund.

Winner, H-., Belriebsingenieur des llOrder Bergw.- 
und Hutten-Yereins, Hordo-

Y e r s t o r b e n :
Grassl, Aloijs, Dombrowa, Huss. Polen.

Im  J a n u a r  d. J. f i n d e t  d e r  N e u d r u c k  d o s  
M i l g l i e d e r - Y e r z e i c h n i s s e s  d e s  V e r e i n s  
d e u t s c h e r  E i s e n  bil t te n I c u t e s t a t t ,  u n d  
e r s u c h e  i ch d i e  v e r e h r l i c h e n  H e r r e n  Mi t -  
g l i e d c r ,  e t w a i g e  A e n d e r u n g e n  z u d e m-  
s e l b e n  m i r  b a l d i g s t  m i t z u t h e i l c n .

Der Geschaftsfiihrer: E. Sehrudlfr.

Infolge eingetretener Hindernisse kann die auf den 15. Januar d. J. anberaumte

General - Y ersammlung*
des

d e u t s o l i e i -  E i s e i i l i i i t t e i i l e i i t ©

o r s t  voraussicbllich gegen Ende des Monats abgehalten werden. Tag und frigesoidnung
werden den Herreu Mitgliedern durch besondere Einladungen demnachst bekannt gemacht werden.

Dpr GeschaftsfGhrer 
E. SchrSdter.
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B iiclierscliau .

Chem isch - technissche Unterswrlimgmethoden der 
Grofshidustrie, der Vęrsuch$statione>) und 
flaridelslaborałoriett. Unter Milwirkung von 
G. B a ll in g ,  M. B a r t l i ,  T h . B ę c k e r t ,
R. B e n e d ik l,  C. B isc h o f , E. B u c h n e r ,
G. C o u n c le r ,  C. v. E c k e n b ic c h e r ,  0 . 
G u llm a im , W . H e r z b e rg ,  P. J e s e r ic h ,  
C. K re tz s c h m a r ,  O. M e rte n s , A. M or- 
g e n , R. N ie tz k i,  A. P f e i f f e r ,  E. S eh ee le , 
K. S la m m e r, A. S tu tz e r .  Herausgegeben
yon Dr. P r. B o ck m an n . Mil 52 Texlab- 
biklungen. Berlin bei Julius Springer.
2. Auflage. Zwei Bandę, gr. 8°, 121 i  
Seiten, Preis zusaminen 22 J ( .

Im ersten Theile werden die in Fabriklaboratorien 
gebriluchlichen analytisehen Operalionen, Apparale 
und LSsungen besprochen; der zweite Theil entbalt 
die fur die Prasis wichtigen analytiscben Unter- 
suchungsmethoden der Grolsinduslrie, der Versuchs- 
stationen und Handelslaboratorien nebst den Unter- 
suchungen des gerichtliehen Chemikers. Aus den 
Kapiteluberschriflen heben wir l ie n o r : C h e m j s c h e  
F a b r i k e n ,  narnlieh solche fur Schwefel-, Salz- und 
Salpetersfture, Soda, Chlorkalk, Pottasche, Blut- 
laugensalz, Kąlisalpeter, ExplósivstolTe, Zundwaaren, 
HandelsdOnger, T h o n a n a l y s e ,  U l t r a m a r i n ,  Mi
n e r a  !- und N i c h t -  T li e er  f a r  b s t o  f fe, D e s t i 11 a- 
t i o n d e s  S t e i n k o h 1 e n t h e e r s , T h e e r f a r b e n, 
die Prufung der G e s p i n n s t f a s ę r n , G l a s .  M3r- 
t e l jn  d u s t r i e ,  Br  e n n n i a t e r i a l i e ń ,  t e c h n  i s c l i e  
G a ś a n a l y s e ,  E i s e n ,  d i e  u b r i g c n  M e t a l l e ,  
Z u c k  er,  Bi  er,  W e i n .  S t a r k ę ,  S p i r i t u s ,  B r a n  n i 
wę i n,  F e  t l e ,  Se i  fe,  B c l e  u e h t u n g s i n d u s t r i e e n ,  
S c h m i e r -  und D i c h t u n g s m i t t e l ,  P a p i e r  u. s. w.

Trotz seines erheblichen Umfanges kann ein der- 
artiges_ Werk naturgęmafs nur ais Erganzung zu don 
eigentlichen Lehrbuchern der cliemischen Analyse 
dienen, indem es im allgemcincn die Kenntnifs der 
letzteren Yoraussctzt. In ilim findel der jungę 
Chemiker, der nach Yollendung sei ner akademischen 
Ausbildung seine ersten Schritle in die Praxis thut 
und mmmebr zeigen soli. was er kann, den rechten 
Wegweiser zur Aneignung der gebrfmchlichsten Me- 
Ihoden und HandgrifTe, um seiner, oft nicht leichlen 
Aufgabe gerecht zu werden.

Indessen auch dem geubtereii Chemiker, der wegen 
Arbeilsuberhaufung nicht in der Lage ist, sich mit 
wocbenlangen Prufungen neuer Melbodeu abzugeben, 
ist ein solcher Leitfaden dienlich, falls er nicht blofs 
eine compiiatorische Uebersicbt der angeblieh neuen 
und verbesserten analytiscben Verfahren bietel, son- 
dern falls er das wirklich Neue, Bessere und bereits 
Erprobte in bestimmter Weise hervorhebt und zur 
Kenntnifs bringt. Angesichts des Ihnstandes, dafs 
die moderno Geselzgebung sich der Itegelung schon 
so mancher Verhalluissc angenommen h a t, an die 
man friiher nicht gedachl bat, ist es begreiflich, dafs 
der Chemiker auch mai iii einer schwachen Sluude 
den Wunsch hegt, bei der Wahl seiner Untersuchungs- 
methode fur einen bestimmten Zwcck sich an eine 
gesetzliche Yorschrift gebunden zu sehen. Leider

sind wir aber vorliiufig auf dieser Stule menschlicher 
Civilisalion noch nicht angeiangt, und so mufs er 
sich damit begnOgen, in dem Bockmannschen Werke 
naclizuschlagen, um fur den jeweilig Yorliegendcn Fali 
seine zweckmiUsigste Methode zu Finden.

Gerade letzteren Zweck scheint uns die vorliegende 
zweite Auflage des 13ii ck  m an  nschen Wcrkes in bester 
Weise zu erfullen. Bezuglich der von T h . B e c k e r l  
bearbeiteten Abtheilung E i s e n  wenigstens Yermag 
Referent dies auf das bestimmteste zu behauplen. 
Dieselbe enthalt u. A. eine klare Sichtung des inner- 
lialb der letzten drei Jahre in den cliemischen Zeit- 
schriften nicdergelegten, fast allzu reichlichen Materials 
bezuglich Erfmdung und Prufung neuer Methoden 
zur Bestimmung des Mangans, wofur der Yerfasser 
in Fachkreisen sicherlich Dank ernten wird. —

Dafs ein imYerlag von Julius Springer erschienenes 
Werk gut ausgestattet ist, bedarf kaum der besonderen 
Erwahnung.

Der Metallbergbau im Schmiedeberger und Katz- 
bachgebirge. Yortrag, gehalten vom Berg- 
meister Dr. K o s  m a n n  in der Sitzung des 
Breslauer GewerbeYereins am 18. Octob. v. J.

Yerfasser knupft an den schlechten Ruf, den der 
niederschlesischc Metallbergbau in der industriellen 
wie kapitalistischen Welt geniefst, an und versucht den 
Nachweis zu fuhren, dafs zu beiden Seiten des 
Schmiedeberger Kamms, des nOrdlichen Auslilufers 
des Biesengebirges, ein Erzreichthum vorbanden ist, 
welcher sich den reichsten Erzgebieten Europas kubn 
an die Seite stellen kann. Er stulzt sich dabei auf 
die Yon ilim zuerst gemachte Entdeckung, dafs die 
in den riiumlich gelrennten Beyieren von Altenberg, 
Kupferberg, Rothenzechau und Schmiedeberg vor- 
kommenden Erzmittel sammtlich e i n e r  Fonnation 
angehoren; daher sprilchen alle Grunde dalur, dafs 
man es an den Punkten, wo man die Erzmittel in 
Angriff genommen habe, nicht mit nester- oder stock- 
fórmigen Einlagerungen zu thun habe, sondern dafs 
die Erzmittel gerade nach der Tiefe zu ihren besten 
Reichthum enlwickelu mussen. Es ware fur das 
genannte Revier, dessen Bev01kerung eine sehr arme 
ist, von hohem Segen, wenn der zur Zeit daselbst 
nur ach wach betriebene Bcrgbau einen neuen Auf- 
schwung erhielte.

Ueber das Zeichnen au f hShereń Schulen. Yon 
Dr. G u s t .  H o l  z mii l l e r ,  Direclor der Ge- 
werbeschule zu Hagen i. W. Sonderabdruck 
aus Hefl Nr. 1 des »Padagogischen Archivs«.

Der auf dem Gebiete der Schulliteratur wohlbe- 
kannte Yerfasser betont mit Recht die Wichtigkeit 
eines inethodiśchen Zeichenunterrichts, seine Uner- 
tófsliclikeit zur allgemefnen Bildung und die Noth- 
wendigkeit seiner sorgsamen Pllege auf allen hoheren 
Schulen, eingeschlossen diejenigen, welche von pbilo- 
logiscben Direćtpren geleitel werden. Die Schrift mag 
besonders letzteren warrn ans Hera gelegt werden; 
tur den Techniker ist namentlich die xVrt der Eiu- 
riclitung des Zeichenunterriclils, wie Yerfasser sie 
befurwortet, von Interesse.
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Ein Priigelknabe.

I.eute, die’s verstehen, behaupteu- steif und fest, 
der Personcnvorkchr auf den Eisenbahnen sei nicht 
lohnend, der Guterrerkehr musse vielmehr dessen Aus- 
falle decken. Daruber sind mir allerhand krause Gedan- 
ken und Fragen in den Sinn gekomraen, welche den 
lieben Leser vielleicht auch ein wenig beruhren.

Ich wohne in einer mittelgrofsen Stadt an der 
Bergisch - Markischen und der Rechtsrheinischen Bahn. 
Auf den beiden Bahnhófen verkehren im ganzen tiig- 
lich 86 Personenzuge. Von Morgens friih 4* 2 Uhr 
bis Mitternacht findet das reisende Publikum Fahrge- 
legenheit nach jeder Richtung. Manche Zuge sind nur 
sparlich, ausnahmsweise einer audi mai gar nicht besetzt. 
Das kostet der Eisenbahnvcrwaltung sicherlich schweres 
Geld; aber angenehm und bequem ist’s doch, nur ein 
Bedenken hege ich : W er mufs diesen Ueberflufs end- 
gultig bezahlen?

Unsere Bahnhófe in X. sind zwar nicht besonders 
fcin, desto schóner und grofsartiger aber die in Duis
burg, Hannover, Magdeburg, Mainz und welche Pracht- 
bauten entstehen in Dusseldorf, Koln, Frankfurt a. M, 
Die beiden letzteren verschlingen wohl allein weit uber 
50 Millionen, selbst wenn die Anschlage nicht uber- 
schritten werden, was sehr selten der Fali zu sein 
pflegt. In solch stolzen Hallen ist’s recht behaglich, 
alle Bequemlichkeiten sind geboten, Speisen und Ge- 
tranke zwar manchmal ein bischen theucr, da die Pachter 
sehr l)ohe Miethen herausschlagen miissen, wer jedoch 
reist, sieht so genau nicht auf den Groschen wic da- 
heim. Nur einen Haken hat die Sache: an einer Stelle 
mufs unzweifelhaft das Heidengeld fur den ertraglosen 
Neubau wieder einkommen, ich móchte wissen, wo 
die ist? Nicht allein auf den Bahnhófen wird’s dem 
lieben Publikum bequem gemacht, sondern auch in den 
W agen, welche hubsch geheizt und nicht uberbesetzt 
sein sollen. Fur vorneUme Leute schleppt man selbst 
auf Nebenbahnen stets Abtheile I. Gute — ich huldige 
der Sprachreinigung — mit, welche meist nur von 
hóheren Bahnbeamten benutzt werden, so dafs, wenn 
zufallig Unsereiner einmal hineingerath und mit einer 
Mappe bewaffnet ist, alle Bahnbediensteten unterthanigst 
grufsen. In diesem „Abtheil“ sitzt sich’s herrlich; meist 
multerseelenallein, kann man thun und treiben, was 
einem beliebt, nur bezweifele ich, dafs das Fahrgeld 
die Auslagen fur das meist leere Ding deckt.

Sehr dankbar mufs Jeder der Verwaltung fur die 
ermafsigten Hin- und Herfahrten, Rund- und Gesell- 
schaftsreisen, Vergnugungszuge, Schuler- und Arbeiter- 
karten u. s. w. sein ; ob die Yergunstigungen sich auch 
bezahlt machen, ist eine andere Frage. Die Eisenbahn 
darf nicht auf frenider Leute Kosten dem Baron von 
Stolzhausen die standesgemafse] Trennung vom ubrigen 
Publikum gewahren, dem Herm Muller vom Hause 
Sęhultze den Schmięrólvęrtrieb ęrleichtern und dem

Amtsrichter Rechthuber die Ferienreise billig machcn; 
das ware verkehrt.

Edel und landesvaterlich sorgt der Staat fur armere, 
des Yerkehrs entbehrende Gegenden durch Anlage 
von Eisenbahnen, selbst wenn diese sich nicht lohnen. 
Ferner sind Kriegsbahnen nóthig, damit der bose Fran- 
zos und Russ’ nicht ins Land kommt, dabei darf man 
naturlich keineswegsjauf Bau- und Betriebskosten sehen, 
aber doch fragen, ob diese gerechter Weise vom 
ganzen Lande oder nur von einem Theile derSteuer- 
zahler getragen werden.

Dafs die Eisenbahn der Post Alles beinahe umsonst 
fahrt, ist eigentlich selbstverstandlich, obschon erstere 
behauptet, das sei die einzige Ursache der grofsen 
Ueberschiisse jener Verwaltung, welche sich mit frem- 
den Federn schmucke. Uns bleibt’s einerlei, denn der 
Staat sackelt ja Alles doch ein, nur ein Umstand er- 
scheint bedenklich der Eisenbahn entgehen bedeutende 
Einnahmen und erholt sie sich vielleicht am Unręchtcn 
fur die Einbufse?

W enn ich's genau uberlege so ist die Eisenbahn 
lediglich ein grofses Fuhrgeschaft und sollte von Rechts 
wegen den kaufmannischen Standpunkt niemals ver- 
lassen, keine Ausnahmestellung beanspruchen, weil ein 
Assessor oder Regierungsrath nur das thut, was friiher 
ein ungeprufter Beamte besorgte.

Der Staat spielt den obersten Fuhrmann, nachdem 
er die anderen ruhrleute unterdruckt hat. Mit diesen 
war im ganzen besser auskommen, wahrend die Staats- 
eisenbahn ziemlich kurz angebunden ist. Nicht einmal 
die allergewóhnlichste Hóflichkeit iibt sie, ihre Briefc 
zu frankiren, sondern druckt den Stempel „portopflich- 
tige Dienstsachen“ auf; alsdann mufs der Empfanger 
das Briefgeld entrichten und der arme geplagte Post- 
bote dasselbe besonders einfordem, Der Frankatur- 
zwang rnittelst Briefmarken bezciclmet einen der grófsten 
Fortschritte auf dcm Gebiete des Verkehrslebens. Dafs 
die Mandarinen der Hauptverkehrsanstalt verachtlich 
daruber hinwegsehen, die guten Gepflogenlieiten der 
fruheren Yerwaltungen und sonstiger Behórden besei- 
tigt haben, verdient den allerlangsten Zopf. Obendrein 
finde ich’s auch kaum anstandig und argere mich stets, 
wenn unserm Hiittenwerk jeden Monat eine unfran- 
kirte Empfangsbescheinigung uber hunderttausend 
Reichsmark fur Frachten zugeht. Ein allgemeiner 
Ausstand, d. h. Annahmeverweigerung unfrankirter 
Schreiben, wurde sicherlich das Uebel rasch beseitigen. 
Es ware gar lustig, wenn eines schónen Tages die 
Eisenbahnverwaltungen ihre sammtlichen Briefe zuruck- 
erhielten.

Die Eisenbahn kann sich wirklich glucklich schatzen, 
im Guterverkehr einen so geduldigen Zahler fur sammt- 
liche ertragslose Ausgaben zu besitzen. Die Yerwaltung 
ist recht klug: dem grofsen Publikum werden móglichst

/
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viele Bcquemlichkeiten und Yortheile im Reiseverkehr 
geboten, dann yerhallen im allgemeinen Lobgesange 
die Klagen derjenigcn, welche die Zeche berichtigen 
mussen. Je mehr ich daruber nachdachte, wer wolil 
liauptsachlich der Gesciiadigte sei, desto iibler wurde 
mir zu Muthe. Das Grofsgewerbe, die Berg- und 
Huttenwerke sind die Geschrópften, sie zahlen viel 
mehr, ais die Selbstkosten der Yerfrachtung zuzuglich 
eines angemessenen Gewinnes betragen, sie zahlen 
eine Sondersteuer fiir Auslagen und Ausfalle, die mit 
dem Guterverkehr gar nieht zusammenhangen. Sie sind 
die PrOgeljungen, die „Madchen fiir Alles* des Eisen- 
bahnwesens. Aus ihrem Leder schneidet man wic der 
heilige Crispinus Schuhe fur Andere und kommt damit 
billig in den Geruch der Heiligkeit.

Nieht einmal regelmafsige Abschreibungen, wie 
in jedem ordentlichen Geschafte, finden statt, wodurch 
die Móglichkeit allmahlichen Abtragens der Zinsenlast 
und Ermafsigung der Frachtsatze schwindet. Obendrein 
bestellt man auch noch die Schienen slellenweise im 
Auslande und nieht bei den besten eigenen Kunden.

Grimmig schlug ich mit der Faust auf den Tisch 
undriefin  rucksichtsloser Selbsterkeuntnifs: „Du bist ein 
Esel gewesen, hast fur das Staatseisenbahnwesen ge- 
schwSrmt und mit allen Kraften gewirkt." Einigen 
Trost gewahrt die Thatsache, dafs andere Leute nieht 
kluger waren.

W enn ich Abends ais frommer Christ ein Vater- 
unser betc, so denke ich bei der Bitte: „Und vergieb 
uns unsere Schuld“ an meine eigene Dummheit, hin-
gegen a n -------bei der Bitte: „Sondern erlóse uns von
allem Uebel. Amen!" Incasus*

* Die Latinitat unseres Herrn Mitarbeiters, der 
mit dem W orte »Incasus« ohne Zweifel einen »Herein- 
gefallenen* (incido, incidi, incasum 3.) bezeichnen will, 
ist allerdings keine »klassischc«, sondern liegt dem Stil 
der epistolae obscurorum virorum nalier. Das durfte 
aber die Wahrheit seiner humoristischen (oder galgen- 
humoristisehen ?) Ausfuhrungen in keiner Weise bc- 
eintrachtigcn.

Die Red.

Anfang, Bluthe und Verfall der Eisenindustrie 
in der Eifel*.

CV£tVD

l)ic  W crkc kljppern  N acht und Tag,
Im  T ak tc  pocht der H am m er Schlag,
U nd bildsam von den m achtigen Strcicheu 
Mufs sclbst das E isen sich erw cichcn .

Diese Worte des unsterblichen Dichters passen 
ganz auf den grofsen industrieUen Vcrkehr, der vor : 
etwa Hreifsig Jahren noch in der Eifel in hoher Bluthe 
stand, jetzt aber leider ganzlich untergegangen ist. Da- 
mals noch hallte in den stillen und einsamen Gebirgs- 
thalern der Eifel Tag und Nacht hindurch der dróhnende 
Schla;; der Eisenhammer wider, gewannen Tausende 
von fleilsigen Handen ihr reichliches Brod bei einer 
Beschaftigung, die heute infolge einer Verkettung un- 
gunstiger Umstande dem lebenden Gcschlechte meist 
nur noch dem Namen nach bekannt ist. Die Ge- 
winnung von Eisenerzen in der Eifel und ihre Yerar- 
beitung dort ist uralt, mindestens rómischen Ursprungs. 
Ais die rómischen Legionen unter Caesar und Augustus 
erobernd in Germanien eindrangen und sich am Rhein 
und in den Moselgegenden festgesetzt hatten, begannen 
sie in diesen Bezirken bald den unterirdischen Erzen 
nachzugraben. Theils verwandten sie ihre Soldatcn 
zum Bergbau, wahrscheinlich aus Grunden der Staats- 
klugheit, um dieselben in Beschaftigung und von auf- 
ruhrischen Handlungen fern zu halten, theils angekaufte 
Sklaven. Yielfach wurden aber auch die unterjochten 
Ureinwohner von ihnen gezwungen, in den Bergwerken 
Frohndienste zu thun. Der Bergwerksbetrieb bei Com- 
mern und Cali in der Eifel durch die llómer ist ge- 
schichtlich erwiesen, in alten Gruben daselbst hat man 
wiederholt rómische Munzen aus der Zeit des Claudius 
Gothicus (268 n. Chr.}, rómische Bergwerksgerathe 
und rómische Ziegel gefunden, Die zu Tage gefórdeiten 
Eisenerze ver\vandelten sie, wie ahe auigefundene 
Schmelzstatten gezeigt haben, alsbald in schmieJbares 
Eisen in sogenannten Luppenherden mit Holzkohlen- 
feuerung. Diese Luppenherde waren rundę Gruben, 
mit Thon ausgestampft und mit einer niederen Mauer 
von ','2 bis 2 m umgcben. Aus ihnen haben sich in

* Aus der »Kólnischeu Zeitung« Nr. 329, 1887.

spateren Jahrhunderten die Hochofen in der Eifel ent- 
wickelt. Ais mit dem Einfalle der Hunnen in Europa 
die Vólkerwanderung begann, welche das rómische 
Weltreich zertrummerte, ging auch der rómische Berg
bau an den meisten Stellen zu Grunde. Nur die 
Alemannen schlossen sich der allgemeinen Vólker- 
wanderung nieht a n , sondern blieben im Rheinthale 
sitzen und fiihrten den Eifeler Bergbau auf Eisenerze 
weiter fort. Die Eisenhutten und Gruben im Schleidener 
Thale waren, wie uns glaubhafte Nachrichten versichern, 
zur Zeit der Zulpicher Schlacht (406 n. Chr.) noch im 

i Betriebe. Dafs sie dies auch noch zur Zeit Karls des 
Grofsen w aren, ist aus den Capitularen des Kaisers 
ersichtlich, worin bestimmt wurde, dafs alljahrlich um 
Weilmachten die Verwalter seiner Eisengruben im 
Rheinland ihm Rechenschaft ablegen niuisen; unter 
diesen Gruben waren auch z\veifellos diejenigen des 
Eifelgaues einbegriflen. Gegen Ende des 13. Jahr- 
hunderts finden wir im Schleidener Thale schon viele 
Hochofen zum Schmelzen der Eisenerze im Betriebe. 
Um diese Zeit mufs die Eisenindustrie dort schon in 
hoher Bluthe gestanden haben,. denn das Eifeler Holz- 
kohleneisen, wetteifernd mit demjenigen aus den Eisen
hutten von Schwcden und Steiermark, erlangte durch 
die vorzugliche Gute, Dauerhaftigkeit und gute Ver- 
arbeitung des Metalls bald in Wahrheit einen euro- 
paischen Ruf und wurde' von weit und breit gesucht. 
Schon Sebastian Munster, der in den Jahren 1489 — 1552 
lebte, sagt in seiner Chrońik von der Eifel: oWiewol 
dies ein trefFlich rauh Land und Birgig is t, stofst an 
den Hunnsruck, vn an das Lutzellburger Land, hat es 
doch Gott nieht vnbegabt gelassen, der dann einem 
jeden Land etwas gibt, darvon sich die Einwohner 
mogen betragen vnd ernehren. Zu Bertrick ist ein 
Warm Bad, den Kranken heylsam, ligt anderhalb meyl 
von der Mosel. Vnfern von der Graueschaft Mander- 
scheid in den Herrschaften Keila, Kronenberg und Sleida 
im Thal Hellenthal macht man furbiindig gut Schmied- 
eysen, man geufst auch Eysen Oefen, die ins Oberland, 
Schwaben und Franken verkauft werden.«
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Ais im Jahre 1572 nach der Pariser Bluthochzeit ! 
dic Anhanger Calvins aus Frankreich flCchtctcn, liefs 
sich ein grofser Theil dcrselben in der Pfalz und am 
Rhein nieder. Einige von den Reformirten drangen 
bis in die Eifel vor, wo Graf Dietrich VI, von Mander- 
scheid ihnen in der Grafschaft Schlciden bereitwillige 
Aufnahme gewahrte. Es waren meistcns einsichtige 
und unternehmende Leute. Gleich wie ihre Glaubens- 
genossen in Crefeld die Seidcnfabrication belebten und 
zu holier Bluthe entfalteten, so brachten diese in den 
Hiittcnbetrieb des Schleidener Thales durch Verbesse- 
rungen und neue Absatzquellen eine gróisere Thatigkeit 
und erfreulichen Aufschwung. Auf dieser Stufe erhielten 
sich die Eisenhuttenwerke in der Eifel und ganz be- 
sonders in der Grafschaft Schleiden lange Jahre hin- 
durch; ihre Bcsitzer gelangten durch sie zu Woblstand, 
die Arbeiter hatten bestandig Vcrdienst, es wurde durch 
diesen Betrieb und seine ausgedehnten Nebenzweige 
(Fórderung und Abfuhr der Eisenerze, Kohlenbrennen 
und Zufuhr dcrselben zu den Werken u. s. w.) einem 
Landstriche, der keine andere Gcwerbethatigkeit ais 
diese besafs, von der Aufsenwelt abgeschlossener ais 
heute lebte und dessen landwirthschafuiche Erzeuguisse 
nach aufsen hin keinen Absatz fanden, vielleicht das 
einzige baare Geld, das man hatte, zugefuhrt.

Ais im Jahre 1618 dieDrangsale des dreilsigjahrigcn 
Krieges uber Deutschland hereinbrachen, erlitt die 
Eisenindustrie in der Eifel einen schweren Schiag, von 
dem sie sich bis zum Jahre 1804 nie vollig erholen 
konnte. Handel und Wandel lagcn wahrend dieser 
Kriegszeit darnieder, das Vertrauen und jede Unter- 
nehmungslust schwanden viele Jahrzehnte lang. Die 
Grafen von Schleiden und Blankenheim, auf deren 
Gebiet sich der grófste Theil der »Reit\vcrke« (Be- 
reitungswerke) beland, thaten, was sie vermochten, 
um dem ganzlichen Untergang derselben vorzubeugen. 
Sie erliefsen den Huttenbesitzern (Reitmeistcrn) dic 
Pacht (Abgabe) zum Theil ganz oder ermafsigten die- 
selbe wesentlich. Dazu schenkten sie aus iliren 
Waldungen das zu Ausbesserungen erfordcrliche Bauholz 
und einige Małe sogar die zum Schmelzcn der Erze 
erforderlichcn Holzkohleu. An Pacht hatten die Werke 
damals jahrlich an die graflichen Renteikasscn zu ent- 
richten: jedes Werk 16 Goldgulden Hammcrzins, 14 
Radermark an Empfangsgeld, S Radermark Recklohn 
und eine Lieferung von 22 Centnern Eisen, dann noch 
15 Heller Accisegeld von jedem Centner Eisen. In 
den Zeiten des allgemeinen Nothstandes wurden diese 
feststehenden Abgaben, wie schon oben erwahnt, er- 
mafsigt, so in den Jahren 1610, 1618, 1657, *675 und 
1696. Diese Nachlasse geschahen jedoch stets unter 
der ausdrucklichen Bedingung »bis auf bessere Zeiten«.
Im Jahre 1698 kam bei jedem Werk eine Schorren- 
miihle (Schlackenpochwerk) gegen eine Jahresabgabc 
von einem Goldgulden hinzu. Auf diesem Stande 
hielten sich die Huttenwerke bis 1730. Im Jahre 1751 
befahl der Graf von der Mark, weil sich die Zeiten 
gebessert hatten, dafs die bisherigen Paclucrlasse auf- 
hórteu, und das alte eigentlichc Pachtgeld wieder gelten 
solle. Ais die Grafschaft Schleiden an das herzogliche 
Haus von Aremberg kam (1774), wurde die Pacht um 
15 Reichsthaler jahrlich lur jedes Huttenwcrk erhóht. 
Das wollten sich die Eifelcr Rcitmeister aber nicht 
gefallen lassen. Sie beschwerten sich daruber wieder- 
holt beim herzoglichen Oberamtmann. Wie eine Aus- 
einandersetzung und Ausgleichung erfolgte, ̂  ist nicht 
bekannt geworden. Durch das siegreiche Vordringen 
der republicanischen Heere an den Rhein wurde auch 
die Eifel franzósisches Gebiet und spater ein Bestand- 
theil des franzósischen Kaiserthums. Unter diesem 
entfaltete sich die Eifeler Eisenindustrie noch einmal 
zu holier Bluthe. Grofse Ladungen fertigen Eisens 
wTurden uber Malmedy und Luttich in den Jahren 
1804 und 1805 nach Frankreich versendet, um theils 
zu Gewehrlaufen, theils bei den ungeheuren Hafenbauten

verwandt zu werden, die Napoleon bei Boulogne gegen 
England unternommen hatte. Ais bekannte und ge- 
schatzte Eifeler Eisenfabricanten galten damals schon 
die Firmen: C ram er, Pónsgen , Schóller, Virmond, 
Bastian, Peuchen, Axmacher u. A., spater noch Zóller. 
Aber auch unter der preufsischen Regierung von 1815 
bis 1850 war der Stand der Eifeler Eiscnlabrication 
sehr befriedigend. Im Jahr 1850 zabite man allein im 
Kreise Schleiden noch uber 160 im Betrieb befindliche 
Eisengruben, aus denen jahrlich von 800 Arbeitern und 
ebenso vielen Frauen und Kindern iiber 350000 Centner 
Eisenstein gcfórdert wurden, zu dessen Verhiittung 
und Verarbeitung hier allein 17 Hochófen und 20 Eisen- 
hammer thatig waren.

Schon vom Jahre 1825 ab hatte indefs die Eifeler 
Eisenindustrie unter dem Drucke starken auswartigen 
Wettbewerbs gearbeitet, sich bis zum Jahre 1860 aber 
mit aufserstcr Kraftanstrengung bis auf einer gewissen 
Hóhe erhalten. Den ersten gewaltigen Stois erhielt 
dieselbe schon damals, ais man infolge der zunehmenden 
Entwaldung der Forsten, die durch den grofsen Versandt 
von Holzkohleu nach anderen Gegenden veranlafst 
wurde, die Schmelzung der Erze in den Hochófen 
mittels der Steinkohle und Koks zu betreiben anfangen 
mufste, eines Heizmaterials, das billig und besser ais 
die Holzkohle war, das aber die Eifel nicht selbst 
besafs. Die Erfindung der Puddelófen, in denen man 
mit der Flamme der Steinkohlen Schmiedeisen aus 
Rohcisen zu puddeln begann, war fur die Eifel ein 
zweiter harter Schlag. Die Puddelófen der Gebruder 
Remy bei Neuwied ( 1824), von Hósch zu Lendersdorf 
bei Dureń (1825) ,  von Harkort zu Wetter a. d. Ruhr 
( 1828), zu Hórde (1839), zu Eschweiler ( 1841) und zu 
Siegen (1845) verdrangtcn das Eifeler Eisen immer 
mehr. Ais nun auch schlielslich noch die Ent- 
phosphorung des Eisensteins entdeckt und dadurch das 
dem Eifeler Eisenstein an Gehalt weit uberlegene 
Eisenerz der luxemburgischen Gruben verwendbar ge- 
macht, und ihre vermehrtc Zufuhr zu den auswartigen 
Werken immer ausgedehnter wurde, sanken dic Roh- 
cisenpreise in der Eifel von Jahr zu Jahr. Man hoftte 
noch, die Eróffnung neuer Yerbindungswege, besonders 
die Austuhrung der Eifeleisenbahn werde das drohende 
Verhangnifs auflialten und einen lebhaftercn Betrieb auf 
den Eisenerzlagerstatten der Eifel von neuem herbei- 
fuhren. Diese HofTnung verwirklichte sich nicht. Der 
Eisenbahnbau verzógerte sich leider von Jahr zu Jahr, 
der Mangel an guten Wegen wurde immer fuhlbarer, 
der Eisenerzbcrgbau in der Eifel sank fortwahrend, und 
dic immer niedriger werdenden Eisenpreise gestatteten 
den Betrieb der Hochófen mit Holzkohle nicht langer. 
Das gewonnenc Roheisen ging jetzt grófstenfheils an 
die Eschweiler Puddelwerke, nur ein kleiner Theil an 
die Saar und auf die rechte Rheinseite. In den Jahren 
1859 unt* !86o sanken die Roheisenpreise von 40 M  
50 0  auf 37 JC 50 ^ , Stabeisen von 138 M  20 ej. 
auf 130 (fur je 500 kg). Das Gemunder Draht- 
und Puddelwerk der Firma Pónsgen wurde infolge 
dieser Erscheinungen im Jahre 1860 abgebrochen und 
nach Oberbilk bei Dusseldorf verlegt. Der Rotheisen- 

| stein wurde so werthlos, dals man ihn schlielslich, 
um ihn los zu werden, sogar ais Niederschlagsmittel 

i an die Bleihochófeu bei Commern und Burgfey ver- 
kauftc. Nur die grófseren Besitzer von Eisenwerken 
hielten in Erwartung des Zustandekommens der Eifel- 
bahn Call-Trier einen Theil ihrer Hochófen noch im 
Betriebe, liefsen dieselben aber nach vergeblichem Harren 

! auf diese Verkehrserleichterung schliefslicb ganzlich 
! eingehen. Auf diese Weise ist eine Industrie, dic 
; mehr ais anderthalbtausend Jahre hindurch in der Eifel 

fortbestanden und ihren Bewohnem reichlichen Verdienst 
abgeworfen hat, spurlos zu Grunde gegangen. Fur sie 
ist das Eisenbahnnetz, das jetzt diesen Landstrich nach 
allen Richtungcn hin durchkrcuzt, zu spat gekommen.

. An ihre Stelle sind andere, w»eit weniger ausgedehnte
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und weniger machtige Gewerbzweige getreten, Die 
alten Eisenerzlagerstatten der Eifel, eingebettet in die 
ungeheuren Mulden des Eifelkalksteins, in einer Langen- 
richtung von iiber 50 km von Eiserfey bis Lissendorf 
sich erstreckend, sind heute in ihrer ganzen Machtig-

keit und Reichhaltigkeit noch vorhanden. Ob sie sich 
jemals wieder einem Verkehr erschliefsen werden, wie 
der vorhin beschriebene war? Wir w a gen es nicht, 
Schlusse. hieruber zu ziehen; es zu erfahren, bleibt 
vielleicht spateren Geschlechtern vorbehalten.

W arum  e s  a u f  h o h e n  B e r g e n  ka l t  ist.
Eine Plauderei uber die Rolle des Wasserdampfes in der Atmosphare.

Von Dr, G. H o lz inU lle r.
N acbdruck verboten .

o j b o

Die Frage, warum es aul hohen Bergen, uberhaupt 
in den hóheren Luftschichten, kalter ist, ais unten bei 
uns, ist erst in der neueren Zeit richtig beantworlet 
worden. Im Publikum, sogar in der Schule, begniigt 
man sich in der Regei noch mit veralteten, zwar recht 
einfachen, aber ganz falschen Erklarungen. Der Eine 
sagt, dort oben sei es kalt, weil die Luft dunn sei — 
ais ob nicht auch die diinnste Luft beliebig hoch er
warmt werden kónnte. Ein Anderer versucht es aus 
der Entfernung von der Erde zu erkliiren, die noch
eigene Warme habe — aber an den beiden Polen
sieht m an, wie schwach die Einwirkung der inneren 
Erdwarme auf die Oberflache ist. Ein Dritter rneint, 
hoch oben sei nichts vorhanden, was erwarmt werden 
kónnte, also sei eine Erwarmung uberhaupt unmóglich. 
Ein Yierter hat yielleicht vom kalten Weltraum gehórt, 
dem man dort oben naher ist — aber warum ist es 
dort kalter, wo man sich z. B. der Sonne naher befindet?

Die richtige Erklarung lautet ganz anders und ist 
eigentlich recht intercssanl, weil sie zu vielen nnderen 
Dingen in Beziehung steht.

Bekanntlich lafst sich das Sonnenlicht mit Hulfe
des Prismas in die sogenannten Regeubogenfarben
zerlegcn, in Roth, Orange, Gelb, G r u n , Blau und 
Violett. Das entstehende Farbenbild nennt man das 
Spectrum. Dasselbe hat nicht an allen Stellen dieselbe 
Warme. Es zeigt sich, dafs die rothen Strahlen warmer 
sind, ais die violetten, dafs sogar die grófste Warme 
aufserhalb des Spectrums liegt, jenseits der rothen 
Strahlen, dort also, wo unser Auge nichts mehr wahr- 
nimmt. Es giebt iolglich Strahlen, die fiir unser Auge 
nicht sichtbar sind, dereń Warmewirkung aber desto 
hóher ist. Man nennt sie die d u n k l e n  W a r m e -  
s t r a h l e n ,  wahrend die h e l i  e n  W a  r m e  s t r a h l e n  
dasjenige sind, was man gewóhnlich Licht nennt.

(Beilaufig sei bemerkt, dafs auch jenseits des Violett 
unsichtbare Strahlen esistiren, die sich durch kraftige 
chemische Wirkung auszeichnen, wahrend die chemische 
Wirkung der rothen Sttahlen sehr schwach ist. Photo- 
graphirt man z. B. das Spectrum, so geht das Bild 
ziemlich weit uber die Grenze der Sichtbarkeit hinaus. 
Die dortigen Strahlen heifsen die ultra-violetten.)

Durclisichtige Gegenstande lassen nun in der Regel 
nicht alle Lichtarten in gleichem Mafse durch. Durch 
rothes Glas z. B. dringen hauptsachlich nur die rothen, 
nicht aber die grunen Strahlen. Das weifse Fenster- 
glas lafst alle sichtbaren Strahlen fast gleich gut durch, 
jedoch nicht die dunklen Warmestrahlen. Gerade des
halb ist es fur unsere Fenster so aufserordentlich ge- 
eignet. Das Sonnenlicht kann ungehindert in das 
Zimmer eintreten, die Ofen warme aber, d. h. die 
dunklen Warmestrahlen, die der Ofen ausstrahlt, werden 
nicht durchgelassen, so dafs es uns im Winter gelingt, 
die Warme festzuhalten. Eiń Thermometer im Zimmer 
steigt stets um einige G rad, wenn die Sonne darauf 
scheint: es wird eben durch helle Strahlen erwarmt. 
Das Thermometer draufsen vor dem Fenster dagegen

andert seinen Stand infolge der Ofenwarme nicht. 
Sie dringt nicht durch das Glas.

Ganz anders ist es mit den Glimmerblattchen an 
den sogenannten amerikanischen Oefen. Glimmer lafst 
das Licht nicht ganz so gut durch, wie Glas, aber die 
dunklen Warmestrahlen durchdringen ihn sehrfcgut. 
Daher ist er fiir jene Oefen vorzuglich geeignet. 
Wollte man ihn dagegen ais Fensterglas benutzeu, so 
wurde die Ofenwarme im Winter durch das Fenster 
hinaus ins Freie wandern, im Sommer aber wurden 
die Zimmer sehr heifs werden, da nicht nur die sicht
baren, sondern auch die unsichtbaren Sonnenstrahlen 
in bohem Mafse eindringen wurden. Noch weit auf- 
fallender ist die Durchlassigkeit fur dunkle W irm e- 
strahlen bei dem Steinsalz. Wasser dagegen lafst wohl 
die hellen Strahlen ziemlich leiclit passiren, nicht aber 
dic dunklen, die es weit starker, ais Glas es thut, ab- 
sorbirt, durch die es also erwarmt wird. Es ist dem- 
nach ein grofser Unterschied, ob man die Sonnen
strahlen durch eine Glaslinse, oder eine Wasserlinse, 
oder eine Steinsalzlinse gehen und im Breimpunkte 
sich yereinigen lafst. Der ietztere kann heli und kalt, 
dunkel und warm, oder heli und warm sein.

Das Verhalten der atmospliarischen Luft erinnert 
an das des Glases, und zwar in aufserordentlichem 
Grade dann, wenn sie von Feuchtigkeit erfullt ist, d. li. 
wenn sie viel A\Tasserdampf enthalt. In diesem Falle absor- 
birt sie die dunklen Warmestrahlen weit vollstandiger, 
wahrend sie die hellen ziemlich ungehindert durchlafst.

Hat nun wahrend des Tages die Sonne auf die 
Erde geschienen, so ist beim Durchgang durch die 
Atmosphare allerdings ein Theil der hellen und noch 
mehr von den dunklen W armestrahlen absorbirt 
worden, fast der ganze Rest wurde aber dazu ver- 
wandt, den Erdboden zu erwaimen. Ist nun 
die Sonne verschwunden, so strahlt die Erdoberflache 
einen grófseren oder kleineren Theil der aufgesammelten 
Warme wieder in den Weltenraum hinaus. Jetzt aber 
handelt es sich lediglich um dunkle Warmestrahlen, 
denn alle helle Sonnenwarme, die auf Erwarmung 
der Erde verwandt wurde, hat sich in dunkle umgesetzt.

Je trockener nun die Luft ist, um so starker wird 
die Ausstrahlung und die erfolgende Abkuhlung der 
Erde. In sternhellen Nachten also, besonders nach 
langer andauerndem, trockenem Nordostwind, haben 
wir starkę Abkuhlung zu erwarten. So mógen sich 
die Fróste im Juli v. J. erklaren. Sternenklare Nacht 
kann jedoch z. B. vor dem sogenannten Witterungs- 
umschlag, auch bei feuchter Luft beobachtet w-erden. 
Dann ist die Ausstrahlung schon weit schwaclier, 
d. h. die der Erde benachbarten Luftschichten halten 
die dunklen Warmestrahlen zuruck. Ist aber bereits 
Wolken- und Nebelbildung eingetreten, so wird die 
Ausstrahlung fast vollstandig gehem m t, und die Ab
kuhlung wird eine sehr geringe.

Auf jeden Fali haben die oberen Luftschichten 
Gelegenheit, die am Tage absorbirte Warnie scbnell
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an den kalten Weltrauiu abzugcbcn, wahrend die der 
Erdoberflache benachbarten von dieser aus stetig er- 
w arm t werden. Dieser Procefs, der nicht nur in der 
Nacht, sondern auch ani Tage stattfindet, ist es, der 
die unteren Luftschichten warm erhalt, wahrend die 
oberen kalt bleiben.

G ay  -L  u s  sa  c stieg mit dem Luftballon 7000 m 
hoch und beobachtete dabei ein Sinken der Warme 
von 3i ° a u f — io° Celsius. B a r r a l  und B i x i o  hatten 
in gleicher Hóhe 38° Kalte auszuhalten. G l a i s h e r ,  
der 10 000 m hoch gestiegen war, hat mehr a!s 40” 
Kalte ertragen mussen.

Ragt min dic Spitze eines Berges hoch hinaus in 
die Lufthulle der Erde, so fmdet /.war an seiner Ober- 
flache derselbe Procefs statt, die Sonnenstrahlen treffen 
ihn sogar ungeschwachter und die nachtliche Aus
strahlung ist ungehindertcr, aber zur Erwarmung der 
Atmosphare tragt die isolirte Spitze, die stets von 
kiihlen Luftmassen umspielt wird, nur wenig bei. Die 
Erwarmung des Berges durch die Sonne ist selbst- 
yerstandlich in dem Palle eine aufserst geringe, wenn 
seine Abhange mit Schnec und Eis bedeckt sind, denn 
dann wird, nachdem die Temperatur auf o° gebracht 
ist, aile dunkle Warme zum Schmelzen des Schnees 
verwańdt, und ein weiteres Steigen der Warme fmdet 
nicht statt. Nach Sonnenuntergang wird also die 
Temperatur schnell unter den Gefrierpunkt sinken, 
wenn nicht etwa der ieuchtwarme Sudwestwind den 
bisherigen Zustand ausnahmsweise aufrecht erhalt.

Die mittlere Jahrestemperatur der Montblancspitze 
wird von H. S c h l a g i n w e i t  auf — 15° C. tasirt, 
was etwa einer nordlichen Breite von 70° entsprechen 
wurde. Auf der Monterosaspitze wird es ahnlich sein. 
Dort beobachtete derselbe Forscher bei hellem W etter 
am 22. August 1851 Mittags 12 Uhr — 5,1° C„ um 
1 Uhr dagegen — 4,8° C. Wenn aber H u m b o l d t  
angiebt, dafs ihm auf den Abhangen des Chimborazo 
in ćooo m Hóhe das Quecksilber im Thermometer 
gefroren sei, was also eine Temperatur von — 390 C. 
bedeuten wurde, so mufs dies ais etwas ganz Aufser- 
gewóhnliches betrachtet werden, da dort die Schnee- 
grenze etwa bei 4800 m liegt, dieselbe also hóchstens 
um 1200111 uberschritten war. Hat doch selbst G l a i s h e r  
in unseren Breiten erst bei 10 000 m Hóhe eine ahn- 
liche Kalte erlebt.

Wahrend isolirte Bergspitzen die umgebende Luft 
durch nachtliche Ausstrahlung kaum zu erwarmen ver- 
mógen, sind hochgelegenc Plateaus um so mehr dazu 
imstande, je umfangreicher sie sind. Das grofsartigste 
Hochland der W eit ist die Hochebene von Tibet, dereń 
mittlere Plateauhóhe 4000 m die Hóhe zahlreicher 
Hochgipfel der Alpen ubersteigt, dessen Flachę aber 
die des Deutschen Reiches um das Dreifache ubertrifft. 
Dort finden .sieli noch in der Hóhe von 5000 m 
Stadte, wie z. B. Thok Dschalung in dem Goldbezirke 
bei den lndusquellen. Man wonnt also dort hóher, 
ais auf dem Gipfel des Montblanc. Wie ist dies 
moglich? Die Erwarmung und nachtliche Ausstrahlung 
der Erdoberflache wird dort im wesentlichen ebenso 
vor sich gehen, wie im Flachlande, so dafs die be- 
nachbarten Schichten der Atmosphare hinreichende 
W arme behalten, um das Thier- und Pflanzenleben zu 
ermóglichen.

Der Barometerstand in jenen Hóhen ist aber niedrig, 
d. h. die Lufthulle nicht so hoch, wie bei uns, die Luft 
aulserdem trocken, da dic Entfernung von dem Ocean 
giois ist, der Erwarmungsprocefs sowohl wie der Aus- 
strahlungsprocefs wird also ein derartiger sein, dafs der 
Contrast zwischen Tageshitze und Nachtkahe sich in 
unangenehmster Weise fuhlbar machen wird. Man er
halt also eine Vorstellung davon, wie sich das Klima 
der Erde gestalten wurde, wenn ein Theil ihrer Atmo
sphare plotzlich verschwande und namentlich der Wasser- 
gehalt vermindert wurde. Ferner erkennt man, dafs 
der bekannte Unterschied zwischen oceanischem und
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continentalem Klima weniger darauf beruht, dafs das 
Wasser sich langsamer erwarmt und abkuhlt ais die 
Erde, sondern zum grofsen Theile darauf, dafs die Luit 
uber dem Ocean mit Wasserdampfen gesattigt ist, wah
rend sie uber den Continenten weit trockener ist. Der 
Wasserdampf in der Luft ist es also, der die Erde wie 
ein Halstuch vor allzu starker Erwarmung und Abkuh- 
lung schutzt, er hauptsachlich ist der Regulator des 
Klimas. Ohne die Atmosphare wurde der Unterschied 
zwischen Tag und Nacht bezuglich der Temperatur ein 
weit grófserer sein, ais es in Wirklichkeit der Fali ist.

Auch der Contrast der Temperaturen in der Sonne 
und im Schatten wurde weit auftallender sein. In Rom 
betragt diese Differenz im Durchschnitt 12°, in Genf 
15,5°, in 2500 m Hóhe fand man in der Schweiz 18,6°, 
auf der Hóhe des Montblanc (4800 m) 210, unter dem 
reinen Himmel Indiens in grófserer Hóhe sogar fast 
28“ Differenz. Diese Zahlen hat man benutzt, um die 
Temperatur der Sonne abzuschatzen, wobei man bis 
auf 5 Millionen Grad Celsius gelangt ist! D erW eg der 
Rechnung lafst sich in populiirer Weise durch folgende 
Betrachtung einigermafsen veranschaulichen. Man nehme 
vorlaufig einmal an, dafs an der Grenze der Atmosphare 
das Thermometer im Sonnenschein 40° C. mehr zeige, 
ais im Schatten, dann wurde man, wenn zwei Sonnen, 
wie die vorhandenen, am Himmel stiinden, etwa 8o°, 
bei dreien vielleicht 120,J Differenz anzunchmen haben. 
Denkt man sich aber das ganze Himmelsgewólbe mit 
Sonnen bedeckt, so wurde der gesammte Raum, der von 
ihnen eingeschlossen ist, die Sonnentemperatur anneh- 
men. Die obige Zahl 40 ware also mit der Zahl zu 
multipliciren, welche angiebt, wie viele Sonnen sich 
am Himmelsgewólbe placircn lassen, namlich 184000. 
Wir w'erden aber unten sehen, dafs die Zahl 40 hóchst- 
wahrscheinlich zu klein angenommen ist.

Es sei nun nicht yerschwiegen, dafs diese Methode 
nicht ohne Bedenken ist und dafs andere Forscher, z. B. 
Zóllner, weit geringere Temperaturen fur die Sonne an
genommen haben. Der Genannte fand 27 000". Die 
obengenannte Zahl, so colossal sie klingt, stimmt aber 
recht gut mit den von H e l m h o l z  gefundenen Resul- 
taten zusam men, die aus der mechanischen Warme- 
theorie abgeleitet sind und uns vielleicht gelegentiich 
beschaftigen werden.

Was nun den Begleitcr unserer Erde, den Mond, 
anbetrifft, der durchschnittlich der Sonne ebenso nahe 
ist, wie wir, so steht zu vermuthen, dafs seine mittlere 
Oberflachentemperatur etwa der der Erde entsprechen 
wird. Da er aber keine, oder hóchstens eine kaum 
nachweisbare Atmosphare besitzt, so werden die Tem- 
peraturcontraste weit grofser sein, ais bei uns, beson- 
ders dann, wenn der Wasserdampf last vollstandig 
fehlen sollte. Die Differenz wird noch dadurch erheb- 
lich vergrófsert, dafs jeder Punkt der Mondoberflache 
im Durchschnitt 14 Tage (a 24 Stunden) lang von der 
Sonne beschienen wird, 14 Tage lang aber sich in der 
Nacht befindet. Wie grofs mag der Warmeunterschied 
sein ?

Erst in neuerer Zeit ist es gelungen, nachzuweisen, 
dafs das Mondlicht uberhaupt wiirmende Kraft besitzt, 
dafs es also einen grólseren Theil dunkler Warmestrahlen 
enthalt. Die von Me l l o n i ,  F o r b e s  und Lord R o s s ę  
mit der Thennosaule angestellten Versuche haben den 
Nachweis geliefert. Nach Ro s s ę  sollen 92% derMond- 
strahlung auf die dunkle Warme zu rechnen sein. Er 
hat ferner berechnet, dals der Mond etwa ebenso stark 
warmend wirkt, wie eine gleich grofse Kugel von n o u 
Celsius in gleich grofser Entfernung. Nimmt man nun 
die mittlere Temperatur der Erdoberflache beispielshal- 
her zu 18“ an, und setzt man die des Mondes ebenso- 
grofs an, so ergiebt sich fur die Nachtseite des Mondes 
eine mittlere Temperatur von — 74° (denn 110 — 74 =  
36, die Halfte also gleich 18). Die mittlere Differenz 
zwischen Tag- und Nachtwarme betragt also dort oben 
ŁS4", wahrend die Maximaldifferenz die Zahl 200 jeden-
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falls weit ubersteigt. Das obige Exempel zur Berech- 
nung der SonnenwŚrme wurde bei Einsetzung der Zahl 
200 statt 40 ein weit grofsercs Resultat ergeben, so 
dafs man sieht, wic schwierig die Ermittelung derselben, 
wie wenig zuverlassig jene Zalil ist.

Die grólsten TemperaturdifTerenzen auf der Erdober- 
flache werden 80" nicht ubcrsteigen. In Jakutsk sind 
56° Kiilte und J40 Warme mehrfach beobachtet worden. 
Auf keinen Fali wird die Differenz ioo° irgendwo 
erreicht werden. Etwaige Mondbewohner, an dereń 
Existenz kaum geglaubt werden kann, mufsten demnach 
ganz anders organisirt sein, ais die Erdbewohner.

Selbstverstandlich kann die Frage nach dem Klima 
auf irgend einem Planeten unseres Sonnensystems nicht 
ohne weiteres aus dessen Entfernung von der Sonne 
und aus der Neigung seiner Achse gegen die Bahn be- 
antwortet werden, es kommt aufserdem sehr darauf an, 
ob er eine schwache oder starkę Atmosphare hat, ob 
dieseibe Wasserdampf und dergl. enthalt oder nicht,

Denkt man sich ferner in langst vergangene Zeiten 
zuruck, in denen die mittlere Temperatur der Erdober- 
fiache z. B. nur um io° hóher war, ais jetzt, so kommt 
man ohne weiteres zur Ueberzeugung, dafs darnals ein 
weit grófserer Theil der Wassermasse dampfformig in 
der Atmosphare schwebte, dals also die Unterschiede 
zwischen Tag und Nacht, zwischen Sommer und Winter, 
zwischen Temperatur im Licht und im Schatten weit 
kleiner waren, ais heute. Man braucht offenbar nur 
einen geringen Gradunterschied anzunehmen, um klima- 
tische Yerhaltnisse zu erhalten, bei denen die Erde bis 
zu den Polen hin bewohnt werden konnte.

Von den Luftstrómungen war im Obigen nicht die 
Rede. Nur auf einen Punkt sei aufmerksam gemacht, 
den besonders T  y n d a 11 hervorgehoben hat. Steigt 
Luft von unten nach oben, so erhalt sie geringere 
Spannung, dehnt sich also aus und drangt andere Lu(t 
zur Seite, d. h. sic verrichtet Arbeit. Dabei verliert sie 
aber an Warme. Ein feuchter warmer Wind also, der 
uber Italien hinzieht und uber die Alpen steigen mufs, 
biifst durch das Ausdehnen der aufsteigenden Luft er
heblich an Warme e i n, was zu Wolkenbildung und 
Regengussen Veranlassung gicbt, — Sinkt derselbe Wind 
au f der entgegengesetzten Śeite wieder hinab, so ziehen 
sich die Luftmassen durch den grófseren atmosphari- 
schen Druck wieder zusammen und gewinnen ihre 
Warme wieder. Der Wind wird aber trockener sein, 
ais vorher.

Auch hierin liegt ein Grund fur die niedrige Tempe
ratur der hóheren Luftschichten. Man erkennt aufser
dem die klimatische Wirkung der Gebirge und versteht 
damit z. B. die Theorie des Fohn-W indes, der den 
italienischen Himmel schón blau erscheinen lafst, w ah
rend er im Gebirge Wolkenmassen zeigt.

Die Rolle des Wasserdampfes in der Atmosphare 
erstreckt sich also viel weiter, ais auf Regen und Son- 
nenschein. Er ist der Regulator sammtlicher klimatischen 
Verhaltnisse. Nur bei gehóriger Berucksichtigung seiner 
Existenz ist man imstande, sich uber die Meteorologie 
unseres Erdballs und uber die klimatischen Verhaltnisse 
des Mondes und der Planeten klarere Vorstellungen zu 
machen.


