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Fełmiar 1888. 8. Jahrgang,

Die AmÓrtisation der Preufsisclien Staatseisenbalm-
Kapitalscłiuld.

Nicht eher werden wir von einer vollstundigen Ordnung der gesammtstaatlichen 
Finanzverhaltnisse in Preufsen reilen kOnnen, ais bis unter normalen Zustanden 
jede Veran!assung aafhort, die Ueberschiisse der Staatseisenbahnyerwaltung zu 
etwas Anderęm za verwenden ais zur Tilgung der Staatseisenbahnschuld und direct 
fur die wii thścbaftliche Hebung des Latides durcli Ermafsigung der -Tarife.

Dr. Hammacher.

er »Verein zur W ahrung der wirth- 
scliaftliehen Interessen von Handel 
und Gewerbe« zu Berlin hat jiingst 
eine Schrift veroffentlichl, welche die 

Frage der Amortisalion der Preufsisclien Slaats- 
eisenbahn Kapitalschuld in aufserordentlich klarer 
und Iichtvoller Weise behandelt. Es wird im Ein- 
gange der Schrift daran erinnert, dafs nur wenige 
Monate noch fehlen, um den fiinfunddreifsigjahrigen 
Zeitabschnitt zu beenden, vor welchem in Preufsen 
ein Gesetz erlassen wurde, dem ahnliche Er- 
\v{igungen zu Grunde lagen, wie sie der Abg. 
Dr. Hamm acher in den oben cilirten W orten 
ausgesprochen hat. Das Gesetz vom 30. Mai 
1853 bezweckte. freilich. zunachsi durch E in - 
f ( ii iru n g  der gesetzlich bereits 183rf festge- 
slelllen Eisenbahnsteuer und durch die Bc- 
stimmung, dafs die Ertrage dieser Steuer zum 
Ankauf von Actien der betreffendcn Bahnen 
verwendet werden sollten, den Staat allmahlich 
in den Besitz der Bahnen zu bringen. Im 
Grunde aber handelte es sich hierbei um eine 
vollstandige Amortisation des in Eisenbahnen 
angelegten Kapitals, durch welche Mafsregel die 
Staatsregierung in den Stand gesetzt worden 
wSre, den wirthschaftlichen Verhąltnissen durch 
das Eisenbahnwesen diejenige Forderung an- 
gedeihen zu lassen, die der Abg. Hammacher

II.8

und dessen politische Freuride erstreben. Um 
zu zeigen, wie dieses fiirsorgende Gesetz nach 
kurzer Zeit wieder aufgehoben werden konnte, 
wirft die Schrift zunachst einen Blick auf die 
Entwicklungsgeschichte der preufsisclien Eisen
bahnen, die wir liier freilich nur in ganz kurzeń 
Ziigen skizziren konnen.

Im Gegensatz zu England w ar keiner der 
nordwestlichen Kulturstaalen Europas in den 
30er Jahren unseres Jahrhunderts weniger dazu 
vorbereitet, das Eisenbahnwesen aufzunehmen, 
ais Deutschland.

Fiir die wenigen Hafen seiner kurzeń Kiislen 
w ar durch Kunst nicht viel geschehen; die 
wenigen schiffbaren Fliisse waren nur hochst 
mangelhaft regulirt, und die Anzahl und Be- 
deulung der Kanale kauni erwahnenswerth. 
Das Netz der Kunststrafsen aber w ar zu jener 
Zeit kaum so dicht wie das Netz der Schienen- 
wege, welches sich heute uber unser Vater]and 
ausbreitet.

In ihren intellectuellen Kraften folgte die 
Nation im grofsen und ganzen einer zwar 
wissenschaftlichen, aber mehr abstracten und 
schongeistigen Richtung, welche die Reprasen- 
tanten der geistigen Bildung fast zur Nicht- 
achtung der a u f . praktische Ziele gerichteten 
Wissenschaften rerleitete, so dafs diese in keiner

1
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Weise don Fakultatswissenschaften ais eben- 
biirtig erachtel wurden. Diese Richtung hatte 
die sorgfiiltigere Pflege der technischen Disciplmen 
in besonderen Lehranstalten iiberschen lassen, 
denn es waren bis dahin nur die ersten An- 
fónge mit der Griindung technischer Institute 
in einzelnen deutschen Hauptstadten gemach! 
worden. Darnach waren die technischen Krafte 
nach Zahl, Ausbildung und Erfahrung nur in 
unzureichendem Mafse Yorhanden. Wenn daher 
Deutschland fiir die Aufnahme des Eisenbahn- 
wesens in technischer Beziehung nur ungeniigend 
vorbereitet w ar, so bot die wirtlischaftliche 
Entwickelung in manchen Richtungen doch be
reits bessere Grundlagen. Die grofsen See- 
handelsplatze hatten ihre weit verzweiglen Ver- 
bindungen bereits damals fast iiber die ganze 
Weit, die deutscbe Handelsfiotte war, nachst 
derjenigen Englands, die leistungsfiihigste, die 
bedeutendsten Messen auf dem Continent wurden 
in Deutschland abgehalten, und den Giiterverkehr 
vennittelte ein Frachtfuhrmannswesen, welches 
sich aus sich heraus so trefflich entwickelt und 
organisirt hatte, dafs es dem damaligen Yerkehr 
fast ebenso entsprach wie die Eisenhalmen dem 
heutigen. Politisch war das Land der Gegen- 
satz aller Concentration. Von iiber 30 Landern 
und Landchen sorgte jedes in engherziger Weise 
fiir sich allein, und von den nahen Landes- 
grenzen war auch der Sinn des Yolkes eingeengt. 
Beziiglich seiner Schulen aber nalim Deutschland 
bereits damals die erste Stelle ein, und da, aus- 
gehend von einer Yerhaltnifsmafsig grofsen Zahl 
von Universitaten, die geistige Bildung in der 
Nation weile Verbreitung gefunden hatte, so 
waren die schlunmiernden Talente zahlreich 
yorhanden, welche zur selbststiindigen Ge- 
staltung gelangten, ais mit dem Eisenbahnwesen 
ein Anlafs kam, sie zu erwecken.

Die politische Zerstiickelung und Uneinigkeit 
Deutschlands hat der Entwicklung seines Eisen- 
bahnwesens aber nach einer Richtung ein ganz 
bestimmtes Geprage gegeben. Jeder Staat, auch 
wenn er kaum grofs genug fiir den Anfang und 
das Ende einer Eisenbahn war, wollte seine 
eigenen Schienenwege haben, dereń Richtung 
oft nach den engherzigsten und kurzsichtigen 
Sonderinteressen bestimmt wurde. Diese Art der 
Herstellung, damals absurd und hinderlicli und 
zu vielen Umwegen, Winkeln und todten Ecken 
fuhrend, hat aber doch in der Folgę ermoglicht, 
mit verhaltnifsmafsig kurzeń Absclmitts- und 
Richtungslinien die Maschen zu schliefsen und 
die directen Wege herzustellen. Jenem par- 
ticularistischen Zuge in der Entwicklung ist es 
zu danken, dafs die Eisenbahnen ziemlich 
gleichmafsig iiber das Land vertheilt, und dafs 
auch die localen Interessen in weitem Umfange 
gewahrt worden sind. Denn wie durch eine 
Entwicklung, welche zunachst den grofsen

Richtungslinien folgt und durch das Streben 
nach móglichster Genlralisation gestutzt wird, 
die localen Interessen - in den Hintergrund ge- 
driingt werden, und wie schwer es wird, die 
letzteren spater zur Geltung zu biingen, das 
lehrt die Geschichte der Entwicklung des Eisen- 
bahnwesens in Frankreich.

Die Schrift giebt sodann eine ubersichtliche 
Geschichte der preufsischen Babnen, zugleich 
die gesetzlichen Bestitnmungen iiber die Eisen- 
bahnunternehmungen zum Staat und zum 
Publikum mittheilend, und geht dann im zweiten 
Theile zu einer uberaus klaren und erschopfenden 
Darlegung der Verhandlungen iiber, welche im 
Landtage aus Anlafs der Verstaatlicliung der 
Mehrzahl unserer Bahnen gefiihrt wurden. Da 
in diese Darlegung auch in geschiekter Weise 
die Aeufserungen der Presse der verschiedenen 
politischen Parieien verflochten sind, so wird 
man die Schrift ais einen sehr werthvollen 
Beitrag zur Geschichte der Bahnverstaatlichungen 
bezeichnen diirfen, auf den noch hiiufig zuriick- 
gegriffen werden wird, weil er manches Materiał 
enthalt, das sonst nur sehr schwer zuganglich 
ist. Indem wir nach dieser Richtung hin auf 
die Schrift selbst verweisen, verweilen wir noch 
einen Augenblick bei den Schlufsfolgerungen, 
welche dieselbe beziiglich der Bedeutung billiger 
Transportm ittel fiir die giinstige Entwicklung 
unserer wirthschaftlichen Yerhaltnisse zieht.

Deutschlands I n d u s t r i e  u n d  G e w e r b e  
produciren weit uber den Bedarf des eigenen 
Landes; die Existenz dieser Production ist dem- 
gemafs abhiingig von der Móglichkeit, den 
Ueberschufs, im W ettbewerb mit den Erzeug- 
nissen anderer Lander, auf dem W eltm arkt ab- 
zusetzen. In dem von diesem W ettbewerb be- 
dingten schweren Kampfe bleibt Sieger, wer die 
beste W aare zum billigsten Preise an den Ab- 
satzort legen kann;  in dem W eltm arktpreise 
aber bilden die Transportkosten immer einen 
sehr erheblichen Factor, ganz besonders aber 
fiir die deutscbe Production.

Die Erfiillung der ersten Bedingung fur den 
Sieg, die gute bezw. beste Beschaffenheit der 
W aare, liegt meistens, unter den gleichen Be
dingungen , unter denen auch das Ausland 
arbeitet, in der Hand der Producenten selbst; 
Deutschland scheint auf dem besten Wege, in 
dieser Beziehung den Kampf uberall aufnehmen 
zu konnen. Hinsicbtlich der die Preisstellung 
mit bedingenden Transportkosten ist die deutscbe 
Production jedoch aufserordentlich im Nachtheil. 
Die verschiedenen Rohmaterialien lagern fur die 
gemeinsame Verarbeitung geographisch sehr un- 
gunstig, da die Zusammenbringung derselben 
meistens weite Transporte erfordert. An diese 
Lagerungen gebunden, hat die gewerbliche 
Thatigkeit in den Bezirken des Binnenlandes 
also weit von der Kiiste, die hochste Ent-
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wicklung und Ausbildung erlangt. Demgemafs 
ist der Bezug auslandischer Rohmatcrialien und 
Halbfabricate kostspielig, ebenso wie die Ver- 
sendung der Fabricate nach den Hafen. Fiir 
alle diese Ti'ansporte aber ist die Production 
in der Hauptsache auf die Eisenbahnen ange- 
wiesen, da Deutschland, abgesehen von seinen 
wenigen Hauptstromen, eines Netzes von Wasser- 
strafsen fiir den Binnenverkehr und die Ver- 
bindung mit den Ilafen, wie es concurrirende 
andere Lander hesitzen, zur Zeit noch er.tbehrt.

Aber nicht nur die industrielle Production, 
sondern auch das umfarigreichste und damit 
wichtigste Gewerbe, die L a n d w i r t h s c h a f t  
mi t  A c k e r b a u  u n d  V i e h z u c h t ,  hat heute 
in erheblichem Mafse mit dcm weiten Transport 
ihrer Erzeugnisse zu rechnen. Denn mit der 
zunehmenden Beweglichkeit der schnell sieli 
vermehrenden Bevolkerung, mit dem Anwachsen 
immer zahlreicherer Platze, an denen sich, der 
besseren Arbeitsgelegenheit w egen, der Ueber- 
schufs der Bevolkerung des platten Landes 
concentrirt, mit der gewaltigen Entwicklung der 
landwirthscbaftlichen Nebengewerbe zu Grofs- 
betrieben in voller Bedeutung und mit dem 
hierbei erforderlichen Eingreifen der speculatirai 
Handelsthatigkeit, ist auch die Landwirthschaft 
gezwungen, mit der Moglichkeit des Absatzes 
auf weite Entfernungen sehr ernst zu rechnen 
und, wie bei der Industrie, die Kosten der 
Transporte den sonsligen Kosten der Production 
zuzurechnen.

Fiir den H a n d e l  aber ist die leichte Be
weglichkeit der W aaren eine der hauptsach- 
lichsten Grundlagen des Bestehens und der 
Entwicklung; denn je giinstiger die Umstande 
sind, unter denen er seine bedeutungsvolle

Aufgabe erfullen kann, Vermittler zwischen Be- 
darf und Angebot zu sein, und je umfassender 
er iu bezug auf locale Ausdehnung seine Unter- 
nehmungen betreiben kann, desto vortheilhafter 
fiir die Gesarntlieit und gewinnbringender fiir 
sich wird er jene Aufgabe erfiillen konnen.

H a n d e l ,  L a n d w i r t h s c h a f t  und I n 
d u s t r i e  aber bilden zusammen die wirth- 
schaftliche Grundlage des Staates, und die 
moderne Entwicklung auf allen Gebieten macht 
den Staat beżflglich seiner hochsten Interessen 
immer mehr abhangig von der Festigkeit und 
Sicherheit jener Grundlage, v o n  d em  G e- 
d e i h e n  u n d  d e r  E n t w i c k l u n g  d e s  w i r t h -  
s c h a f t l i c h e n  L e b e n s .

Wie dieses aber von den TransporUer- 
haltnissen und in Deutschland, speciell in 
Preufsen, ganz besonders von den Erleichterungen 
abhangt, welche im Eisenbahnverkehr geboten 
werden konnen, ist hier wolil ausreichend er- 
wiesen worden. Fiir den hierbei mnfsgebenden 
Guterverkehr liegen diese E r l e i c h t e r u n g e n  
f a s t  a u s s c h l i e f s l i c h  a u f  d e m  G e b i e t e  
d e r  F r a c h t p r e i s e ,  d e r  T a r i f e .

Die Erreichung der in dieser Beziehung 
nothwendig weit zu steckenden Ziele ist aber 
von der Erfiillung zweier Bedingungen ab
hangig. D ie  E i s e n b a h n e n  a i s  so lc h e  
d iir fe n  n i c h t  a i s  Q u e l l e n  b e t r a c l i t e t  
w e r d e n ,  a u s  d e n e n  d e m S t a a t e  d i r e c t  
E i n n a h m e n  z u r  Be s t  r e i  tu ng s e i n e r  a l l 
g e m e i n e n  B e d i i r f n i s s e  z u f l i e f s e n .  Diese 
Einnahmen mufs und wird der Staat sichecer 
und mit grofserem Erfolge aus der Entwicklung 
des wirthscliaftlichen Lebens schopfen, wenn 
dasselbe durch die hochste Leistungsfahigkeit 
der Eisenbahnen befruchtet wird. Zweitens ist

R e c h  n u n g s j a l i r
Gesammter

Ist-Ueberschufs

J l

D a  v o n s i n d  v e r  w e n d e t Die
Bestimmung
Yorbehalten

iiber

J l

mr Veninsung 
der

Staaiseisenbalm-
Eapiialscfaald

J t

1) zur Yerreebnunf::
auf bewilligto \ ZU1‘ \ e i -  

Eiscnbahnanleihen, reebnung auf
2) hezw. zur plan- | bewilligte 
mąrsigen Amorti- | Anleihen 
sation von Eisen* i

bahnschulden

!
zu Staat s- 

ausgaben irn 
allgemeinen 

J l

1882/83 . . . .  

1883/84 . . . .  

1884/85 . . . .  

1885/86 . . . .  

1886/87 {nach desa Elal) 

1887/88 (nach dera EW)

138 111 576,76 

147 849 144,54 

186 087 055,49 

193 827 473,63 

i 212 749 1S4,00 

j  222 003 302,00

95 756 845,32 

109 848 924,05 
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[l56 452 087,62 

160 607 443,48 
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2) 4 005 204,23
1) 19 267 950,56
2) 4 040 438,33!
1) 14 266 448,80|
2) 3 648 721,71 j
1) -  i 157 950,00
2) 3 630 880.16: 7 680 626,91
1) — ! 626 790.13
2) 4 070 130,64!
1) — i 5 289 268,67
2) 4 137 781.07!

2 200 000,00 
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43 432 564,04

13 570 791,47 
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8 148 862,60
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1 100 827 73(!,4i •S30 152 546,81 1) 49 131 (578,52! 13 754 635,7 1 ll« l514189,(55 
2) 23 53315(5.14 

72 664834,66

22 541 529,59
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bei dem in den deutsclien Landern zur Herr- 
schaft gelangten Staatsbahnsystem diese hochsle 
Leistung auf dem Gebiete der Frachtpreise nur 
zu erreichen d u r c h  A m o r t i s a t i o n  d e r  
S t a a t s e i s e n b a h n k a p i t a l s c h u l d ;  durch sie 
kann allein die Moglichkeit gegeben werden, die 
Tarife allmahlicli um denjenigen Betrag zu er- 
mafsigen, den die Yerzinsung des fiir die Her- 
stellung angelegten Kapitals nichl mehr erfordert.

Ais Anhang ist der Schrift die auf vorstehender 
Seite befindliche hóchst schatzenswerthe Tabelle 
beigegeben.

Man ersielit aus dieser Tabelle, welche Be- 
trage aus den Ueberscluissen der Preufsischen 
Staatseisenbahnen in den letzten 6 Jahren — 
fiir 18S6/87 und 1887/88 nach dem Etat — 
zur Amortisation der Staatseisenbahnkapital
schuld und zu allgemeinen Ausgaben des Staates 
verwendet worden sind.

Dafs diese Ueberschiisse hauptsachlich aus dem 
Giiteryerkehr,* der ja  die AusfaHe im Personen- 
vcrkehr decken und die Hunderte von Millionen 
fiir unsere Bahnhofspalaste aufbringen rmifs, 
herstammen, ist eine ebenso ausgemachte That- 
sache, ais dafs fur den Giiterverkehr die Kohlen- 
und Eisenindustrie die wichtigsten Frachten- 
zubringer sind.** Dafs man seitens der Stnats- 
eisenbahnvervvaltung bestrebt gewesen sei, sich 
diese fiir ihre eigene Prosperitat so wichtigen 
Fracbtenzubringer zu erhalten und durch billige 
Frachten dereń Wettbewerbsfahigkeit namentlich 
dcm Auslande gegeniiber zu starken, davon ist 
in betheiligten Kreisen nicht eben sehr viel be- 
kannt geworden, obgleich man gerade das bei 
der Yerstaatlichung der Balinen mit Sicherheit 
voraussetzen zu diirfen meinte.

Aeufserte doch der Herr Minister der offent- 
lichen Arbeiten bei der Yerstaatlichungsdebatte 
am 11. Novbr. 1879 wSrtlich: „Das gemischte 
Eisenbalinsystem nothigt zu einer unwirthschaft- 
lichen Concurrenz, zu einer Yerschwendung im 
Bau und Betrieb, zu einer Yerschwendung in 
der Yerwaltung und Materialbeschaffung, zu 
einer Yerschwendung in der Bewegung 
des Verkehrs se lbst, welche sich auf 
ganz enormc Summen beziffert. Diese Yer-

* Ygl. die Denkschrift: »Der Westfal. Kohlen-
bergbau und die Staatseisenbahnverwaltung.« III. 
Essen, G. D. Baedeker.

ł *Nach den uns soeben zugegangenen Erlauterungen 
zum neuen Elat der Preufs. Staatseisenbahnen sind die 
Einnahmen aus dem gesammten Guterverkehr 

von 453 512 734 ,J( im Jahre 1885/86 
auf 473 228 13:5 „ r 1886/87,

mithin um 19 715 399 J l  oder 4,3 % gestiegen. 
Von den Gesammteinnahmen (Tit. 1 bis 6 des Etats) 
eiitflelen auf den Giiteryerkehr 69,9 % gegen 69,1 % 
im Yorjahre. Auf F r a c h t g u t  entfielen im Jahre 
1S86/87 im ganzen 419 826 368 J / ,  d. h. SS,7 %, 
wShrend auf Eil- u. Esprefsgut 2,8 %, auf Postgut 0,2 %, 
auf Yieh 3,7 auf Militargut, frachtmafciges Dienst- 
gut, Leichen und Nebenertrage 4,6 % entfielen.

schwcndung, d e r  e n  W i r k u n g c n  u n s c r u  
V e r k e h r  b c l a s t e n ,  konnen wir nicłit liinger 
tragen, und ihnen ein Ende zu machcn, halle 
ich fiir eine ernste Pflicht der Regierung."

Und ebenfalls vom Ministertische aus hiirten 
wir ani 4. Februar 1887 die W orte: „ Wi r  
h a b e n  n i e m a l s  g e s a g t ,  d a f s  w i r  ein 
F i n a n z g e s c h i i f t  m a c h c n  wo l l e n .  W ir 
treiben kein Privatgeschaft. Die Staatseisenbalin- 
verwallung ist keine Brauerei, kein Actienge- 
schiift. Der Zweck ist der: w ir  wo l l e n  den 
W o b l s t a n d  d e s  L a n d e s  he be n . "

Die am 14. Januar 1888 gehaltene Thron- 
rede ertha lt nachfolgenden Passus:

„Noch giinstiger scheint sich das Ergebnifs 
des laufendeu Bechnungsjahres vom 1. April 
1887/88 zu geslallen. W ahrend bei Feststellung 
des S taatshaushalts-E tats fiir dasselbe zur 
Deckung des Ausgabebedarfs eine Anleihe von 
mehr ais 40 Millionen Mark nothwendig erschien, 
lassen die bis jetzt vorliegcnden linanziellen 
Yerwaltungsresultate lioffen, dafs wiederum 
hervortretende Minderausgaben, iiberwiegend je- 
doch namhafte Mehreinnahmen bei den Be- 
lriebsverwaltungen des Staates, hauptsachlich 
bei der Staatseisenbahnverwaltung, sowie Mehr- 
iiberweisungen vom Reich im ganzen einen 
Ueberschufs ergeben werden, welcher denjenigen 
des Vorjahres noch betrachtlich ubersteigen 
und auch durch die enlsprechende Anwendung 
der Yorschriften des Eisenbahngarantiegesetzes 
in der Rechnung des laufenden Jahres nicht 
erschdpft werden w ird.“

Hoffentlich ist damit der Zeitpunkt ge- 
kommen, dafs man sich an die W orte des 
Abg. Dr. Ilam m acher, die wir diesem Artikel 
vorangesetzt haben, erinnert, dafs man mit 
anderen W orten aus den Ueberschiissen der 
Staalseisenbalmverwalturig nicht nur anderen 
Ressorts Geschenke macht, die in letzter Linie 
aus den Taschen derer konimen, welche die 
Frachten zahlen, sondern dafs man diese Ueber- 
schiisse einerseils zur Tilgung der Staats- 
eisenbahnschulden,* andererseits zur Ermafsigung 
der Tarife ver\vendet. Letzteres ist speciell fiir 
den Kohlenbergbau , wie fiir die Eisen- und 
Stahlindustrie am Niederrhein und in Westfalen, 
eine Lebensfrage; ohne den Ausbau eines 
W asserstrafsennetzes und — bis zu dessen 
Fertigstellnng — generelle Ermafsigung der 
Eisenbahnfrachlen miissen diese beiden In- 
dustrieen, welche in hervorragender Weise auf 
den Wetlbewerb mit dem Auslande angewiesen 
sind, zum Erliegen kommen. Mogę man ihnen 
helfen, ehe es zu spat is t ! Dr, JT. Beumer.

'* „Wenn Preufsen seine Eisenbahnschulden nicht 
j in 50 Jahren amortisirt haben sollte, ist es schlimmer 
! daran ais Oesterrcieh, Frankreich, ja Kufsland. die 
| in dieser Zeit in den unentgeltlichen Besit/, der 
i Privalbahnen kommen.* I)r. ffammaeher.



Socialpolitisclie Bedenken. II.*

Vom Yogol Straufs erziihlen Ainmenmarchcn, 
cr verberge, wenn dic Yerfolgung ihn ermudet, 
den Kopf in einem Strąuch und wahnę sich 
nun gesichcrt, weil er den Jiiger nicht selie. 
Kinder spotten iiber des einfaltigen Thieres Dumra- 
lieit, gereifte Man ner §tecken das Haupt in den 
Busch des Staatssocialismus oder der Ausnabnie- 
gesetze gegen die Socialdeinokratie und fiihlen 
sich nun iiber dic gesellschaftliche Zukunft be- 
ruhigt. Bcgeistert wird unsere Socialgesetzgebung 
gepriesen; niemals soli die Weit Grofsartigeres 
erlebl haben, ein goldenes Zeilalter der Ruhe 
und Sicherheit diinkt einzelnen Schwarmern nicht 
mehr fern. Leider sind die Gefahren vor wie 
nach gleich grofs. Es ist allerdings keine dank- 
bare Aufgabe, das laut zu verkiinden. Kassandra 
war das unleidlichste Fraucnzimmer in Trojas 
Hallen, behielt aber zuletzt recht. Feldmarschall 
Graf von Moltke geifselt in der bcrUhmten Ein- 
leitung des Generalstabswerkes iiber den deutsch- 
franzosischen Krieg die Grundfehler unserer 
damaligen Gegner mit den harlen W orten: „Die 
W ahrheit zu suchen, lohnt nicht der Miihe, sie 
auszusprechen, wSre unpatriotisch.” Vermeiden 
wir in socialen Dingen ahnliche Yorurtheile, wir 
konnten sonst arge Enttauschungen erfahren. 
Die wahre Vatcrlandsliebe besteht nicht im blinden 
Einver§tandiiisse mit der jeweiligen Tagcsmeinung, 
sondern unter Umstanden im schonungslosen 
Kampfe dagegen. W ir zollen grundsatzlich der 
allgemeinen Einfflbrutig von Krankenkassen, Un- 
fallversibherung, Alters- und Invaliden-, Wittwen- 
und W aisenversorgung vollcn Bcifall, sind aber 
fest iiberzeugt, dafs dadurch der Socialdemokraten 
Einflufs nicht gebrochen wird.

W as veranlafst die Machthaber der Gegcn- 
wart, den Staatssocialismus auf ihre Fahnen zu 
schreiben? Sind’s religiose, menschliche oder 
politischc Riicksichlen?

Religiose wohl kaum, denn das urspriingliche 
Ghristenlhum war in W ort und T liat die Ent- 
sagung jeglichen Standesunterschiedes und per- 
sonlichen Besitzes, die unbedingte Gleiehheit und 
Gutergemeinscbaft, oder nach heutigen BegrilTen 
der reine Communismus. Der Socialdcmokrat 
kann schlagend auf die ersten christliclien Gc- 
meinden lnnweisen und sieb mit dereń Grund- 
siitzen ganz einverstanden erkliiren. Die ein-

* Wenngleich wir nicht mit allen Ausfuhrungen 
unseres verehrten Milarbeiters einverstanden sind, so 
enthalten dieselben doch so beheragenswerthe Ge- 
sichtspunkte, dafs wir dem Artikel die Aufnahme 
nicht nur nicht versagen mochten, sondern denselben 
der besonderen Beaehtung unserer Leser empfchlen.

Die Reduction.

fachcn Gedanken der Stifter wurden beseitigt, 
nachdem die neue Lehre Vornehme und Reiche 
in grofser Zahl gewann, nachdem sie sogar 
Stastsreligion zu werden strebte.

Sind’s Humanitatsrucksichten ? Menschliches 
Elend ist so alt wie die W eit. Dem Arbeiter- 
slande erging es vor Jahren nicht besser ais 
heute, im Gegcntheil scl dech ter. Die Erwarmung 
unserer Staatsleute beginnt erst mit dem Zeit- 
punkte,  wo man sich der Gefahren des Socia- 
lisnius bewufst wurde, ais seine Grundsatze nicht 
m ehr allein in den Kopfen einiger Denker spukten, 
sondern zahlreiche Anhiinger aus den unteren 
Sliinden gewannen. Der Anstofs liegt wesentlich 
in politischen Erwagungen, in der Besorgnifs um 
unser bedrohtes Staatswesen.

Trolzdem die Z:ihl der socialdemokratischen 
Reichstagsabgeordneten bei der letzten W ahl auf 
die Halfte herabsank, stieg die Summę der 
Stimmen erheblich. Die nacheinander folgenden 
Zunahmen lassen beinahe ein mathematisches 
Gesetz erkennen. Das Uebel frifst weiter, zieht 
taglich neue Anhiinger in seinen Bannkreis und 
wird unwiderstehlich, wenn das Heer vor dessen 
Einflufs nicht bewahrt werden kann.

Socialistische Eltern zeugen und erziehen 
socialistische Kinder, das ist Naturlauf. Ein mit 
socialistischer Muttermilch genahrter Rekrut wird 
wahrend der kurzeń Dienstzcit schwerlich von 
seinen Irrthiimern gebcilt, eher fiir diese den 
einen oder den anderen Genossen noch gewinnen. 
Schon eine solche Minderheit im stehenden Heere 
wiirde dessen Grundfesten erschuttern. Man denke 
nur an die Miiglichkeit, dafs ein socialistiscb an- 
gehauchtes deutsches Armeccorps einem fur die 
Pariser Gommune schwannenden franzosischen 
gegenuberstande. Fehlt dem grofsten Heerc der 
innere gpUiche Halt, das vaterlandische Gefiihl, 
so unterliegt es selbst einem schwacheren Gegner, 
der an diesem Gebrechen nicht leidet. Das zahl
reiche, gut bewaffnete und geschulte neapolita- 
nische Heer zerstob wie Spreu vor Garibaldis 
begeisterter Schaar.

Noch iibler ais bei der Linie wiire es mit 
der Landwehr bestellt, der voraussichtlich im 
nach sten Feldzuge keine kleine Aufgabe ^obliegt. 
Jeder mit solchen Dingen Yertraute kennt dereń 
Neigung zu einer gewissen Zwanglosigkeit und 
ihre sonstigen Scbwachen. W er jemals dagegen 
hat ankampfen mussen, wie der Verfasser in den 
letzten Feldzflgen, dcm graut vor der Aussicht, 
dafs sich zu diesen Mifsstanden auch noch socia
listische Sclirullen gesellen kiinnten. Die Gesell
schaft ware voin militiirischen Standpunkte aus 
nicht nur werthlos, sondern sogar gefahrlich.
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Mit Recht sucht man slreng und unnach- 
sichtig die Kaserncn vor jegliclier Beriihrung mit 
dem gefahrlichen ZiindstofTe zu bewahren. Ge- 
lingt das aber dauernd, wenn dic ganze iibrige 
Weit davon erfullt ist? W ird unser Heer ais 
Hort aus der allgemeinen Noth bervorragen, 
wenn eine socialistiscbe Hocbfluth die unteren 
Stiinde uberschwemmt? Geschiebt dies W under 
nicht, dann stiirzen die heutigen Slaalenbildungen 
des europiiischen Festlandes wie Karlenhauser 
zusammen.

Die sociale Frage ist zur Machtfrage geworden. 
Die Ausnahmemafsregeln sollen einen vorlaufigen 
Nothdamm gegen die Socialdemokratie bilden, 
die socialpolitischen Gesetze aber kiinftig ihren 
Wuhlereien den Boden entzieben. Krankenkassen 
und Unfallversicherung sind eingefiihrt, es er- 
ubrigen noch Alters- und lnvaliden-, Witlwen- 
und W aisem'ersorgung, die man ais Schlufssteine 
bezeichnet.

Furst Bismarck hat das Recht auf Arbeit 
verkundet, zwar nicht so klipp und klar, wie es die 
Socialdemokratie wOnscbt, aber doch verbliimt. 
In weiterer Folgerichtigkeit mochten wir wissen, 
ob die socialen Gesetze ais Erfiillung berechtigter 
Forderungen oder nur ais freiwillige Gaben staat- 
lich beaufsichtigter und unterstiitzter W ohlthatig- 
keit gelten sollen, welche den Bediirftigen von 
der unsicheren und druckenden Anflehung der 
Privatmiidtbatigkeit oder der Gemeinden befreit. 
Der Unterschied diinkt uns keineswegs gleich- 
giiltig, denn im einen Falle kann man jeden 
Augenblick weilere Schritte auf der betretenen 
Bahn anstellen, im anderen Falle aber nicht, ist 
vie!mehr zur grundsatzlichen Feststellung des 
Umfanges der Berechtigungen verpflichtet. Auf 
letzterem Standpunkte stehen hoffentlich unsere 
Staatslenker nicht; werden sie aber Halt machen, 
wenn die Thatsache vorliegt, dafs die beabsich- 
tigten Zugestiindnisse ihren Zweck verfehlt, dafs 
das Anśchwellen der Socialdemokratie nicht ver- 
hindert worden ist?

Einstweilen fuhrt der Staat einen etwas be- 
denklichen Eiertanz aus, gelit nach dem gewohn- 
lichen Sprichworte: »wie die Katze um den
heifsen Brei herum«, was keineswegs zur Be- 
ruhigung atigstlicher Gemuther beitragt und die 
Socialdemokratie in ihren Forderungen bestarkt.

Im hiesigen Bezirke und an anderen Stellen 
bestanden, wenigstens auf den Berg- und Hutten- 
werken, bereits aufser den Krankenkassen meist 
besondere Unterstutzungskassen fur Invalide, Witt- 
wen und Waisen. Es sei nur an die Knappschafts- 
vereine erinnert, von denen drei im.niederrheinisch- 
westfalisehen Bergbaubezirk — in Bochum, Essen 
und Miilheim a. d. Ruhr  — vorhanden sind. Der 
Yoranschlag des Markischen Knappschaftsvereins 
zu Bochum betragt fiir das Jahr 1888 dS 5 114 975. 
IIiervon entfallen auf I im lid e , Wittwen und 
Waisen -Jt 3 447 850 , auf die Krankenkasse

J t  1 247 399, auf allgemeine Ausgaben 85 567, 
auf Riicklage J(j 3 3 4 1 5 7 . Beriicksichtigt man 
neben diesen gewaltigen Summen, wozu Arbeit- 
geber und Arbeitnehmer je  die Halfte beitragen, 
noch die freiwilligen Leistungen der Zechen an 
Arbeiterwohnungen, Verzehrs- oder Gonsum- 
anstalten u. s. w., bedenkt man ferner die verhalt- 
lufsmafsig hohen Lohne bei nur 8 stundigerSchicht, 
so miissen eigentlich im genannten Bezirke eitel 
Ruhe und Zufriedenheit herrschen. Trotzdem 
kostete es bei der letzten Reichstagswahl grofse 
Anstrengungen, in Bochum und Dortmund die 
Helzparteien zu schlagen.

Nirgends sind die W ohlthatigkeitsanstalten in 
gleich grofsartiger Weise vorhanden wie auf den 
W erkeu von Friedrich Krupp, und doch unterlag 
der Besitzer in den Reichstagswahlen friiher und 
jiingst einem namenlosen Socialisten, allerdings 
mit klerikaler Hiilfe. Sachkenner behaupten, das 
sei unmoglich gewesen, sofern die Kruppschen 
Arbeiter nicht theilweise gegen ihren eigenen 
Brolherrn gestimmt hatten.

Die Socialdemokratie verlangt weit mehr ais 
die Sorge in Nothfallen des menschlichen Lebens, 
sie erklart das alles fiir ganz unzureichend, fur 
nebensachlich, behauptet sogar, man biete ab- 
sichtlich das nur, um den Hauptforderungen arg- 
listig auszuweichen. Sie will an den Geniissen 
der Gegenwart theilnehmen, sich nicht mit ihres 
Erachtens mageren Brocken bei Zwangslagen 
abspeisen lassen, sie weist bohnisch auf die Gold- 
stiicke der Reichen h i n , bestreitet diesen das 
alleinige Recht, sich gute Tage zu verschaffen, 
und gewinnt damit den vollen Beifall der be- 
gehrlichen Menge. Konnten die vom Staate ein- 
gefiihrten und beabsichtigten Mafsnahmen die 
Gegner entwafTnen, so mufste das liingst in 
einzelnen Bezirken gescheben sein, wo freiwillig 
das gescheben ist, was der Staat nunmehr  
allgemein einfOhren will.

Die nachsten Forderungen sind m ehr Lohn, 
weniger Arbeit. Das W eitere wird sich finden. 
Mit dieser einfachen Zauberformel schlagen die 
Fiihrer der Socialdemokratie jeden Staatssócia- 
listen bei der urtheilslosen Menge und finden 
obendrein willkommene Unlerstiilzung anderer 
Parteien, die aus allerhand Sonderriicksichten 
bemiiht s in d , die Geschafte Jener freiwillig zu 
besorgen. Antnige des Hrn. Rintelen ilber Wahl- 
beeinllussungen der Arbeitgeber, mafslose Arbeiter- 
schutzgesetze, sind W asser auf die socialistiscbe 
Muhle. Mit Normalarbeitstag beginnt man, mit 
Normallohn endet man.

Im Reichstage bekunden die Vertreter der
I Socialdemokratie unverkennbares Geschick. Leider 

bieten sich ihren Angriffen nur zu viele wunde 
t Punkte dar, die leichter zu tadeln ais zu ver- 
; bessern sind. Dafs die ungeheuren Geldsummen,
; welche die Heere verschlingen, ein Krebsschaden an
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der wirlhschaftliehen Zukunft sind, dafs die poli- 
lisclie Spannung in Europa jeden Augenblick in 
einen furclitbaren Krieg ąuszubrechen drolit, das 
sind unleugbare Kehrseiten des hochgeriihmten 
Fortschrittes menschlicher Gesittung. Die socia- 
listisclien Reichstagsmitglieder beuten das mit 
vollem Erfolge aus. Unseres Erach Lens liegt in 
der stellenweise hervortretenden Mafsigung eine 
grofsere Gefalir ais in dem wusten Gesclirei nach 
Umsturz. Ein Most ist wenig gefahrlich, desto 
mehr ein Mann von der geistigen Bedeutung und 
der personlichen Ehrenhaftigkeit wie Bebel; trotz- 
dem widerstrebt es dem mensclilichen Gefiihle, 
unbescholtene Leute zu iichten, dereń Verbrechen 
lediglich in der Yerbreitung ihrer Ueberzeugung 
besteht.

Ebensowenig wie im Mittelalter die gewaltsam 
getauften .luden wahre Christen wurden, ebenso 
włenig wird die Socialdemokratie durch Ausnahme- 
gesetze bekehrt, aber von dem Staatssocialismus 
hofft man Wunderdinge. Einen Schalk mufs es 
spafshaft beruhren angesichts der mit merk- 
wiirdiger Geflissenheit dafur hervortretenden Be- 
geisterung. Alles beeilt sich, seine Zustimmung 
und Theilnahme zu erharten, um ja  nieht in 
den Yerdacht boser Ketzerei der allein selig- 
machenden Wirkung desselben zu kommen. Jeder 
Yorschlag, der dem Arbeiterstande zu helfen 
verspricht oder ihm schmeichelt, beriilirt diese plotz- 
lichen Menschenfreunde hochst »sympathisch«, 
jeder Zweifelsiichtige wird scheel angesehen und 
hartherzig gescholten. Jeder Pascha und Eilendi, 
jeder Kadi und Mollah der Glaubigen schwort 
beim Bartę des Propheten, dafs er von Beginn 
an in der socialen Wolle gefarbt gewesen sei 
und ihm nur die Gelegenheit zur Yerkiindung 
gefehlt habe. Yielleiclit erleben w ir’s nocli, dafs | 
wenn — in umgekehrter Anwendung eines 
biblischen W ortes — nieht m ehr gepfiffen, auch 
nieht mehr gelanzt wird.

Uebrigens fehlt an einzelnen Stellen die volle 
sociale Reife der Staatsbehiirden. Die »Kolnische 
Zeitung* berichtet unter dem 28. November 1887 
aus Mainz:

, Durch heute verkiindigtes Urtheil des 
hiesigen Landgerichts wurde, nachdem dessen 
Zustandigkeit reichsgerichtlich festgestellt war, 
der Militarfiscus fiir schuldig erklart, an den 
Militarinraliden Karl Burkhardt, fruheren Post- 
hulfsboten in Frankfurt a. M., eine lebens- 
langliche Unterstutzung von 1260 J l  im Jahre | 
und alle Kosten zu tragen, nachdem er bisher 
das fiir Gem eine zuliissige Jićichste Ruhegehalt 
von 57 J t  bezogen hatte. Burkhardt war 
1887 fiir das Brandenburgische Fufs-Artillerie- 
Regiment Nr. 3 in Mainz ausgehoben und 
wahrend seiner Rekrutenzeit durch drei Unter- 
offiziere derart mifshandelt worden, dafs seine i 

Arbeitsfahigkeit aufgehoben und Hiilfsbediirftig- |

keit eingetreten ist. Die Unteroffiziere haben 
von den Militargerichten schwere Strafen er- 
halten, die Untersucliung iiber den Fali war 
auf personliches Betreiben des Corps-Com- 
mandeurs eingeleitet w orden.“

Die Socialdemokraten bezeichnen selbst ais 
Gtundbedingungen ihrer Erfolge allgemeines ge- 
heimes W aldrecht, unbedingte Prefs- und Ver- 
sammlungsfreiheit. Die beiden letzteren Befug- 
nisse wurden ihnen durch Ausnahmegesetze nieht 
nur beschrankt, sondern vo)lstandig benommen, 
wahrend das W ahlrecht in vollem Umfange be- 
stehen blieb. Unserm Geschmacke hatte das 
Umgekehrte entsprochen.

Die Bathgeber der Krone liihrten 1866 zur 
Strafe und Biindigung des wahrend der Conflicts- 
zeit hochst storrigen Mittelstandes das allgemeine 
W ahlrecht fiir den Reichstag in einer nirgends 
bestehenden Unbeschranklheit ein und zogen 
damit die deutscbe Socialdemokratie grofs. Am 
21. Februar 1887 vertheilten sich die Wahler- 
stimmen auf die verschiedenen Fractionen wie folgi:

Zu* oder Ab- /Q nahmo gegen 18S4
Nalionailiberale . . 1 658 158 =  23,4 +  661 125
Centrum .................  1 627 095 =  22,9 +  248 701
Gonservative . . . .  1 194 504 =  16,8 -j- 333 441 
Social-Deraokraten . 774 1 2 8 =  10,9 +  224 192
Deutsdie Reicbspartei 693 1 9 5 =  9,8 +  305 508 
Freisinnige Partei . . 559 3 0 2 =  7,9 +  447 702
EIsafs-Lothringer . . 247 654 =  3,5 +  82 083
P o le n .........................  213 6 2 6 =  3,0 +  9 438
V olkspartei................. 109 3 7 2 =  1,5 +  13 481
W ild e .........................  25 9 0 3 =  0 ,4 +  3 134

7 102 937 +  1433401
.

Im Jahre 1877 erhielten die Socialdemokraten 
von 5 4 0 1 0 2 1  Stimmen 4 9 3 2 8 8  oder 9,1 %, 
im Jahre 1884 von 5 669 536 Stimmen 549 936 
oder 9,7 %, im Jahre 1887 von 7 102937  
Stimmen 7 7 4 1 2 8  oder 10,9 %, sind also stetig 
gestiegen und behaupten die viertstarkste Stelle, 
wenn auch nieht an Abgeordnetenzahl, jedoch 
an Wahlstimmen, von dereń Gesammtśumme sie 
beinahe ł/s besitzen. Eine unmittelbare W irkung 
der Ausnahmegesetze auf die W ahlen ist also 
keineswegs nachweisbar, hóchstens darf man be
haupten , ohne diese Mafsregeln ware die Zu- 
nalime noch starker gewesen. Der Trost, dafs 
ein grofser Theil der fiir die Socialdemokraten 
abgegebenen Stimmen ihren Ansichten nieht 
huldige, ist ein schwacher, namentlich fiir die- 
jenigen, welche das allgemeine W ahlrecht ais 
besles seiner Zeit empfohlen, eingefiihrt und 
seither unangetastet belassen haben. In bei- 
stehendem Diagramm sind die W andlungen der 
socialdeniokratischen Abstimmungen zu Berlin 
seit 1867 verzeichnet, die Stimmenzahlen ais 
Senkrechte (Ordinaten) fiir die betreffenden Wahl-
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jahre (Abscissen), mafsstablicli aufgetragen, und 
gelten fiir die Ordinalen 10 000 Stimmen gleich 
1 mm.

Die 1878 erfolgte Auflosung des Reichstages 
wegen Ablehnens der Ausnahmegesetze gegen die 
Socialisten steigerte dereń Stimmenzahl von 
31 522 auf 56 147, dagegen scbeint die An- 
riąhme und Durchfuhrung den Einflufs der Partei 
auf die Yolksmassen zeitweise geschwacht zu 
haben, denn die Stimmenzahl sinkt 1881 auf 
30 871 herab, erhebt sich aber 1884 und 1887 
sprungartig auf 68 582 und 94 259, ein Beweis, 
dafs die gestorte Organisation vollstandig wieder 
hergestellt ist. Von Verlangerung und Ver- 
scharfung der Socialistengeselze erwarteu wir 
wenig, das Heil liegt allein in der Abschaffung 
des unbeschrankten geheimen W ahlrechtes. .L e  
suffrage universel est un rasoir entre les mains 
d’un singe“, sagt ein kluger Franzose und trifTt 
damit unseres Erachtens den Nagel auf den Kopf.

W ahlkampfe, in welche die breiten Yolks- 
massen unmittelbar hineiugezogen sind,  gehijren 
zu den hafslichsten Erscheinungen des politischen 
Lebens. Uebertreibungen, Liigen, Verleumdungeu, 
Hetzereien und Anstachelung der niedrigsten,selbst- 
suchtigsten Triebe ungebildeter Leute spielen 
dabei die erfolgreichsten R ollen , sind stark 
benutzte und bewahrte Mittel zur Erlangung recht 
vieler Stimmen. In solelien W ahlkampfen ver- 
hallen ungehort Wahrheit und R echt, Vernunft 
und Mafsigung; die Geschichte bew eist, dafs 
allemal daraus schlimmstes Demagogenthum 
entspriefst.

Vom ruhigen verstandigen Slaatsbiirger zu 
verlangen, sich regelmafsig mit diesen wider- 
wartigen Plagen zu befassen, mit ahnlichen 
Mitteln die gute Sache vor einer Niederlage zu 
bewahren, erscheint uns ebenso unsinnig, ais

von einem reinlichen, saubergekleideten Menschen 
zu verlangen, sich in den Slrafsenpfulzcn zu 
walzen, weil dies anderen Leuten behagt. Auf 
dem Boden des allgemeinen W ahlrechtes bluht 
der Weizen der Socialdemokratie. Der Staat 
hat ihr diesen Grund selbst angewieseu und ge- 
diingt, sucht allerdings hinterher durch unzu- 
reichonde Mafsregeln die W irthschaftzu erschweren, 
anstall in voller Erkenntnifs kiihn die Axt an 
das Grundubej zu legen. Die slaatsfreundliclien 
Parteien wollen zu Hulfe kommen, in Verlangerung 
der Wahlperioden ein schwachliches Heilmittel- 
clien bieleń. Die Antragśieller besitzen nicht 
den Mutli, ihre innerste Ueberzeugung von der 
Yerwerflichkeit unseres W ahlgesetzes auszu- 
sprechen, sie furcnten sich vor den Wiihlern. 
Unser „ceterum censeo“ aber lautet: „ F o r t  m i t  
d e m  a l l g e m e i n e n  W a h l r e c h t ! *

Dem Reichstage ist eine Nachweisung uber 
die Reclmungsergebiiisse det Berufsgenossen- 
schaften auf Grund des Unfallversicherungsgesetzes 
fur das Rechnungsjahr 1886 nebst einer Denk- 
schrift zugegangen. Die Enlschadigungsbetrage 
beliefen sich fiir die Verletzten in den Berufs- 
genossenschaften auf M  1 711 699, wozu noch 
die Entschadigungen fiir die Yerletzten bei den 
Staatsbetrieben in Hohe von 203 666 kommen. 
Diesen Auslagen stehen die ,laufenden“ Ver- 
waltungskosten von -Jb 2 324 299 gegeniiber. 
Selbst entschiedene Anhanger der Berufsgenossen- 
schaften verhehlen ihre Bedenken iiber diese 
Ergebnisse nicht. Die »Kolnische Zeitung^ vom
11. Januar d. J. sagt u. a . :  „Auf den ersten
Blick erscheint die Hohe der laufenden Ver- 
waltungskosten aufserordentlich grofs, da sie im 
Belrage von 2 324 299 J(> die Gesammtsumme 
der Entschadigungen (1 711699  JL) und 612 600=^ 
Obersteigt. W enn auch daran feslzuhalten ist, 
dafs eigentlicli der Kapital\Yerth der gezahlten 
Renten den Ycrwaltungskosten gegeniiber zu 
stellen ist, so erscheint es doch ais ein Mifsvcr- 
haltnifs, das ernsler Prufung bedarf, dafs fiir die 
besokleten Beamten der Unfallversicherungs- 
anstalten jahrlich iiber ein Drittel m ehr aus- 
gegeben werden mufs ais an die Yerungliicklen 
und dereń H interbliebenen/

Nach oben angegebenen Zahleu verausgabt 
der Markische Knappschaftsverein in Bochum 
auf 100 fiir Unterstutzungen an Verwaltungs- 
kosten J t  1 ,82 , dagegen die Berufsgenossen- 
schaften auf Jl> 100 fiir Unfallentschadigungen 
an Verwaltungskosten J i  135,8 oder 74 mai 
m ehr ais der Knappschaftsverein.

Die Verwaltungskosten der Rheinisch-W est- 
fiilischen Maschinenbau- und Kleineisenindustrie- 
Berufsgenossenschaft betragen etwa l/a der Ge- 
sammtausgaben fiir 1885/86 einschliefslich der 
fiir Bildung des Reservefonds eingezogenen
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Betrage, wahrend der Markische Knappschaftsverein 
elwa nur ‘/eo seiner Gesamrntauslagen fur Ver- 
waltungskosten bedarf, demnach 20 mai weniger 
ais die genannte Berufsgenossenschaft.

W ir iibersehen keinesw egs, dafs die ersten 
Jahre Versuchszeiten sind, dafs dieEntschadigungen 
wachsen und daher das Verhaltnifs derselben zu 
den Yerwaltungskosten sich andert, aber die 
Hauptschaden liegen in der Organisation, und 
nur durch grundliche Aenderungen ist eine 
Besserung moglich. Das Genossenschaftswesen 
zu beseitigen, diirfte gegenwartig kaum mehr 
angehen; man mufs sich mit demselben abfinden 
und durch Beseitigung einer ganzen Zahl von 
Sectionen und Berufsgenossenschaften Wandel 
schaffen.

Die Yielschreiberei bei den Genossenschaften 
ist grenzenlos. Das verbrauchte Papier beźiEfcrt 
sich nicht nach Gentnern oder Tonnen, sondern 
nach Waggonladungen. Die unbedeutendste, 
nicht einmal arbeitsunfahig machende Verletzung 
verlangt Ausfiillung von 3 F orm ularen , welche 
in geschlossenen Briefumschlagen an Seclion, 
Polizei und Yertrauensmann gehen. W arum nicht 
in solchen Fallen eine einzige vorlaufige Anzeige 
inittelś Postkarte geniigt, bleibt unerfindlich. 
Der Yerfasser ist zwei Jahre lang Vertrauenstnann 
gew esen, dabei mit einer Menge iiberfliissiger I 
Dinge geplagt worden, hat aber wahrend dieser i 

Zeit thatsachlich nur „leeres Stroh gedroschen“, 
und hegt den Yerdacht, dafs es mit manchem 
Anderen kaum besser hestellt ist. Nur 
wenige Berufsgenossenschaften erkanrilen die 
Nothwendigkeit, durch moglichst einfache, spar- 
same Ilaushaltung die Klippe zu umschiffen, 
zwischen welche das Gesetz die Arbeitgeber leider 
lenkte. Einzelnen ist das sogar thatsachlich 
durch die Ungunst der bestehenden Verhaltnisse 
nicht moglich gewesen, und hier trifft die Schuld 
allein Gesetzgeber und Ausfiihrungsbehorde.

W enn der Staat bei der Invaliden- und 
Altersversorgung die Berufsgenossenschaften zu 
Tragern der Yersicherung inachen will, so liegt 
augenscheinlich der Grund in der Einsicht, sich 
mit Schaffung des Genossenschaftswesens griind- 
lich geirrt zu haben, und in der Absicht, 
nachtragheh durch Ueberweisung weilerer Thatig-

keit aus der Sackgasse herauszukommen, Das 
ist in der Denkschrift zu den Grundzdgen der 
Alters- und Invalidenversorgung ziemlich klar 
ausgesprochen. Es heifst do r t : „ Die letzteren — 
namlich die Berufsgenossenschaften — werden 
durch Ueberweisung der neuen Einrichtung einen 
festeren Kitt und mehr Inhalt erhalten. Dadurch 
wird zugleich den Bedenken hegegnet, dafs die
selben durch die soeben durchgefuhrte berufs- 
standige Organisation fur die Zwecke der Unfall- 
yersicherung ein zu grofser Apparat s ind .“ Ein 
schSrferes Armuthszeugnifs konnte der Gesetz
geber sich selbst nicht ausstellen. Weil er einen 
Fehler gem acht, will er einen zweiten begehen, 
um den ersten auszumerzen oder abzuschwiichen. 
Auf diesem Wege liegt nicht das H eil, sondern 
in griindlicher Aufraumung des ungeheuerlichen 
A pparates, der hedauerlicherweise trotz viel- 
seitiger W arnungen geschaffen w urde, und just 
deshalb ist die Beachtung der von den ver- 
schiedenen wirthschaftlichen Vereinen, welche 
am 2. und 3. December v. J. in Berlin tagleu, 
gegebenen Rathschlage dringend nothwendig. 
Offen gestanden zweifeln wir daran, dafs dies der 
Fali sein wi rd,  befiirchten vielm ehr, dafs die 
Regierung ihren Vorschlag, den Berufsgenossen
schaften die Geldwirthsehaft der Invaliden- und 
Altersversorgung aufzubiirden, durchdruckt, damit 
aber das Genossenschaftswesen in eine noch bedenk- 
lichere Lage ais die gegenwiirtige bringt. Niemand 
gesteht gern begangene Mifsgriffe ein.

Einzelne Heifssporne waren auf dem besten 
Wege, sich schon ais Apostel der neuen Heils- 
wahrheiten zu fiihlcn. Sie sahen bercits im 
Geiste aus einer berufsgcnossenschaftlichen Vor- 
standsversammlung eine Art Staats- oder Wirlh- 
schaftsrath entstehen, dessen tiefe W eisheit in 
allen Fallen die richtigen Bahnen anzeigen sollte. 
Leider machten besonnene, nuchterne Manner 
diesen Seifenblasen bald ein jahes Ende und 
wiesen die Streber in die gebiihrenden Schranken 
zur uck, woriiber die Eiferer gewaltig erbosten. 
Einstweilen ist Unterstutzung der Verletzten und 
Hinterbliebenen, aber nicht Vielschreiberei, Ver- 
waltungssport und Beschaftigung mit fremden 
Dingen Zweck der Unfallversicherung.

J. Schlink\
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Ueber das Yerlialten von Eisen und Eisenconstructionen
im Fener.

Yon A. Martens, Ingenieur in Berlin.

Die Erforscbungen uber die Veranderungen 
der Festigkeitseigenschaften von Eisen durch die 
Einwirkung der W arnie haben schon lfingere 
Zeit den Gegenstand lebhaflen Interesses gebildet. 
Ueber die wesentlicben Ergebnisse der ein- 
schliigigen Versuche liabe ich vor Jahren in der 
Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 1883,
S. 127 berichtet und beschranke mich deswegen 
darauf, hier ganz kurz die dort gegebenen 
Schaulinien zu wiederholen. Sie beziehen sich 
auf die Untersuchungen des F r a n k l i n -  h i s t i t u t e ,  
F a i r b a i r n ,  S t y f e ,  K o l l m a n n  und  E n g l i s c h e  
A d m i r a l i t a t  und zeigen im grofsen und ganzen, 
wie eine erliebliche Fcstigkeitsabnahme bei allen 
untersuchten Eisensorten erst zwischen etwa 
300 und 500 Grad cinzulreten pflegt. Bei 
500 Grad darf man die Festigkeit aller Eisen
sorten kaum auf die Halfie ihrer grofsten 
Festigkeit veranschlagen, die, soweit erkenntlich, 
bei etwa 100 bis 200 Grad eintreten diirfte. 
(Yergl. Fig. 1.) Trotz der bereits zahlreichen 
Untersuchungen (auch in neuerer Zeit sind noch 
mebrere Reihen ausgefiihrt) ist unsere Kenntnifs 
iiber die Yeranderungen unter dem Einflufs der 
W arme nicht in der Weise erweitort worden, 
dafs der Constructeur hierron Gebraucb machen 
konnte. Letzterer braucht ganz besonders die 
Angabe, um wieyiel bei der Erwarmung die 
elastiseben Eigenschaften, namentlich die Elasti- 
citalsgrenze, verandert werden. Die Festigkeit

kann ilfm um so weniger ein Mafs fur die Ver- 
lafslichkeit seiner Constructiorien bei Feuersgefahr 
geben, ais bei dem erhitzten Eise.i weit mehr 
ais beim kalten die Zeit (d. i. die Streckge- 
schwindigkeit) einen hervorragenden Einflufs auf 
die Ergebnisse der Bruchfestigkeit hat. Ganz 
besonderer W erth mufs daher auf die Feststellung 
des Elastiftitatsmoduls, der Proportionalitats- und 
Streckgrenze am erhitzten Eisen gelegt werden. 
Dieser Frage ist der V e r e i n  z u r  B e f o r d e -  
r u n g  d e s  G e w e r b e f l e i f s e s  in Gemeinschaft 
mit dem V e r  e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n -  
l e u t e  naher getreten. Die Yersnchsausfiihrung 
stofst in bezug auf die Feinmessungen auf ganz 
erliebliche Schw iengkeiten, so dafs leider der 
Fortgang der Untersuchungen bisher nur ein 
langsamer sein konnte. Die Versucbe selbst 
sind bekanntermafsen so umfassend geplant und 
es ist ein so rciches, sorgfaltig ausgewabltes 
Materiał zur Verfiigung gestellt, dafs man auf 
recht werthvolle AufschlUsse iiber die Veran- 
dernng der Zerreifsungsfestigkeits - Eigenschaften 
rechnen darf.

Wie der Ve r e i n f u r  Ge w e r be f 1 e i fs schon 
die Frage iiber die Wirkung der W arm e auf 
die Zugfestigkeil des Eisens* der Losung naher 
gebracht hatte, so hat er auch durch Stellung

* V e r h a n  d i un  gen des  Y o r e i n s  z u r  Be- 
f o r d e r u n g  des  G e w e r b e f l e i f s e s  1878 und 80.
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der Preisaufgabc uber das Verhalten von eisernen 
Saulen im Feuer* zwei sehr wichtigc und lehr- 
reiche Versuchsreihen verańlafst und diirfte sich 
durch den Erfolg in der That ein Verdienst um 
den Fortschritt des Gewerbes erworben haben.

Die erste dieser Yersuehsreihen wurde von 
P r o f .  B a u s e h i n g e r  i n  M i i n c h e n * * ,  die 
zweiłe von M. M o l i e r  u n d  R. L ii h m a n n  
i n  H a m b u r g * * *  ausgefiihrt. Die zweite Reihe 
bietet fur die unmittelbar praklische Ausnutzung 
der Ergebnisse unzweifelhaft ein noch grófseres 
Interesse, ais die friiher angestellte erste. Wenn 
ich daher mit Riieksicht auf den mir zur Ver- 
fiigung gestellten Raum mich auch vorwiegend 
mit der M ó l l e r s c h e n  Arbeit befassen mufs, so 
mag ich es doch nicht unterlassen, hier fur die 
in sich bedeutenden Arbeiten B a u s c h i n g e r s  
das Verdienst in Anspruch zu nehmen, die An- 
regung fur die M o l l e r s c h e  Arbeit gegeben zu 
haben. B a u s e h i n g e r  hat den Muth gehaht, 
dic so empfindliche und werthvolle W e r d e r -  
Maschine fur seine Untersuchungen zu benutzen 
und hierdurch zur Nachalunung anzuregen. Die 
Verhaltniśśe haben es ihm leider nicht gestattet, 
seine Versuche weiter auszudehnen. Obwohl 
die Einwendungen M o l l e r s f  B a u s e h i n g e r  
zur Ausfiihrung einer zweiten Versuchsreihe ver- 
anlafsten, in welcher er denselben Rechnung 
trug, so sind doch die nach einem breiter an- 
gelegten Piane durchgefiihrten Yersuclie Mi i l l e r s  
erschopfender, wenn sie auch in bezug auf die 
Genauigkeit und Yollkommenheit der Messungen 
sich mit denen B a u s c h  i n g e r s  nicht vergleichen 
konnen.

Aus der Mó l l e r s c h e n  Arbeit will ich nun- 
mehr, so kurz es angeht, die praktisch wichtigsten 
Schlnfsfolgerungen herausziehen und werde die- 
selben zugleich an der Hand der durch die ein- 
gehende Untersuchung der Trum m er bei dem 
grofsen S p e i c h e r b r a n d e  i n  B e r l i n ,  K a i s e r -  
s t r a f s e  42, gemachten Erfahrungen benutzen, 
um auf einige wichtigc Punkte bezuglich der 
Feuersicherheit von Eisenconstructionen hinzu- 
weisen.

M o l i e r  macht zunachst mit Recht darauf 
auftnerksam, dafs fiir Saulen in Bauconstructionen 
die Annahme einer vollkomtnen centrischen Be- 
anspruchung die unwahrscheinlichste ist und hat 
deswegen seine Versuche alle so ausgefiihrt, 
dafs in der Regel die Resultante des Druckes 
um 10 mm aufserhalb der Saulenmittellinie lag, 
so dafs die zu erwartende Durchbiegung der

* V e r h a n d l g .  d. Ve r .  f. Ge wbf I .  1885. — 
»StahI und Eisen« 1886, S. 208.

** Mi t . t h e i l u n g e n  a u s  d e m  m e c h a n i s c h -  
t e c h n i s c h e n  L a b o r a t o r i u m  i n  M u n c h e n  
1885 Heft XII, 1887 Heft XV.

ł ł * V e r h a n d l .  d. Ver .  f. G e w b l l .  1887, 
Seile 573.

t  ‘D e u t s c h e  Ba n  ze i t ung*  1886. Nr. 53 
uud 55.

wagerecht cingespannten Saule nach unten ge- 
richtet war. Da das Feuer unter der Saule 
angefacht wurde, so war bei dieser Anordnung 
zugleich die gelahrlichste Art der Inanspruch- 
nahme gegeben. Die Versuche w'urden in einer 
einfachen hydraulischen Prcsse durchgefuhrt, 
dereń Construction im Original nachgesehen 
werden mag. Die Kraftmessung geschah durch 
Manometer, welche den Druck im Cylinder an- 
zeigten, die Durchbiegungsmessung mit einem 
Fiihlhebel. Beide Methoden miissen zwar an- 
gesichts der offen zu Tage liegenderi Miingel ais 
roli und recht ungenau bezeichnet werden, 
indessen kommen die hierdurch verursachten 
Triibungen des Ergebnisses praktisch wenig in 
Betracht, da sie durch die Zahl der Versuche 
und namentlich durch den befolgten Plan einiger- 
mafsen unschiidlich gemacht werden. Es mag 
deswegen geniigen, hier kurz auf diese Punkte 
aufmerksam gemacht zu haben. Die Messung 
der Erwarm ung geschah, wie bei den B a u 
s c h  i n g e  rschen Versuchen, durch Schmelz- 
legirungen.

Nach einer eingehenden Besprechung der 
Umstiinde, welche Anlafs zur schiefen Bean- 
spruchung sein konnen, erlautert M o l i e r  die 
zur Berechnung von Saulen angewendeteu Formeln 
von E u l e r  und S c h w a r z  und schliefst hieran 
eine eigene Formel zur Berechnung excentrisch be- 
anspruchter Stabe auf Zerknickungsfestigkeit, 
bezuglich welcher auf das Original verwiesen 
wird, welches man ja  bei naherem Eingehen auf 
die Sache doch nicht wird entbehlen konnen. 
Diese Formel wird auf Grund der Versuchs- 
ergebnisse schliefslich dahin erweitert, dafs sie 
diejenigen Querschnittsabmessungen liefert, fur 
welche die Siiule bei den gemachten Annahnien 
auch noch standsicher im Feuer bleibt.

Zu den Versuchen sind rohrahnliche glatte 
Saulen ohne Fufsplatte und Kapitał bermtzt; 
man wendete in der Regel fiir jede Yersuchs- 
stufe 2 Saulen von gleichen Abtnessungen, die 
eine aus Schmiedeiśen, die andere aus Gufseiseii 
an. Alle Eisenstiitzen hatten 62 bis 64 qcm 
Querschnitt, 120 mm inneren und 150 mm 
aufseren Durchmesser, also 15 mm Wandstarke. 
Die Gufssaulen hatten an jedem Ende eine Ver- 
stiirkung um 5 mm von 40 mm B reite; sic 
waren 1, 2 und 4 m lang, wahrend die Lange 
der Schmiedesśiulen 1 und 2 m beteug. Um 
den Einflufs der Querschnitlsform zu erweisen, 
wurden volle Saulen vou 90 mm Durchmesser 
also etwa 64 qcm Flachę uud 1, 2 und 4 ni 
Lange benutzt. Die genieteten Stiitzen hatten 
bei 2 rn Lange umstehend gezeichneten Querschnitt 
Fig. 2. Winkel und Flacheisen zusammen 
haben wiederum 64 qcm Querschnittsflache.

Um dic Wirkungen zu zeigen, welche Schulz- 
vorkehrungen auf die Standsicherheit der Saulen 
im Feuer haben, sind folgende Probestucke her-
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gerichtet. Eine Gufssaule wurde oben und unten 
mit Flantschen von 280 mm Durchmesser und 
aufserdem in 300 mm Abstanden mit jeweilig
4 arigegossenen Dornen von 48 mm Liinge ver- 
sehen. Um letztere wurde Bindedrabt geschlungen, 
welcher den 60 mm dicken Cementputz von 
1 Tiieil Cement und 3 Theilen Sand fest hielt. 
Aehnlieh war ein gleiehes Schmiederohr um- 
mantelt. Eine Nietstiitze wurde mit Fohrenholz 
von 30 mm Starkę umm antelt, welches durch 
eine Hiille von 1 mm starkem Eisenblech ein- 
geschlossen war. Je eine Gufs- und Schmiede- 
saule wurde mit 1 Theil Cement und 1 Theil 
Sand ausgegossen, wahrend in eine zweite Gufs- 
saule ein Gasrohr von 00 mm Durchmesser 
eingefuhrt und mit 1 Theil Cement und 3 Theilen 
Sand vergossen wurde. Der Cementkern sollte 
die Standfestigkeit erhohen, das Gasrohr der 
Gufssaule dieselbe auch dann noch erhalten, 
wenn sie im Feuer Risse bekam.

M o i l e r s  Schlufsfolgerungen aus seinen Ver- 
suchsergebnissen lassen sieli etwa wie folgt 
zusamm enfassen:

1. Entgegen den Ergebnissen der ersten 
B a u s c h i n  g e rsc h en  Versuchsreihe findet 
Mo l i e r ,  dafs be i 10 G u f s s a u l e n  k e i n e  
R i s s e  d u r c h  A n s p r i t z e n  i m gl i i hen-  
d e n  Z u s t a n d e  e n t s t a n d e n  s i n d .  
B a u s c h i n g e r  kommt bei seiner zweiten 
Reihe zu ahnlichem Ergebnifs. Der Umstand, 
dafs M o l i e r  mit frisch gegossenen Sauien 
arbeitete, lafsl bei ihm die sonderbare 
Vermuthung entstehen, dafs das Gufseisen, 
iihnlich dem Cement, mit dem Alter seine 
Festigkeitseigenschaften andern moge. Es 
liegt wohl niiher, an eine verschiedene 
Gattirung des Eisens oder an eine bei den 
verschiedenen Versuchsreihen benutzte 
andere Gufsweisezu denken: B a u s c h i n g e r s  
erste Saulen waren Ausschufsstucke.

2. Aus B a u s c h i n g e r s  Yersuchen sowie 
aus anderweitigen Erfahrungen weifs man, 
d a f s  G u f s s a u l e n  t r o t z  d e r  d u r c h  
s c h n e l l e n  W  ii r  m e w e c h s e 1 e t w a  
e i n g e t r e t e n e n  R i s s e  n o c h  t r a g f a h i g  
b l e i b e n  k o n n e n .  Diese Risse konnen 
bei gegenseitigen Yerschiebungen der Bruch- 
(juerschnitteund beim Auftreten von Biegungs- 
momenten gefahrlich werden. Man mufs 
daher erstens die G u f s s a u l e n  c e n t r a l  
b e l  a s  t e n  und kann sie zweitens nach 
M o i l e r s  Yorgehen mit einem eingesetzten 
Kern (Gasrohr) rersehen, zu dessen Be

festigung jedocli zweckuiafsig die Cement- 
mortelfullung yermieden wird, da sie wegen 
ihrer Dampfentwicklung gefahrlich werden 
kann. (Wegen der bei den Versuchen 
getragenen Lasten und den erzeugten 
Spannungen, wegen des Vergleiches der 
Standsicherheiten u. s. w. wolle man das 
Original einsehen.)

3. D ie  d e r  G u f s s a u l e  z u g e m u  th e t e  
B e l a s t u n g  d a r f  n u r  s o  g r o f s  s e i n ,

• dafs die im Feuer einseitig erwarm te und 
angespritzte Siiule infolge des entstebenden 
Biegungsmomentes k e i n e  Z u g s p a n n u n g e n  
e r f a l i r t ;  letztere rniissen wegen der Gefahr 
bei etwaiger Rifsbildung vermieden werden.

4. Y ie l w i c h t i g e r  a i s  die  F r a g e  w e g e n  
des  zu v e r  we  n d e n d e n  M a t e r i a l s  i s t  d i e  
A n w e n d u n g  r i c h t i g e r  C o n s t r u c t i o n s -  
v e r h a l  tn is s e .  Die Gufs- und die Schmiede- 
siiule kann in gleichem Mafse feuersicher 
construirt werden, wenn die Abmessungen 
richtig gewahlt werden. Die Saulen diirfen 
nicht zu schlank construirt werden. Es 
empfiehlt sich, L/D (Lange zum Durchmesser) 
kleiner ais 10 zu wab len, wenn die Saule be- 
weglich, und L/D 1 7 , wenn sie fest 
eingespannt ist. Es ist hier darauf auf- 
merksam zu m achen , dafs absolute Feuer- 
sicherheit bei dem im Feuer geborenen 
Eisen nicht erwarlet werden kann.

5. D u r c h  d e n  Rl ant e l  l a f s t  s i c h  d i e  
W i r k u n g  des  F e u e r s  l i i nge r e  Ze i t  auf- 
h a l t e n ;  die Siiule wird vor iibermafsiger, 
einseitiger Erwarm ung durch das Feuer 
und vor einseitiger Abkiihlung durch An
spritzen geschutzt.

6. Gufseisen kann leiehter ais Schmiedeisen in 
einem Querschnilt angehaufte Malerialfęhler 
enthalten, welche sich dem Auge entziehen. 
L i i h m a n n  empfiehlt daher, S a u l e n  m i t  
s i c h t b a r e n  K a l t g u f s s t e l l e n  j e d e n f a l l s  
n i c h t  zu  v e r w e n d e n ;  man dat f  diesen 
Satz wohl auf alle aufserlich sichtbaren 
Materialfehler ausdehnen.

In wie liobem Mafse die Eisericonstruction 
in Hochbauten durch die bei grofseren Briinden 
gemachten Beohachtungen in Mifscredit gehracht 
worden waren, wissen die verehrten Leser zur 
Geniige. Selten hat wohl eine Brandstelle auf 
den ersten Blick dieser Erfahrung so sehr das 
W ort geredet ais die Trum raerstatte des Brandes 
in der K a i s e r s t r a f s e  zu Be r l i n .  Aber gerade 
die Erfahrungen, welche sich an der Hand dieser 
Triimmer gewinnen lassen, zeigen auch, wie sehr 
die oben unter -3 und 4 gegebenen Regeln 
berechtigt sind, und in  w ie  h o h e m  M a f s e  
d i e  U n s i c h e r h e i t  i n f o l g e  m a n g e l h a f t e r  
C o n s t r u c t i o n  di e  in d e r  F e s t i g k e i t s v e r -  
m i n d e r u n g  d e s  e r w a r m t e n  E i s e n s  be-

I g r u n d e t e  G e f a h r  f l be r wi eg t .
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Weil diese Trum m er so in jeder Beziehung 
lehrreich sind, soli versucht werden, dem Leser 
in knapper Form  ein Bild zu geben, wobei auf 
Mafse und Details der Bauausfiihrung nicht weiter 
eingegangen werden wird ais unumganglich nóthig. 
Der Interessent wird in den vielfachen Veroffent- 
lichungen* das Nąnere jederzcit leicht linden.

Das Gebaude wurde zum Lagern von Textil- 
sloflen, Tabak u. a. m . benutzt. Aus dem unlen 
skizzirten Grundrifs (Fig. 3) ersieht man, wie 
die Raume um einen inneren Hof G gruppirt 
waren, von welchem in allen Geschossen grofse 
Fenster Licht empfingen. Die Umfassungswande 
waren nach drei Seiten ebenfalls mit grofsen 
Fensteroffnungen versehen. Das Gebaude halle 
5 Geschosse und war 21 m hoch. Es war 
durch eine Brandmauer in zwei Theile ge- 
theilt. Die Decken wurden durch Gruppen 
von gufseisernen Saulen getragen, welche die 
auf Consolen gelagerten Unterzuge und einen 
Tlieil der Kappentrager stutzlcn. Zwischen die 
Kappentrager waren Kappen eingewolbt. Die 
Unterzuge lagen also vollig frei, wahrend die 
Kappentrager big auf den untern Flantsch ver- 
steckt waren. In einzelnen Geschossen lag die 
W aare bis zum Kopf der Saulen angehiiuft; 
einzelne Geschosse waren leer. Das Feuer soli 
durch Unvoisichtigkeit ausgekommen sein und 
die Zerstorung nahm so sehnell uberhand, dafs 
ein grofser Theil des Gebaudes bereits eingesturzt 
war, ais die Feuerwehr kam. Letztere konnie 
nur von den Nachbarliiiusern aus den Angriff 
unternehmen, da die eisernen Th ii ren in den 
Treppenhausern verschlossen waren und den 
Zutrilt hinderlen. Aufserdem waren die Kappen

* Z. B; »Ce n t r a ł  b l a t t  d ' e r  Ba  u v e r  w a l t  u ng«,  
^ D e u t s c h e  B a u z e i t u n g *  u. a. m. Es steht zu 
erwarten, dafs sęinerzeit auch der ausfOhrliche ainf- 
liche Bericht uber den Befund auf der Bramlstiitte
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der Boden grofstentheils bereits so unsicher. dafs 
an ein Betreten nicht zu denken war.

Die unheimliche Schnelligkeit, mit welcher 
der Einsturz erfolgle, und der grofse Umfang, 
den die Verwiistung annahm, kann nUr durch 
das Zusammentreffen vieler ungiinstiger Zustande 
erkliirt werden. Der Brennstoff (die W aare) 
war bis nahezu an die Unterzuge gehauft. Nach 
dem Zerspringen der Fensterscheiben entstand 
ein aufserst lebhafter Zug, durch den ais Schlot 
wirkenden Hof veranlafst, welcher das Feuer 
lebhaft anfachte und die Stichflamme in ihrer 
Richtung von aufsen nach dem Hofe quer gegen 
den unteren Flantsch der Unterzuge fuhrte. Diese 
mufsten verhaltnifsmafsig sehnell ergliihen und 
bogen unter der starken Belastung stark durch, 
wobei die Kappentrager nachgeben konnten, die 
Kappen Risse erhielten und vielleieht zum Ein
sturz kamen. Auch die Saulen sind, wie dies 
aus den Trum m ern spiiter erkannt worden ist, 
vielfach unterhalb der Kopfe zum Ergliihen ge- 
kommen. Die gebogenen Unterzuge driickten 
mit ihren Flantschen auf die vorderen Kanten 
der um 230 mm ausladenden Console. Hier- 
durch wurden die Saulen namentlich dann sein- 
stark excentrisch beansprucht und iiberlastet, 
wenn das betreffende Gegenfeld einsturzte und 
das angehorige Gonsol somit entlastet war. 
Der Bruch trat unmittelbar unter dem Kopf 
der Saule ein, wo der schwachste Querschnitt 
ur d zugleich der Angriffspunkt des I^euers war. 
Diese Bruchform konnte sich um so leicli- 
ter bilden, ais etwa 1,5 m hoher ein zweiler 
schwacher* P unkt, die Verzapfung der beiden 
iibereinanderstehenden Saulenschafte sich befand. 
Die Verzapfung fand in der iiblichen Weise durch 
ineinandergesetzte Zapfen von 30 mrn Liinge 
statt. Die geschilderten Inanspruchnahmen er- 
folgten mit einer solchen Gesetzmafsigkeit, dafs 
fast alle nicht gebrochenen, dem Feuer ausge- 
setzt gewesenen Saulen unmittelbar unter dem 

Kopf Verbiegungen und zum Theil 
Rifsbildungen zeigen. Es standen noch 
lange nach dem Brande Saulen, von 
denen die eine unter dem Kopfe 
zwiebelformig aufgebliiht und mit 
Schubspannungsrissen verselieri war. 
(Fig. 4.) Sie hatte centrische Be- 
laslung erfahren und war deswegeri 
auch trotz des Ergliihens gerade 
geblieben. Eine andere Saulenflucht 
stand ebenfalls noch, obgleich die 
untere Saule, gleichfalls unter dem 
Kopf, vollig zum Bruch gekommen 
w ar, wobei das obere Saulenende 
sich in das untere einstauchte. —

* Hiermit soli uhrigens nicht gesagt 
sein, dafs diese Art der Yerbindung 
zweier ubereinander stehender Saulen 
eine schlechte sei.

ver6ffeuUicht werden wird. p;g 3
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Fig. i .  R(t- 5-

Die Biegungeiij welche einzelne Saulen erfahren 
haben, sind betrachtlich; selbst starkę Saulen 
zeigen Durchbiegungen von mehr ais 50 mm. W ie 
weit das gliihende Gufsciscn Formanderungen 
erfahren kann,  zeigt namentlich Fig. 5. Die 
Biegung ist hier unmittelbar uber dem Saulen- 
fufs erfolgt, welcher wahrscheinlich durch die 
nach dem Einsturz der Kappe durch die Lucke 
ziingelnde Stichflamme gliihend geworden war. 
Dieser verbogene SSulenfufs zeigt ebenfalls 
schrage Risse. Er is t, wie die vorgenannlen j  
und einigc andere charakteristische Bruchstiicke, j 
in dieSam m lung der k ó n i g l i c h e n  m e c h a n i s c h -  
t e c h n i s c h e n  Y e r s u c h s - A n s t a l t  zu Cha r -  
l o t t e n b u r g  gekommen, wo er jederzeit in 
Augenschein genommen werden kann. Yon 
den unter den Triimmem gefundenen 38 Saulen 
sind etwa 20 Stflck in der oben geschilderten 
Weise infolge der escentrischen Belastung mittels 
der Console zum Bruch gegangen. Diese Zer- 
stórung erfolgte so regelruafsig, dafs man aus 
der Bruchform noch jetzt genau anzugeben ver- 
mag, welcher der Trager, ob Unterzug, ob 
Kappentrager, die Bruchveranlaś$ung gewesen ist. 
Im ersteren Falle trat die Bruchform Fig. 6 ein. 
Die Saule brach unmittelbar unter dem Kopfe. 
Im zweiten Falle brach die Saule nach Fig. 7 
durch den unteren Theil des unteren Consols 
und haufig auch zugleich noch iri der vorbe- 
schriebenen Weise unter dem Siiulenkopf, so 
dafs drei Bruchstiicke entstanden. Briiche durch 
das untere Consol fanden si.ih im ganzen an 
etwa 15 Saulen, von denen etwa 7 Stiick mit Doppel- 
bnichen gefunden w urden.* Die Enlstehung des 
Bruches im unteren Consol infolge einseitiger 
Belastung erklart sich dadureh, dafs der Saulen- 
ąuerschnitt an dieser Stelle erheblich geringer 
ist und dafs die in diesem Falle in der neutralen 
Ebene liegenden Gonsolrippen keine erhebliche

* Die genaumi Zahlen sind m ir nieht gegen- 
warlig; man wolle sie spater aus dem amUichcn 
Ber ich t enlnehmen.

Yergrofserung des fraglichenW iderstandsmoinentes 
abzugeben vermochten, wie dies bei der Bean
spruchung durch den Quertrager der Fali war. 
Wie man die Enlstehung des zweiten Bruches 
erklaren soli, vermag ich nieht anzugeben, jeden- 
falls scheint mir wahrscheinlich, dafs der Bruch 
durch das Consol zuerst und zwar infolge von 
Ueberlastung durch den Kappentrager entstanden 
ist. Ob in allen Fallen, wo Doppelbriiche er- 
wiesen sind, ein Ergluhen unter dem Siiulenkopf 
stattgefunden hal, wird schwer zu sagen sein. 
Jedenfalls scheint es mir unwahrscheinlich anzu- 
nelimen, dafs in allen Fallen der zweite Bruch 
etwa nach dem Umsturzen der Saule durch 
aufschlagende Trum m er erfolgt sein sollte. Hier- 
gegen sprechen sowohl die Zahl der Falle dieser 
Brucherscheinungen ais auch vielfach die Form 
der Bruchstiicke. Es mufs flbrigens liervorge- 
hoben werden, dafs auch drei der noch stehen 
gebliebenen Saulen unmittelbar iiber dcm Kappen- 
tragerconsol Querrisse zeigten, w*elche erst beim 
Abbruch bemerkt worden sind.

Dafs (ibrigens in sehr vielen Fallen eine sehr 
starkę excentrische Beanspruchung der Saulen 
durch die Console hat statlfinden mussen, zeigen 
auch die schmiedeisernen Trager. Dieselben 
hangen haufig an ihren abgerissenen unteren 
Flantschen , wie die Handtiicber" an den Saulen. 
Yiele Trager zeigen an beiden Enden die vom 
Stege abgerissenen unteren Flantschen. (Fig. 8.) 
Diese sehr haufig auflretende Zerstorungsform 
hat ihren Grund in den seitlichen Leisten, 

J welche an den Saulen angegossen waren, um 
j  die auf die Console lose aufgelegten , Trager vor 
[ der seitlichen Yerschiebung und vor dem Kippen
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zu bewahren. Querschnitt Fig. 9. Unter diese 
Leisten konnte sich der untere Flantsch der 
Trager festklemmen und das an dem Consolende 
angrcifende Moment mufste nun unler allen Um- 
standen bis zu derjenigen Grofse anwachsen, 
welche zum Abreifsen des Flantsehes vom Stege 
ausreichte. Die einzige Yerbindung mit den 
Saulen fatiden die Trager dadurch , dafs auf 
etwa lialbe Tragerhóhe beide gegeniiberliegende 
Enden durch die Saule hindurch mit zwei 
schmalen Flaeheisenlaschen gehalten wurden, 
welche zugleich die Verankerung der gegeniiber- 
liegenden Gebaudeaufsenwiinde bildeten. Diese 
Gonstruction vermochte naturlich einer gliihenden 
oder gesprungenen Saule nur sehr wenig Halt 
zu gew ahren; man hatte in diesen Fallen sozu- 
sagen eine Mausefalle vor sich (Fig. 10), ge- 
bildet durch die beiden schwachcn Punkte a und b 
uber und unter den Tragern, von' denen a der 
Versch;iftelung der oberen mit der unleren Saule 
entspricht, wahrend b die gliihende odergebrochene 
Stelle der unleren Siiule bedeutet. W aren die 
Trager mit der Saule oder untereinander fest 
verbunden, so dafs sie dem Theil a b einen Halt 
gegen Kippen gew ahrten, so war jedenfalls 
die gefahrliche Mausefalle vermieden und ein 
plćitzliches Einstiirzen des ganzen inneren Eisen- 
gerippes ware wahrscheinlich nicht so leicht 
erfolgt, ais es jetzt geschehen ist. Meines Er- 
aehtens wiirde auch das Ergluhen einer Siiule 
an einer beschrankten Stelle alsdann nicht so 
schnell zum Bruche gefiihrt haben, weil die sieli 
aufblahende Saule Gelegenheit gehabt hatte, sich 
ni sich selbst zusammenzustauchen und so einen 
langsameren Zusam menbruch eines Knotenpunkt- 
systems zu yeranlassen. Jedenfalls schcint mir 
die grofse Gleichartigkeit und Gesefźmafsigkeit 
der Brucherscheinungen zu beweisen, dafs der 
erschreckend schnell erfolgte Zusammensturz 
beider Gebiiudetheile nicht so sehr Folgę einer 
Uebcrhitzung des Eisens, ais vielmehr Folgę einer 
schlechten Construction war, die vielleichl auch 
beim Zusammenbruch nur einer Siiule aus irgend 
einem Grunde und ohne das Hinzutreten des 
1'euers Yeranlassung zum Zusammensturz eines 
grofeen Theiles des inneren Gebaudegerippes hatte 
sein konnen.

J e d e n f a l l s  l e h r t  u n s  d i e s e s  Ungl i i c k ,  
daf s  w i r  e i s e r n e  G e b a u d .e c o n s tru c tio n e n  
vo r a l l en  D i n g e n  v e r n u n f t g e m a f s  e n t -

w e r f e n  s o l l e n .  Es kann an der Hand der 
vorliegenden Erfahrung nicht bart genug getadelt 
werden, wenn man selbst einfache Constructionen 
ungeschulten Kriiften iiberlKfst, dereń ganze Er
fahrung sich in der Ausfuhrung von sogenannten 
„statischen Berechnungen“ fiir Bauprojecte 
griindet, die von Eisenconstructionen so wenig 
verstehen, dafs sie schon ein Gefiihl hoher Selbst- 
aclilung gewinnen, wenn sie mit Miihe und Noth 
sich in die Berechnung der W iderstandsmomente 
von Tragern hinein gelaslet haben. Die Folgen 
soleher ungesunden Zuslande zeigen sich an den 
Triimmern dieses Brandes zur Geniige. Man 
erkennt sie in der grofsen Zahl von unreifen Vor- 
scbliigen fiir die Herstellung feuersicherer Ge- 
biiude. Ein Vorschlag jagt den andern und man 
glaubt jedes Mittel heranziehen zu m iissen, um 
feuersicher zu bauen , ganz vergessend , dafs es 
doch nicht unter allen Umstiinden der Zweck 
eines Gebaudes ist, feuersicher zu sein. Abge- 
sehen von den F a lle n , wo es die besonderen 
Umstiinde erheischen, zum Schutz von Menschen- 
leben und des naclibarliclien Eigenthums eine 
aufserordentlich vermehrte Feuersicherheit zu 
verlangen, kann man sich mit der auf gebrauch- 
liclie Weise zu erzielenden Feuersicherheit ge- 
niigen lassen. In vielen Fallen lafst sie sich 
durch Belriebseinrichtungen , durch vermehrte 
Ueberwachung, durch Errichtung fiir sich ge- 
sclilossener Raume in Lagerhausern, durch Ver- 
theilung des Brennstoffes u. a. ni. wohl ebenso 
siclier und auf naliirlichere Weise erreichen, ais 
durch die Construction des Gebaudes. Man 
wird okonomisch riclitig die Anlagekosten eines 
Gebaudes durch die feuersichere Construction 
doch nur dann erhohen , wenn der durch die 
verminderte Feuersgefahr bedingte Gesammtnutzen 
die vermehrle Zinslast des Anlagekapitals deckt, 
derm zum Yergniigen des Constructeurs wird 
doch kein Bauherr bauen wollen. Doch das zu 
schildern, gehort eigentlich nicht zu meiner 
Aufgabe.

Die Anschauungen haben sich durch die 
Erfahrungen gelautert und werden sich lSutern 
an der Hand der Erscheinungen beim vorbe- 
schriebenen Brande. Man weifs, dafs man in 
Steiu und Eisen nicht absolut feuersicher bauen 
kann und es fragt sich, was kann der Gonstruc- 
teur thun, um seinerseits die Cefalu- zu ver- 
ringern? Dafs wir hier zuerst eine gesunde 
Construction verlangen m iissen, liegt auf der 
Hand. Man wird bei grofser Zahl von Saulen- 
fluchten nebeneinander in vielen Fallen vortheil- 
hafter Schmiedeisenconstructionen anwenden ais 
Gufseisen, wird aber in beiden Fallen die Formen 
der Stiitzen d u r c h  a u s  n u r d e m Z w e c k e  an-  
p a s s e n ,  ganz ohne Rucksicht auf den Arehitekten, 
der sich diesen Verhaltnissen anbeąuemen mufs. 
Man wird die Console thunlichst vermeiden, 
jedenfalls aber ihre A usladung, durch ganz
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cnges Anlagern der Trager an die Saulen* und 
Beschrankung der Auflagerflachen auf das kleinst 
zulassige Mafs, so sehr vermindern ais nur immer 
erreiclibar. Man wird die Saulen nicht nur auf 
einfache centrische Beanspruchung rechnen 
durfen, sondern man wird den ungunstigsten 
Fali in Rechnung zu stellen haben, dafs die 
Saule durch das eine Constructionsfeld ganz 
voll excentrisch belastet ist, wShrend das andere 
vollig fehlt, wie es im Ungliicksfall vorkommen 
kann. Man wird hierbei ais wirkende Hebels- 
arnie diejenigen Grofsen einsetzen niiissen, welche 
bei Verbiegungen der Construetion thatsachlich 
in Frage kommen, und die AngrifTspunkte der 
Reactionen nicht durch die Mitte der Auflager
flachen gehcnd annehmen durfen, wie es nach 
dem alten Gebrauch in der Regel zu geschehen 
pflegl. Man wird nicht nur die Widerstands- 
momente der Trager in Rechnung zu stellen

* Etwa so, wie es von R. G r a m  e r  i u B e r l i n  
fur eine Reihe Sffentlicher Gebaude (etwa wie in Fig. 11) 
ausgefiihrt worden ist. lis ware sehr lebhaft zu w.unschen, 
dafs die genialen Constructionen dieses und anderer 
erfabrener Ingenieure durch Veróffentlichung mehr 
der Allgemeinheit zu Gute kamen, da unsere Leltr- 
bflcher iiber Eisenconstructionen (vielfach auch die 
neneren) leider nicht auf der HOhe der Zeit stehen.

Fig. U

haben, sondern man wird sich auch verge\vissern 
miissen, dafs an keiner Stelle des Tragers Ueber- 
anstrengungen infolge von Einzellasten eintreten 
konnen, z. B. iiber den Auflageru. Man wird 
sich zu iiberlegen haben, ob nicht durch Er- 
zeugung fester Knotenpunkte in der Decken- 
construction die Siiule so sicher eingeschlossen 
werden kann, dafs sie auch im Falle einer Gefahr 
vor dem Kippen gesichert erscheint. Man wird 
sich iiberzeugen miissen, dafs diese Verbindungen 
andererseits nicht so fest sind,  dafs, im Falle 
eines Zusammenbruches der Nachbarfelder, durch 
die an den Knotenpunktstragern etwa hangen- 
bleibenden Constructionstheile die Saule iiberlastet 
und das Innengerippe zum Zusam mensturz ge
bracht werden kann,  wie in eiuem Kartenhaus. 
Dafs man vom Baumeister verlangen m ufs, ein 
Haus nicht wie einen Kamin zu bauen, ergiebt 
sich aus der fruheren Schilderung und gehort, 
wie dic sonstigen Sieherheitsmafsregeln in der 
Anlage des Gebaudes, nicht hierher.

Die M ollerschen  Versuche haben uns gezeigt, 
dafs man mit Ummantelung der Eisentheile ihre 
Standsicherheit im Feuer ganz wesentlich erhohen 
kann und man wird sich diese Erfahrungen 
geeigneten Falles zum Nutzen machen miissen. 
lnsonderheit wird man wohl das ganz aligemeine 
Yerlangen stellen m ussen , dafs alle eisernen 
Deckentheile nach Moglichkeit stets in die Decke 
selbst gelegt sein sollen und alle unten vorspringen- 
den nackten Eisentheile verrnieden — oder mit 
ausreichenden Schutzmassen eingehiillt werden. 
Auch die Stiitzen wird man in m anchen Fallen 
mit Schutzmassen umkleiden mussen, was iibrigens 
von selbst immcr m ehr sich einbiirgern durfte, 
je mehr man der Forderung gerecht zu werden 
sucht, dafs a l l e  S t u t z e n f o r m e n  n u r  n a c k t e  
Z w e c k f o r m e n  s e i n  d u r f e n .  Die Architekten 
werden doch imm er das Streben haben , die 
Nacktheiten mit dem Deckmantel christlicher 
Liebe zu verhullen, und warum soli dieser denn 
nicht zugleich das Sohnchen vor den Umarmungen 
seiner feurigen Mutter schiitzen?

Einige Bcobaclitimgen iiber tlie Bildung yon Ammoniak bei 
der trocknen Destillation der Steinkolilen.

Yon Dr. Friedrich C. G. MUller.

Bei der grofsen Bedeutung, welche die Ge- 
winnung der Nebenproducte bei der Verkokung 
der Steinkolilen heute erlangt hat ,  m acht sich 
das Bedurfnifs geltend, schnell und beąuem mit 
einer fur die Praxis ausreichenden Genauigkeit 
dariiber entscheiden zu konnen, wie grofs die 
Menge von Theer und Ammoniak is t, welche 
man bei der Yerwendung einer bestimmten

Kohlengattung voraussichtlich in den Conden- 
satoren vorfinden wird. Auch ich habe Gelegen- 
heit gehabt, mich niehrfach m it dieser Frage zu 
befassen und bin schliefslich zu einer einfachen 
Methode gelangt, iiber welche ich, nebst einigen 
Ergebnissen, in den folgenden Zeilen kurz 
berichten will.

Der Apparat besteht aus einer 250 mm
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langen, 15 nun weiten, dickwandigen Ruhre A B  
aus moglichst strengfliissigem Glas. Dieselbe isl 
am hinteren Ende geschlossen und bei C einge- 
sćhnurt. Sie liegt sarnmt der Eisenrinne D E  
in einem llohlcylinder F G  aus feuerfestem Thon, 
von 250 mm Liinge und 60 mm innerer Weile. 
Letzterer hat unteri einen 50 mm breiten Langs- 
schlitz, durch welchen die Flammen von Bunsen- 
brennern ins Innere schlagen. Durch eine Reihe 
von fiinf halb aufgedrehten Flammen erzielt 
man beginnende R othglu lh , durch eine doppelte 
Reihe von je funf Brennern eine gleichmiifsige 
Tem peratur von 1000°.

Von der grob pulverisirten Kohle werden 
10 g in die Abtheilung C B  der Rohre locker 
eingefullt. Vorne wird die U-fórm ige Conden- 
sationsrohre, welche zur Halfte lńit verdiinnter 
Salzsaure gefiillt ist und in kaltes W asser ein- 
taucht, vorgelegt.

Man beginnt die Erhitzung bei der Ein- 
schniirung mit einer einzelnen F lam m e, damit 
sich ein lockerer Kokspfropfen b ildet, welcher 
das Heraustreiben der blahenden Masse ver- 
hindert.

Nach Beendigung des Processes wird der | 
wasserige In hali der Vorlage durch ein gewogenes } 
Filter in eine Porzellanschale filtrirt und auf 
dem Dampfbade zur Trockne gebracht. Den in 
der Schale befindlichen Riickstand nimmt man 
mit mafsig starkem Alkohol auf, fiillt mit Platin- 
chlorid, sammelt den Platinsalmiak auf einem 
Filfer und gluht ihn im Platintiegel. Die 
Decigramme des hintcrbleibenden Platins geben 
mit 1,7 multiplicirt den NHj-Gehalt in Promille 
der angewendeten Steinkohle.

Die Vorlage fiillt man wieder mit W asser und 
erwarmt direct m it einer Flamme. Hierdurch 
gelingt es den darin haftenden Theer zu einigen 
grofsen Tropfen zu vereinigen. Schliefslich 
giefst man das Ganze auf das bereits benutzte, 
gewogene Filier und stellt letzteres, nachdem 
das W asser abgelaufen, zum Trocknen in einen 
Essiccator. Man lafst es so lange darin, bis das 
Papier trocken erscheint und auch nach dem 
Breitdriicken des Inhalts kein W asser sichtbar 
wird. Durch Nachwiegen erhalt man so die 1 

II.s

Menge des gebildeten Theers auf l/-2 fó genau, 
was fiir die Bediirfnisse der Praxis ausreichend ist.

Indem wir nunm ehr zu den m it dem be- 
schriebenen Apparate gewonnenen Beobachtungs* 
ergebnissen iibergehen, sei zuerst hervorgehoben, 
dafs bei der Zersetzung der Steinkohle sich 
zwei Perioden deutlicli unterscheiden lassen. In 
einer verhaltnifsmafsig niedrigen Tem peratur von 
500 bis 600° entwickeln sich stiirmisch stark 
leuchtende Gasse, W asserdampf und Theer, wobei 
echte Steinkohle stark aufbliiht und Koks bildet. 
Man kann diese Periode ais die Destillations- 
periode bezeichnen, denn die Kohle siedet 
gewissermafsen unter starker W armebindung, so 
dafs selbst in rothgliihenden Entgasungsraumen 
die Tem peratur anfangs nicht iiber die angegebene 
Grenze steigt. Treibt man die iiufsere Hitze 
nicht iiber diese Grenze, so bort die Entwńcklung 
von Gasen und Dampfen bald vollkommen auf. 
Sobald aber die Tem peratur nunmehr  zur hellen 
Rolhgluth gesteigert w ird, entwickeln die Koks 
von neuem Gas. Letzteres betragt dem Yolumen 
nach beinahe ein Drittel des gesammten Gases. 
Es ist nicht von Theer begleitet und brennt mit 
schwach leuchtender Flamme. Die Koks erlelden 
in dieser zweiten Periode eine erhebliohe Volumcn- 
verminderung.

Die chemischen Vorgange bei der trocknen 
Destillation sind nun im Einzelnen noch wenig auf- 
geklart. Im allgemeinen stelit fest, dafs bei 500 
bis 600° eine durchgreifende Umlagerung der 
die Steinkohle bildenden Atomfe zu einfacheren 
Moleciilen eintritt. Letztere bilden aufser den 
Gasen eine grofse Zali) organischer Ycrbindungeti, 
dereń Siedepunkte weil unter der Bildungstem- 
peratur liegen, welche sich also sofort verfliich- 
tigen und in den Condensaloren vorfinden. Auf 

' der andern Seite hinterbleibt ein nicht fliichtiges, 
festes Product, die Koks. W ahrend nun die 
Gase genau bekannt und aus dem Gaswasser 
und Theer iiber 100 Stoffe ausgeschieden und 
ihrem Mengenverhaltnifs nach festgestellt sind, 
gehoren die Koks dermalen noch zu den ralhsel- 
haftester. Stoffen. Es mufs dies um so m ehr 
betont w erden , ais die Koks gemeiniglich nur 
ais mit MineralstolTen verunreinigter Kohlenstoff 
gelten. Dies ist unzutreffend, denn die Koks 
enthalten aufserdem stels noch erhebliche Mengen 
Sauersloff, W asserstoff und Stickstoff. Und 
dabei mufs ich mich vollig der Ansicht Mucks* 
anschliefsen, dafs diese Gase chemisch mit dem 
Kohlenstoff yerbunden und nur in geringem 
Mafse mechanisch occludirt sind. W as also am 
Ende der Destillationsperiode ais Koks hinter
bleibt ist eine, oder wahrscheinlicher ein Gemenge 
sehr fester Kohlenstoffverbindungen, dereń Zu- 
sammensetzung ungefahr die Formel C15H4O 
entspricht. Dieser StofT erleidet nun bei ge-

* Vergl. dessen Steinkohlenchemie, pag. 153.
3
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sleigcrter Glflhhitże eine weitere Zersetzung. 
Aber selbst in der Weifsgluth gelingt es nicht, 
die letzten Reste von Sauerstoff, WasserstofT 
und StickstolT vollig auszutreiben. Somit ist die 
zweite Periode ais diejenige der Kokszersetzung 
zu charakterisiren, wahrend die erstere die Zer- 
setzung der Steinkohle umfafsl.

Selbstredend sind beide Phasen kaum im 
kleinen yollstandig von einander zu trennen. 
Wenn aber grofsere Quanta Steinkohle in rotli- 
gliihende Entgasungsraume gebracht werden, 
ilnden infolge des langsamen Eindringens der 
W arme in den verscliiedenen Abstiinden von 
der Oberllache beide Processe nebeneinander 
statt. Wollte man im Grofsen nicht allein die 
Processe raumlich trennen , sondern auch die 
Gase getrennt aufTangen, so konnten unter anderm 
doppelte Oefen in der Art eingerichtet werden, 
dafs die einen nur auf 000° erhitzt wurden und 
zur Austreibung des Theers dienten; die anderen 
standen in lebhafler Rothgluth und hatten die 
in den ersteren entstandenen Koks yollstandig 
zu entgasen. Dafs eine solche Trennung unter 
Umstanden gewisse praktische Vortheile bieten 
konnte, wird sich sofort zeigen.

Es ist bekannt und wurde durch meine 
Yęrsuche wiederutn bestatigt, dafs von dem in 
der Steinkohle vorhandenen StickstolT sich in den 
Zersetzungsproducten nur ein Funftel in Gestalt 
von Ammoniak- oder Aminoniumverbindungen 
Y orfindet .  Es erschien nun von Wichtigkeit 
festzustellen, in welchem Stadium der Zersetzung 
die NH3-Bildung hauptsachlich vor sich geht. 
Dabei zeigte es sieli, dafs die Hańptmenge des 
Ammoniaks nicht in der ersten Periode, also 
zugleich mit dem T heer, sondern beim Beginn 
der Kokszersetzung auftritt. In der nachfolgen- 
den Tabelle sind fur eine Anzahl von Kohlen- 
proben die den beiden Perioden entsprechenden 
NH-Mengen aufgefiihrt. Ich verfuhr dabei in 
der A r t ,  dafs ich zuerst die Flammen so regu- 
lirte, dafs der Heizraum eben sichtbare Rothgluth 
annahm. Sobald der Theer abdestillirt war 
und die Gasentwicklung fast aufhorte, wurde 
eine andere Condensationsrohre vorgelegt und 
nun die Hitze auf 1000° gesteigert. Das in 
der ersteren Yorlage gefundene Ammoniak ist 
ais A-NH3 , das in der zweiten ais B-NHj be- 
zeichnet. Bei einigen Yersuchen wurde auch 
das Koksgewicht am Ende der Destillations- 
periode, sowie am Schlufs des Processes be- 
stim m t, indem man die ganze Rohre mit Inhall 
erkalten Hefs und wog.

Ich lasse nunm ehr die 111 der angegebenen 
Weise gewonnenen Versuchsresultate folgen und 
bemerke nur n o ch , dafs ich die griifsere Zalil

der Materialproben der Vermittlung des Hrn. 
Fritz W. Ltirmann verdanke.

I. Kokskohie aus der Nahe von Bochum gab :
ArNHs =  0,005; B-NHs =  0,2G7.

II. Eine andere Kokskohie aus derselben 
Gegend gab:

A-NHa =  0,059; B-NHa =  0.144.

III. Die Kohle ad II mit 0 Kalkhydrat 
gemischt:

A-NIIa =  0,108; B-NHa =  0,145.

IV. Gasflamnikohlengrus vom Schacht Friedr. 
Joachim bei Essen mit 9,9 </o Asche:

A-NHa =  0,120; B-NHs =  0,178,

V. Gewaschene Niifschen mit 6,5 % Asche 
ebendaher:

A-NHo =  0.0G3; B-NHj =  0,183.
A Koks =  71,1; B-Koks =  67,:5.

YI. Feine Kokskohie vom Schacht Wilhelm 
aus der Ruhrgegerul:

A-M la -  0,056 ; B-NHa =  0,242.
A-Koks — 75,4; B-Koks =  71,1.

VII. Magere Kohle von Langenhram in 
Westfalen gab wenig Theer und Gas mit 0,18 
Gesammt-NHj.

VIII. Anthracitkohle vom Piesberg bei Osna- 
brtick gieht keinen Theer und sehr wenig 
schwefelwasserstoffreiches Gas mit 0 ,034 Ge- 
sainmt-NHj.

IX. Kaisergrube bei Zwickau, Flotz III:
A-NHs =  0,028; B-NHn =  0,144.

X. Gewaschene Kohle ebendaher; Gemisch 
von drei Flotzen.

60,6 % Koks; 10 % T heer; 0,180 Gesammt-NHa.

XI. Kleinkohle von der Mathildengrube in 
Oberschlesien g a b :

0,262 Gesammt-NHa.

XII. Kohle vom Schmiedeschacht in Ober
schlesien g a b :

9,8 % Theer und 0,218 Gesammt-NH3.

XIII. Kohle von Konigshutte in Oberschlesien 
gab:

9,6 Theer und 0,203 Gesammt-.\H3.

XIV. Grufs von Dombrowa in Polen mit 
31,1 % Asche und 9,4 <jó W asser gab:

67,9 Koks, 2,1 Theer und 0,245 Gesammt-NHs.

XV. Tertiarkohle von Leoben in Steiermark 
mit 11,9 W asser und 8,0 Asche gab:

6,4 Theer und 0,220 Gesammt-NH;i.

Brandenburg, den 10. Januar 1888.
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M i t i s g- ii s s e.
Yon A. Ledebur.

Dem Leser englischer oder amerikanisclier 
Fachblatter werden nicht selten schon Anzeigen 
oder Mittheilungen iiber Mitis-castings vor Augen 
gekommen sein. Mail hat Vortriige iiber diesen 
Gegensland gehalten, einzelne W erke haben das 
Verfahren aufgenoramen, und auf Ausstellungen, 
z. B. in Antwerpen und Manchester, waren Gegen- 
stande aus Mitisgufs zur Anschauung gebracht. 
In Deutscliland hat man sich bis jetzt dem Yer- 
faliren mit dem fremdartigen Namen gegeniiber 
ziemlich kiilil verhaltcn — oh mit Recht oder 
Unrecht, mogę einslweilen dahingestcllt bleiben. 
Da indessen jenes Yerfaliren unleugbar bereils 
eine gewisse praktische Bedeutung erlangt hat, 
folgę ich gern einer an mich ergangenen Auf- 
forderung, cs einer kurzeń sachlichen Besprechung 
in unserm Blatte auf Grund der bisherigen Ycr- 
offentlichungen zu unterziehen. Ich enthaltc mich 
dabei eines Urtheils dariiber, ob jene praktische 
Bedeutung dauernd oder — wie wir es bei zahl- 
reichen anderen »Erfindungen« erleben — nur 
Yoriibergehend sein wird, da eine der in dieser 
Beziehung wichtigsten Fragen noch offen zu sein 
scheint: ob namlich die Kosten des Verfahrens 
nicht im Mifsverhaltnisse zu seinen geriihmten 
Vortheilen stehen.

Der Yater des Mitisproćesses, welcher dem 
Kinde den Namen jgab, ist Hr. T. Nordenfelt in 

t London; in einer zu Carlsvik bei Stockholm ge- 
legenen Eisengiefserci wurden die ersten Yersuche 
gemacht und dann das Verfahren dauernd ein- 
gefiihrt. Die ersten Mittheilungen dariiber gelangten 
im Mai 1885 in die Oeflentlichkeit durch eine 
Abhandlung, welche Hr. Nordenfelt der Friih- 
jahrsversammlung des Iron and Steel Institute 
vorzulegen beabsichtigte, wo sie jedoch aus Mangel 
au Zeit nicht zur Yerlesung kam. Sie wurde 
dann im »Engineering«, Band XXXIX, Seite 561, 
verOflentlicht.

Wie sich aus dieser Abhandlung ergiebt, lag 
der Erfindung des Verfahrens das Bestreben zu 
Grunde, die in der erwahnten Giefserei bis dahin 
ni der gewóhnlicheu umstandlichen Weise er- 
zeugten Gegenstande aus schmiedbarem Gusse 
ohne weiteres aus ganz kohlenstoffarmem, weichem 
Eisen zu giefsen und so das Yerfaliren des 
lemperns entbehrlich zu machen. Man schmolz 
also schwedisches Alteisen — Hufeisen, Niete 
und dergleichen mehr —  in Tiegeln und gofs 
das fliissige Metali in Fonnen.

Zur Erzeugung der fiir das Schmelzen und 
die Ueberhitzung dieses kohlenstoffarmen Eisens

erforderlichen hohen Tem peratur verwendete und 
verwendet man noch jetzt Petroleumriickstiinde 
oder auch Petroleum ais Brennstoff. Jeder der 
zu Carlsvik eingerichteten Oefen fafste sechs 
Tiegel, welche in drei Reihcn zu je  zwei Stiick 
hintereinander aufgestellt wurden. Zuniichst wurde 
das an der heifsesten Stelle des Ofens befind- 
liche Tiegelpaar herausgenotnmen und ausgegossen; 
die dahinter stehenden Tiegel wurden vorgeriickt, 
ein neues Paar an der am wenigsten heifsen 
Stelle aufgestellt, u. s. f. In dieser Weise wurde 
innerhalb einer zwślfstiindigen Schicht aclit bis 
zehn Mai aus einem Ofen gegossen, wobei der 
Einsatz eines einzelnen Tiegels 60 Pfund betrug. 
Dafs etwa ein fremder Zusatz bei oder nach 
dem Schmelzen erforderlich sei, wird in diesem 
ersten Berichte nicht erwahnt.

Einige fernere .Mittheilungen iiber das Ycr- 
fahren machte im Februar 1,886 Hr. Oestberg aus 
Stockholm auf der Yersammlung der ameri- 
kanischen Mining Engincers zu Pittsburg. * Nach 
seiner Aussage wurden damals in den erwahnten 
Petroleumofen bereils 11 Scbmelzungen in 12 
Stunden ausgefiihrt, jeder Tiegel mit 67 Pfund 
besetzt und zu sechs bis sieben Schmelzen be- 
nutzt. Ais Materia! fiir die Gufsformcn ver- 
wendete man reinen feuerfesten T h o n , welcher 
gebrannt, zerkleinert und mit Melasse oder Zucker 
ais Bindemittel vermischt wird. Dieses Form- 
material soli an Yorziiglichkeit alle ubrigen iiber- 
trefien. Das Ausgiefsen erfolgt mit Hiilfe einer 
(auch schon von Nordenfelt erwahnten) Giefspfańne, 
welche durch einen Deckel geschlossen und mit 
einer besonderen Heizvorrichtuug versehen ist, 
um eine heifse, schwach reducirendc Flammc 
oberhalb des Metallbades zu erzeugen und solcherart 
dieses vor Abkiihlung und Oxydation vor und 
wfihrend des Giefsens zu schutzcn. Ais fernerhin 
wichtig aber bezeichnete Oestberg die Anwendung 
eines Zusatzes von 0,05 bis 0,1 r‘t> Aluminium 
zu dem geschmolzenen Metalle, wodurch dieses 
die Neigung, Gase zu entwickeln, yerlieren, diinn- 
tliissig werden und die Fahigkeit erlangen soli, 
auch diinne Querschnitte leicht auszufiillen. Man 
benutztnicht reines Aluminium,sondern Aluminium- 
eisen, welches zugleich etwas Silicium und Kolilen- 
stoff zu enthalten pflegt.

Fragt man sich nach dem W erthe dieser 
Mitte, so wird man nicht in Abrede stellen

* Transactious of tlie American Institute of Mining 
Engineers vol. XIV, p. 773.
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konnen, dafs die Anwendung von Petroleum oder 
Petroleumriickstanden ais Brennmaterial sowie 
die Benutzung einer gehcizten Giefspfannej fiir die 
Erreichung de§ Zieles, ganz koliienstoffarmes Eisen 
zu vergiel'sen, nur fiirderlich sein kann. Leider 
felilt uns eine Angabe iiber den erforderlichen 
Aufwand au Brennstoff, so dafs man nicbt im- 
stande is t, zu beurtheilen, wie die Kosten des 
Schmelzens sich zu denjenigen des gewohnlichen 
Tiegelsehmelzens mit Gas oder Koks yerlialten.

Zweifelhafter wird man vielleiclit im ersten 
Augenblick iiber die Bedeutmig des Aluminium- 
zusatzes sein. Man weifs aus friiheren Versuchen 
von Deville und anderen, dafs das Aluminium 
sich leicht mit dem Eisen legirt und es — 
wenigstens sofern der Aluminiumgehalt betracht
lich ist —  sprode m acht, olme dafs man bis 
jetzt einen Nutzen in dem Aluminiumzusalze 
entdeckt hatte. Die Erklarung aber, welche Hr. 
Oestberg auf jener Yersammlung zu Pittsburg 
hinsichtlich der Aufgabe des Aluminiumzusatzes 
gab, diirfte elicr dazu beitragen, solche Zweifel 
zu verstarken ais zu beseitigen. E r stellte die 
Behauptung auf, dafs durch den Zusalz von 0,05 
bis 0,10 % Aluminium die Schmelztemperatur 
des Metalles um 160 bis 280 0 G. erniedrigt, 
und es dadureh nieht allein dunnUtissiger werde, 
sondern dafs auch infolge dieser Erniedrigung 
der Schmelztemperatur —  welche gleichbedeutend 
sein wiirde mit einer Ueberhitzung des ge- 
sehmolzenen Metalles iiber semen Schmelzpunkt
—  es die Eigenschaft, Gase zu entwickeln, ver- 
liere und das sogenannte Todtschmelzen — die 
anhaltende Ueberhitzung im Tiegei — entbehr- 
lich werde.

Das wird nun schwerlich Jemand glauben; 
jedoch liifst sich auch wohl eine andere Erklarung 
fiir die geriihmte W irkung des Aluminiumzusatzes 
finden, dereń Thatsiichlichkeit inzwischen auch 
von anderen Seiten bestatigt worden ist, so dafs 
hieriiber kaum noch ein Zweifel beslehen kann. 
Schmilzt man kohlenstolTarmes Schweifseisen im 
Tiegei, so wird unfehlbar zunachst ein sauerstoff- 
reiches Metali entstehen. Denn alles Sehweifs- 
eisen enthalt — vorlaufig ais mechanische Bei- 
mengung — Eisenosydul ais Hauptbestandtheil 
der in keinem Schweifseisen fehlenden Schlacke; 
beim Schmelzen ist also reichliche Gelegenheit 
zur Losung von Eisenoxydul (in welcher Yer- 
bindung wohl zweifellos aller Sauerstoff des 
Flufseisens auftritt) gegeben.* Schmilzt man nun 
das Eisen in Graphittiegeln, so wird allerdings 
durch dereń Kohlensloffgehalt ganz allmahlieh die 
Ausscheidung des Sauerstoffs bewirkt werden 
konnen; es ist dazu lange anhaltende Ueberhitzung 
nothwendig, und die Folgę der Zerstorung des

* Einige von mir angestelite Ermittelungen uber 
den SauerstofTgehalt ungeschmolzenen und gesrhmól- 
zenen Schweilseisens sind in »Stahl und Eisen« 1882, 
iseite 197 ; 1883. Seite 303 und 001 mitgetheilt.

gelosten Eisenoxyduls durch Kohle ist eine un- 
ausgesetzte Entwicklung von Kohlenoxydgas. 
Rascher und olme Gasentwicklung wird die Aus
scheidung vor sich gehen, wenn man einen Korper' 
hinzufugt, welcher in der betreffenden Tem peratur 
kraftiger ais Kohle auf das Eisenoxydul wirkt 
und dessen SauerstofTverbindung nieht gasformig, 
sondern fliissig ist. Mangan oder Silicium wurden 
hierzu brauchbar sein; das chemische Verhalten 
des Aluminiums macht es jedoch in hohem Grade 
wahrseheinlich, dafs dieses noch geeigneler zur 
Erreichung des Zweckes sein wird. Denn auch 
Manganoiydul und Kieselsaure konnen bekanntlich 
bei Gegenwart von Eisen durch Kohle in hoher 
Tem peratur zerlegt werden, Aluminiumoxyd nieht 
oder doch weit schwieriger ais jene. Die Kohlen- 
osydgasbildung wird also durch den Aluminium- 
zusatz sofort aufgehoben. Das Metali wird rubig.* 
Wie aber entsteht nun die grofsere Diinnflussig- 
keit des Metalles nach dem Aluminiuinzusatze? 
Auch hierfiir lassen sich vcrschiedene Erklarungen 
finden.

Setzt man zu geschmolzener, anKnpferoxydul oder 
Zinnoxydul reicher Bronze etwas Phosphorkupfer 
oder Phosphorzinn, so wird die vorher ziemlich 
dickfliissige Legirung plotzlich diinnlliissiger. Man 
erklart, so viel mir bekannt ist, diese Erscheinung 
dadureh, dafs die gelost gewesenen, durch den 
Phosphorzusatz zerstorten SauerstoiTverbindungen 
an und fiir sich das Metali dickflussig maehten, 
ihre Ausscheidung also die Entstehung eines diinn- 
fliissigeren Zustandes zur Folgę hat, olme dafs 
ein griifserer Phosphorgehalt in der Bronze selbst 
zurflckzubleiben braucht. Gute Phosphorbronze 
pflegt nur einige Hundertstel Procente Phosphor 
zu enthalten. Sollte sich nicbt eine gleiche Er- 
kliirung auch fiir die W irkung des Aluminium
zusatzes zuliissig sein?

Im iibrigen wird ein Metali, welches beim 
Fliefsen unausgesetzt Gase entwickelt, sich dabei 
aufblilhend, dickfliissiger erscheinen, zumal in 
duńneren Querschnitten, ais ein ruhig (liefsendes. 
Aufserdem kommt in Betracht, dafs jene Kohlen- 
oxvdgasbildung ais Folgę der Einwirkung von 
Kohlenstoff auf Eisenoxydul stets, wie sich leicht 
berechnen liifst, mit einem W anneverbrauclie ver- 
bunden ist, der sich um  so hoher beziffert, mit 
je hoherer Tem peratur das entstehende Kohlen- 
oxydgas entweicht, wahrend umgekehrt zur Zer
storung des Eisenoxyduls durch Aluminium jeden- 
falls weniger W arm e verbraucht, ais durch die 
Oxvdation des Aluminiums gewonnen wird. Ob

* Ob 'das Aluminium in derselben Weise wie das 
Silicium auch die Entwicklung g e l o s t e r  Gase zu 
hindern Yermag, mogę hier unerOrtert bleiben. Bei 
dem sehr geringen Aluminiumgehalte, welcher bisher 
in Mitisgussen gefunden wurde und der,  wie es 
scheint, nieht iiberschritten werden dart', ohne dafs 
das Metali sprode wird, scheint mir dio Erorterung

i dieser Frage wenig Bedeutung zu liaben.
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dieser WSrmegewinn aber vielleicht ausreichend 
sei, eine crheblićhe Temperatursfeigerung des 
Metalles zu bewirken, lafst sieli m it Sicherheit kaum 
behaupten, da wir weder genaue Ziffem fiir die 
Verbrennungśwarme des Aluminiums noch fiir 
die specifische W arnie des Eisens in jener Tem
peratur besitzen.

Jene Annahme, dafs die Aufgabe des Alu- 
miniumzusatzes im wesentlichen die Zerstoriihg 
des im Bade gelosten Eisenoxyduls und dafs 
dieses Eisenoxydul die eigentliche Ursache der 
Gasentwicklung wie der Dickfliissigkeit sei, findet 
einige Bestatigung durch Yersuche, welche kurzlich 
von R. W . Dayenport angesiellt und von Henry 
M. Iłowe im »Engineering and Mining Journal* 
vol. XLIV, p. 314, mitgetheilt wurden. Bei dem 
einen dieser Versuche wurde Martinflufseisen mit 
0,08 °(> Kohlenstoff nach Beendigung des Schmel- 
zens, ohne mit Eisenmangan versetzt zu sein, zu 
gleichen Theilen in zwei Giefspfannen abgelassen, 
in' dereń einer dem Metalle so viel Eisenmangan 
zugeselzt wurde, dafs auf 100 kg Stahl 0,7 kg 
Mangan kam, wahrend in der anderen Pfanne 
ein Eisenaluminiumzusatz in solchen Gewichts- 
verhaltnissen gegeben w urde, dafs das Metali 
dadurch 0 ,064 % Aluminium, 0 ,024 Silicium 
und 0,01 rjt> Mangan erhielt. Nach einigen Min u ten 
wurde der Inhalt beider Pfannen in gleiche Gufs- 
formen entleert. Das m it Mangan versetzte Eisen 
stieg in den Formen und lieferte locherige Giisse, 
das mit Aluminium versetzle blieb vollstandig 
ruhig und zeigte Neigung zum Lungern.

Bei einem andern Yersuche, dessen Ergebuifs 
besonders deutlich fiir jene Annahme sprechen 
durfte, wurde einerseits Schmiedeisen und auderer- 
seits kohlenstoff- und manganhaltiger Stahl im 
Tiegel geschmolzen und beide Proben wurden 
nach dem Schmelzen mit so viel Aluminiumeisen 
ver|elzl, dafs dadurch 0,04 °ó Aluminium und 
0,10 Silicium dem Metalle zugefiihrt wurden. 
Das vorher unruhige, kohlenstoffarme und jeden- 
falls sauerstoffreiche Metali wurde sofort ruhig 
und liefs sich m it Leichligkeit giefsen: der Stahl, 
welcher olmehin nur wenig Gase entwickelte, 
wurde dagegen dick(liissiger und schwer vergiefsbar.
In keiner dieser Proben wurde bei der spateren 
Analyse Aluminium gefunden; auch in wirklichen 
Mitisgufsstiicken, nach Nordenfelts Yerfahren 
bereitet, ist, wie wenigstens Iłowe in der schon 
erwabnten Abhandlung berichtet, selbst durch 
namhafte Analytiker bisher kein Aluminium nach: 
gewiesen worden, ein Beweis, dafs dieses nur 
durch seine Verbrennung niitzt.

Jedenfalls durfte, wie schon erw ahnt, die 
fhatsache kaum zu bezweifeln sein, dafs ein 
geringer Aluminiumzusatz zu geschmołzenem, 
kohlenstoffarmem Flufseisen dessen Giefsbarkeit j 
wesentlich erhoht und daher wohl geeignet sein 
kann, den bis jetzt ublichen Mangan- oder i 
Siliciumzusatz fiir trewisse Zwecke mit Yortheil i

zu crsetzen. Einer ausgedehnten Verwendung 
dieses Mittels im Grofsen sleht vorlaufig allerdings 
noch der hohe Preis des Aluminiumeisens hinder- 
lich im Wege. In Deutschland wird diese 
Legirung von der Aluminium- und Magnesiumfabrik 
zu Hemelingen bei Bremen zum Preise von 6 Jl> 
fiir 1 kg bei 10 % Aluminiumgehalt geliefert. 
Will man also nur 0,06 % Aluminium in das 
Bad fiihren, so wurden fiir 1 t Flufseisen 6 kg 
des Aluminiumeisens erforderlicli sein und eine 
Geldausgabe von 36 J t erheischen. Hinsichtlicli 
ihrer Einwirkung auf den Sauersloffgehalt des 
Flufseisens wurden jene 6 kg Aluminiumeisen 
theoretisch gleichwerthig sein mit ungefahr 2,5 kg 
7 5 procentigem Eisenmangan; in Wirkłiclikeit ist 
aber zur Erreichung des Zweckes bękanntlicli ein 
Manganiiberschufs nothwendig, und man wird 4 
bis 5 kg des Eiscnmangans gebrauchen. Die 
Geldausgabe dafiir durfte nicht mehr ais hochstens 
2,50 d t betragen.

Ueber den Einflufs eines in dem Flufseisen 
zuriickbleibenden geringen Aiuminiumgehaltes auf 
dessen Festigkeitseigenschaften wurde eine Reihe 
Untersucliungen durch Jolin W . Spencer, Besitzer 
der Newbern Steel W orks zu New’castle-on-Tyne 
angestellt, dereń Ergebnisse ausfuhrlich in »The 
Iron Age« vom 22. December 1887, Seite 13, nńl- 
getlieilt worden sind. Die Aluminiumgehalte der 
untersuchten Proben bewegen sich zwischen 0,11 
und 0,33 "ó • Die Deutlichkeit der erlangten E r
gebnisse wird zwar theils durch Gufsfehler in 
den untersuchten Probestiicken, theils durch den 
Umstand geschmalert, dafs die aluminiumreicheren 
Proben durchschnittlich auch kohlenstoffreicher 
w aren ; doch lassen einzelne Versuche schliefsen, 
dafs, wie zu erwarten war, nut dem Aluminium
gehalte innerhalb der angegebenen Grenzen zwar 
der Festigkeitsmodul, zugleich aber in noch 
starkerem Mafse die Spriidigkeit des Eisens steigt. 
Durch Ausgliihen lafst sich dagegen die letztere 
nicht unerheblich abmindern.

So z. B. betrug bei einem Stabe mit
0.11 % Al, 0,29 % C, 0.074 % Si, 0,013 % S, 

0,037 % P, Spur M u:
uogeglllht gegluht

Elasticitatsgrenze per qmni* . 19,30 kg 14,8G kg
Zerreifsungsmodul „ ,  . . 37,94 „ 37,17 „
Querschnittscontractiou . . . 10,25 % 41,35 %
Langenausdehnung . . . .  9,0 „ 28,7 »

ferner bei einem Stabe mit
0,33%  Al, 0,28%  G, 0.22%  Si, 0,012%  S,

0,058 % P, — % Mn,

also m it gleichem KohlenstofT- aber hóherem 
Aluminiumgehalte ais bei dem vorigen:

* Die in der nrsprunglichen Abhandlung ent- 
haltenen englischen Einheitsinafse und Gewichte sind 
auf Metermafs und Kilogramme umgerechnet. Bei 
mehreren Yersucben mit dem gleichen Materiale sind 
die entfailenden DurchschnitLszilTern genommen.
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ungegllłht geglUht
Elasticitiitsgrenze per qmm nicht gepruft 18,73 kg 
Zerreifsungsmodul „ „ . „ „ 40,24 „
Querschnittscontraction . „ „ 19,05 %
Langenausdehnung . . .  „ „ 18,75 „

Die betrachtlich grofsere Sprodigkeit des 
alijminiumreichereii Eisens ist unverkennbar.

Der Einflufs des Gluhens auch bei noch 
weicheren Versuchsstiicken zeigt sich ferner in
folgenden Ziffern:

Frobe nut 0,12 % Al, 0,10 % G, 0,06 % Si:
ungeglUht geglUbt

Elasticitalsgrenze per qrmn . 17,94 kg 15,47 kg
Zerreifsungsmodul „ „ . 35,88 „ 32,77 „
(juerschniltseontraction . . 37,10 % 60,10 %
Langenausdehnuhg . . . .  27,70 ,  38,00 „

Im iibrigen bestiitigt auch Spencer ausdruck- 
lich den wohlthatigen Einflufs des Aluminium- 
zusatzes hinsichtlich Yerringerung der Gasbildung 
und Erzielung dichter, blasenfreier und scharfer 
Gtisse.

Das neue Hocliofenwerk der osterreichisclien Alpinen-Montan- 
Gesellscliaft in Hieflau.

Der neue Hochofen der osterreichisclien Alpinen- 
Montan - Gesellschaft in Ilieflau in Steiermark, 
welcher zur Yersorgung der Raffinirwerke dieser 
Gesellschaft in Steiermark mit Puddelroheisen be- 
slimmt ist, bietet manches Bemerkenswertlie.

Der etwa' zwei Meter iiber der Huttenflur 
auf einen Sockel gestellte Hochofen, hat zur 
Zeit einen Fassungsraum von 200 cbm, der 
aber bei geanderter Zustellung auf 250 cbm ge- 
bracht werden kann. Die Schrage der Schacht- 
mauer erscheint sehr gering; bei 19 m Gesammt- 
hohe betriigt die Gichtweite 3,3 m, die grofste 
Schachtweite 4,6 m  und derzeit 2,5 m zwischen 
den Form en, welche 1,35 m iiber dem Boden 
liegen. Fiir die hohe Erzeugung (100 t im Tage) 
ist der Fassungsraum ungewohnlich gering, und 
betragt die Zeit des Durchsatzes nicht mehr ais 
17 Stunden. In den unteren Theilen wird der 
Ofen in ausgiebigster Weise gekiihlt. Der Gas- 
abzug ist seitlich, der Gichtverschlufs ein 
hydraulisch bewegter Parryscher Trichter. Die 
Art der Begichtuug schliefst jede Unregehnafsigkeit 
im Niedergange aus,‘ soweit eine solche iiberhaupt 
davon abhangt.

Yon besonderem Interęsse ist die Bewiiltigung 
der bei der grofsen Erzeugung sehr bedeulenden 
Schlackenmenge, welche einfach wcggespfjlt wird. 
Die aus der Lurmannschen Schlackenform fast ohne 
Unterbrcchung rinnende Schlacke fallt in einen 
Topf, worin das im W irbel heftig bewegtc W asser 
dieselbe, olme eine Spur von Dampfbildung, und 
ohne den sonst lastigen Geruch von Schwefel- 
wasserstoffgas, verschluckt und dem Schwemm- 
kanal zufiłhrt. Ebenso wird die Nachschlacke 
der Absticlie weggeschatlt, wozu der Hiitte freilich 
bedeutende W assermengen zur Yerfugung stehen.

Diese, viele Arbeitslohne sparende Einrichtung, 
verstofst in keiner Weise gegen die landesiiblichen 
Gesetze, da Wassermasse und Gelalle des be- 
nachbarten Ennsflusses so bedeutend sind, dafs 
die Schlacke darin spurlos verschwindet.

Den W ind liefert eine von Professor R i e d 1 e r in 
Aachen construirte, von der P r a g ę r  M a s c h i n e n -  
b a u - A c t i e n - G e s e l l s c h a f t ,  vormals R u s t o n  & 
Go., gebaute Maschine, die sieli von allen zur Zeit 
verwendeten Geblasen durch die Steuerung der Saug- 
urid Druckklappen der Windcylinder wesentlich 
untersclieidet. Es ist eiue Zwillings-Gonippund- 
maschine fiir eine Leislung von 450 cbm WTind, 
1l‘j  Almosphare Maximalpressung bei 40 Umdreliun- 
gen. Die dem Kolbenwege proportionale Oeffnungs- 
und Schlufsbewegung der einzelnen Klappen wird 
durch einen einfachen soliden Mechanismus in 
vollkommener Weise erreicht und der schadliche 
Raum der Windcylinder hierdurch auf %  % des 
F:issungsraumes herabgedriickt.

Der Effect der Maschine ist ein den Er- 
wartungen durchaus entsprecheiuler.

Fiir den Betrieb dieser Maschine, sowie der- 
jenigen des Giehtenaufzuges, der Werkstatten, 
der Kuhlwasser in Accumulator-Pumpen, sind 
blofs 2 Dampfkessel im Betriebe, welche aus- 
schliefslich mit Gichtgasen in besonderer Weise 
gefeuert werden, wie denn die ganze Anlage fur 
ihre sehr bedeutende Leistungsfóhigkeit im ganzen 
nur 5 Kessel besitzt, woyon 3 in Reserve stehen. 
Es ist das ein Sehr bemerkenswerther Umstand 
fur den Fortschritt auf dem Gebiete maschineller 
Ausrustung von Hochofenwerken. Das yerwendete 
Kesselsystem weicht wesentlich von den gebrituch- 
lichen Modellen ab. Es besleht aus einem Ober- 
und Unlerkessel, etwa 10 m  lang, ruckwarts durch 
einen machtigen Dupuisapparat yerbunden. Das 

| Gasfeuer bestreicht gleichzeitig alle Kesselflachen, 
so dafs horizontale und umkehrendc Feuerzuge 
wegfallen, was die Anwendung grofserer Gas- 
m engen, bessere Yerbrennung und besonders 
leichte Reinigung von Flugstaub gestattet. Zur 
Speisung der Kessel ist eine zweckmafsige An- 
ordnung von Kortingschen Injectoren vorhandeu.

Da der Hochofen fiir eine ausschliefsliche Er
zeugung von weifsem Eisen gebaul wurde, so
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hat man erfahrungsmSfsig von der Yenvendung '• 
hoher W indtem peratarcn Absland genommen, da i 
sonst die Silicium- und Manganreduction yerśtarkt 
und die Giite der W aare bedeutend abnehmen 
wiirdę. Aus diesem Grunde war die Anwendung 
von Steinapparałen ausgeschlossen und wurden 
vier Róhrenapparate nach Entwiirfen des Hiitten- 
directors Hrn. Be l a n i  errichtet. Diese vermehren 
die Zahl der bestehenden Systeme von Rohr- 
apparaten um ein weiteres. Das Verhallnifs der 
verbauten Grundfliiche zur Heiz(l;iche ist ein un- 
gewohnlich giinstiges, die Hohe gering.

Der Yortheil dieser Apparate anderen Gon- 
structionen gegeniiber besteht hauptsachlich darin, 
dafs stehende Riihren und keine Kriimmer an- 
gewendet werden und dafs keine Muffenverbindung 
im Feuer liegt. Die bedeutende Rohrheizflache 
von 300 0  m bei jedem Apparat wird zum 
Theil durch eine sehr zweckmafsige Rippung 
der innern Rohrwand erzielt, welche die Her- 
stellungskosten der Rohre unwesentlich, dagegen 
die Stabilitat derselben ganz bedeutend und die 
Heizflache um etwa 30 fó steigert.

Es konnen, wenn nothwendig', 900 Q  m 
Rohrflache vom Feuer bestrichen werden, wobei 
immer noch ein Apparat in Reserve bleibt.

W as den Rohrverschlufs betrifft, so sollen 
bei 400 0 G. W indtem peralur die Resultate 
durchaus zufriedenstellend sein.

Das sonstige Beiwerk einer Hocliofenanlage 
grofsen Stiles, wie die Einrichtungen fiir billige 
Materialbewegung, Yerladung, Gichtenzug, Pum- 

| pen, Rreclnnaschinen, elektrische Beleuchtung 
! u. s. w. steht Yollkommen auf der Hohe der Zeit.I auch ist die Anordnung der einzelnen Theile 

gegen einander auf das zweckmafsigste durch- 
gefiihrt.

Die Gesammtkosten der neuen Anlage, welche 
mit der alteren Holzkohienofenhiilte theilweise in 
Verbindung steht, sollen rund FI. 350 000 belragen, 
wobei zu benierken ist, dafs mit Ausnalnne der 
Geblasemaschine Alles in den W erkstatten der 
Gesellschaft selbst hergestellt wurde, wodurch die 
angegebenen Kosten, fur den eigenen Sack, w esent- 
licli yermindert erscheinen.

Wien, im  Jiinner 1888. J{. K ........... li.

Die Einlturbel-Compoimdmaschine in Frankreich.
(Hierzu Blatt III.)

In dem Berichte iiber neuere Walzenzug- 
maschinen, Nr. 3, 1887, dieser Zeitschrift, habe ich 
die Vorziige der Einkurbel-Compoundmaschine an- 
gefiihrt. Nachtraglich fand ich in »Annales In- 
dustrielles«, 15. Februar 1885, eine Darstellung 
einer solchen m it Beschreibung von Louis Ghenect, 
Ingenieur des Art-Manufactures, welche durch die 
»Ateliers de la Chaleassiere« (Frankreich) mehr- 
facli ausgefiilirt und in den Fig. 1 bis 3 auf 
Blatt III wiedergegeben ist.

Auch hier wird auf die Yerwendung des 
Systems besonders fiir W alzenzugmaschinen hin- 
gewiesen, weil trotz directen Angriffes die Yer- 
kropfung der W elle unnothig und der Raumbedarf 
in der Grundflache nicht grćifser ist ais derjenige 
einer eincylindrigen, liegenden Maschine. Die 
Zeichnung zeigt eine Maschine mittlerer Grofse 
fiir die allgemeine Verwrendung von 300 bezw. 
500 mm  Cylinderdurchmesser und 500 Hub bei 
90 Umdrehungen in der Minutę. Die Luftpumpe 
hat einen Kolben von 165 mm Durchmesser. Die 
Fullung des kleinen Cylinders betragt bis zu 2/3 
und steigt dabei im Grofsen bis zu */t 5 kg
Dampfdruck. Hierbei soli der Gegendruck nicht 
iiber 0 ,150 kg kommen und das Yerhaltnifs der 
indicirten zur wirklichen Leistung 0,80, dasjenige 
der theoretischen zur wirklichen 0,66 sein, so 
dafs die Maschine unter obigen Bedingungen i

j theoretisch 91 , indicirt 73 und wirklich 60 
: Pferdekriifte entwickelt.

In den Einzelheiten ist die franzosische Con- 
; struction abweichend von der deutschen, die 
: Rahmen sind nach der jetzt beliebten Rohrenform 

behandelt und vermittelst Flanschen verbunden, 
der horizontale Cylinder ist schwebend befestigt. 
Der kleine Cylinder steht oben und die Mittel 
der Maschinen liegen in einer Ebene, zu welchem 
Zwecke der Zapfen der liegenden Maschine an 
der Sehubstange der stehenden befestigt ist. Diese

I Einrichtungen sind fiir Walzenzugmaschinen nicht 
j geeignet, selbst bei Anwendung der Rohrenfiihrung 

und Flanschenverbindung wurde eine moglichst 
grofse Grundflache des Rahmens und eine zweite 
Stutze des liegenden Cylinders erforderlich sein. 
Der Betrieb der, in mcinem yorhergehenden Be
richte angefiihrten grofsen Walzenzugmaschinen 
hat ergeben, dafs der Kurbelzapfen von doppelter 
Lange ohne Bedenken auszufiihren und dieser 

| wegen der griifseren Reibungsflachen obiger An
ordnung yorzuziehen ist.

Auch in Frankreich sind grofsere Einkurbel- 
Compoundmaschinen bis zu 800 Pferdekraften fiir 
die Walzwerke von St. Etienne und Firminy aus- 
gefiihrt w'orden, und ist nach den giinstigen Be- 
Iriebsergebnissen eine weitere Einfiihrung zu er- 
warten. It. -Vf. I).
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Die neuesten Forscliungen auf dem Gebiete der mikroskopisclien 
Untersucliung von Stahl und Eisen.

In einem kleinen Aufsatze, welcher in der 
Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure* er- 
schienen ist, habe ich einen geschichtlichen 
Ueberblick der Ver6ffentliclningen gegeben, welche 
iiber diesen Gegenstand von der Zeit an , wo 
man anfing, sich mit ihm zu beschaftigen, bis 
zum Ende des Jahres 1886 erschienen sind. 
Die seit jener Zeit auf diesem Gebiete gemachten 
Yeróffenllichungen zeigen, dafs dieselben Forscher, 
welclie sich von Anfang an um die Unler- 
suchung des Kleingefiiges des Eisens und Stahls 
verdient gemacht haben, eifrig auf der betretenen 
Bahn fortgeschritten sind: M a r t e n s ,  We d d i n g ,  
S o r b y ,  L y n w o o d  G a r r i s o t i .

Seinem gleich bei der ersten Yeroffentlichung 
iiber die mikroskopische Untersuchung von Eisen 
und Stahl ausgesprochenen Grundsatze, dafs man 
hierbei nur an Schliffen untersuchen miisse, weil 
ein Bruch die W irkung der Schwiichung auf die 
einzelnen Krystalle, nicht aber ihr oigentliches 
Gefiige zeige, ist S o r b y  treu geblieben; und 
auch W e d d i n g  und L y n w o o d  G a r r i s o n  legen 
ihren Beobachtungen nur SchliITe zu Grunde. 
A llein, indem M a r t e n s  von dem Grundsatze 
ausgeht, zuerst an Bruchflachen zu beobachten 
und dann zu der Untersuchung vou Schliffen 
iiberzugehen, ist er imstande gewesen, werth- 
volle Erganzungen zu den nur an Schliffen ge- 
wonnenen Ergebnissen zu schaffen, und man 
m ufs ihm Recht geben, wenn er sag t:**  „Bei 
dem Studium des Kleingefiiges der Metalle wird 
m an am sichersten zum Ziele kom m en, wenn 
m an dem friiher von mir eingeschlagenen Wege 
folgi, und, von den Bruchflachen ausgehend, die 
Krystallisationserscheinungen erforschtund schliefs
lich zu den Schliffflachen iibergeht. Naclidem 
man hier die Hauptvorkomm nisse studirt hat, j  
wird m an zweckmafsig zum Studium der Neben- 
erscheinungen, wie sie durch die einzelnen Hiitten- 
und Yerarbeitungsproeesse bedingt sind, schreiten. 
Greift man sofort und ohne derartige vorbereitende 
Arbeiten zur Untersuchung der Nebenerscheinun- 
gen, so diirften Voreingenommenheit und Trug- 
schliisse leicht sich einstellen.“

Eine fernere Meinungsverschiedenheit der 
Forscher besteht d a r in , dafs zur Fixirung der 
Beobachtungen L y n w o o d  G a r r i s o n  einzig die 
Photographie fiir geeignet h a lt, M a r t e n s  aber 
auf Handzeichnungen grofsen W erth legt. W as 
der Erstere auch zu Gunsten der Photographie

* »Zeitschr, d. V. d. Ing.*, 5. Febr. 1887. 
** »S'aliI und Eisen*, April 1887.

anfiihrt, man wird der Ansicht M a r t e n s , .  nicht 
widersprechen konnen. .dafs die Photographie fiir 
den Mikroskopiker imm er nur ein Hiilfsmittel 
sein konne,  das seine Gefahren in ;sich birgt, 
und dafs der Beobachter, welcher selbst seine 
Zeichnungen fertigt, gerade durch diese Arbeit 
veranlafst w ird, viel genauer und tiefer in die 
Einzelheiten seiner Forschungsgegenstande ein- 
zudringen, ais derjenige, welcher sich mit der 
blofsen Beobachtung und der Photographie be- 
gniigt, und dafs endlich letztere allein verwendet, 
gar zu leicht Selbstzweck wird und dann zur 
Verflachung und Fluchtigkeit fiih it.“*

S o r b y  und L y n w o o d  G a r r i s o n  geben 
ihren Yeróffenllichungen nur Photographien, 
W e d d i n g  nur  Handzeichnungen und M a r t e n s  
beides bei. Hierbei wird gewifs jeder b e m e r k e n ,  
dafs die Photographien der beiden erstgenannten 
Forscher weniger zufriedenstellend sind, was zum 
Theil wohl in der Methode des Reproducirens 
durch den Druck seinen Grund haben mag.

Zu den Methoden der Herrichtung der Probe- 
stiicke zur Erforschung des Kleingefiiges von 
Eisen und Stahl sind sehr interessante Beitrage 
geliefert worden. In dem V ortrage, welchen 
S o r b y  auf der Friihjahrsversam m lung des »Iron 
and Steel Institute*** gehalten hat ,  m aeht er 
darauf aufm erksam , dafs t r o c k e n  geschliffene 
Stiicke den Yortheil bieten, dafs sie nicht geatzt 
zu werden b rau ch en , grofsere W iderslandsfahig- 
keit gegen Verrosten besilzen , und dafs die 
Ecken der harten Beslandtheile nicht abgerundet 
und die weicheren Theile nicht tiefer ausge- 
schliffen erscheinen. Hierzu ist zu bemerken, 
dafs die grofsere W iderstandsfahigkeit gegen 
Verrosten bei trocken hergestellten Schliffen ge- 

j  wifs zutrifft, in bezug auf die anderen hier ange- 
fiihrten Punkte aber auch gegentheilige Erfah- 
rungen gem acht worden sind. W e d d i n g  be- 
richtet***, „dafs die Frage, ob eine Aetzung fiir 
die Beobachtung zweckmafsig sei, sich meistens 
erst nach dieser Operation entscheiden la fs t, im 
allgemeinen sei die Aetzung um so gunstiger, 
je  kohlenstoffreicher das Eisen i s t ; ferner miisse 
die Aetzung in allen Fallen sehr schwach sein, 
die richtige Starkę derselben wird mit der Lupę 
beurtheilt, es darf sich niemals eine graue Haut 
bilden, sonst war die Aetzzeit zu lange. Zwischen 
geiitzter und ungeatzter Probe der gleichen Art

* a. a. O.
** »Iron« 1887, p. 27 und »Glasers Ann.*, October

1887, p. 123.
*** -Stahl und Eisen*. October 1886.
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zeigt sich kein U nterschied, ein B ew eis, dafs 
nicht etwa durch das Aetzen eine Yeranderung 
Y orfeht, welche ein abweichendes Bild giebt, 
sondern hochslens eine solche, welche das Bild 
deutlichcr bezw. undeutlicher erscheinen lafst." 
Hierbei ist nąturlich nur an das Aetzen mit 
Salz- oder Salpetersaure zu denken.

Man mufs sich vergegenw artigen, dafs die 
Schliffflachen eigentlich aus einer unendlich 
grofsen Anzahl unendlich kleincr Bruchflachen 
bestehen; denn durch das Schleifen werden die 
kleinen Theilchen , welche die Unebenheiten 
bilden, abgebrochen , bis die so entstehenden 
kleinen Bruchfliichen moglichst in eine Ebene 
fallen. Wie M a r l e n s  in anerkennenswerther 
Weise darthut*, mufs man beim Studium des 
Kleingefiiges genau auseinanderhalten , welche 
Erscheinungen durch das Eintreten des Bruchcs 
selbst (Bruchlinien, Aussehen der Bruchfliiche 
von Dauerversuchsstiicken u. s. w .) und welche 
in dcm Gefiige des Probestflckes iliren Grund 
haben. Diese Eikenntnifs ist beim Beobachten 
von Schliffen nicht aufsei’ Acht zu lassen, zumal 
wo es sich um starkę Vergrofserungen handelt. 
Daher durfen wir w ohl, wo S o r b y *  bei 400- 
und mehrfacher Vergrofserung Gefjige erkennen 
will, wohl noch vorsichtig in der Registrirung 
der Thatsachen sein.

Es sci mir g es ta tte t, einige Thatsachen 
zusammenzustellen, welche zur Beurtheilung der 
Moglichkeit einer durch die Behandlungsweisen, 
welchen ein Probestiick behufs H errichtung eines 
Schliffes unterworfen w ird , bedingten Gefiige- 
anderung von W ichligkeit zu sein scheinen. 
Lafst man Gegenstande aus Stahl oder Eisen, 
welche einem Zerreifs- oder Biegungsversuche 
unterworfen gewesen s in d , langere Zeit an der 
Luft liegen, so bem erkt m a n , dafs die Bruch- 
flachen derjenigen Stiicke leichter und slarker 
Yerrosten, welche stark geflossen- s i nd , ais die 
der min der stark geflossenen Stiicke. Auf der 
Oberflache rosten diese Gegenstande am deut- 
lichsten in denjenigen scharf abgegrenzten Linien, 
in welchen sie zum Fliefsen gebracht worden 
s in d , so dafs diese Richtungen durch das Yer
rosten sehr deutlich sichtbar werden und wertli- 
volle Stiicke zum Studium der Spannungsver- 
theilungen liefern. Dieselben Rostliriien treten 
auch an Gegenstanden auf ,  die infolge von Be- 
arbeitung, z. B. kaltes Stanzen oder Abschneiden 
mit der Scheere u. s. w. an einzelnen Stellen 
iiber ihre Elasticitatsgrenze in Anspruch ge- 
nommen worden sind.*** Es ist wohl zweifellos, 
dafs an jenen Stellen eine Gefiigeanderung statt- 
gefunden hat, und dies wird Anwendung bei der 
Herrichtung von Schliffen — sowohl der Yor-

* »Stahl und Eisen*, April 1887.
■ł ł  a. a. O.

*** Yergl. auch »Stahl und Eisen<, NoYembei' 1887, 
p. 796.

1I.«

i gang im Grofsen bei dem Abschneiden der 
P roben, ais auch im Kleinen beim Schleifen 
betrachtet — finden mussen. Ferner wird ein 
S tu ck , wenn es Stellen besitzt, an denen es 
leichter roslel, ais an andern, beim Anlassen, 
wie beim Aetzen an jenen Stellen gewifs in 
anderer Weise angegriffen, ais das (ibrige Materiał. 
Fiir die Beobachtungen an angelassenen Stiicken 
wird ferner stets die Gefugeiinderung im Auge 
zu behalten sein, die Eisen und Stahl durch 
Erhitzen erleiden, ein Gegenstand, auf welchen 
weiter unten niiher eingegangen werden soli.

Wenden wir uns nun dem Inhalte der schon 
mehrfach erwahnten Arbeit von Sorby zu. 
Schon in seinen friiheren Veroffentlichungen 
giebt er an , dafs das Eisen aus folgenden Be- 
standtheilen zusammengesetzt sei: 1. Eisen ohne 
Kohlenstoff, 2. G raphit, 3. perlartige Masse,
4. eine sehr harte Verbindung, 5. kleine rubin- 
farbenc oder dunkle Kryslalle, 6. unreine Riick- 
stiinde. Diese Bestandtheile werden nunm ehr 
naher beschrieben. Das freie Eisen ist selbst 
bei 400facher Yergrofserung gefiigelos, weich 
und krystallisirt bei sehr hoher Tem peratur zu 
m ehr oder minder gleicliachsigen Koinern. Der 
Graphit kommt  in Blattclien vor, erleidet beim 
Gliihen zwar eine Yeranderung, verbrennt aber 
schwer. Die perlartige Masse halt er fiir eine 
Mischung aus der harten Verbindung und freies 
Eisen. Er nimmt a n , dafs sie bei hoher T em 
peratur ais Verbindung bestehe, welche sich beim 
Erkalten in 2 Theile freies Eisen und 1 Theil 
Kohlenstoffeisen zersetze. Die harte Yerbindung 
ist ebenfalls bei 400facher Yergrofserung gefiigelos; 
sie krystallisirt auch und zwar in Hellrothglutli 
zu P latten , welche sich weder beim Erkalten 
noch beim Ausgliihen andern, wenn nicht Kohlen
stoff verbrennt, oder sich ais Graphit ausscheidet. 
Dic rubinfarbenen Krystalle halt er fiir Silicium 
und die Ruckstande fiir ein Gemisch aus Silicium, 
Kohlenstoff und Phosphor. Leider erbringt S o r b y  
nirgend Nachweise fiir diese Bebauptungen.

Seine eingehenden Untersuchungen des 
Schweifseisens bestatigen vieles bisher hieruber 
Ver6ffentlichte und stellen bereits gemachte 
Beobachtungen, besonders die Erscheinung des 
Schweifsens in helleres Licht. Von grofser 
Wichtigkeit sind seine Untersuchungen iiber die 
Umbildurig des sehnigen in blattriges Gefiige im 
Schweifseisen, welche ich besonders in der 
Nahe der Schweifsnaht beobachtet habe.* Die 
von F o r b e s  und T a i t  gemachten Beobachtungen, 
dafs bei der Tem peratur der dunklen Rothgluth 
im Eisen ganz absonderliche Erscheinungen auf- 
tre te n , erklart er auf Grund seiner U nter
suchungen durch eine bei der bezeichneten 
Tem peratur vor sich gehende molekulare Aen- 
derung, die er mit Ruckkrystallisation bezeichnet.

* Zeitschr. d. »Y. d. Ing.*, 5. Febr. 1887, p. 109.
4
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Jenen von F o r b e s  und r]’ ai t gemachten 
Beobachtungen reihen sich dio Yersuche von 
T s c h e r n o f f * ,  A. N ouel** , N o r r i s  und G ore*** 
und von S t e i n f  an. Der Letztgenannte verwendęt 
diese und von M a r t e n s  gemacbte mikroskopische 
Untersuchungen in seiir dankenswerther Weise 
fur die P ra x is ; er glaubt diese mit S tahl und 
Eisen gemachten Erfahrungen auch auf andere 
Mctalle, z. B. Kupfer, anwenden zu kiinnen.

S o r b y  selbst giebt a n , dafs die einzelnen 
durch die Umbildung des selmigen Gefiiges ent- 
standenen Korner von der zum Aetzen ange- 
wandten Saure verschieden stark angegriffen 
werden, und einige Ergebnisse der Untersuchungen 
der andern obengenannlen Forscher werden durch 
die Annahme einer statthabenden nur molekularen 
Umlagerung nicht geniigend erklart; es ist viel- 
m ehr zur vollstandigen Erklarung dieser Er- 
scheinung noch eine statthabende a t o m i s t i s c h e  
Aenderung m it hinzuzunehm en.tf

Von diesem Gesichtspunkte aus fallen auch 
die Beobachtungen, welche S o r b y  iiber das 
Cementiren und das Kleingefiige des Bessemer- 
stahls gemacht hat ,  in dieselbe Klasse von Er- 
scheinungen, wie die eben erwahnten. Seine 
Untersuchungen iiber das Kleingefiige des Stahls, 
des Gufseisens und iiber die Beziehungen zwischen 
dem Kleingefiige und den mechanischen Eigen
schaften bestatigen im wesentlichen die bereits 
von M a r t e n s  und L y n w o o d  G a r r i s o n  ge
m achten Beobachtungen.

Es ist auffallig, dafs S o r b y  die Arbeiten 
der anderen auf diesem Gebiete thatigen Forscher 
nicht e rw ah n t, sondern , wie es schein t, sie 
ignorirt; besonders den Arbeiten von M a r t e n s  
gebuhrte m ehr Wiirdigung. L y n w o o d  G a r r i s o n  
scheint sich erst in der letzten Zeit mit den 
Forschungen von M a r t e n s  eingehender be
schaftigt zu haben und bezieht sich nun haufig 
auf ihn mit ausdriicklicher Anerkennung iiber 
den hohen W erth der Arbeiten.

Hatte er dieselben aber schon im November 
1886 vollstandig g e k a n n tf t t ,  so w urde er auch 
gewufst hab en , dafs die Methode des Sichtbar- 
machens derS truc tu r durch Anlassen von M a r t e n s  
herruhrt und hatte vielleicht auch seine Unter
suchungen iiber den Unterschied zwischen Holz- 
kohlen- und Koksroheisen in anderer Richtung 
angestellt. Zu dem, was Geheimer Bergrath Dr. 
W e d d i n g  iiber diesen Gegenstand in seinem in 
Philadelphia gehaltenen Yortrage sagt§, ist zu

* »Rev. univ. d. mines* 1877.
** »Gćnie civil«, 23. Avril 1887.

*** »Proc. of the Royal Society of London* XXVI.
t  »Zeitschr. d. V. d. Ing.«, XXXI, p. 480. 

t t  Vergl. »Stahl und Eisen«, Januar 1888, p. 12. 
t t t  »Journ. of the United States Assoc. ot Charcoal 

Iron Workers* v. 7., Nr. 3, p. 120.
§ ebendaselbst.

bem erken, dafs durch nichts bewiesen ist, dafs 
Holzkolilen- und Koksroheisen gerade nur jene 
charakteristischen Formen zeigen, welche er dar- 
stellt. Das Ęntslehen dieser Formen ist durch- 
aus nicht durch den Umstand bedingt, dafs die 
Probestiicke m it Holzkolilen oder m it Koks ein- 
geschmolzen sind. Der eirizige bis jetzt m it 
Sicherheit auf dcm Wege der mikroskopischcn 
Untersuehung festgestellle Unterschied zwischen 
Holzkohlen- und Koksroheisen ist von M a r t e n s  
angegeben und ist darin zu suchen, dafs man 
die tannenbaumformigen Krystalle auf der Bruch- 
llache der hotnogenen Masse nur bei Holzkohlen- 
roheisen, n i c h t  aber bei Koksroheisen findet.

In seiner Yeroffentlichung uber »die Mikro- 
s tructu r des verbrannten Eisens« wendet sich 
W e d d i n g  einem sehr interessanten Gegenstande 
zu* und m acht den Anfang zu S tud ien , welche 
sich hoffentlieh ais sehr fruchtbar erweisen und 
deshalb Fortsetzung erfahren werden. Unter 
den Illustrationen, welche M a r t e n s  seiner Arbeit: 
»Ueber das Kleingefiige des schmiedbaren Eisens, 
besonders des Stahls*** beigiebt, befinden sich 
auch Bruchfląchen verbrannten Eisens, welche 
ais wesentliche Erganzung zu Fig. 4 der Arbeit 
W e d d i n g s  angesehen werden konnen. Das 
Bild, welclies S o r b y  von S tah l, der cementirt 
worden is t, g iebt, hat genau dasselbe Gefiige- 
aussehen, wie W e d d i n g s  Fig. 4. Es scheint 
demnach jenes Gefiige ebenso durch Cementiren 
hervorgerufen zu werden.

Durch seine U ntersuchungen, welche L y n 
w o o d  G a r r i s o n  iiber das Kleingefiige der Stahl- 
schienen*** anstellt, bestatigt er das, was M a r t e n s  
in »Glasers Annalen« (December 1880) ver6flent- 
licht hat.

Der Einflufs verschiedener Behandlungsweisen 
von Flufsschmiedeisen in der Blechfabrication f, 
welche Riley in seinem Yortrage auf der Friih- 
jahrsversam m lung 1887 des »Iron and Steel 
lnstitute« in London nach den Ergebnissen yon 
Zerreifs- und Biegeversuchen beurtheilt, findet 
gewifs auch seine Erklarung in der oben 
erwahnten, durch mikroskopische Untersuehung 
beobachteten Gefiigeanderung. Die Yersuche 
wurden grofseren Anspruch auf Mafsgeblichkeit 
haben, wenn sie nicht m it nur ei n e r  Hartestufe 
vorgenommen worden waren. Eine mikrosko
pische Untersuehung der zu den Versuchen 
verwendeten Probestiicke wiirde gewifs ebenso 
interessant ais fruchtbringend sein.

Hermann Schild.

* »Stahl und Eisen*, October 188G, p. 633.
** »Stahl und Eisen«, 1887, Nr. 4.

*** 'T rans, of the Amer. Inst. of Mining Engineers*, 
Febr. 1887.

f  »Stahl und Eisen«, Xov. 1887, p. 796.
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Torsclilage zur Einfttlirinig' von eiiiheitliclieu analytischeii 
Metlioden fiir Eiseiiliiitteiilaboratorieii.*

Yon Dr. M. A. von Reis.

Ueberblickl man die Literatur der analytischen 
Chemie der letzlen Jahre , ja  begniigt man sich 
mit dem,  was diese Zeitschrift von derartigen 
Abhandlungen gebracht bat ,  so findet man eine 
Fiille von neuen Methoden, die speciell den La- 
boratorien der Eisenhiitten zu gute kommen. 
Diese Methoden, theils ganz neue, theils Aen- 
derungen alterer, bezwecken beinahe alle Ver- 
einfachung und Zeitersparnifs. Aber mil diesem 
Reichthum neuer Methoden tritt eine Reihe von 
Uebelsliinden zu Tage, die sich zuweilen empfindlich 
fiihlbar machen. Denn verschiedene der neuen 
Melhoden, so gut sie auch in der Hand des Er- 
finders arbeiten und bei Einzelanalysen geiibter 
Ghemiker sich bewahren m ogen, versagen bei 
Massenanalysen, wic z. B. der Betrieb eines 
Stahlwerkes sie e rfo rdert; elwaige kleine Fehler 
der Metbode treten hierbei starker hcrvor, ver- 
schiirft durch personliche Fehler des Labora- 
toriumsgehiilfen. Diese Fehler rnogen wegen ihrer 
Gleichmafsigkeit fiir den Betrieb von geringerer 
Bedeutung sein; wenn es aber um einen Vergleich 
zwischen verschiedenen Laboratorien sich handelt, 
ergeben sich oft recht grofse Differenzen. W ird 
noch dazu nach iilteren, thatsachlich uńżulang- 
lichen Methoden gearbeitet, wie in letzter Zeit 
noch ein Fali ver6ffentlicht wurde,** so sind die 
Analysen unter sich nicbt m ehr vergleichbar. 
Welche Verdriefslichkeiten, oft mit materiellen 
Verlusten verbunden, liieraus erwachsen, braucht 
nieht niilier erlautert zu werden. Wie grofse 
Differenzen entslehen konnen, zeigen beigefiigte 
Zahlen, die theils meinen eigenen Erfahrungen, 
theils dem schatzenswerthen Handbuche fiir Eisen- 
hiittenlaboratorien von H a n s  v. J i i p t n e r  
enlstammen.

Si 1,65 -  1,18 -  0,93
0,050 — 0,010 — 0,039
0,000 — 0,025 — 0,020

* Angesichts der besteheńden vielen Meinungs- 
'erschiedenheiten und der zur Geniige bekannten, 
daraus entspringenden Mifshelligkeiten bei den Unter- 
Hucbungsmethoden, welche in eisenhuttenniannischen 
Laboratorien gebrauehlich s in d , einpfehlen wir vor- 
stehende „Yorschlage“ der ganz besonderen Beachtung 
der betheiligten Kreise. Indem wir dieselben dringlichst 
zur Unterstutzung der Bestrebungen des Yerfassers 
auffordern, erofTnen wir die Spalten unserer Zeitschrift 
zunachst einer Besprechung iiber die von demselben 
in danlcenswerther Weise gebotene Grundlage und 
erklaren uns zugleich zu jeder Vennittlung behufs der 
gewifs von vielen Seiten gewunschten Feststellung I 
einheitlicher Untersuchungsmetboden bereit, sei es j  

auf schriftlichera Wege oder durch Commissions- i 
berathungen. T>. R-

** Cheraikerzeitung, 1887, 1480.

C 0,31 — 0,23 — 0,22
0,23 -  0,12 — 0,25
0,06 — 0,15 — 0,30

S 0,093 -  0,031
0,127 — 0,075

P 0.095 -  0,125 -  0,180
0,090 — 0,165
0,109 — 0,151

Mn 0,30 -  0,62
13,03 — 13,68 — 14,07 — 15.04

P- O"' 16,50 — 16,70 -  14,78
17,24 -  16,34 — 17,02

Diese Zahlen, Ergebnisse von durch verschiedene 
Ghemiker nach verschiedenen Methoden bei 
vollig gleichen Proben ausgefiihrlen Analysen, 
sprechen fiir sieli selbst. — Aehnliche Uebel- 
stiinde haben bereits innerhalb anderer Zweige
der Industrie Veranlassung zur Schaffung von 
Abhalfe gegeben. So hat die Soda-Industrie vor 
einigen Jahren durch Professor L u n g e  in Ziirich 
eine Reihe Methoden fesstellen lasscn, die im 
Betrieb im allgemeinen und besonders fiir den 
Verkehr nach aufsen in Anwendung kommen. 
Die Diingerfabricatiou ist in ahnlicher Weise vor- 
gegangen, und gleichęs streben die chemischen 
Versuehsstationen und Handelslaboratorien an. 
In der Eisenindustrie wurden auch Yersucbe zur 
Einigung gem acht; vor einigen Jahren w ar in 
Gemeinschaft mit dem Vereine analytischer 
Chemiker eine Cominission eingesetzt worden, 
um die Bestimmung von Mangan zu regeln. 
Trotz vieler Miihe und Arbeit ist dieser Yersuch 
leider olme praktischen Erfolg geblieben. Wenn 
ich heute unternehme, diese Frage wieder in 
Flufs zu bringen, so geschieht es in der Hoffnung, 
dafs ich seitens meiner Collegen, die wohl alle 
mehr oder weniger unter besagten Uebelstandeu 
zu leiden haben, wohlwollende Unterstutzung 
finden werde. Ich beabsichlige in der Folgo, 
diejenigen Methoden, die im Laboratorium des 
Stahlwerkes zu „Rothe E rde“ Jahre hindurch 
im tSglichęn Gebrauch sieli bew ahrt haben, kurz 
zu erwahnen. Nieht dafs ich dieselben ais Nor- 
malmethoden angesehen wissen wollte, sondern 
sie sollen nur don Stam m  bilden , an welchen 
spatere Erorleruugen und Yorschliige sich kniipfen 
konnen.

Bestimmung von Silicium.

Fiir Roheisen werden 2 g, fiir Stahl bis zu 
10 g eingewogen und in Salpetersaure von 1,2 
gelost, fiir jedes g 15 cc. Nach der Losung 
folgt ein Zusatz von Schwefelsaure ( 1 : 2 )  von 
25 bis 50 cc. Die Losung wird in eine Schale 
gebracht. verdampft, bis alle Salpetersaure ver-
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trieben ist, m it 100 bis 200 cc W asser versetzt, 
bis zur Losung des Eisensalzes gekocht, filtrirt, 
m it verdiinnter Salzsaure (1 :8 )  und heifsem 
W asser gewaschen. Diese Methode, die bekannte 
von Brown, wird gebraucbt, wenn die Proben 
die Nacht iiber zum Verdampfen sleben konnen; 
ist aber das Resultat schon nach einigen Stunden 
abzuliefern, so benutze ich folgende, von H m . 
M. E s  s e r  im liiesigen Laboratorium ausge- 
arbeitete Methode. Das Eisen wird wie oben in 
Salpelersaure aufgelost; nach erfolgler Losung 
wird fiir jedes g Eisen 10 cc conc. Salzsaure 
und 30 cc Schwefelsaure (1 : l )  zugefiigt. Die in 
einem Becherglase von etwa 3U 1 bcfnidliclie 
Losung wird auf einer Asbestplatte so lange ge- 
kocht, bis die fliichtigen Sauren vertrieben sind, 
und Eisensalz anfangt sich auszuschciden. Man 
lafst den Ruckstand etwas abkiihlen, fiigt vor- 
sichtig W asser zu und behandelt weiter, wie 
bei der yorher angegebenen Methode.*

Bestimmung von Kohlenstoff.

Bei genauen Gontrolanalysen ist die Methode 
von Gmelin** mit der von Sarnstrom*** 
empfolilenen Einschaltung von einer 30 cm langen 
Schicht gliihendem Kupferoxyd besonders zweck- 
mafsig. 2 bis 5 g Eisen werden in einen lang- 
lialsigen, etwa J/s 1 fassenden Kolben (Gesammt- 
hohe 35 cm) gebracht und mit einer Chrom* 
saurelosung (1 cc l g  Cr O3 baltend), fiir jedes g 
Eisen 5 cc, tibergossen. Hierauf werden 200 ccm 
mit Chrom saure gesiittigte Schwefelsaure von 
1,65 den W anden des Kolbens entlang rorsichtig 
cingegossen und auf diese 50 cc Schwefelsaure 
1,10 gesebiebtet. Die Fliissigkeit im Kolben wird 
mm zum Kochen erhitzt und die sich ent- 
wickelnden Gase durch beifolgend beschriebenen 
Apparat geleitet: Der Pfropfen des Kolbens ist 
zweifach durchbohrt; durch das eine Loch geht 
ein mit Glashahn versehenes Bohr bis zum Boden 
des Kolbens; dieses Rohr  stelit mit einem mit

* Die nach dieser Methode erhaltcne Kieselsaure 
ist immer rein weifs und locker. frei von jeder Bei- 
mengung. Die Resultate stimmen genau mit denen 
der Schmelzmethode und sind etwa 0,05 — 0,10 
niedriger ais die der Brownschen Methode, dereń 
Kieselsaure gern etwas Mangan und Eisen zuruckhalt. 
Sie ist aber im taglichen Gebrauch weniger bequem, 
da man genSthigt ist, bei dem Einkochen, das etwas 
langere Zeit in Ansprueh nimmt, immer auf/.upassen, 
damit keine Yerspritzungen vorkom m en; die Be
stimmung nim mt etwa 2 Stunden in Ansprueh. Bei- 
gefugte Tabelle giebt einen Yergleich zwischen der 
Brownschen (I), der Schinelz- (II) und der Esserscheu 
Methode (III).
Bezeichnung I U III
Graues Eisen 1 1,54 % 1,50 % 1,51 %

2 1,24 „ 1,17 „ 1,16 ,
Halb. Eisen 0,64 „ 0,64 , 0,65 „
Weifses Eisen 1 0,48 .  0,48 „ 0,50 „

2 1,2.3 . 1,21 „ 1.22 ,
** Oesterr. Zeitschritt 1884, TOS.

*** Berg- u. Hulten-Industrie 1885, 52,

Natronkalk beschickten U -R o h r und einem 
Flaschchen m it Kalilauge in Verbindung. In der 
zweiten Durchbohrung steht eine 20 cm hohe, 
mit 8 bis 10 W indungen versehene Spirale von 
5 m m  W eite. An diese sebliefst sich ein Yer- 
brennungsrohr mit einer 30 cm langen Schicht 
von Kupferosyd, festgehalten von Asbestpfropfen, 
welches in einem Verbrennungsofen in Rothglutli 
gehalten wird. Die Gase passiren dann eine 
kleine W aschflasche m it Schwefelsaure, darauf 
ein m it einem feuchten Baumwollpfropfen ver- 
sehenes U-Rohr mit Chlorcalcium. Auf dieses 
folgi das Absorptionsrohr, ein U-Rohr, dessen 
einer Schenkel und etwa ein Viertel des andern 
m it ausgegliihtem Bimsstein gefiillt ist, auf das 
eine Schicht von einigen mm kleiner Kieselsleine 
und darauf Chlorcalcium sich lagert. Der Bims
stein wird mit etwa 5 cc moglichst concentrirler 
Kalilauge benetzt. An das Absorptions- reiht 
sich ein mit Natronkalk und Chlorcalcium be* 
schicktes Schutzrohr und zuletzt der Aspirator.

Diese Methode ist jeder andern, besonders 
der mit vorhergehendem Ausscheiden des Kolilen* 
sloffs, enlschieden vorzuzieben, da keinerlei Yer- 
lusle entstehen konnen. Sollte Kohlenstolł’ dem 
SSuregemisch unoxydirt entweichen, wie es unter 
anderem bei Spiegel- und Ferromangan vorkpmmt, 
so wird er durch das gluhende Kupferosyd voll- 
stiindig oxydirt. Das Kalibimssteinrohr absorbirt 
dic Kohlensąure viel sieberer ais der Kali-Apparat, 
und ist betjuemer ais die Natronkalkrohre, da 
von diesen zwei notliig sind. Die Methode liefert 
bei einiger Uebung aufserst geuaue Resultate und 
eignel sich deshalb rorzOjglich zur Normalmethode. 
Da aber der Apparat viel Rauin, viel Zeit zu 
seiner Inslandhaltung und selir pracises Arbeiten 
yerlangt, so ist er fiir den taglichen Gebrauch nicht 
zu empfehlen. Hierzu eignet sich aber der 
W iborghsche Apparat besonders gut. Da ich im 
michsten Hefte einen Bericht iiber diese Methode 
zu veroffentlichen gedenke, so begniige icli mich, 
hier darauf hinzuweisen. Neben der AViborglisclien 
Melhode, die hauptsachlich bei Roheisen benulzt 
wird, wird die colorimetrische. die, mit nothiger 
Sorgfalt ausgefflhrt, sehr sicher ist, fiir Stahl 
benulzt. Im hiesigen Laboratorium wird jedes- 
mal ein Norm alstahl m it abgewogen und dic 
Proben auf die Schaltirung des Normalstahles 
verdunnt. Die . aus anorganischen Salzen zu* 
sammengesetzten Normale, wie sie in der letzten 
Zeit vielfach Eingang gefunden (s. »Stahl u. Eisen*,
1888, S. 21) sind jedenfalls vorzuziehen, da sie, 
richtig dargestellt und behandelt, von beinahe 
unbegrenzler Dauer sind und dann Fehler ver- 
meiden, die bei der anderen Methode sich ein- 
schleichen kiiimten.

Zur Bestimmung von Graphit ist bis jetzt 
keine andere, ais die Auflosung in Salzsaure be- 
kannt. Es werden aber in letzter Zeit vielfache 
Yersuche zu anderweitiger Bestimmung dieses
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Kórpers gemacht, so dafs zu holłen steht, dafs 
bald eine zuverlassigere Methode in Anwendung 
kommen kann.

Bestimmung von Phosphor.

Fiir Roheisen fmdet dic altc Gluhmethode 
Anwendung. 0,5 oder 1 g, je nach Phosphor
gehalt, werden in einer Schale mit 25 cc Sal
petersaure 1,2 versetzt, zur Trockne oingedampft, 
die Siiure durch Glulien vertrieben, dann abge- 
kiihlt, mit 10 cc concentrirter Salzsaure versetzt 
und bis zur Syrupsconsislenz eingedickt. Nun- 
inehr werden 10 cc concentrirte Salpetersaure 
und nach einigen Minuten heifses W asser zuge- 
ftigt. Hierauf wird filtrirt und mit salpetersaure- 
haltigem W asser ausgewaschen. Das F iltrat wird 
mit einem Ueberschufs von Ammoniak versetzt, 
der Ueberschurs m it Salpetersaure weggenominen 
und der kochenden Flussigkeit 50 cc Molybdan- 
losung zugefiigt. Nach 1/2 stiindigem Slehen bei 
70 bis 80° kann filtrirt werden.

Stahl wird nach der von mir angegebenen 
Methode (»Stahl und Eisen«, 1887, S. 401) be- 
stimmt. Da sie dort ausfuhrlich angefuhrt ist, 
kann ich mich hier kurz fassen. 5 g Stahl 
werden in 80 cc Salpetersaure gelóst und erhitzt, 
mit 25 cc Perm anganatlosung (falls nothig, auch 
mehr, in jedem Falle so viel, dafs die rothe 
Farbung wenigstens '/a Minutę bleibt) und 25 cc 
Chlorammonium gekocht, bis dic Losung ganz 
klar erscheint. H ierauf werden sofort 25 cc 
Ammoniumnitrat und ebensoviel Molybdan- 
lósung zugefugt, und dem Niederschlag bei 
70 bis 80° 15 Minuten lang Zeit zum Absetzen 
gegeben. Nachdem die Losung dann elwa 
15 Minuten lang zum Abkiihlen geslanden, wird 
abfiltrirl und im iibrigen wie gewohnlich ver- 
fahren. Ich ziehe vor, statt des phospfiormolyb- 
dansauren Ammonium das Pyrophosphat zu wiegen, 
da ersteres beim Ueberfiihren in wagbąren Zu- 
stand bei Massenanalysen leichter dem Yerungliicken 
ausgesetzt ist, ais letzleres. Dic Goncentration 
der oben benutzlen Flussigkeit ist in der ange- 
fuhrten Abhandlung angegeben. W enn es sich 
darum haudelt, Phosphorbestim m ungen in kiirzester 
Zeit fertig zu stellen, so ver\vendet man mit 
Vortheil die Titration des Molybdan - Nieder- 
schlages mit Ammoniak und Salzsaure, welche 
Methode ebenfalls in der besagten Abhandlung 
beschrieben ist. Bei Betriebsproben gebe ich im 
allgemeinen der gewichtsanalytischen den Yorzug 
vor der titrimetrischen Methode, da man bei 
grofsen Mengen Proben weniger Ablesungsfehlern 
beim Wiigen ausgesetzt ist, ais bei einer Reihe 
schnell aufeinanderfolgender Titrationen.

Bestimmung von Arsen.

Das Yerfahren ist aufangs gleich dem bei j  
Phosphorbestim m ungen; nur wird Stahl hier | 
ebenfalls nach der Gluhmethode behandelt, um |
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die Kieseisiiure auszuscheiden, die sonst slorend 
auftritt. Da beim Gliihen der Ruckstand von 
5 oder 10 g Stahl feste Kuchen am Boden 
bildet, die selir schwer von der Salzsaure ange- 
griffen werden, miissen sie vorher fnit einem 
Platinspatel moglichst zerkleinert werden. Da 
die Yerbindung der Arsen- mit Molybdansaure 
sieli sehr langsam abscheidet, mufs der gelbe 
Niederschlag wenigstens 24 Stunden bei 40 bis 50° 
Zeit zum Absetzen haben; ebenso lang mufs der 
Magnesia-Niederschlag stehen. Dieser wird ab- 
filtrirt, gewaschen,- in verdiinnter Salzsaure ge
lóst, erhitzt, m it SchwefelwasserstofT gefallt und 
das ausgesehiedene Schwefelarsen filtrirt und ge
waschen. Dieses wird nun in ein kleines Becher- 
glas gespiilt, mit Hiille von chlorsaurem Kali 
und Salzsaure oder von Ammoniak und W asser- 
stoffsuperoxyd oxydirt, wieder mit Magnesia- 
mixtur gefallt und nach 24 Stunden filtrirt und 
gewogen. Ledebuhr (»Stahl und Eisen«, 1884,
S. 640).

Bestimmung von Schwefel.

5 g Eisen oder Stahl werden in einem De- 
stillirkolben von etwa 500 cc Fassungsraum  mit 
100 cc W asser ubergossen. Durcli den Pfropfen 
des Kolbens gelit ein Gaszuleitungsrohr und ein 
mit Hahn verseheńer Trichter, aus dem nach und 
nach 50 cc concentrirte Salzsaure zugefuhrt 
werden.

Die Gase passiren zuerst ein etwa 100 cc 
fassendes Kolbchen, das an dem Ableitungsrohr 
angebracht ist, dann ein mit Kugel von etwa 
100 cc verschenes Leitungsrohr m it feiner 
Oeffnung, das in ein Becherglas von etwa 300 cc 
fuhrt. Dieses ist mit 50 cc Wasserstoffsuperoxyd 
und 50 cc 2 '/a  procentigem Ainmoriiak beschickt. 
Wenn die Gasentwicklung nach dem Saurezusalz 
allmahlich aufgehort hat, wird langsam erwarmt, 
eine Zeit lang gekocht, und dann der Rest dur 
Gase mittels eines KohlensiiOrestroms in den 
Becher getrieben. Der kleine Kolben am Ab
leitungsrohr dient zum Auffangen der uber- 
destillireriden Salzsaure. Die Flussigkeit im Becher- 
glase wird 5 Miriuten lang gekocht, mit Salz
saure angesiiuert und mit 10 cc Chlorbarium ge
fallt. Nach 5- bis Cstiindigpm Stehen bei etwa 
80° kann abfiltrirl werden. Fiir schnelle Aus- 
fiihrung von Schwefelbeslimmungen scheint die 
colorimetrische Methode von W iborgh (»Slahl und 
E ise n v  1886, S. 581) sehr empfehlenswerth. 
Ich habe die Methode nicht selber probirt; aus 
in Schweden eingezogenen Erkundigungen geht 
aber hervor, dafs diese Methode dort schnell 
Eingaug gefunden hat und sehr gule Resultate 
liefert.

Bestimmung von Mangan.

Zu dieser Bestimmung w ird die Wolffsche 
Methode (»Stalil und Eisen*, 1884, S. 702) mit
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der von Brand (»Stahl u. Eisen«, 1887, S. 399) 
angcgebenen Abanderung angewandt. 5 g Eisen 
werden in einem weithalsigen */s 1 -Kolben in 80 cc 
eines Siuiregemisches aus 0 Theilen Salpetersiiure 
von 1,12 und 2 Theilen Schwefelsaure von 1,4 
geliist, gekocht oder auch 1 bis 2 Stunden bei 100° 
stehen gelassen. Nach der Abkuhlung wird bis 
zur Markę aufgefullt und 3 Erlenmeyersche 
Kolben von etwa 900 cc Inhalt mit je  100 cc 
beschickt. Hier/.u werden 3 g Bariumsuperoxyd, 
10 cc concentrirte Salpeterśaure und 300 cc 
W asser gefiigt. Die Fliissigkeit wird nun bis 
zur volligen Zersetzung des iiberscbiissigen 
W asserstoflsuperoxyds gekocht, darauf mit Zink- 
oxyd gefallt und titrirt. Die Perm anganatlosung 
halt 9 g im Liter. Fiir Stahl und schwach 
rnapganhaltige Eisensorten wird diese Losung um 
das Funffache verdiinnt. Zur Titerstellung wird 
chemisch reines Manganoxydoxydul benutzt. Diese 
Melhode erlaubt trolz des dreiłachen Titrirens 
jeder Probe ein sehr schnelles und gutes Arbeiten; 
man kann 25 bis 30 Manganbestimmungen im 
Tagc hiennit ausfuhrcn. Zu Controlbestimmungen 
wird die von Dr. F. G. C. Mfilier (»Stahl u. 
Eisen*, 1886, S. 98) angegebene M ethodebenutzt: 
1,92 g Eisen, bei sehr geringer Menge Mangan 
das Doppelte oder Dreifaehe, werden in einem
2 1 haltenden Rtindkolben mit 15 cc Salzsaure 
und 7 cc Salpeterśaure in Losung gebracht, mit 
430 cc W asser verdiinttł, mil Arnmoniumcarbonat 
neutralisirt, 5 cc Atnmonium acetat (1 : 3 mit 
50 cc conc. Essigsaure im Liter) zugefugt und 
zum Kochen erhitzt. Die kochende Fliissigkeit 
wird schnell in einen l/a 1 -Kolben gegossen und 
dieser mit heifscm W asser bis zur Markę gefiillt, 
ein paarm al umgeschultelt und durch ein grofses 
Faltenfdter in einen Kolben, der 371 cc fafst, 
einfdtrirt. In der Fliissigkeit wird das Mangan 
mit Ammonjak und Brom oder W asscrstoffsuper- 
oxyd gefiillt und mit heifsem W asser ausge- 
waschen. Nach dem Gliihen wird das Mangan- 
oxydoxydul in Salzsaure geldst und das beige- 
mengte Eisenoxyd mit Ammoniumacetat ausgefallt. 
In dem F iltrat wird das Mangan siedend mit Amino- 
niumcarbonat niedergeschlagen, mit heifsem W asser 
gewaschen, gegliiht und gewogen. Die Anzahl cg 
geben direct den Procentsatz. Bei Ferromanganen 
m it m ehr Mangan ais Eisen ist es aber vortheilhafter, 
statt der partiellen Filtration das Ganze abzu- 
filtriren, den Niederschlag einige Małe auszu- 
waschen, wieder aufzulosen, nochmals zu fallen 
und vollst:indig auszuwaschen. Dies geht bei 
einer Einwage von 1j2 g wegen des geringen 
Eisenniederschlages sehr schnell von statten.

Bestimmung der Phosphorsaure.

Fiir die Stahlwerke handelt es sich aus- 
schliefslich um die Bestimmung der Phosphor
saure in der Thom asschlacke. 10 g Schlacke 
werden in einem Becherglas mit 100 cc W asser

und 50 cc concenlrirter Salzsaure zum Kochen 
erhitzt, und zwar so lange, bis der ausgeschiedene 
Schwefel sich zusammenballt und die Fliissigkeit 
durchsichtig wird. Zu langes Kochen ist aber 
zu vermeiden, da die Fliissigkeit dann in einen 
schwer fdtrirbaren Zustand iibergeht. Sie wird 
in einen L/o 1 - Kolben gebracht, abgekiihlt, auf- 
gefiillt und in eine Biirette filtrirt, aus welcher man
2 Proben zu 32 cc entnimmt. Diese werden 
mit 50 cc W asser und 50 cc Amm onium nitrat 
versetzt und der entstandene Niederschlag mit 
Salpeteisiiute aufgelost, dann zum Sieden erhitzt 
und mil 75 cc Molybdiinlosung gefallt. Der 
Niederschlag bleibt 15 bis 20 Minulen bei 80° 
und ebenso lange zum Abkiihlen stehen und 
wird mit 5procentiger Salpetersiiure ausgewaschen, 
gelost und gefallt. - Der Magnesia-Niederschlag, der 
nach 2 Stunden filtrirt werden kann, wird zuletzt 
zweimal mit Alkohol ausgew aschen; der Nieder
schlag, der sehr schnell trocknet und sich leiclit 
vom Filter lost, mufs eine Stunde lang boi heller 
Rothgluth gegliiht werden. Die cg des Pyro- 
phosphates geben direct den Procentgehalt an. 
Die Methode, dereń Grundziigen ich gefolgt bin, 
ist von Dr. G. Kennepohl (Ghemikerzeitung 
1887, S. 1089) angegeben.

Bestimmung von Eisen.

Es kommt haufig vor, dafs Eisen in den 
Schlacken und Abfallsproducten des Thomas- 
processes, sowie bei vollstandiger Analyse von 
Probe-Eisen bestimm t werden inufs. Hierbei wird 
das Verfahren von Beinhardt (»Stahl und Eisen«, 
1887, S. 704) angewandt. Eine Einwage von 
1 bis 5 g wird m it 10 bis 25 cc concenlrirter 
Salzsiiure in einem Erlenm eyerschni Kolben unter 
Erw arm ung gelost und auf 500 cc verdunnt. 
IIiervon werden 100 cc in ein Becherglas aus- 
pipettirt, zum Sieden erhitzt und mit einer Zinn- 
chloridloSung (1 : 10) bis zur Enlfarburig versetzt. 
Inzwischen wird eine Schalet etwa 1 ’/ą 1 fassend, 
mit einem Liter kalten W assers und 50 cc 
Manganlosung (200 g Mangansulfat, 400 cc conc. 
Schwefelsaure, 2600 cc W asser) beschickt. Die 
reducirt! Eisenlósung wird mit 50 cc 5 procentigem 
Quecksilberchlorid versetzt, in die Schalc ge- 
spiilt und mit Perm anganat titrirt.

In den Octobcrheften des »Iron«, Jahrgang 
1887, findet sich eine Abhandlung, die ebenfalls 
den Zweck verfolgt, aus der Mannigfaltigkeit der 
fur Eisenhiittenlaboratorien bestimm ten analy- 
tischen Methoden solche hervorzuheben, die sich 
bei liingerem Gebrauch durch Eirifachheit und 
Sieherheit ausgezeichnet haben. Es wird von 
Interesse sein, diese Yorschliige mit den hier 
gemachten zu vergleichen, besonders da die west- 
deutschen Eisenwerke haufig mit englischem 
Roheisen zu thun haben. Ich will defshalb diese 
Methoden kurz skizziren.

Zur Bestimmung von Silic ilim  wird das Eisen
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in Konigswasser 'aufgelost, die Losung einge- 
dampft, gegliiht und iiberhaupt wie bei Phosphor- 
bestimmungen yerfahren. Da die Kieselsaure bei 
dieser Beslimmung kaum frei von Eisen zu er- 
halten ist, so mufs man bei genauer Analyse 
dieselbe mit Kalinatroncarbonat schnielzen. Ais 
einfacbstc Methode wird empfohlen, das Eisen in 
verdunnter Sehwefeliiiure aufzulosen und dic 
Losung so lange zu ćrhitzen, bis weifse Diimpfe 
ersclieinen, darauf wird- mit W asser rerdflnnt 
und filtrii t. Dic hierbei entstandene Kieselsaure 
ist aber jedenfalls sehr verunreinigt, und nach 
Yersuchen im hiesigen Laboratorium liefert diese 
Methode sehr wenig' ubereinstimmendc Resultate.

Mit der Kieselsaurebestimmung wird eine 
Graphit-Bestimmung verbunden; auf dem Filier 
befindet sich namlich neben der Kieselsaure der 
in Saure unlosliche Graphit. W ird erst bei 
schwacher Rothgluth erhitzt, so verbrennt das 
Filier allein und liifst den Graphit neben der 
Kieselsaure zuruck. Diese wird gewogen und 
dann heller R othgluth ausgesetzt, bei welcher 
der Graphit vollstandig verbrennt. W ird die 
Kieselsaure nun gewogen, so ergibt sich die 
Menge des Graphit aus der DilTerenz. Ueber 
letztere Methode fehlte mir die Gelegenheit, Yer- 
suche anzustellen; ich glaube aber, dafs man bei 
richtig innegehaltener Tem peratur den Graphit in 
solcher Weise wohl bestimmen kann.

Der Schwefel wird folgendermafsen bestim m t:
5 g Eisen werden in Konigswasser gelost, die 
Losung zur Syrupśconsistenz eingedickt, mit Hiilfe 
von einigen Tropfen Salzsiiure und heifsem W asser 
in Losung gebracht, auf etwa 700 cc verdiinnt, 
heifs mit. Chlorbariuin gefallt und nach 24 Stunden 
filtrirt. Bei dieser Methode wird das sehwefel- 
saure Baryt leicht eisenhaltig und mufs dann 
zur Reinigung mit Kalinatroncarbonat geschmolzen 
werden, auch halt die Eisenlosung etwas Barium- 
sulfat zuriick. Um schneller zum Ziele zu kommen, 
wird das Eisen in einem Destillirkolben mit ver- 
diinnter Salzsiiure behandelt und die Gase in 
einen Cylinder m it 150 cc Kupfersulfatlosung ge- 
leitet. Wenn nach der Erw arm ung die Gasent- 
wicklung aufgehort hat, werden die im Kolben 
zuriickgebliebenen Gase m it heifsem W asser ver- 
driingt. Das abgeschiedene Kupfersulfid wird ab- 
fillrirt, gegliiht und ais Kupferoxyd gewogen. 
Diese Methode ergiebt aber zu niedrige W erthe, 
theils wegen ungenfigender Absorption, theils 
wegen Benutzung von heifsem W asser zur Ver- 
drangung der Gase.

Zur Phosphor-Bestim mung wird das Filtrat 
von der Siliciumbestimmung benutzt. Dieses 
wird unter Zusatz von Salpetersaure stark ein- 
gedampft, so dafs nur wenig Salzsiiure noch

vorhanden ist, und dann m it 50 cc Molybdan- 
lósung (50 g Ammoniummolybdat, 1000 cc 
W asser, 150 cc Ammoniak 0,88) yersetzt. Hierauf 
wird mit Ammoniak oder Salpetersiiure je  nach 
Bediirfnifs neutralisirt, so dafs die Losung nur 
schwach sauer erscheint. Wenn der Niederschlag 
sich abgesetzt hat, wird auf ein gewogenes Filter 
abfiltrirt, mit 5 procentiger Salpetersaure ausge- 
waschen, getrocknet und gewogen. Gegen diese 
Methode sind keine principiellen Einwande zu 
erheben.

Mangan wird bestimmt durch Auflosen in 
Konigswasser, Yerdiinnen, Neutralisiren mit Am
moniak und Fallen mit Ammoniumacetat. Das 
F iltrat wird eingedampft und mit Ammoniak und 
Brom gefallt, der Niederschlag gegliiht und ge
wogen, in Schwefelsaure aufgelost und mitgefalltes 
Kupfer mittels Zink, mitgefalltes Eisen durch 
Ammoniumacetat ausgeschieden und dann in 
Abzug gebracht. Auf die hiiufig vorkommenden 
Kobalt und Nickel ist hierbei somit keine Ruck- 
sicht genommen. \— In zweiter Reihe ist die 
Hampesche Methode em pfohlen: Ausfallen mit 
Kaliumchlorat und Salpetersaure.

Zur Bestimmung von Kolilenstoff wird zuerst 
die colorimetrische Methode mit jedesm aliger Ein- 
wage von Normalstahl angefiihrt. Zur Verbrennung 
des Kohlensloffs wird derselbe mit Kupfersulfat aus
geschieden und mit Chromsiiure und Scliwefel- 
siiure behandelt; bei kleinen Mengen wird der 
ausgeschiedene Kohlenstoff in einem mit der 
Sprengelschen Luftpumpe entleerten Apparat ver- 
brannt und das Volumen gem essen; eine solche 
Luftpumpe wird aber schwerlich in dem La
boratorium einer Eisenhiitte zu finden sein. — 
Graphit wird bestimmt durch Auflosen des Eisens 
in Salzsiiure, Auswaschen des Riickstandes in 
heifsem W asser und Verbrennen in Sauerstoff.

Zum Schlusse mochte ich noch einmal auf 
die hohe Wichtigkeit einer E i n i g u n g  betrells 
der analytischen Methoden der Eisenhiittenlabora- 
torien, besonders auch dem Auslande gegeniiber, 
hinweisen und nieine Yorschliige zur gefalligen 
Priifung mit der Bitte unterbreiten , falls die- 
selben nicht fiir ausreichend befunden werden, 
andere, bessere an dereń Stelle vorzuschlagen. 
W ie ersiehtlich, liabe ich im Yorhergehenden aus- 
schliefslich die in den Laboratorien der Stahl- 
werke hiiufig vorkommenden Analysen behandelt; 
es ware nun im hohem Graae wunschenswerth, 
wenn ein Hochofenchemiker seine Erfahrungen 
auf diesem Gebiete ebenfalls zur allgemeinen 
Kenntnifs bringen wiirde, damit iiber sammtliche 
analytische Arbeiten der Eisenhuttenlaboratorien 
Einheit und Klarheit hcrrsehe.

R o t h e  E r d e ,  im Januar 1888.
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Dic Eiseiiindustrie der Yereinisrteii Sta aron von Nordamerika.

Der gewaltigc, in der Geschiclite des Eisen- 
hiittenwesens beispiellose Aufschwung, welchen 
das Eisen- und Stahlgewerbe der Yereinigten Staalen 
in den letzten Jahren genommen hat, ist in dieser 
Zeitschrift mit gebiihrender Aufmerksamkeit ver- 
folgt worden. Ais w ir die letzten officiellen An- 
gaben YerSffentlichten,* in welcher ein gewal- 
tiger Sprung vorwarts verzeichnet w ar, war 
die allgemeine Meinung, nach dcm naltirlichen 
Lauf der Dingc m usse in der Entwicklung der 
nordamerikanischen Eisen ind ustrie nunm ehr in 
Balde ein Stillstand, wenn nicht ein Rffękschlag 
eintreten. H at nun der im Jahre 1886, wir 
mochten sagen, auf himmelstiirmender Bahn sich 
bewegende Fortschritt im eben verflossenen Jalire 
sein Tempo zwar etwas gemUfsigt, so ist dasselbe 
irnmerliin noch ein recht flottes geblieben. Einige 
wenige Zahlen sollen uns hierfiir ais Beweis dienen.

Es betrug die R o h e i s e n e r z e u g u n g  der 
Yereinigten S taa len :

im Jahre 1885 4 1 0 9  238 metr. Tonncn 
„ 1886 5 7 7 5 4 9 6  ,
, 1887 6 350 000 „

und die S t a h l s c h i e n e n e r z e u g u n g :
im Jahre 1885 942 369 m etr. Tonnen

„ 1886 1 5 8 6  158 „
„ 1887 etwa 1 723 000

Diese Ziffern thun dar, dafs die Thiitigkeit 
unserer amerikanischen Fachgenossen im ver- 
gangenen Jahre eine recht rege gewesen ist. Ueber 
die W ege, welche dieselbe eingeschlagen hat, unter- 
richtet uns in Yorziiglicher W eise der neueste, 
von der Yereinigung der Eisen- und Stahl- 
Industriellen der Yereinigten Staaten heraus-
gegebene »Fiihrer«, ein Buch, auf dessen aufser- 
ordentlich hohe Niitzlichkeit w ir schon ofter auf- 
merksam gemacht haben. **

Die letzte Ausgabe dieses H andbuches, fiir 
welches wir in Deutschland ein entsprechendes 
Unternehmen leider nicht besitzen, ist im August
1886 *** erschienen. Die sammtlichen statistischen 
Angaben der vor uns liegenden neuen Ausgaben 
sind im November Yorigen Jahres zusammengestellt 
worden, so dafs der zwischen beiden Ausgaben 
liegende Zeitraum nicht m ehr ais fiinf Yierteljahre 
ist. W elch angespannter und erfolgreicher Thatig-

* Yergl. »Stahl und Eisen* 1880. Seite 070; 
1887, Seite 283.

*ł  1886, Seite 703.
*** Directory to the Iron and Steel Works of the 

United States. Prepared and published by the Ameri
can Iron and Steel Association Philadelphia, Nr. 201 
South Fourth Street. Preis 3

keit die Eisenhiittenleute der Yereinigten Staaten 
in dieser verh;iltnifsmafsig kurzeń Spanne Zeit in 
bezug auf Yermehrung ihrer Einrichtungen sich 
hingegeben haben und wie grofs der Unter- 

] nehm ungsgeist daselbst auf dem Gebiete der Eisen- 
i erzeugung ist, dariiber mag uns ein kurzer Einblick 

in den reicheń, auf knappen Raum zusammeii- 
i gedriingten Inhalt des Buches Kenntnifs geben. 
i  Dieselbe wird auch gleichzeilig dazu bcitragen,
; die HofTnungcn und Befiirchtungen, welche unsere 
j  heimische Industrie an den Absatz auf dem 
| amerikanischen Markte kiiupft, zu klaren.

W ir beginneti m it einer Gesanimtubersicht der 
i Zahl und Leistungsfahigkeit aller vorhandenen 

W erke. Dieselbe bildet eine werthvolle Erganzung 
i zu der Statistik iiber die thatsachlichen Productions- 

verlialtnisse im Jahre 1 8 8 7 , iiber welche die 
! nachste Nummer dieser Zeitschrift berichten wird.

Die Eisen- und Stalitwerke der 
Voreinigten Staaten

im JioTtmlier 
1SS7

im Augnst 
1SS6

Anzahl der betriebsfalugen Iloch- 
Ofen, 214 fiir Koks-, 200 fiir 
Anthracit- und Koks-, 108 fur 
Holzkohlen-Betrieb . . . . 582 578

Anzahl der im Noveinber 1887
im Bau begriffenen Ilochofen, 
21 fur Koks-, 2 fur Anthracit- 
nnd 7 fur Holzkohlen-Betrieb 30 19

■Jiihrliche Leistungsfahigkeit der 
betriebsfahigeu Hoch6fen an 
Roheisen in Kilotonnen* . . 9 908 830 9 034 355

Jiihrliche Leistungsfahigkeit der 
K o k sh o ch o ten .......................... 5 843 528 5 178 517

Jiihrliche Leistungsfahigkeit der 
A n th rac ith o eh u fen ................. 3 016 084 2 817 323

Jahrliche Leistungsfahigkeit der 
HolzkohlenhochOfen . . . . 1 122 116 1 038 515

Anzahl der belriebsfahigen Pud- 
del- und Stalilwerke . . . . 443 423

Anzahl der im Bau begriffenen 
Puddel- und Stahlwerke . . 12 13

Anzahl der einfachen Puddelofen 
(1 Doppelofen is t fur 2 ein- 
fache g e re c h n e t) ..................... 4 882 4 888

Anzahl der WarmeOfen . . . 2 686 2 503
Anzahl der Walzenstrafsen . . 1 486 1 475
Jahrliche Leistungsfahigkeit der 

Walzwerke an fertigem Eisen 
und Stahl in Kilotonnen . . 7 496 455 6 904 991

Anzahl der Walzwerke, welche 
mit Nagelfabrication Yerbun- 
den s i n d .................................. 81 83

Anzahl der Nagelmaschinen . . 6 350 0 355
Anzahl der im Bau begriffenen 

N iige lfab riken .......................... ] 2
Anzahl der fur die neuen Fabriken 

bestimmten Nagelmaschinen . 00 175

* 907 net tons =  1000 Kitotonnen.
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Die Eisen- und Stahlwerke der 
Vereinigten Staaten.

im Koiemkr 
ISS?

im August 
ISSC

Anzahl der betriebsfahigen Bes- 
sem erstah lw erke ..................... 35 27

Anzahl der im Bau begriffenen
Ressemerstahl w erke................. 3 7

Anzahl der Bessemerconverter 
im NoYftmber 1887, 74 fertig 
und 5 im Bau begrifTen . . 74 58

Jiihrliche Leistungsfahigkeit an 
Blocken ...................................... 4 308 250 3 720 514

Anzahl der betriebsfahigen Clapp- 
Griffiths-Stahlwerke . . . . 8 6

Anzahl der im Bau begriffenen 
Clapp-GriffHhs-Stahlwerke . . 1 2

Anzahl der Clapp-Griffiths-Con- 
verter im Novemtier 1887, 15 
fertige, 1 im Bau begriffene . 15 10

Jahrliche Leistungsfahigkeit an 
Blocken ...................................... 204 075 181 400

Anzahl der betriebsfahigen Sie- 
m eńs-M artinw erke .................. 50 42

Anzahl der im Bau begriffenen 
Siemens-Martinwerke . . . . 3 7

Anzahl der FlammOfen im No- 
vember 1887, 94 fertige, 10 
im Bau begriffene und 2 bei- 
nahe f e r t ig e .............................. 94 71

Jiihrliche Leistungsfahigkeit an 
Bldeken ...................................... 739 205 598 620

Anzahl derbetriebsfahigen Tiegel- 
gufsstah lw erke.......................... 41 40

Anzahl der im Bau begriffenen 
Tiegelgufsstahlwęfke . . . . 1

Anzahl der Tiegel zum Stahi- 
sch m elzen .................................. 3 398 3 391

Jahrliche Leistungsfahigkeit an 
B lS cken ....................................... 101 584 99 770

Anzahl der Huttenwerke mit 
directer Gewinnung schmied- 
baren Eisens aus den Erzen . 38 50

Jahrliche Leistungsfanipkeit an 
BlOcken und Knuppeln . . . 57 141 63 490

Anzahl der Hatten, welche Luppen 
aus Roheisen und Schrott 
f r is c h e n ...................................... 37 42

Jahrliche Leistungsfahigkeit an 
Luppen ...................................... 48 978 58 955

Die Anzahl der Hochofen scheint gegen das 
Jahr 1886 nur um 4 vermehrt, in Wirklichkeit 
sind jedoch in dem behandelten Zeitraum 24 
neue Oefen hinzugekommen, dagegen sind 20 
aufgegebene alte Oefen uberliaupt aus der Listę 
gestrichen worden. Der Suden ist an dieser Zahl 
nur m it 7 Oefen, davon 2 in Yirginia, 3 in 
Alabama und je  1 in Kentucky und Tennesse, 
betheiligt. Die meisten der in den Siidstaaten 
im Bau begriffenen Hochofen sind bis zum Schlufs 
der Statistik nicht fertig geworden, wie aus der 
Angabe hervorgeht, dafs 30 Oefen gegenwartig 
im Bau begriffen sind, wovon 19 in Alabama,
3 in Tennesse und je  2 in Maryland und Ohio 
und nur je einer in Pennsylvania, Yirginia, 
Michigan und W isconsin.

Nimmt m an an, dafs sammtliche vorhandenen 
Hochofen gleichzeitig unter Feuer standen und 
dafs der Betrieb unter den gunstigsten Umstanden

11.9

vor sich ginge, so betruge die gesammte hochste 
Leistungsfahigkeit im Jahre 9 968 830 t oder 
durchschnittlich 17 329 t fur jeden einzelnen 
Hochofen. In W irklichkeit ware demnach diese 
geschatzte Zahl niemals zu erreichen.

Die obige Uebersichtstabelle weist 433 be- 
triebsfiihige Puddel- und Walzwerke und Stahl- 
werke auf und 12 im Bau begriffene. Nicht 
weniger ais 96 h ienon  benutzen ganz oder zum 
Theil das natiirliche Gas ais B rennm aterial; von 
diesen liegen allein 57 in dem Pitsburg-Allegheny- 
District, 15 im westlichen Pennsylvania aufser- 
halb Allegheny, 7 in Yirginia und 17 in Ohio. 
Das aufserste, naturliches Gas benutzende W erk 
nach Osten zu liegt in Johnstown 126 km ostlich 
von Pittsburg. In Ohio wird das natiirliche Gas 
in den Hiitleuwerken von Youngstown, in der 
nordóstlichen Ecke dieses S taa tes, gebraucht; 
dasselbe wird von den Quellen in Pennsykam a 
dorthin geleitet, wahrend man in Findlay und 
Bowling Green, in der nordwestlichen Ecke des- 
selben Staates das dort vorkommende natiirliche 
Gas erschlossen hat. In dem zwischen Youngs
town und Findlay liegenden Gebiete, welches 
viele grofse Eisen- und Stahlwerke, besonders 
diejenigen in Cleveland enthalt, wird das natiirliche 
Gas nicht gebraucht. In Steubenville, Bridgeport, 
Bellaire, Martins Ferry und den benachbarten 
Orten am Ohio-Flufs wird von Pennsylvania in 
Rohren hergeleitetes naturliches Gas in den Eisen- 
und Stahlwerken verwendet. Yon dem in Indiania 
aufgefundenen natiirliclien Gas hat man bisher 
keinen gewerbliclien Gebrauch gemacht, weil das 
Yorkommen zu gering ist. Wegen des hohen 
Brennwerthes und der Beąuemlichkeit bei dem 
Gebrauche des natiirlichen Gases verweisen wir 
auf den Vortrag des Hrn. Sorge in dieser Zeit- 
schrift Nr. 2, 1887.

DieAusdehnungderBessem erwerke ist geradezu 
erstaunlich; ais der „Fiihrer* im September 1884 
erschien, zahlte das ganze Land 20 Normal- 
Bessemeranlagen — im Gegensatz zu den Clapp- 
Griffiths-Anlagen — mit 45 Convertern; im 
November 1887 war diese Zahl auf 35 W erke 
mit 74 Convertern angewachsen, aufserdem sind
3 weitere W erke noch im Bau begriffen.

Diese Yermelirung hat namentlich in Er- 
weiterung Yorhandener Schweifseisenwerke be- 
standen, indem dieselben, dem Drange der Zeit 
folgend, kleine Converter zur Erzeugung von 
Stahl fiir Nagelbleche, Drahtkniippel, fur Hochbau, 
Maschinenbau und andere Zwecke anlegten.

Schienenwalzwerke sind in der Berichtsperiode
3 hinzugekommen. Die gesammte Leistungs
fahigkeit der Y o l le n d e te n  und im Bau begriffenen 
Bessemerwerke stieg von 3 720 500 t in 1886 
auf 4 308 250 t  in 1887.

Der Clapp-Griffiths-Procefs scheint die Bluthe- 
zeit seines Ansehens bald iiberstanden zu haben. 
Im Jahre 1884 arbeitete nur ein W erk nach
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dieser Methode, wahrend sie im August 1886 
sich auf 6 vollendete und 2 im Bau begrifTene 
W erke ausgebreitet ha tte , welche zusammen 13 
Converter zahlten. Im November 1887 bestanden 
8 vollendete W erke mit 16 Convertern, dereń 
Gesammt-Leistungsfahigkeit 204 075 t betragt. 
Der grofste Sturm  in der Anlage von Stahlwerken 
scheint voriiber zu sein, immerhin sind gegen- 
wartig noch 3 gewóhnliche Bessemerwerke, aber 
keine Glapp-Griffiths-Anlagen im Bau begrifTen.

Das Stahlschnieizen im Flammofen zeigt da- 
gegen fortgesetzt von Jahr zu Jahr grofse Fort- 
schritte im Bau von neuen W erken. Gegen die 
im August 1886 vorhandenen 42 fertigen und 7 
im Bau begrilTenen zahlten die Vereinigten Staaten 
im N ótem ber 1887 50 voll'endete und 3 im Bau 
begriffene derartige W erke; im Jahre 1886 be
standen 89 Oefen, eine Zahl, welche bis November
1887 auf 104 gestiegen war. Dadurch ist die I 
theoretisclie hochste Leistungsfahigkeit von 598 600 | 
t  auf 739 200 t gestiegen.

Tiegelgufsstahlwerke bestanden im Jahre 
1886 40 m it 3391 Tiegeln, in 1887 41 W erke 
m it 3398 Tiegeln, wahrend ein weiteres W erk 
m it 20 Tiegeln im Bau begriffen ist.

Die Zahl der Frischwerke, welche Schweifs- 
eisen direct aus den Erzen darstellen, ist von 50 
in 1886 auf 38 in 1S87 gesunken, die Zahl der 
Luppenfrischweike, welche Schrott und Roheisen 
gebrauchen, ist in derselben Zeit von 42 auf 37 
zuriickgegangcn. Nicht m ehr lange wird es vor- 
aussichtlicli dauern und dic letzte dieser Hiilten 
wird verschwunden sein, indem diese urspriing- 
lichen Methoden den W ettbewerb gegen die 
neueren W erke nicht m ehr fortsetzen konnen.

Nicht uninteressant werden noch folgende 
Angaben sein.

Es sind Yorhanden: Drahtstiflfabriken 47, 
Drahtstangen- und Drahtwalzwerke 57, Fabriken 
fiir W agenrader 114, fiir W agenachsen 70, fiir 
W agenbau 92, fiir Locomotivbati 25, fiir schmied- 
eiserne Rohren 29 und fiir gufseiserne Rohren 30.

Die Unfallyersiclierung' cler Eisen- und Stahl-Industrie 
im Jalire 1886.

Nach § 77 des Unfallversicherungsgesetzes 
vom 6. Juli 1884 ist dem Reichstage iiber die 
gesammten Rechnungsergebnisse der Berufs
genossenschaften alljahrlich eine vom Reichs- 
Versicherungsam te aufzustellende Nachweisung 
vorzulegen. Die erste dieser Nachweisungen 
erschien im Jahre 1887 und umfafste, da be- 
kanntlich das Unfallversicherungsgeselz am
1. October 18S5 in Kraft getreteu war, den 
Rest dieses Jahres, also ein Quartal. Wegen 
der Kurze dieses Zeiłraumes und noch m ehr 
wegen des U m standes, dafs infolge der 13- 
wócliigen Carenzzeit aufser den Todesfallen, die 
in dem behandelten Zeitraum vorgekommen, ent- 
schadigungspflichtige Unfalle zur Auszahlung der 
Entschiidigungen keinen Anlafs gegeben hatten, 
war das Bild, welches diese Nachweisung von 
der Thatigkeit der Berufsgenossenschaften gah, 
ein Uickenhaftes und konnte deshalb auch fiir irgend- 
welche Schliisse eine Grundlage nicht abgeben.

Anders verhalt es sich mit der vor ganz 
kurzer Zeit dem Reichstage zugestellten Nach
weisung auf das Jahr 1886. Hier liegt uns
zum ersten Małe ein Bericht iiber die durch
die Berufsgenossenschaften gehandhabte Ver- 
waltung und den ganzen Umkreis ihrer Ge- 
schafte auf die Dauer eines Jahres vor, und
bereits hat man in der Tagespresse und in
Fachzeitschriften begonnen, auf Grund dieses 
Materials in die Untersuchung der verschiedenen,

die Unfallversicherung betreffenden Fragen ein- 
zutreten. Wenn wir nun auch der Ansicht 
sind, dafs selbst an der Hand dieser Nach
weisung nicht alle vor und seit dem Inkraft- 
treten des Gesetzes aufgetauchten Controversen 
ihren Austrag finden werden, wie beispielsweise 
die Frage des Verhallnisses der Yerwaltungs- 
kosten zu den Entschadigungsbetragen, so 
wollen wir keineswegs verkennen, dafs dieselbe 
nach gewissen Seiten hin kliirend zu wirken 
geeignet ist und auch bestimm t sein diirfte, 
den Anfang abzugeben zu einer Arbeiterstatistik, 
welche uns vor der durch die Berufsgenossen
schaften bewirkten Organisation der Industrie auch 
in ihren rudim entarsten Elementen gefehlt hat.

So verlockend es nun auch w are , auf 
dieses Gebiet der Controversen zu folgen, so 
wollen wir uns fiir heute doch nur mit einer 
weniger aufregenden, unseren Lesern aber jeden
falls nachstliegenden Frage, namlich der nach 
der Stellung der Eisen-Industrie in der Unfall- 
versicherung des Jahres 1886, beschaftigen und 
legen dabei diejenigen Zahlen zu Grunde, 
welche in der genannten Nachweisung fiir die 
8 Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften, liir 

die Suddeutsche Eisen- und Stahl-Berufs- 
genossenschaft, 

dieSudwestdeutscheEisen-Berufsgenossenschaft, 
die Rheinisch-W estfalische Htitten- und Walz- 

werks-Berufsgenossenschaft,
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die Rheinisch-W estfalische Maschinenbau- und 
Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft, 

die Sachsisch-Thuringische Eisen- und Stahl- 
Berufsgenossenschaft, 

die Nordostliche Eisen- und Stahl-Berufs-
genossenschaft, 

die Schlesische Eisen- und Stahl - Berufs- 
genossenschaft und 

die Nordwestliche Eisen- und Stahl-Berufs-
genossenschaft, 

aufgefiihrt sind.
W as zunachst die O r g a n i s a t i o n  dieser 

Berufsgenossenschaften betrifft, so sind sie mit 
Ausnahme der Siidwestdeutschen und der 
Sachsisch-Thiiringischen in Sectionen eingetheilt 
und zwar in 34. Genossenschaftsvorstands-
tnilglieder zahlen sie 84, also durchschnittlich
10,5. Vor einiger Zeit machte das Reichs- 
Yersiclierungsamt die Berufsgenossenschaften 
darauf aufmerksam, dafs es seiner Meinung nach 
im Hinbliek auf die Ilohe der Reisekosten und 
Diitten angezeigt sei, keine uberinafsig grofse 
Zahl von Genossenschaftsvorstandsmitgliedern zu 
besitzen, und druckte dabei den W unscli aus, es 
mochten nicbt mehr ais je 12 Mitglieder in den 
Genossenschaftsvorstand gewąhlt werden. W ir 
sehen, dafs die Eisen- und Stahl - Berufs
genossenschaften durchschnittlich untor diesem 
Satz geblieben sind, iiber densclben hinaus gelit 
nur die Rheinisch-W estfalische Hiitten- und 
W alzwerks-Berufsgenossenschaft mit 18 Mit- 
gliedern. Sectionsvorstandsmitglieder giebt es 
in der Eisen- und Stahl-Branche 173, Delegirle 
zu den Genossenschaftsversamrnlungen 315 und 
Vertrauensmanner 377, Schiedsgerichte sind 36 
in Thatigkeit und ais Vertreter ihrer Collegen 
fungiren 190 Arbeiter.

Beziiglich des U m f a n g e s  d e s  K r e i s e s  d e r  
V e r s i c h e r t e n  nimm t die Eisen-Industrie in der 
Unfallversicherung die dritte Stelle ein. An 
durchschnittlich beschaftigten Betriebsbeamten und 
Arbeitern waren im Jahre 1886 innerhalb der
8 Berufsgenossenschaften versichert: 4 1 1281
Personen. Dazu kommen versicherte Betriebs- 
unternehmer ir. Zahl von 364, von denen 340 
auf die Rheinisch-W estfalische Maschinenbau- 
und Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft und 
22 auf dio Sachsisch-Thuringische kommen, so
wie 362 sonslige Versicherte, im ganzen 
*112 007 Yersicberte. Es waren in dem ge- 
nannten Jahre in Deutschland iiberhaupt inner
halb der 62 Berufsgenossenschaften versichert
3 473 435 Personen, in der Eisen- und S tahl
industrie also 1 1 , 8 $ .  In erster Reihe steht 
in dieser Beziehung das Bangewerbe mit zu- 
samtnen 592 118 Versicherten, wrelche in 12 
Berufsgenossenschaften zusammengefafst sind und 
17 % der Gesammtzahl der Versicherten aus- 
machen. Sodann folgt die Testil-Industrie mit 
543 179 oder 15,6 ^ . Der michste der Eisen

industrie folgende Gewerbszweig ist das Berg- 
gewerbe. Die Knappschafts-Berufsgenossenschaft 
umfafst 343 707 Versicherte oder 9 , 9 $ .

Bei der Frage nach der W o h l f e i l h e i t  d e r  
V e r w a l t u n g  unserer Berufsgenossenschaften 
spielt tias Verhaltnifs, welches zwischen der 
Zahl der Betriebe und der der Yersicherten 
obwaltet, die grófste Rolle. Je grofser die 
letztere und je kleinerdie erstere, um so einfacher 
und billiger die Verwaltung. Sehen wir uns 
auf diese Frage hin die Eisen- und S tahl
industrie im Kreise der mit ihr verglichenen 
Gewerbszweige an, so finden wir, dafs von der 
Gesammtzahl der versicherten Betriebe in Ilohe 
von 269 174 entfallen:
auf das Ba u b a n d  w e r k :  85 405 oder 31,7 %>
auf die T e s t i l - I n d u s t r i e :  8 940 „ 3,3
auf die E i s e n - I n d u s t r i e :  10 793 „ 4,0
auf das B e r g g e w e r b e :  1 658 „ 0,6 $ •

Man sieht schon hieraus, dafs von den an- 
gefiihrten Branchen am besten das Berggewerbe 
gestellt ist. Bereclinen w ir noch die Zahl der 
V ersicherlen, welche auf je  einen Betrieb 
kommen, so erhalten wir:

fiir das B a u g e w e r b e :  6,9 Yersicberte,
f i i r d i e T e x t i l - I n d u s t r i e :  60,7 ,
fiir die E i s e n - I n d u s t r i e :  38,1 *
fiir das B e r g g e w e r b e :  207,3 „

Die Beitrage zur Deckung der Unfall- 
versicherungskosten werden bekanntlich auf dem 
Wege der Umlage und zwar so aufgebracht, dafs 
jeder Betrieb nach dem Verhaltnifs der in ihm ent- 
haltenen Gefahr und der von dem betreffenden 
Betriebsunternehm er gezahlten Lohnsumme einen 
antlieiligen Beitrag entrichtet. Die Łohne fiir 
die einzelnen Arbeiter werden dabei jedoch nur 
soweit voll zur Anrechnung gebracht, ais sie 
1200 Mark fiir das Jah r nieht iibersteigen; von 
dem ev. iiberschiefsenden Betrage kommt nur ein 
Drittel in Anrechnung und wird dernzufolge 
auch nur in dieser Hohe bei der Renten- 
berechnung in Ansatz gebracht. Man wird 
deshalb darauf achten mussen, dafs die in der 
Nachweisung fiir die einzelnen Gewerbszweige 
aufgefuhrten Lohnsununen nieht die wirklich 
gezalilten, sondern die infolge dieser gesetzlichen 
Bestimmung modificirten Lohnholien dar- 
stellen. W ir konnen daher aus den Endzahlen 
nieht ersehen, wieyiel Lohne effectiv gezahlt sind, 
und sind nur imstande, anzugeben, mit welchen 
Summen die einzelnen Branchen an der Unfall- 
versicherung betheiligt waren. Dabei stellt sich 
denn fiir die von uns verglichenen Berufs- 
genossenschafts- Gruppen folgendes Yerhaltnifs 
h eraus:

B a u g e w e r b e :  344 050 147,04 oH>
T e x t i l - I n d u s t r i e :  308 607 378 ,43  „
E i s e n - I n d u s t r i e :  354 480 417 ,18  ,
B e r g g e w e r b e :  250 795 617,00 ,
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Da von den gesamralen 62 Berufsgenossen- 
schaften an anrechnungslahigen Lohnen gezahlt 
wurden 2 228 338 865 ,59  J&, so stelll sich das 
Procentual-Yerhaltnifs

fur
beztiglich der 

L 5 h n e  
auf

bczflglich der 
A rb  e i t e r -  

z a h l  auf

bcztlglich der 
B e t r i e b s -  
a n z a h l  auf

Baupewerbe 15,4 % 17,0 % 31,7 %
Textil-Industrie 13,8 % 15,6 % 3,3 %
Eisen-Industrie 15.9 % 11.8 % 4.0 %

Berggewerbe 11,2 % 9,9 % 0,6 %

W ir sehen also, dafs die Eisen- und Stahl- 
Industrie die grofste Sum m ę der anreehnungs- 
fahigen Lohne zahlt, und da wir keinen Grund 
haben, anzunehmen, dafs einer der 3 anderen 
angefiihrten Gewerbszweige seinen Arbeitern 
durchschnittlich an 1200 d t  iibersteigenden 
Lohnen m ehr zahlt, ais die Eisen-Industrie, so 
konnen wir wohl auch mit einiger Sicherheit die 
Behauptung aufstellen, dafs die Eisen-Indusliie 
uberhaupt die grofste Lohnsum m e unter den 
deutschen Industriebranchen aufwendet.

W as das Verhaltnifs der Betriebszahl zu 
derjenigen der Arbeiter betrifft, so steht dieses 
ja, wie wir oben gesehen, fur dic Eisen-lndustrie 
weniger giinstig ais fiir das Textil- und Berg- 
gewerbe, indessen imm er noch b e d e u t e n d  
giinstiger ais der Durchschnilt.

Gehen wir nun iiber zu der Thatigkeit, 
welche die Eisen- und Slahl-Berufsgenossen- 
scbaften im Jahre 1886 entwickelt haben, so 
sehen wir zunachst, dafs dieselben aus dem 
Jahre 1885 an entschadigungspflichtigen Un- 
fallen in das Jahr 1886 Kerubernahmen 19 und 
dafs fur 1502 Unfalle im Jahre 1886 Ent
schadigungen festgestellt wurden und zwar 
zahlten sie fur diese Unfalle (aus der Nach-
weisungs-Tabelle ist leider nicht ersichtlich,
welche von den im Jahre 1885 bereits zur
Entschadigung gelangten Unfallen in demselben 
Jahre erledigt waren, ebenso nicht, ob samrnt- 
liche Unfalle in das neue Jahr iibernommen
sind) an E n t s c h a d i g u n g s b e t r a g e n  insge- 
sam m t die Summę von 245 570 ,96  d i .

Davon entfielen auf:

Kosten des Heilverfahrens .
Renten an Verletzte . . .  ,
Beerdigungskosten . . . „
Renten an W ittwen Getodteter 
Benten an Kinder Getodteter „
Renten an Ascendenten Ge-

t ó d t e t e r ................................ ........  1 594,86
Renten an Ehefrauen in 

Krankenhausern unterge- 
brachter Yerletzten . . , 2 929 ,07

18
158

10
13
20

047,67
103,51
594,92
908,25
313,39

Renten an Kinder in
Krankenhausern unterge- 
brachter Verletzten . . , 4 730,27

Renten an Ascendenten in 
Krankenhausern unterge- 
brachter Verletzten. . . , 65,75

Kur- und Verpflegungskosten 
(an Krankenhauscr ge-
z a h lt) ...................................... ........  15 283,27

Abfindungen an W ittwen Getodteter, wie sie 
im Gesetze fiir den Fali der W iederverheirathung 
der ersteren vorgesehen, sowie Kapital- 
zahlungen an Auslander haben die Eisen- und 
Stahl-Berufsgenossenschaften nicht zu zahlen 
gehabt.

Durchschnittlich verursachle jeder Unfall an 
Entschadigungen, wenn wir annehmen, dafs die 
19 Unfalle des Jahres 1885 samrntlich auch 
noch im folgenden Jahre die Berufsgenossen- 
scbaften belasteten: 1 fi 1,4 6 J i .

An Kosten fiir Un f a  11 u n t e r s u c h u n g  und 
F e s t s t e l l u n g  d e r  E n t s c h a d i g u n g e n  haben 
die Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften ge
zahlt: 13 101,38 tMy fiir jeden Unfall (hier 
mussen die Un.fiille pro 1885 aufser Acht ge- 
lassen werden) 8 ,72 J i .

An S c h i e d s g e r i c h t s k o s t e n  wurden aus- 
gegeben: 19 506,03 J C , fiir jeden Unfall
12 ,82  J t .

An V e r w a l t u n g s k o s t e n  erwuchsen den 
8 Berufsgenossenschaften im Jahre 1886: 
218 406 ,50  JC, fiir jeden Unfall dem nach: 
143.59 J6.

Von diesen Verwaltungskosten entfielen: 
auf Reisekosten und Tagegelder 

der Genossenschaftsvorstande 
der Sectionsvorstande . . „
der Yertrauerismanner . . „
der Delegirten . . . .
der B e a m te n ..........................

auf die Gehalter der Beamten 
und Bediensleten . . .

auf Localmiethen, Heizung,
Beleuchtung etc......................

auf Schreibmaterialicn, Druck- 
saclien, Form ulare . 

auf Portokosten, Boten-
lohne etc..................................

auf Insertions- und sonstige 
Publicationskosten 

auf Zinsen und sonstigen Ver- 
waltuncsaufwand

9 491 ,46  
5 233 ,04  
8 406 ,80  
3 718,62 
3 385,88

„ 128 510,24

„ 13 373,77

, 22 075,19

■Jt 17 257,95

1 890,28

5 063,27

Yergleichen wir hierm it die Zahlen, wie sie 
sich in den 3 anderen mit der Eisen-Industrie 
bisher zusamniengestellten Berufsgenossenschafts- 
gruppen darstellen, und geben wir im Zu- 
sam m enhange die diesbeziiglichen Zahlen der 
Eisen-Berufsgenossenschaften nochm als wieder, 
so zahlten fiir jeden Unfall:
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Gewerbszweig
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Baugewerbe 164,53 8,56 9,41 297,29
Textil-lndustrie 114,19 5,99 18,32 220,59
Eisen-Induslrie 161.46 8,72 12,82 143,59

Berggewerbe 
Die lersiclicrongs-

V37,99 4.15 5,20 68,86

pllichtigen Iuduslric- 
iwcige insgmmnit

173,50 8,77 12,23 235,46

Nach § 18 des Unfallversicherungsgesetzes 
sind die Berufsgenossenschaften verpflichtet, im 
ersteu Jahre 300 ty der von ihnen gezahlten 
Entschadigungen in den R e s e r v e f o n d s  ein- 
zulegen; die Eisen- und Stahl-Berufsgenossen- 
schaften haben deshalb in dem genannten Jahre 
einen Reservefonds von 736 712,88 angelegt.

Die Summę siimmtlicher Ausgaben betragt 
1 278 401,87 cM . Unter denselben befindet 
sich ein Pośten, den wir bisher nicht aufgefiihrt 
haben, namlich der fiir die Unf a l l  v e r  h u tu ng,  
im Betrage von 13 219 ,82  J i .  An und fiir 
sich wird derselbe klein erscheinen, jedoch wird 
man bedenken miisśen, dafs im ersten Jahre 
der Yerwaltung die Berufsgenossenschaften voll- 
auf mit anderen organisatorischen Arbeiten be- 
schiiftigt waren. Bis jetzt besitzen 3 Eisen- und 
Stahl-Berufsgenossenschaften vom Reichs-Ver- 
sicherungsatnte genelimigte Unfallverhiitungs- 
vorschriften und in denselben fuugiren zur Be- 
aufsichtigung der Durchfuhrung dieser Vor- 
schriften 5 sogenannte „Beauftragle8. Die 
iibrigen Berufsgenossenschaften begniigen sich 
vorlaufig, die den letzteren Beamten gemafs 
§ 82 des Gesetzes zugewiesenen Aufgaben durch 
ihre Vertrauensmanner erliillen zu lassen.

Werfen wir schliefslich noch einen Blick 
auf die eiitschadiguhgspilichtigen Verletzungcn, 
welche innerhalb des von uns besprochenen 
Kreises wahrend des Jahres 1886 vorgekommen 
sind, so wissen wir ja  bereits, dafs es an 
Zahl 1502 waren. Auf 1000 versicherte 
Personen kommen danacti 3 ,67 . Bei dem 
Baugevverbe belauft sich die Zahl desselben 
Verhiiltnisses auf 3 ,31, bei der Textil-lndustrie 
auf 1,31, beim Berggewerbe auf 6.17 und im 
Durchschnitt bei sarnmtlichen Berufsgenossen
schaften auf 2 ,83.

Von den Yerletzten waren in der Eisen- 
Industrie 1418 mannliche, 13 weibliche Er-

wachsene, 66 mannliche und 5 weibliche 
jugendliche (unter 16 Jahre alte) Arbeiter. 
Wenn es erlaubt ist, aus dem Yerhaltnifs dieser 
Yerletztenzahlen zu einander einen Schlufs zu 
ziehen auf das Verhaltnifs der in der Eisen- 
Industrie beschiiftigten weiblichen zu den 
mannlichen Arbeitern, so wurden wir bemerken 
kónnen, dafs die weiblichen Arbeiter ca. 1,2 ty 
von der Anzahl der mannlichen bilden, wahrend 
sie in der Textil-Industrie 42 ty (!) darstellen, 
beim Berggewerbe allerdings nur 0,6 ty und 
beim Baugewerbe gar nur 0,4 ty, im grofsen 
D urchschnitt aber wieder ca. 4 ty .

Hervorgerufen wurden die Unfiille in der 
Eisen-Industrie in 22 Fallen durch Explosion, 
in 152 Fallen durch gliihende Metalhnassen, 
heifse Stzende Flussigkeiten, giftige Gase, 
Dampfe u. s. w., in  443 F a l l e n  d u r c h  b e w e g t e  
M a s c h i n e n t h e i l e  ( M o t o r e n ,  T r a n s m i s s i o -  
n e n ,  A r b e i t s m a s c h i n e n  u. s. w .), in 226 
Fallen durch Zusam menbruch. Einsturz, Herab- 
fallen von Gegenstiinden, in 147 Fallen durch 
Fali von Leilern und Treppen, Gallerien in 
Vertiefungen, in Bassins u. s. w., in 257 Fallen 
durch Fahrzeuge, Beforderung von Lasten, 
Auf- und Abladen, in 255 Fallen durch Ge- 
brauch von einfachem Handwerkszeug und 
sonstige Umstande.

Von den Verletzungen betroffen wurden in 
273 Fallen Kopf und Gesicht (Augen), in  
541 F a l l e n  A r n i e  u n d  H i i n d e ,  in 422 Fallen 
Beine und Fiifse, in 219 Fallen andere und 
m ehrere Korpertheile zugleich. 12 Arbeiter er- 
stickten, 2 ertranken und 33 erlitten sonstige 
Verletzungen.

Ais Folgę der Verletzung stellte sich ein 
bei 368 Personen eine voriibergehende Erwerbs- 
unfahigkeit von m ehr ais 13 W ochcn bis zu
6 Monaten, bei 791 P e r s o n e n  e i n e  l a n g e r  
a i s  6 M o n a t e  d a u e r n d e  t he i l  w e i s e  und bei 
143 eine solche yollige Erwerbsunfahigkeit. 
200 Personen erlitten infolge der Verletzungen 
den Tod.

Diese Getódteten hinterliefsen 124 Wittwen, 
273 Kinder und 83 Ascendenten, dereń einzige 
E rnahrer sie gewesen.

Die Eisen-lndustrie nim m t ihrer Bedeutung 
fiir unser Erwerbsleben nach einen der ersteu 
Platze ein; schon dieses kurze Bild ihrer 
Thatigkeit bei der Unfallversicherung wird ge- 
zeigt haben, dafs sie auch auf diesem Gebiete 
dieselbe Stellung beh.auplet. R. Krause.
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Die Erweiterung der Aufgaben der Berufsgenossenjjcłiaften, der 
Bernfsgenossenschaftsyerband und die deutsche Industrie.*

Am 27. Juni v. J. wurde in Frankfurt a. M. I 
der „Yerband deutsclier Berufsgenossenschaften* | 
ins Leben gerufen. Derselbe gab von vornherein 
die Absicht kund, fiir eine E r w e i te r u n g  d e r  
A u fg a b e n  d e r  B e r u f s g e n o s s e n s c h a f te n  
tbatig zu sein, da in den letzteren eine wohlge- 
gliederte Organisation der ganzen deutschen 
Industrie geschaflen worden sei, die ais gesetzliche 
Yertreterin des Grofsgewerbes befahigt und berufen 
erscbeine, „eine noch nicht absehbare Reihe 
socialer und politischer (sic!) Aufgaben weit 
iiber den Rahmen der Unfallversicherung zu 
iibernehmen*. Ais solche Aufgaben wurden u. a. 
bezeiehnet die Abgabe von Gutachten in tech- 
nischen und wirthschaftlichen Fragen, die Regelung 
der Arbeitszeit (Nornmlarbeitslag), die Feststellung 
der Fabrikordnungen, die den Schwankungen des 
Consums folgende Regelung der gesammten Pro- 
duction und die gesetzliche Regelung der Alters- 
versorgung.

Eine grofse Reihe von Berufsgenossenschaften 
erkannte sehr bald das Unhaltbare dieser Be- 
strebungen, indem sie sieli auf den unserer An- 
sicht nach allein ricHtigen Standpunkt stellte, 
dafs die Aufgaben der Berufsgenossenschaften 
durch das Gesetz auf die Unfallversicherung der 
Arbeiter b e ś c h r a n k t  sind, dafs eine crbligatorisclie 
Erweiterung dieser Aufgaben demgemafs nur 
durcli Gesetz erfolgen kann, dafs aber die frei- 
willige Uebernahme weiterer Aufgaben, weil un- 
vereinbar mit dem jetzigen Wesen und der 
bestehenden Organisation der Berufsgenossen- 1 
schaften, abzulehnen ist. Thatsachlich sind ja  j 
die jetzigen Vorstande der Berufsgenossenschaften j 

und ihrer Sectionen lediglich gewahlt, um die i 
Geschafte der Unfallversicherung wabrzunehm en. i 
Daher kann eine wie auch im m er geartete ander- 
weitige Thatigkeit derY orstande mit dem erhaltenen 
Mandat nicht in Uebereinstimmung gebracht 
werden. Ohne Zweifel wurden aber ferner durch 
eine derartige Ausdehnung der Thatigkeit auf 
social- und w irthschaftspolitische Gebiete innerhalb 
der Berufsgenossenschaften die unheilvollsten j 

Kampfe hervorgerufen werden, durch welche die | 
sachgemafse Erledigung der bisherigen Aufgabe i 
wesentlich beeintrachtigt werden wurde. Endlich j 

rerlangt das Gesetz die ehrenamtliche Yerwaltung I 
der Berufsgenossenschaften, welche bereits unter 
den jetzigen Verluiltnissen aufserordentliche An- 
forderungen stellt. Die geplante Erweiterung der 
Aufgaben wiirde an die ehrenamtliche Thatigkeit 
der Industriellen aber mit unerfullbaren An-

* Aus der »Rhein.-VVestfal. Ztg.*

forderungen herantreten und damit die Verwaltung 
in die Hiinde von angestellten Beamten iiberfiihren. 
Aus diesem Gesiclitspunkte beschlofs denn auch 
der „ Verein deutseher Eisen- und Stahlindustrieller" 
in seiner Silzung vom 22. November v. J., „dafs 
jeder Versuch einer Einbeziehung technischer, 
wirtlischaftlicher, socialer und politischer Fragen 
in die Zustandigkeit der Berufsgenossenschaften 
mit Entschiedenheit abzulehnen sei. Lediglich 
die Frage, ob und inwieweit die Berufsgenossen
schaften zu Tragern der A l te r s -  u n d  I n v a l id e n -  
v e r s ic h e r u n g  zu machen seien, sei z. Z. noch 
ais eine offene zu betraęhten“. Beziiglich der 
letzteren Frage hat der „Centralverband deutseher 
Industrieller“ inzwischen in den den Lesern be- 
kannten Verhandlungen vom 2. und 3. December 
vorigen Jahres Stellung genom m en, indem er 
sich den „Grundziigen der Alters- und lnvaliden- 
versicherung“ gegeniiber durchaus sympathisch 
zu veihalten und an dem Zustandekommen eines 
derartigen Gesetzes mitzuarbeiten beschlofs, sich 
naturlich aber sein gutes Recht w ahrte, in einzelnen 
Fragen Abanderungsvorschlage zu machen. Die 
letzteren gingen denn auch u. a. dahin, dafs die 
Berufsgenossenschaften n ic h t  zu T r a g e r n  der 
in Rede stehenden Versicherung zu machen seien, 
dafs yielmelir die Errichtung einer Reichsver- 
sieherungsanstalt wunschenswerth erscheine, so 
dafs den Berufsgenossenschaften nur eine materielle 
Mitwirkung bei Feststellung der Iuvalidit;it, Gon- 
trolierung der Rentenempfanger u. s. w. zu- 
fallen wiirde.

An diesem Punkte hat — eharakterisliseher- 
weise hauptsachlich in freihandlerischen und 
„deutsehfreisinnigen* Blattern — die Agitation 
des Yerbandes deutseher Berufsgenossenschaften 
eingesetzt, um die in dem ,Centralverbande 

! deutseher Industrieller* yerlretenen Industrieen
i in einer geradezu schmaehvollen W eise zu ver- 

diichtigen, indem man in die W eit hinausschrieb, 
der Gentralverband betreibe eine gerauschvolle, 
durch reichliche Geldmittel unterstutzle Agitation 
gegen die Grundzuge der Alters- und lnvaliden- 
versicherung. Fiir denjetiigen, welcher weifs, dafs 
das DFrectorium des Gentralyerbandes aus den HH. 
Geh. Commerzienrath S c h w a r tz k o p f f  - Berlin, 
Commerzienrath H a f s l  e r - A ugsburg, General- 
consul R u sse l-B e rlin , Geh. Finanzrath J e n c k e -  
Essen und Geh. Commerzienrath L an g e n -K o ln  
zusammengeselzl ist, lauter Mannern, welche ganz 
und yoll auf dem Boden der Kaiserliehen Bot- 
sehaft yom 17. Nov. 1881 s te h en , w ar nun 
freilich eine solche Agitationsweise eine directe 
Abgeschmacktheit. Um so bedauerlicher war e?,
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dafs sich auch die »NationalliberaleCorrespondenz« 
dupiren liefs und einen, von der »Kólnischen 
Zeitung* sofort weitere Verbreitung gegebenen, 
Artikel gegen den „Centralverband“ b rach tc, in 
welchem dieser beschuldigt wurde, sich dem im 
vorigen Jahre berathenen Arbeiterschutzgesetze 
gegeniiber Yollig negativ verhallen zu haben und 
aucli gegen die Alters- un<l lnvalidenversicherung 
der Arbeiter aufgelreten zu sein. Der Geschafts- 
fiihrer des Centralverbandes_, Hr. H. A. Bueck, 
schrieb darauf eine Berichtigung und einen die 
in Rede stehenden Verhaltnisse klarstellenden 
Artikel, den die »Nationalliberale Correspondenz«, 
eines Besseren belehrt, nunm ehr abdruckte*, doi 
aber — und das ist wieder charakteristisch — 
yon vielen Prefsorganen, welche den die obigen 
Beschuldigungen enthaltenden Artikel an hervor- 
ragender Stelle Yero f f en t l i ch t  h a tte n , einfach 
ignorirt worden ist. Der „Yerband deutscher j 
Berufsgenossenschaften“ , der sich unter die 
Fitliche der »Vossischen Zeitung«, des »Berliner 
TageblatU und anderer Blatter des Manchester- 
thums begeben hat, verlangt vor wie nach, be- 
ziiglich der Alters- und l n Y a l i d e n v e r s i c h e r u n g  ais 
einzig berufener Vertreter der deutschen Industrie 
zu gelten. Ob er das is t, mogen unsere Leser 
ermessen, wenn sie die nachfolgende Uebersicht 
iiber die zum besaglen Verbande nicht gehorigen 
Berufsgenossenschaftcn gelesen haben. Dem Yer- 
bande gehoren n ic h t  an

1. Glasberufsgenossensehaft.
2. Suddeutsche Textilberufsgenossenschaft.
3. Siiddeutsche Edel- und Unedelmetallindustrie- 

berufsgenossenschaft.
4. Siidwestdeutsehe Baugewerksberufsgenossen- 

schaft.
5. Topfereibcrufsgenossenschaft.
6. Bayrische Ilolzindustrieberufsgenossenschaft.
7. Siidwestdeutsehe Eisenberufsgenossenschaft.
8. Rheinisch-W estfaiische Hiitten- und Walz- 

werksberulsgenossenschaft.
9. Sacjisisch-Thuringische Eisen- und Stahlbe- 

rufsgenossenschaft.
10. Sudwestliclie Baugewerksberufsgerossensch.
11. Schlesische Eisen- und Stahlbeiufsgenossen- 

schalt.
12. Norddeutsehe Eisen- u. Stahlberufsgenossen- 

schaft.
13. Wiirttembergische Baugewerksberufsgenos- 

senschaft.
14. Textilberufsgenossensch. v. Elsafs-Lothringen.

___;_ ♦

* Diejenigen unserer Leser, welche sich fur die 
a u s f u h r l i e h e n  Actenstikke dieses b5chst be- 
merkenswerthen Prefsstreites interessieren, machen 
wir auf das soeben erschienene 39. Heft der „Ver- 
handlungen, Mittheilungen und Berichle des Central- 
Yerbandes deutscher Industrielter" aufmerfcsam, in. 
welchem Hr. H. A. Bueck eine sehr interessante Dar- 
stellung desselben giebt.

15. Nordostliche Eisen- und Stahlberufsgenossen- 
schaft.

16. Norddeutsche Edel- und Unedelmetallberufs- 
genossenschaft.

17. Papiermacherberufsgenossenschaft.
18. Lederindustrieberufsgenossenschaft.
19. Siiddeutsche Eisen- und Stahlberufsgenossen- 

schaft.
20. Hamburg. Baugewerksberufsgenossenschaft.
21. Wrestd. Binnenschiffahrtsberufsgenossenschaft, 

Iliren Austritt hat ferner am 12. December
v. J. die R h e in is c h - W e s t f a i i s c h e  T e s t i l -  
b e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  e rk la rt, und auch die 
R h e i n i s c h - W e s t f a i i s c h e  M a ś c i l i n e n b a u -  
u n d  K lei  n e is e n  i n d u s t r i e - B e r  u f s g e n o s s e n -  
s c h a f t  wird inzwischen iliren Austritt ange- 
meldet haben, wahrend die bedeutende K n a p p -  
s c h a f t s - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  den Austritt 
auf dic Tagesordnung der naclisten Yorstands- 
sitzung gesetzt hat. Zu den dem Verbande noch 
angehorigen Berufsgenossenschaften zahlen nun 
aber eine grofse Menge solcher, welche Betriebe 
umfassen, die der Industrie in der hier noth- 
wendigen Bedeutung des W ortes gar nicht an- 
gehÓren. W ir nennen nur die Berufsgenosseu- 
schaft der Schornsteinfeger, der Spedition, 
Kcllerei und Speicherei, des Fuhrw erks u. s. w. 
W enn deshalb in jener Agitation wńederholt gesagt 
worden ist: „Eine solche selbstandige Vertretung 
der deutschen Industrie wie in dem Yerbande 
der Berufsgenossenschaften war bisher iiberhaupt 
nicht Y o r h a n d e n “ , so ist das nichts weiter ais 
eine durch nichts berechtigte Ueberhebung. Die 
deutsche Industrie hat ihre Vertretung fiir wirth- 
schaftspolitische Fragen in jenen freien wirth- 
schaftlichen Vereinen, dic der Gesetzgebung beim 
Krankenkassenwesen, bei der Unfallversicherung
u. s. w. unschatzbare Dienste geleistet haben. 
W enn das M anchesterthum gering von diesen 
Korperschaften denkt, so liegt das einfach daran, 
dafs gerade jene Korperschaften die starksten 
Forderer und Stiitzen der W irthschaftspolitik ge
wesen sind, welche unser Erwerbsleben vor dem 
Unlergang bewahrt hat. Infolgedessen haben sie sich 
langst daran gewohnt, ais Interessentengruppen, 
welche nur eigensiichtig€ Zwecke der Grofs- 
industrie verfolgen, von der freihandlerischen und 
,deutschfreisinnigen“ Presse angegrault zu werden. 
Wenn man aber den Yerband der deutschen 
Berufsgenossenschaften mit seinem Streben nach 
einem erweiterlen Program m  socialer und 
politischer Aufgaben in erster Linie von diesen 
M anchesterblattern protegirt sieht, wem fiele da 
nicht das W ort Margarethens im »Faust« ein: 

Es thut mir lang schon weh,
Dafs ich dich in d e r  Gesellschaft seh’ !

Dr. W. Beumer.
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Die Eisenbalmreform in Amerika.

Ueber die W irkung des neuen Amerikanischen 
Bundeseisenbalingeset7.es (Interstate Commerce 
Law) bringt der Londoner »Economist« vom 
24. Dec. v. J. den folgenden beacbtenswerthen 
A rtikel:

Ais im Anfańg des Jahres 18S7 der Gesetz- 
entwurf, betreffend die Regelung des Verkehrs, 
Annahm e fand, wurden in den Yereinigten Staaten 
von Autoritaten Bedenken dariiber ausgesprochen, 
ob es moglich sei, eine so einschneidende Mafs- 
rege l, wie dieses G esetz, in wirksam er Weise 
auszufuhren. Von den durch das Gesetz ausge- 
sprochenen Vorscliriften waren drei von principieller 
Bedeutung: Erstens war festgesetzt, dafs „irgend 
ein ungerechter oder unangem esseiur" Fracht- 
satz ungesetzlich sein wiirdo; die Entscheidung 
iiber diesen Punkt  war vollstandig der m it der 
Ausfuhrung des Gesetzes beauftragten Commission 
iiberwiesen. Die der Commission dadurch ein- 
geraumte Vollmacht w ar sehr um fassend; man 
befiirchtete, dafs sie in Verlegenheit sein wurde 
zu bestimmen, was bei der Mannigfaltigkeit der 
Umstande in den verschiedenen Fallen gerecht 
und angemessen sein wurde. Ferner war aus- 
gesprechen, dafs eine Gesellschaft keinen unge- 
rechten Unterschied unter ihren Transportgebern 
durch „irgend einen Specialtarif, Rabatt u. s. w. 
machen diirfe“, und dafs alleFrachtsatze fiir gleiclie 
und gleichzeitige Dienste bei dem Transport 
„derselben W aarengattung unter wesentlich iihn- 
lichen Umstanden und Bedingungen“ gleich sein 
sollen. Diese Vorschrift, dereń Umfang von 
zwei Abtheilungen der Commission festgestellt 
w urde, empfand man ais eine einschneidende 
Mafsregel gegen ungerechte Bevorzugung. Die 
erste Abtheilung selzte. fest, dafs es irgend 
einem Frachtfiihrer, welcher den Yorschriften 
des Gesetzes unterworfen ist, nicht gestattet sei, 
in irgend einer Beziehung einen unberechligten 
oder unangemessenen Yorzug oder Yortheil 
irgend einer besonderen P e rso n , Gesellschaft, 
F irm a, Corporation, oder einem Ort, oder fur eine 
besondere W aarensorte, zu gew iihren; oder irgend 
eine besondere Person , Gesellschaft, F irm a, 
Corporation, oder einen Ort, einer Benachtheiligung 
in irgend einer Beziehung zu unterw erfen; ferner 
wurden die Eisenbahngesellschaften aufgefordert, 
alle angemessenen Erleichterungen fiir deu 
W echseherkehr auf ihren Linien zu gewahren. 
Die zweite A btheilung, welche sich mit der 
beruhmten „Short haul clause“ (§ 4 des Gesetzes) 
beschaftigte, bestimmte ais ungesetzlich, im ganzen 
fiir die Beforderung „von Passagieren, oder irgend 
welcher Art von E igenthum , unter wesentlich 
gleichen Umstanden und Bedingungen, auf der

gleichen Linie und in der gleichen Richtung, 
fiir eine kiirzere Entfernung m ehr zu berechnen 
ais fiir eine liingere“, wobei angenommen ist, 
dafs die liingere Entfernung die kiirzere in sich 
begreift. Die genannte Clausel hatte jedoeh den 
Vorbehalt, dafs die Commission erm achtigt sei, 
in speciellen Fallen von der Regel abzuweichen, 
und einer Gesellschaft zu gestatten, fiir eine lange 
Strecke weniger ais fiir eine kurze zu berechnen. 
Man nahm auch hier an, dafs die der Commission 
gewahrte Befugnifs eine zu weitgehende und die 
auferlegte Yerantwortlichkeit eine grofsere sei, 
ais man der Commission billigerweise zumuthen 
konne. Die dritte grofse Neuerung verbietet, 
dafs sich Gesellschaften vereinigen, um sich in 
die Einnahmen zu tlieilen (Antipooling clause). 
Man verfolgte damit den Zwcck, den Gesellschaften 
Vereinigungen, welche das Publikum der Yortheile 
berauben, die ihm durch die Concurrenz der Ge
sellschaften entstehen, unmoglich zu machen.

Mit der Ausfuhrung eines solchen Gesetzes 
b eau ftrag t, hatte die Commission offenbar 
eine schwierige Aufgabe und eine grofse Yer
antwortlichkeit, und man berichtete, dafs sie 
keineswegs auf Erfolg hoffte. Die Gesellschaften 
waren besonders iiber die „Short h au l“ — und die 
„Antipooling clause“ aufgeregt, und sprachen die 
Drohung aus ,  die Satze fiir lange Entfernungen 
in einer geradezu unertraglichen W eise zu erhóhen, 
namentlich beziiglich der Beforderung von Getreide 
von den westlichen und nordwestlichen Staaten 
nach der Seekiiste, wahrend sie dem „Pooling" 
System, dessen Abschaffung sie ais unmoglich 
bezeichnelen, eine segensreiche W irksamkeit zu- 
schrieben, weil es eine Stetigkeit der Frachtsatze 
herbeigefiihrt habe. Man hielt die Schwierigkeiten 
fur so grofs, dafs allgeniein der Eindruck bestand, 
der Congrefs lasse sich zwar von den besten 
Beweggriinden leiten, habe aber zu viel verlangt. 
Viele P ersonen , welche Anhiinger einer durch- 
greifenden Eisenbahnreform in England waren, 
befiirchteten die Wi rkung,  welche das Fehl- 
schlagen des Amerikanischen Experiments mog- 
licherweise haben konnte. Unter diesen Umstanden 
ist der beruhigende Charakter des ersten Berichts 
der Commission — eine Zusam m enfassung desselben 
enthalt die soeben ausgegebene N ununer von 
»Bradstreets Journal* — ganz besonders dankens- 
w erth.

Die Tragweite des Gesetzes geht aus der 
Angabe der Commission hervor, dafs nicht weniger 
ais zwolfhundert E isenbihnen unter der Ver- 
waltung von fiinfhundert Gesellschaften seinen 
Yorschriften unterworfen sind.

Eine Andeutung dayon, wie aufserordentlich
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umfangreich die Arbeit war, Welche dieGommissioii 
zu yerrichten hatte. gibt die Thatsaclie, dafs sich 
in ihrem Bureau 110 000 Biicher, Documente, 
Falirscheine, Tarife, Contracle und Yereinbarungen 
angesammelt liaben. Gegenwartig bestehen Zweifel 
uber die Anwendung des Gesetzes auf diejenigen 
Exprefszuggesellschaften, welche den Eisenbałinen 
gegeniiber unabhiingig dastehen ; in anderen 
Punkten hat jedoch die Gommission bei der 
Ausfiihrung des Gesetzes weit weniger Schwierig- 
keiten gehabt, ais man erw artet hatle. Unge- 
achtet ihrer Drohungen haben die Gesellschaften 
doch im allgemeinen Veinunft angenommen. 
Obwohl fast bei allen Linien fiir lange Strecken 
niedrigere Frachtsatze ais fiir kurze Strecken 
bestanden, so ist doch jetzt diese Anomalie in 
den meisten Fallen beseitigt. Es ist wohl wahr, 
dafs zuerst einige Gesellschaften sieli dadurch 
schadlos hielten, dafs sie die Frachtsatze fiir 
den Transit-Verkehr erhóh ten ; aber selbst wo 
dies geschah, w urde es in manchen Fallen ais 
zweckmiifsig betrachtet, im allgemeinen die Tarife 
zu ermafsigen; in anderen Fallen wurde ein 
geeigneter Ausgleich allmahlich dadurch herbei- 
gefiihrt, dafs die Localtarife in Uebereinstimmung 
mit den Transit-Tarifen gebracht wurden. W as 
das Pool-System (die Vertheilung der Einnahmen) 
betriffl, so scheint e s , dafs dasselbe von den 
Gesellschaften oline Katnpf aufgegeben wurde. 
Sie haben jedoch ihre Verbindungen nicht auf- 
gelost, sondern sie zur Erleichterung des Verkehrs 
zwischen den verschiedeneti Linien, welche ein- 
ander beruhren, benutzt, und zum raschen und 
leichten Austausch der Giiter. Selbst in der 
Erfiillung der schwierigsten ihrer Obliegenheiten, 
der Entscheidung iiber die Angemessenheit der 
Frachtsatze, scheint die Gommission mehr Erfolg 
erreicht zu haben, ais sie selbst erw artet hatte. 
Sie erklart, dafs sie sich von zwei Principien 
leiten liefs:

1. Das offentliche lnteresse wird am meisten 
gefordert, wenn die Frachtsatze so gestellt 
sind, dafs sie den grofstmoglichen Giiter- 
austauseh zwischen verschiedenen Punkten 
der Yereinigten Staaten und zwischen diesem 
Land und anderen Landern ermoglichen.

2. Der N utzen, welchen die Concurrenz ver- 
schiedeuer Eiscnbahnen untereinander ge- 
w ahrt, mufs erhalten bleiben.

Um das zuletzt erwahhle Princip zu wahren, 
wurde es nicht ais wiinschenswerth erachtet, 
ihrer speciellen Yortheile Stadle zu berauben, 
welche in reichem Mafse die Mittel zur Ein- 
Hihrung von Erleichterungen fiir den Transit- 
Verkehr geliefert haben. Im ganzen ist die 
Gommission zu dem befriedigenden Schlusse ge- 
tangt, dafs die W irksamkeit des Gesetzes, zu 
dessen Auslegung und Ausfuhrung sie berufen

ILd
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w ar, vielfach sich fiir beide Theile: die Eisen- 
bahngesellschaften und das Publikum , ais vor- 
tlieilhaft erwieseri hat. Nachdem eine nocli 
nicht einjahrige Erfahrung ein solches Resultat 
ergeben hat ,  ist wohl kaum fur die Zukunft in 
Zweifel zu ziehen, dafs das zur Regelung des 
Yerkehrs erlassene Geselz von Erfolg sein wird.

Nachdem der kiiline Versuch auf der anderen 
Seite des Atlantischen Oceans ein so gliickliches 
Besultat geliefert hat ,  sollle sich unsere eigene 
Regierung ermuthigt fiih len , in der niichsten 
Session einen neuen Eisenbahn-Gesetzentwurf 
einzubringen. Derselbe miifste so entschieden 
gehalten se in , dafs das englische Publikum, 
welches deutlich genug gezeigt hat, dafs es eine 
halbe Mafsregel nicht annimmt, zufrieden gestellt 
wird. Die in der letzten Session eingebrachte 
Bill scheiterte an der unbilligen Bevorzugung 
auslandischer W aaren. Unsere amerikanischen 
Vettern hatten mit einer solchen Schwierigkeit 
nicht zu kam pfen; ware es aber der Fali gewesen, 
so konnen wir sicher sein, dafs sie dieselbe rasch 
beseitigt hatten. Der ausliindischen Concurrenz 
mit eigener Hand freien Spielraum zu schaffen, 
dazu sind unsere Vettern nicht geneigt, denn im 
hochsten Mafse thpricht wiirde es ihnen erscheinen, 
ihren Nebenbuhlern besondere Yortheile in der 
Form von aufserordentlich niedrigen Frachtsatzen 
zu gewahren. Ferner ist es nicht zu yięl gesagt, 
wenn man behauptet, dafs Vorzugstarife auf 
eingefulirte W aaren in unserem Lande noch un- 
ertraglicher, wenn nicht sogar noch ungerechter, 
sind, ais sie es in Amerika sein wiirden. Dort 
werden gewisse Producenten und die meisten 
Fabricanten auf Kosten der Consumenten ge- 
schiitzt, so dafs die letzteren aus diesem Grunde 
einigermafsen berechtigt w aren , besondere E r
leichterungen bei dem Bezug auslandischer W aaren 
zu verlangen, fiir den Fali sie nicht eine solche 
Begrtindung ais lacherlich betrachten wiirden. 
In unserem Lande haben jedoch nicht nur P ro 
ducenten und Fabricanten keine Privilegien, sondern 
es ist ihnen auch im Kampf mit der Concurrenz 
des Auslandes von den Eisenbahngesellschaften 
die nothige Gleichberechtigung entzogen worden. 
Die conservativen Fiihrer haben sehr weise 
daran gethan, sich auf die Forderungen der 
Schutzzollner (»Fair T raders") nicht einzulassen. 
Aber ihre Festigkeit, die Freihandelspolitik auf- 
recht zu halten — welche fiir unsere nationale 
W ohlfahrt durchaus nothwendig is t, gleichviel 
ob einzelne Theile des Staats darunter leiden 
oder nicht — macht es fiir sie um so melrr zur 
Pflicht, die unbestreitbare Ungerechtigkeit zu 
beseitigen, welche durch die Eisenbahngesell
schaften der inlandischen Industrie zugefugt wird. 
In der T hat besteht so lange, ais die einheimischen 
Producenten ihren auslandischen Concurrenten 
gegeniiber den Kurzeren-ziehen, kein Freihandel.

--------- - G
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Das euglisclie Markenschutzgesetz.

Am 23. August v. J. ist in Grofsbritannien 
ein neues Markenschutzgesetz in Kraft getreten, 
welches verscharfte Bestimmungen enthalt und 
deshalb der Beachlung der Fabricanten und 
Iliindler bei Ę iporten  nach England empfohlen 
werden mufs. Das Gesetz lautet im Auszuge: *

1. Dieses Gesetz soli den Titel fuhren: 
» Markenschutzgesetz 188 7 «.

II. 1. W er
a) eine Handelsmarke fiilscht; oder
b) wer eine Handelsmarke oder eine Markę, 

welche einer wirklichen Handelsmarke so 
ahnlich ist, dafs sie auf Tauschung berechnet 
erscheint, ftilschlich aufW aaren anbringt; oder

c) wer einen Stempel, Błock, eine Maschine 
oder ein anderes W erkzeug zum Zwecke des 
Falschens oder zum Gebrauch beim Falschen 
einer Handelsmarke herstellt; oder

d) wer auf W aaren eine falsche Handelsbezeich- 
nung anbringt; oder

e) wer iiber einen Stempel, Błock, eine Maschine 
oder ein anderes W erkzeug zum Zwecke der 
Falschung einer Handelsmarke verfiigt oder 
dergleichen im Besitze h a t ; oder

f) wer zur Begehung einer der vorgenannten 
Handlungen verleitet,

macht sich nach Mafsgabe der Bestimmungen 
dieses Gesetzes, sofern er nieht nachweist, dafs 
er ohne betriigerische Absicht gehandelt hat, 
einer Uebertretung des Gesetzes schuldig.

2. W er W aaren oder Gegenstande, auf welchen 
eine gefalschte Handelsmarke oder eine falsche 
Handelsbezeichnung angebracht is t, oder auf 
welchen eine Handelsmarke oder eine Markę, 
welche einer wirklichen Handelsmarke so ahnlich

* W ir theilen diesen Auszug nach dem November- 
heft 1887 des »Deutschen Handelsarchivs« mit. In- 
zwischen ist eine vortrefTliche Uebersetzung des ganzen 
Gesetzes unter dem Titel >das englische Waarenzeichen- 
gesetz von 1887« (MerchandiseMarks Act, 1887, 50u.51 
Vict. Ch. 28), aus dem lingi. Obersetzt von Dr. ju r .E d u a  r d 
C ru e s e m a n n , im Yerlage von Puttkamm er & Muhl- 
brecht in Berlin erscbienen, ein Buch, das wir allen 
am Esport nach England betheiligten Firmen aufs 
Dringendste empfohlen. Der Preis der kleinen Schrift 
betragt nur 60 g).. Einen Commentar verspricht der 
Yerfasser spater zu liefern ; denn m it Recht ist er der 
Ansicht, dals ein solcher vor der Hand von zweifel- : 
haftem Nutzen sein wurde, wo so viel von der Art 
und Weise der Handhabung des noch nieht erprobten 
Gesetzes seitens der ZollbehOrde abhangt. Es wird 
erst langeren richterlichen Arbeitens bedurfen, bevor 
die weitgreifenden JAnordnungen des Gesetzes eine 
rationelle Interpretation erfahren [haben werden, die 
das Gesetz zu einem nulzlichen und vor allem brauch- 
baren Mittel zur BefSrderung ehrlicher englischer und 
internationaler Handelsbeziehungen erheben wird.

Die Reótaction.

j ist, dafs sie auf Tauschung berechnet erscheint, 
falschlich angebracht ist, yerkauft, zum Yerkauf 

j oder zu Handels- oder Fabricationszwecken aus- 
; stellt oder im Besitz h a t . m acht sieli einer j '

Uebertretung dieses Gesetzes schuldig, wenn er 
nieht nachweist,

a) dafs, nachdem er alle sachgemafsen Yor- 
sichtsmafsregeln getroffen, um eine Ueber- 
tretung dieses Gesetzes zu vermeiden, zur 
Zeit der Begehung der genannten Uebertretung 
fiir ihn kein Grund vorlag, gegen die Echt- 
heit der Handelsmarke bezw. Markę oder 
W aarenbezeichnung einen Yerdacht zu hegen; 
und

b) dafs er aufY erlangen des Strafantragstellers 
oder seines Yertreters jede ihm zu Gebote 
stehende Auskunft iiber die Personen gegeben 
h a t, von welchen er diese W aare oder 
Gegenstande erhalten; oder

c) dafs er sonst ohne Schuld gehandelt hat.
8. W er sich einer Uebertretung dieses Gesetzes

schuldig m acht, wird bestraft
a) im ordentlichen Strafverfahren (conviction on 

indietment) mit Gefangnifs bis zu 2 Jahren, 
m it oder ohne Zwangsarbeit, oder m it einer 
Geldstrafe, oder sowohl mit Gefangnifs ais 
auch mit einer Geldstrafe;

b) im summarischen Verfahren (summary con- 
viction) mit Gefangnifs mit oder ohne Zwangs- 
arbeit bis zu 4 Monaten, oder m it einer 
Geldstrafe bis zu 20 £ ,  und im Riickfallc 
mit Gefangnifs m it oder ohne Zwangsarbeit 
bis zu 6 Monaten oder m it einer Geldstrafe 
bis zu 50 und in jedem Falle verfallen 
die Habe, W erkzeuge oder Gegenstande, ver- 
m ittelst velcher, oder in bezug auf welche 
die Uebertretung stattgefunden h a t, dem 
Staate.

4. Das erkennende Gericht kann die Ver- 
nichtung der yerfallenen Gegenstande anordnen oder 
in anderer Weige nach Erm essen daruber verfiigen.

5. Gegen das Erkennlnifs eines Gerichts im 
summ arischen Yerfahren ist die Berufung an ein 
ordentliches Gericht (court of quarter sessions) 
zulassig.

6. Fiir die Aburtheilung von Uebertretungen, 
welche der Bestrafung nach dem summarischen 
Y erfahren, und ebenso fiir die Beschlagnahme 
von Gegenstanden, welche nach diesem Gesetze 
der Gonfiscation im sum m arischen Yerfahren 
unterliegen, gelten die Bestimmungen der Gesetze 
betr. das summ arische Gerichtsverfaliren (42 und 
43 Yict. Kap. 49), sofern die einer Uebertretung 
dieses Gesetzes im sum m arischen Verfahren an- 
geklagte Person beim Erscheinen vor Gericht



und vor Eintrilt in die Verhandlung iiber ihr 
Recht, die Yerbandlung im ordentlichen Verfahren 
zu verlangen, belehrt worden isl und dieselbe 
die Verhandlung nach dcm summ ariseben Yer- 
faliren verlangt.

III. 1. Im Simie dieses Geselzes bezeichnet 
der Ausdruck » Handelsmarke® eine in das nach 
den Bestimmungen des Gesetzes vom Jahre 1883 
iiber Palente, Muster und Handelsmarken gefiihrte 
Register eingetragene Handelsmarke und begreift 
jede Handelsmarke, welche, mit oder ohne Re- 
gistrirung, in allen britischen Besitzungen oder 
fremden Staaten gesetzlich geschiitzt is t, 'auf 
welche die Bestimmungen des § 103 des Geselzes 
vom Jahre 1883 iiber Patente, Muster und 
Handelsmarken, zufolge Yerordnung des Geheimen 
Raths gegenwartig Anwendung finden.

Der Ausdruck »Handelsbezeiclinung« bedeutet 
jede directe oder indirecte Bezeichnung, Darstellung 
oder sonstige Angabe in bezug auf

a) Anzahl, Menge, Mafs, Gehalt oder Gewicht 
der W aaren; oder

b) den Ort oder das Land, wo die W aaren
gefertigt oder gewonnen w urden ; oder

c) die A rt der Fabrication oder Gewinnung-
der W aaren ; oder

d) den Stoff, aus welchem die W aaren be-
stehen; oder

e) die W aaren, welche Gegenstand eines gelten- 
den Patentes, Privilegiums oder Muster- 
schtitzes (copyright) sind,

und jede Anwendung von Figuren, W ortern oder 
Zeicben, welche nach dem Handelsgebrauch ge- 
wohnlich ais eine Angabe der vorstehenden Punkte 
gelten, wird ais eine W aarenbezeichnung an-
gesehen.

Der Ausdruck »falsche W aarenbezeichnung« 
bedeutet eine W aarenbezeichnung, welche beziig- 
lich der W aaren, auf welchen sie angebracht 
wird, in wesentlicher Hinsicbt falsch ist, und 
begreift jede Aenderung einer Waarenbezeichnung, 
mag diese durcli Zusatze, durch Auslassungen 
oder in anderer Weise erfolgt sein, sobald nur 
diese Aenderung die Bezeichnung in wesentlicher 
Hinsicbt zu einer falschen m acht. Der Umstand, 
dafs eine W aarenbezeichnung eine Handelsmarke 
oder ein Theil einer Handelsmarke ist, hindert 
nicht, dafs eine derartige W aarenbezeichnung im 
Sinne dieses Gesetzes ais eine falsche W aaren
bezeichnung angesehen wird.

Der Ausdruck »W aaren« begreift alle Gegen- ‘ 
stande des Handels und der Fabrication.

Die Ausdriicke 5Person, Fabricant, Kaufmann 
oder Handler und Eigenthiimer« begreifen alle 
corporatiyen und nichtcorporativen Yereinigungen ■ 
von Personen.

Der Ausdruck » Namen* schliefst jede Ab- 
kurzung eines Namens ein.

2. Die Bestimmungen dieses Gesetzes beziig- 
lich der Anwendung einer falschen W aaren

bezeichnung gelten auch fur die Anbringung von 
Figuren, W ortern oder Zeichen, oder dereń An- 
ordnung oder Zusam nienstellung, gleichviel ob 
sich darunter eine Handelsmarke befindet oder 
nicht, wenn dieselben darauf berechnet ersclieinen, 
zu der Annahme zu Yerleiten, dafs die W aaren 
das Fabricat oder Product einer anderen Person 
ais derjenigen sind, dereń Fabricat oder Product 
sie in W irklichkeit vorstellen.

3. Die Bestimmungen dieses Gesetzes bezug
lich der Anbringung einer falschen W aaren
bezeichnung oder bezuglich der W aaren, auf 
welche eine falsche Handelsbezeichnung angewandt 
w ird , gelten aUch fiir die Anbringung eines 
falschen Namens oder falscher Anfangsbuchstaben 
einer Person und fiir W aaren m il falschem 
Personennamen oder falschen Anfangsbuchstaben, 
ebenso wie wenn dieser Name oder diese An
fangsbuchstaben eine W aarenbezeichnung waren. 
Tm Sinne dieses Gesetzes werden unter falschen 
Namen oder falschen Anfangsbuchstaben ais 
W aarenbezeichnung Personennamen oder dereń 
Anfangsbuchstaben verstanden, welche

a) weder eine Handelsmarke noch ein Theil 
einer Handelsmarke sind, und

b) m it dem Namen oder den Anfangsbuch
staben einer P erson , welche mit W aaren 
derselben Bezeichnung Handel tre ib t, und 
den Gebrauch dieses Namens oder dieser 
Anfangsbuchstaben nicht erhiubt hat, iden- 
tisch oder eine scheinbare Nachahmung der- 
selben sind, und

c) entweder diejenigen einer fingirten oder einer 
Person s in d , welche nicht bona fide mit 
solchen W aaren Handelsgeschafle macht.

IV. Der Falschung einer Handelsmarke macht 
sich sclntldig,

a) wer ohne Zuśiimmung des Eigenthiimers 
der Handelsmarke diese Handelsmarke oder 
eine Markę, welche dieser Handelsmarke so 
ahnlieh isl, dafs sie auf Tauschung berechnet 
erseheint, herstelll; oder

b) eine echte Handelsmarke, sei es durch Ab- 
anderung, Zusatze, Auslassungen oder in 
anderer Weise falsebt.

Jede derartig bergestellte oder nachgeahmte 
Handelsmarke oder Markę ist im Sinne dieses 
Gesetzes eine gefalselite Handelsmarke.

Bei der Yerfolgung wegen Falschung einer 
Handelsmarke liegt es selbstverstandiicb dem Be- 
klagten ob, den Naebweis der Zustinnnung des 
Eigenlbiiiners zu erhringen.

Y. 1. Ais Anbringer einer Handels- oder 
anderen Markę oder einer Handelsbezeichnung auf 
W aaren wird angesehen,

a) wer sie auf den W aaren selbst anbritigt; oder
b) wer sie auf Umschliefsungen, Etiketten, 

Spulen oder anderen Gegenstanden anbringt, 
in oder mit welchen die W aaren verkauft, 
ausgestellt oder zum Zwecke des \  erkaufs,



des Handels oder der Fabrication vorrathig 
gehalten w erden;

c) w er W aaren , welche yerkauft, ausgestellt 
oder zum Zwecke des Yerkaufs, des Handels 
oder der Fabrication YÓrrathig gehalten 
w erden, in eine Umschlicfsung oder m it 
Etiketten, Spulen oder anderen Gegensliinden 
in Yerbindung b rin g t, auf welchen eine 
Handelsmarke oder W aarenbezeichnung an- 
gebracht worden ist; oder 

cł) wer eine Handelsmarke, sonstige Markę oder 
eine W aarenbezeichnung in einer W eise be- 
liutzt, welche darauf berechnet ersebeint, zu 
der Annahme zu Yerleiten, dafs die betreffen- 
den W aaren durch diese Handelsmarke, 
sonstige Markę oder Handelsbezeichnung 
kenntlich gemacht oder bezcichnet sind.

2. Der Ausdruck »Umschlicfsung* begreift 
auch Stópsel, Fitsser, Flaschen, Gefiifse, Scliach- 
teln, Deckel, Kapseln, Kisten, Gestelle oder Hiillen, 
und unter dcm Ausdruck »Etiketten« sind Bander 
und Karlen begritTen.

Eine Handelsmarke, sonstige Markę oder 
W aarenbezeichnung wird ais angebracht angesehen, 
gleichviel ob sie in die W aare eingewebt, ein- 
geprefst oder in anderer W eise hineingearbeitet 
ist oder an den W aaren , Umschliefsungen, 
E tiketten, Spulen oder anderen Gegenstanden 
angehangt oder befestigt ist.

3. Eine betriigerische Anbringung einer Handels
marke oder sonstigen Markę auf W aaren wird 
angenommen, wenn Jemand ohne Einwilligung 
des Eigentluiraers einer Handelsmarke diese oder 
eine andere Markę, welche jener so ahnlich ist, 
dafs sie auf Tauschung berechnet erscheint, an- 
bringt; jedoch liegt bei jeder Yerfolgung wegen 
betriigerischer Anbringung einer Handels- oder 
sonstigen Markę auf W aaren dem Beklagten ob, 
den Nąchweis der Einwilligung des Eigenthumers 
zu erbringen.

Y1I. W enn auf einem Ulirgehause W órter 
oder Zeichen angebracht sind, welche das Ur- 
sprungsland der Uhr bezeichnen oder gemeirdiin 
ais Bezeichnung des Ursprungslandes angenommen 
werden, und auf der Uhr selbst keine Bezeich- 
ntmgen des Ursprungslandes angebracht sind, so 
werden jene W orter oder Zeichen ohne weiteres 
ais eine Bezeichnung jenes Landes im Sinne 
dieses Gesetzes angesehen, und es fiuden dem- 
gemafs die Bestimmungen dieses Gesetzes beziig- 
lich der W aaren, auf welchen eine falsche Han
delsbezeichnung angebracht ist, und beziiglich des 
Yerkaufs, der Ausstellung oder des Besitzes der- 
artiger W aaren zum Zwecke des Yerkaufs, des 
Handels oder der Fabrication Anwendung. Im 
Sinne dieses Paragraphen wird unter dem Ausdruck 
»Uhr« jeder Theil der Uhr verstanden. welcher 
nicht das eigentliche Ulirgehause ist.

VIII. 1. W er nach dem durch Ratbsverord- 
nung- festgesetzten Zeitpunkt ein Ulirgehause,
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gleichviel ob aus dem Auslande eingefuhrt oder 
nicht, zu einem Probiram t des Yereinigten Konig- 
reichs zum Probiren , Stempeln oder Markiren 
schickt oder bringt, hat in einer Erklarung das 
Ursprungsland oder den Ursprungsort des Uhr- 
gehauses anzugeben. Geht aus dieser Erklarung 
hervor, dafs das Uhrgehiiuse in einem aufserhalb 
des Yereinigten Konigreichs gelegenen Lande oder 
Ort gefertigt worden ist, so hat das Probiram t 
auf dem Gehause eine Markę, welche von der 
M arkę, wie sie auf im Yereinigten Konigreicli 
gefertigten Geliiłuseu vom Probiram t angebracht 
w ird, abweicht, und in der Weise anzubringen, 
wie solches von Zeit zu Zeit durch Rathsverord- 
nung bestimm t werden wird.

2. Die Erklarung kann von einem Beamten 
eines Probiram ts, welcher dazu von dcm Amt 
bestimm t und bierm it zur Entgegennahme einer 
derartigen Erklarung ermachtigt wird, oder vor 
einem Friedensrichter oder vor einem Gommissar, 
welcher zur Eidesabnahme bei dem »Supreme 
Court of Judicature* iu England oder Irland, 
oder bei dcm »Court of Session« in Schottland 
befugt ist, und zwar in der von Zeit zu Zeit 
durch Rathsverordnung zu bestimmenden Form 
abgegeben werden.

3. W er eine-falsche Erklarung im Sinne dieses 
Paragraphen abgiebt, unterliegt im ordentlichen 
Yerfahren der Bestrafung wegen Meineids, und 
im summ arischen Yerfahren einer Gjąldstrafe bis 
zu 20 iB  fiir jede Uebertretung.

XY. Vergehen gegen dieses Gesetz verjahren 
nach Ablauf von drei Jahren nach dem Zeitpunkt 
des Begehens derselben oder nach Ablauf eines 
Jahres nach der ersten Entdeckung durch den 
Strafantragsteller, welche der beiden Fristen auch 
zuerst ablauft.

XYI. Da es zweckmafsig erscheint, des weiteren 
Yorkehrungen zu treffen, um die Einfuhr von 
W aaren zu verhindern, welche im Falle des 
Yerkaufs nach diesem Geselze der Beschlagnahme 
unterliegen, so wird Naclistehendes verordnel:

1. Die Einfuhr derartiger W aaren in das 
Yereinigte Konigreicli ist ebenso wie diejenige 
von W aaren auslandischer Fabrication, welche 
einen Nam en oder eine Handelsmarke tragen, die 
wirklich der Name oder die Handelsmarke eines 
Fabricanten, Kaufmanns oder Handlers des Yer
einigten Konigreichs sind oder fiir solche gehalten 
werden konnen, yerboten, wenn nicht jener Name 
oder jene Handelsmarke m it einer genauen An- 
gabe des Landes der Fabrication oder Production 
versehen ist. Derartige W aaren fallen auf Grund 
der Bestimmungen dieses Paragraphen unter die 
m it einem Einfuhrverbot belegten W aaren , ais 
wenn sie im § 42 der Zollgesetzsammlung vom 
Jahre 1876 (39 und 40 Yict. Kap. 36) auf- 
gefiihrt waren.

4. Wenn auf einer W aare ein mit einem 
Ortsnamen des Yereinigten Konigreichs gleich-
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lautender Name oder anscheinend eine Nacli- 
ahmung desselben angebracht ist, so wird dieser 
Name, wenn nicht das Land, in welchem der 
betreffende Ort liegt, angegeben ist, im Sinne 
dieses Paragraphen so angesehen, ais ware er der 
Name eines Ortes im Yereinigten Konigreich.

5. Diese Bestimmungen finden Anwendung 
auf alle W aaren , dereń Einfuhr in Gemafsheit 
dieses Paragraphen verboten ist, auch konnen fiir 
die einzelnen Kategorien dieser W aaren oder fiir 
die Ucbertretunfen in bezug auf diese W aaren 
besondere Yorschriften erlassen werden.

8. Alle auf Grund dieser Paragraphen zu er- 
lassenden Yerordnungcn sind in der »London 
Gazetle« und in dem »Board of Trade Journal« 
zu verofferitliehen.

9. Dieser Paragraph soli dieselbe W irksamkeit 
haben, ais wenn er ein Theil des Zollgesetzes 
vom Jahre 1876 (Customs Consolidation Act 1876) 
ware und demgemafs auf die Insel Man zur 
Anwendung gelangen, ais węnn diese einen Theil 
des Yereinigten Konigreichs bildete.

XVII. Beim Yerkauf von W aaren oder in dem 
V erkaufscontract iiber W aaren, auf welchen eine 
Handels- oder andere Markę oder Handelsbezeich- 
nung angebracht is t, wird dic Gewahrleistung 
seitens des Yerkaufers dafiir angenommen, dafs 
die Markę eine echte Handelsmarke und keine 
gefalschte oder falschlich angebrachte, oder dafs 
die W aarenbezeichnung keine falsche im Sinne 
dieses Gesetzes sei, wenn nicht das Gegentheil 
in einem vom Yerkiiufer oder in dessen Namen 
unterzeichnelen und beim Yerkauf oder Contract- 
abschlusse dem Kiiufer iibergebenen und von 
diesem angenommenen Schriftsliick ausdriicklich 
vermerkt ist.

XVIII. W enn zur Zeit der Annahme dieses 
Gesetzes eine W aarenbezeichnung gesetzmiifsig 
und allgemein auf W aaren einer besonderen Klasse 
"der auf W aaren, welche nach einem besonderen 
Yerfahren fabricirt werden, angebracht wird, um 
die besondere Klasse oder das besondere Fabri- 
cationsverfahren zu bezeichnen, so finden die auf 
die falschen W aarenbezeichnungen beziiglichen 
Bestimmungen des gegenwartigen Gesetzes auf 
die in dieser W eise angebrachte Waarenbezeieh- 
’>ung keine Anwendung. EntliSlt jedoch eine 
derartige W aarenbezeichnung einen Orts- oder 
Landernamen und erscheint sie darauf berechnet, 
heziiglich des Orts oder Landes, wo die betreffen- 
den W aaren wirklich fabricirt oder gewonnen 
wurden, irre zu fiihren, und ist die W aare nicht 
thatsachlich an jenem Ort oder in jenem Lande 
fabricirt oder gewonnen w orden, so findet die 
'■orstehende Bestimmung keine Anwendung, wenn 
nicht der W aarenbezeichnung unm ittelbar vor oder 
hinter dem Namen jenes Orts oder Landes in 
ebenso auffalliger W eise wie dieser Name selbst 
derjenige des wirklichen Orts oder Landes der 
l abrication oder Production mil einem Yermerk

hinzugefugt ist, woraus hervorgeht, dafs die W aaren 
daselbsl fabricirt oder erzeugt wurden.

Zu diesem neuen Geselze bemerkt unser 
Ehrenmitglied, Herr Geh. Bergrath Dr. Wedding, 
in einem in Berlin im » Yerein zur • Beforderung 
des Gewerbfleifses« gehaltenen Vortrage u. a. 
das Nachfolgende:

Das britische Markenschulzgesetz unter- 
scheidct sich nach vielen Richtungen erheblich 
von unserem Gesetze, ganz besonders aber da- 
durch, dafs es zwei strafbare Handlungen gleich- 
zeitig in sęinen Bereich zielit, namlich die 
Fiilschung der H a n d e l s m a r k e  selbst und die 
Falschung der W a a r e n b e z e i c h n u n g ,  zwei 
Handlungen, von denen nur die erste Gćgensland 
u n s  e r  e s  Markenschutzgesetzcs ist. Das britische 
Gesetz dagegen stelit bcide Ilandlungsweisen 
nach allen Richtungen hin auf g l e i c h e  Stufe, 
obwohl man nicht verkennen darf, dafs nach 
dem allgemeinen Yolksbewufśtsein, ob mit Recht, 
ist allerdings zu bezweifeln, in beiden ein sehr 
verschiedener Grad des Yergehens gefunden zu 
werden pflegt. Die Falschung der Markę sieht 
Je  d e r  m a nn  fiir einen Betrug an, die Falschung 
der W aarenbezeichnung hiilt M a n c h e r  fiir einen 
erlaubten Handelsgebrauch.

Das britische Gesetz stutzt sich auf 
ein alteres Gesetz vom Jahre 1883 iiber 
Patenie, Muster und Marken und umfafst daher 
nicht denjenigen Theil, welcher sich mit An- 
meldung, Einlragung und Loschung der Marken 
beschafligt und der im deutschen Markenschutz- 
gesetz den Inhalt der ersten sieben Paragraphen 
bildet, tritt vielmehr gleicli in diejenigen Be
stimmungen ein, welclie im § 14 des deutschen 
Gesetzes enthalten sind, der die StrafTalligkeit 
dessen ausspricht, „der W aaren oder dereń Yer- 
packung wissentlich mit einem nach Mafsgabe 
dieses Gesetzes zu schiitzenden Waarenzeichen 
oder m it dem Namen oder der Firm a eines in -  
l a n d i s e h e n  Producenlen widerrechtlich be- 
zeiclinet, oder wissentlich dergleichen wider
rechtlich bezeichnete W aaren in Verkehr bringt 
oder feilhall“.

Bleiben wir zuvorderst bei der Untersuchnng 
stehen, wie sich das britische Gesetz zu der 
e r s t e n  der beiden Ilandlungsweisen, die ich 
erwahnt hatte, zu der F a l s c h u n g  d e r  H a n d e l s 
m a r k e  stelit, so zeigt sich, dafs dasselbe schon 
in dieser Beziehung viel weiter ais das deutsche 
Gesetz geht; nicht nur deshalb, weil es sich 
auf jede Handelsmarke ausdehnt, die m it oder 
ohne Begistrirung in irgend einer britischen Be- 
sitzung oder in f r e m d e n  Staaten geschiilzt 
wird, also nicht nur i n l a n d i s c h e  Firmen um 
fafst, sondern auch deshalb, weil es die Straf- 
verfolgung nicht allein auf A n t r a g  eintreten 
lafst. Ganz besonders aber werden 'die Grenzen 
des deutschen Gesetzes darin iibersebritten, dafs
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nicht nur die F ś i l s e h e r  der Handelsmarke selbst j 
bestraft werden sollen, sondern auch alle, die 
dabei mitgewirkt haben, also zuvorderst die- 
jenigen. welche die Hulfsmitlcl zur Herstellung 
falscher Marken beschafft haben, so dafs Her- 
steller und selbst Besitzer von Slempeln, 
Steinpel-Maschinen u. s. w. fiir falsche Marken 
auch straffallig werden. Am wichtigsten ist 
aber, dafs auch diejenigen unter gleiche Strafe 
geslellt werden, die zu einer falschen Markirung 
der W aare \ e r l e i t e n .  W enn das brilische 
Gesetz m it roller Strenge geliandhabt wird, so 
mufs gerade der letzte Punkt  tief in das Ge- 
schaftsleben eingreifen. Das Gesetz wird ver-
hindern, dafs der Fabricant oder Yerkaufer einer 
falsch markirten W aare sieli hinter die Ent-
schuldigung zuruckziehe, nicht er, sondern seine 
Gehiilfen haben die Falschung begangen. Diese
Bestimmungen greifeu, wie gesagt, in das
innerste Geschaftsleben ein und miissen ver- 
hindern, dafs irgend ein Fali straffrei bleibt, in 
dem es sich um Falschung einer Handelsmarke 
han delt.

Das Gesetz stellt, ebenso wie das deutsche 
Markenschutzgesetz, den H a n d e l  mit  W aaren, 
die eine falsche Markę tragen, unter S trafe; doch 
wird auch [hierin wesentlich weiter gegangen, ais 
im deutschen Markenschutzgesetz, nicht nur, indem 
wieder u m auch der bestraft wird, welcher die 
Hiilfsmittel gewahrt, und auch der, welcher die 
falsche Markirung duldet oder veranlafst, sondern 
ganz besonders darin, dafs auch der B e s i t z e r  
einer falsch markirten W aare straffallig ist, und 
zwar, abgesehen von den geselzlichen Geld- und 
Freiheitsstrafen auch noch m it der Confiscatiou 
der W aare belegt werden kann. Bedenkt man 
nun, wie oft nicht allein dem Yerkaufer, sondern j 
wic ebenso liauflg dem Kaufer die Schuld zufullt, 
dafs W aaren falsch m arkirt werden, so ist der 
tiefe EingrifF des britischen Gesetzes in das 
ganze biirgerliche Leben klar. Es wird, streng 
geliandhabt, nicht nur vor boswilligem, sondern 
ebenso auch vor leiclitsinnigem Betruge śęhńtzen.

Trotzdem bleibt auch diese letzte liarte Be
stim m ung in ihrer Bedeutung weit hinter der 
W irkung zuriick, welche der zweiten Handluiigs- 
weise, der falschen H a n d e l s b e z e i c h n u n g ,  
durch das Gesetz beigelegt wird. Ich mochtc 
vorausschicken, dafs auch hier in ganz gleicher 
Weise, wie bei der falschen Markirung, nicht 
nur der Bezeichner, sondern ąucli der Besitzer 
falsch bezeichneter W aaren straffallig wird. 
Schon dadurch. dafs die unrichtige Beze  i ch n u n g  
der im tibrigen richtig markirten Gegenstande, 
die in den* Handel kommen, ais Falschung an- 
gesehen wird, ist der Umfang der strafialligen 
Handlungen gegeniiber dem deutschen Gesetze 
sehr erw eitert; er wird es noch m ehr durch die 
eingehende Feststellung dessen, was ais un- j 
richtige Bezeichnung anzusehen ist. Eine Handels-

bezeichnung erstreckt sich nach dem Gesetze 
auf:  1. Anzahl, Menge, Mafs, Gelialt oder Ge- 
wiclit der W aaren ; 2. auf den Ort oder • das 
Land, wo die W aaren gefertigt oder gewonnen 
w erden ; 3. auf die Art der Fabrication oder 
Gewinnung der W aaren; 4. den Stoff, aus dem 
die W aaren bestehen. Ferner gehort hierher 
noch die Bezeichnung eines Palenls, sonsligen 
Privilegiums oder eines Musterschutzes, welche 
der W aare zu Theil geworden sind.

Ausnalnnen lafst das Gesetz so gut wie gar 
nicht zu, denn es bestim m t:

„W er W aaren oder Gegenstande, auf 
welchen eine gefiilschte Handelsmarke o d e r  
e i n e  f a l s c h e  H a n d e l s b e z e i c h n u n g  an- 
gebracht ist,, oder auf welchen eine Handels
marke oder eine Markę, welche einer wirk- 
liclien Handelsmarke so ahnlich ist, dafs 
sie auf Tausclnmg berechnet erscheint, 
falschlich angebracht i s t ,  verkauft, zum 
Yerkauf oder zu Handels- oder Fabrications- 
zwecken ausstellt oder im Besitz hat, m acht 
sich einer Uebertretung dieses Gesetzes 
schuldig, wenn er nicht nachweist,

a) dafs, nachdem er alle sacligemafsen Vor- 
sichtsmafsregeln getroffen, um eine Ueber- 
tretung dieses Gesetzes zu vermeiden, zur 
Zeit der Begehung der genannten Ueber
tretung fiir ihn kein Grund vorlag, gegen 
die Echtheit der Handelsmarke oder 
W a a r e n b e z e i c h n u n g  einen Yerdacht zu 
h egen ; und

b) dafs er auf Yerlangen des Strafantrag- 
stellers oder seines Vertreters jede ihm zu 
Gebote stehende Auskunft iiber die Personen 
gegeben hat, von  w e l c h e n  er diese W aare 
oder Gegenstande e r h a l t e n ;  oder

c) dafs er sonst ohne Schuld gehandelt h a t.“ 
Hiermit wird alles das ausgeschlossen, was 

auf eine allgemein oder dem Kaufer im be- 
sonderen Falle bekannte Tauschung berechnet 
ist, z. B. auf ein Packet m it Niihnadeln die 
Bezeichnung 100 Stiick zu selzen, wenn nur 99 
darin sind, auf einem Packet Streichholzschachtehi 
1000 Stiick anzugeben, wenn ngr 600 vor- 

I handen sind, ein Kilogramm Butler zu ver- 
| senden, wenn das Papier ł /s dayon wiegt, eine 

anderthalbprocentigą Garbollosung zu verkaufen, 
wenn nur ein Procent Carbol darin ist. Es 
darf kein falsches U r s p r u n g s l u n d  genannt 
se in ; ais Falschung gilt es also, wenn auf einem 
Briefe s te lit: »englische Nahnadeh:«, wahrend
sie in Iserlohn producirt, oder wenn Messinaer 

i Apfelsinen solche aus Afrika geiunint werden.
: Bezeichnet jemand eine W aare ais »Hand- 

weberei*, wahrend sie mit Maschinen gearbeitet 
ist, so ist auch dieses Falschung; selbstverstand- 
lich strafbar ist es, Leinwaaren zu nennen, was 
aus Baumwolle hergestellt ist.

Es wird ja  nothig sein, dafs man nunmehr
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in England eine vollstandig scharfe Namen- 
bezeichnung (Nomenclatur) der W aaren ein- 
fiihre, denn sonst sind zahllose Irrthum er nicht 
ausgeschlossen. Um zwei Beispiele anzufiihren, 
so pfiegt man vielfach F l u f s e i s e n  ais G u f s -  
s t a h l  zu bezeichnen, olme sich einer Falśchung 
bewufst zu sein; b a y r i s c h e s  Bier nennt man 
ein aucli wo anders ais in Bayern, aber nach 
bayrischer Methode gebrautes Bier.

Das ganze Gesetz in seiner strengen Fassung 
und mit seinen liarten Slrafen bis zu sechs 
Monaten Gefiingnifs m it Zwangsarbeil, 50 iB  
und Gonfiscation der W aare ist natiirlich in 
erster Linie gegen die Unehrlichkeit der Englander 
selbst gerichtet; es ist gerade kein schones 
Zeichen fiir die britische Ehrlichkeit, dafs ein 
solches Gesetz nothig w ar; aber in Wirklichkeit 
soli sich die Scharfe des Gesetzes gegen das 
Ausland und —  wie gar nicht zu verkennen ist — 
gegen D e u t s c h l a n d  richten. W ir haben in 
den Berichten, die Hen- K i r c h n e r  seinerzeit bier 
iiber die Untersuchung der Grunde des Nieder- 
ganges der britischen Industrie erstattete, gehort, 
wie sehr m an gegenwartig Deutschlands Wett- 
bewerb in England fiirchtet, und wir haben erst 
kiirzlich aus einer offentlichen Rede des Ministers 
G l a d s t o n e  vernommen, dafs auch er den Erfolg 
dieses W ettbewerbs nicht fiir eine Fabel, sondern 
die Sorge dariiber fiir wohl begriindet halt und 
die Ursache in der hoheren Bildung der Deutschen 
sieht.

Der Artikel XVI des britischen Markenschutz- 
gesetzes bestim m t ausdrucklich:

,Die E i n f u h r  derartiger W aaren in das 
Vereinigte Konigreich ist ebenso wie diejenige 
von W aaren auslandischer Fabrication, welche 
einen Namen oder eine Handelsmarke tragen, 
die wirklic.il der Name oder die Handelsmarke 
eines Fabricanten, Kaufmanns oder Hiindlers 
des Yereinigten Konigreichs sind oder fiir 
solche gehalten werden konnen, verbolen, 
wenn nicht jener Name oder jene Handels
marke m it einer genauen Angabe des Landes, 
der Fabrication oder Production versehen ist. 
Derartige W aaren fallen auf Grund der Be
stimmungen dieses Paragraphen unter die mit 
einem Einfuhrverbot belegten W aaren , ais 
wenn sie in § 42 der Zollgcsetzsammlung 
vom Jahre 1870 (39 und 40 Yict. Kap. 36) 
aufgefuhrt waren. “

Gelangen derartige W aaren dennoch ins 
Land, sind sie natiirlich den Folgen des Marken- 
schutzgesetzes an sich unterworfen.

Ist die Freude iiber den Erfolg unseres W ett
bewerbs, der m ehr ais irgendwie durch dieses 
Gesetz anerkannt wird, auch gerechtfertigt, so 
fragen wir uns doch m it Recht, ob es denn 
"'irklich so schlimm auch m it unserer Ehrlich
keit bestellt ist, dafs m an gegen Deutschland die 
Spitze des Gesetzes kehrt, weil von dort am

meisten gesiindigt w ird? W ir mussen wohl mit 
Beschamung an unsere Brust schlagen und ge- 
stehen: „Gott sei uns armen Siindern gnadig",
denn thatsachlich wird in Deutschland und von 
Deutschland aus vieles gethan, was diesem Gesetz 
zuwider ist.

Manches lafst sich ja  wohl zur Entschuldigung 
anfiihren: Es ist eine alte, sich aus der Zeil der 
politisclien Zerfahrenheit herschreibende Vorliebe 
fiir das, was vom Auslande kommt. Man glaubt 
noch immer den eigenen Erzeugnissen etwas 
Besonderes, einen Anschein der Yornehmheit zu 
geben, wenn ihnen aufserdeutsclie Fabrications- 
orte, fremdsprachliche Aufmachung, Bezeichnimg 
nach auslandischem Mafs und Gewicht aufge- 
driickl werden. Diese Gewolmheil, scheinbar 
von recht weiter Ferne etwas zu nehmen und 
es dann fiir besser zu lialten, ist geblieben; 
noch heutzulage finden wir gerade in den 
Kreisen, die cs sicher nicht nothig hatten, dic 
ausgepragte Vorliebe, m it angeblich ausliindischen 
W aaren zu prunken. W enn das nun schon in 
bezug auf den inliindischen Verkehr gilt, um 
wie viel m ehr fiir den ausliindischen, wo dem 
Schein ein wirklicher Yortlieil, welcher mit 
fremder Bezcichnung yerbunden ist, gegeniiber- 
steht. Es kommt hierbei dem Deutschen zu gule, 
dafs er sich leicht fremden Gewohnheiten und 
fremdem Gcschmack anzupassen versteht. Es 
m acht ihm keine Miihe, in fremden Sprachen 
richtig zu schreiben, Empfehlungen, Gebrauchs- 
anweisungen und auch die ganze Bezcichnung 
ohne Fehler in der Sprache desjenigen Landes. 
in welches seine W aaren gehen sollen, zu ver- 
fassen. Diese Leiclitigkeit des Ausdrucks in 
fremden Sprachen m acht es den Deutschen 
leichter ais anderen Yolkern, dem v e r f t i l i r e n d e n  
Englander zu folgen. Es liegt ja  auch eine 
grofse Bedeutung fiir die Entwicklung der Cultur 
uberhaupt in dieser Neigung der Deutschen; wir 
brauchen gar nicht voraus in ferne Jahrhunderte 
zu schauen, um die Zeit zu erblicken, wo das 
deutsche Yolk den ganzen Erdball beherrschen 
wird, sondern wir brauchen nur an die Gegen- 
w art zu denken. W ohin breitet sich der 
Deutsche nicht aus? Die Uebcrvolkerung von 
Deutschland, dessen Volk eine grofsere Ver- 
mehrungsfahigkeit besitzt, ais irgend ein auderes, 
ergiefsl sieli nach England, Nordamerika, Frank- 
reich und Rufsland, kurz iiber die ganze Erde. 
Ueberall iibt der Deutsche seinen Einflufs aus, 
freilich meist unbemerkt. Der Deutsche ver- 
quickt sich gern mit dem anderen Yolke, er 
nimmt schnell Sprache und manche aufserliche 
Gewohnheiten an , aber die deutsche Eigen- 
tliiimlichkeit bleibt und macht sich iiberall 
geltend; in Nordamerika z. B. iiberwiegt schon 
jetzt die deutsche Eigenthiimlichkeit weit die 
englische.

Das Alles entschuldigt aber nicht den Handel
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m it W aaren falscher Bezeichnung. W enn der 
Deutsche, englisclier Verfuhrung nachgebend, 
seine W aaren m it fremder Bezeichnung versielit, 
so vergifst er, dafs dem augenblicklichen Yor- 
theil ein dauernder NacKtlieil gegeniiberstelit, 
dafs der Empfanger die eigentliche Bezugsąuelle 
nicbt kennen le rn t, dafs infolgedessen der 
Producent ganz in die Hand seines englischen 
Zwiscbenhandlers gegeben ist. Und mogę dem 
auch sein, -\vie ihm wolle, die falsche W aaren- 
bezeichnung bleibt imm er ein Mangel an Ehr- 
gefiihl, ja  geradezu ein Betrug.

Aus diesen Griinden diirfen wir Deutsche 
uns nur zu dem britischen Markenschutzgesetze 
begliickwunschen, wir konnen uns keinen Augen-

blick verhehlen, dafs u n s  dam it ein grofser
Vortheil geschaffen ist. Fortab wird jeder
deutsche Fabricant g e ź w u n g e n  sein , den
Namen Deutschlands und seinen eigenen Namen 
auf die W aare zu setzen und sie unter der 
Flagge der W ahrheit in das Ausland segeln zu 
laśsen, es sei denn, dafs er sich der Gefahr der 
Gonfiscation seiner W aaren aussetzen wolle. 
Der Englander kann heutigen Tages unsere 
W aaren nicbt m ehr entbehren. Er ist nieht 
im stande, gleicharlige gleich preiswiirdig her- 
zustellen. Die hohere Bildung liilft dem
Deutschen, W ege zu finden, Mittel zu ersinnen, 
um im W ettbewerbe zu bestehen.

Repertorium yon Patenten und Patent-Angelegenheiten.

Statistik des Kaiserl. Deutschen Patentamtes fiir 1887.*
Hauptiiberslcht der nngemeldcten, ertliellten nnd aufser Kraft gotretenen Patente.

J a h r Ali-
meldungen

Bekannt-
gem aehle

Anmeldungen

Yersagungen 
nach 

der Bekannt- 
machung

■ !
Erlheille 

. Patente

Vernichtete 
und zurUck- 
genommene 

Patente

Abgelaufene 
una wegen 

N irhtzahiung 
(lor Gebtthr 
crloschenc 

Patente

Ara
Jahresscliluls 

in Kraft 
gebliebene 

fa te n te

1877 (II. Sem.) 3 212 1 674 _ 190 _ _ 190
1878 5919 4 807 187 4 200 3 160 4 227
1879 6 528 4 570 406 4 410 17 1813 6 807
1880 7017 4 422 300 3 966 21 2 745 8 007
1881 7 174 4 751 313 4 339 24 3 703 8619
1882 7 569 4 549 255 4 131 25 3 273 9 452
1883 8 121 5 025 318 4 848 30 3 740 10 535
1884 8 607 4 632 3o7 4 459 18 3 984 10 904
18S5 9 408 4 456 358 4 018 25 3 947 11 046
1886 9 991 4 361 368 4P08 22 3 786 11 249
1887 9 904 4 221 356ł * 3 882 34 3587 11 517

1877 bis 1887 83 480 47 468 3 218 42 451 219 30 738 11 512 +

1886 1887
Die Einnahmen des Patentamtes b e tr u g e n ......................J t  1 526 776 J< 1 624 063
Die Ausgaben dagegen n u r ................................................... .....  665 977 ,  660 102
Daraus ergiebt sich ein Ueberschufs v o n ......................tM 860 799 JC 957 961

Dor Gescliiiftsgang des Patentamtes liinfnfste im Jahre 1887:
Anmeldtnigen von Patenten und Zusatzpatenten ......................................................................... .........................  9 904
E in s p r f lc h e ............................................................................................................................................................................  889
B e s c h w e rd e n ........................................................................................................................................................................2519
Antrage auf Yernichtung und Z urucknalim e..............................................................................................................  97
Nachtiage, Zwischencorrespondenzen und durch den Geschaflsgang bedingte V o r la g e n .........................  44 071
Anfragen, Dienstgesuche, innere Angelegenheiten u. s. w.......................................................................................  2 981

Im ganzen betrug die Anzahl der Journal-Nmnmern 60 461

* FQr 1S86 vergl. *Stahl und Eisen*, Seite 275.
** Aufserdeni nach der Bekanntmachung zuruckgezogen: 27 Annieldungen.
t  Die Zahl ist um 18 grOfser, ais die Differenz der Summen der ertheilten, nichtig erklarlen und 

erloscheneń Patente ergiebt, weil 18 nichtig erklarte Patente Yorher schon erlosclien waren und in Jie-ZaUl 
der LOschungen aufgenommen sind.



Februar 1888. „ S T A H L  UND E I S E N . ' Nr. 2. 115

Ueberslchl der ertlieilten 1’atente nach Landes- 
gebieten.

Bezeichnung des Landes- 
gebietes 1886 1887

1877
bis

1887
I. D e u t s c h e s  R e i c h .

1 KOnigreich Preufsen . . . 1 557 1476 18 033
2 „ Bayern . . . . 167 165 1 799
3 „ Sachsen . . . 470 451 4 284
4 W urttemberg . 74 92 968
5 Grofsh. B a d e n ..................... 82 86 958
6 „ H e s s e n ................. 58 44 527
7 „ Mecklenb.- Schwerin 19 10 144
8 „ Sachsen-Weimar . . 7 10 101
9 „ Mecklenb.-Strelitz . — 2 12

10 „ Oldenburg . . . . 4 2 71
11 Herzogth. Braunschweig . 64 49 525
12 „ Sachsen-Meiningeu 4 4 73
13 „ „ Altenburg 5 9 56
14 „ „ Goburg-Gotha 13 9 111
15 „ A n h a l t .................. 22 20 247
16 Frstth. Sehwarzb.-Sondersh. 5 3 29
17 „ „ Rudolstadt 1 3 26
18 „ Waldeck u. Pyrm ont 1 1 5
19 , Reufs, altere Linie . 4 1 25
20 „ „ jungere Linie 6 10 72
21 „ Schaumburg-Lippe . — 1 4
22 „ L ip p e .......................... 3 — 13
23 Fr. u. Hansastadt Lubeck . 6 7 56
24 „ „ „ Bremen . 12 11 157
25 „ „ „ Hamburg 110 64 1 114
26 Reichsl. Elsafs-Lothringen. 29 31 360

Deutsches Reich im ganzen 2 723 2 561 29 770
II. A u s  l a n d ..................... 1 285 1 321 12 681

Ueberhaupt . 4 008

Taco00co 42 451

Uobcrsicht der crloschencn Patenie nach den Ab- 
stufnngen der Jaliresgebiihr fiir die Zeit vom

1. Juli 1877 bis Ul. December 1887.

B e lra g  
d e r  J u l i r e s -  

g e b U h r

M

Die neben- 
bem erkle Ge- 
)>0hr iyt fullig 
gewordcn fił r

Palentc

W e g e n  N ic lit-  
z a h lu n g  d e r  

n e b e n b e m e rk te n  
G e b l lh r  s in d  

e rlo s c h e n

P a te n  te*

V on 100 d e r  m it  
d e m  n e b e n b e m e rk 

t e n  B e tra g e  
g e b U h re n p fl ic h tig  

g e w o rd e n e n  
P a t e n t e  s in d  e r 

lo sc h e n

P a le n t e

30 4 1  9 4 3 ł * 3 426 8,17
50 3 3  70 3 9 305 2 7 ,6 1

100 21 806 8 697 39,8 8
15 0 1 1  3 6 6 3 7 1 9 3 2 ,7 2
200 6 54 6 1 648 2 5 ,1 8
250 4  104 9 1 6 2 2 ,3 2
300 2 6 7 3 503 18 ,8 2
350 1 7 3 6 32 9 18 ,9 5
400 1 083 1 5 5 1 4 ,3 1
450 6 6 4 84 1 2 ,6 5
500 3 5 3 3 1 8 ,78
55 0 153 12 7,8 4
600 94 1 5 1 5 ,9 6
650 66 9 13 ,6 4
700 40 10 25,00

ł  Die m it dem Hauptpalcnt erloschenen Zusatz- 
patente sind in den folgenden ZifTern nicht entbalten. 

** Einschliefslich 3 941 Zusatzpatente.
(Aus dem Patentblatt.)

Nr. 41 568 vom 17. April 1887.
W i l l i a m  G i b s o n ,  W i l l i a m  P e n m a n  und 

L a n c e l o t T u l i p  P e n m a n  in Gateshead, Grafschaft 
Durham, Grofs-Britannien.

G ufsfonn fiir  Kettcn.
Die Gufsform ist aus einzelnen Abtheilungen zu- 

sammengesetzt. welche an den Flachen, mit denen sie 
in der Mitte zusammenstofsen, hach oben und unten

geneigt sind. Um die zur Form aufgebauten Ab
theilungen zusam m enzuhalten, werden die Keile D 
und E  benutzt, welche zwischen den Rahmen A  und 
die Abtheilungen eingeschlagen werden. Die Keile 
lassen sich rasch lósen oder herausziehen, wodurch 
die einzelnen Abtheilungen fiir Bewegung frei wer
den *und imstande sind, der Zusammenziehung nach- 
zugeben. _________

ILs

Nr. 41 935 vom 10. Februar 1887.

J o h a n n  D a h l  in Kiel.
Yerfahren zum  Ausgliihen gehCiriełen Stahls.
Die Gegenstande aus naturbartem und gehartetem 

Stahl werden schichtenweise auf Ghamotteziegeln 
zwischen zerkleinertem Brenntnaterial aus Weifsbuchen- 
holz, Torf und Holzkolile gelagert. Dies geschieht in 
einem mit ChamottemSrtel ausgestrichenen Behalter, 
in dem dieselben sowie die Wandę des Gefafses mit 
Bleiweifs' oder Bleioxyd bestreut werden. Hierdureh 
soli bewirkt werden, dafs etwa yorbandene schadlich 
wirkende Kieselsaure mit dem Bleioxyd zu Bleisilicat 
zusammengeschmolzen werde.

Nr. 41 575 vom 30. Marz 1887. 
G e o r g e G u n t z  inW ilkesBarre, Pennsylvania,V.St.A.

Drehscheibe und Sandschutter an Formmaschinen.
Die Formmaschine ist mit einer Drehscheibe ver- 

sehen, welche vier kreisfórmige Ausschnitte zur Auf- 
nahme der Formkasten hat. Die Mittelpunkte dieser 
Ausschnitte liegen auf einem dem Drehscheiben- 
umfange concentrischen Kreise, so dafs bei der unter- 
brochen angeordneten Drehung der Scheibe der Form
kasten zuerst mit Sand gefOllt, dann der Sand ge- 
prefst, darauf das Modeli aus dem Kasten entfernt 
und schliefslich der fertige Kasten durch einen neuen 
ersetzt wird. Patentirt ist der Bewegungsmechanis- 
mus, welcher eine zeitweise Drehung der Drehscheibe 
heryorruft, und der Sandschutter, welcher eine be- 
stimmte Menge zeitweise in den Formkasten entleert.

7
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Drehung durch die auf dein Ende der Welle w aui- 
gesteckte Schnecke x  und durcli das auf der Welle t 
befestigte Schneckenrad v erlialt.

Der Sandbehalter A  enthalt in seinem Innem 
einen in der llohe verstellbaren Rahmen 7', welcher 
mit beweglichen Klappen versehen ist und dariiber 
einen festen Ralimen S, welcher auch mit Klappen 
verselien ist. Die einstellbare Entfernung zwischen 
den beiden Rahmen T  und S ermSglicht die Ab- 
grenzung einer bestimmten Menge Sand, welche im 
richtigen Zeitpunkte dann durch selbstthatiges Oeffnen 
der unteren Klappen in den unter dem Sandbehalter 
befindlichen Formkasten fallt.

Die unterbroehene Drelning der Drehscheibo a 
wird auf folgende Weise erreicht:

An der unteren Seite der Scheibe a ist ein Zahn- 
kranz angeordnet, in welchen das auf der Welle h 
befestigte, conische Trieb c eingreift und eine drehende 
Bewegung der Scheibe dadurch ertheilt, dafs die auf 
der Antriebswelle w befindliche Schnecke b die Be
wegung auf die SchneckenjSder p  und o der uberein-

Nr. 41 730 vom 22. Juni 1887.

Jol i  n D e r o n s b i r e  E l l i s  in Sheffield, York, England.
Fiihrungsplatten an Walzwerkcn.

Die zu beiden Seiten der Walzen liegenden 
Fiihrungsplatten d d  sind durch eine durchgehende 
Mittelrippe und eine grofsere Anzahl von zu letzterer 
śenkrecht stehenden Seitenrippen versteift. An ihrer 
Unterseite -sind die uber die gesammte Walzenbreite 
sich erstreckenden Fuhrungsplatten mit ErhChungen

Fig. 2.

und Yertiefungen ausgerustet, die genau in die Ver- 
tiefungen und ErhOhungen der gewalzten Platten ein- 
treten. Die Fuhrungsplatten erhalten ebenfalls in 
den Standem  des Walzwerkes Fubrung und silzen an 
den unteren Enden der verticalen Spindeln e, welche 
durch ein an dereń oberem Ende sitzendes Sehnecken-

Fig. s.
a lider liegenden Welle g und f  Obertragt, und die
zwischen y  und f  liegende Welle h durch die Ge- 
triebe d d  dann ihre Drehung erha lt, wenn die aut 
der Welle f  sitzende Kuppelungsmuffe q rerm ittelst 
des Hebels s m it dem lose auf /'befindlichen Schnecken- 
rande p  in EingrifT gebracht wird. Der Eingriff des 
Hebels s erfolgt zeitweise und zwar dadurch, dafs das 
eine Ende desselben in einem auf einem Cylinder 
angeordneten Kurvengang r  gefiihrt ist. Der Cylinder 
ist auf der senkrechten Welle t befestigt, welche ihre

rad f  in Drehung yersetzt w erden; Rad f  steht im 
EingrifT mit einer auf der horizontal uber dem Walz- 
werksgestell liegenden Welle f 1 sitzenden Schnecke g, 
die entweder mit der Hand, durch Dampf- oder 
hydraulische Kraft in Drehung versetzt wird und dem- 
nach die beiden Fuhrungsplatten auf- und abwarts 
bewegt, um eine der Starkę der auszuwalzenden Platte 
genau entsprechende Einstellung der Fuhrungsplatten 
gegen die Hippenplatte zu siehern.
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S t a t i s t i s c h e s .
*

Statistischc Mittheilungen des Vereins deutsclier Eisen- und Stahlindustrieller.

Production der deutschen Hochofenwerke.
............... '

Monat December 1887
G r u p p e n - B e z i r k .

Werke. Production.
Tonnen.

J P u d c l e l -

R o l i e ł s e n

UU<1

S p i c g e l -

e i s e n .

Nordtccmiche G ruppe ...........................
(Westfalen, Rheinl., ohne Saarbezirk.)
Ostdeutschc G r u p p e ...........................

(Schlesien.)
Mitteldeutsclie Griippe...........................

(Sachsen, Thiiringen.) 
Norddeutsclic Griippe . . . . .  
(Prov. Sachsen, Brandenb., Hannover.) 
Silddeutsche Griippe . . . .  

(Bayern, W urttem berg, Luxemburg, 
Hessen, Nassau, Elsafs.)

Sildwestdeutsche G ru p p e .....................
(Saarbezirk, Lolhringen.)

32

12

1

1

8

8

71 530

27 974 

962 

420

28 093

46 590

Puddel-Roheisen Summa . 
(im November 1887 
(im December 1886

62
62
58

175 569 
161678) 
141 339)

B e s s c i n e r  -  
K o l i  e i s e n .

A7ordwestliclie G riippe ...........................
Ostdeutsclie Gruppe . . . . . ■
Mitteldeutsclie G ruppe ...........................
Silddeutsche G r u p p e ...........................

7
1
1
1

29 717 
1 748 
1 115 
1 750

Bessemer-Roheisen Summa .
(im November 1887 
(im December 1886

10
11
13

34 330 
31 905) 
33 900)

T l i o m a s -
B o l i e i s e n .

Arordwestliclie G r u p p e .....................
Ostdeutsclie G r u p p e ...........................
Norddeutsche G ru p p e ...........................
Silddeutsche G r u p p e ...........................
Siidwestdeutschc G ru p p e .....................

11
3
1
2
3

50 430 
5 792 
9 441 

21 316 
19 922

Thomas-Roheisen Summa .
(im November 1887 
(im December 1886

20
18
17

106 901 
101 507) 

74 558)

G r i o f s e r e i -
R o h c i s e n

und
G u f s ^ y a a r e n  

I .  Schm elzung.

Nordwestliclie G r u p p e ......................
Ostdeutsclie G r u p p e ...........................
Mitteldeutsclie G ruppe ...........................
Norddeutschc G ru p p e ...........................
Silddeutsche Gruppe ...........................
Siidwestdeutschc G ru p p e .....................

13
6
1
2
6
3

17 263
1 735 

251
2 818 

14 946
6 054

Giefserei-Roheisen Summa .
(im November 1887 
(im December 1886

31
29
29

43 067 
47 991) 
33 570)

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

Puddel-Roheisen und Spiegeleisen . . 
Bessemer-Roheisen . . • .....................

Giefserei-Roheisen . . .  . . .

175 569 
34 330 

106 901 
43 067

Production im December 1886 ...........................

Production tiom 1. Januar bis 31. Dec. 1887 
Production roni 1. Januar bis 31. Dic. 1886

359 867 
285 367 
343 081 

3 907 364 
3 339 803
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Roheisen-Production der deutschen Hochofenwerke in 1887.
Tcranen zu 1000 Kilo.

Puddel- 

Roheisen und 

Spiege le isen.

Bessemer-

Roheisen.

Thomas-

Roheisen.

Gietserei-

Roheiscn.

Summa 

Roheisen 

in 1887.

Summa 

Roheisen 

in 1886.

J a n u a r .................................. 144 295 31267 80 005 38 312 293 879 296 869
Februar .............................. 143 161 30 729 72 041 30 295 276 226 269 481
M a r z .................................. 161 189 36 762 76 542 41 220 315 713 287 765
A p r i l .................................. 159 617 36 763 80 067 38 174 314 621 291 221
M a i ...................................... 159 297 39 289 86 360 42 336 327 282 282 236
Juni .................................. 151 025 39 270 87 372 43 093 ■ 320 760 275 596
J u l i ...................................... 149 413 42 491 91 075 43 096 326 075 280 347
A u g u s t .............................. 159 506 39 664 96 796 41331 337 297 264 902
S e p te m b e r ......................... 168 705 34 531 90 408 43 994 337 638 263 702
O c to b e r .............................. 172 874 35 089 107 066 39 896 354 925 268 260
N o v e m b e r.......................... 161 078 31 905 101 507 47 991 343 081 274 057
D e c e m b e r .......................... 175 569 34 330 106 901 43 067 359 867 285 367

Summa in 1887 1 906 320 432 090 1 076 140 402 S05 3 !K)7 364 3 339 803

=  48,8 % 1 50S 230 =  38,6 % =  12,6 % =  100 %

Nach amtlicher Statistik (fur 1887 noch unbekannt) wurden producirt:

Puddeleisen.

Bessemer- 

und Thomas- 

roheisen.

G ielserei-

Roheisen.

Bruch- und 

Wascheisen.

Roheisen

Summa.

In 1886 . . . . . . To. 1 590 792 1 494 419 429 891 13 556 3 528 658
„ 1885 . . . 1 885 793 1 300 179 486 816 14 645 3 687 433

C
O
 

00 
r—<r 1 960 438 1 210 353 414 528 15 293 3 600612

n 1883 . . . 2 002 195 1 072 357 379 643 15 524 3 469 719
„ 1882 . . . 1 901 541 1 153 083 309 346 16 835 3 3S0S06
. 1881 . . . 1 728 952 886 750 281 613 16 694 2 914 000
. 1880 . . . 1 732 750 731 538 248 302 16 447 2 720 038
„ 1879 • • , 1592 814 461 253 161 696 10 824 2 226 587

Die „Ein* und Ausfuhr von Roheison“ , gleichfalls nach Monaten geordnet, kann, weil die Dalen des 
D ecem berjioch fehlen, erst in der nachsten Nummer mitgetheilt werden. Es wird gebeten, dieselben sodann 
mit dieser Tabelle gefalligst zu vergleichen.

Yertheilung auf die einzelnen Gruppen.

Nordwest-

liche

Gruppe.

Oestliche

Gruppe.

Mittel-

deutsche

Gruppe.

Nord-

deutsche

Gruppe.

SUd-

deutsche

Gruppe.

SUdwest-

deutsche

Gruppe.

Deutsches

Reich.

Gesammtproduclion . . . 
In Procenten:

1 S30 476 392 751 15 194 144 514 712 736 811 693 3 907 364

Puddel- und Spiegeleisen 40,5 % 15,6 % 0,2 % 0,4 % 16,5 % 26,8 % 100 %
G iefserei-E isen ................. 36,3 % 4,3 % 0,6 % 6,2 % 34,0 % 18,6 % 100 %
B essem ere isen ................. 88,2 % 5,4 % 1,7 % 0,0 % 4,7 % 0,0 % 100 %
T h o m ase isen ..................... 46,3 % 4,8 % 0,0 % 9,8 % 19,6 % 19,5 % 100 %
Gesammte Roheisenprod. 46,8 % 10,1 % 0,4 % 3,7 % 18,2 % 20,8 % 100 %
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Berichte iiber Yersammlungen yerwandter Yereine.

Verein der Montan-, Eisen- und 
Maschinenindustriellen in Oesterreich.

Unter Vorsitz des Yiceprasidenten Hrn. Oberberg- 
raths E. B a u  m l e r  fand am 14. December 1886 die 
XIII. ordentliche Generalversammlung statt.

Dem dort erstatteten B e r i c h t  d e s  Y e r e i n s -  
A u s s c h u s s e s  u b e r  d a s  G e s c h a f t s j a h r  1887 
entnehmen wir folgendes.

„Die am 5. Mai 1886 dem liohen Abgeordneten- 
liause unterbreitete Vorlage entbaltend „Abanderungen 
des Gesetzes vom 25. Mai 1882, betreffend den a 11- 
gem  e in  e n  Z o l l t a r i f 1, erhielt erst am 26. Mai 1887 
Gesetzeskraft. Diese durch die Verhandlungen mit 
Ungarn e i n g e t r e t e n e  V e r z 5 g e r u n g  hatte 
mancherlei Schadigungen unserer industriellen Thatig- 
keit im Gefolge, da die Ankundigung der bestehenden 
ZolIerhShung ais Anreiz fiir den auswartigen Con- 
currenten diente, nahe vor Thorschlufs moglichst 
grofse Mengen jener Waaren nach Oesterreich-Ungarn 
zu werfen, fiir welche die Zollnovelle eine hShere 
Steuerauflage vorgesehen hatte. Der Verein hat in 
bezug auf diese Thatsache dem hohen k. k. Handels- 
ministerium eine Eingabe uberreicht und durch ein 
Beispiel — schmiedoisern e Rohren — die grofse 
Schiidigung nachgewiesen, welcher dieser unter den 
schwierigsten Verhaltnissen in Oesterreich-Ungarn neu 
eingefOhrte Industriezweig durch das verspatete Ins- 
lebentreten der Zollnovelle erleidet. Die Eingabe 
schlofs mit der B itte , einerseits die baldmoglichste 
Actiyirung der Zollnovelle vom 5. Mai 1886 zu be- 
w irken, andererseits die Frage zu erwagen, ob nicht 
durch ein Sperrgesetz der Ausbeutung der Zwischen- 
pause zwischen dem Bekanntwerden der neuen Zoll- 
gesetze und dereń Activirung vorgebeugt werden konne. 
Leider blieb unser durch das Beispiel anderer Lander 
vollstandig gerechtfertigte Ansuchen unerfullt.

Am 22. October 1886 wurde vom Abgeordneten 
Hrn. E d u a r d  S u e s s  im hohen Abgeordneten- 
hause ein Antrag eingebracht, betreffend d ie  
B e s c h a d i g u n g e n  de s  G r u n d e i g e n t h u m e r s  
d u r c h  d e n  B e r g b a u .  Ihr Ausschufs hat diesem, 
sich auf das preufsische Berggesetz vom Jahre 1865 
stutzenden Antrage gegenuber, welcher eine neue 
Regelung der Entscbiidigungsanspruche der Bergbau- 
unternehmer an die Grtindeigenthumer beabsichtigt, 
eine Eingabe an das hohe k. k. Ackerbau-Ministerium 
gerichtet, welche die aus dieser Gesetzesvorlage fur 
den Bergbau hervorgehenden Gefahren kennzeichnete.

Der Ausschufs formulirte daher seine Bitte dahin:
1. Es mogę, falls die §§ 148 bis 150 des preufsisclien 

Berggesetzes vomj27. Juni 1865 bei uns Geltung 
erlangen, auch Al. 2 des § 150 eingefuhrt werden.

2. Mógen in unsere Gesetzgebung, falls die Ent- 
schadigungspflicht Eingang findet, auch der Grund- 
satz der Expropriation aufgenommen werden 
(§§ 142 bis 147 des preufsisclien Berggesetzes).

3. Es m5gen bei Fallung eines U rtheils, wie in 
Preufsen, Sachverstandige aus beiden interessirten 
Gruppen zugezogen werden.
Dem Ausschusse wurde ferner die Mittheilung, dafs 

die Triester Petroleum-Raffinerieen beim hohen k. k. 
Handels-Ministerium dahin vorstellig wurden , den 
Bezug von auslandischem Weifsblech zur Herstellung 
von Petroleumgefafsen (Karnistem) gegen Restituirung 
des Zolles beim Eintritt naęh Triest zu gestatten. Ist

nun auch eine Concurrenz des inlandischen Weifs- 
bleches mit dem auslandischen im Freihafengebiete 
von Triest unmoglich, so wird andererseits dadurch 
ein Zustand geschaffen, der mit der z o l l f r e i e n  
E i n f u h r  g r S f s e r e r  Q u a n t i t a t e n  W e i f s b l e c h  
yollkommen identisch und geeignet ist, unsere durch 
den Zoll nur sparlich geschiUzto Weifsblechfabrication 
schwer zu scbadigen. Die zollfrei eingefuhrten Karnister 
werden namlich nicht wieder nach Triest zuruckge- 
fiihrt, sondern verbleiben im Inlande, das h ieriu  ver- 
wendete Materiał hat keine Verschlechterung erfahren 
und kann daher anstandslos zu Weifsblecliwaareu 
verwendet werden und ist dieser Art geeignet, dem 
Consum des inlandischen Weifsbleches wesentlichen 
Abbruch zu tliun.

Zur Schutzung der heimischen Industrie wird 
daher vorgeschlagen, statt der jetzt iiblichen Verzollung 
mit 10 % Tara-Abzug die Bruttoverzollung mil 10 fi. 
per 100 kg einzufflhren.

Auf Antrag des berg- und liutteninannischen 
Yereins fiir Steiermark und Karnlen zog der Verein d ie  
F r a g e  d e r B i l d u n g  e i n e s  P e n s i o n s i n s t i t u t e s  
fur die Beamten der Montanbranche in Erwagung, 
ohne ihre LOsung zu bewirken.

„Die sehr verschiedenen und vielfach irrigen 
Urtheile uber d ie  W i r k u n g e n  u n s e r e r  n e u e n  
Z o l l p o l i t i k 1*,* heifst es weiter, „haben den Ausschufs 
yeranlafst, einen ziffermafsigen Beweis dieser Wirkungen 
anzutreten durch eine Arbeit aus der Feder eines her- 
vorragenden Statistikers, welcher mit der Industrie 
durch kein anderes Interesse verbunden is t, ais das- 
jenige des wissenschaftliclien Beobachters und Patrioten. 
Die Broschure »Die Wirkungen unserer neuen Zoll- 
politik« wurde, aufser an die Mitglieder des Yereines, in 
Hunderten von Exemplaren an die hohen Ministerien 
beider Reichstheile, an die Mitglieder der gesetz- 
gebenden Kórperschaften Oesterreich-Ungarns, an die 
Handelskammern des Reiches, an alle bedeutenden 
landwirthschaftlichen und industriellen Corporationen 
versendet und hat in diesen Kreisen yielfache An- 
erkennung gefunden. Die Fruclite, welche unsere 
neue Zollpolitik gezeitigt hat, sind solche, dafs dereń 
Nutzlichkeit aufser Frage steht. Was ware aus der 
osterreichischen Zollpolitik geworden, wenn man die 
Fluth der fremden Waaren nicht eingedammt hatte, 
wie stande es heute um unsere Handelsbilanz, wenn 
nicht erhóhte Zoile den Ueberflufs der im Preise tief 
gesunkenen Waaren von unseren Grenzen doch 
einigermafsen fernhielten, wenn die enormen Einfuhren 
der ersten HSIfte der siebziger Jahre, die zumeist aus 
England, Deutschland, Frankreich und Belgien kamen, 
in gleichem Umfange auch heute noch stattfindeu 
kónnten? An der Hand von authentischen Ziffern 
wird nachgewiesen, dafs die neue Zollgesetzgebung 
den Import zwar etwas eingeschrankt, aber keineswegs 
verhindert hat, auch der Export im vollen Gange ist, 
und dafs eine Aenderung der Handelspolitik ein uber- 
aus gefShrliches Experiment ware, welchem vor Allem 
die Finanzminister diesśeits und jenseits der Leitha 
entgegentreten mufsten, denn der Ruckschlag auf die 
Ertrage der directen wie indirecten Steuern ware ein 
geradezu unheilvoller. Fur die Ueberproduction in 
aller Herren Lander und den Preisfall der W aaren 
in allen Welttheilen — nicht nur in Oesterreich- 
Ungarn — kann die Csterreichische Zollpolitik der 
letzten zehn Jahre nicht yerantwortlich gemacht

* Yergl. Stahl und Eisen, 1887 Seitc 670.
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werden — letzlere hat fiir unser Keich weit iiber- 
wiegend segensvoll gewirkt.“

„Was nun d ie  L a g e  u n s e r e r  I n d u s t r i e *  
z w e i g e  atilangt, so kdnnen wir nach einer sieben- 
jahrigen ungiinstigen Periode constatiren, dafs sieli 
die Situatipn wescntlich gunstiger gestaltet h a l, ais 
im Vorjabre.“

„An E i s e n b a h  n s c h i e n e n  allein wurden fur 
neue Eisenbahnbauten und Heconstructionen ein den 
Kedarf des Vorjahres um mehr ais 10 000 t iiber* 
steigendes Quantum abgesetzt, obgleich der Absatz 
dieses, wie auch anderer Eisenbahnbedarfsartikel nach 
Ungarn durch die in dcm laufenden Jahre von dem 
konigl. ungarischen Corninunicalions-Ministerium er- 
griffenen und energisch durchgefuhrten Mafsnahmen 
zum Schulze der heimischen Arbeit eine grofse Ein- 
schrankung erfuhr. In dem Bedarf fur H o c h b a u t e n ,  
d e r  L a n d w i r t h s c h a f t ,  wie fur den M a s c h i n e n -  
u n d  W a g g o n b a u  zeigte sich eine nennenswerthe 
Steigerung der Production und des Absatzes.

„Der in unserem vorjahrigen Berichte ausfuhrlich 
erwiilintcn, nach [Jeberwindung vieler Schwierigkeiten 
geschaffenen V e r e i n i g u n g  d e r  o s t e r r e i c l i i s c h -  
u n g a r i s c h e n  Ha  ff in i r  w e r  k e , welche im Laufe 
dieses Jahres noch eine Erweiteruug erfuhr, und der 
hieraus sich ergebenden Einschrankung der Production 
war die Consolidirung der Preise und in einzelnen 
Fallen eine ErhShung derselben zu verdanken. Diese 
Yercinigung erscheint mithin ais einer der wirksamsten 
Acte der Selbstludfe, von welchem auch aufserhalb 
der Grenzen unseres Reiches immer m ehr und mehr 
Gebrauch gemacht w ird.“

„In welcher umfassenden und erfolgreichen Weise 
dies im Deutschen Reiche sta ttfand , mSgen nach- 
folgende Ziflern erharten:

W ahrend im Vorjahre nur die Raffinirwerke 
Oberschlesiens zu einer Vereinigung mit einem ge- 
meinsamen Verkaufsbureau zusam m entraten, umfafst 
diese Vereinigung heule nahezu alle Walzwerke des 
Deutschen Reiches mit einem Absatzquantum vou 
jahrlich 300 000 t. Und die W'irkung dieser Yer
einigung ist: dafs durch die Beseitigung der gegen- 
seitigen, iibermafsigen und verderblichen Goncurrenz 
sich die Grundpreise fur Stabeisen von 85 auf 115 J t  
pro t, also um 35,3 % im Laufe eines Jahres erhoht 
haben. In den letzten Wochen haben die Preise fur 
Zinn,  Z ink, Kupfer und Blei eine ganz rapido und 
betrachtliche Steigerung erfahren , welche eine Er- 
liohung der Preise der m it diesen Metallen und in 
Verbindung mit denselben erzeugten Fabricate, wie 
W eifsblech, verzinnter Draht u. s. w. veranlafste, 
eine Erhijhung, die noch immer nieht im richtigen 
Yerhaltnifs zu den Preisen des Rohmetalls steht. Fur 
die Erhaluing der inlandischen Bleipreise wird auch 
der am 7. d. M. in Rom abgeschlossene Zoll- und 
Handelsvertrag mit Italien noch von weiterem Ein- 
tlusse se in ; diesem Uebereinkommen zufolge tritt, 
unserm seinerzeitigen Petituin an das liohe k. k 
Handelsministerium entsprechend, ein Einfuhrzoll von 
zwei Gulden pro 100 kg Blei ins Leben, wie ihn das 
Zollgesetz vom 1. Juni 1887 yorschreibt.

„Unter diesen Umstanden konnen wir wohl die 
Ueberzeugung aussprechen, dafs alle Anzeichen Yor
handen sind, welche eine gunstige Entwicklung unseres 
Metallmarktes im folgenden Jahre erhoffen lassen.* 

Die Mitgliederzahl war dieselbe wie im Vorjahre, 
dagegen ist die zugehórige Arbeiterbelegschaft von 
54 877 auf 50 232 gesunken.

Im Anschlusse an obigen Bericht tlieilen wir nocli 
mit, dafs der Yerein am 29. December y . J. in einer 
Eingabe bei dem fisterr. Handelsminister Bacąuehem 
yorstellig geworden is t, um den Ssterreichifchen 
Eisenwerken die A u f t r a g e  f u r  d e n  L a n d e s b e -  
d a r f zu sichern.

Am Schlusse der langereu Denkschrift wird 
folgendes -Petitum gestellt:

I. Es mogę das h. osterreichische Handelsministerium 
d a s  fur Oesterreich tliu n , was das ungarische 
Cominunicationsministerium fur Ungarn gethan 
hat; hochdasselbc mogę demnach in der ihm 
geeignet erscheinenden Weise fur Oesterreich 
gegeniiber den s t a a t  li  c li e n  Unternehmungen 
sowie aller vom Staate, sei es bei der Entstehung, 
sei es durch fortlaufende Garantieen, u n t e r -  
s t i i t z t e n  Unternehmungen dieselbe gesetzliche 
Basis schaffen , wie in Ungarn durch den Erlafs 
des Communicationsministeriums vom 16. April
1887 geschehen ist. Hochdasselbe inoge weiter 
die Durchffihrung dieser gesetzlichen Bestim
mungen mil denselben G a r a n t i e n  g ę s i c h  er* 
t e r  Du rcl i  f u h  r u  n g umgeben , wie der Erlafs 
vom 16. April 1887 fur Ungarn gethan hat.

II. Was die Anschaffungen der P r i v a t u n t e r -  
n e h m u n g e n  und besonders der P r i v a t -  
b a h n e n  betritTt, so nfithigt uns das Yorgehen 
Ungarns auch hier zu der Bitte, es m5ge das 
hohe Handelsministerium auch bei Privatunter- 
nehtnen zu Gunsten der Inlandbestellungen den 
ihm zustehenden Einflnfs ausuben, insbesondere 
aber mit móglichster Beschleunigung zu einer 
g e s e t z l i c l i e i i R e g e l u n g d e s S u b m i s s i o n s -  
w e s e n s  schreiteri.

Vereixi fiir Eisenbahnkunde in Berlin.

V  e r s a m m l u u ^
an i 13. D e c e m b e r  1887.

Vorsitzender: lir. Generalmajor Gol z .
Schriftfulirer: Hr. Eisenbahn - Bau- und Belriebs-

inspector C l a u s .
Nach geschaftlichen Mittheilungen des Vorsitzen- 

den, aus denen zu erwahnen ist, dafs der Verein zur 
Zeit 394 Mitglieder zilhlt, sprach Hr. Regierungs- und 
Baurath B o r m a n n  unter Bezugnahme auf ausge- 
stellte Karten und lia n ę  Ober die Zweigbahn vom 
B ahnhof Birkenfeld-Neubrucke der Rhein-Nahebahn 
nach der Stadt Birkenfeld. Die alte Poststrafse vom 
Rheine durch das Naliethal nach dem Saar-Industrie- 
Gebiete nnd der franzGsischen Grenze rerfolgte das 
Naliethal bis Oberstein, bog dann aus dem oberhalb 
dieser Stadt sich verengenden Thale ab , fuhrte zu 
der Hauptstadt des zum Grofsherzogthum Oldenburg 
gehorigen Furstenthum s Birkenfeld, und stieg von da 
alsdann in das obere Nahethal wieder hinab. Ais im 
Jahre 1848 der Bau einer vom Rheine zum Saar- 
kohlenbecken fuhrenden Eisenbahn in Aussicht ge- 
nommen w urde , war man von betheiligter Seite 
bestrebt, diese Bahn gleich der alten Poststrafse uber 
Birkenfeld zu fuhren. Wegen der aus der Oberfliichen- 
gestaltung jener Gegend hervorgehenden Schwierig
keiten konnte diesem Piane indessen keine Folgę 
gegeben werden, yielmehr wurde die Bahnlinie — die 
Rhein-Nahebahn — im Nahethal fortgefuhrt. In dem 
wegen des Baues dieser Bahn zwischen Preufsen und 
Oldenburg abgeschlossenenStaatsvertrage wurde jedoch 
im Interesse der Stadt Birkenfeld festgesetzt, dafs die 
Rhein-Nahebahn-Gesellschaft veranlafst werden sollte, 
nach Vollendung der Hauptlinie unter Garantie des 
etwaigen Ausfalls an Betriebskosten und Ersatz von 
3 '/!  % Zinsen des Anlagekapitals durch die Grofs- 
herzogl. Oldenburgische Regierung eine Nebenbahn 
von dem B ahnhof Birkenfeld-Neubrucke bis zur Stadt 
Birkenfeld zu bauen. Trotz dieser Yertragsbe- 
stimmungen dauerte es lange, ehe die Bahn zur 
Ausffihrung kam. Da die Rhein-Nahebahn-Gesellschaft 
zum Bau der Bahn nieht gezwungen werden konnte,
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so liefs die Stadtyertretung von Birkenfeld Ende der 
siebziger Jalire Vorarbeiten fertigen. Hierbei war 
besonders die Entscheidung von Wichtigkeit, ob die 
Balin mit norm aler oder sclimaler Spur ausgefuhrt 
werden sollte. Fur die Scbmalspur erhoben sich 
viele Stim m en, namentlich mil Kiicksibht auf die 
gunstigen Ergebnisse, welche mit der damals in Be
trieb gesetzten 7,25 km langen Schmalspurbahn Ocholt- 
W esterslede erzielt wurden. Inshesondere auf den 
lia th  des Vorlragenden wurde indessen fiir die Birken- 
felder Bahn die Normalspur gewSlilt. Dieser Rath 
wurde ertheilt hauptsachlich mit Rucksicht auf die 
Schwierigkeiten, welche das bei Anwendung der 
Scbmalspur nolhwendige Umladen fur den Guter- und 
Viehverkehr herbeigefuhrt haben wurde, und welche 
bei der geringen Ausdchnung der Bahn dam  hatten 
fiihren konnen, dafs die Waaren wieder auf der sehr 
guten Strafse neben der Zweigbalin beforderl worden 
waren. Von Benutzung der Strafse fur die Bahnanlage 
wurde Absland genommen. Der kleinste Krummungs- 
halbmesser wurde auf 200 m, das stiirkste Steigungs- 
yerhaltnifs auf 1 :100 festgesetzt.

Die Ausfuhrung der Bahn erfolgle im Jahre 1880 
auf Grund eines zwischen der Sladt Birkenfeld und 
dem Verwaltungsausschusse der Rhein-Nahebahn durch 
Vermittlung der damaligen KOniglichen Eisenbahn- 
Direction Saarbrucken abgescblossenen Vertrages. 
Auf Grund desselben Vertrages wurde auch der 
Betrieb der am 15. October 1880 erOffneten, im ganzen 
5,2 km langen Bahn von der Verwaltung der Rhein- 
Nahebahn ubernoinmen. Die Baukosten haben 
289 141 JL be tragen , wozu noch der W erth des von 
der Rhein-Nahebahn gelieferten Oberbaumaterials mit 
01 252 tritt. Der Betriebsdienst ist aufs einlachste

eingerichtet, die Beaufsichtigung der Stretke erfólgt 
durch einen Babnmeister der benachbarten Hauptbahn 
und einen Bahnwarter. In der Stadt Birkenfeld ver- 
sieht ein Stalionsaufseher den S tationsdienst; demselbeu 
sind noch ein Gehulfe und ein Guterbodenarbeiler 
beigegeben. Es fahren taglich 6 bis 7 Zuge, fur 
welche die Wagen von der Rhein-Nahebahn gestellt 
werden. Die Beforderung erfolgt durch kleine Loco- 
motiven, wie solche fur die auf der Rhein-Nahebahn 
verkehrenden „Omnibuszuge" verwendet werden.

Das finanzielle Ergebnils des Betriebes ist gGnstig; 
im Rechnungsjahre 1886/87 haben betragen die Ein- 
nahmen 41 122, die Ausgabeu 2G 312, also der Ueber- 
schufs 14 810 'M, was einer Yerzinsung des Anlage- 
kapitals zu 5,12 % entspricht.

Hr. Generalmajor Golz machte sodann auf die 
gunstigen Resultate aufmerksam, welche in letzterer 
Zeit in Nord-Amerika mit einer verbesserten Westing- 
house-Bremse an sehr langen Ziigen (50 Waggons) 
erreicht worden sind.

Verein deutscher Fabriken feuerfester 
Producte.

D e r  V e r e i n  d e u t s c h e r  F a b r i k e n  f e u e r -  
f e s t e r  P r o d u c t e  hall am 22. Februar d. J. in 
Berlin im Architektenhause seine 8. Jabresversamm- 
lung ab , zu welcher Interessenten des Faches auch 
ais Gaste willkommen ś in d ; nahere Auskunft ertheilen 
die Yorsitzenden des Vereins Dr. A. Heinlz-Saarau, Dr. 
C. Otto-Dahlhausen a. d. Ruhr ,  Fabrikbeśitzer Krafl- 
Berlin.

Referate und kleinere Mittheilimgen.

Itnstlose Ilocliofen.
Yeranlafst durch meinen Artikel in Nr. 3 von 

»Stahl und Eisen« 1887, hat Hr. Paul Zetzsche, his 
dahin Betriebsleiter der Hochofen in Kulebaki, Gou- 
vernement W ładimir in Rufsland, dort einen rastlosen 
Hochofen im Juni 1887 in Betrieb genommen.

Derselbe ist 30 Fufs (9144 mm) hoch , 4 Fufs
und einige Zoll weit, hat 12 cbm Inhalt und 3 gleicb-
mafsig auf dem Gestellumfang vertheilte Windformen. 
Brauneisenstein von 47 %, Dolomit und Holzkohlen 
bilden die Beschickung. Die W indpressung betrug 
l 3/i Pfund, die W indtemperatur nicht rnebr ais 200".

Der Ofen erzeugte am 
2457 3270 4095 4914 kg
l tcn 2te“ 3ten 4ten Tag und die Erzeugung

stieg so bis zu 9000 kg taglicher HOchstleistung.
In den letzten Monaten erzeugte der Ofen laglich 

durchschnitllich 500 Pud (8190 kg), brauchte also 
auf 1 t Roheisen nur 1,5 cbm Inhalt. Das Roheisen 
w ar, wie Hr. Zetzsche sich ausdruckt: „ b r i l l a n t e s  
G i e f s e r e i r o h e i s e n  f u r  d i r e c t e n  G u f s 4.

Alles Roheisen konnte direcl verbraucht und 
infolgedessen der Cupolofenbetrieb eingestellt w erden; 
auch war das Eisen aus dem rastlosen Hochofen 
hitziger, ais aus dem Cupolofen, so dafs oft noch mil 
dem Giefsen gewartet werden mufste.

Der Gichtenwechsel war sehr regelmafsig; von I 
Hangen und Stiirzen keine Spur; Hr. Zetzsche sagt: j 
nich bin, wie gesagt, vom Gang des rastlosen Hoch-

ofens entzuckt und projeclire einen solchen von 
50 Fufs (15 240 mm) HOhe.

Dieser Ofen soli in Bjeloretzk am Ural errichtet 
werden und 33 cbm Inhalt bekommen.

O s n a b r u c k ,  im Januar 1888.
F ritz U’. Lunnaim .

Entpliospliorung des Rohelsens.
Wie aus der von Gilchrist alljahrlich gesaminellen 

Stalistik hervorgeht, hat das b a s i s c h e  o d e r  
T h  o m a s - G i 1 c h r i s  I - V e r  f ah  r e n  im letzten Jahre 
wiederum aufserordentliche Foitschritte gemacht, an 
denen Deutschland in starkstem Mafse betheiligt ist. 
Die Erzeugung von Flufseisen aus phosphorhaltigem 
Roheisen stellte sich vom 1. November 1880 bis 
31. October 1887 im Yergleich zum Yorjahre wie folgt:

1 8 8 - ' 3 0 . 1 8 8 6 / 8 7 .
Ina- Hiervon Ins- H iem m

gesamnil unter0,!7°/o gesammt unterO.n^o
rnetr.- Kohlen- metr. Kohlen-

Tonnen atofTgelialŁ Tonnen atoffgehalt

England . . . 2 5 8  466 1 0 1  908 30 4 5 2 6 2 3 3  35 8

Deutschland,
Luxemburg u.
Oesterreich . 8 83 8 59 6 5 1  52 3 l 10 2  490 8 26 009

Frankreich . . 1 2 2  7 1 1 7 7  14 1 1 7 4 2 7 1 1 2 3  0 19
Belgien u. an

dere L an d er. 4 8  5 9 5 3 6  7 1 2 60 9 5 9 3 9  7 1 6

Summa 1 3 1 3  6 3 1 9 2 7  284 1 7 0 2  2 52 *1 2 2 2  73 2
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Betreffs der fQr Deulschland, Luxemburg und Oester- 
reich angegebenen Zahlen ist zu bemerken, dafs der 
Anteil, welcher auf die beiden letztgenannton Lander 
enlfallt, ein verH|ltiufsmafsig sehr geringer ist. Die 
Bedeutung der neuen Erflndung scheint gerade fiir 
Deulschland noch taglich zu gewinnen, wie donn auch 
im Laufe dieses Jahres die Intietriebsetzung eines 
neuen Stahl werk es in Suddeutscbland zu erwarten 
ist, welches nach basischer Methode arbeiten wird. 
In England macht das Verfahren verhaltnifsmafsig 
geringe Fortschritte, wahrend in Amerika bekanntlich 
die Patentstreitigkeiten immer noch nicht zu Ende sind.

Ueber die Herstelhing und Yornrbeitung yon 
Magnesium

theilt A. M a r t e n s  nach Angabe der Aluminium- und 
Magnesium-Fabrik in Bremen folgendes mit*:

Das Magnesium wird aus Stafsfurter Carnallit 
nach dem Patent G r a t z e l  auf elektrolytischem Wege 
gewonnen. Das umgeschmolzene Metali ist meistens 
sehr poróse und mufs deswegen im erwarmten Zu- 
stande bei etwa 400° durch Aushammern gedichtet 
werden. Bei der ferneren Bearbeitung ist WCirme 
immer erforderlich, obwohl das Magnesium auch im 
kalten Zustande etwas ham m erbar ist. Es gleicht in 
dieser Beziehung sehr dem Zink. In grofseren Stucken 
kann es hohe Erhitzungen ertragen, obne zu ver- 
brennen; es schmilzt ohne Anwendung von Flufs- 
mitteln erst bei etwa 800° C. Der Verbrenuungspunkt 
liegt nur um wenige Grade hOher. Beim Giefsen 
ergiebt sich immer ein ziemlich grofser Yerlust durch 
Oxydation; man erhalt seiten gute Gusse, weil Mag
nesium die Form weniger gut ausfullt ais heispiels- 
weise Aluminium; der Gufs ist fast immer blasig 
und locherig. Das Magnesium lafst sich sehr gut 
schweifsen**, nur darf man es nicht im directen 
Feuer erwarmen. Fur das Schweifsen und Ausgluhen 
bei den Walzen mufs es im Muffelofen erhitzt werden, 
um die W arme bequem regeln und das Metali vor 
Oxydation schutzen zu kOnnen. Aus gut vorgeschmie- 
deten Blfickcn kann man dichte Walzstucke von be- 
liebiger Querschnittsform bis zu ganz dunnen Blechen 
erzeugen. Zum Beweise dessen wurden fiir die 
Sammlung der Versuchsanstalt zurVerfugung gestellt: 
Grubenschienen, Winkel-, Quadrat-, Rund- und Flach- 
stangen, sowie Bleche von verschiedener Starkę bis 
'j i mm Dicke, in Hordę aus Magnesium gewalzt. 
Jedesmaliges Wiederausgluhen beim Walzen ist Be- 
dingung, auch mufs das Walzen allmahlich geschehen. 
Beim Hammern zum Zwecke der weiteren Bearbeitung 
ist es vortheilhaft, das Stuck zuvor zu erw3rmen, 
weil sich das Materiał dann nicht so leiclit spaltet 
ais beim kalten Hammern. Beim Treiben ist eben- 
falls Warme nothwendig. Die Form, welche man zu 
erzielen beabsichtigt, mufs allmahlich erzeugt werden. 
Die Anwendung von Bleiunterlagen ist vortheilhaft. 
Beim DrOcken auf der Drehbank und beim Pressen 
wendet man vortheilhaft Zwischenformen ■ an und 
sucht so die Endform nach und nach zu erreichen. 
Auf der Drehbank mufs man fur bestandige Erwar- 
mung Sorge tragen und ebenso sind Stempel und 
Matrizen beim Pressen thunlichst zu erwarm en; das 
zu pressende Stuck mufs immer wieder ausgegluht 
werden. Das LOthen des Magnesiums, sowie die 
gatyanische Ueberziehung mit anderen Metallen bereitet 
zur Zeit noch grofse Schwierigkeiten. Mit Feile und

* Die Festigkeitseigenschaften des Magnesiums von 
A. Martens, Vorsteher der Kgl. mech.-techn. Yersuchs- 
anstalt. Berlin bei Jul. Springer.

** In der Versuchsanstalt konnte die Schweifs- 
fahigkeit wegen eines mangelnden Muffelofens bisher 
leider noch nicht festgestellt werden.

Stichel lafst sich das Magnesium sehr leiclit und gut 
bearbeiten. Am vortheilhaftesten wird das Magnesium 
im v5llig reinen Zustande verarbeitet, weil durch die 
Reinheit die H altbarkeit bedingt ist, da das reine Metali 
dem Oxydiren nur wenig unterworfen ist und leiclit 
blank erhalten werden kann. Mit den Legierungen 
des Magnesiums hat man im allgemeinen schlechte 
Erfahrungen gemacht, weil dieselben sehr wenig luft- 
bestandig und meistens spri)de sind. Das specifische 
Gewicht der untersuchten Probeslucke berechnet sich 
aus den Abmessungen und dem Gewicht der Stuck e 
durchschnittlich auf etwa 1,75.

Bedenkt man, dafs die technischen Erfahrungen 
in der Verarbeilung des Magnesiums noch yerhaltnifs- 
mafsig jung sind und dafs man namentlich in der 
Herstellung dichter Bliicke wohl noch erhebliche 
Fortschritte wird erzielen kfinnen, so ist mit Ruck- 
sicht auf die recht hohe Festigkeit und das leichte 
Gewicht wohl zu erwarten, dafs die Verwendbarkeit 
des Metalles eine vielseitige werden kann. Es scheint, 
dafs auch die Preisfrage im gunstigen'Sinne geregelt 
werden kann, so dafs es wohl der Muhe werth sein 
durfte, den Versuch zu machen, ob man nicht in 
Fallen, wo geringe Massen oder geringe Gewichte 
erwunscht sind, das Magnesium Yorthe ilhaft ver- 
wenden kann. Im Maschinenbau durfte es vielleicht 
bei schnellgehenden Maschinen zu benutzen sein. Die 
Luftschiffahrt wurde es voraussichtlich mit Erfolg ais 
Constructionsmaterial verwenden kónnen; die Fein- 
mechanik m acht bereits ausgedehnten Gebrauch davon 
fur Melsinstrumente, Waagen u. s. w. Die Verwen- 
dung in der Feuerwerkerei ais Draht und Pulver fur 
Beleucbtungszwecke, zur Erzeugung von Momenl- 
Photographieen u. s. w. ist bereits bekannt.

Hydraulisclie Rohrenpresse.

Die Fabrication von MetallrShren au3 runden 
Blechplatten durch Pressen mittels Dorn und Ring 
wird, theilt »Engineering« mit, obgleich sie noch 
verliaitnifsmafsig neueren Ursprungs ist, bereits in 
betrachtlichem Umfange ausgeObt. Angesichts der 
Verbesserungen, welche dabei fast; taglich angebracht 
werden, uud des steigenden Yerbrauchs solcherRohren, 
scheint dieser bemerkenswerthe Procefs sich zu einer 
hSchst wichtigen Fabrication auszubilden. Die in der 
beigegebenen Abbildung dargestellte Presse ist von 
der bekannten Firm a H e n r y  B e s s o m  e r  & Go. in 
Sheffield fur S a m u e l  W a l k e r  in Birmingham zur 
Fabrication von Róhren von grofsem Durchmesser 
und zur Erzeugung hohler Stahlgeschosse gebaut 
worden. Sie besteht ganz aus Bessemerstahl; ihre 
Construction geht aus der Abbildung hervor und 
erubrigt uns nur zu bemerken, dafs zur Aufwarts- 
bewegung 2 Cylinder dienen, welche mit der Oeffnung 
nach oben auf entgegengesetzten Seiten des Fundament- 
Gufsstflckes angebracht sind; dieselben dienen gleich- 
zeitig zur Fuhrung des Kreuzkopfes, an welchem in 
der Mitte der Haupt-Prefskolben befestigt ist.

Der Hauptkolben hat 25" (635 mm) Durchmesser 
bei einem Hub von 12' (3,65 m), der Druck, mit 
welchem die Presse arbeitet, ist 472 kg a. d. qcm, 
so dafs man im ganzen mit einer Kraft von 1320800 kg 
nach unten pressen kann. Die zwei Hubkolben 
haben je 8 '/*" (216 mm) Durchmesser und k6nnen 
eine Kraft von 304 800 kg nach oben flbertragen. 
Man bedarf deshalb hierbei einer so grofsen Kratl, 
weil die Rohren von dem Dorn abgestreifl werden 
und aufserdem auch der Kreuzkopf und der schwere 
Prefskolben mitgehoben werden mussen.

Die Presse ist bei Walker bereits in Betrieb, und 
wird unserer Quelle mitgetheilt, dafs dieselbe aus 
einer Stahlscheibe von 75 mm Durchmesser u d einer
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durch eine nicht ganz bis zum Boden herunter- 
reichende Scheidewand getrennt, welche zur Zurflck- 
haltung der Schlacke, Asche und des zur YerbOtung 
der Oxydation vielleicht aufgeschutteten Sandes 
dient. Die Scheidewand, die sowohl convex wie 
concav der Ausgufsmundung gegenuber angeordnet 
wird, ist leicht auswechselbar. Nach den Angaben 
des »Iron«, welchem wir diese Mittheilung nebst 
Zeichnung en tnehm en, soli die Pfanne sich bei 
einer grofsen Anzahl englischer Eisengiefsereien be- 
reits eingeburgert haben.

Lnclgen-Beleuclitung.
Die bei yielen Fabricationszweigen ais Neben- 

producte gewonnenen Creosotole, welche frflher nur 
ganz-geringe Yerwendung finden konnten, hatten sich 
in Glasgow in Anilinfarbenfabriken so angehauft, dafs 
der schottische Ingenieur J a m e s  Ly l e  im Jahre 1883 
auf die Idee kam, diese fast werthlosen Producto 
zur Beleuchtung von grofsinduslriellen Anlagen zu 
verwerthen. In Gemeinschaft mit Ingenieur J. B. 
l l a n n a y  braćhte er im Herbst 1884 eine einiger- 
mafsen zweckentsprechende Lampe in die Oeffent-

8

mittleren Dicke von etwa 100 mm eine R6hre oder 
Cylinder mit einem geschlossenen Ende von 1,066 m 
Lange uud 304 mm Durchmesser bei gleichmafsiger 
Wandstiirke von etwa 25 mm hergestellt bat. Man 
hofTt noch bessere Resultate zu erzielen und sollen 
Bessemer <fc Co. im Begriffe sein, eine noch gr5fsere 
Presse gleicher Construction zu bauen.

Giefsercipfauue.
Um das Abkratzen des geschmolzenen Eisens 

von Hand zu vermeiden, ist von der Firma 
G o o d w i n  & H o w ,  W e s t t n i n s t e r ,  die in Fig: 1 
und 2 dargestellte Giefsereipfanne construirt worden. 
Der Grundrifs der Pfanne ist birnenfórmig, die Aus- 
gufsOffnung ist von dem ubrigen Theil der Pfanne 

11.8
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lichkeit. Dieselbe wurde inzwischen von Hannay 
bedeutend verbessert und hat sich in Grolsbritannien 
bereits ein ganz bedeutendes Feld erobert. Auch in 
Deutschland und Frankreich wurde sie im vergangenen 
Jahre eingefuhrt.

Bei der Yerbrennung von Oel wird bekanntlieh 
Kohlenstoff in grofser Menge frei, so dafs es besonders 
zur Hervorbringung von diclit strahlenden Flammen 
geeignet erscheint, viel geeigneter ais Gas. dessen 
Flamme zu blass und durchsichtig ist, um grSfsere 
Flachen hinreichend beleuchten zu kOnnen. Das Oel 
wird in der Lucigenlampe durch geprefste Luft fein 
zerstaubt, und die feinen Oelstaubtbeile treten innig j 
yermengt m it derselben aus dem Brenner heraus, ; 
Dieses Gemenge wird angeziindel und giebt eine grofse 
helle sanfte Flamme, welche nicht blendet. Die Yer
brennung ist eine yollstandige, so dafs die Flamme j 
weder rufst noch riecht. Da die Lichtąuelle eine 
viel grOfsere ais die des eJektrischen Lichtes ist, so 
wirft das Lucigenlicht w e n i g e r  t i e f e  Schatten und 1 
leuchtet w e i t e r  ais elektrisches Licht. Eine Lucigen- j 
lampę von nominell 2000 Kerzenstarke ersetzt vier 
elektrische Bogenlampen von nominell 2000 Kerzen- ! 
starkę. Sowohl Anlage wie Betrieb sind billiger ais 
bei elektrischem Licht oder bei Gas. Es bedarf keiner 1 
Laterne, sondern brennt frei auch bei starkstem 
Regen oder Sturm, und bei Tunnelbauten ist es das 
einzige Licht, welches bei Sprengungen nicht leidet. 
Es erfordert keinerlei W artung nach dem Anzunden, ; 
ist sehr leicht zu versetzen und bedarf einer nur 
minimalen Kraft. 4 Lucigenlampen vón je 2000 Kerzen
starke nehmen nur 1 Pferdekraft in Anspruch. Es 
erfordert kein umstandlich genaues Adjustiren der 
Maschinen. Die Grćifse der Flamme kann durch Auf- 
und Zudrehen der Halinę gerade wie bei Gas regulirt 
werden.

Ein Nachtheil, den es hat, besteht in einem ziem
lich starken Gerausch beim Austreten der geprefsten 
Luft aus dem Brenner, so dafs eine Verwendung in 
kleinen geschlossenen Raumen nicht rathsam  erscheint. 
Da die Flammen offen brennen, so eignet es sich

auch nicht fur Raume, in denen brennbarer Staub 
umherfliegt.

Am vortheilhaftesten wird es von Eisenbahnbau- 
Unternehmern (bei Tunnel- und Bruckenbauten, Erd- 

' arbeiten), Eisenbahnen zur Beleuchtung von Rangir- 
bahnhófen und bei Unfallen auf der Strecke (viele 
Locomotiven haben ja  bereits eine Luftpuinpe), Ktssel- 
schmieden, HochOfen, Walzwerken, mechanischen 
W erkstatten, Giefsereien, Scbiffswerften, Zechen und 
Gruben, Glashutten, chemischen Fabriken und dergl. 
verwandt.

Es giebt zwei Grofsen von Lampen, eine von 
2000 bis 3000 Kerzenstarke und eine von 250 bis 700 
Kerzen, mit senkrechter, wagerechter oder schrager 
Flamme.

Der Oelverbrauch ist ein bedeulender, wird aber 
durch den billigen Preis der verwendbaren Oele m ehr 
ais ausgeglichen.

Der hier abgebildete Apparat wird seit einigen 
Monaten beim Bau der Dusseldorfer Markthalle mit 
Erfolg yerwendet.

Lucigenlampen werden auch von dem Unter- 
nehm er V e r i n g  bei den Centralbahnhofsanlagen 
(eine brennt in Gerresheim Rheinisch) und vom 

e u f s e r  E i s e n w e r k  in Heerdt bei Neufs bereits 
benutzt. Weitere Anlagen in der Nachbarschaft stehen 
in Aussicht.

Ein Artikel der »Koln. Zeitg.« im 2. Blatt vom 
30. December 1887 machte uber Yersuclie bei dem 
vorjahrigen Mobilmachungsversuch in Frankreich Mit- 
theilungen.

Dusseldorfer Zeitungen berichteten iiber eine 
Beleuchtung des Dusseldorfer Exercierplatzes, welche 
bei Gelegenheit von Rekrutenzusammenstellungen im 
November 1887 hier stattfand.

Die Militarverwaltung constatirte hierbei, dafs in 
einer Entfernung von 170 Schritt kleine Schrift auf 
gelbem Conceptpapier noch gelesen werden konnte.

! Es war nur eine Lucigenlampe von 2000 Kerzenstarke 
j aufgestellt. G. Schnąfs in Dusseldorf.
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Rhelniscli-weslfiilisclie Hllttenscliule.

In der Chronik d e s . rierten Berichtes uber die 
Rheinisch-w estfalische HOttenschule zu Bochum fOr 
das Schuljahr 1886/87, erstattet vom Director Th. 
Beckert, heifst es u. A. wie folgt:

„Die Entwicklung, welche die Hfittenschule seit 
Ausgabe des letzten Berichtes im Mai 1886 genommen. 
darf ais eine in jeder Hinsicbt erfreuliche bezeichnet 
w erden; denn nicht nur die Schulerzahl der seit jenem 
Zeitpunkt erfiffneten Unterrichtskurse weist einen bc- 
traclitlichen Zuwachs auf (in den Kursen fur Maschinen- 
bauer ist die gestattete hOchste Zahl von 30 Theil- 
nehm ern erreicht und in dem kurzlich begonnenen 
Kursus fur Huttenleute wurden bcinahe doppelt so viel 
Schuler aufgenommen, ais in den frflheren), sondern 
auch im inneren Ausbau, in der Anpassunir des Lehr- 
planes an die Forderungen der Praxis, sind erhebliche 
Fortschritte gemacht worden.

Um in letzterer Hinsicbt den Bediirfnissen der 
Industrie soweit ais nur mfiglich zu genugen, ver- 
anstaltete der Leiter der Schule eine Umfrage durch 
Aussendung von sehr ins Einzelne gehenden Frage- 
bogen an die Arbeitgeber bezw. Yorgesetzten a l l e r  
ehemaligen Huttenschuler, dereń Aufentbaltsort be- 
kannt war, m it derB itte, uber ihre Leistungen, etwaige 
Mangel in der Ausbildung bezw. daruber, ob in ein- 
zelnen Fachem  eine Beschriinkung des Lehrplans 
zweckdienlich erscheinen mochte, die genaueste Aus- 
kunft zu geben.

Mit dankenswerther Bereitwilligkeit wurde dieser 
Bitte fast allseitig Folgę gegeben, wie aus 68 zuruck- 
gelangten Fragebogen hervorgeht. Das Ergebnifs der 
Nachfrage w ar, abgesehen von ganz vereinzelten 
Ausnahmen, ein uber Erwarten gdnstiges, und nur 
bezGglich der Sicherheit und Fertigkeit in der rich- 
tigen Anwendung der Muttersprache sowie hinsichtlich 
der Uebung im Skizziren und Aufnehmen wurden von 
einzelnen Seiten weitergehende Anforderungen gestellt.

W ahrend der letzteren Forderung durch Yer- 
tauschung des bisher angewendeten Unterrichtsver- 
fahrens mit dem an zahlreichen technischen Lehr- 
anstalten in Anwendung stelienden Stuhlrnann- 
Jessenschen Verfahren mit Sicherheit genugt werden 
kann. dOrfte die erste kaum oder gar nicht zu be- 
friedigen sein. Bei dem grofsen Mangel an Sprach- 
gefiihl, welchen die meist plattdeutsch sprecbende 
Arbeilerbevólkerung zeigt, reicht die kurze Zeit von 
1 */'2 Jahren selbst bei erheblicher Verstarkung des 
Unterrichts im Deutschen nicht aus, um die Schuler 
an eine, besonders in grammatischer Hinsicht, ricbtige 
Ausdrucksweise zu gewóhnen. Obwohl die Hutten- 
schulc einen im Yergleich zu anderen Fachlehr- 
anstalten betrachtlichen Theil der Unterrichtszeit auf 
die deutsche Sprache venvendet, wird auf diesem 
Gebiete eine merkliche Besserung nicht eher eintreten. 
ais bis den Volks- und Fortbildungsschulen durch 
Herabsetzung der uberm tó ig  bohen Schulerzahl in 
den einzelnen Klassen ein erfolgreicheres Arbeiten 
mSglich wird.

Da die Nachfragen nach jungen auf der Hfitten
schule ausgebildeten Leuten im Laufe der letzten 
•lahre so zablreich eingingen, dafs die wenigen Z5g- 
linge derselben bei weitem nicht genOgten, sie zu 
befriedigen, so erschien eine Erweiterung der Anstalt 
dringend geboten; mit dieser war aber auch die , 
Móglichkeit gegeben, das Arbeitsgebiet der Schule j 
auf die Ausbildung vou Maschinensteigern, an denen 
im westfalischen Bergbaugebiet sehr fuhlbarer Mangel 
berrscht, auszudehnen und so die Anstalt fur einen 
weiteren Industriezweig nulzbar zu m ach en /

Ueber die im Herbst 1886 vorgenommene Aende- 
rung des Lehrplapes auf Grund der praktischen Er-

fahrungen ist in dieser Zeitschrift bereits im vorigen 
Jahre auf Seite 142 berichtet wQrden.

Die gesammte Schulerzahl der Anstalt betrug zu 
Anfang des Sommerhalbjahres 1886 41, zu Anfang 
des W interhalbjahres 1886/87 37 und hob sich dann 
im Sommerhalbjahr 1887 auf 66. wahrend sie zu 
Anfang des W interhalbjahres 1887/88 43 betrug.

Die Żabien documentiren zur Genuge, dafs die 
Schule in stetig fortschreitender Entwicklung be- 
griffen ist und sich die verdiente Anerkennung der 
betheiligten Kreise in stets wachsendem Giade erringt.

Dic teclmlsclic Hocliselnile zu Berlin

wird im W interhalbjahr 1887/88 vo.n 741 Studirenden 
besucht. Davon entfallen auf Abtheilung I fur Archi
tektur 156, auf Abtheilung II fur BauTngenieurwesen 
164, auf Abtheilung III fur Maschinen-Ineenieurwesen 
mit Einschlufs des Schiffshaues 322 und auf Abthei
lung IV fur Chemie und Huttenkunde 99.

58 etatsmafsig angestellte Professoren bezw. selb- 
standige, aus Staatsmitteln remunerirte Docenten, 
26 Privatdocenten bezw. zur Abhaltung von Sprach- 
stunden berechtigte Lehrer und 60 zur Unterstutzung 
der Docenten bestellte Hulfsdocenten bezw. Assistenten 
sind an der Hocbschule thatig.

Neu imrnatriculirt wurden 170 Sludirende; von 
diesen sind aufgenommen auf Grund der Reifezeugnisse

a. von Gymnasien 55,
b. von Realgymnasien 49,
c. von Oberrealschulen 13,
d. von Gewerbeschulen 4,
e. von Realschulen 1 (zu d. und e. verm6ge der 

Uebergangsbestimmung § 41 d. Verf.-Statuts),
f. auf Grund der Zeugnisse von aufserdeutschen 

Schulen 41,
g. mit ministerieller Genehmigung, auf Grund von 

Zeugnissen, welche den unter d. bezw. e. ge- 
nannten ais gleichwerthig anerkannt wurden, 7.

Yon den Studirenden sind 91 Auslander, unter 
denen Rufsland mit 22 am slarksten vertreten ist.

Zur Stellung des Technikers In der Staats- 
eisenbaliii-Yerwaltung

sebreibt die »K5ln. Zeitg.* Nr. 24 d. J.: D er E t a t  
d e r  E i s e n b a h n v e r w a l t u n g  enthalt unter den 
dauernden Ausgaben »zur  P r a n i i i r u n g  n i i t z l i c h e r  
E r f i n d u n g e n  auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens* 
eine neu eingestellte Forderung von 15 000 uft, die 
namentlich wegen ihrer Begrundung Beacbtung yer- 
dient. Diese letztere beweist namlieh, dafs die Ver- 
waltung selbst der in der Yerstaatlichung und Yerein- 
heitlichung eines so grofsen Bahnnetzes liegenden 
Gefahr, es mOchten die fruher durch den Wettbewerb 
der zahlreichen Einzelbahnen und ihrer Techniker 

: gewahrleisteten Fortschritte im technischen Eisenbalin- 
I wesen auf die Dauer nachlassen und erlahmen, sich 
: wohl bewufst ist. Nach der jetzt erfolgten Durch- 
i  fuhrung der Verstaatlichung — so wird in den Er- 
. lauterungen ausgefflhrt — hat die Staatseisenbahn- 

verwaltung der Vervollkommnung der fur den Belrieb 
und die Verwaltung der Bahnen bestehenden tech
nischen Einrichtungen in erhOlitem Mafse ihre Auf- 
merksamkeit zuzuwenden. Das Eisenbahnwesen ist 

j  seiner Natur nach auf eine stetige Fortentwicklung iii 
1 allen Zweigen des Dienstes hingewiesen und im An- 

schlufs an die Fortschritte der Technik und die 
wechselnden Bedurfnisse des Yerkebrs einer ununter- 
brocheuen Unigestaltung unterwoifen. Es gehOrt zu
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den wichtigsten Aufgaben der Staatseisenbahtrver- 
waltung, den Bestrebungen Forderung angedeihen zu 
lassen, welche darauf abzielen, die neuesten Ergebnisse 
der wissenschaftlichen Forschung auf technischem 
Gebiete fur das Eiśenbahnwesen nutzbar zu machen. 
und es entspricht der jetzigen Stellung dieser Ver- 
waltung. selbstandig Mafsnahrrten zu treffen, welche 
thunlichst alle berufenen Kriifte innerhalb und aufser- 
halb der Beamtenkreise zur Mitwirkung an der Losung 
der gestellten Aufgabe anzuspornen dienlieb erscheinen. 
Zur Erreicbung dieses Zieles ist der erwabnte Betrag 
dauernd in den Hauśhaltsplań eingestellt worden. 
Man kann nur dringend wflnsclien, dafs sich alle 
Eisenbahnbeamten von diesem an der ohern Stelle 
herrsćbenden Geiste durchdringen lassen und sich 
bewufst bleiben, dafs Einseitigkeil und Stillstand fiir 
ilie Verwaltung und namentlich fur die Technik des 
Eisenbahnwesens die schlimmsten Gefaliren bergen. 
Dazu gehfirt freilich ebensosehr, dafs die von der- 
selben obern Stelle den Eisenbahntechnikern zuge- 
dachte Stellung und ein durchweg mafsgebenderer 
Einflufs ais bislier diesen auch tliatsachlich beigelegt 
wird, wahrend, wie manche uns bekannt gewordene 
Thatsachen erweisen, dieser beabsichtigte und fur 
den sachgemafsen gesuiulen Fórtschritt unentbelirliche 
Einflufs von den mittleren Venvaltungsste!len noch 
yjęifach kunstlich niederzuhalten gesucht wird. Die 
wichtigsten und in ihren Folgen hóchst segensreichen 
Einrichtungen unseres Eisenbahnwesens sind solchen 
Tecbnikern zu danken, die in erster Linie YermOge 
ihrer leitenden Stellung in der Lage waren, ihren 
Einflufs fur dereń Erprobung und Durchfuhrung 
erfolgreicli gellend zu machen. Das darf auch in den 
Eisenbahndirectionen nie vergessen werden.

Dic deutsche Alters- und Invalidenversielieruiig 
im Llchte am erikanischer Anschauung.

Vom  R b  e i n ,  23. Jan. Wie man in Amerika 
uber das Project der deutschen Alters- und InYaliden- 
yersicherung urtheilt, mOgen die Leser aus den nach- 
folgenden Aeufserungen des »Iron Age and Metallur- 
gical Review« ersehen. Nachdem die »Grundzuge« 
nach ihrem wesentlichen Inhalt besprochen sind, 
heifst es wOrtlich: „So bewundemswerth auch dieses 
System erscheinen mag, so ist doch der Grundzug 
desselben der Zwang. Die grofse Masse der arbeiten- 
den Bevdlkerung des Landes soli gezwuńgen werden, 
sich zu \ersichern, gleichviel ob sie es will oder 
nicht; ein Theil des Lohnes soli dem Arbeiter aus 
der Hand genommen und in Kanale geleitet werden, 
uber welche er keine Controle hat. Es ist zwar 
lichtig, dafs selbst fur einen deutschen Arbeiter die 
Summę gering ist; auch hat der Staat und der Arbeit- 
geber den gleichen Beitrag zu leisten. Es ist dies 
aber doch eine Art, Gutes zu thun, welche einem 
Angelsachsen widerstreben wflrde. Den Unternehmern 
(Arbeitgebern) gegenuber ist ein solches Vorgehen 
eine noch grófsere directe Verletzung ihrer Rechte, 
eine Einmischung, welche nur unter einer patriarcha- 
lischen Regierung m6glich ist. In unseretn Lande und 
in England sowie auch anderswo (Auch in Deutsch- 
land! Anm. d. Ref.) haben grofse U nternehiner aus 
eigenem Antrieb Kassen zur Unterstutzung derjenigen 
Arbeiter gegrundet, welclie durch Unfalle oder lang- 
jahrige Dienste arbeitsunfahig geworden sind. In 
solchen Fallen bildet es die Regel, dafs zu dem von 
den Arbeitern freiwillig aufgebrachten Beitrag der 
U nternehm er die gleiche Summę hinzufugt. Aber 
einem Yersuche, ein Geselz zu erlassen, wie das, 
welclies gegenwartig in Deutschland berathen wird. 
wilrden sofort die sich selbst achtenden Arbeiter und

der grOfste Theil der einsichtigen Induslriellen mit 
scharfer Opposition entgegentreten. Ein System, 
welclies auf dem Continent wahrscheinlicli Erfplg 
haben wird, wurde sich bei uns geradezu ais unmug- 
lich erweisen." —

In Saclicn der W eltausstellung zn Barcelona 18S8

m acht uns das dcutsche Centralcomite, welche? sieli 
unter dem Vorsitze des Generaldirectors H erm  
R i c h t e r  zu Berlin constituirt bat, darauf aufmerksam, 
dafs eine Yernaelilassigung gerade der Ausstellung in 
Barcelona entschieden nachtheilige Folgen ftlr den 
Export der deutschen Fabricate haben mufs. Leider 
fiillt die Yorbereitung fur diese Ausstellung zusammen 
mit derjenigen fur eine Anzahl anderer Ausstellungen 
im In- und Auslande, zu dereń Beschickung die 
deutschen Induslriellen eingeladen und zum Theil 
entschlossen sind. Dieser Urnstand, verbunden mit 
der gewifs in vielen Beziehungen wohl begriindeten 
Ausstellungsmudigkeit unserer Fabricanten, liefs 
von yornherein die Besorgnils zu, dafs die Aus
stellung in Barcelona zwar deutsche Industrieproducte 
und damit eine »deutsche Abtheilung* aufweisen. 
die deutsche Industrie aber nicht in d e r  \Veise auf 
ihr vertreten sein wurde, welche im Interesse unseres 
Exports geboten erscheint.

Man tnag, so schreibt das Comite, noch so sehr 
wunseben, dafs die Ausstellung uberhaupt nicht 
stattfinde; nachdem aber einmal ihr Zustandekommen 
aufser Zweifel gestellt ist und es fest steht, dafs die 
m;t uns auf dem spanischen Markt concurrirenden 
Lander bezw. dereń Industrieen mit allem Eifer be- 
strebt sind, die Ausstellung zu Barcelona zur Hebung 
ihres Absatzes in Spanien energisch anszunutzen, 
kann man im Interesse der Erhaltung und der Aus- 
dehnung unseres Exports nur dringend wunseben, 
dafs die leistungsfahigen deutschen Firmen, welche 
am spanischen Slarkt interessirt sind, der Ausstellung 
nicht fern bleiben. Leider besteht gerade bei den- 
jenigen Firmen, welche in Spanien hereils festen 
Fufs gefafst zu haben glauben, eine gewisse Antipathie 
gegen die Ausstellung uberhaupt. Sie furchten, zum 
Theil nicht ohne Grund, durch Ietztere nur in ihrem 
schwer errungenen Besitzstande hedroht zu werden. 
Jedoch soli te diese Befurchtung, nachdem eine gute 
Beschickung der Ausstellung durch die Concurrenz 
in England, Frankreicb, Oesterreich etc. fest steht, 
dic deutschen leistungsfahigen Etablissements gerade 
recht von der Nothwendigkeit, in Barcelona nicht 
unYertreten zu bleiben, uberzeugen. W ir brauchen 
hier die Wichtigkeit Spaniens ais Ahsatzgebiet fur 
deutsche Fabricate nicht darzulegen; wohl aber haltcn 
wir uns nach genauer Kenntnifsnahinc der die Welt- 
ausstellung in Barcelona betreffenden thatsachlichen 
Yerhaltnisse fur Yerpflichtet, nochmals ernstlich auf 
die ublen Folgen aufmerksam zu machen, welche 
eine ungenugende Vertretung unserer Expórtindustrie 
in Barcelona fu r.uns haben mufste.

Die Unterzeichneten sind desbalb zu einem 
d e u t s c h e n  C e n t r a l - C o i n i  t e  f u r  d i e W e l t a u s -  
s t e l l u n g  zu B a r c e l o n a  zusammen und mit den 
zustiindigen Ausstellungs-BehOrden daselbst und 
sonstigen Stellen beliufs Erlangung mfiglichst 
gunstiger Bedingungen fur die deutschen Ausstellur 
in Yerbindung getreten. Nachdem in letzterer Be- 
ziehung die entgegenkominendslen Zusagen aus 
Barcelona erfolgt sind, ersuchen wir nunm ehr alle 
an dem Export deutscher Fabricate nach Spanien 
interessirten Gewerbetreibenden Deutscblands, sieli 
bąldigst uber ihre Betheiligung an der Weltaus- 
stellung in Barcelona schlussig und uns zu H3nden 
des mitunterzcichueten Delegirten des Ausstellungs-
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Yorstandes fur Deutschland, Herrn Generalconsul 
E u g e n  L a n d a u ,  B e r l i n  W., \ V i l h e l m - S t r .  70b 
schieunigst uber die eventl. Absicht, auszustellen, 
Mittheilung zu machen. Ebenda wolle man alle die 
Ausstellungsbedingungen, Transportkosten u. s. w. 
betreffenden Auskflnfte verlangen.

Die ErOffnung der Ausstellung soli im Monat April

1888 stattfinden; wir ersuchen deshalb, die endgultige 
Mittlieilurig uber den Entschlufs, auszustellen, uns 
spatestens bis zum 15. Februar 1888 zugehen zu 
lassen.

Berlin, im December 1887.
D as d e u t s e h e  G e n t r a l - G o m i t ć  

f u r  d i e  W e l t a u s s t e l l u n g  i n  B a r c e l o n a .

Marktberielit.

Dusseldorf, 31. Januar 1888.
Die Lage des E i s e n -  und S ta l i  l m a r k  t e s  ist 

auch im abgelaufenen Monat eine im allgemeinen 
durchweg erfreuliche gewesen.

Der gesammte K o h l e n m a r k t  yerharrt in 
durchaus fester Haltung, und sowohl Fellkohlen wie 
Gasnammkohlen finden schlanken Absatz. Da hierbei 
der W interbedarf nicht m ehr in demselhen erheblichen 
Mafse m itw irkt, wie dies zu Anfang des Winters 
erfahrungsrnafsig der Fali is t, so ist augenscheinlich 
der gesammte Indnstriebedarf im Steigen begriden, 
womit sich auch fur das kommende Frflhjahr bessere 
Aussichten erOffnen diirften. Die Yerkaufsstelle fur 
Ziegel- und Kalkkohlen ist mit dem 1. Januar ins 
Lel)en getreten und bat wahrend der kurzeń Zeit 
ihrer W irksamkeit nicht unbedeutende Abschlusse 
gethatigt und zwar zu Preiscn, die wesentlich hoher 
sind ais die fruheren, und den Zechen einen, wenn 
auch bescheidenen Nutzen lassen. In K o k s  liegt 
noch immer dringender Bedarf vor, und da in Ithein- 
land-Westfalen sowohl wie in Lothringen demnachst 
noch m ehrere Hochofen angeblasen werden sollen, 
so ist mit Bcstimmtheit darauf zu rechnen, dafs die 
Nachfrage nachhallig genug bleiben w ird, um auch 
den im Bau begriffenen KoksOfen den erforderlichen 
Absatz zu sichern.

Auf dem Erzmarkte haben auslandische Erze im 
Preise etwas nachgegeben, wahrend die inlandischen 
angezogen haben. Voriathe auf den Gruben sind 
nirgjnds vorbanden , und es wird allgemein darauf 
hingearbeitet, die FOrdermengen zu verstarken. Das 
wiedererwachte Vertrauen kennzeichnet sich u. a. 
auch durch die Inbelriebselzung alter rerlassener 
Gruben im Siegerlande. Eine wesentliche Yermehrung 
der Forderung kann naturlich erst nach Beendigung 
der Yorrichtungsarbeiten erreicht werden, und man 
darf daher auch nicht erw arten , dafs durch eine 
Besserung der allgemeinen Lage fur Eisenerze sofort 
eine erhebliche Prodnetionsvermehrung stattflnde.

Auf dem R o h e i s e n  m a  r k  t e  ist die Nachfrage 
im allgemeinen eine aufserst rege , so dafs die im 
yorigen Bericht genannten Mindestverkaufspreise nicht 
nur mit Leichtigkeit erzielt werden konnten, sondern 
dafs auch in vielen Fallen hohere Preise ohne An- j 
stand bewilligt wurden. W enn nichtsdestoweniger 
der rheinisch - westfalische Roheisenyerband in seiner 
Generalversammlung am 26. d. M. von einer officiellen 
Eihohung der Yerkaufspreise abgesehen b a t, so bat 
er sich dabei von dem doppelten Gesichtspunkte 
leiten lassen , dafs einerseits denjenigen Werk en, 
welche hauptsachlich fur den Expórt a rbeiten , der 
Wsherige mafsige Preis erhalten w erde, dafs aber 
andererseits bei der heutigen Lage des Gescliaftes 
auch ohne eine formliche EihShung hohere ais die 
festgesetzten Mindeslśerkaufspreise verlangt und be- 
willigt werden. Es ist dies jedenfalls ais der natur- i 
liche Wejfzu bezeichnen. Irn Einzelnen ist der Marki !

in Puddel- und Gielsereiroheisen ruhig, aber durch
aus fest und der laufende Bedarf fiir einige Zeit 
ebenso gedeckt, wie die Erzeugung der Hochofen 
untergebracht. In Thomasroheisen Gberwiegt die 
Nachfrage auch zur Zeit das Angebot noch so erheb- 
lich , dafs grofsere Mengen lur das erste Halbjahr 
kaum noch frei sein werden.

Die von 26 Werken vorliegende Statistik ergiebt 
folgendes Resultat:

Yorratbe an den Hochófen:
Knde lłeccniber Emie S o icm btr

Tonnen Tonnwi

Qualitiits-Puddeleisen einschliefs-
lich S p ie g e le is e n ........................  13118 15 023

Ordinares Puddeleisen . . . .  558 1 285
B essem ereisen................................  16 835 20 016
T lio m a s e is e n ................................  6 479 5 377

Summa 36 990 41 701

Die von 11 Hochofenwerken gegebene Statistik 
fiir G i e f s e r e i r o h e i s e n  ergiebt folgende Ziffern:

Vorrath an den Hochofen:
Emie December Eaile Sotem ber

Tonnen Tonnen

22 772 22 768
Das S t a b -  (Handels-) E isengeschaft befindet sich 

trotz der sonst gcwohnten Ungunst der Jahreszeit in 
gutem Zuge und wenn zu Beginn der Wirksamkeit 
des Syndicates sich bei mehreren Werken ein erheb- 
licher' Mangel an Arbeit einstellte, so ist inzwischen 
nicht allein der erwunschte Ausgleich herbeigefuhrt 
worden, sondern die gesammte Arbeitsmenge befindet 
sich ersichtlich in der Zunalime und lafst wenigstens 
auf volle Beschaftigung der in Betrieb befindlichcn 
Walzenstrafsen lioffen.

In g r o b e n  B l e c h e n  ist der Markt seit unserm 
yorigen Bericht unverandert geblieben; die Be- 
scliaftiguug der Werke ist eine gute.

In f e i n e n  B l e c h e n  sind die Werke ebenfalls 
gul beschaftigt und die Preise steigend.

In E i s e n b a  h n m a t e r i  a l  ist das Geschiift ruliig, 
da die Hauptsubmissionen yoruber sind. Die Werke 
haben aber einstweilen eine genugende Beschaftigung.

Die Thatigkeit in den E i s e n g i e f s e r e i e n  u n d  
M a s c h i n e n f a b r i k e n  ist seit dem letzten Berichte 

| reger geworden und sie wird unzweifelhaft noch leb- 
liafter werden, weil starker Begehr sowohl in Gufs
waaren , ganz besonders in R ohren, sowie auch in 
Maschinen Yorliegt. Die bereits gemeldete Aufbesserung 
der Preise hat zwar weitere Fortscbritle gemacht, aber 
es fehlt noch viel, bevor die thatsachlich unter die 
Selbstkosten herabgesunkenen Preise der meisten 
Gufswaaren und Maschinen auf ein riehtiges Niveau 
gehoben sein werden.
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Die Preisie stellten sich wie folgt
Kohlen und Koks:

F la m m k o h le n ...........................
Kokskohlen, gewaschen . .

» feingesiebte . .
Coke fur Hochofen werk e . .

» » Bessemerbetrieb

Erze:
R o h s p a th ...............................
GerOsteter Spatheisenstein 
Somorrostro f. o. b. Rotterdam 

bei prompter Lieferung . .

R oheisen:
Giefsereieisen Nr. 1. . . .

» II. . . .
» III. . . .

Qualit&ts-Puddel eisen Nr. I .
» » Siegerlander

Ordinares » . . . .
Bessemereisen.deutsch. graues 
Stahleisen, weifses, unter 0,1 %

Phosphor, ab S iegen. . .
Bessemereisen,engl.f.o.b.\Vest-

k u s t e ......................................
Thomaseisen, deutsches . .
Spiegeleisen.lO—12% Mangan, 

je nach Lage der W erke .
Engl. Giefsereiroheisen Nr. III 

franco R uhrort . . . .
Luxemburger ab Luxemburg, 

letzter P r e i s ...........................Fr. 49,50 —
Gewalztes Eisen:

Stabeisen.westfalisches . .
Winkel-, F aęon- u. T  rager-Eisen 

zu ahnlichen Grundpreisen 
ais Stabeisen mit Auf- 
schlagen nach der Scala.

5 ,6 0 -- 6,20
5,20 —

» 4 .4 0 - 4,80
» 9,00 —
» 9,20 —

» 9,40-- 9,60
> 13,00--13,50

14,50--15,00

* 57,00 _
> 54,00 --

51,00 --
» 50,00--52,00
» 50,00--52,00

»
45,50 —

» 50,00--51,00

sh. 46,00 _
J l  45,00 —

> 52,00--54,00

» 52,00 -

U. 122,50 -
(Grundpreis)

Grund- 
preis, 

AufschlJige 
nach der 

Scala.

Bleclie, Kessel- J l  160,00 —
» secunda . . » 140,00 —
» dflnneabKOln » 151,00 —

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

D raht aus Schweifs- 
eisen, gewohn-
Iicher ab Werk ca. » 112,00 — 

besondere Qualitaten — —
Die Berichte aus G r o f s b r i t a n n i e n  lauten be- 

friedigend. W ahrend mit Beginn der zweiten Hiilfte 
des Monats die Lage des Roheisenmarkts in Cleve- 
land und in Schottland eine sehr iingGnstifre wurde, 
ist gegen Ende des Monats eine wesentliche -Besserung 
eingetreten. Aus Glasgow wird Klage daruber gefuhrt, 
dafs m it den Vereinigten Staaten von Amerika so 
wenig Geschafle gemacht werden,  Schuld daran sei 
die Ungewifsheil uber das Schicksal der amerikanischen 
Zolltarif bill, von welcher man annehme, dafs durch sie 
der Zoll auf die wichtigsten Sorten Eisen und Stahl her- 
abgesetzt w erde; ais erfreuliche Thatsache wird da
gegen hervorgehoben, dafs die Roheisen-Vorralhe 
abnehmen. Aus den meisten anderen bedeutenden 
Industrie-Centren der Eisen- und Stahl-Industrie, aus 
Staffordshire, Lancashire u. s. w., wird Ober einen 
flotten Geschaftsgang berichtet.

Wesentlich ungunstiger lauten die Nachrichten 
aus A m e r i k a ,  wo der Strike der Rergleute im 
Reading- und Lehigh-Distrikt, der noch nicht bei- 
gelegt ist, grofse Stockung in der Eiseninduśtrie zur 
Folgę bat. Die Lohnfrage m acht sich auch direcl 
sehr unangenehm fuhlbar; auf mehreren Hochofen 
und auf anderen Eisenwerken wurde wegen Lohn- 
streitigkeiten die Arbeit eingestellt. Der »Iron Age« 
charakterisirt die gegenwartige Situation demnacli 
wohl ziemlich optimistisch, wenn er sagt, dafs zwar 
keine grofse Nachfrage nach Eisen bestehe, dafs man 
aber doch glaube, eine gOnstige Gestaltung des Ge- 
schafts erwarten zu durfen. Dr, W. Beumer.

Y ereins-Naclirichteii.

Verein deutscher EisenhUttenleute.

Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.

Kiijnr, F riłz, Theilhaber der Firm a Gustav Menne & 
Kuper, Siegen.

Kutsćher, lhujo, Ingenieur bei Dr. G. Otto & Co., 
Dahlhausen, Herne i. W.

Iteifner, J ., Theresienstadt, BOhmen.

N e u e M i t  g  1 i e d e r :
E ckanlt, II., Civil-Ingenieur fur Stahlfabrication, Dort

mund, Heiligerweg 25.
Gleirn, F rits, Hochofenchef in Bellefonte. Pa. Yer. 

Staaten.
Jacobs, F. A., Ingenieur, Breslau, Kaiser-Wilhelmstr. 75.
Leo, Dr., technischer Director der Cbamottefabrik 

•Thonwerk Biebrich«, Biebrich a. Rhein.
Meyer, Carl, Betriebsleiter des Hammer- und Draht- 

walzwerks des Eisen- und Stahlwerks Hoesch, 
Dortmund.

Pietzka, G., Betriebs-Ingenieur der Witkowitzer Eisen- 
werke, Witkowitz, Mahren.

liedtel, Walzwerks-Ingenieur der Burbacher Htllte, 
Burbacher Hutte bei Saarbrucken.

Richard, L k m , Ingenieur in Monceau-sur-Sambre, 
Belgien.

Serapian , Director der Lothringer Eisenwerke, Ars 
a. d. Mosel.

ton Tetmajer, Ladinlaus, Ingenieur der Rimamurany- 
Salgó - Tarjaner Eisenwerks - Gesellschaft, Salgó- 
Tarjdn, Ungarn.

Yanzetti, A ugusto, Oberingenieur des Stahlwerks 
Terni, Terni, ltalien.

Wolff, Theod., Hutten-Ingenieur des Peiner Walzwerks, 
Peine, Hannover.

Zur gefailigen Nachricht.
Der Neudruck des Mitglieder-Yerzeichnisses des 

Vereins deutscher EisenhUttenleute ist auf den Anfang 
des Monats Februar verschoben worden, und ersuche ich 
die verehrl. Herren Mitglieder, etwaigc Aenderungen 
zu demselben mir schleunigst mitzutheilen.

Indem ich mir gestatte, darauf hinzuweisen, dafs 
nach § 13 der Yereins-Satzungen die jahrlichen Vereins- 
Beitrage im Voraus einzuzahlen sind, ei suche ich die 
geehrten Herren Mitglieder ergebenst, den Beitrag 
fur das laufende Jah r in der Hohe von 20 J l  an den 
Kassenfuhrer, Hrn. Fabrikbesitzer Ed. El b e r s  in 
Hagen i. W., gefalligst einzusenden.

Der Geschaftsfuhrer: Ę . Schródter,



Die nachste

General -Versammlung des Vereins deutscher Eisenhułtenleute
findet am

Sonntag den 5. Februar 1888, Vormittags l i 1/2 Uhr
in der

S tadtischen  Tonhalle zu Dusseldorf statt.

Die T a g e s - O r d n u n g  ist wie folgi festgeselzt:

1. V e r e i  n s - A n  g e l e  g e n  h ei t e  n: Geschaftliclie Mittheilungen. — Vorstandswahlen.
2. D ie Z u k u n f t  d e r  n i e d e r r h e i n i s c h - w ę s t f a l i s c h e n  H o c h o f e n i n d u s t r i e  r i i ck-  

s i c h t l i c h  d e s  E i s e n s t e i n b e z u g s .  Eingeleitet durch Herrn Director J. Schlink.
3. U e b e r  d i e  E n t s t e h u n g  d e r  a u f  F r i e d e n s h u t t e  am 24/25. J u l i  v. J. s t a t t g e h a b t e n  

K e s s e l e x p l o s i o t i ,  Commissionsbericht, erstattet vom Herrn Ingenieur J. Brunhuber.
4. W e n d b a r e r  P u d d e l ó f e n  v o n  G. P i e t z k a .  Mittheilung vom Herrn Director E. Meier- 

Friedenshiitte.
D er G e s c h a f t s f i i b r e r

E. S c h r o d t e r .

B iicliersch au .

Eisen und Eisenconstructionen in geschichtlicher, 
hiittentechnischer und technologischer Be- 
ziehung. Bearbeitet von G. M e h r t e n s ,  
Eisenbahn ■ Bau- und Betriebsinspector. Mit 
etwa 650 lllustrationen im Text. Berlin, 
Gommissions-Verlag von E r n s t  T o e c h e .

Das vorliegende Werk bildet das erste Heft des
II. Bandes der Abtbeilung I (Hulfswissenschaften) des 
auf breitem Boden angelegten » H a n d b u c h s  d e r  
R a u k u n d e * ,  m it welchem die Herausgeber der 
“Deutschen Bauzeitung* und des »Deutschen Bau- 
kalenders* eine s y s t e m a t i s c h e  u n d  v o l l s t a n d i g e  
Z u s a m m e n s t e l l u n g  der R e s u l t a t e  d e r  Ba u -  
w i s s e n s c h a f t e n  und d e r  z u g e h o r i g e n H u l f s 
w i s s e n s c h a f t e n  bezwecken.

Wir begrufsen dieses Heft, das in W ahrheit aber 
ein inhaltreicher Band in gr. 8° von 398 Seiten ist, 
mit hoher F reude, indem wir es fiir berufen halten, 
in Hochbaukreisen auf vermehrte Yerwendung des 
Eisens gunstig hinzuwirken. Es ist in dieser Zeit- 
schrift des ófteren bei der Besprechung der ersten Liefe- 
rungen des bekannten »Musterbiichs fur Eisenconstruc- 
tionen* (Verlag von Spam er' in Leipzig) auf die 
Wichtigkeit hingewiesen w orden , dem praktisrhen 
Bautechniker die Anwendung von Eisen im Hochbau 
durch Erleichterungen der Berechnungsart beąuemer 
zu maclien. Der \Yeg, den der Verfasser des letzt- 
genannten Buches dabei vielversprechend, leider nur

schrittweise eingeschlagen hat, ist ein rein tabellarischer 
und namentlich fur solche Baubeflissene bestimmt, 
denen die Berechnung von Eisenconstructionen nicht 
gelaufig ist.

Das Mehrtenssche Buch ist veranlagt, in ahnlicher 
Richtung, aber mit anderen Mitteln zu wirken.

In seiner Einleitung und den Abtheilungen A, B, 
C, enthaltend die allgemeine Geschichte des Eisens 
und der eisernen Tragwerke, die Darstellung und 
Formgebung des Eisens, fuhrt der Verfasser in volks- 
thumlicher Darstellung den Laien in die Geschichte 
und Wissenschaft des Eisenhuttenwesens ein. Aus 
ersterer sind den Lesern dieser ZeitschrifL einige 
Kapitel durch Abdruck in ihrem feuilletonistischen 
Tbeile bekannt geworden; aus denselben werden sie 
die Ueberzeugung gewonnen haben, dafs der Yerfasser 
wohl imstande i s t , das gewaltige Materiał in an- 
sprechender Form zu bewilltigen. Das Quellenstudium, 
auf welches er sich stutzt, ist ais ein alle wesentlicheren 
diesbezughchen literarischen Erscheinungen um- 
fassendes zu bezeichnen, namentlich ist hervorzu- 
iieben , dafs alle neueren und neuesten Arbeiten 
gebuhrende BerOcksichtigung gefunden haben.

Kapitel D, »Eigenschaitcn und Priifung des 
Eisens*, behandelt I Geschichtliches und Allgemeines,
II. Beschaffenheit und Untersuchung des Gefuges,
III. Schweifs- und Schmiedbarkeit, H arte, Leitungs- 
fahigkeit, Dichtigkeit und Roslbildung, IV. Elasticitat 
und Festigkeit, V. Prufungsmaschinen, VI. Ausfuhrung 
der mechamscben und technologischen Proben, In
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der unter I zur Sprache kommenden Klassifications- 
frage nimmt der Verfasser eine lediglich bericht- 
erstattende Stellung ein. Dieses Kapitel ist nieht nur 
der vorerwahnten Kategorie von Baubeflissenen, 
welche den Drang besitzen, sich uber das Wesen 
eines fiir sie hOchst nutzlichen Materials zu unter- 
richten, sondern a u c h , und zwar YÓrzugswoisc den 
sog. Abnahmebeamten zu em pfehlen, welche leider, 
wie tagliche Yorkommnisse bezeugen, in sehr haufigen 
Fallen zwar den Buchstaben ihrer Anweisungen 
kennen . aber in den Sinn nieht einzudringen ver- 
mochten.

Kapitel E gliedert sich in die Unterabtheilungen
I.. Einrichtung und Ausriistung der W erkstatten,
II. W erkzeug-Maschinen, III. vorbereitende Arbeiten;
IV. Bearbeitung der Gonstructionstheile, V. Yer- 
bindungs- und Vollendungs-Arbeiten. W ir erhalten 
hier der Natur der Sache nach zwar keine erschOpfende 
Darstellung, inimcrhin aber ein getreues Bild der 
Fabrication.

Im Anhange endlich finden wir eine Zusammen- 
stellung der technischen Bedingungen fur die Her
stellung von Gonstructionen des Hocli-, Brucken-, 
Maschinen- und SchilTbaues, z. B. der Normal- 
bedingungen des Vereins deutscher Architekten und 
Ingenieure, dio Yorschriften der Dampfkessel-Ueber- 
wachungsvereine, die Klassilicationsbedingungen des 
Yereins deulscher Eisenhuttenleute, die Anweisungen j 

der deutschen und englischen Marinę, die technischen ; 
Bedingungen der Staatsbahnen und schliefslich tabel- j 
larische Angaben iiber Draht und Drahtseile, Ab- 
messungen, Gewichte und Tragfahigkeit, verschiedener 
Formeisen.

Das Beiwort »fesselnd« bei der Lecliire eines 
solchen Buches mag befremdlich klingen und doch hat 
dasselbe nach Meinung des Berichterstatters volle 
Berechtigung in diesem Falle. Der Eisenhuttenmann 
kann sich daher getrost an das Buch heran wagen, 
er findet manehe schatzenswerthe Zusammenstellung 
lu r sich darin, Yor Allem lernt er aber ein Buch 
kennen, fur dessen ausgiebige Verbreitung in Con- 
sumentenkreisen er mit aller Kraft eintreten soli.

Teclnwlogisches Worierbuch. Gewerbe, Civil- und 
MiUtarbaukunst, Artillerie, Maschinenbau, 
Eisenbahnwesen, Strafsen-, Briicken- und 
W asserbau, SchifTbau und Schiffahrt, Berg- 
und Huttenwesen, Mathematik, Physik, Elektro
technik, Chemie, Mineralogie u. A. m. um- 
fassend. Bearbeitet von F. Althans, L. Bach,
G. Biedermann, G. Dill, Th. Freund, F. C. 
Glaser, J. Hartmann, E. Heusinger von 
W aldegg, E. Hoyer, H. Kayser, E. Kayser,
H. Keller, G. Leonhard, A. Liidicke, F. E.
Matthiesen, O. Mothes, G. A. von Opper- 
mann, E. Rohrig, G. Rumpf, W . Saegert,
F. Sandbęrger, E. Schiller, B. Sclionfelder, 
A. Scliuck, G. Tli. Thaulow, W . Unverzagt,
H. Wedding, E. Weifs. Herausgegcben von 
D r. E r n s t  R o h r i g  in Hannover. W ies
baden, Yerlag von J. F . Bergmann. I. Band: 
D eutsch- E nglisch-Franzosisch , 4. Auflage;
111. Band: Franzosisch - Deutsch - Englisch,
3. Auflage; Preis je  10 J t .

In der Yiclseitigen Bildung, welche heutzutage 
vou dem Techniker beansprucht w ird , nimmt die 
Kenntnils der Sprachen eine nieht geringe Rolle ein,

denn sie ist es, welche ihm neue Absalzgebiete fur 
seine der Ausfuhr bedurftige Industrie erschliefst und 
das Studium auslandischer Fachliteratur ermoglicht 
und ihn dadureh in den Stand setzt, den Fortschritten 
in der Technik der auslSmlischen Wettbewerbswerke 
zu folgen. Jeder, der sich je mit der Lecture in Ein- 
zelheiten vertietender technischer Beschreibungen be- 
schaftigt hat, weifs, dafs ihm dabei bei unbekannten 
Yocabeln ein gewohnliches Lexikon nichts frommt, 
dafs er in solchem Falle vielmehr zu einem der tech- 
nologischen WOrterbucher greifen mufs. In neun 
Fallen von zehn ist dies aber sicherlich der »alte 
Karmarsch*, der, vor mehr ais zwanzig Jahren be- 
griindet, es verstanden hat, sich zu einem unentbehr- 
lichen Hulfsmittel in allen technischen Kreisen heran- 
zubilden.

In den siebziger Jahren ist das Unternehmen aus
G. W. Kreidels Yerlag in denjenigen von J. F. Berg
mann in Wiesbaden ubergegangen.

Angcsichts der soeben erschienenen neuen Auf- 
lagen des I. und III. Bandes* freuen wir uns bei 
dem thatsachlich vorhandenen grofsen Bediirfnifs, ein 
g u t e s  technologisches W Srterbuch zu haben, fest- 
stellen zu kdnnen , dafs der neue Verlag mit hohem 
Ernste bestrebt gewesen ist, in der neuen Auflage ein 
muslergiiltiges Werk zu schaffen, inustergultig sowohl 
in bezug auf Inhalt ais auch auf Ausstatlung. In 
bezug auf ersteren wird dies bewiesen durch die 
stattliche Reihe der Mitarbeiter, unter denen die 
meisten sich eines namhaflen Rufes erfreuen, welche 
das von Karmarsch begonnene Werk fortgesetzt und 
seine von keinem andern Unternehmen erreichte 
Reichbaltigkeit und Zuverlassigkeit auf der Hohe der 
Zeit erhalten haben. Bei vergrOfsertem Formate ist 
der Urnfang des I. Bandes von 744 auf 880, derjenige 
des III. Bandes von 610 auf 784 gestiegen, ohne dafs 
der Preis erhoht worden ware.

Berichterstatter hat die neuen Bandę gerade auf 
einige in den letzten Jahren aufgelauchte technische 
Bezeichnungen gepruft und mufs erklaren, dafs er in 
jedem einzelnen Falle befriedigende Auskunft erhielt. 
Trotz des gewachsenen Umfangs mag es nieht ais 
unmeglich hingestellt werden, dafs der Specialfach- 
mann mai hie oder da im Stiche gelassen w ird ; 
wir glauben im Sinne der Verlagsbuchhandlung zu 
handeln, wenn w ir ihn auffordern, in solchem Falle 
die Yermifslen Auskiinfte an dieselbe oder den Her- 
ausgeber, Dr. Ernst R8hrig in Hannover, milzutheilen, 
damit sie bei spateren Auflagen Berflcksichtigung 
finden kennen.

Durch solche gemeinsame Arbeit werden wir 
uns ein fur alle Zeiten mustergultiges Werk schaffen, 
auf welches, ais Beweis fiir deutschen Fleifs und fur 
deutscbe Grundlichkeit, wir alle Veranlassung haben 
stolz zu sein.

Der Metallbergbau im Schmiedeberger- und Katz- 
bacligebirge. Vortrag, gehalten vom Berg- 
meister Dr. Kosmann in der Sitzung des 
Breslauer Gewerbe-Vereins am 18. October 
1887.

Der Verfasser hebl mit Recht hervor, wie die 
bisherige Unterschatzung der Erzfuhrung der Nieder- 
schlesischen Metallreviere einer stets gesondert erfolgen- 
den Belrachlung und LTnlersuchung der raumlich 
getrennten Erzablagerungen enfsprungen sei. Er hat 
es sich daher angelegen sein lassen, gewisse gemein- 
schaftliche geognostische Merkmalo in der Ausbildung

* Der II. Band ist vor nieht langer Zeit bereits 
in 3. Auflage erschienen.
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des umgebenden Urgebirges wie seiner Einlagerungen 
aufzusuchen, von denen namentlich letztera ais gemein- 
same Ursache fur die Bildung der Erzgiinge ais 
bedingend angesehen werden mOssen. Ais solche 
werden bezeichnet: 1. die Kalkstein- bezw. Dolomit- 
lager, welche in einem von Nord nach Sild, gegen 
acht Meilen lang, zum Theil in parallelen Lagern 
auftretenden Zuge in den dem Untersilur angehOrenden 
krystallinischen Schiefern (Hornblendeschiefer) sich auf- 
setzen und sich gerade im Bereiche der erzfuhrenden 
Gebiete zu machtigen, der selbstandigen Gewinnung 
unterliegenden Kalksteinlagern ausbilden (Mfihlberg 
und Kitzelberg, Sauberg bei Rothenzechau, Briiche 
bei Schmiedeberg, bei Johannesbad u. s. w.);

2. die Porphyre, welche bei Kupferberg, am 
Bleiberg, bei Kauffung, sudlich bei Rothenzechau 
auftreten. Dem Hervorbrechen der letzteren ist die 
Emporfuhrung der metallischen Mittel in Quellen zu 
verdanken, aus welchen die Schwefelmetalle durch 
die erfolgende LOsung des Kalksteins niedergeschlagen 
wurden. Mit dieser durch die Thatsachen an die 
Hand gegebenen Auffassung ist die Grundlage fur die 
Ansicht gegeben, dafs man es an den bisher der 
Ausbeutung unterzogenen Stellen nicht mit vereinzelten 
Erzablagerungen zu thun hat, sondern mit einem 
ausgedehnten Erzreviere, welches je nach Zerkluftung 
und BeschafTenheit des Nebengesteins in m ehr oder 
minder reichen Mitteln ausgestattet ist; dasselbe bietet 
aber seinem Zusammenhange nach, wie nach der Art 
seiner Entstehung eine Gewahr dafur, dafs die Lager 
und Gange nicht nach der Teufe hin sich auskeilen, 
sondern dafs im Gegentheil, wie sich dies bisher 
auf der Bergfreiheit wie in Rothenzechau und Alten- 
berg erwiesen hat ,  die Erzlager nach der Teufe zu 
sich aufthun und edler werden. Die seit Anfang des 
Jahrzehnts an den genannten Orten gefdhrten Auf- 
schlufsarbeiten und Abbaue haben erkennen lassen, 
dafs ein geradezu ungeahnter Erzreichthum hier vor- 
handen und dafs es nur die Schuld unzulanglicher 
Geldmittel oder Unkenntnifs des Gebirgsverhaltens — 
mangelhafte Ausrichtung der Gangverwerfungen und 
Verdriickungen — gewesen ist, wenn der hier be- 
triebene Bergbau allmahlich in Yerfall gerieth. Der 
unterlassene Aufschlufs oder die Losung ganzer 
Flugel der Erzlag^rsUitte, wie auf Bergfreiheit, das 
Aufgeben oherer Sohlen, weil sie fur abgebaut galten, 
wie auf Berginannstrost und Evelinensgluck, haben 
die Erzfuhrung vor der Zeit erschopft und die Fort- 
fiihrung des Bergbaus unrentabel erscheinen lassen. 
Endlich tra t zu dieser anscheinenden Unrentabilitat 
die Abgelegenheit der O rtschaften, welche lieute 
unmittelbar an den grofsen Eisenbahnlinien oder nalie 
zu denselhen liegen, sowie die derzeitige Unverwerth- 
barkeit der Erze, theils weil fur ihre Trennung keine 
Aufhereitung vorhanden w a r , theils weil ihre Yer- 
wendung nicht angangig erscliien. So verh5lt es sich 
mit dem machtigen Yorkommen von Schwefelkies, 
Zinkblende und Magneteisen bei Kupferberg, so mit 
den Arsenik-, Schwefelkiesen, Kupferkiesen, Bleiglanz 
und Fahlerzen bei Altenberg. Die reichsten dieser 
Erzvorkommen, welche neuerdings auf Berginannstrost 
in der Tiefbausohle in 3 m gediegener Machtigkeit 
angehauen werden, sind noch gar nicht zu geeigneter 
VerhOttuiig gekom m en, um die Ertragsfahigkeit in 
Gold und Silher zu erweisen.

Wie der verstorbene Websky den Zusammenhang 
des Gangsystems von Kupferberg darleg te , so haben 
erst die neueren Arbeiten auf Bergmannstrost einen 
Einblick in das Schaarungssystem der Gange Sstlich 
und westlich von Altenberg gewahrt', so dafs man 
wohl behaupten darf, es liegt hier eines der reichsten 
und der Gewinnung leicht zuganglichen Erzgebiete 
Deutschlands vor.

Der Kieselmagnesit von Kosemitz von Dr. B ernhard 
K osm ann. B reslau , Korn.

Der Kieselmagnesit von Kosemitz ist ein rflck- 
sichtlich seiner Zusammensetzungso benanntes Minerał, 
welches Yon A. Reitsch entdeckt worden ist. Wiewohl 
von demselben Orte stammend, ist das anstehend 
befundene Lager dieses Gesteins etwas anderes ais 
das im Jahre 1815 aufgefundene Fossil, welches 
Dflbereiner (»Schweiggers Journ. fur Chem. und l3hys.« 
Bd. XIII, 318) beschrieben hat. Der Kieselsauregehalt 
dieser letzteren Substanzen bot nichts AutTalliges, 
insofern dieselbe durch Maghesia gebunden zu erachten 
war. Ganz anders Yerhitlt sich das vorliei<ende Ge- 
stein. Nach seiner analytisch festgestellten Zusammen- 
setzung ist die Magnesia (nebst Eisen, Kalk, Vanadin) 
an Kohlensaure gebunden, wahrend die Kieselsaure 
anscbeinend im freien Zustande vorhanden ist. Der 
Umstand a b e r , dafs sie in saurer LSsung sich 
schleimig abscheidet, heischt eine Form der Ihemischen 
Bindung. Eine Erklarung fur dieses Verhalten giebt 
uns ein Eingehen auf die Entstehung des Minerals 
und auf die Entwicklung aus dem Zustande der 
Hydratisation. Die Grundzuge dieser uber die Wasser- 
aufnahme der Mineralien aufgestellten Theorie hat 
der Verfasser in der »Chem. Ztg.« 1887, Nr. 35 sowie 
in fruheren Vortr3gen (Wiesbaden, Yersammlung der 
Naturforscher 1887 und Schlesische Gesellschaft fur 
vaterlandische Cultur, Sitzung vom 16. November 1887) 
gegeben. Nach denselben bildet das Magnesiacarbonat 
im hydratisirten Zustande eine Yerbindung von der 
Formel H4 Mg (OH)6 G(OH)<. Bei der Verfestigung 
der V erbindungtretendiem ittleren Mg(OH)oCzusammen 
und bilden unter Yerdampfung des Wassers (3 H2O) 
das feste Carbonat MgOaC; an die Stelle der Yorderen 
und hinteren je 4 Wasserstoffatome tritt aber je ein 
gleichwerthiges Molekuł Si. Die angestellte Rechnung 
erweist in der T hat, dafs 8 H durch 2 Si ersetzt 
wurden, und so wird der Kieselmagnesit ein Beweis 
dafur, dafs freie Kieselsaure in die molekulare Con- 
stitution des Carbonats eintritt und ein cheinischer 
Bestandtheil desselben wird. Wir gelangen vermittelst 
dieser Betrachtung zu einer ganz neuen Ansicht uber 
die Art und W eise, in welcher Kieselsaure in Mag- 
nesiayerbindungen, ohne mit den Basen in chemische 
Bindung einzutreten, dennoch ais molekularer Be
standtheil Eingang finden kann und damit im weiteren 
Fortgange der Umbildung die Entstehung von Mag- 
nesiasilicaten yorbereilet wird. Schon um der angc- 
gebenen Art der chemischen Beziehung zwischen 
Carbonat und Kieselsaure aber mufs der Kiesel
magnesit ais eine neue, durchaus bemerkenswerthe 
Abanderung des gewalinlichen Magnesits betrachtet 
werden.

Der Yanadingehalt des Minerals ist eine hOchst 
auffallende Erscheinung, welche der Verfasser mit 
seinen fruheren Arbeiten uber Mineralien dieses 
Bezirks in Yerbindung bringt und uber welche wir 
demnachst an dieser Stelle eine Mitlheilung zu bringen 
hoffen. Dr. Leo.

Zeitschrift fiir  Eisenbahnen und Dampfschiffahrt 
der oderreichisch-ungarischen Monarchie. 
H erausgeber P rof. Dr. L o r e n z  v. S t e i n ,  
R edacteur S i g m  u n d  S o n n e n s c h e i n .
I. Jah rgang  1 888 . 1. H eft. W ien , Pest,
Leipzig. A. H a r t l e  b e n s  Yerlag. W ochent- 
lich erschein t ein Heft. P ranum erationspre is 
fur D eutschland jah rlich  16 'M . —

Die Eisenbahnen in ihrer Verbindung mit der 
Dampfschiffahrt sind jetzt in alłen Landern der Civili-
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salion mit ihren Functionen, dera Betriebe und seinen 
Anlagen, die Trager des Handels; ferner mufs das 
Eisenbahnwesen ais einer der gewaltigsten Factoren 
in den Kapitalsanlagen des Einzelnen und ais eigen- 
gearlete Kapitalsbewegung in der ganzen Volkswirth- 
schaft erkannt werden. Diese beiden Gesicbtspunkte 
sind es in erster Linie gewesen, welche fur die Heraus- 
gabe der oben angeluhrten Zeitschrift mafsgebend 
gewesen sind, die zunachst allgemeine Aufsatze bringen 
wird, dereń Grundgedanke es sein soli, das Eisenbahn
wesen uberhaupt und speciell dasjenige der Sster- 
reichisch-ungarischen Monarchie in allem demjenigen 
zu verfolgen und in seiner Entwicklung zur Anschauung 
und Beurtheilung zu bringen, worin das Eispnhabn- 
wesen selbst wieder nur ais ein Theil eines grOfseren 
Ganzen erscheint und in allen Momenten das w i r t h -  
s c h a f t l i c h e  L e b e n  d e r V O l k e r  theils reflectirt, 
theils dasselbe in sich zusammenfafst. Ferner will 
die Zeitschrift den Gedanken festhalten, dafs der be- 
deutendste Schritt, den die Gesammtentwicklung des 
Bahnwesens zu thun hat, in dein bestehen wird und 
mufs, was man die Erhaltung des Hauptsystems durch 
das N e b e n b a  h n s y s  t e m nennen kann. Weiterhin 
soli dem E i s e n b a h n  r e c h t  fortgesetzte Aufinerksam- 
keit geschenkt werden und endlich sollen die grofcen 
Bewcgungen des Verkelirslebens auf dem Punkte erfafst 
werden, wo sie von dem Eindrucke allgemeiner Zu- 
standp und europaischer Fragen doch zuletzt wenigstens 
im Ganzen beherrscht werden. Der ais National- 
Skonom hervorragend geschatzte Prof. Lorenz v. Stein 
hat die Herausgahe ubernom raen; er bittet selbst im 
ersten H eft, die Leser móchten ein Urtheil uber die 
A rt und Weise, wie die Zeitschrift ihre Aufgabe 
erfulle, erst nach einiger Zeit fallen. W ir erfullen 
diese Bitte, obwohi es uns nicht zweifelhaft ist, dafs 
das Urtheil uber ein Unternehmen ein glanzendes 
sein wird, an dessen Spitze Lorenz v. Stein steht.

Charakteristisch ist wiederuin fur Ssterreichische 
Verhaltnisse, dafs die Interessen des Eisenbahnwesens 
und der Dampfschiffahrt in ein und demselben Organ 
behandelt werden und dafs es gleich in einem Artikel 
der ersten Nummer heifst: „W aśśerstrafsen und Eisen
bahnen erganzen sich gegenseitig*. In Preufsen giebt 
es bekanntlkh eine grofse Menge von L eu ten , die 
diesen Satz fur eine der argsten Ketzereien balten.

Dr. W. Beumer.

Das Bheiniscli - Wcstfdlische Bergwerks - Induslric- 
Gebiet. Eine Besclireibung aller Bergwerke, 
Gewerkschaften, Bohrgesellschaften, bedeuten- 
der Eisen- u. s. w. W erke in Rheinland 
und W estfalen. In geologischer und finan- 
zieller Beziehung bearbeitel von L u d w i g  
A c h e p o h l ,  Marksclieider a. D. Essen und 
Leipzig. 1888, A. Silbermann.

Die Versteinerungen im Steinkohlengebirge Rhein- 
lands und Westfalens stimmen mit denen in anderen 
Gegenden, Schlesien, Sachsen, Belgien, England u. s. w. 
uberein. Wie in Sachsen hat man hier eine SigiMarien-, 
eine Calamiten- und eine Farrenzone. In Sachsen ist 
die Forraation aber weder nach unten noch nach 
oben so stark ausgebildet ais hier. Die Sigillarienzone 
Sachsens ist die magere Partie W estfalens, der Cala- 
mitenzone Sachsens entspricht die untere fette west- 
falische Partie, und der Farrenzone Sachsens ist die 
obere und Gaskohlenpartie Westfalens vergleichb3r. 
Die Verleihung geschioht nur nach Geviertfeld mit 
senkrechten Ebenen. Das Feld mifst ftOOOOO qLtr. 
(1 qLtr. =  4,3780 qm) =  2 189 000 qni. Das ehemalige 
Geviertfeld hatte 2:55 9 84 qLtr. =  1 033 138 qm. Das 
Langenfeld wurde Ende des Torigen und Anfang 
dieses Jahrhunderts ohne Vierung, dann mit der 
bergordnungsmafsigen Vierung von 7 Ltr., endlich nach 
dem Gesetz vom 1. Juli 1821 mil grofser horizonlaler 
Vierung bis zu 500 Ltr. dem Streichen. des Fundfl6lzes 
folgend, bis zu 1 Fundgrube =  20 Mafsen Lange =  
42 -f  (20 X  28) =  602 Ltr. verliehen Alle reichen his in 
die ewige T eufe, d. h. bis zum Muldentiefsten bezw. 
bis zum E intritt enU>egengeselzten Einfallens. Wieviel 
FlOtze der Rhein.-Westf. Steinkohlenbergbau aufweist 
und in welchem Mafse diese aul die einzelnen Gruben 
entfallen, zeigt nun das obengenannte Buch in uber- 
sichtlicher Weise und verbindet damit eine kurze 
Schilderung der Einrichtung der Gruben und des 
Erfolgs, mit dem sie arbeiten. Da auch nicht die 
kleinste Zeche fehlt, das Werk somit auf Vollstandigkeit 
Anspruch macht ,  so haben wir hier ein Handbuch, 
das allen am Verkehr mit den Zechen betheiligten 
Industriellen in vielfacher Hinsicbt dienlich sein und 
vor Allem uber manche Verhaltnisse Auskunft geben 
wird , die sonst nur durch mannigfaches Hin- und 
Herfragen erkundet werden konnten. Das Format 
des Buches ist handlich, wie sich das fur ein Nach- 
schlagebuch schickt. die Ausstattung gediegen und 
der Druck vortrefflich. Dr. IV. Beumer.
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Eine vergniigte Studienfahrt nach Schweden.
Von Dr. F r ie d r ic h  C. G. M iłller.

GDO

N ach K openhagen.
Wahrend der letzten Sommerferien wollte ich dies- 

nial daheim bleiben, um in aller Ruhe zu arbeiten. 
Nur in der ersten Woche reiste ich zu Studien- 
zwecken nach Dresden und Freiberg. Diese Tage 
gestalteten sich fur mich sehr anregend, und hatte ich 
namentlich das Gluck, die Siemenssche Glasfabrik mit 
ihren gewaltigen, nach dcm vielbesprochencn Strahlungs- 
princip gefeuerten Wannenófen kennen zu lemen. Bei 
der Riickkehr land ich eine Nachricht, welche meinen 
schónen Arbeitsplan uber den Haufen warf. Ein be- 
freundeter Stahlfabrikant aus Duisburg hatte bcreits 
fruher mir den Vorschlag gemacht, mit ihm eine Be- 
lehrungs- und Vergniigungsreise nach dem Lande anzu- 
treten, wo jenes unubertreffliche Eisen wachst, aus 
welchem auch er den edelsten Stahl bereitet. Ver- 
schiedene Umstande waren indessen dazwischen 
gekommen, welche mich veranlafsten, die Hoffnung 
aui das Zustandekommen der Reisc einstweilen ganzlich 
zuruckzudrangen. Deshalb war ich nicht wcnig uber- 
rascht, ais icli i n de m Telegramm die W orte las: Er- 
wartc Sie rnorgen Mittag in Warnemunde. Kurz cnt- 
schlossen schnurte ich das Bundel und war einige 
Stunden spater wieder in Berlin, von wo ich am andern 
Morgen wohlgemuth nach N ord en rollte.

Dic Fahrt gelit bis Neustrelitz durch einfórmige 
markische Landschaft, vorubcr an Oranienburg 
und dcm alten Gransee, mit seinem weithin sicht
baren Wachtthurm. Beim Eintritt in das mecklen- 
burgische Hochland wechselt die Scenerie, indem zahl- 
reiche Scen und haushohe Berge des Reisenden Blicke 
auf sich lenken. Sehr hubsch liegt auch das Stadtchen 
Waren an einer von Schiffen belebten Bucht des mehrerc' 
Meilen langen Muritzsees. Endlich nahert sich Rostock, 
welches schon aus der Ferne mit seinen vielen 
Thurmen ein der Bedeutung dieser Stadt entsprechcndes 
Bild darbietet. Von dort ab erblickt man rechts die 
zu einem Strom erbreiterte, von grófseren Seeschiffen 
befahrene 'Warnow. Die Bahn endigt in Warnemunde. 
Dicht neben dem Bahnhof liegt der Dampfer, welcher 
die schnellste Verbindung zwischen Berlin und der 
danischen Hauptstadt vermittelt. Einstweilen sieht man 
von der See noch nichts, die Fahrt geht in dem durch 
Mauem eingedammten Flusse h inab; rechts breiten sich 
Wiesen und Moore aus, links am Q.uai zieht sich eine 
lange Reihe von Laden und kleinen freundlichen 
Ihiusern entlang, in welchen diejenigen Sommergaste 
stille Unterkunlt finden, denen der Aufenthalt in den 
grofsen Strandhotels nicht zusagt. Wenige Minuten 
noch, und wir erhalten vom Stackat den Abschiedsgrufs 
der dort zahlrcich versammelten Badcgaste. Die See in 
vollem Glanz und in ihre schonsten Farben gekleidet
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liegt vor uns. Das Wasser war nur leicht bewegt, 
so dafs in mir die geheime Angst vor jener schlimmen 
Krankheit, welche mich bei fruheren Seefahrten ais 
erstes Opfer fafste, dem Gefuhle eines unsagbaren 
Wohlbehagens Platz machte. Fern von der schwulen, 
staubgeschwangerten Luft der Binnenstadt, Irei von den 
Fesseln des Alltagslebens uber das heitere Meer jenen 
sagenuniwobenen nordischen Landern zuzusteuern, nach 
denen icli schon ais Jungling eine Sehnsucht hatte, 
dieses Gluck erlullte mich ganz mit neuer Lebenslust.

Vor allzu tieler Schwarmerei bcwahrten mich 
meine Reiscgenossen. »Kommen Sic in den Speisesaal, 
D octor,« mahnte Herr Bischoff, »wir wollen etwas 
essen und eine Flasche Rheinwein leeren, dann hebt 
sich Ihre Stimmung.« Einige Minuten spater und 
wir safsen da drunten in der Cajute beim frohen 
Mahle. Wir waren jetzt unserer drei. Herr B. 
hatte namlich unterwegs einen Staatsanwalt aus 
Oesterreich kennen gelernt, welcher ursprunglieb 
nur Kopenhagen zum Reiseziel hatte, nunmehr aber 
sich uns anschliefseu w ollte, um so auch die Troll- 
hattafalle besuchen zu konnen. Dieser liebenswurdige 
Herr gehórtc zu derjenigen Gattung von Ferienreisenden, 
welche ohne irgendwelche Vorbereitung, ohne Cours- 
buch, Kartę und Badeker sich nur dem unbestimmten 
Triebe uberlassen, irgendwohin, nur móglichst weit von 
der Statte der Alltagsarbeit, zu gelangen. Wie sich 
fur jeden Tag ihr Weg gestaltet, daruber waltet der 
Zufall, zumeist in Gestalt eines Kellners oder Hotel- 
portiers. Da diese Reisenden aber durchgehends ein gluck- 
liches Temperament und guten Humor besitzen, kann es 
ihnen selten fehlen, dafs sie Gesellschaft finden. Solche 
Art des Reiscns hat allerdings etwas Bestechendes, 
aber sie setzt einen wahrhaft stoischen Charakter vor- 
aus, einen Wanderer, dem Ziel und Zeit gleichgiiltig ist, 
der weiter nichts will, ais andere Lult athmen und 
andere Mcnschen sehen. W'er aber nicht zur Erholung 
reist, sondern zur Belehrung, wer in kurz bemessener 
Zeit móglichst viele Reiselruchte sammeln w ill, der 
mufs einen genau ausgearbeiteten Plan innehalten und 
iiber Land und Leute schon in voraus gut orientirt 
sein. Das Reisen yerliert dadurch keineswegs an 
poetischem Hauch; im Gegentheil, je sicherer und un- 
abhangiger man ohne Zeitverlust und Yerdriefslichkeiten 
seinen Weg findet, um so mehr ist man befahigt und 
gest im mt, neue Eindrucke aufzunebmen und sich jeder 
Blume am Wege zu erfreuen.

Ais wir in heiterster Stimmung wieder aufs Verdeck 
stiegen, waren die Thurme Rostocks schon halb ins 
Meer versunken. aber im Norden zeigte sich ein Streifen 
Land und darauf ein róthlicher Fleck, welcher mittels des 
Feldstechers Nr. II unseres Staatsanwalts deutlich ais 
das Stationsgebuude von Gcdser auf der Sudspitze von
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Falster erkannt werden konnte. Bald wurden die 
Umrisse der Insel deutlicher, und nach zweistiindiger 
Seefahrt betraten wir danischcn Boden. Nachdem die 
Zollrevision coulant und schnell erledigt, setzt sich der 
bereit stehende Eisenbahnzug in Bewegung. Die llache 
Insel ist namentlich im nórdlichen Theile gut bebaut, 
daneben beginnen hier die herrlichen Buchenwiilder, 
welche der schónste und eigenartigste Schmuck 
der danischen Landschaft sind. Nach dreiviertel 
Stunden ist die schmale Meerenge erreicht, 
welche Falster von Seeland trennt. Der Post- 
und die Gepackwagen werden auf das mit Geleise 
versehene Trajectschiff geschoben, wahrend die 
Passagiere, so gut es gehen w ill, daneben auf dem 
Verdeck oder in der Cajute Platz zu finden suchen. 
Etwa eine Viertelstunde dauert diese angenehme Unter- 
brechung, bis w ir druben wieder ins Eisenbahncoupć 
steigen. Die Bahn durchzieht dann Seeland in Zickzack- 
linien. Beim Stadtchen Nestved beruhrt sie die Ufer 
des grofsen Belt, dann geht’s quer hinuber nach Kjóge 
am Sund, von dort ab eilen wir wieder landeinwiirts 
bis zu der alten Kronungsstadt Roeskilde, welche mit 
ihrem beruhmten Dom am Sudeilde eines langen Fjords 
gelegen ist, den das Kattegat weit ins Land sendet. 
Die letzte aufserordentlich belebte Strecke geht in 
gerader Richtung nach Osten zur Hauptstadt. So hat 
man volie Gelegenheit, den landschaftlichen Cha
rakter Seelands, dieses wichtigsten Gliedes des danischen 
Reiches, kennen zu lernen. Die Oberfiache des Bodens 
ist leicht gewellt. Reiche Ackerfelder wechseln mit 
Wiesen und W aldern; unbebaute Sumpfstrecken finden 
sich nur in ganz untergeordneter Ausdehnung inmitten 
der Insel. Freundliche Laudstadte, saubere Dórfer und 
eine grofse Zahl reicher Einzelgehófte eilen vor den 
Augen des Reisenden voruber, und auf den Bahnhófen 
legt das Gedrange der zufrieden dreinschauenden, 
schónen Menschen Zeugnifs ab von dem Wohlstand 
dieses glucklichen Landes.

K openhagen .
Ais der Tag zu Ende ging, rollte der Zug in den 

Hauptbahnhof von Kopenhagen. Er brachte sehr viele 
Reisende, und so entstand ein grofses Gedrange um 
die Droschken, so dafs der filzbehelmte Mann der Ord- 
nung, mit dem typischen Schutzmannsbauch, manchen 
Schweifstropfen vergofs bei seinem Bemuhen, ernste 
Carambolagen und Verkehrsstockungen hintan zu halten. 
Endlich hatten wir Platz gefunden, und unser Gefahrt 
brachte uns im gemachlichen Tempo zum Hotel Kónig 
von Danemark. Nachdem wir uns eingerichtet und 
restaurirt hatten, war es ziemlich spat geworden. W ir 
traten noch ein wenig hinaus. Trotzdem wir uns im 
Centrum der Stadt an dem beFuhmten Kongens Nytorv 
befinden, erscheinen die Strafsen leer, wie in einem 
Landstadtchen. Nur gegen Mitternacht, wenn sich die 
Pforten des Tivoli und der Cafes schliefsen, unterbricht 
das fróhliche Geschwatz der Heimkehrenden die Ruhe 
der Nacht. Dabei wollcn wir gleich bemerken, dals 
im ganzen Norden die Polizeistunde strict innegehalten 
wird, welche in grófseren Stadten um Mitternacht, in 
kleineren um i i  Uhr angesetzt ist. Die einlieimischen 
Besucher der Trinklocale rusten schon eine 
halbe Stuude vorher zum Aufbruch, wahrend 
der deutsche Gast gerade in das Stadium eintritt, 
wo ihm eine weitere Starkung ebenso erwunscht 
wie zutraglich erscheint. Offen gestanden ist auch uns 
die Polizeistunde, und zwar nicht blofs an diesem 
ersten Abende unserer Reise, ais unbequem und spiefs- 
burgerlich erschienen. Indessen móchte ich den Nutzen 
dieser Einrichtung doch nicht so ohne weiteres be- 
streiten. Zur Steuer der Trunksucht ist sie allerdings 
ganz unwirksam, indem man in jenen Landern schneller 
und intensiver trinkt. Dagegen wird dort nicht halb 
so viel Zeit beim Trinken todt gesclilagen, wie an der \

deutschen Methbank, und es gedeiht dort nicht wie 
bei uns der Klatsch und die Kannegiefserei, welche den 
Menschen oft mehr verderben, ais Tabaksąualm und 
Alkohol.

Fruh am andern Morgen machten wir uns auf den 
Weg, um die Stadt und ihre Hauptsehenswurdigkeiten, 
soweit es bei der Kurze der uns zur Verfiigung stehenden 
Zeit anging, kennen zu lernen. Der erste Eindruck 
entsprach unserer Erwartung nicht vollstandig. Der 
danischen Hauptstadt fehlt zuvórderst das, was man 
eine schóne Lage nennt; ganz flach liegt sie da und 
bietet auch von der Wasserseite keinen imposanten 
Anblick. Im Innern wurde man nach alten Baulich- 
keiten von historischem Interesse vergeblich suchen, 
andererseits tragen die modernen Hauser durchgehends 
den Charakter der Nuchternheit. Nur in den 
ganz neuen peripherischen Stadttbeilen findet man 
reicher gegliederte und verzierte Hauserfronten. Dafs 
wir aber wirklich in einer Grolsstadt sind, bekundet 
der rege Strafsenverkehr und die Zahl und Pracht der 
Laden, namentlich in der Ostergadc und dereń Yer- 
langerung.

Zuerst lenken sich unsere Schritte vom Kongens 
Nytorv aus nach dem Kónigsschlofs Christiansborg, 
dessen ausgebrannte Mauera und ode Fensterhóhlen 
w ir bereits von unserm Zimmer aus mit dem Gefuhl 
der Wehmuth betrachtet hatten. Bekanntlich wurde das 
Schlofs am 3. Oct. 1684 und mit ihm viele Gemalde 
und anderweitige Kunstgegenstande von unschatzbarem 
W'erthe ein Raub der Flammen. Noch ais Ruinę lafst 
es die grofsen und edlen Yerlultnisse seiner Archi
tektur erkennen. Dasselbe nimmt mit seinen Colonnaden, 
welche einen Ho.f von 200 m Lange und Breite um- 
schliefsen, fast die Halfte der von einem breiten, tiefen 
Canale umschlossenen Insel Slotsholm ein. Aufser 
mehreren Regierungsgebauden und dem Thorwaldsen- 
museum steht auf der Insel das interessanteste Haus 
K openhagens, namlich die Bórse. Es ist dies ein 
langer vielgiebeliger Backsteinbau mit einem hóchst 
originellen, aus vier zusammengeringelten Drachen- 
gestalten gebildeten Thurm.

Zu der Insel fiihren von allen Seiten stein erne 
Brucken. Den besten Ueberblick gewinnt man von 
der Holmesbro. Geradeaus das Schlofs mit dem 
Reiterstandbild Friedrichs VII. davor; links davon am 
Eingang in den Hafen prasentirt sich die Bórse, noch 
weiter sudwarts liegen dicht gedrangt die Schiffe aller 
Nationen; hinter dem Mastenwald ragt auf einer vor- 
gelagerten Insel das Wahrzeichen Kopenhagens, der 
Thurm der Erlóserkirche. Derselbe ist insofern einzig 
in seiner Art, dafs die zu seiner 96 m hohen Platt- 
form hinauflfuhrende Wendeltreppe nach aufsen liegt, 
so dafs man beim Ersteigen nur durch ein lockeres 
Eisengelander ,vor dem Sturz in die Tiele gesichert 
ist und sozusagen frei in der Luft schwebt.

Von Holmesbro rechts wandernd gelangen wir 
auf den Hoibroplatz, den Hauptvictualienmarkt der 
Stadt. Das Geschaft w ar in vollem Gange. Ais ge- 
wissenhafte Touristen concentrirten w ir unser lebhaltes 
Studium auf die frischen I.anddirnen, sowie die gra- 
ziósen Kauferinnen. Malerische National trachten 
konnten wir aber nicht ausfindig machen. Der Haupt- 

| artikel des Marktes war entschieden die Erdbeere. w as 
diese aromatische Frucht fur den ganzen Norden, 
namentlich fur Kopennagen bedeutet, ist fur uns 
Deutsche geradezu unverstindlich. Sie ist ein wahres 
Nationalgericht, an welchem sich dort Jedermann zu 
jeder Tageszeit eilabt. Erdbeeren mit Milch oder 

i Sahne pafst zu jedem Gericht und zu jedem Getrank. 
Man trinkt sogar anstandslos Bier dazwischen. Nach 
unserer landlaufigen Meinung mufste diese Mischung 
wie Gift wirken. Dies ist aber gar nicht Jer 
Fali, wie ich durch eigene Yersuche mehrfach fest- 
gestellt habe.
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Frauenkirche und Thorwaldsen-M useutn.

Vom Markte wanderten wir durch verkehrsrciche 
Strafsen zu der Fraucnkirche. Dieselbe ist mit ihren 
religiósen Marmorbildwerken von Thorwaldsens Hand 
das Ziel linzahliger Reisenden. Dem Eintretenden 
gerade gegenuber im Hintergrunde des Chors ragt in 
Ueberlebensgrófse das weifse Marmorbild des er- 
standenen Erlósers. Zu beiden Seiten des SchifTes 
stehen die Statuen der Apostel. Yorn auf dem Chore 
bewundern w ir ein uniibertroffenes Kleinod der pla- 
stischen Kunst, einen knieenden Engel, welcher ein 
Taufbecken in Form einer Muschelschale in seinen 
Handen halt. Nicht unerwahnt lassen wir schliefslich 
das gewaltige Marmorrelief, welches in betrachtlicher 
Hohe das Halbrund des Chors einnimmt. Dafs dieses 
ausgezeichnete Werk, welches den Gang Christi nach 
Golgatha darstellt, nicht den weitverbręiteten Ruf er- 
langt hat, wie die anderen Schópfungen des Meisters, 
liegt wohl nur in der ungunstigen Aufstellung be- 
grundet. Ohne unser scharfes Glas hatte man 
trotz guter Augen einen richtigen Eindruck nicht ge- 
winnen konnen.

An den Besuch der Frauenkirche schlossen wir die 
Besichtigung des Thorwaldsenmuseums. Dasselbe birgt 
in seinen Mauern alles, was der grofse danische Bild- 
hauer geschaflen, das meiste im Original, das andere 
in Gipsnachbildung. Aufserdein befindet sich dort die 
Gruft Thorwaldsens. Der Gedanke, die Gebeine des 
Kunstlers an der Statte zu betten, \vo seine \Yerke 
vereint sind, ist ein sehr sinniger. Nirgends habe ich 
so den Gegensatz empfunden zwischen d e m, was 
irdisch ist und d e m , was unverganglich, ais an jcner 
Lichtóffnung des oberen Corridors, von welcher man 
hinabschaut in den stillen Hof mit dem einfachen, 
epheubekranzten Hugel. Wendet man sich dann um, 
so fallt der Blick auf den Alesanderzug, uber den das 
von der Ruhestatte des Meisters her einstrómende 
Tageslicht einen wundersamen Glanz wirft.

Die Schatze des Thorwaldsenmuseums des weiteren 
zu schildern, beschcide ich mich. Daruber sind bereits 
Bibliotheken geschrieben worden. Und gerade das- 
jenige, was den kalten Marmor belebt, was die Seele 
des Beschauers ergreift und ein geheinmifsvollcs Band 
herstellt mit dem , was uber Raum und Zeit erhaben 
ist, dieses Etwas kann wieder der Gedanke erfassen, 
noch das W ort zum Ausdruck bringen.

Die Raumeintheilung des Thorwaldsenmuseums 
ist eine eigenthumliche und von mancher Seite ais 
unzweckmafsig angefochten. Den Binnenhof umgeben 
im Erdgeschofs, wie im oberen Stock, ringsum Corri- 
dore, welche von innen auch ihr Licht erhalten und 
nach aufsen hin glatte Wandflachen bieten. In ihnen 
sind namentlich die Gipsabgusse und Portraitbusten 
aufgestellt. An der Aufsenwand des Gebaudes liegen 
ringsum kleine, capellenartige, einfenstrige Raume. Die- 
selben enthalten in derRegel nur ein Hauptwerk, welches 
die Hinterwand einnimmt, aufserdem an den Wanden 
einige Reliefs. Nur wenige Beschauer konnen in 
einem solchen Cabinette Platz fmden. Indessen durfte 
es sich nicht bestreiten lassen, dafs das Alleinsein mit 
einigen wenigen Kunstwerken einen tieferen Genufs 
erleichtert, wahrend man in grofsen von hundert 
Gegenstanden und einer grofsen Menge gaffender 
Menschen erfullten Salen kaum die nóthige 
Sammlung findet. So schón uns also die Idee 
und dic architektonischc Durchfuhrung dieses Museums, 
welches seines Gleichen in der W elt nicht hat, 
erschienen ist, so verfehlt halten w ir den aufser- 
lichen Freskenschmuck des Bauwerks. Es mag ja sein, 
dafs diese stumpfen Bilder von der W itterung gelitten 
haben, und dafs sie in ihrer A rt auch nicht unbedeutend 
sind, die Gesammtwirkung aber ist einfach abscheulich. 
Meines Erachtens kónnte ein Tiincher sich an .diesem i

Gebaude, welches den grólsten Schatz des Dancnvolkes 
birgt, noch ein gewisses Verdienst erwerben.

Im Socia listenkeller  und im nordischen  
Museum.

Mehr ais sonst im Leben macht man auf Reisen 
den bekannten Schritt vom Erhabenen zum Lacherlichen. 
Meine Reisegenossen hatten schon Iangst zum Ausgang 
gedrangt, und auch ich konnte einer gewissen Ab- 
spannung kaum noch Herr werden. .G o tt sei Dank, 
dafs man wieder rauchen k an n / rief unser Staats- 
anwalt und hatte bereits auf der Schwelle des 
Kunsttempels die beste Regiecigarre in Brand 
gesetzt. Da w ir alle eine Starkung nóthig hatten,
stiegen wir in ein Kellerlocal in der Nahe. 
Aufser dem zuvorkommenden Wirthe w ar nur 
noch ein junger Mann anwesend mit ktugem Gesicht 
und stechenden Augen. Die aufgelegten Zeitungen, 
namentlich ein illustrirtes Blatt, welches in schreieuden 
Farben Kampf und Sieg des Yolkes %’erbildlichte, 
verriethen uns, dafs wir in ein Hauptguartier der Kopen- 
hagener Socialdemokraten gerathen waren. Der W irth 
und der jungę Mann entpuppten sich nach kurzer Unter- 
haltung ais solche, und bald war die eifrigste Dis- 
cussion iiber die sociale Frage im Gange. Der Wirth 
sprach fliefsend deutsch, vielleicht ist er ein Deutscher. 
Da uns die Sache interessirte, erfuhren w ir vielcs uber 
die Arbeiterbewegung, an dereń glucklichem Ausgange 
man kaum zweifeln konne. Herr B„ der sich ais Fa- 
bricant zu erkennen gab, versuchte in seiner ruhigen 
Weise den Leuten klar zu machen, dafs ihre Be- 
strebungen theoretisch feHlerhaft und praktisch erfolglos 
seien. Die begehrlichen Blicke aber, mit denen sie 
seine grofse, umfangreiche Gestalt musterten, liefsen 
unschwer erkennen, dafs man ihn ais gutes Object bei 
der allgemeinen Abrechnung ins Auge fafste, .Mein 
Princip, dem ich grofsen Erfolg verdanke/ fuhr er 
fort, „besteht darin , dafs ich an mich, wie an meine 
Arbeiter, hohe Anspruche Stelle, namentlich auch in 
bezug auf aufserste Gewissenhaftigkeit/ Hier that er 
einen liefen Trunk von dem vortrefflichen Carlsberg 
Porter; unheimlich leuchtete es in den Augen der 
Arbeiterfreunde. .Dafur zahle ich aber auch gut, meine
I.eute erhalten 3 bis 6 J ( .u Mit einem Małe war 
aller Streit und Groll vorbei, die Leute setzten sich 
zu uns und halfen bei der Praparation jener wohl- 
schmeckenden kleinen Krebse, welche man an der 
Nordseekuste Grauate nennt. Seiten hat wohl der 
Zufall in einem Kopenhagener Socialistenkeller solche 
heterogenen Manner zu einer friedlichen Gruppe 
zusammengebracht. Der Huttenbesitzer aus Rhein- 
land zwischen dem W irth und dem angehenden 
danischen Liebknecht, neben letzterem der Staatsanwalt 
aus Oesterreich, ein strenger Racher jeder gewalt- 
samen Auflehnung gegen die bestehende Ordnung, 
und ais funfter im Bundę ein fróhlicher Schul- 
meister aus Norddeutschland. W enn ich ein Maler 
ware, so hatte ich einen vortrefflichen Yorwurf zu 
einem wirfcsamen Genrebilde.

Ich habe den Arbeiterverhaltnissen auf allen Reisen 
meine ganze Aufmerksamkeit zugewandt. Wir sind 
auch in Kopenhagen durch die Arbeiterviertel ge- 
fahren und haben die Leute am Hafen und beim 
Bau des neuen Industriepalastes beobachtet und ge
funden, dafs sie wohlgenahrt und zufrieden aussahen. 
Mir schweben aber auch grausige Bilder von wirk- 
lichem Menschenelend vor der Seele. Zustande, wie 
ich sie in London oder den belgischen Kohlen- 
revieren vorgefunden, sind wirklich unertraglich und 
mussen auf die eine oder die andere Weise beseitigt 
w-erden. Weshalb aber die danische Hauptstadt ein 
Hort der Socialdemokratie geworden, ist mir bis 
jeczt unverstandlidi geblieben.
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Nachdem wir uns von unseren socialistischen 
Freunden verabschiedet, steuerten w ir dem bcnachbarten 
Prinzenpalais zu. in welchem das nordische und ethno- 
graphische Museum untergebracht sind. Beide Satnm- 
Jungen sind mit Recht weltberuhmt. Uns interessirten 
namentlich die vorhistorischen Fundę. Das Steinalter 
ist so reichlich vertreten, dafs man in einem Feuer- 
steinbergwerk zu sein glaubt. Dort iindet man Aexte 
in jeder Stufe der Yolikommenheit von dem rolien, 
nur durch Spaltung bergerichteten Steinkeile, welcher 
in dem Stiele mittels Bast oder W eidenruthe festŁje- 
bunden wurde, bis zu der regelmafsig gęschliffen 
durchbolirten Axt, mit der man nach praktischen Ver- 
suchen einen Baum ebenso schnell zu fallen vermag, 
wic mit einer modernen Stahlaxt. Ganze Sale sind 
crfiillt mit den Erzeugnissen des Broncezeitalters. Da- 
neben erregen die reichen Goldfunde und das beruhmte 
mit Ruuen verzierte rergoldete Trinkhorn aus einem 
alten Grabhugel unser Erstaunen. Alles stamnil aus 
Dancmark oder Skandinavien, oft aus a rm en , der 
Bodencultur wenig zuganglichen Gegenden. Diese 
Dinge sind also aus dem Suden geholt in jerieh Zeiten, 
wo die Norm.inner auf ihren kuhncn Fahrten bis zu 
den sonnigen Landem des Mittelmeeres vordrangen.

Am Spatnachmittagc unternahmen wir eine Rund- 
fahrt durch die Stadt und wanderten am Ufer des 
Sundes uber dic Lange Linie. So crfrischend die Luft 
dort auch weht, und so unterhaltend dic Bewegung 
der vie]en Schiffe is t , so ist die Aussicht von dieser 
beruhmten Promenadc doch sehr beschrankt und gestórt 
durch die rorgelagerten Batterieen. Ais w ir beim 
Garnisonkirchhofe die PferdebahnHnie wieder erreichten, 
w ar es mittlerweile 7 Uhr geworden. Hier gab es 
Streit zwischen unserm Staatsanwalt und mir. Ich
wollte direct zum Tivoli. Er hatte gehórt, dafs Klam- 
penborg sehr schon sei, und wollte sich in den ersten 
Pferdebalmwagen sturzen. um dortbin zu gelangen. 
Ich stcllte ilim vor ,  dafs der Hauptreiz Klampenborgs 
in seinen Buchenwaldem besteht, und dafs wir doch 
nicht in fremde Lander reisten, um grunc Baunie zu 
bewundern; ubrigens sei es zu spat. Dies wollte er 
nicht glauben, und er zog deshalb bei den Passanten 
Erkundigungen ein. Endlich fand sich Jem and, der 
Oesterreidiisch verstand und erófinete uns, dafs die 
Falirt bis Klampcnborg anderthalb Stunden dauern
wurde. Also, auf nach T ivoli!

D as Tivoli in K openhagen .
Eine halbe Stunde spater und wir standen

inmitten einer neuen lebensvollen und lebcns-
frohen Zaubcrwelt. Das TivoIi bletel eine solcbc 
Fulle des Interessanten und spielt eine solclie 
Rolle im Leben der danischen H auptstadt, dafs eine 
kurze Schilderung desselben hier am Platze sein durfte. 
Es ist ein in der Nahe des Bahnhofes gelegener 10 h 
grofser hugeliger Park mit herrlichen Baurnen und 
Grasfiachen, mit Blumenbeeten und Rosenlauben, mit 
einem Labyrinthgarten und einem kleinen See, auf dem 
sich eine alte Staatsfregatte schaukelt. Breitc Pro- 
menadenwege und heimlichc Pfade durćhziehen das 
Ganze. Au die bundert grofse und kleincre Baulicli- 
kciten in leichtcr, geschmackroller Holzconstruction 
stehen entweder mit breiten, anspruchsvOllen Fronton 
an den Hauptplatzen oder yerstecken sich in den Ecken 
und hinter Abhangen unter Blunien und grunen Zweigen. 
Tausetide von Menschen jeden Alters und Geschlechts 
verbringen hier die langen, schónen Sommerabende 
in angenehmer und unscnuldiger Unterhaltung.

bur dic Befriedigung des leiblichen Menschen 
sorgen dic vielen Restaurants, Cafes und Erdbeerhallćn. 
Jedwedes civilisirte Getrank labt den ermudeten W an- 
derer, sei es der feurige Saft, den die Bodega spendet, 
sei es unter jener rebenbekranzten Yeranda auf dem 
Ilugel am Sec, wo man den grunen Romer crcJenzt,

sei es beim Holbrau und Porter und dera vortrefTiiclien 
Carlsberger Lagerbier vom Fafs. Kinder, Frauen und 
unverbesserliche Manner fmden auch Milch vdn Kub 
und Ziege, sowie erquickende Molkę.

Auch fur das Amusement und fiir unterhalteńdc 
Belehrung sind dic allseitigsten Yorkehrungen getroffen. 
Die Frcgatte auf dem See enthalt neben den Ein- 
richtungcn eines Admiralschiffes aus dem vorigen Jahr- 
hundert ein sebenswerthes Aquarium. Kleme, von 
scbmuckcn Matrosen gelenktc Boote fuhren die Mcnge 
binuber. Ara Sce birgt eine kunstlichc Ruinę Yoliercn 
mit seltcnen Żierv6gein. Nicht wcit davon steht ein 
grófscres Gebaude iur besondere Ausstellungen; daraals 
wurde das Affenmadcben Krao gezcigt. In einem 
andern Winkel des Parkes liegt das beruhmte Brók- 
manschc Affen- und Hundetheater. Schlicfslicb gibt es 
noch eine Anzalil von Sćhiefsstańden, Glucksbudon
und eine Rutschbahn.

Ganz ausgezeichnet ist fur die Kinder gesorgt. 
Am frulien Nachmittagc werden auf dcm Wicsen- 
planc allerlei Spicie arrangiert, um 5 Uhr hatte 
damals cin Wettlaufcn mit gefullten Wasscrkubeln statt- 
gefunden, und danacli liefs man komische Ballonliguren 
steigen. Dann sind dort Schaukeln und horizontale 
wie verticale Karussels. Dic mecbanische Hinrichtung 
dieser grofsartigen und schónen Apparate mufs selbst 
das Auge eines fachkundigen Ingenieurs erfreuen.
Kleine durchsichtige Dampfmascbinen vollkommenstcr 
Construction geben die 'Iriebkraft, selbst die Orgcl 
wird durch ein besonderes, munteres Mascbinchen 
gedrebt.. Die fróhlichc Kinderschaar hat uns immer 
wieder gefesselt. Das waren keine atherischen Zier- 
puppen, sondern derb e , róthbackige, richtige Kinder. 
Auf der Ruckreise verbrachten wir nochmals einen 
Abend im Tivoli. wo die Kleinen noch besondere
Ycrgunstigungen hatten. Jedes Kind, und man hatte 
die obere Grenzc des Kindcsalters nahezu bis zum
zwanzigsten Jahre verschoben, erhielt am liingange 
beim PaSsiren des Zahlapparates drei Billete fiir die 
Schaukeln und Karussels. Ebenso waren die Sitzplatze 
auf dem Kunstlcrplan, wo dressirtc Seehunde und eine 
Negerfamilie gyranastische Yorstellungcn gaben , fur 
die Kinder reservirt. Mit gespannten Micnen und in 
musterhafter Ruhe und Ordnung harrten sie, das Billet 
in der Hand, an den wunderbaren Apparaten; freund- 
liche Bcamte so rg ten , dafs jedes zu seinem Recht 
kalii. Wic strahlten die G esicbter, wenn die luftige 
Reise begann 1

A11 zwei verschicdenen Stellen spieleu vortreffliche 
Orchester, das eine im oflenen MusikpavilIon, das andere 
in einem grofsen Concertsaai. Dieser ist ein circusartiger 
Rauni mit Sitzplatzen fur tausend Personen , welcher 
durch Glaswande von einer ringsum laufenden breiten 
Yeranda getrennt ist; in der letzteren darf geraucht 
werden, die Musik dringt durch die oflenen Thuren 
herein. Das Programm bietet, mit Ausnahme eines 
Wochentages, welcher der schwereren Musik gewidniet 
ist, neben Ouverturen vorwiegend Lieder, Tanze und 
Marsche, aber in so vóllendeter Ausfuhrung, dafs unser 
Rcisegcfahrte aus Oesterreich, selber ein bedeutender 
Pianist, aber nur Freund klassischer Musik, die Cigarre 
ausgehen liefs und sich im inneren Raum nachdrucks- 
voll an dera IIervorruf betheiligte, womit man den 
Dirigenten Georg Lumbye ehrte.

Walirend der Musikpause begaben wir uns zum 
Kunstlerplan, wo gerade drei Trapezkunstler ersten 
Ranges 111 schwindelnder Ilóhe durch die Luft flogen.

Gegen 10 Uhr hatte aucli das Spici auf dem 
Theater begonnen. Die grofse, mit allen scenischen 
Hulfsinittoln ausgestattete Buhne liegt in der Tiefe, 
und das Publikum postirt sich auf dem Abhange gegen- 
uber oder schaut von der Hohe des Hauptweges ge- 
legentlich einige Minuten lun. Selbstredend konnen 
nur Pantomimen aufgefuhrt werden, in denen Pjerrot, 
der lustige Kobold, stets die Hauptrolle spielt. E r ist
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sehr beliebt, und das Publikum steht wie eine Mauer, 
auch wenn die HandUmg eigentlich recht langweilig 
ist, und jubelt uber hundertmal gehórte Witze von 
iiufserst fragwurdiger Gute. Hierin zeigt es sich eben 
ais ein grofsstadtisches Publikum. Nichts liegt mir 
ferner, ais dafs ich mit dieser Bemerkung die ange- 
deutete Krscheinung ais ein schlimmes Symptom hin- 
stellen móchte. Im Gegentheil halte ich diese Ge- 
schmacksrichtung des grofsen Publikums fur eine ganz 
heilsame Reactiou gegen die heutige Uebęrproduction 
an sogenannter Gediegenheit. So gewifs zwei Seelen in 
des Menschen Brust wohneu, so unnaturlićh ist es, nur 
die eine, nach den Sternen strebende, eutwickeln zu 
wollen. Die andere, welche sich an das Irdische 
klammert, verlangt auch ihr Recht und wird sich nieht 
vergewaitigen lassen. Und daraus folgt-, dafs gerade 
diejenigen Manner w ahre Wohlthater der Menschheit 
sind, welche es sich angelegen sein lnssen, das niedere 
Kuiistbedurfnifs und den Trieb nach Unterhaltuug und 
Geselligkeit im Einklang mit den Gesetz.en des Guten 
und Schonen zu befriedigen. Es gehórt dazu eine 
scharfe Beobachtung des Yolkes und ein feines Gefuhl 
fur dessen Herzensregungeu. Mit dem Kopeuhagener 
Tivoli ist gerade das Richtigegetrofien, und die danische 
Nation kann dem Begriinder Georg Carstensen nieht 
genug danken.

Bekanntlich sind in anderen Grofsstadten die Yer- 
suche milsgluckt, etwas dcm Kopeuhagener Tivoli 
Ebenburtiges zu schaffen. Der Londoner Kiystallpalast 
ist in seiner Art unbestritten eine aufserordentliche 
Anlage, sie bietet so viel des Schónen und Lehrreicheń, 
cultivirt Musik und dramatische Kunst in hcrvorragendem 
Mafse, und in dem herrlichen Park athmet man eine 
reine L u ft, aber das Alles hat etwas Steifes und ist 
nur fur gesetzte Leute berechnet; die Kinder und alle 
die, welche ihrem Sinnen und Begehreu nach zu den 
Kindera zahlen, gehen so gut wie leer aus. Der 
W iener Prater und noch mehr die Berliner Hasenheide 
auf der andern Seite stehen auf einem zu tiefen Niveau. 
Jahrmarktstródel und der mit Flittern angethane Bettel 
drangen sich dort begehrlich auf. Das bessere ein- 
heimische Publikum bleibt solchem Trubel fern. In 
Kopenhageu ist Alles, auch das, was zur Belustigung 
der Kinder bestimmt ist, schón und gediegen in seiner 
-Art und vor Allem harmlos und anstandig. Deshalb 
fuhlt die schlechte Gesellschaft und der Radau sich 
dort nieht wohl. Die paar Pfennige Eintrittsgeld 
wurden sie ebensowenig, w ie die zahlreichen Ord- 
nungsmanner, ferngehalten haben, So ist das Tivoli 
der Sammelpunkt aller gesitteten Kreise und ubt auf 
die Kopenhagener eine solche Zugkraft aus, dafs an 
jedem Sommerabend ein wahrer Menschenstrom sich 
dorthin bewegt. Auch der Fremde bleibt nieht fern, 
und ein gutes Bild ist es, welches er von jenem hoch- 
begabten Inselvolke mit nach Hause nimmt.

Frederiksborg.
Am andern Morgen verliefsen wir Kopenhageu 

uud fuliren mit der Bahn nordwarts, zunachst bis 
HillerSd zum Besuch von Frederiksborg, welches nach 
der Meinung der Dfuien die grofste Sehenswurdigkeit , 
ihres Landes ist. Das Schlois liegt etwas tiefer ais 
die Umgebung, inmitten eines kleinen Sees, zu dessen 
Spiegel ein von alten Linden beschatteter W eg hinab- 
fuhrt. Schon der aufsere Eindruck des von Christian 
in dem nach ihm benannten danischen Renaissancestil 
aus rothem Backstein aufgefuhrten Baues ist ein im- 
ponirender. Besonders malerisch wrirken die 'i hurmę 
mit ihren originellen Spitzen. Das nach dem Brande 
von 1859 prachtvoll erneuerte Innere ist heute zu 
einem Nationalmuseum umgewandelt. Drei gewaltige 
Stockwerke bieten Platz in Hulle und Fulle. Der 
Hauptinhalt besteht aus Móbeln, Kaminen, Riistungen, 
Schmięde- und Broncearbeiten von historischęm und

kunstgewerblichem Interesse. Daneben finden wir viele 
altere und neuere Gemalde danischer Kunstler. Die 
Gegenstande sind nieht systematisch nach O rt und 
Zeit in einzelne Abtheilungen gebracht, sondern jedes 
Zimmer ist fur sieli mit Mobebi, Gerathen und Kunst- 
werken so ausgestattet, ais seien die Bewohner aus 
jenen zuruckliegenden Zeiten noch nicbt dahinge- 
schwundeu. Uebrigens sind noch genug leere Raume 
da, und manche kahle Wandflache wird den lebenden 
danischen Kunstlern' noch Gelegenheit geben, ihren 
Genius schaffen zu lassen. Ein Freśkencyklus im untern 
Corridor von einem lebenden Meister, dessen Namc 
mir entfallen, hat uns lange gefesselt. Derselbe ver- 
herrlicht jene heroische Grofsmachtsperiode, wahrend 
der die Danen unter Knut dem Grofsen lialb Skandi- 
navien uud England beherrśchten.

Der glanzendste unter allen den Prachtraumen ist 
der Rittersaal, welcher einen ganzen Flugel einnimmt. 
Derselbe gilt yielfach ais ein Weltwunder. Gleichwohl 
fordert er uns heraus , die von der neueren 
danischen Ornamentik eingeschlagene Richtuug einer 
kurzeń Kritik zu unterwerfen. W enn es richtig ist, 
dafs die Decoration det Decken und Wandę in crster 
Linie einen kunstlerischen Gesammteindruck erstreben 
soli, so entspricht der Frederiksborger Rittersaal, sowie 
die meisten anderen Sale des Scblosses dieser An- 
forderung nieht. F.s ist vielmehr so, ais wollteu Plastik, 
Malerei und Coloristik sich gegenseitig uberbieten, 
weit entfernt, sich Alle gemeinsam einer hoheren 
kunstlerischen Idee unterzuordnen. Man lindet kaum 
ein Quadratmeter, wo nieht eine nackte Frauenfigur in 
Moclirelief einen Arm oder ein Knie, von der uppigen 
Buste gar nicbt zu reden, in die Luft streckt; sie ist 
umgebcn von gemalten Blunieri, von goldschillemden 
Schmetterlingen und Vogeln, sowie sonstigem Gethier; 
das Ganze ist umrahmt und durchdrungen von Stuck- 
ornamenten, strotzend von Zinnober, Schweinfurter 
Grun und gleifsendem Gold. Jedes Einzelne ist wunder- 
voll, namentlich auch die in żartem Roth gehaltenen 
nackten Leiber. Auch in einem kleinen Raum ohne 
Perspective kann sich ein derartig uberladener Plafond 
noch leidlich ausnehmen. Wie aber in einem Saale 
von 50 m Lange? Man sieht ein Chaos von Gold 
und bunten Farben, die hervorragenden Stuckwulste 
und Gliedmafsen verdecken sich gegenseitig, so ■ 
wie die dazwischen gemaiten Genrebilder und 
Stillleben. Die Decke erscheint aus der Ferne 
wie aus Wachs gemacht, von dem lauge Tropfen 
herabscbmelzen. Kurzura eine edle Gesammtwirkung 
wird trotz des unglaublichen Aufwands der besten Kunst- 
mittel durchaus nicbt erreicht, sondern nur der F.ITect 
einer stupenden Pracht, wie ihn der W:ilde liebt.

Zuletzt besuchten w ir noch die Schlofskirchc, die 
grófste Sehenswurdigkeit von Frederiksborg. Auch 

j sie ist uberladen mit Pracht. I.eider waren wir bereits 
I so erschopft, dafs \vir nieht mehr im Einzelnen be- 
I sielitigen konnten, was sie an Glasmalereien, Holz- 

und Elfenbeinschnitzereien und sonstigen Kunstschatzen 
; birgt. Nur die kónigiiche Betkammer neben der Orgel 
i vennocbte uns noch langer zu fesseln. Dieser kleine
I aus Elfenbein und kostbaren Holzern gefugte Raum 

mit einem beruhmten Gemaldecyklus zur Passionsge- 
schichte von Professor Bloch ist von einem Privat- 
maun, namlich dem Besitzer der Ny Garlsberg Brauerei, 
gestiftet worden. Derselbe Industrielle hat neben semeni 
Etablissement, welches -ganz Daneroark mit einem vor- 
zuglichen Gerstensaft versieht, auch eine Glyptothek 
erbaut und ausgestattet, die in den Reisebuchem durch 
das empfehlende Sternchen hervorgehoben wird.

Helsingor und Marienlyst.
Eine Stunde spater und das Dampfrofs fuhrte uns 

j weiter an dem Esromsee und der Sommerresidenz Fre- 
[ densborg voruber nach Helsingor.. Helsingor! Eine
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Weit von Poesie und Romantik klingt aus diesem 
Namen, Wie mit niagischer Gewalt zog es mich 
dorthin zum Schlofs am Meer. Die ganze nordische 
Fahrt wurde fur mich eine halb verfelilte sein, wenn ich 
nicht auf jener Terrasse gestanden, wo Hamlet mit seines 
Vaters Geiste Zwiesprach hielt. Ich bin uberzeugt, 
genau die Statte gefunden zu haben; dort links von 
den rostigen Kanonen, welche friiher den Sund sperrten, 
ist ein kleines Gartclien auf dem W alie, mit einer 
Laube darin, Hier mufs es gewesen sein. Das Schlofs 
selber habe ich nicht betreten; es dient in seinen 
unteren Raumen ais Kaserne. Es enthalt noch manche 
Sehenswurdigkeiten und interessante Zimmer, welche 
Zeuge waren von blutigem Mord oder verbotener Liebe, 
aber es ist dort nichts vorhandcn, was mit der Shake- 
speareschen Tragódie in Zusammenhang stande, kein 
Schwert, welches Hamlet fuhrte, kein Stuck Zierath, 
welches Ophelia schm uckte .— „Aber ich begreife den 
Doctor n ich t!“ wird utiser Freund aus Oesterreich 
denken, wenn ihm diese ZeilenzuGesicht kommen. „Der 
traumerische Danenprinz und das arme unverstandige 
Madchen, welches seinetwegen in Wahnsinn fiel, ist ja 
ein Phantasieproduct des Dichters. Ein Bach mit uber- 
hangendem Weidenbaum existirt in der ganzen Gegend 
nicht. Allerdings wird in Marienlyst Hamlets Grab ge- 
zeigt, wofur Kichtbadegaste 52 Oerezu entrichten haben. 
Davon muls man sich aber nicht tauschen lassen, das 
Grab ist fiir die Gimpel zurecht gemacht.“ Ja, das 
habe ich mir oft auch sebon gesagtl Aber ich kann 
nichts daran andern , dafs mein Herz dem Dichter 
glaubt. Und ich tróste mich mit dem Gedanken, dafs 
wohl mancher Wanderer aufser m ir, welcher die un- 
ergrundliche Dichtung des grofsen Briten hat auf sich 
wirken lassen, Helsingór aus keinem andern Grunde 
besuchte, ais um den Spuren Hamlets nachzugehen.

Unser Aufenthalt auf den Wallen voti Kronborg 
war nur ein kurzer. kautn ausreichend, die Gefuhle zu 
ordnen und das herrliche Landschaftsbild zu bewundern, 
welches der schmale Meeresarm und die schwedische 
Kuste gegenuber darbietet. Am Eingange in die Feste 
wartete unser W'agen, welcher uns bald nach dem 
benachbarten Badeorte Marienlyst brachte. Wir fanden 
nichts weniger ais ein nordisches Ostendc, sind aber uber
zeugt, dafs in spateren Jahreti, wenn erst die Vorzuge der 
Oertlichkeit recht erkannt und gewurdigt sein werden, 
der jetzt veródete Strand von einer bunten Menge er- 
holungsbedurftiger Menschen belebt wird. Das Land 
bildet eine Terrasse, dereń Rand und steiler Abhang 
mit dem herrlichsten Buchenhochwald bestanden ist, 
durch welchen schattige Wege ziehen. Dieser Wald- 
abhang reicht jeuoch nicht unmittelbar ans Meer. 
sondern es liegt ein schmaler fiacher Landstreifen 
davor, welcher durch einen Granitdamm vor dem 
Einbruch der W o°en geschutzt ist. Auf diesem Damm 
lauft ein meilenlanger Promenadenweg. Die daran 
'gepflanzten Baume beginnen schon jetzt Schatten zu 
spenden. Die Badenden begeben sich uber hohe 
Stackate 200 Schritt ins Meer hinaus zu grofsen Platt- 
form en, auf welchen ein Holzbau mit den Auskleide- 
zellen errichtet ist, von wo Treppen direct hinab in 
die Salzfluth der Nordsee fuhren.

Der sandige Uterstreifen ist mit Buschwerk bepflanzt 
w orden, Teiche mit kleinen Inseln beleben ihn, 
aufserdem findet man w arm e, von Sandwallen ein- 
gehegte Platze, welche Schutz vor dem Sturme ge- 
wahren. Dort liegt auch das Conversationshaus mit 
einem Pianino von wahrhaft damonischer Tonstarke. 
W ir glaubten namlich durch das Brausen der Brandung 
Orchestermusik zu hóren; ais w ir eintraten, fanden 
wir nur einen jungen Virtuosen an besagtem Instrument. 
Er phantasirte ganz weltentflohen, ohne Rucksicht auf 
den Beifall der Hórer. Diese gab es eben nicht; nur 
zwei uberaus gesunde Junglinge mit. englischen Zugen 
waren mit der Durchmusterung der Raume beschaftigt, 
aber die Tonfluthen prallten an ihnen ab , wie an
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Granitfelsen. Aufser uns und diesen Herren waren von 
lebendigen Wesen nur noch zwei Damen am Strande, 
dereń eine bereits in den Fliegenden Blattern ais 
Schwiegermutter portratirt worden ist. Auch auf 
der Yeranda des benachbarten Badehotels zahlte man 
kaum zwei Dutzend Stiller Menschen. Es ist anzu- 
nehmen, dafs viele Badegaste in anbeiracht des heftigen 
Windes den Strand mieden und sich in den Buchen- 
waldern ergingen. Gerade darin liegt der unvergleich- 
liche Vorzug von Marienlyst, dafs es den herrlichen 
Wald neben einer unbeschrankten Strandpromenade 
besitzt. Wer also fern vom Treiben der Grofsstadt 
in Verkehr mit Wald und Meer Erholung und Ruhe 
sucht, wird sich dort wohl fuhlen inmitten einer ge- 
sitteten und gebildeten Bev6lkerung!

Die letżte Yiertelstunde brachte uns noch eine 
Bekanntschaft, welche unserem Oesterreicher beinahe 
verhangnifsvolI geworden ware. Zwei einfach, aber 
elegant gekleidete, hubsche, jungę Damen gingen nicht 
weit von unserm Platz voruber. Selbstredend wurde 
Glas Nr. II dorthin gerichtet, welches die lieben Ge- 
schópfe auch richtig heranschraubte; das will sageh; 
dafs dieselben auf uns zukamen und in untadelhaftem 
Deutsch klagten, dafs sie, seit zwólf Stunden hier ein- 
getrofFen waren, aber ohne ihre Reisekoffer. Da wir 
allem Anschein nach nach Kopenhagen zuruckfahren 
w ollten, móchten wir uns doch einmal nach dem 
Verbleib der KofTer umsehen. W ir erwiderten mit 
den Ausdrucken hóchster Ritterlichkeit. Der Tag habe 
uns bereits so viel Gutes gebracht, und nun sollten wir 
noch am Abend das hohe Gluck haben, solchen schónen 
Damen dienen zu kónnen. Leider wurden wir sofort 
nach Sehweden hinuberreisen, wollten aber doch Alles 
in Bewegung setzen, um die Sachen herbeizufuhren. 
Leider mufs ich gestehen, dafs unsere Betheuerungen 
nicht allzu erst gemeint waren. Dagegen halte ich 
die Koffergeschichte nicht fur eine Erfmdung der 
Damen, und darin stimmte auch Herr B. bei, welcher 
sonst in solchen Dingen sehr skeptisch ist. Ais wir 
eine Yiertelstunde spater den schwedischen Dampfcr 
bestiegen halten. fiel dem Staatsanwalt die Angelegenheit 
wieder ein und flugs sprang er an den Quai zuruck, um 
auf dem wenige Schritte weiter ankernden Kopenhagener 
Dampfer nachzufragen. Aber unser Schiff war bereits 
in langsamer Bewegung. Laute Zurufe bringen ihn zurBe- 
sinnung, er sturzt herbei und will den Sprung zuruck- 
t h u n , aber die Kluft war schon bedenklich breit. 
Hande und Tauenden strecken sich ihm ent- 
gegen, er nimmt einen Anlauf und kommt 
auch glucklich, aber nicht eben senkrecht, wieder 
an Bord. Es dauerte eine W eile, bis er sich fassen 
konnte; wie schrecklich ware es gewesen, wenn 
er allein und ebenfalls koflerlos zuruckblieb Dafur durfte 
er aber mit Stolz behaupten, dafs seine Ritterlichkeit 
etwas mehr sei, ais galante Redensarten.

Ueberfahrt n ach  Helsingborg.
Erste N acht in S eh w ed en .

Kaum hatte der Dampfer den schutzenden Hafen 
verlassen , ais ihn der frische Nordwest erfafste, welcher 
dic schaumenden Wellen aus dem Kattegat in den 
schmalen Meeresarm trieb.

Mehrere Damen fanden die heftige Bewegung 
durchaus nicht schon. Eine, welche anscheinend nicht 
gewohnt war, das Unvermeidliche mit W urde zu tragen, 
schrie bei jedem starkeren Stofse: ,Acl>. Jott, was is
denn das?4 Mir schien ein stimmungsvolles Lied am 
Platze zu sein und intonirte die kkine Fischerin. 
Die zundende Wirkung dieses ebenso sinnigen wie 
melodischen Sangs verrieth sofort, dafs die Halfte der 
Passagiere vom grunen Strand der Spree hergezogen 
kam. Mit ruhrender Beharrlichkeit erscholl der Nixen- 
sang da capo hinaus ins wilde Meer; selbst die Nord-
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lander stimmten schliefslich mit ein. Zur Abwechslung 
wurde noch der „himmelblaue See ' eingelegt. Der 
erregenden Wirkung dieser humoivollen Gesange mufs 
es einzig zugeschrieben w erden, dafs wir alle ohne 
Seekrankheit in Ilelsingborg den Boden Schwedens 
betraten. In heiterster Laune steuerten wir uber den 
weiten Marktplatz dem Hotel Mollberg zu , eines der 
besten und solidesten Hauser, welches ich habe kennen 
lernen. So konnte denn der an wechselvollen Ein- 
drucken reiche Tag auch einen angemcssenen Abschlufs 
finden. Nach dem Abendessen schlenderten wir durch 
die saubere Stadt, welche sich auf dem schmalen 
Kustenstreifen an dem steilen Abfall des etwa 40 m 
hohen Tafellandes lang hin ausdehnt. Dann trieb es uns 
nochmals an die sturmbewegten Wasser des Sunds. 
Dicht vor uns schaukelte eine schwedische Fregatte. 
D er Leuchtthurm von Helsingór und zwei FeuerschiiTe 
schossen ihre blinkenden Strahlen iiber die schaumenden 
Wogen. Kleine Lichtpunkte schimmerten aus den 
Hausern der gegenuberliegenden Kuste. Deutlich er- 
kennbar lag im Dammerlichte der gcwaltige Bau des 
alten Hamletschlosses. Man hatte stundenlang den 
Melodieen der Brandung lauschen und in das Zauberreich 
der Romantik versinken konnen. Aber uns zog ein bóser 
Damon zu Mollberg zuruck: Der schwedische Punsch.

W enn schon der Mensch im Geleise des Alltags- 
lebens unbewufst von Vorurtheilen geleitet wird, so ist 
er auf einer Reise in fremden Landen den ungewohnten 
und taglich wechselnden Situationen gegeniiber erst 
recht im Bann seiner vorgefafsten und durch mancherlei 
Zufalligkeiten bestimmten Meinungen. Dahin gehórte 
auch unsere iixe Idee, dals es naturwidrig sei, in Schwe- 
den ohne eine angemessene Ladung von 'Punsch 
schlafen zu gehen. An diesem ersten Tage wollten 
wir uns zudem noch sozusagen aichen, in der Vor- 
aussicht, dafs wir bald in die Lage kommen wurden, 
wo wir eingeborenen, punschfesten Mannern Bescheid 
thun mufsten. Selbstverstandlich fand der mit Eis 
gemischte Trank unsem ganzen Beifall. Kaum hatte 
uns jedoch sein Feuer erwarm t, ais die clfte Stunde 
nahtc. Die Kellner und die meisten Gaste verschwanden 
still. Wir schaarten uns zugleich mit einigen der
Berliner Herren und Damen, welche die musikalische 
Ueberfahrt mitgemacht hatten, um die einzige noch 
brennende Gasflamme. Bald erlosch auch diese. Wir 
waren indessen auf dieses Ereignifs vorbereitet. Ich 
fuhrte eine Schachtel Zundkerzchen bei mir, welche
unter die Gesellschaft vertheilt wurden, und sofort
zungelten die Flammchen auf Flaschen und Glasern. 
Man hatte glauben konnen, in einen Kreis von Geister- 
beschwórern gerathen zu sein. Das Vergnugen dauerte 
indessen nicht lange, da der Wirth uns bat, doch das 
Cafe zu raumen, widrigenfalls er eine hohe Polizei- 
strafe zu gewartigen hatte. Er wolle aber die Getranke 
und was wir sonst noch begehrten, aut unsere Zimmer 
schaffen lassen. So geschah es denn, dafs dic Mitter- 
nacht uns drei bei jenersatanischen Fliissigkeit uberraschte, 
die unsere Stimmung auf eine unheimliche Hóhe
gebracht hatte. Wir hatten es uns ganz bequem ge
macht. W itze, die der Moment eingab, und uralte 
Calauer lósten sich at>. Leider war das Getrank 
schneller, ais wir dachten, zur Neige gegangen. Arm 
in Arm nippten wir am letzten Glase. Die Plastik der 
Gruppe war zu unverkennbar, so dafs sich der Ideen- 
flug zuruck lenkte nach jener klassischen Statte, welche 
wir am Tag zuvor besucht hatten. „Die drei Grazien 
in neuester Auffassung*. Drei mannliche Grazien netto 
6 Centner schw er! Der Witz ist fiirchterlich und 
scheuchte uns ins Bett. Zur Strafe mufste ich geloben, 
auch diese drei Grazien in der Reisebeschreibung nicht 
unerwahnt zu lassen.

H els in sb o rg —Herrljunga.
Einem tiefen Schlafe folgte ein fróhliches Er- 

wachen an einem wunderschónen Morgeu. Die Zeit

bis zur Abfahrt nach dem Norden benutzte ich, um 
auf das Plateau oberhalb der Stadt zu steigen. Dort 
steht ein alter Thurm, der ehrwurdige Rest der einst- 
mals machtigen Feste Helsingborg. Ein wundervolles 
Panorama bietet sich dort oben den Blicken dar. Die 
schmale, von Fahrzeugen aller Art belebte Wasserstrafse 
erbreitert sich nach beiden Seiten zu unabsehbaren 
Meeresflachen, im Norden flankirt durch das hohe 
Kullen-Yorgebirge, im Suden getheilt durch die grofse 
Sundinsel Hveen. Jenseits zieht sich die danische Kuste 
hin mit ihren freundlichen Ortschaften und dunklen 
Waldern, gerade gegeniiber erglanzt im Morgenstrahl 
Helsingór und das romantische Schlofs am Meer.

Die Reisegenossen hatten sich inzwischen fur den 
Tag mit einem ausreichenden Vorrath von Cigarren 
versehen. Leider stellte sich bald heraus, dafs das fur 
schweres Geld erstandene Kraut ein Aroma verbreitete, 
welches sogar die Rauchenden angstlich machte. Am 
Bahnhof herrschte reges Leben; an die hundert Land- 
leute, Manner und Frauen, im Sonntagsstaat bestiegen 
mit Fahnen und Musik den Zug, um ihn bei der 
zweiten Station wieder zu verlassen, wo anscheinend 
eine grofse Festlichkeit begangen werden sollte.

Ais vierter installirte sich ein Englander in 
unserm Coupe, der, ohne von der Aufsensvelt Notiz 
zu nehmen, apathisch seine Cigarette rauchte. Das 
bartlose Gesicht erschien trotz seiner Jugcnd blasirt 
und verlebt, das Auge matt und geistlos. Da er 
aufserdem noch ein dickes Reisebuch zu Tage fórderte, 
hielten wir ihn fiir den typischen, am Rhein und in 
den Alpen wohlbekannten, reisenden Englander. Dies 
war wieder ein durch Vorurtheil bekraftigter Irrthum, 
den ich sehr bedauere. Denn ais ich, durch einen 
Zufall veranlafst, mehrere Stunden spater mit ihm ein 
Gesprach anknupfen mufste, waren wir Alle erstaunt, 
wie sich seine Mienen belebten und seine Augen ver- 
geistigtcn. Was er sagte, war interessant, und sein 
Urtheil treffend und witzig. Er reiste im Auftrage 
eines Londoner Geschiiftshauses und kannte nicht blofs 
ganz Europa, sondern auch Aegypten, Indien, China 
und Nordamerika. Wir hatten an ihm fur heute einen 
unterhaltenden und liebenswurdigen Reisegenossen. 
Leider verstand er ais richtiger Englander aufser seiner 
Muttersprache nur Bruchstucke anderer civilisirter 
Sprachen.

Unser Zug lenkt, nachdem er Helsingborg ver- 
lassen, landeinwarts und durchschneidet die im Kullen 
endigende lange Halbinsel, welche das nórdliche 
Schonen nach dem Kattegat vorstreckt. Wir befinden 
uus vorlaufig in einer reichen, fruchtbaren Gegend, 
welche noch den Charakter der gegenuberliegenden 
Insel Seeland zeigt. Erst spater bei Engelholm beginnt 
das eigentliche Schweden, d. h. jene bis ans Eismeer 
reichende, see- und waldbedeckte Granitplatte, dereń 
einfórmigen, aber hóchst eigenartigen Landschaftscha- 
rakter wir im Veriaut' der Reise noch grundlich kennen 
lernen. Die Bahn fiihrt nunmehr am Rande des Fels- 
plateaus entlang und gestattet zumeist einen Blick auf 
das Meer. Das Ufer ist steil und klippenreich; vor- 
gelagerte Inseln treten aber noch nicht auf. Man passirt 
einige Kustenstadte, unter denen Halmstad die bedeu- 
tendste. Um 2 Uhr erreichten wir Warberg, eine 
Stadt mit bcsuchtem Seebad und einer sehenswerthen 
Schlofsruine. Hier hat die Kiiste bereits den echt 
skandinavischen Charakter, sie ist durch kleine Buchten 
ausgezackt und durch lange Fjorde zerschnitten; davor 
lagern unzahlige Felseninseln, welche den sogenannten 
Scharengarten bilden.

In Warberg ist die Mittagsstation. An den schwe- 
dischen Bahnen fmdet man nur an ganz bestimmten, 
auf den in jedem Coupe befmdlichen Fahrpliinen an- 
gezeigten Stationen Restaurants, welche zum Fruhstuck, 
Mittagsessen und Abendbrot eingerichtet sind. Wer 
dort essen will, hat sich nach Landessitte selbst zu 
bedienen. In der Mitte des Speisesaals steht ein grofser
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Tisch, welcher unter der Last der Gerichte schier zu 
brechen drolit. Er enthalt zuerst Butter, Brot, Kase 
und alle erdenklichen Arten von kaltera Auisohnitt, 
ferner eine Tcrrine mit warmer Fleischbrulie, einige 
warme Schusseln mit Eierspeisen, gebackenen Fischen, 
Beefsteaks und grofsen Braten, von denen man selbcr 
nach Belieben abschneidet. Dazu gesellen sich noch 
die Compots und die Erdbeeren, sowie cndlich die 
Kannen mit Milch und mit Kaffee. Dazwischeh ragen 
Thurnie von Tellern jeder Capacitat und Stófse weilser 
Servietten; Messer, Gabeln und sonstige Elsgerathc sind 
zu zierlichen Pallisaden aufgebaut. Dic Speisen sind 
durchgehends gut, und die Auswahl und Menge geradezu 
yerblufłend. Gerade wegen dieses Reichthums der 
Tafel erfordert es eine bedeutende Uebung, in 15 bis 
20 Minuten einen normalen Appetit zu befriedigen.
Man darf nicht lange suchen und prufen, sondern mufs 
mit einem Blick das Schlachtfeld ubersehen und dann 
entschlossen und unentwegt einen beladenen Teller 
nach dem andern zu dem am Nebentische eroberten
Platze holen. Spirituosen fiihren die Bahnrestaurants 
nur inofficiell, man trinkt in der Regel Bier, 
was aber besonders zu bezahlen ist. Die Mahl-
zeit hat einen festen Preis von nicht ganz
2 J t .  Wer sich also die richtige Fertigkeit erworben, 
speist fur diesen niedrigen Preis wirklich ausgezeichnet. 
Yiele Leute freilich, namentlich altere, andasTem po eines 
deutschen Diners gewóhnte Herren fahren schlecht dabei.

Bei Warberg verlafst die Bahn das Meeresufer und 
fuhrt landeinwarts in das Herz von Westergotland. 
Die Fortsetzung der Kiistenstrecke bis Goteborg soli 
im nachsten Jahre dem Betrieb iibergeben werden. 
W ir fahren an einem oftmals zu Seen erweiterten 
Flufschen hinauf, das eine flachę Rinne in die Granit- 
platte gegraben hat, so dafs rechts und links die r.ackten 
Felsmauern emporsteigen. Das Land ist ode und 
wenig bevólkert, selbst die Tanne wurzelt nur sparlich 
in den (jesteinskluften.

Die hier und dort auf den Kuppen sichtbaren 
Bauernhauser nehmen sich sehr malerisch aus. Die 
Aufsen- und Innenwande bestehen ans dicht aufeinander 
gelegten, an den Enden verzahnten Holzbalken. Das 
Dach ist mit Schindeln gedeckt. Das ganze Haus 
wird frei auf den Fels gestellt und durch untergelegte 
grofse Steinblócke ins Loth gebracht. Neben demW ohn- 
ha.ise stehen Stalle und Yorrathshauschen. Alle Holz- 
hauser erhalten in Schweden einen braunrothen Anstrich 
von Eisenosyd, nicht der malerischen Wirkung, sondern 
der Conservirung des Holzes wegen. Bei sorgfaltiger 
Behandlung dauert ein solches Hans an die 300 Jahre. 
Die rechteckigen Fensteróffnungen sind mit gc- 
schweilten, weifs gestrichenen Brettchen umrahmt, 
welche zugleich mit den weifsen Gardinen einen un- 
gemein freundlichen Eindruck herrorbringen. Die 
Grofse der Hauser ist oft liliputanisch. Sie enthalten 
dann aufser einem kleinen Eintrittsraum nur zwei kleine 
Wohnraume und ein Gelafs unter dem Dache. Ich 
bemerke noch, dafs in ganz Schweden fur die Hauser 
auf dem Lande und in den kleinen Stadten Holz das 
fast ausschliefsliche Baumaterial ist. Nur reichere und 
grófsere Gebaude werden aus Ziegeln aufgefuhrt. Es 
klingt einigermalsen auffallend, wenn man erfahrt, dafs 
es in einem I.ande, welclies fast ganz aus Stein besteht,

keinen Baustein giebt. Es ist namlich zu schwierig 
und kcfstspielig, aus den Felsblócken kleinere regel- 
mafsige Steine herzuricliten.

Der einzige grófsere O rt, welchen die Bahn bis 
zum W enernsee beruhrt, ist das frcundliche und ge- 
werbthatige Stadtchen Boras. Uns wird dieser Ort 
durcli eine aufserst komische, durch unsere Sprach- 
unkenntnifs veranlafste Sceno unvergefslich bleiben. Es 
ist dort Wagenwechsel, weil dic Bahn von dort ab 
schmalspurig wird. Da die Strecke in gerader Linie 
weiter geht, und wir in Helsingborg an unserm W agen 
eine Tafel mit den W orten Till Goteborg gesehen 
hatten, waren wir auf dies Umsteigen gar nicht vor- 
bereitet und hatten auch die Meldung des Schaffners 
nicht yerstanden. Alle unsere Siebensachen liegen 
lassend , verliefsen wir das Coupe, um in gewohnter 
Weise eine Yiertelstunde umherzuwandern. Da redete 
uns ein Mann mit beschildeter Mutze an, den wir fiir 
einen Hotelportier liielten. W ir yerstanden wesentlich 
nur die W'orte „Icke vidarc‘, nicht weiter, welche uns 
aber ais Frage erklangen. W ir entgegneten, dafs wir 
bis ilerrljunga w eiter fuhreu und yerlielsen den Mann, 
obgleich er fortredete. Ais er dann aber ins Coupe 
trat und trotz unseres Protestes die Koffer aufnahm, 
um sie unserer Meinung nach ins Hotel zu schaffen, 
schob ich ihn, da w ir kein weiteres Mittel fanden, 
uns yerstandlich zu machen, sanft, aber nachdrucklich 
zum W agen hinaus und schlofs die Thur. Der Mann 
blieb yollkommen ruhig und dachte w o h l: Der Klugere 
giebt nach. Wir aber in dem Bewulstsein, uns 
schneidig aus der Affaire gezogen zu haben, begaben 
uns in die Wartesiile und musterten das Publicum. 
Ais wir wieder auf den Perron traten, war unser Zug 
beiseite geschoben, und auf einem andern Geleise hielt 
ein neuer „Till Herrljunga“. W ir sturmen zu unserm 
alten Coupe, es w ar ganz leer. Auch in der Espedition 
waren unsere Sachen nicht. Nur zwei Minuten w’ahrte es 
noch bis zur Abfahrt, die Lage fing an kritisch zu werden. 
Da entdeckten w ir an dem Rauchcoupe des bereit- 
stehenden Zuges unsern Mann, welcher alle unsere 
Sachen um und an sich hatte: In den Handen die
Hute und KolTer, iiber die Schultern Plaid und Ueber- 
zieher, unter die Arnie geprefst die Reisebuclier und 
Karten. Nachdem w ir diese Dinge abgenomnien, sali 
er noch ganz uufórmlich aus, da er auch die Taschen 
und den Busen yollgestopit hatte. Zum grofsen Gaudium 
aller Leute kamen da zum Yorschein 2 Opernglaser, 
Compafs, Cognacflasche, etliche Etuis und Cigarren- 
spitzen, kurzuni alle die D inge, welche 4 Touristen 
um sich ausbreiten, wenn sie 8 Stunden ein Coupe 
innehaben und dasselbe erst nach 2 Stunden zu ver- 
lassen denken. Es fehlte nicht der kleinste Bleistift. 
Noch heute fuhle ich mich jenem Bahnbediensteten von 
Boras gegenuber etwas schuldbewufst. Diese heitere 
Schilderung jenes Yorfalls soli ihm zur Ehre ge- 
sclirieben sein, sowie allen Beamten, welche w ir auf 
unseren langen schwedischen Fahrten ausruihmslos ais 
ruhige, hóniche und gefallige Leute haben schatzen 
lenien. Ob in Deutschland auslandische Touristen unter 
gleichen Umstanden einer gleich rucksichtsvollen Be
handlung, wie wir sie in jenem schwedischen Stadtchen 
erfuhren, sicher sind, kann ich leider nicht ais wahr- 
scheinlich hinstellen. (Fortsetzung folgt.)
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Aus den Erinnerimgen eines alten Hiittenmanns.*
Eine Holzauction und ein hiittenm&nnisches Examen vor 60 Jahren.

Vom Oberhutteninspector E . S c h o tt  zu Ilsenburg am Harz.

Die Freiheitskriege waren ausgekampft. Beim Ab* 
m arsche der Preufsischen Truppen aus Frankreich 
war dem Preufsischen Generalinspeclor der Artillene- 
werkstatten und Gewehrfabriken das intelligente Yer- 
halten eines fianzdsischen Ingenieuroffiziers aufgefallen 
und es gelang ihm , denselben nach der Yertreibung 
Napoleons fur den preufsischen Dienst zu gewinnen, 
beliufs der Grundung von Gewehrfabriken zu Essen 
und zu Saarn bei Dusseldorf. Die Fabrication, welche 
mit franzSsischen Arbeitern begonnen w urde , er- 
forderte zu den Gewehrtheilen, namentlich zu den 
aus freier Hand zu schmiedendpn Gewebrlaufen, das 
beste Eisen. Es fand sich zusagendes Materiał in der 
Eifel, wo namentlich der Huttenmeister Schruff in Cali 
so ausgezeichnetes Eisen erzeugte, dafs, ais pekuniare 
Verhaltnisse diesen zum Yerkaufe des ihm gehfirigen 
Anlheils an dem Caller HGtten werke (Raidwerk) 
zwangen, von Seiten des Fiscus zum Ankaufe dieses 
Antheils fur die Gewehrfabrik geschritten wurde.

Der mit besonderem Vertrauen Seiner Majestftt 
des K8nigs Friedrich Wilhelm III. beehrte franzO- 
sische Offizier hiefs S. T r e n e l l e  und war meiii 
Grofsonkel und Pate. Derselbe hat mich dem hutten- 
mannischen Fache zugefuhrt und mich nach er- 
halteuer Yorhildung zu dem Caller Werke gesendet, 
wo ich ais Huttengehulfe des dort angestelllen Hutten- 
v-Twalters Paul Heinrich Schruff, eines Sohnes des 
frflheren Besitzers, am 4. December 1826, also vor 
mehr ais 50 Jah ren , eingefuhrt wrurde und meine 
huttenmannische Laufbahn hngann.

Die Eifel lag damals vom Weltverkehre weit ab. 
Chausseen esistirten nicht und Reisen nach der Eifel 
konnten nur zu Fufs oder zu Pferde unternornmen 
werden. So wurde am 2. December 1826 von Saarn 
aufgehrochen. Gegen Abend war man in KSln. Am 
folgenden Morgpn fruh wurden wieder Pferde be- 
stiegen und es gelang, in einem starken Ritte den 
Weg bis Commern zuruckzulegen, wo ubernachtet 
wurde. Am andern Morgen, jenem 4. December, 
langteń wir endlich in Cali an. Jetzt wurde man zu 
dersell en Reise so viel Stunden, wie damals Tage 
gebrauchen.

Das erste w ar, dafs wir ins Huttenwerk gingen, 
in dem mir vieles aufflel, was ich anderwarts, 
namentlich im Harze, nie gesehen hatte. Dann be- 
gaben wir uns m it einigen Huttenmeistern (Richard 
Poensgen und Leclerc) zu dem 011igschlager’schen 
Gasthause, wo sich schon mehrere andere Hutten
meister eingefunden hatten. Es sollte eine Yerein- 
barung sammtlicher Huttenmeister zum g e m e i n -  
s c h a f t l i c h e n  H o l z a n k a u f e  geschlossen werden. 
Im allgemeinen herrschte unter den Huttenmeistern 
«n  ziemlich gesitteter Ton. An Kleidung und Be- 
nehmen konnie man aber bei denen, welche nicht 
etwa durch Mililardienst, oder fruheres Zusammensein

*_Wir folgen bereitwillig einem uns von hoch- 
geschatzter Seite ausgesprochenen W unsche, indem 
wir im Anschlufs an den in voriger Nummer ver- 
Sffentlichten Aufsatz: »Anfang, Bluthe und Veifall der 
Eisenindustrie in der Eifel* vorstehende Mittheilungen, 
welche im Jabre 1877 in den Yerhandlungen des 
>_ereins zur Bef5rderung des Gewerbefleifses erschienen 
sind, abdrucken. Die Red.

mit Menschen von hoherer Bildung einen modernen 
Anstrich erhalten hatten, den grofsen Reichtum, 
welchen sie besafsen, nicht erkennen. Die Continental- 
sperre hatte diese einfachen, fruher selbst ar- 
heitenden Huttenleute zu Huttenmeistern und reichen 
H anddsherren gemacht.

Da ich der ganzen Verhandlung beizuwohnen 
hatte , konnte ich den Werth der zu trpffenden Ver- 
einbarung, „das in den kSniglichen Auctionen und 
soust ausgebotene Holz gemeinschaftlich auzukaufen 
und dann nach Lage der Werke unter sich zu ver- 
theilen*. begreifen, erstaunte aber uber die hohe 
Summę, die die Yereinigten Huttenmeister fur das zu 
ihrem Betrieb nothige Holz aufzuhringen hatten.

Nach Beseitigung vielfacher Einwendungen und 
immer erneutem Eingehen auf die einzelnen Punkte 
der Verhandlungen wurde endlich die Sitzung um
11 Uhr Nachts geschlossen und mehrere, unter denen 
sich auch meine Wenigkeit befand, erhiellen die Statuten 
zum Abschreiben. Um 12 Uhr war alles beendigt 
und nun ging man zu Tischj an dem sich mehrere 
nicht zu den Huttenmeistern gehOrende Personen, ein 
wie ein Bauer aussehender Baron und ein sehr vor- 
lauter, sehr ungern gesehener Fortsbediensteter he- 
theiligten. Letzterer schrie so, dafs man sein eigenes 
Wort nicht hOren konnte. Um 1 Uhr wurden in 
einem Nebenzimmer die Statuten von den anwes^nden 
25 Huttenmeistern unterzeichnet. Ein Huttenbesitzer 
geistlichen Standes, Kanonikus Eilartz, dem man das 
Geistliche allerdings nicht ansehen konnie, hatte sich 
Yorher nach seiner Hutte Eiferlei fortgemacht. Um 
das eigentlich Verhande!te vor Unhefugten, nam^nt- 
lich dem Forstbeamlen zu verbergen, — denn die 
Vereinbarung schadete doch dem F iscus, dem das 
Ueberbieten der Huttenmeister unter einander auf 
den Auctionen sonst zu gute gekommen wSre — 
wurde von meinem Onkel die Sache ais eine Yerein- 
barte Bitte an den Landstand in Dusseldorf darge- 
stellt, „um die Abgaben fur die mageren Eifler Kuhe 
gegen diefetten des Bergischen Landes zu errmlfsiger/.

Das so fur die Erwerbung in Aussicht genommene 
Holzcjuantum deckte aher doch nicht den ganzen Be- 
darf. Fur die Caller Hutte z. B. war noch ein nicht 
unbedeutendes Quantum Kohlen ndthig; der Versuch, 
in der Nahe von Montjoie aus den Eichenschal- 
waldungen den Bedarf zu decken, mifslang, und es 
mufsten Holzankaufe in ferner gelegenen Gegenden, 
in der Nahe von Altenahr, gemacht und dort eine 
Verkohlung vorgenommen werden.

Der Huttenverwalter Schruff und ich begaben 
uns Anfang November dahin und es gelang uns auch, 
da die Wege eine sofortige Abfuhr der Kohlen nicht 
zuliefsen, Yon einigen Bauern Raume zu miethen und 
die Kohlen darin einzuscheuern, um sie bei besseren 
W egen, die wir von dem 'Winter erhofften, abholen 
lassen zu kdnnen.

In dem so schOnen, hocb gelegenen Altenahr. 
um das sich in mehrfachen Windungen die Ahr 
schlangelt, und von dem man eine uberraschende 
Aussicht ins Ahrthal geniefst, war gerade Weinkirmefs 
und es gab dort gar viel lustige Leute. Alt und Jung 
trank jungen Wein aus Tassen, der sehr unschuldig 
schmeckte, aber doch sehr aufheiterte.

Nachdem die Kohlen sammtlich untergebracht 
waren, wurde die Ruckreise von Altenahr aus an-
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getreten. Der Weg fflhrte uber den holien Michels- 
berg nach MOnstereifel. Aus dem der Entfernung 
nach nur kurzeń Rilte wurde eine lange Reise, denn 
wir yęrirrten uns im Nebel und kamen, uns ganz 
unseren Rossen uberlassend, erst 24 Stunden spater, 
ais wir gehofft hatten, an und nicht ohne manche 
Gefahr fiir Leben und Gesundheit beslanden zu haben.

Die Yereinbarung der Huttenmeister zum gemein- 
schaftlichen Ankaufe des Kohlholzes hatte durch das 
Geheimnifs, in das dieselbe der Regierung gegeniiber 
gehflilt werden mufste, einen eigenen Reiz, namentlich 
fiir einen jungen Menschen. Das Romantische der 
Sache trat noch m ehr hervor, ais der Prasident, 
Reinhard Poensgen, durch ein geheimnifsvolles Cir- 
cular die Betheiligten zu einer Yersammlung zur Ver- 
theiluug der fiir die Gemeinschaft angekauften HSlzer 
einlud, die in dem einsam gelegenen Kloster Steinfeld, 
dereń Besitzer zu den Verschworenen gehdrten , da 
sie auch ein Huttenwerk hesafsen, spat in der Nacht 
stattflnden sollte, und wobei besondere Yorsicht in 
bezug auf Bewahrung des Geheimnisses ans Herz ge- 
legt wurde.

Das Kloster bewohnten nur einige Personen. Die 
beiden Besitzer waren der fruhere Backer und Pfórt- 
ner desselben, die dasselbe von einem franz6sischen 
General, dem es yon Napoleon gesebenkt worden war, 
zu einem sehr billigen Preise gekauft haUen. Die 
Sage ging, dafs sie die ganze Kaufsumme allein durch 
den Verkauf der damals sehr werthvollen bleiernen 
Dachrinnen wieder gewonnen hatten.

Das Kloster war eine ehemalige Pram onstratenser 
Abtei und schon fruh von Bedeutung. Im Jahre 1121 
wird bereits in einer Urkunde von Erzbischof Frie
drich von K81n die Stiftung des Klosters bestatigt.

Also in dem alten Kloster Steinfeld sollte die 
heimliche Versammlung abgehalten werden. Es war 
W inter, der Schnee fufshoch, so dafs zur Reise nur 
Schlitten benutzt werden konnten. Diese Schlitten 
gehdrten zur primitivsten Art, ein Bund Stroh ge- 
nugte zum Sitze. Yori allen Seiten kamen aus der 
Dunkelheit die Yerschworenen den Berg gerauschlos 
heraufgefahren, und es wurde spat, ehe alle ver- 
sammelt waren.

Die Yersammlung leitete der Prasident Reinhard 
Poensgen von Schleiden. Mein Onkel war nicht zu- 
gegen; er wurde durch den Huttenmeister Schruff 
verlreten.

W ar die Ve.reinbarung in Cali recht schwer zu
stande gebracht worden, so stelllen die verschiedenen 
auf die Lage der Werke gegrundeten Anspruche der 
einzelnen Huttenmeister der Vereinigung uber die 
Yertheilung noch viel m ehr Schwierigkeiten entgegen. 
Durch die sehr geschickte Leitung der Verhandlung 
durch den Yorsitzenden kam dieselbe indessen gliick- 
lich zustande, und das Gelingen wurde durch einen 
frischen, frShlichen Trunk gefeiert.

Es wilrde das Zusammentreten der Huttenmeister 
zu einem gemeinscliaftlichen Unternehmen und 
namentlich die Yeitheilung des gemeinschaftlich an- 
gekauflen Holzes vielleicht unmSglicli gewesen sein, 
wenn sie nicht noch unter dem Banne des alten 
Zunflgeistes gestanden und sich den Anordnungen 
eines Zunftmeisters ais gegliederte Korporation bereit- 
willig unterworfen hatten.

Wie tief dieser Geist die Glieder der ganz un- 
bewufst noch geltenden Huttenzunft beherrschte, mag 
folgende Beschreibung meiner Aufnahme in dieselbe 
zeigen:

Es war die Holzauction der Kóniglichen Forst- 
behOrdo in Gemiind herangekommen, zugleich fand

an demselben Tage Militaraushebung statt. Zu letzterer 
waren die OfSziei e, der Landrath, sammtliche Bilrger- 
meister des Kreises, zu ersterer die kSniglichen Forst- 
beam ten, die Hflttenmeister in pleno (obgleich doch 
nur zum Schein, da einer allein fdr alle kaufen mufste) 
erschienen. Es war eine zahlreiche Versammlung in 
demselben Locale, dem Gasthause von Messerschmidt. 
Nach abgehaltener Auction, die unter starkem Kopf- 
schiitteln der kOniglichen Forstbeamten geschlossen 
w urde, und nachdem die militarischen Aushebungen 
vorgenommen waren, versammelten sich alle Bethei- 
ligten im grofsen Saale. Noch sehe ich den langen, 
schmalen Raum vor mir, der kaiun alle G iste fassen 
konnie.

Es w ar Nachmittag und noch heller Tag, ais der 
Yersammlung von dem Senior der Huttenmeister, 
dem ehrwurdigen Peter Jacob Bastian, erOffnet wurde, 
es solle zur Begehung einer sehr feierlichen Handlung 
im Beisein sammtlicher Herren geschritten werden.

Hierzu erscheine es zuvGrderst dringend nothig, 
die Fensterladen zu schliefsen. Nach allseitiger Ge- 
nehinigung wurden die Laden, es waren bei der ge- 
ringen Breite des Saales nur wenige, geschlossen, 
und brennende Kerzen zur Yerlreibung der unzeitigen 
Dunkelheit herbeigebracht. Ich war nicht wenig gc- 
spannt, zu erfahren, was dies alles zu bedeulen habe, 
nicht ahnend, dafs ich ais eine Hauptperson dabei 
mit flguriren sollte.

Der ąlte Peter Jacob trat nun vor einen am 
schmalen Ende des Saales unter den verdunkelten 
Fenstern aufgestellten Tisch, liefs auf denselben zwei 
Stuhle ste llen , und fuhrte zwei jungę Damen, eine 
rechts, eine links an die schmalen Tischseiten.

Nun wurde von ihm der Versammlung weiter 
erflfTnet, dafs sich in ihrer Mitte zwei jungę Hutten- 
leule befanden, die jetzt vor der Huttenmeisterver- 
sammlung eine Probe ihres Wissens abzulegen und 
zur Aufnahme in dic Huttenzunft sich wurdig zu 
zeigen hatten. Es waren die anwesenden beiden 
Iluttenleute:

„Fingerhut von Eiferlei und Schott von Call“ .
Dieselben hatten sich zum vorzunehmenden 

Examen auf den Tisch zu begehen und auf die dort 
aufgestellten Stuhle zu setzen.

Zu meiner Assistenz befand sich an meiner linken 
Seite unter m ir die Tocliter des Wirths, Fraulein 
Messerschmidt, die ich nach dem Yerlaufe von 20 
Jahren ais die Gattin des Oberingenieurs Ghillingworth 
in Braunschweig wiederflnden sollte. Mit yiel grofserem 
Zittern und Zagen, ais bei dem mehrtagigen 7 Jahre 
nachher stattfindenden Esamen zu meinem Eintritt 
in herzoglich Braunschweigische Dienste, erkletterte 
ich den Tisch und setzte mich, der so ernsten Auf- 
forderung Folgę leistend, an die Seite meines noch 
viel angstlicheren Collegen.

Das Examen begann und bestand in Fragen uber 
den Eisenhuttenbetrieh, den Hochofen, die Frischfeuer 
und uber die Kennzeichen des Eisens. Nachdem alles 
zur Zufriedenheit beantwortet, folgte die feierliche 
Erklarung des Peter Jacob Bastian, dafs wir nach 
einslimmigem Urtheil der Huttenmeister uns zur Auf
nahme befahigt und genugendes Wissen bekundet 
hatten , worauf die Aufnahme zu Protokoll erklart, 
untersiegelt und von allen unterzeichnet, auch einem 
jeden von uns beiden ein Exemplar tiberreicht wurde.

Noch jetzt sehe ich m it tief bewegtcm Herzen 
die auf dem Protokoll vermerkten U nterschriften: 
„Pet. Jac. Bastian. H. W. Poensgen. Heinr. Christ. 
Peiper. J. P. Peuchen. S. Gosw. SchOller. Paul 
Frantz u. A .‘


