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Kaiser Wilhelm

K aise r Wilhelm ist am 9. Marz dieses 
Jalires zu Seinen Yatern yersammelt worden. 
Alldeutseliland trauert um den hohen Ent- 
schlafenen, der unser Yaterland geeinigt, der es 
zu Macht und Elire, Rulim und Ansehen gefuhrt. 
Trauer, tiefschmerzliclie Trauer um Sein Dahin- 
scheiden erfullt auch den deutschen Eiśenhutten-
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mann, der in Ihm den recliten Yater des Yater- 
lands, den Fórderer der nationalen Industrie, 
den Freund des deutschen Gewerbes allzeit ver- 
elirte und der es nie yergessen wird, dafs die 
glorreiche Zeit der Regierung YYillielms I. es war, 
welche dem deutschen Namen auch auf dem 
Weltmarktc die Ehren zu erringen ermógliclite, 
dereń er heute geniefst. Ein Denkmal, dauernder 
ais Erz, hat der hohe Yerblichene in unseren 
Herzen hinterlassen. Sein Beispiel soli uns 
innnerdar ein Sporn sein, llmi nachzuahmen im 
ruhigen, ernsten Streben, im arbeitsfrohen, arbeits- 
tuchtigen Schaffen, in aufopferungsfreudiger, 
treuer Pmchterfullung.

Die Vorstan.de
de s  „ V e r e i n s  d e u t s c h e r  de r  „ N o r d w e s t i i c h e n  G r up p e  des  

Ei s e n h u t t e n ł e u t e " .  V e r e i n s  d e u t s c h e r  E i s e n -  und
S t a h l - l n d u s t r i e l l e r " .
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Dic Priifung des Griifseisens.
Yon A. Ledebur.

Die Aufgabe, sich iiber das Verhalten einer 
zur Verwendung stehenden Gafseisensorte Aus- 
kunft zu verschaffen, besitzt nicht in allen Giefse- 
reien eine gleich grofse Wichtigkeit. W o man 
jahrein jahraus die namlichen Roheisenmarken 
in bewahrten Mischungen schmelzt und daraus 
Gufswaaren fertigt, an dereń BeschafTenheit im 
wesentlichen die gleichen Anspriiche gestellt 
werden — z. B. in vielen kleineren Maschinen- 
giefsereien —  kommt eine besondere Priifung 
kaum vor.

Sehr belangreich dagegen ist diese Priifung 
in solchen Giefsereien, welche unm ittelbar aus 
dem Hochofen das fliissige Metali erhalten. Diese 
Betriebsweise war bekanntlich fruher die allein 
iibliche, und sie ist noch jetzt m it vollem Rechte 
vornehm)ich da beibehalten worden, wo man den 
Hochofen mit Holzkohlen betreibt. Gerade die 
kleinen Holzkohlenhochofen aber sind ganz be
sonders empfindlich gegen jede zufallige Unregel- 
mafsigkeit in der Mollerung, in der Begichtung, 
in dem Nassegehalle der Beschickung, in dem 
W arm egrade des W indes etc., und auch der 
umsichtigste Betriebsleiter ist nicht imstande, 
stets genau das gleiche Roheisen zu erzeugen. 
Hier also isl taglich oder oft m ehrm als im Laufe 
eines Tages eine Priifung erforderlich, ob das 
erforderliche Roheisen auch die fiir den jedes- 
maligen Zweck geeignete BeschafTenheit besitze. 
Das Mittel dafiir ist einfach und doch zuverlassig: 
man beurteilt nach dem „Spiele" des Roheisens 
seine BeschafTenheit. Allmorgens beim Antreten 
der Giefser findet in Gegenwart des Betriebs- 
leiters diese , P robe“ statt. Im Herdsande un- 
m ittelbar vor dem Ofen ist aus freier Hand eine 
offene Gufsform in Gestalt einer runden Ver- 
tiefung von ungefahr 20 cm Durchmesser bei
7 bis 8 cm Tiefe hergestellt; das Metali wird 
mit der Giefskelle dem Ofen entnommen und 
durch Abstreichen von den obenauf schwimmen- 
den fremden Korpern befreit. Schon die Farbę 
des noch in der Kelle befindlichen Gufseisens 
lafsl eine vorlaufige Beurteilung zu. Ist sie 
weifs und die Oberflache des Metalls von einer 
dunnen, mit farbloser Flam m e brennenden Gas- 
schicht bedeckt, so geht wohl ein beifalliges 
Murmeln durch die Versammlung der im Kreise 
herumstehenden Giefser; sieht das Metali roth- 
lich aus und wirft wohl gar knisternde Funken, 
so werden die Gesichter langer. Nun folgt das 
Ausgiefsen in die Gufsform, worauf die Ober
flache aberm als abgestrichen w ird; das „Spiel“ 
beginnt. Ist das Gufseisen reich an Silicium und 
Kohle, ein sogenannles hochgaares Eisen, so

pflegt sich die ganze Oberflache sehr bald mit 
einer mattleuchtenden Decke oxydischer Bildungen 
zu uberziehen, welche nur ab und zu durch die 
Bewegungen des darunter befindlichen Metalls 
zerrissen w ird; das Spiel ist „m att*. Solches 
Eisen ist zu graphitreich und bei den Giefsern 
wenig beliebt. Bei demjenigen Eisen, welches 
fur die meisten Zwecke der Giefserei am taug- 
lichsten ist, weil es auch in dunnen Querschnitten 
mit grauer Bruchflache erstarrt, ohne doch Gaar- 
schaum zu bilden, pflegt sich dagegen bald nach 
dem Ausgiefsen ein lebhaftes und ziemlich lange 
andauerndes Spiel zu entwickeln; w ahrt dasselbe 
nur wenige Augenblicke und erscheinen an der 
Oberflache alsbald jene in der Literatur vielfach 
besprochenen Wanzen in grofserer Zahl und Aus- 
dehnung, wirft das Eisen dabei wohl gar schwir- 
rende Funken in reichlicher Menge, so pflegt es 
siliciumarm, hart, zum Weifs werden geneigt und 
nur zum Gusse schwerer Gegenstande geeignet 
zu sein.

Diese allgemeineren Merkmale sind bei den 
meisten Hochofen einander ahnlich; die beson- 
deren Eigenthiimlichkeiten des Spiels aber, welche 
bei dem einzelnen Hochofen, so lange die Zu- 
sam niensetzung der Beschickung unverandert 
bleibt, dem geiibten Auge ais ein sehr scharfes 
Erkennungsmerkm al fiir die BeschafTenheit des 
Gufseisens dienen konnen, zeigen bei verschiedenen 
Hochofen bekanntlich recht erhebliche Abweichun- 
gen. In Gupolofengiefsereien, wo man gekauftes 
Roheisen umschmelzt, ist demnach das Spiel des 
flussigen Metalls nicht geeignet, dem Giefser zu 
sagen, ob diese oder jene neu eingefiihrte Roh- 
eisenm arke, diese oder jene neu hergestellte 
Eisenmischung seinem Zwecke entspreche. Hier 
miissen andere Untersuchungsmethoden an die 
Stelle jenes einfachen Verfahrens treten.

In manchen grofseren Eisengiefsereien stellt 
man, was nur zu billigen ist, regelmafsige Festig- 
kcitspriifungen des zu verwendenden Materials an. 
Man pflegt gegossene Stabe auf Biegungsfestig- 
keit zu priifen; verschiedene mehr oder minder 
einfache Priifungsmaschinen sind fiir diesen Zweck 
erfunden worden. Nicht vergessen darf man 
hierbei, dafs ein beim Schmelzen ais Zusatz 
zu silicium- und graphitarmerem Eisen dienendes 
grobkorniges Eisen, wenn es fur sich allein ge- 
schmolzen wird, kaum so giinstige Festigkeits- 
ziffern aufweisen kann ais in Vermischung mit 
jenem feinkornigerem M ateriale; ferner, dafs nicht 
allein die Bruchfestigkeit, sondern neben derselben 
auch die Biegungsfahigkeit der Probestabe die 
Yerwendbarkeit des Eisens zu Gufswaaren be-
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dingt. Ein phosphorreiches Gufseisen zeigt nicht 
seiten einen ziemlich hohen B ruehm odul; aber 
es zerbricht plotzlich, ohne vorlier eine erhebliche 
Einbiegung zu erleiden. Es ist sprode. Eine 
Saule, aus solcbem Materiał gegossen, lauft 
Gefahr, zu zerbrechen, wenn sie einer plotzlichen 
Erscliiitterung ausgesetzt w ird ; ein W asserrohr 
fiir Hochdruckleitungen zerspringt unter dem 
Stofse des W assers, obgleicb es vorber die Probe 
unter dem doppelten oder dreifachen Drucke aus- 
gehalten h a tte ; eine Ofenplatte berste t, sobald 
sie einseitig erwarm t wird.

Einige beachtenswerthe Mittheilungen iiber 
die Prufung des Eisens in nordamerikanischen 
Giefsereien gab kiirzlich H. S. Fleming auf der 
letzten Jahresversammlung des Vereins nord- 
am erikanischer Holzkohlen-Eisenhultenleute. *

Von dem zu untersuchenden Roheisen werden 
jedesmal 15 Pfund in einem Graphittiegel ge- 
sclimolzen. ** Um dasselbe auf seine Diinnflussig- 
keit zu priifen, giefst man eine Probe in eine 
aus gewóhnlichem Formsande hergestellte Gufs- 
form eines Slabes von 12 Zoll Lange, 1 Zoll 
Breite und nur 6/ioo Zoll (1 1li mm) Dicke von 
dem einen Ende her ein. Die Gufsform lauft 
zwar niemals vollstandig aus; je langer aber der 
Abgufs wird, desto dunnfliissiger ist das Metali.

Ein Slab m it den gleichen Abmessungen, je 
doch mit einer Rippe an der einen Seite, hat 
den Zweck, eine Schlufsfolgerung zu erinoglichen, 
ob das Gufseisen starkę Neigung zum Yerziehen 
besitzt, ob mithin leiclit Spannungen in den Gufs- 
stiicken entstehen.

Yon einem gemeinschaftlichen Eingusse aus 
werden sodann zwei Stabe gegossen, beide 12 Zoll 
lang, der eine einen halben Zoll im Quadrat, der 
andere einen Zoll breit und 1ho Zoll (2 ‘/a mm) 
stark. Die beiden Endflachen jedes Slabes wer
den in der Gufsform durch eingelegte Gufs- 
schaalen gebildet, dereń Abstand von einander 
genau 12^3 Zoll betragt. Bei einer Schwindung 
gleich 1[o6 der ursprunglichen Lange, welche man, 
wie bekannt, ais die durchschnittliche Schwindung 
des Gufseisens anzunehmen pflegt, wurden dem-

* Journal of the United States Association of 
Charcoal Iron Workers vol. VII pag. 242.

** Ein Schmelzen im Cupolofen durfte meines 
Erachtens nicht minder gut anwendbar sein.

nach die erkalteten Stabe genau 12 Zoll lang 
sein. Seehs Paar solcher Stabe Werden gegossen 
und, nachdem man die Schwindung jedes einzel
nen gemessen bat, um ein gules Durchscbnitts- 
ergebnifs zu erhalten, zu den Festigkeitsprufungen 
verwendet.

Letztere bestehen theils aus Belastungs-, theils 
aus Schlagproben.

Die Belastungsproben werden auf einer 
Mascbine ausgefuhrt, im wesenllichen aus einem 
Hebel mit verschiebbarem Gewichte bestehend, 
welche selbsttbatig die stattfindende Einbiegung 
bei jeder Belastung verzeichnet.

Die Schlagproben werden mit einem Fall- 
gewicbte von 25 Pfunden ausgefuhrt, der erste 
Schlag aus 1ji Zoll Hohe, dann jedesmal 1/s Zoll 
hober, bis der Bruch erfolgt. Ein Stift verzeich- 
net auch hier die stattfindende Einbiegung bei 
jedem Schlage, ein anderer das Zuriickgehen des 
Stabes nach dem Schlage.

AIsdann wird noch die Hartę der Stabe ver- 
mittelst einer von Professor T urner in Birming
ham gebauten Maschine gemessen, die Hartung, 
welche das Gufseisen an den Enden bei der Be- 
ruhrung m it den eisernen Gufsschaalen erfahren 
hat, gepruft, und die BeschafTenheit des Korns 
mit Hiilfe einer Lupę besichtigt. Ueber alle diese 
Beobachtungen wird Buch gefuhrt, und die Probe- 
stabe werden fiir spalere Vergleiche aufbewahrt.

W ie der Vortragende versicherte, ist das be- 
schriebene Probirverfahren in einer Giefserei, 
welche taglich durchschnittlich 70 Tonnen Roh
eisen verarbeitet, seit langer ais zwei Jahren in 
Anwendung, und man hat dabei die Ueberzeugung 
gewonnen, dafs es jede Auskunft giebt, welche 
der Giefser verlangen kann, insbesondere, wenn 
es sich um den Ankauf neuen Roheisens handelt.

Einige von dem Redner an seine Mittheilungen 
gekniipfte Auslassungen iiber die Wiclitigkeit, 
welche die Kenntnifs der ehemischen Zusam m en
setzung des Roheisens fiir den Giefsereimann be
sitzt, sowie iiber die Einfliisse, welche die ver- 
schiedenen Bestandiheile des Roheisens — Sili
cium, Mangan, Phosphor, Schwefel — auf dessen 
Verhalten ausuber., konnen hier ubergangen w er
den, da sie dem deutschen Leser nichts Neues 
bringen.
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Die Ęmrichtungen der Crestelle der amerikanischen Ilocliofen 
und die Yorgange in denselben.

Mitgetheilt von Fritz W. Llirmann, Hutteningenieur, OsnabrOck.

Vor dem Franklin Institute liielt der ameri- 
kanische Hiittenmann J o h n  M. H a r tm a n n  uber 
die Gestelle der amerikanischen Hochofen einen 
V ortrag*, welcher sehr interessante Einblicke in 
die amerikanische Betriebsleitung und die Scliwie- 
rigkeiten gestattet, welche sieli bei derselben ent- 
wickeln.

Nach H artm ann besteht die Rast gewohnlich 
aus 18" oder etwa 450 mm dickcm Mauer werk, 
dessen Aufsenseite mit wassergekiihlten Gasrohren 
umgeben ist, wahrend das Ganze durch einen 
Blechpanzer** zusammengehalten wird. Der 
Ietztere unterstiitzt das Mauerwerk und halt das
selbe lest zusam m en, wahrend die Kuhlung das 
Mauerwerk in einer gleichmafsigen Starkę von 
1‘2" bis 14" oder etwa 300 bis 350 mm erhalten 
soli, nachdem, wie Hartm ann annimmt, nur die 
yorderen 4 bis 6" oder 100 bis 150 m m . der 
Steine abgeschmolzen sind.

Die Rasten der rheinisch-westfalischen Hoch
ofen zeigen beim Ausblasen trotz guter Kuhlung 
haufig keinen Rest eines feuerfesten Steins, wohl 
aber eine Rastneubildung, besteliend aus Eisen, 
feiner Kohle, Beschickung und Schlacke.

Hartm ann ist mit Recht der Ansicht, dafs 
es geniige, wenn man von vornhinein das Rast- 
mauerwerk nur 13,5" oder etwa 340 mm stark 
m ache, dafs aber das Beharrungsvermógen der 
Huttenleute jetzt noch ein starkeres Mauerwerk 
verlange.

Am unteren Ende dieses Rastmantels aus 
Blech beginnt nach H artm ann ein Panzer aus 
Gufseisen mit eingegossenen Ktililróhren von 1" 
lichter W eite, welcher 12" oder etwa 300 mm 
unterhalb der Formen endigt und die nóthige 
Zahl Oeffnungen fiir Wind- und Schlackenformen 
enthalt.

Unter jeder W indform befindet sich eine 
O effnung, um bei schlechtem Gang die sich 
haufig vor den Form en ansamm elnde Schlacke 
ablassen und so die Fónnen offen halten zu 
konnen.

Auch das Mauerwerk innerhalb dieses gufs- 
eisernen gekiihlten Panzers wird gewohnlich noch 
18" oder etwa 450 mm dick gemacht, obgleich 
dasselbe ebenso wie dasjenige der Rast mit 13,5" 
oder etwa 340 mm stark genug ware.

Dieser gufseiserne gekiihlte Panzer besteht 
aus einzelnen in senkrechten Fugen durch Rolzen

* ^Journal of the Franklin Institute® Nr. 6, De
cember 1887.

** In Deutschland zuerst 1867 auf Georgsmarien- 
hutte angewendet.

und Splinte miteinander verbundenen Theilen und 
hat unten eine W asserrinne, aus welcher der 
untere Theil des Gcslellmauerwerks berieselt wird. 
In diesem Gufspanzer isl jede Formoffnung durch 
seitliche Ansiitze gebildet, welche die Form auch 
dann noch in ihrer Lage erhalten konnen, wenn 
das Mauerwerk schon aufgelóst sein sollte.

Durch diese Einrichtuiigen * soli dem bekann- 
ten und haufigen Mifsstande abgeholfen werden, 
dafs die Miindung der Form sich weniger oder 
mehr senkt, wenn das Mauerwerk wegschmilzt.

Der Theil des Gestells unterhalb der Rinne 
des gufseisernen gekuhlten Panzers, sowie auch 
24" oder etwa 610 mm des Bodens sind end- 
lich durch einen sehr starken schmiedeisernen 
Panzer zusammengehalten, welcher ebenfalls aus 
einzelnen, miteinander verbundenen Theilen besteht.

Vorn am Gestell befindet sich der Damm 
mit dem Stichloch und hinten die Liirmannsche 
Schlackenform ; beide sind unabhangig von dem 
feuerfesten Mauerwerk an dem Gufspanzer be- 
festigt.

An der hinteren Seite des Gestells sind in 
der Hohe des Herdes zwei kleine Stichlocher 
angebracht, welche bei Yersetzungen benutzt 
werden. Das feuerfeste Mauerwerk innerhalb 
dieses unteren Blechpanzers besteht aus drei 
Ringen feuerfester Steine erster Gtite von je 9" 
oder 240 mm Lange.

Die senkrechten Fugen zwischen je zwei 
dieser Steinringe sind 2" weit und mit bester 
feuerfester M asse, besteliend aus gemahlenen 
feuerfesten Steinen mit Thon gemischt, fest aus- 
gestampft. Diese Art der Mauerung dreier durch 
grófsere Fugen getrennter Ringe soli ein Reifsen 
der letzteren und damit Durchbruche von Eisen 
verhindern. Zwischen dem aufseren Ring der 
feuerfesten Steine und dem Gestellmantel befindet 
sich nur eine gewohnliche Fuge. Mithin ware die 
Gestellmauerung insgesammt etwa 820 mm stark.

Der Herd oder Boden ruht auf dem Ofen- 
fundament und besteht aus den besten feuerfesten 
Steinen, welche nach derBeschreibung umgekehrte, 
kórperliche Kugelzonen bilden, dereń Mitte um 16" 
oder etwa 400 mm vertieft ist, so dafs das 
fliissige Eisen dieselben nicht heben kann. Die 
Umgebung des Gestells ist etwa 12" oder 300 mm 
hoher, ais die Oberkante des Bodens.

* Denselben Zweck erreichen in vollkommenerer 
Weise die Einrichtungen des D. R.-P. Nr. 40428 vom 
9. Juli 1886, welches ani 6. August 1886 in Deutsch
land bekannt gemacht wurde. »Stahl und Eisen* 1887, 
Nr. 8, Seite 569.
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Unmittelbar unter dem Boden des Gestells, 
im Anschlufs an dessen unteren Panzer, ist ein 
Bohr von C" licliter W eite um das Gestell gelegt.

Das eine Ende dieser Bohrleilung soli mit 
dem Schornstein der Kessel und W inderhitzer, 
und das andere Ende mit einem besonderen Heiz- 
ofen in der Giefslialle verbunden sein. W enn 
der Ilerd zu heifs ist, soli kalle Luft durch dieses 
Bohr geleitet, das Mauerwerk abgekuhlt und das 
Eisen da am Durchbrechen verhindert werden, 
wo die Wandungen unterhalb der Umgebung 
liegen, also nicht m ehr durch die iiufsere Luft 
gekiihlt werden konnen. Wenn das Gestell und 
der Ilerd sich dagegen abkiihlen, sollen aus der 
besonderen Feuerung die heifsen Verbrennungs- 
producte durch das Rohr geleitet werden, um 
so der Abkiihlung durch Strahlung und Leitung 
vorzubeugen. (!) Ein heifses Gestell ist auch nach 
Hartm aun eine Nothwendigkeit fiir den guten Gang 
des Ofens und es mufs alles aufgeboten werden, 
was moglich ist, um dasselbe warm zu halten, 
wenn die Hitze sich zu mindern beginnt.* Seit- 
dem raschere Betriebe fiir die Hochofen in all- 
gemeine Aufnalime gekommen sind, soli es schwic- 
rig geworden sein, die Durchbruche des Eisens 
zu verhindern, weil die Gestellwandungen nun 
durch die grofsen Mengen Eisen und Schlacken 
wesentlich heifser ais fruher gehalten wurden. 
Dunne, feuerfeste W andungen, gufseiserne Ein- 
fassungen mit W asserkiihlung sollen diese D urch
bruche verh indern ; aber man habe in ' A m erita  
gefunden,** dafs das (lussige Eisen durch die Fugen 
in der Mauerung dringe, das Gufseisen trotz der 
W asserkiihlung schmelze, mit dem W asser zu 
Explosionen Veranlassung gebe, Arbeiter todte und 
die Gestelleinfassungen zerstore. Der Boden des 
Ilerdes wird mit der Zeit 2 bis 3 Fufs (600 bis 
900 mm) tiefer, um welches Mafs also auch 
das (lussige Eisen tiefer steht, so dafs der Fassungs
raum  fiir das Eisen entsprechend vergrofsert ist. 
Es ist nach Hartm ann nicht richtig, dann auch 
das Stichloch entsprechend tiefer zu legen, viel- 
m chr besser, den Yorrath an fliissigem Eisen im 
Ofen stehen zu lassen, also in der urspriinglichen 
Hohe und Zwischenzeit abzustechen. Erst am 
Ende der Huttenreife wurde man das Stichloch 
niedriger legen, um die Grofse der sich bildenden 
Sau zu vermindern.

Das Stichloch werde dadurch sehr angegriffen, 
dafs 60 bis 70 t Eisen in 15 Minuten durch 
dasselbe ablaufen mufsten, so dafs das Eisen 
auch hier haufig die Kiihlungen zerstore und 
durch die entstehenden Explosionen umherge- 
sehleudert wurde. Hartm ann meint, ein geschickt

* Es gilt beim Menschen wie beim Hochofen 
die Lebensregel: „Kalter Kopf und warme Fufse11. Ob 
die angegebene Wilrmeąuelle aber viel zur Ausfuhrung 
derselben beitragt, mufs bezweifelt werden.

** In Deuischland_ haben wir diese Erfahrung 
schon vor m ehr ais 20 'Jahren gemacht.

geleiteter Abstich von 60 bis 70 t, ausgebreitet 
auf einer Oberflache von 3 0 X  100 Fufs (etwa 
275 qm), sei ein grofsartiger Anblick; wenn diese 
gluhendfliissige Masse aber durchbreche, Alles 
uberschwemme, den Schmelzern Tod und Ver- 
derben bringe, so sei das schrecklich. Hartm ann 
fuhrt diese Vorkommnisse weiter aus.

Die nun folgenden theoretischen Betrachtungen 
iiber die chemischen Vorg;inge im Gestell konnen 
w ir iibergehen.

Hartm ann giebt a n , dafs die Liirmannsche 
Schlackenform am besten im hinteren Theile des 
Gestells angeordnet w erde, weil die vorderen 
W iudfonnen dann zu heifs g ingen, wenn Eisen- 
abstich und Schlackenform in demselben ange
ordnet seien. In diesem Falle wurde nicht nur 
das vordere feuerfeste Mauerwerk rascher aufge- 
lost, sondern die vorderen, dann heifser gehenden 
W indformen wurden auch in den Stand gesetzt, 
m ehr Wind einzufiihren, so dafs der Ofen auf 
der vorderen Seile rascher niederginge.

Demnach mufste ein solcher Ofen mindesteus 
immer schief gehen, was nicht mit der Erfahrung 
stimrnt. Man ordnet die Liirmannsche Schlacken- 
form jedoch darum gegeniiber dem Stichloch an, 
weil man dann unabhangig in der Eisen- und 
Schlackenabfuhr und unabhangig in den, an beiden 
Abstichen nóthigen Arbeilen ist.

Nach Hartm ann sollten die Windformen im 
Lichten nicht weiter ais etwa 115 mm fiir An- 
thracit, und 140 mm fiir Koks sein, was Diisen 
von 100 bezw. 130 mm Weite entsprache. Die 
W indmenge soli 15000 Cubikfufs oder etwa 425 cbm 
in der Minutę fiir Anlhracit, und 10 000 Cubikfufs 
oder etwa 280 cbm (Kolbenflache X  Kolbenweg) 
fiir Koks betragen.

Bei geringeren W indmengen sollen sich die 
W indformen leicht durch Schlacken verschmieren. 
Hartm ann kommt nochm als auf den oben erw ahn
ten Umstand zuriick, dafs eine oder m ehrere der 
nebeneinander liegenden Windformen w arm er 
gehen, ais die iibrigen, dem Ofen also von der be- 
treffenden Seite m ehr W ind zufuhren, mithin ein 
Schiefgehen der Gichten veranlassen. Eine Form 
soli unter solchen Umstanden doppelt so viel 
Wind einfiihren konnen, ais eine andere; dadurch 
werde dann an der betreffenden Seite des Ofens 
ein grofserer Strom  von Gas erzeugt, welches 
nicht ausgenutzt wird, die Hitze steige auf, unter 
Umstanden bis an die Gicht, der Umstand ver- 
anlasse unregelmafsigen Gang u. s. w.

Die Gefahr dieser Betriebsstorungen soli nach 
H artm ann bei kleinen Diisen geringer sein. Das 
Vorhandensein verschiedener Gasstrome im Hoch
ofen soli durch Einfiihrung von etwa 6 Pyro- 
m etern in gleichen Abstanden im Umfange des 
Schachtes festgestellt werden konnen. Diese 
Pyrom eter sollen unter Umstanden Tem peratur- 
Unterschiede bis 2 0 0 °  zeigen; dafs sich beim 
Ausblasen der Hochofen in der Schachtflache
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Rinnen zeigen, ist bekannt, diese sollen ebenfalls 
von den verschieden starken Gasstiomungen der 
einzelnen Formen herriihren. Diese aufserge- 
wohnlichen Gasstrome sollen den Durcligang un- 
reducirter Bescliickung durch die Schmelzzone 
veranlassen, wornit die Erzeugung unregelmafsi- 
gen Roheisens und roher Schlacke verhunden sei, 
wahrend die betreffenden Formen die Folgę der 
Strahlen des massenhaft auf sie niedertraufelnden 
Eisens verbrennen.

Oder es bildet sich iiber denselben eine Nase 
von diesem Eisen, welches durch die fernere 
Einwirkung des Windes in Schmiedeisen iiber- 
gefuhrt, von Zeit zu Zeit ińs Gestell niedergeht, 
es m ehr oder weniger ausfiillen, und die Giite 
des Eisens verandern soli.

Um festzustellen, ob und welche Formen 
mehr oder weniger W ind aufnehmen, soli jeder 
Diisenstander mit einem Differentialdruckmesser 
versehen sein, so dafs man im Voriibergehen die 
Beurtheilungsgrundlagen vor Augen hat. Die 
Form en sollen so angeordnet sein, dafs die durch 
sie eintretende W indmenge die niedergehenden 
Brennmaterialsaulen so vergast, dafs diese Saulen 
in der Ebene des oberen Anfanges der Rast 
gleichmafsig niedergehen. Damit dies geschehe, 
soli die durch jede Form  eingefuhrte W indmenge 
die Brennm aterialsaulen am unteren Ende und 
am Rande der Rast rascher vergasen, ais in der 
Mitte der letzteren, weil das Brennmaterial durch 
die Verengung in der Rast am Rande derselben 
naturgemafs m ehr zusamm engeschoben, d. h. 
dichter liege. Um das Brennmaterial am Rande 
der Rast ungestraft rascher vergasen zu konnen, 
mufs diese, d. li. das Mauerwerk derselben, gut 
gegen das Abschmelzen geschiitzt sein, und ist 
dies der Grund der vorgesehenen Rastkiihlung.

Die Weite des Gestells ist abhangig von der 
einzublasenden W indm enge, oder was dasselbe 
ist, von der zu vergasenden Brennm aterialm enge; 
die Formenweiten miissen nach Obigem auch so 
bestimmt werden, dafs, obgleich das Brenn
material im aufseren Umfang des Gestells rascher 
vergast werden mufs, der W indstrom  doch noch 
bis in die Mitte des Gestells dringt. Die Diisen 
miissen zu diesem Ende die entsprechende W eite 
haben. Ob die Vergasung im Gestell eine gleich- 
rnafsige ist, kann durch Einfiihrung einer langen 
Eisenstange festgestellt w erden; dieselbe mufs 
eine gleichmafsige Erhitzung zeigen.

Die W eile der Diisen bestimm t nach Hart- 
mann allein die Hohe der P ressung; diese aber 
bestimmt nach demselben das ganze Verhalten 
des Ofenganges und werde diese Thatsache, wenn 
von den Diisen die Rede sei, zu oft vergessen. 
Der Wind soli mit moglichst grofser Geschwin- 
digkeit einstromen. W enn sich der Ofen infolge 
Verarbeitung zu dichter Beschickung aufhangt, 
wird der Eintritt und Durcligang des W indes ; 
vermindert, und soli der Fali eintreten konnen, I

dafs m ehr W arme im Gestell verbraucht ais er
zeugt wird, was Ansiitze im Gestell und auf dem 
Herd zur Folgę haben soli.

Wenn sich die Hitze im Gestell vermindert, 
zo zeigt sich diese Verminderung alsbald auch 
in der Schmelzzone, in welcher alsdann die Ma- 
terialien nicht rasch genug schm elzen, pappig 
werden und so den Niedergang sowohl von 
Brennmaterial ais von Mollerung aufhalten. Je 
harter in diesem Falle das Brennmaterial ist, um 
so schwieriger wird es der Schmelzzone, die 
nothige W arm e wieder zuzufuhren, und darin 
liegen die Schwierigkeiten der Yerwendung von 
Anthracit.

Hartmann entwickelt dann die Ansicht, dafs 
die W arme, welche durch das Kiihlwasser und 
die Ausstrahlung dem Gestell verloren gehe, 16 ty 
der gesammten erzeugten W arm e sei.

W enn in 1 Minutę 1,25 cbm oder 1250 kg 
Kiihlwasser, von 20 auf 70° erw arm t, ablaufen, 
dann werden dazu 70 — 2 0 X 1 2 5 0 = 6 2 5 0 0  W . E. 
verbraucht, welche durch hochstens 6 kg Koks 
erzeugt werden konnen.

Bei einem Hochofen, welcher 100 kg Koks 
iń der Minutę verbraucht, wurden hierzu also 
nur 6 ty des vergastcn Koks nothwendig sein.

Bei einem Hochofen allerdings, welcher der
selben Menge Kiihlwasser bedarf, und nur 60 kg 
Koks vergast, w indę dasselbe schon 10 ty der 
erzeugten W annę fortleiten.

Der tiefe Herd und die dicken W andungen 
sollen nach Hartm ann einen Regenerator (?) fiir 
die W arm e biiden, so dafs das Gestell vor pliitz- 
lichen Versetzungen bewahrt werden kann. H art
mann nimmt an , dafs der W ind in steinernen 
W inderhitzern auf eine Tem peratur von 650 bis 
750° C. gebracht werde, und dafs 4 3 0 °  C. ge- 
niigten, um Holzkohle, 480° G., um Koks zu 
entziinden, dafs aber iiber 600° G. notliig seien, 
um Anthracit zu entziinden.

Die Porositat der Koks- und noch m ehr die- 
jenige der Holzkohle giiben Veranlassung zu eirier 
inneren Verbrennung, wahrend der Anthracit nur 
auf der Oberflache brenne. *

Aus diesem Grunde seien bei Verwendung 
von Anthracit grofsere Gestelldurchmesser, also 
grofsere Beriihrungsflachen nothwendig.

Hartm ann nim m t ferner an, dafs im oberen 
Theile des Gestells, d. h. iiber den Formen eine 
Tem peratur von 1600° G. herrsche. Unmittelbar 
vor der Form  sei die Tem peratur erniedrigt durch 
den Eintritt des kalteren W indes; etwas weiter 
im Gestell, da wo die vollkommene Yerbrennung

* Die Erfahrung habe ich auf Georgsmarienhutte 
Anfang der 60er Jahre bei Yersuchen der Yerwen
dung des hier yorkoinraenden Piesberger Anthracits 
bestatigt gefunden; derselbe kam unten aus dem Ge
stell ebenso glanzvoll heraus, ais er an der Gicht auf- 
gegeben war.
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Platz gegriffen, herrsche die Verbrennungs- 
tem peratur des G zu C 02 plus der W indtem peralur, 
und zw ar etwa 3300° C. (?)

Nacli Hartm ann sollen die Schlacken der 
anierikanisclien Hochofen selbst von Nr. 1-Eisen 
bis zu 1 ^  Eisenoxydul und bei Nr. 5-Eisen selbst 
bis zu 8 $  Eisenoxydul enthalten.

Derselbe ist der Ansicht, dafs man den Ofen 
vor dem zu lieifsen Gange bewahren miisse, weil 
sonst zu viel Si (!) ins Eisen ginge, wodurch 
dieses einen weifslichcn Bruch bekame. Nur in 
einem Gestell, frei von allen Versetzungen und 
angesetztem Eisen, konne gutes Eisen erzeugt 
w erden, und sei deshalb immer darauf zu 
achten, dafs das W armegleichgewicht im Ge
stell yorhanden sei. In diesem Falle erzeuge 
sich Graphit oder Kish, wobei ein festes dunkles 
Eisen fiele. Bei hoherer Tem peratur werde der 
Graphit durch Silicium ersetzt. Wenn Graphit 
m it der Schlacke ablaufe, so sei auf ein gutes 
Nr. 1- oder 2 -Eisen zu rechnen, falls nieht 
Schwefel im Uebermafs vorhanden sei. Wenn 
genau auf die Hitze im Gestell Obacht gegeben 
werde, so sei es sogar nieht schwer, selbst 
tilanhaltige Eisensteine zu verschm elzen; wenn 
dazu die Hitze im Gestell geniige, gehe die Titan- 
saure in die Schlacke, wahrend dieselbe reducirt 
wiirde, wenn die Hitze zu hoch steige, wobei 
das Titan Ansiitze auf dem Herd bilde. Die 
Grenze zwischen zu wenig und zu viel Hitze miisse 
vermieden werden, und sei zwischen beiden Raum 
genug, um ein ausgezeichnetes Puddeleisen aus 
den Titanerzen zu erzeugen.

Das Gestell werde oft durch eine plotzlich 
niedergehende Menge korniger oder staubartiger 
Beschickung ausgefullt, diese umgebe das 
B rennm aterial, verhinderc dessen Verbrennung, 
welche dadureh sehr verlangsamt werde. Wenn 
die W indpressung in diesem Falle nieht wesent- 
lich gesteigert werden konne, hangę sich die Be
schickung auf und der Gang werde unregelmafsig. 
W erde dagegen in diesem Falle der Wind mit 
einer moglichst hohen Pressung eingeblasen, so 
werde dem W ind dadureh ein Durchgang durch 
die mit feiner Beschickung angefiillte Yersetzungs- 
zone eróffnet; die Zahl der Umdrehungen der 
Maschine nehme zu und eine grofse Menge Staub 
werde durch die Gicht, den Gasfang u. s. w. 
abgefiihrt und zeige sich beim Austritt der Ver- 
brennungsproducte der Gase aus dem Schornstein. 
W erde dann der Wind plotzlich abgestellt, so 
gehe die Yersetzung gewóhnlich nieder, andern- 
falls werde dieser Zweck durch eine Dynamit- 
patrone erreicht. In einem solchen Fali darf 
jedoch nieht zu lange in diesem verst;irkten Mafse 
geblasen werden, weil sonst das im Gestell vor- 
handene Brennm aterial vergast wird und keine 
geniigende Menge desselben niedergeht, also yor
handen ist, urn die yerlorene W arm e zu ersetzen.

In solchen Fallen soli es sich empfehlen, 
in jeden Diisenstock einen feinen Strahl Kohlen- 
wasserstoff (Petroleum, Theerol oder dergl.) treten 
zu lassen. Dieses ausgezeiclmete Brennmaterial 
werde in dem hcifsesten Wind aufgelost, ver- 
brenne und fuhre so dem Gestell rascli eine 
grofse Menge W arm e zu.

Die eben geschilderten Uebelstande, welche 
durch zu feine Beschickung entstehen, sollen 
friiher in Amerika unbekannt gewesen sein, weil 
m an damals alle Erze yorsichtig zerkleinerte und 
allen Staub absiebte uud nieht yerwendete, wie 
die Berge von feinem Erzstaub bei den alten 
Hochofen beweisen, welclie, mit Pflanzenwuchs 
iiberzogen, nach Hartm ann der zukiinftigen Ver- 
hiittung bei Anwendung starkerer Geblasemaschinen 
entgegensehen sollen.

Die feinen Erze sollen sich leichter reduciren 
und sollten nach dem Vortragcnden bei rascherem 
Gange des Hochofens (in etwa 7 Stunden Durch- 
setzzeit) yerschmolzen werden, datnit dereń An- 
sammlung im Gestell ausgeschlossen ware.

Seitdem schwerere Satze in Gebrauch ge- 
kommen, habe man fur die Storung durch zu 
feine Beschickung haufig nur noch die erklaren- 
den W o rte : „Zu schwere Satze".

Ein erfahrener Hiittenmann erkenne jedoch 
die Nahe der Storungen durch Staub vorzeitig 
und zwar am Yerhalten der Gase, der W ind
pressung, der Schlacke, des Eisens und des 
Gichtenwechsels und beuge vor durch heifseren 
W ind oder leere Gichten. Nach dem Vortragen- 
den soli man es vermeiden, grobe und feine Erze 
zusammen zu yerschmelzen.

W enn der Ofen schief geht oder fiillt, z. B.
10 bis 15 Fufs d. h. 3 bis 4,5 m tief, dann 
wird die Schmelzzone ebenfalls vollstandig in 
Unordnung gebracht; die Schlacke wird in die 
Diisenstander geschleudert und die Rast m it der 
plotzlich niedergegangenen kalten Beschickung 
verstopft.

W ahrend dieser Storung liefere der Ofen 
wenig oder gar keine G ase; die W inderhitzer und 
Kessel mussen mit Kohlen geheizt werden, um 
Dampf und heifsen W ind zu erzeugen, und beides 
wird dadureh doch nur hochst mangelhaft erreicht 
und zwar gerade zu einer Zeit, wo beides am 
nothigsten ist.

Die Erklarungen dieser durch feine, plotzlich 
niedergehende Beschickung herbeigefiihrten Uebel
stande und dereń Beseitigung sind ebenso in- 
teressant fiir die Beurtheilung des amerikanischen 
Hochofenbetriebes, ais die folgende Schilderung 
des Grundes von Gestellabkuhlungen von Hartmann.

Die in dem Anthracit sowohl, ais in der 
Kokskohle yorkommenden diinnen Lagen von 
Schiefer (bone) sollen namlich auch haufig die 
Abkiihlung des Gestolls herbeifiihren.

Einmal veriuindern diese Schiefer den Gehalt
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an Kohlenstoff im Brennmaterial, dann aber ge- 
langen dieselben, weil sie feuerfest sind, in das 
Geslell, wo sie sehr hinderlich werden. Sie 
haben dasselbespecifisehe Gewicbtw iedieSchlacke, 
sammeln sich allmahlich im Gestell an, bleiben 
nach jedem Absticli auf dem Boden liegen und 
fiillen das Geslell so allmahlich an, bis auf einen 
kleinen Sum pf am Stiehloch. Sobald sich dann 
dieser Sum pf mit Eisen gefiillt hat, lauft dasselbe 
durch die Schlaćkenform ab und verbrennt die
selbe; in solchen Fallen mufs jede Stunde ab- 
gestochen werden. Die Petroleum -Einblasevor- 
riehtung mufs zugleich an beiden obenerwahnten 
Reservestichlochern angebracht werden, um den 
Schiefer auszusehm elzen, welcher in manchen 
Fallen in einem trockenen Zustande im Gestell 
liegen soli, so dafs er ausgesehaufelt werden 
kann.

Nach Hartm ann hat der Hochofen vier Arlen 
Filter oder Siebe:

1. Das Filter, welches durch die flussigen 
Schlacken im Geslell gebildel w ird, durch 
welches die Roheisentropfen hindurchsickern 
und vor den oxydirenden Einwirkungen des 
W indes geschutzt werden.

2. Das Filter, welches durch das Brennmaterial 
gebildet wird und den Raum vor den Formen 
bis zur Schmelzzone ausfullt, welches allen 
Sauerstoff der atm . Luft und der Kohlen- 
saure aufnimmt, und so die Oxydation des 
niedergehenden Eisens verhindert.

3. Das Filier, welches durch die Schmelzzone

insofern gebildet w7ird , ais dieselbe das 
Brennmaterial ais feste Korper durchlafst, 
wahrend die Erze und der Kalkstein schmel
zen. Nach Hartm ann soli der Zustand der 
Beschickung in der Schmelzzone die Sicher- 
heit bieten, dafs die zerkleinerte, also die 
feine Beschickung zuriiekgehalten wird und 
so Zeit zur Reduction und Schmelzung 
findet. W enn diese Sicherheit nicht durch 
den Zustand der Beschickung in der Schmelz
zone geboten ware, wurden die feinen Erze 
rascli durch die iibrige Beschickung ins 
Gestell durchrieseln, auf der Oberflache der 
Sehlacke ablaufen und das Gestell m ehr 
oder weniger angreifen.

4. Das F ilte r, welches durch die staubartige 
zerkleinerte Beschickung oberhalb derSchmelz- 
zone gebildet wird und die W arm e der Gase 
aufnimmt, und sie so den unteren Theilen 
des Ofens wieder zufiihrt.

Das Vorhandensein einer gewissen Menge 
dieser feinen Beschickung lialt Hartmann narnlich 
fiir nothwendig, um eine passende W indpresśung 
innehalten zu konnen, und dies Yorhandensein 
sei nachgewiesen in Fallen, in welchen ein Ofen 
durch plotzlichen Niedergang dieser feinen Be
schickung zum Erliegen gekommen sei.

Hartmann beschreibt dann die Einrichtungen 
zur Kiihlung des Stichlochs, das Verfahren des 
Slopfens desselben, die Anwendung bronzener 
W indformen und Kuhlvorrichtungen, welche in 
Deutschland seit 30 Jahren in Anwendung sind.

Betriebsnachweise eines amerikanischen Hoehofens.

In Nr. 6 des »Bulletin of the am erican iron 
and steel association« vom 8 . Februar 1888 
verflffentlichen die Iliitteningenieure Taw s und 
Hartm ann in Philadelphia Betriebsnachweise von 
Mr. Foote, dem Superintendent der Hochofen 
der Union Steel Company in Chicago, iiber den 
Hochofen Nr. 2 (gen. Little Joker, d. h. Kleiner 
Spafsvogel) fiir die Monate September, October 
und November 1887. Dieser Hochofen hal 
folgende Mafse: ganze Hohe 21 945 mm, Hohe 
bis zum Gasfang 20 726 mm, Weite im Kolilen- 
saek 4267 mm, W eite an der Giebt 2895 mm, 
W eite im  Gestell 2590 m m , Durchmesser der 
Gloeke 1524 mm, Zahl der W indformen G, Hohe 
des Miltels derselben uber dem Boden 1829 mm, 
W eite der Formen 140 mm, Inhalt des Ofens 
189 cbm.

IV.3

Um die Form dieses Ofens aufzeichnen zu 
konnen, fehlt leider der Rastwinkel.

Die beiden Gowper W inderhitzer, mit Kennedy- 
steinen* ausgesetzt, haben 5638  mm D urch
m esser und 22860 mm Hohe.

Eine Geblasemaschine mit einem Dampf- 
cylinder von 9 6 5 X 1 3 7 2  mm und einem Geblgse- 
eylinder von 1 3 7 2 X 2 1 3 3  mm liefert bei einer 
Umdrehung 9,8 cbm W ind.

Die aufgegebenen Materialien wurden alle 
gewogen und die Zalilen des Schmelzbuchs 
waren (in kg umgereehnet) folgende:

* »Slalil und Eisen* 1884, S. 484, unter g be- 
sebrieben.

2
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1887

Monat

Connels-
ville

Koks

Zu
schlag Minne

sota
Ange
line

Eisei

Luding
ton

steine

Cambria Iron
King Summę

Erzeug- 
tes Roh

eisen 
Besse- 

mer 
Nr. 1

Au
Eise

S<-

Koh

1000 kg 
n wurden 
braucht

Zu. I Riseii- 
schlng! slein

September 
October 
November 
summę u. Durdisclm

2528800
2838200
2664450
8031450

993790
1032000

959340
2985130

1281060 
1468030 
1378220 
4127310

1276300
1976290
1067330
4319920

210685 
734015 
675 640 

1620340

1075140
225760

1300900

1281060
1468030
1391690
4140780

5124245
5872125
5512880

16509250

3207637
3678596
3397400

10283633

788
771
781
781

309
280
282
290

1597
1596
1622
1605

Anf 100 kg Koks wurden 242 kg Molier, d .li. 
Erz und Kalk gese tz t; das Ausbringen aus dem 
Molier betrug 5 2 ,7 $  und aus dem Erz 6 2 ,3 $ .  

Die diirchschnittliche tagliche Erzeugung be

trug 113 000 kg und auf 1 t Roheisen waren 
nur 1,67 cbm Ofeninhalt erforderlicli.

Ueber den W indverbraucli giebt folgende 
Aufstellung Auskunft.

18S7

Monat

Geblasei 
im Betriebe 
Stand. Min.

naschine 
Stillstande 

Stund. Min.

Gesammt-
zahl
Um-

drehungen

Gesammt-
Wind-
menge

cbm

Durchschn.
Pressung

U

Durchschn.
Tempeiatur
Grad Cels.

1000 kg des er- 
zeugtenEisens 

erforderten 
Wind cbm

Septem ber...................... 688 10 31 50 1 196 280 1 172 354 4,5 5S6 3712
O c t o b e r ..................... 714 18 29 42 1 244 459 1 219 570 4,5 592 336S
N ovem ber..................... 668 3 51 57 1 171937 1 148 498 4,5 576 3434
Summę u. Durchschnilt 2070 31 113 29 3 612 676 3 540 422 4,5 585 3505

1 kg C. braucht theoretisch 4,37 cbm atm. 
Luft. Im September wurden auf 1000 kg Roh
eisen 788 kg Koks mit 10,21 $  Asche gebraucht; 
derselbe enthielt also 707 ,55  kg C. und dieser 
gebrauchte 3092 cbm atm. Luft. Da nun die 
Maschine 3712 cbm ansaugte, so gingen durch 
Minderlieferung der Maschine und Undichtigkeiten

3712 — 3092 
nur ------0 r, 10------  =  1 6 , / $  verloren und dieo t  12
Maschinen lieferten 83,3 $  des angesaugten 
W indes in den Hochofen.

Nach den mitgetheilten Analysen bestand 
der Zuschlag aus 54,29 kohlensaurem  Kalk,
42 ,07 kohlensaurer Magnesia, 2,77 Thonerde und 
Eisenoxyd und 0,42 Kieselerde. Die Eisensteine 
sollen enthalten h ab en :

Minnesota Angeline Ludinglon Cambria Iron King
Kieselerde 3,99 3,80 2,07 11,74 5,21
W asser 4,50 11,88 7,71 12,15 13,63
Eisen bei 100° 

getrocknet 65,16 64,46 67,15 57.57 61,58
Phosphor 0,057 0,050 0,030 0,039 0,027

Die Schlacke bestand aus 35 ,40 Kieselsaure, 
17,24 Thonerde und Eisenoxydul, 29,08 Kalk- 
erde und 16,98 Magnesia. Summę 98,70.

Im Monat December 1887 bat der Ofen II 
verarbeilet: 2 850 800 kg Koks, 1 096 100 kg 
Zuschlag, 5 830 900 kg Eisensteine und daraus 
erzeugt 3 528 900 kg Roheisen, d. b. 113835  kg 
durchschnittlich taglich. Auf 1000 kg Eisen 
wurden dem nach verbraucht 807 kg Koks, 
310 kg Zuschlag, 1652 kg Eisenstein. Auf 
100 kg Koks wurden 243 kg Molier gesetzt, 
was bei der angegebenen W indtem peratur von 
nicht 600° und fur dunkelgraues grobkorniges 
Bessemereisen Nr. 1 ein sehr hoher Satz ist. Das

Ausbringen aus dem Eisenstein betrug 60,5 $  
und aus dem Molier 5 0 ,9 $ ,  war also geringer 
ais in den Monaten vorher.

Die Giehlen beslanden aus 1600 kg Koks, 
600 kg Zuschlag und 3266 kg Eisenstein. Der 
Ofen hatte auch in diesem Monat einen sehr 
regelmafsigen Gang und erzeugte immer ganz 
gleichmafsiges dunkelgraues Eisen. W ahrend 
des November waren die Eisensteine und der 
Koks infolge anhaltenden Regens sehr nafs.

Zum Yergleich werden den Resullaten des 
vorher beschriebenen Hoeliofens II der Union 
Steel Company die jenigen eines Hoeliofens gegen- 
uber gestellt, welche bis jetzt ais die besten in 
Amerika mitgetheilt w urden:

wo? Union Hochofeu 
Nr. II.

Weite im Kohlensack . . 6095 mm 4 267 mm
H5he des Ofens . . . . 22 859 , 21 945 „
Inhalt des Ofens . . . . 297,3 cbm 189 cbm
Auf 1 t Roheisen cbm Inhalt 1,98 „ 1.64 „
Ausbringen a. d. Eisensteinen 63 % 62,3 %
Yerbrauch an Zuschlag . . 14,1 , 18,1 „
Durchschnittlicher Brenn-

materialverbrauch auf 1000
kg E i s e n ........................... 919 kg 794 kg

Gunstigst. vierwSchentlicher
Brennmaterialyerbrauch . 845 , 771 ,

Schwefel im Eisen . . . » 0,05% 0,033%

Diese Resultate des Hoeliofens II der Union 
Steel Company in Chicago beweisen die von dem 
Unterzeichneten iu seinen friiheren Berichten in 
dieser Zeitschrift wiederholt geaufserte Meinung, 
dafs der ubermiifsig flotte Gang der amerikanischen 
Hochofen mit einer unverhaHnifsmafsigen Ver- 
schwendung an Koks verbunden sei.

Osnabruck, im Marz 1888.
F riłz  W. Lurm ann, Hutten-Ingenieur.



April 1838. „ S T A H L  UND E I S M . “ Nr. 4. 231

Yerein dcśutsclier Eisen- und Stahlinflnstrieller.

In der am 28. Februar d. J. in Bei lin unter dem Vorsitz des Hrn. Generaldirector Richter 
abgehaltenen Generalversammlung des »Vereins deutseher Eisen- und Stalilindustrieller* erstattete 
Hr. Dr. Rentzsch den Jahresbericht, dcm wir folgendes entnehm en:

Am 30. Juni 1887 — dem letzten Tage des 13. Geschaftsjahres — zahlte der Yerein 
322 Mitglieder mit 9 2 0 7 1U Einheiten. Davon enthielten:

1. die nordwestliche Gruppe (Dusseldorf) . . .  71 Mitglieder mit 3 3 2 1 1̂  Einheiten,
2. ostdeutsclie „ (Kónigshiitte) . . 24 n n 10 9 5 3/1 n
3. n mitleldeutsche (Chemnitz) . . 57 » » 610 n
4. 3 norddeutsche „ (Berlin) . . . . 27 n ff 613 r>
5. n siiddeutsche „ (Frankfurt a. M ) . . 86 n n 1 160V2 D
6. n siidwcstdeutsche „ (Saarbrucken) . . 20 n n 906 V* nn t . y> Gruppe der W aggonbauanstalten (Deutz) . 21 n n 1000 n
8. n Gruppe der SchifTswerften (Berlin) . . . 16 » « 500

Sa. 322 Mitglieder mit 9 2 0 7 ^4 Einheiten. 
Das im Yerein vertretene A n l a g e -  und Be t r i e b s  k a p i t a ł  durfte zu etwa 1150  Millionen 

Mark anzunehmen sein.
Vertreten sind im V erein, nach den Unterabtheilungcn der a m t l i c h e n  B e r u f s s t a t i s t i k  

geordnet:
61 W erke fiir Eisencrzbergbau m i t ...................................................etwa

222 Hochofenwerke, Stahlhulten, Eisen- und Stahl-Frisch- und )
Streckwerke mit '•

(48 Schwarz- und Weifsblechwerke mit ..........................
230 Eisengiefsereien m i t ...................................... ......

32 Etablissements fur Stifte, Nagel, Schrauhen, Ketten, Draht-
seile m i t .................................................................................. ......  .

138 Maschinenbauanstalten m it .........................................................
(darunter etwa 8000 Arbeiter fur Giefserei, die schon oben 
mit berechnet sind.)

21 W aggonbauanstalten m i t ................................................................
16 Schiffsbauanstalten m i t ......................................................................

1 Telcgraphenbau-Anstalt m i l .........................................................
3 Kupferwerke m i t .........................................................  . . .

36 Kohlenwerke und Kokereien m i t .........................  . . .

h e n B e r u f s s t a t i s t i k

etwa 18 000 Arbeitern

n 88 000 »

» 26 000 Tł

n 6 000
n 45 000 »

n 11 000 n
n 10 000 «
» 10 j)
n 2 000 jt
n 23 000 n

Bei dieser Aufzahlung ist nicht zu ubersehen, 
dafs viele Firm en nicht blofs mehrere Werke 
besitzen, sondern auf diesen auch mehrere der 
vorslehend genannten Branchen gleichzeitig be- 
treiben, so dafs eine und dieselbe Firm a in dieser 
Zusammenstellung wiederholt einzurechnen war. 
Da der Betrieb nicht seiten wechselt und damit 
auch die Zahlen der beschaftigten Arbeiter sich 
andern, ist diese Aufzahlung nur ais eine annahernd 
richtige zu betrachten.

Erfreulicherweise ist die B e s s e r u n g  d e s  
G e s c h a f t s g a n g e s ,  die zur Zeit der letzten 
Gencralversammlnng erst begonnen hatte , eine 
andauernde gewesen. Das Jalir 1887 croflnete 
bereits mit einer w eiteren, wenn auch geringen 
Preissteigerung, aus der zu ersehen war, dafs nach 
dem allmahlichen Aufbrauchen der vorhandenen 
Beslande der Bedarf sich nach und nach hoher

Sa. etwa 229 000 Arbeiter
hiervon ab doppelt aufgezahlte 8 000 ,

Sa. etwa 221 000 Arbeiter.
lierausstellte, ais die (wenigstens in Deutschland
fast allgemein) verminderte Production ebensovvohl 
von Roheisen wie von Eisenfabricaten. Sohald 
die Preise anzogen, waren die Werke sofort bereil, 
den Mehrbedarf zu decken — in sehr verstiindiger 
Weise geschah dies aber im erfreulichen Gegensatz 
zu dem in 1882 beobachteten Verfahren ohne 
Ueberstiirzung, vielmehr unter sorgfalligster Be- 
achtung des Preisstandes und des etwa zu er- 
wartenden weiteren Bedarfs. Nach dieser Richtung 
hin haben die im Laufe des letzten Jahres ge- 
troffenen V . e r s t a ń d i g u n g e n  d e r  W e r k e  
g l e i c h e r  B r a n c h e  u n t e r  s i c h  i i b e r  d a s  
F e s t  h a l  t e  n a n  e i n e m  d e n  j e  w e i l  i g e n  
B e d a r f  n u r  w e n i g  u b e r s c h r e i  t e n d e  n 
P r o d u c t i o n S q u a n t u m  u n d  in V e r b i n d u n g  
d a m i t  d i e  Ve r e i  n i g u  n g e  n zu V e r k a u f s -  
s y n d i c a t e n  m i t  m o g l i c h s t  e i n h e i t l i c h e r
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P r e i s s t e l l u n g  einen sehr wohlthatigen Einflufs 
ausgeiibt. Mit den Herstellungskosten standen 
die Preise nicht weniger Artikel der Eisenindustrie 
schon seit 2 bis 3 Jahren nicht m ehr im Einklang 
urid es war hohe Zeit, dafs bessere Zeiten wieder- 
kchrtcn. Trotzdem hat angesichts der Lage des 
internationalen Marktes, zum iiberwiegenden Theil 
hervorgerufen durch die enorme Productions- 
steigerung in Nordamerika, nicht verhindert werden 
konnen, dafs voin April 1887 ab wiederum eine 
Abschwachung eip trat, auf welche erst vom 
October ab eine gegenwartig noch andauernde 
Belebung des Geschaftes folgte.

Yergleicht man die heutigen Preise mit den 
in den Jahren 1882 und 1883 gezahlten, so 
sind sie gegenwartig noch immer 10 bis 20, 30, 
Ycreinzelt sogar bis 40 % niedriger, und in den 
meislen Fallen ist noch niclit einmal der Preis- 
stand vom Januar 1884 erreicht. Ueber dic Hohe 
der Preise wird man sich demnach seitens der 
Consumenten und des Handels kaum beklagen 
konnen und nach dieser Richtung bin haben sich 
die Befiirchtungcn, die hier und da gegen die 
Bildung von Conventionen geaufsert wurden, im 
grofsen Ganzen ais nicht zutrclfcnd erwiesen. 
Nicht blofs die aufserdeutsche Massenproduction, 
in noch hoherem Grade die Concurrenz der 
deutschen Eisenbezirke unter sich — sie bedingen 
ganz von selbst, dafs hoherc Preisforderungen 
nur mit grofster Vorsicht und der strengsten 
Beriieksichtigung des vorhandenen Bedarfs gestellt 
werden konnten.*

Auch fur den M a s c h i n e n b a u  stelltc sich 
von etwa Mitte des Jahres 1887 ab ein besserer 
Geschaftsgang heraus, jedoch mit Ausnahme der 
L o c o m o t i v f a b r i c a t i o n ,  dereń Preise, obgleich 
schon seit Jahren keinen Nutzen m ehr bringend, 
infolge der scharfsten Concurrenz der Werke 
unter sich, in 1887 noch tiefer gefallen sind. — 
Der W a g g o n b a u  hat nahezu das ganzeJahr 1887 
hindurch iiber mangelnde Beschaftigung zu klagen 
gehabt, doch scheint seit Anfang 1888 die 
sehlimmste Zeit iiberstanden zu sein. Aehnlich 
liegen die Verhaltnisse im S c h i f f s b a u ,  da auch 
hier Auftrage fiir Neubaulen etwas zahl reicher 
cingegangcn sind. Dafs dieser fiir die Waggon- 
bauanstalten wie fiir dic Schiffswerftcn erst 
schwache Anfang zur Besserung sich weiter 
kraftigen mogę, bleibt dringend zu wunseben.

* Die von Hrn. Dr. Rentzsch nach den Monats- 
lieften des Kaiserl. statistischen Amtes aufserordentlich 
iibersichtlich mitgetheilten Tahellen lassen wir an 
dieser Stelle fo rt, weil das Materiał zum grSfsten 
Theil auch in dem seit langerer Zeit druckfcrtig 
liegenden, an die Generalversammlung der »Nordwestl. 
Gruppe* zu erstattenden Jahresbericht des Gesehafts- 
fuhrera dieser Gruppe enthalten ist. Diese General- 
yersammlung ist hinausgeschoben worden, weil der 
Vorstand das Erscheinen des Gesetzentwurfes, betretfend 
die AHers- und Invalidenversicherung der Arbeiter, 
abwarten wollte. Die Red.

In allen Zweigen der Eisenindustrie und des 
Maschinenbaues wiirde in 1887 ohne Zweifel ein 
ungleich kraftigerer Aufschwung stattgefunden 
haben, wenn nicht die fortdauernde Unsichcrheit 
der politischcn Lage und die Besorgnifs, mit den 
angrenzenden grofsen Reichen im Osten und 
W esten in einen jedenfalls sehr ernsten Krieg 
verwickelt zu w erden , den Unternehmungsgcist 
fortdauernd gelahmt hatte. In nahezu jedem 
Monat des vergangcnen Kalenderjahres traten 
Anzeichen des wieder erwachenden Vertrauens 
auf, wurden Unlernchnningen, dereń Ausfiihrung 
verschobcn w a r , wieder vorgenoinm en: jedes- 
m al triibte sich dann der politischc Ilorizont, 
die Iloffnung auf das Gelingen der nur fiir ruhigc 
Zeiten berechnetcn Projecte schwand, der Anlauf 
war abermals vergebens gewesen, da die weiteren 
Schritte unterblieben. Nach der gewaltigen 
Reichstags-Rede unseres grofsen Kanzlcrs voni 
6. Februar d. J . und nach der gleich erhebenden 
Opferwilligkeit der Vertreter des ganzen deutschen 
Yolkes darf die Erw artung ausgesprochen werden, 
dafs diese unertraglich werdende Lage endlich 
zu einem Abschlufs gelangt. Erfolgt der Ietztere, 
wie in Deutschland allseitig gewiinscht w ird, in 
friedlichem Sinne — dann diirfen wir darauf 
rechnen, dafs das Jahr 1888 Deutschlands Eisen
industrie und M aschinenbau, die sich bis zu 
einem hohen Grade der Leistungsfahigkeit und 
zu einem hervorragenden Standpunkte ihrer tech
nischen Entwicklung emporgeschwungen haben, 
fiir einen Theil der herben Vcrluste in fruheren 
Jahren schadlos halten werde. Den deutschen Markt 
hal sich unsere Eisenindustrie bis auf ganz ver- 
cinzeltc Artikel zuriickerobert: auch auf dein Welt- 
niarkte hat sic trotz aller Ungunst der Vcrhaltnisse 
ihreStellung in 1887 weiter zu befestigen yerstanden.

Nach den von Hrn. Dr. Rentzsch mitgetheilten 
Tabellen iiber die Ein- und Ausfuhr von Eisen- 
und Stahlwaaren, Maschinen und Kupferwaaren 
im deutschen Zollgebiete vom 1. Januar bis 
31. December 1887, verglichen mit dem Vorjahre
1886, ist, wenn nur die Hauptposten erw ahnt werden 
sollen, die Ausfuhr im Jahre 1887 g e r i n g e r  
i n : Erzen, Roheisen, Ingots und Rohschienen, 
Laschen und Schwellen, eisernen Briicken, Loco- 
inotivcn und Locom obilen, Eisenbahnwaggons, 
Rohkupf e r — h o ł i e r  i n : Stabeisen, Winkeleisen, 
Draht, Schienen, Platten und Blechen, groben 
Gufswaaren, Eisenbahnachsen undR adern, eisernen 
Rohren, Drahtstiftcn, groben Eisenwaaren, Nah- 
maschinen, anderen Maschinen und Masehinen- 
theilen, Kupfer in Stangen und Blechen und 
Kupferwaaren, annahernd gleich hoch in : Draht- 
seilen, feinen Eisenwaaren, Dampfkesśeln. — 
Die E i n f u h r  von Eisenwaaren, die nur noch in 
Roheisen, Weifsblecb, Maschinen und Rohkupfer 
von nennenswerther Redeutung bleibt, ist in 
allen diesen Aitikelri theils geringer, theils an
nahernd die gleiche ais in 1886.
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Was dic Zahl der beschaftigten A r b e i t e r  
betrifft, so stehen bis heute nach der amtlichcn 
Statistik nur dic Ziffern fiir 1886 zur Vcrfiigung. 
Daniach waren vorhanden:

B e s c h a f t i g t e  A r b e i t e r  
1878 1885 188(5

Eisenerzbergbau . . 27 745 36 072 32 137
Ilochófenbctiicb . . 16 202 22 768 21 470
Eisengiefserei . . 31 769 46 161 45 813
Schweifseisenwerkc . 45 695 54 1 14 50 965
Flufseisenwerke . . 14 562 30 480 34 080

Summę d. Arbeiter 135 973 189 595 184 465 
Da die W erke in 1887, wenn auch zu theil- 

weise noch ungeniigenden Preisen, meist voll 
beschaftigt gewesen sind, so ist anzunehmen, 
dafs der Ausfall des Jahres 1886 heute niindestens 
wieder eingebraclit ist. Dies diirfte, wie (ibrigejns 
von mehreren Werken bestatigt wird, auch von 
den L o h n s a t z e n  gelten, in denen 1886 gleich- 
falls eine Abschwiichung eingetreten war. Die 
m o n a t l i c h e n  D u r c h s c h n i t t s l o h n e  fur a l l e  
(demnach m it Einschlufs der jiingstcn und sonst 
am wenigsten leistungsfiihigen) Arbeiter betrugen:

1887 188G 1879 '
imJanuar imJanuar im Januar

in den Eisenhiitlen-
werken . . . J i  65,67 J i  63,59 J(> 61,40

in den Maschinen-
fabriken . . . »  67,66 „ 67,59 „ 63,47 

Dieselben Erhebungen fiir Januar 1888 werden 
erst in den nachsten W ochen erfolgen.

Eisenindustrie und Maschinenbau gehoren in 
Deutschland zu denjenigen Erwerbsbranchen, 
welche die hóchsten Lohnsatze zahlen. Seitens 
des Vereins wird dies mit besonderer Freude, 
um nicht zu sa g en : mit Gcnugthuung constatirt; 
bekannt ist ferner, dafs aufserdem fiir das malerielle 
Wolilbefinden der Arbeiter durch Einrichtungen 
der verschiedenstcn Art gesorgt wird. Durch 
unsere im vorigen Jahr veroffentlichte Zusammen- 
stellung iiber die Altersvcrsorgung der Arbeiter 
konnte sogar nachgcwicscn w erden , dafs fiir 
m elir ais die Iialfte aller in Eisenindustrie und 
Maschinenbau beschaftigten Arbeiter Invaliden- 
kassen errichtet w aren , bevor seitens unsrer 
hum anen Gesetzgebung an cinc Zwangsverp flichtung 
gedacht worden war.

Bei diesem Factor der Productionskosten: 
den L ó h n e n ,  wird eine Ermafsigung von den 
W erken selbst nicht gewiinscht; es wird vielmehr 
jedesmal beklagt, wenn eine solche durch die 
Ungunst der Verhaltnisse ausnahmsweise unver- 
meidlich wird. Dagegen hat der Yerein schon 
seit Jahren sich fiir die Herabsetzung der E i s e n -  
b a h n f r a c h t s a t z e ,  die angesichts der schweren 
Massengiiter bei den Productionskostcn eine lier- 
vorragende Rolle spielen, venvendet und in erster 
Linie eine generelle Ermafsigung der Tarifsatze

fiir die Rohstoffe der Eisenindustrie an Erzen, 
Kohlen und Zuschlagen bcantragt. An hoher 
eindufsreicher Stelle sind wir darauf verwiesen 
worden, dafs man zwar die Wichtigkeit ermafsigter 
Bahnlarife fiir die Eisenindustrie anerkenne, die
selben aber noch nicht durchfiihren konne, weil 
die Staatsbahnen innerhalb des Deutschen Beichs 
in ihren Totaleinnahmen m ehr oder minder grofse 
Ausfalle erlitten hatten und die Etats der Einzel- 
staaten eine noch weitere Schmalerung der Ein* 
nalnnen nicht gestatteten. Die sehr erfreuliche 
W ahrnchmung, dafs im Laufe des letzten Jahres 
sich diese Yerhaltnisse zu Guuslen der Bahnen 
geandert haben und betrachtliche Mehreinnalnnen 
erzielt worden sind, berechtigt zu der Erwartung, 
dafs dem dringenden Bediirfnisse der Eisenindustrie 
nach dieser Bichtung hin baldigst entsprochen 
werde. Fiir unsern Export, der der hierin be- 
giinstigten auslandischen Concurrenz gegeniiber 
nur mit Aufbietung aller Kriifte in seiner bis- 
herigen Hohe zu erhalten ist, wird diese generelle 
Frachterm afsigung geradezu zur Lebensfrage.

Die Einfiihrung einer z w e i t e n  e r mi i f s i g l e n  
S t t i c k g u t k l a s s e  fi ir  d i e  A r t i k e l  d e r  E i s e n 
i n d u s t r i e  u n d  des  M a s c h i n e n b a u e s  ist im 
yorigen Jahre zunachst fiir das Verkehrsgebiet der 
preufsisclien Staatsbahnen herbeigefuhrt worden. 
Obgleich die Generalconferenz der deutschen 
Bahnen die Aufnahmc dieser sehr dankenswerthen 
Verkehrsecleichterung in den Generaltarif abge- 
lehnt hatte, haben, wie kaum anders zu erwarten 
w a r , die Staatsbahnen in B aycrn , Sachsen, 
W urttem berg, Baden, Hessen u. s. w. sich nach- 
traglich doch. veranlafst gesehen, dem nach- 
ahmenswerthen Beispiel der preufsischen Staats
bahnen zu folgen, so dafs diese besonders fiir 
die Eisengiefserei, den Maschinenbau und die 
Klcineisenindustiie wichtige Frachterm afsigung, 
wenn auch noch nicht einheitlich geregelt ist, so 
doch im ganzen Deutschen Beiclie besteht.

In betreff der H a n d e l s v e r t r a g e  haben 
unsere Gegenvorstellungen nicht verhindern 
konnen, dafs der neue i t a l i e n i s c h e  Zolllarif 
die mcisten Zollsatze fiir E isen , Eisenfabricate 
und Maschinen aller Art erhoht hat, obgleich 
Italien, weil arm  an Kohlen, aus seinen Eisen- 
erzen billiges Roheisen nicht herzustellen verrnag 
und nach wie vor auf den Bezug auslandischer 
Eisensorten angewiesen bleiben wird. Mit der 
S c h w e i z  sind die Verhandlungen fortgefiihrt 
worden, ohne indessen bis jetzt zu einem Ab- 
schlufs gelangt zu sein. Da der zu beachtens- 
w erther Bedeutung gelangte Maschinenbau der 
Schweiz sich auf eine einheimische Eisenindustrie 
nicht stiitzen kann,  vielmehr mit dem Bezug 
seiner Bohstoffe und Halbfabricate gleichfalls auf 
das Ausland angewiesen ist, so ist nicht recht 
verstandlich, warum dem Vernehmen nach die 
Schweiz auch fiir Eisen und Eisenfabricate hohere 
Zoile zu yerlangen beabsichtigt. W ir verharren
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daher bei der Meinung, dafs diese Zollerhohungen 
moglicherweise nur ais etwaige Austauschobjecle 
fur die Ermafsigung anderer deutscher Zollsatze 
dienen so llen , fiir welche der Export der 
schweizerischen Industrie sich besonders interessirt.
— Der Handelsvcrtrag mit O e s t e r r e i c h - U n g a r n  
ist auf ein weiteres Jahr vcrlangert worden, 
doch waren fiir einige Positionen der Eisen- 
induslric, dereń Zollsatze uns gegenuber nicbt 
gebunden waren, unliebsame Erhohungen mit in 
den Kauf zu nehmen. — Das R u s s i s c h e  R e i c h  
hat seine fiir unsere Ausfuhr ungiinslige Tarif- 
politik nieht geandert, vielmehr durch weitere 
Erhobungen die Einfulir deutscher Artikel noch 
m ehr erschwerl, nieht sclten geradezu umnoglich 
gemacht. Nachdem der Export aus Rheinland- 
W cstfalen nach Rufsland schon friiher fast ganz 
aufgeliort hatte, ist nunm ehr auch die Ausfuhr 
aus Oberschlesien sehr stark eingeschninkt und 
letzteres gezwungen w orden, fiir den Ausfall 
Ersatz auf dem deutschen Markte zu suclien. — 
In N o r d a m e r i k a  hat cs wiederutn nieht an 
Bestrebungen der doitigen W erke gefehlt, fiir 
gewisse Artikel (Draht, Billets, Schicnen) Zoll
erhohungen zu erlangen, doch scheint dieRegierung 
der Vereiniglen Staaten geneigtcr zu se in , in 
Zukunft Zolierinafsigungen eintreten zu lassen, 
ais die an und fiir sieli schon iibertrieben hohen 
Schutzzolle noch zu steigern. — S e r  h i en  ge- 
stattet, dafs ungarisches Eisen im sogenannten 
Grerizverkehr, der aber auf das ganze Gebiet von 
Oesterreich-Ungarn ausgedehnt zu werden scheint, 
nur mit der Halfte der Zollsatze vernommen wird, 
die fiir deutscbe Eisenartikel zu zahlen sind. Da 
das Deutsche Reich mit Serbien einen Meist- 
begiinstigungs-Vertrag abgeschlossen hat, ist das 
Auswartige Anit auf diesen W iderspruch auf- 
merksam gemacht worden und hoffen wir auf 
eine befriedigende Erledigung dieser Angelegenheit.

W iederholl ist im letzten Jahre an den Yerein 
die AulTorderung herangetreten, sieli an den 
i n t e r n a l i o n a l e n  A u s s t e l l u r i g e n  — u. A. in 
Melbourne, Buenos-Aires, Barcelona — vonVereins 
wegen zu betheiligen und sind derartige Antrage 
und Gesuche mit aller Sorgfalt gepriilt worden. 
Seitens des Vorstandes hat man sich jedoch in 
allen Fallen darauf beschrankt, die Mitglieder 
iiber die betreffenden Ausslellungen zu orientiren, 
auch solchen Mitgliedern, welche sich fiir dic 
Ausstellung interessiren sollten, zu gemeinsamer 
Besprechung und W eiterverlolgung ihrer Interessen 
Gelegenheit zu geben, eine weitergehende Be- 
theiligung jcdoch abgelehnt.

Ein alinliches Yerfahren hat in betreff der 
M u s t e r l a g e r  stattgefunden, die gleichzeitig an 
mehreren Orten des Auslandes — Belgrad, 
Bukarest, Assuncion, Buenos-Aires, — in Yor- 
schlag gebracht waren und zum Theil noch 
yorgeschlagen sind. Auch hier ist der Vorstand 
der Meinung gew esen, dafs es nicbt Aufgabe

des Yereins sein konne, derartige Musterlager 
selbstandig iris Leben zu ru fe n , kaufmannisch 
zu leiten, iiberhaupt Handelsgescbafte zu treiben. 
Dagegen bat der Yerein auch hier nieht unter- 
lassen, seine Mitglieder auf derartige Bestrebungen 
aufmerksam zu machen und den betreffenden 
Firmen eine Verstandigung unter sich nahezulegen.

Datikend haben wir hervorzuheben, dafs wir 
auch im verflossenen Jahre den d e u t s c h e n  
C o n s u l a t e n  mancherlei sehr schalzenswerthe 
Mittheilungen dariiber vcrdanken, wie sich inner- 
halb ihrer Bezirke der Absatz deutscher W aaren 
gestaltet hat, an welchen Mangeln derselbe zu 
leiden scheine und wodureb eine Hebung des 
Exporls zu erzielen sein werde. Dies gili u. A. 
von China, Ostindien, Griechenland, Tunis, den 
La-Platastaaten, Paraguay, Nordamerika, Mexico 
und Brasilien. — In gleich dankeńswertber Weise 
haben uns das Kon i g l .  P r c u f s .  H a n d e l s -  
m i n i s t e r i u m  und das M i n i s t e r i u m  d e r  
o f f e n t l i c l i e n  A r b e i t e n  Kenntnifs verschafft von 
den Res.ultaten der technischen Versuche, uber 
die F e s t i g k e i t  d e s  E i s e n b a h n m a t e r i a l s , 
vvie iiber literarisch - technische W e rk e , die 
zunachst nicbt fiir den Buchhandel bestim m t 
waren. Selbslverstandlich sind auch hiervon 
unsere Mitglieder in Kenntnifs gesetzt worden.

In betreff der von uns bcantragten Aufhebung 
des p r e u f s i s c h e n  L a n d e s s t e m p e l s  von  
1lz °/ó d e s  K a u f p r e i s e s  fiir d ic  im k a u f -  
m a n n i s c h e n  V e r k e h r  a b g e s c h l o s s e n e n  
Kauf -  u n d  L i e f e r u n g s v e r t r ; i g e  bringt der 
Bericlit des Hrn, Dr. Rentzsch die bereits im 
Marzheft dieser Zeitschrift mitgelheilte Ent
scheidung des Minislers der Finanzcn in dieser 
Angelegenheit.

Ais im Herbst vorigen Jahres verlautete, dafs 
die Reicbsregierung sich mit dem Piane trage, 
iiber eine einheitliche gesetzliche Regelung der 
G r e d i t g e w a h r u n g  m i t t e l s  W a r r a n t s  dem 
Reichstage einen Entwurf vorzulegen, sprach sich 
derVorstand des Yereins einstimmig dahin aus, dafs 
die Eisen- und Stahlindustrie an der Emanirung 
eines Warrantgesetz.es kein Interesse habe und 
die eventuelle Anwendung dcsselben auf ihre 
Erzeugnisse fiir schadlich halle. Die gleicbfalls 
beschlossene Eingabe an das Ministerium fur 
Handel und Gewerbe lau tet:

B e r l i n ,  den 12. Decctnber 1887.
Dem Holien Ministerium erlauben wir uns die 

ganz ergebene Mittheilung zu m achen , dafs der 
Yerein Deutscher Eisen- und Stalilinduślrieller in 
seiner Yorstandssitzung am 22. November cr., 
angeregt durch den dem Yernehmen nach tioheren 
Orts iii Aussicht genommenen Erlafs gesetzlieber 
Bestimmunuen uher die Einfuhrung und Anwendung 
des Warranl-Credils, einstimmig ibl^enden Beschluf- 
gefafst h a t :

,D er Yerein Deutscher Eisen- nnd Stahl- 
industrieller spricht seine Ansicht dahin aus, 
dafs die Eisen- und Stahlindustrie an der 
Emanirung eines Warrant-Gesetzes kein Interesse
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hat und die eventuelle Anwendung desselben 
auf ihre Erzeugnisse fur schadlieh halt.“
Zu dieser Erklarung sind wir durch die nacb- 

theiligen Wirkungen veranlafst worden, welche die 
englische W airant-Gesetzgebungauf dieEisenindustrie 
ausuht, und unter dereń Schulz sich in Schottland 
heute — bei im ganzen zufriedenstellender Geschiifls- 
lage — nahezu eine volle Jahresproduction der 
dortigen Hochofenwerke auf Lager angesammelt bat. 
Dafs so grofse, nur miltels des Warrant-Credits 
aufgestapelte Vorrathe eine gesunde und ruhige 
Weiterentwicklung des Roheisengeschafts geradezu 
liemmen, wird von den Eisen-Industriellen Grofs- 
britanniens ziemlich ubereinslinimend zugestanden; 
ja ihr schadlicher Einflufs maeht fiir gewisse Roh- 
eisensorten sieli his nach Deutschland und nach 
anderen europaischen Roheisenproduclions-Bezirken 
geltend.

Es ist ferner zu beachten, dafs in andern Lan
dem , in welchen die W arrants schon eingefiilirl 
sind, wie in Frankreich, Italien, Belgien und in der 
Scliweiz, industrielle Halb- und Ganzfabricate nur 
ganz ausnahmsweise, Roheisen und Eisehfabricatc 
aber, soviel uns bekannt geworden, auf W arrants 
gar nicht beliehen werden — wahrscheinlich docli 
infolge der richtigen Erkennlnifs. dafs die Gelegen- 
lieit, in Zciten schlecliten Geschaftsganges auf nur 
schwer oder gar nicht verkaufliche Beśtande leicht 
Credit zu erhalten, die Ueberproduclion begiinstigen 
und schwerwiegende Nachtheile fur die Industrie 
herbeifuhren wurde.

Diese Erwagungen sind es, welche uns veran- 
lassen, den gehorsamsten Antrag zu stellen:

„Das Hohe Ministerium wolle geneigtest 
dahin wirken, dafs bei einer etwaigen gesetz
lichen Regelung des W arrant-Wesens Artikel 
der Eisenindustrie von der Beleihung durch 
W arrantscheine ausgeschlossen werden.“

Ueher die Entschliefsungełi des Ministeriums 
sind uns Mittheilungen bis heute nicht zugegangen, 
doch verlaiitet, dafs dem gegenwartig versanimel- 
ten Reichstage ein W arrant-Gesetzentwurf nicht 
zugehen wird.

Beschlossen w urde ferner in der Yorsfands- 
Sitzung vom 22. Novcmher v. J., bei dem Herrn 
Cultusminister zu beantragen, dafs mit dem 
O r i e n t a l i s c h e n  S e m i n a r  eine officielle Ueber- 
selzungsstelle verbunden w erde, in der gegen 
entsprechende Gehiihren die Ueberlragung von 
in orientalischen Sprachen abgefafsten Gorrespon- 
denzen und Lieferungsvertragen in die deutsche 
Sprache ausgefiihrt werde. Die betreffende Ein
gabe lautet:

B e r l i n ,  den 12. December 1887. 
.Nachdem durch Ew. Excellenz dankenswerthe 

Fursorge das Orientalische Seminar ins Leben ge- 
lufen worden, ist in den Kreisen der Eisenindustrie 
der Wunsch laut geworden, dafs mit demselben eine 
Stelle verbunden werden much te, in welcher die in 
eine orientalische Sprache zu ubertragenden oder 
in einer solchen verfafsten g e s c h a f t l i c h e n  Co r r e -  
s p o n d e n z e n ,  Ka u f -  u n d  L i e f e r u n g s - Y e r t r a g e ,  
selhstverstandlich gegen Entschadigung, correct uber- 
setzt werden. Das Bedurfnifs einer solchen Ueber- 
setzuDgsstelle ist bei dem W achsen des deutschen 
Exports nach dem Orient in der That ein dringen- 
des; denn die von hier in deutscher Sprache nach 
dem Orient abgehenden Schriftstucke werden von 
den Dragomans und Dolmetschernderkaufmannischen

Agenturen in die Landessprache nur zu haufig un- 
genau ubersetzt, so dafs Meinungsverschiedenheiten 
uber die Auslegung des Textes aufkommen, welche 
besonders bei Kauf- und Lieferungsvertragen von 
ganz bedenklieben Folgen sein konnen. Solchen 
Mifsslftnden wflrde durch die Einricbtung einer 
Uebersetzungsstelle in wirksamsterW eise vorgebeugt 
werden; wir geben uns daher der HofFnung hin, 
dafs Ew. Excellenz das hierzu Erforderliche hocli- 
geneigtest in die Wege leiten werden.*

Auf das gleichzeitig an das Handelsministerium 
gerichtete Gesuch, unsere dem Herrn Cultus
minister ubcrreićlile Eingabe wirksam zu unter- 
stiitzen, ist das nacbstehende Schreiben einge- 
gangen:

B e r l i n ,  den 31. Januar 1888.
Auf die an den Herrn Minister der geistlichen, 

Unlerrichts- und Medicinal-Angelegenheiten gerich
tete Eingabe vom 12. December v. J. erwidere ich 
dem Yereine, dafs der Heibeifuhrung der auch von 
dem Directorium. des Centralverbandes Deutscher 
Industrieller beantragten Ausdehnung der Aufgaben 
des hiesigen Seminars fur Orientalische Sprachen 
auf die Uebersetzung von Schriftstucken unter amt- 
licher Beglaubigung durchgreifende Bedenken ent- 
gegenstehen und dafs dieselbe daher nicht in Aus- 
siclit genommen werden kann. Ans der Zulassung 
der Uebernahme derartiger amtlicher Uebersetzungen 
durch das Seminar wurde der Staatsverwaltung eine 
zu grofse Verantwortlichkeit und unter Umstanden 
auch eine weitgehende Enlscliadigungspflicht er- 
wachsen konnen.

Die Lehrer des Seminars werden aber gern 
bereit sein, privatini die Ausfuhrung von allen ge- 
wunschten Uebersetzungsarbeiten zu besorgen; auch 
ist der Director des Seminars, Professor Dr. Sachau, 
erbofig, hierbei die Vermittlung zu ubernehmen.

Indem ich dem Yerein gleichzeitig eine Anzahl 
Exemplare von vier auf das Seminar fur Orientalische 
Sprachen liezuglichen Drueksachen zur Vęrtheilung 
an inleressirte Kreise zugeben lasse, bemerke ich, 
dafs dem Directorium des Central-Verbandes Deut- 
sclicr Industrieller ein gleicher Bescheid unter Mit- 
theilung von einigen Exemplaren jener Drucksachen 
zugegangen ist.
F u r  d e n  Mi n i s t e r  fu r  H a n d e l  u n d  Ge we r b e .  

gez. v. Boe 11 i c he r .
Mit diesem Bescheide wird der Yerein einver- 

standen sein konnen, da auch in dieser etwas 
veranderfen Form und ohne die (von uns nicht 
in Aussicht genommene) Entschadiguugspllicht 
des Staats der beabsichtigte Zweck volI zu er- 
reichen sein diirfte.

Unter Betheiligung von Vertretern unseres 
Vereins, vorwiegend sogar auf dereń Anregung, 
hatte der Ausschufs des Centralverbandes deut
scher Industrieller in der Sitzung vom 2-3. Novbr. 
v. J. beschlossen, a a  den Fiirsten Reichskanzler 
eine Eingabe zu rieliten mit der Bitte, die §§ 140 
und 151 der R e i c h s g e w e r b e o r d n u n g  dahin 
abzuandern, dafs an Stelle der haufig gar nicht 
ortsanwesenden Inhaber oder Leiter von Fabriken 
die fiir die betreffenden Betriebe verantwortlichen 
Beamten fiir die Vergehen gegen die den Schulz 
der Arbeiter betreffenden gesetzlichen Bestiminun- 
gen verantwortUch gemacht werden. H ierauf hat 
das Directorium des C entrakerbandes aus dem



236 Nr. 4. „S TA H L UN D  E l S E N . ' April 1888.

Reichsamt des Innern die Mittheilung erhalten, 
dafs eine Ąbanderung des § 146 der Gewerbe- 
ordnung im Sinne des gestellten Antrages bereits 
der Erwagung imterliege.

Die Encjuete der Reichsregierung iiber die 
S o n n t a g s a r b e i t  ist im Druck erschienen und 
gewinnt man daraus den Gesammteindruek, dafs 
m it sehr vereinzelten Ausnahmen die industrielle 
Thatigkeit an Sonn- und Festtagen sich nur auf 
solche Arbeiten zu erstreeken pflegt, bei denen 
die Natur des Gewerbebetriebs einen Aufschub 
oder eine Unterbrechung aus technischen Griinden 
nicht gestattet. Dem Vernehmen nach wird eine 
Yorlage der Reichsregierung iiber eine Abande
rung der bestehenden Vorschriften nicht zu er- 
warten sein.

In bezug auf die A r b e i t e r s c h u  t z ge s e t z -  
g e b u n g  hat der Yerein darzulegen Veranlassung 
gehabt, dafs die zu weit gehenden Anforderungen, 
wie solche im Reichstage namentlich von Mit- 
gliedern des Gcntrums aufgestellt worden sind, 
nicht blofs die Industrie, sondern auch — und 
zwar in noch weit hoherem Grade — das Ein- 
kpmmen der Arbeiter schadigen mufsten. Die 
Eisenindustrie hat gegen diese Antriige um so 
eh er Stellung nehmen zu diirfen geglaubt, ais 
notorisch feststeht, dafs in der Yorsorge fur das 
materielle Wohlbelinden der Arbeiter in keinem 
andern Industriezweige m ehr geleistet und grofsere 
Geldopfer aufgpwendet werden, ais gerade in den 
Branchen, die sich in unserm Yerein zur W ahrung 
ihrer vollberechtigten Interessen verbunden haben. 
Die hohe Reichsregierung hat die Anschauungen 
des Reichstags nach dieser Richtung hin nicht 
getheilt und den gefafsten Beschliissen ihre Ge- 
nehmigung versagt.

In betreff der wichtigen und inhaltsreichen 
Frage der A r b e  i t e r - A 1 t e r  s u n t e r s t ii t z u n g 
(I n v a l  i d e n  - Y e r s i c h e r u n g )  hat der Verein 
rechtzeitig durch die Zusam menstellung des 
statistischen Materials iiber die in der Eisen
industrie und den Maschinenbau vorhandenen 
P e n s i o n s -  und l n v a l i d e n k a s s e n  die Unter- 
lagen fur die Beantwortung der auftauchenden 
Specialfragen zu beschaffen versucht. Ais so
dami im November v. J. die „GrundzCi ge  fur  
d i e  I n v a l i d e n v e r s i c h e r u n g “ erschienen, sind 
in der Vorstandssitzung vom 22. November 1887 
auf Grund eines sehr eingeliend gehaltenen Re- 
ferats dic wichtigsten Punkte durchberathen w or
den. Ais Gesammtresultat ergab s ich . dafs 
E i s e n i n d u s t r i e  u n d  M a s c h i n e n b a u  vol l  be-  
r e i t  w a r e n ,  d i e  w o h l w o l l e n d e n  A b s i c h t e n  
d e r  R e i c h s r e g i e r u n g  s o w e i t  n u r  i r g e n d  
m o g l i c h  zu u n t e r s t i i t z e n .  Bei aller Sympathie 
liir die gesetzlich zu regelnde Altersunterstiitzung 
der Arbeiter fehlte es aber doch nicht an scliwer- 
wiegenden Bedenken gegen die eine oder andere 
Art der in den Grundziigen vorgeschlagenen Aus- 
fuhrungen, und da es sich hier um eine Frage

handclte, welche nicht die Eisenindustrie allein, 
sondern alle anderen Industriebranchen mitbetraf, 
beschlofs man, die weitere Berathung in Gemein- 
schaft m it dem G e n t r a W e r b a n d  d e u t s c h e r  
I n d u s t r i e l l e r  durchzufiihren. Ueber die Yer- 
handlungen der betreffenden Ausschufssitzungen 
vom 23. Novbr. und der Gommissionssitzungen 
des Centralverbandes vom 2. und 3. December 
v. J., an denen sich 12 Delegirte unseres Ver- 
eins betheiligten, haben die geehrten Mitglieder 
durch Nr. 38 der Berichte des Gentralverbandes 
deutscher Industrieller ausfiihrliche Mittheilung 
erhalten, so dafs es einer W iederholung der ge- 
iiufserten Bedenken und beschlossenen Gegen- 
antrage in diesem Berichte nicht bedarf. Sobald 
der liingst erwartete Gesetzentwurf erschienen 
sein wird, soli die Commission des Centralver- 
bandes sofort berufen werden und wird auch 
seitens unseres Vereins eine ahnliche und hoffent- 
lich gleich erfolgreiche Thatigkeit zu entfalten 
se in , wie solche seinerzeit in betreff des Un- 
fallversicherungsgesetzes stattgefunden hat.

Mit Riicksicht auf die neuerdings zu Tage 
getretenen Bestrebungen, die Aufgaben der U n- 
f a l l - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n  zu erweitern, 
wurde in der Vorstandssitzung vom 22. Novbr. 
v. J. einstimmig die nachstehende Erklarung be- 
schlossen:

„Der Vorstand des Vereins deutscher Eisen- 
und Slahlindustrieller ist der Ueberzeugung, 
dafs die Thatigkeit der durch das Gesetz vom 
6. Juli 1884 ins Leben gerufencn Berufsge- 
nossenschaften auf die Erfiillung der durch 
dieses Gesetz ihnen iiberwiesenen Aufgaben be- 
schrankt bleiben miisse und dafs jeder Versuch 
einer Einbeziehung t e c h n i s c h e r ,  w i r t h 
s c h a f t l i c h e r ,  s o c i a l e r  und p o l i t i s c h e r  
F r a g e n  in die Zustandigkeit der Berufsge
nossenschaften mit Entschicdenheit abzulehnen 
ist. Lediglich die F rage, ob und inwieweit 
die Berufsgenossenschaften zu Tragern der 
Alters- und Invalidenversicherung zu machen 
seien, ist zur Zeit noch ais eine offene zu 
betrachten."

Hierbei wurde darauf verwiesen, dafs jeder 
lnanspruchnahm e der Berufsgenossenschaften nach 
diesen Richtungen hin zur Zeit der gesetzliclie 
Boden fehle. Einer entsprechenden Erweiterung 
der Gesetzgebung standen aber schwere Bedenken 
entgegen, da der neutrale Boden der rein ver- 
sicherungstechnischen — financiellen Praxis. auf 
welchem die Genossenschaftsvorstande zur Zeit 
arbeiten, verlassen und politische und wirthschafts- 
politische Gegensatze, dam it aber Unfrieden in 
die Genossenschaften hereingetragen wurden. Da
durch wurde die Losung der den Genossen
schaften an erster Stelle obliegenden Aufgaben 
auf das Ernstlichste gefahrdet. Jede Erweiterung 
der Aufgaben der Genossenschaften stelle ferner 
die Moglichkeit einer Fortdauer der e h r e n a m t -
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l i c h e n  Verwaltung derselben in Zweifel, auch 
sei nicht zu iibersehen, dafs bei der W ahl der 
Genossenschafts-Vorst;inde nicht dereń politische 
und wirthschaftliche Anschauungen, sondern ein- 
zig und allein das Vertrauen der W ahlęr fur die 
correcte Verwaltung eines rein geschiiftlichen 
Ehrenam tes entscheidend gewesen sei.

Von mafsgebender Stelle aus ist den deut
schen Industriellen die ausschliefsliche A n w e n 
d u n g  d e u t s e h e r  Ma r k e n  (Etiketten, Waaren- 
zeichen) a u f  i h r e n  E r z e u g n i s s e n  e m p f o h l e n  
w o r d e n .  Von uns eingezogene Erkundigungen 
haben ergeben, dafs die hier und da noch vor- 
handene Unsitte, deutsche Erzeugnisse mit frem- 
den Stempeln zu versehen, innerhalb der Eisen
industrie und des Maschinenbaues kaum oder doch 
nur sehr vereinzelt vorkommt, im Abnehmen be- 
griffen ist und sich hochstens nur auf solche 
Falle beschrankt, in denen der Besteller ausdruck- 
lich einen fremden Stempel verlangt, dem aber 
dann fast im m er der deutsche Stempel beigefugt 
wird. Prasidium und Vorstand haben trotzdem 
der Erw artung Ausdruck gegeben, d a f s  d i e  
e t w a  h i e r  u n d  da  n o c h  v o r k o m m e n d e  U n 
s i t t e  v o l l e n d s  v e r s c h w i n d e n  we r d e .  Bei 
dieser Gelegenheit ist darauf aufmerksam gemacht 
w orden, dafs am 23. August v. J. in Grofs- 
hritannien ein neues Gesetz iiber Markenschutz 
in Kraft getreten ist, welches auch Denjenigen 
wegen Anbringung einer falschen Handelsbezeich- 
nung mit Strafe und Vernichtung der W aare be- 
droht, der den Ort oder das Land, wo die Waare 
gefertigt oder gewonnen worden, auf der W aare 
unrichtig bezeichnet, oder solche W aaren ver- 
kauft, zum Verkauf oder zu H andels-oder Fabri- 
cationszwecken ausstellt oder im Besitz hat.

Von dem im Auftrage des Yereins heraus- 
gegebenen M u s t e r b u c h  f u r  E i s e n b a u t e n  ist 
Anfang dieses Monats die 3. Lieferung des I. Theils
— bedauerlicherweise wiederum verspatet — 
erschienen; dem Abschlufs des ganzen, sonst all- 
seitig m it Beifall aufgenommenen Werkes kann, 
wenn nicht unerwartete Verzogerungen eintreten, 
noch im Laufe dieses Jahres entgegengesehen 
werden.

Ueber das „ l n s t i t u t  f u r  k a u f m a n n i s c h e  
I n f o r m a t i o n  e n  u n d  f u r  I n c a s s o "  d e s  
H e r r n  W.  S c h i m m e l p f e n g  in B e r l i n  sind 
irgend welche Ausstellungen im Sinne unseres 
Vertrages nicht bekannt geworden, vielmehr ist 
dem Verfasser dieses Berichts (wenn auch nur 
gelegentlich) wiederum die besondere Zufrieden- 
heit der Vereinsmitglieder uber die ebenso prom pt 
ertheilten, wie sorgfaltig bearbeiteten Auskiinfte 
ausgesprochen worden. Im Laufe des verflosse- 
nen Jahres sind auch dem Yereine ais solchem 
einige Auskiinfte geliefert worden, die sich ais 
durchaus zuverlassig erwiesen haben und von 
griindlichen Informationen Zeugnifs geben. Neuer- 
dings hat das lnstitut eine werthvolle Be- 
reicherung seiner Verbindungen erfahren und 
zwar durch die Eroflnung von Filialen in London 
und Paris, nicht minder durch den Austausch 
einer General-Vertretung mit dem New-Yorker 
Bureau The Bradstreet Company. Die Zunahme 
der Auskiinfte — nach dem letzten Jahresbericht 
208 pro Tag m ehr —  bedingte eine Yermehrung 
der Arbeitskrafte, so dafs das lnstitut in seinem 
Berliner Bureau jetzt 171, in seinem W iener 28 
Angestellte zu unterhalten hat.

Besondere Aufmerksamkeit hat der Verein 
wiederum der Sammlung s t a t i s t i s c h e n  M a t e 
r i a l s  zugewendet, wovon sich die geehrten 
Herren Mitglieder durch die erhaltenen Druck- 
circulare (im Kalenderjahr 1887 39 Lieferungen) 
iiberzeugt haben werden. Unsere Verbindungen 
mit der Presse wurden auch im Berichtsjahre 
aufrecht erhalten.

Die vorstehende Uebersicht, die nur die gró- 
fseren Arbeiten des Vereins erwiihnt, liefert den 
Nachweis einer regen Thatigkeit, die zwar in 
der Hauptsache auf den Vorstand, darunter in 
erster Linie auf das Prasidium, entfallt, an der 
sich aber m ehr oder weniger alle Mitglieder des 
Vereins betheiligt haben. Hoffentlich werden 
durch einmuthiges, gemeinsames Wirken die be- 
rechtigten Interessen der Eisenindustrie und des 
Maschinenbaues in Zukunft gleich erfolgreich ge
fordert werden konnen!

IV.i 3
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Der Etat (lcr Koniglieli Preufsischen Eisenbahn -Yerwaltuiig’ 
fiir das Jahr yom 1. April 1888/89.

In Nr. 4 des Jahrgangs 1887 dieser Zeit- 
schrift ist ausfiihrlich iiber den E tat der 
Preufsischen Staatsbalinen von 1887/88 berichtet 
worden. Indem wir auf die grundlegenden 
Darlegungen dieses Artikels ver\veisen, berichten 
wir uber den E tat fiir das Jahr 1888/89 in 
kiirzerem Auszuge. Es betragen :

I. Einnahmen,

Betrag fur 
1. April 
1888/89

Der vorige 
Etat setzt 

aus

JC

Mithin fur 
1888/89 
gegen 

1887/88 
mehr oder 

weniger 
J l

KurRechnungdes 
Staats yerwaltete 
E isenbahncn: 
Aus d. Personen- 
u.Gepackverkehr 187 910 000 177 690 000 +  10 250 000
Aus dem Guter- 
verkehr ............. •500 520 000 472 110 000 +  28 410 000

Antheil an den 
ErtrSgen anderer 
Bahnen ............. 805 217 801 376 +  3 841
Privateisenbahn., 
bei welchen der 
S taat betheiligt 
i s t ....................... 204 952 624 160 -  419 208

Sonst. Einnahm. 30 785 350 32 070 080 -  1 284 730
720 255 519-683 295 616 +  36 959 903

II. Dauernde Ausgaben.

Betrag fur Der Yorige Mithin fur
1. April Etat setzt 1888/89 mehr
1888/89 aus od. weniger

J t JL Jl.
Bezirk der Eisen- 
bahndirection zu 

B e r l i n ................ 52 530 000 50 314 290 +  2215710
Bromberg . . . . 36 7S0 000 34 700 0 0 0 +  2 080 000
Hannover . . . . 41 240 000 43 020 000 -  1 780 000
Frankfurt a. M. . 24 010 000 20 920 000'-f  3 090 000
Magdeburg. . . . 43 360 000 37 3 3 0 0 0 0 +  6 030 000
Koln (linksrh.) . 37 010 000 36 600 000 +  410 000
Koln (rechtsrh .). 42 340 000 42 250 000 +  90 000
E lberfeld ............. 35 040 000 33 710 000 +  1 330 000
E r f u r l ................ 30 440 000 27 714 950 +  2 725 050
B reslau................ 45 100 000 45 770 000 -  670 000
A lto n a ................ 19 490 000 17 580 000 +  1 910 000
Main-Neck. -Bahn 64 836 70 063 -  5 227
Willi.-Oldenb.- „ 200 36 800 -  36 600
Zinsen u. Amor- 
tisationsbetrag . 67 178 105 69 885 141 -  2 707 036

Summę der Ausgaben dsrl 
furUtdmang des Siaats J- 474 583 141 459 901 244 +  14 681 897
umlttUn liseobalmen J 

Uienu: die Ausgaben tur 
die Ceulralremllung, 
d.Esenbalnicommissariai 
in Berlin uud die Eisen- 
babuschule m Kippes . 1 405 550 1 391 070

Insgesammt . 475 988 691 461 292 314

Somit betragen : 
die Einnahmen . . . .  720 255 519 J(>
die dauernden Awsgaben da

gegen ................................................................ 475 988 691 „

Esergiebtsich alsoimOrdina- 
rium ein Ueberschufs von 

worauf zur Verzinsung der 
Eisenbahnkapitalschuld in 
Rechnung zu stellen sind

244 266 828 JL

168 127 044,30
Bleiben 76 139 783,70 ^  

Von dieser Summę ist gesetzlich zur Aus- 
gleichung eines etwa yorhandenen Deficits im
Staatshaushalt (welches andernfalls durch An-
leihen gedeckt werden miifste) bis zur Hohe
von 2 200 000 J(> der Betrag dieses Deficits 
in Abzug zu b ringen ; demgemafs wurde im
vorigen Jahr der sich ergebende Ueberschufs um 
2 200 000 J(> gekiirzt; es ist jedoch fiir 1888/89 
eine solche Ausgleichung nicht erforderlich.

Der Ueberschufs betrug 1887 /88 : 53 300 599 JL. 
Der Ueberschufs soli verwendet werden:

1 .N ach  § 4 Nr. 1 des
Eisenbahngarantie-Gesetzes 
zur Amortisation der Eisen- 
bahnschulden . . . .

2. a) Nach § 4 Nr. 2 desselben
Gesetzes: z.aufserordentl. 
T ilgungy.Staatsschulden 5 834 829,41 „

b) ZurD eckunganderweiter
etatsmiifsiger Ausgaben 66 082 600,86 „

76 139 783,70 JL

4 222 353 ,43  J l

Betrag fur 
1. April 1887/88

M
Fur Neu- bezw. Umbauten von BahnhOfen, 

Locomolivschuppen,Werkstatts- u. sonst. 
Anlagen im Directionsbezirk z u :
B e r l i n ...................................................... 100 ooo
H a n n o y e r ................................................ 393 000

3 460 000
M agdebu rg ................................................ 2 792 000
KOln ( l i n k s r h . ) ...................................... 1 140 000
Kain ( r e c h ts r h .) ...................................... 470 000
E l b e r f e l d ................................................ 823 500

292 000
B r e s l a u ..................................................... 195 000

Zur Herstellung von Central- Weichen-
und Signal-Apparaten, fernere Rate 500 000

Zur Ausrustung der Betriebsmittel mit
continuirlichen Bremsen, fernere Rate 900 000

Zur Einrichtung der Personenziige, zur 
Gasbeleuchtung und zur Herstellung von
Fettgasanstalten, fernere Rate . . . 300 000

Zur Herstell. v, Contactapparat., fern. Rate 100 000
D isp o s itio n sfo n d s ...................................... 1 500 000

12 965 500
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Der vorj5brige Etat setzte 10 854 000 J i  
oder 2 111 500 <j1(> weniger aus.
Der Ueberschufs im Ordinarium

b e t r u g ......................................  244 266 828 J i
Zieht man hiervon die einmaligen 

und aufserordenllichen Aus
gaben ab m i t .........................  12 965 500 „

so bleiben . 231 301 328 Jh

IV. Nachweisung der Betriebslangen.

B  e z  i r  k 
der

Eisenbahndireclion

Betriebslangen fiir 
den OfTenll. Yerkehr

Davon Balin- 
strecken 

untergeord- 
neter Bc- 
deutunR 

am  Jahrcs- 
schluls

km

zu Anfang 
des Jahres

188
km

7.u Ende 
des Jahres

8/89
km

B e r l i n ......................
B rom berg .................
H an n o v er.................
Frankfurt a. M. . . 
Magdeburg . . . .  
Koln (Iinksrh.). . . 
K51n (rechlsrli.) . .
E lb e r fe ld .................
E r f u r t ......................
B reslau .....................
Altona . . . . . .

3 109,80 
3 840,93 
2 042,16 
1 234,87 
1 855,17
1 828,51
2 058,49 
1 303,22
1 552,90
2 706,20 
1 115,67

3 132,10
4 005,56 
2 078,72 
1 291,69 
1 945,04
1 828,51
2 057,35 
1 369,37
1 768,63
2 938,65 
1 137,07

605,46
1915,61

271,18
159.05 
271,30
472.90 
556,50 
331,93
52,62

691.90
184.05

Zusammen 
Preufsischer Antheil 

der Main-Neckar- 
Bahn . . . . . .

Wilhelmsliavcn- 
Oldenburger Bahn

22 707,92

6,33

52,37

23 552,69

6,33

52,37

5 512,50

Ueberhaupt 22 766,62 23 611,39 5 512,50

Im E tatsjahr 1888/89 werden voraussichllich 
28 neue Strecken in der Gesammtlange von 
877,57 km dem Betrieb iibergeben werden.

V. Erlauterungen zu den Einnahmen.

Personen- und Gep&ck-Verkehr.
Da die Einnahmen in der ersten Halfte des 

laufenden Etatsjabrs eine Steigerung von etwa
4 % und im Durchschnitt der letzten beiden 
Jahre von m ehr ais 2,1 °(> aufweisen, so wird 
eine Zunahm e von etwa 2 angenommen.

Giiter -Verkehr.
W enngleich die Einnahmen des Jahres 1885/86 

hinter denen des vorangegangenen Jahres um 
etwa 2,3 $  zuriickgeblieben sind, so weisen doch 
die Einnahmen des Etatsjahres 1886/87 wieder 
eine Steigerung von 3,9 % auf. Die 1886/87 
begonnene Steigerung der Einnahmen hat sieli 
im ersten Halbjabr des laufenden Etatsjahres 
fortgesetzt und sich bis Ende September 1887 
auf etwa 5 gestellt. Da die Beeintrachtigung 
der StromschilTahrt liierzu beigetragen, liifst sich 
eine Steigerung in demselben Verhaltnifs kaum 
erwarten. Infolge derBestrebungen, welche nam ent

lich in der Eisenindustrie auf eine gewisse Be- 
grenzung der Production gerichtet sind, wird, 
wenn uberhaupt auf eine weitere Yermehrung 
gerechnet werden kann, doch nur auf eine ver- 
haltnifsmafsig geringere Steigerung zu rechnen 
sein. Es wird jedoch eine Mehreinnabme von 
etwa 1,7 jahrlich ais gerechtfertigt angesehen.

In den Bemerkungen iiber die Minderein- 
nahmen heifst es u. A .:

Infolge versehiedener Tariferniafslgungen, 
insbesondere der Ermafsigung der Stiickgut- 
fracht fiir eine Reihe wichtiger Yerkehrsartikel, 
der Herabsetzung der F racht fiir halbe Wagen- 
ladungen der Massengiiter des Specialtarifs III, 
der Umrechnung der Tarife fiir die Beforderung 
lebender Thiere im Directionsbezirk Altona 
nach den Staatsbahntasen u. A. ist — gegen 
1886/87 — eine Mindereinnahme von etwa
2 600 000 in Anschlag zu bringen. Es wird 
dann noch auf dic Mindereinnahmen infolge 
der Kanalisation desMains und anderer Ursachen 
hingewiesen.

VI. Erlauterungen zu den Ausgaben.

i. Personliche Ausgaben.

Das Beamtenheer setzt sich folgendermafsen 
zusam m en:

Prasidenten der Eisenbahn-Directionen . 11
Mitglieder der Eisenbahn-Directionen und

B e tr ie b s -D ire c to re n ................................ 237
Standige Hiilfsarbeiter der Betriebsamter, 

Eisenbahn-, Bau- und Betriebs- bezw. 
Maschinen-Inspcctoren und Yerkehrs-
In sp ec to ren ..................................................  576

H auptkassen-R endanten ................................ 11
B e trieb sk assen -R en d an ten .........................  57
Hauptkassen-Kassirer . . . . . .  11
T e le g ra p h e n - ln s p e c to re n .........................  20
Betriebs- und Verkehrs-Controleure . . 207
Buchhalter und Eisenbahn-Secretiire . . 1 430
Stationskassen - Rendanten und Giiter-

expeditions-Y orsteher................................ 127
Yorsteher von Stationen 1. Klasse . . 311
W e rk s ta tte n -Y o rs te h e r ................................ 77
Material-Verwalter 1. Klasse . . . .  82
Stations-E innehm er, Giiter - Expedienlen,

G iite r-K assire r............................................  933
W e rk m e is te r ................................................... 548
Yorsteher von Stationen 2. Klasse und

Schiffs-Kapitane 1. Klasse . . . .  829
Betriebs-Secretare............................................ 4 510
B a h n m e is te r .................................................. 1 798
Materialien-Yerwalter 2. Klasse . . .  142
S tations-A ufseher, Stations - Assistenten,

Sehiffskapitane 2. Klasse . . . .  66 9 1
Telegraphen-Aufseher . . . . . .  147
Zeichner und Kanzlisten . . . . .  767

Transport 19 522
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Uebertrag 19 522
Locomotivfuhrer u. Schiffs-Maschinisten 5 681
Zugfiihrer und S te u e r le u tc .........................1 809
T e l e g r a p h i s t e n .............................................1 2 0 1
L a d e m e i s t e r ................................................... 1 7 5 2
Rangir- und W agenmeister . . . .  1 665
Billetdrucker . . . . . . . . .  41
Mggazin-Aufseher und Briickengeld-Ein-

n e h m e r .........................................................  196
P a c k m e i s t e r ...................................................1845
W eichensteller 1. K l a s s c ..........................1 4 6 8
K a s s e n d ie n e r ................................................... 89
Locomotivheizer, Trajecthcizer und Ma-

s c h in e n w a r te r .............................................6161
B u re a u d ie n e r ...................................................  232
Porliers, Billetscliaffner, Weichenstcller,

Kiahnmeister und Briickenwarler . . 10 129
M a t r o s e n .........................................................  27
S c h a f f n e r .........................................................  2 6 7 2
B r e m s e r ..........................................................  4 242
Balm- und K rahnwarter . ■ . . . . 13 091
N ac h tw S c h te r...................................................  702
Sonstige B e a m te .............................................  8

72 533
Die Gesammtsumme der fiir diese Beamten 

vorgesehenen Gehaller betragt J(> 87 502 223 
gegen J(> 85 596 615 im yorjahrigen Etat.

2. S&chliclie A usgaben .

Es sind veranschlagt fur 
Titel 10 bis 12 , Burcaubediirfnisse,

Steuern, Ersatzleistungen 24 200 054
„ 13 Unterhaltung der Bahn-

a n la g e a ................................ 47 778 000
„ 14 Kosten der Ziige . . . 29 653 000

Titel 15 Unterhaltung der Betriebs-
m i t t e l ............................ 48

„ 16 Erneuerung des Oberbaues 30
„ 1 7  „ der Betriebsmittel 20
„ 17a Kosten erheblicher Ergiin-

zungen, Erweiterungen 
und Verbesserungen . . 5

„ 18 Kosten der Benutzung frem-
der Bahnanlagen . . .  3

, 19 Kosten der Benutzung frem-
der Betriebsmittel . . 5

,  31 Zinsen und Amortisations-
b e t r a g e .........................67

Erneuerung der Betriebsmittel.

J t  
286 000 
706 000 
973 000

052 000 

150 600 

0 7 8 0 0 0  

178 105

Fiir die Er- 
neuerung 

nach Abzug 
d. A ltw erthe 

sind 
vorgcsehen 

„H z

Die RUck- 
lage wUrde 
betragen

J l

Die Erneuerung be
tra g t also

m ehr | weniger

a!s die erforderliche 
Rllcklage 

M  | M

Schienen . . . 
Kleineisen

6 024 000 3 676 000 2 348 000

zeug . . . . 3 107 000 2 670 000 437 000
Weichen . . . 2 424 000 1 854 000 570 000
Schwellen . . 13 167 000 10 258 000 2 909 000
Locomotiven. 
Personen-

6 855 000 7 025 000 — 170 000

wagen . . . 4 453 000 2 397 000 2 056 000
Gepackwagen 860 000 478 000 382 000
Guterwagen . 7 236 000 7 486 000 — 250 000

44 126 000 35 844 000 8 702 000] 420 000 
420 000

8 282 000

Die Riicklageberechnung ist nach denselben 
Grundsatzen aufgestellt, wie im vorigen Etat.

Zusammenstellung der veranschlagten GebrauchsąuantitSten an Stahl und Eisen,

D i r e c t i o n s  - B e z i r k

Schienen

Gewicht
in

Tonnen

Schienen

Geld-
betrag

M

Kleineisenzeug

Gewicht
in

Tonnen

Geld-
betrag

J i

Eiserne
Schwellen

Weichen
nebst

Zubehflr

Ins-
gesammt

J l

Berlin . . . .
Bromberg . . . 
Hnnnover . . . 
Frankfurt a. Jl. 
Magdeburg . .
Koln (linksrh.) . 
Koln (rechtsrh.) 
Elberfeld . . . 
Erfurt . . . . 
B reslau . . . . 
Altona . . . .

8 500 
10 049
6 298
3 968
9 381
7 783
4 587 
7 592
5 624 

10 797
4184

1 088 000 
1 396 811 

768 356 
484 096 

1 153 836 
933 960 
527 505 
873 080 
708 624 

1 403 610 
518816

3 502 
2 750
1 648 

972
2 722 
2015 
1 712 
1 795
1 970
2 930 
1 013

567 824 
473 000 
242 256 
157 464 
397 412 
362 700 
251 664 
301 560 
319 140 
439 500 
140 807

369 474 
729 936 
226 949 
346 202 
287 4S8 

1 268 625 
402 600 

1 417 560 
270 908 
117 855 
. 258

345 000 
205 400 
304 100 
100 300 
260 600 
271 700 
301 760 
408 640 
134 600 
419 000 
110 000

2 369 76S 
2 805 147
1 541 661 
1 088 062
2 099 363
2 836 985 
1 483 259
3 000 840
1 433 272
2 379 965 

769 S81

78 763 J 9 856 721 j 23 029 j 3 652 S27 ] 5 437 855 | 2 861 100 |21 808 503
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Eiserner Oberbau in Eisenbalmtmmels.
Yon Siegfried Stein in Bonn.

Mehrfach wurde von verscłiiedenen Seiten an 
den Schreiber dieser Zeilen die Frage gerichtet, ob 
er ais Chemiker und Eisenhiittenmann anzugeben 
wisse, weshalb in den beiden langen Tunnels, 
welche sich unter der Obbut der hohen Koniglichen 
Eisenbahn-Direction, linksrheinische zu Koln, be- 
finden, namlich in dem Kónigsdorfer und in dem 
Cochemer Tunnel, das darin benutzte eiserne und 
stahlerne Oberbau-Materiał so schnell verroste 
und hierdureh rascher unbrauchbar werde, ais 
auf den offenen freien Bahnstrecken?

Ferner wurde er gefragt, ob es Mittel und 
Wege gebe, diesen mifslichen Uebelsland zu ver- 
hindern bezw. zu beseitigen?

Zur Beantwortung der ersten Frage iiber- 
gehend, ist zu beachten:

1. Dafs die Locomotiven, welche diese Tunnels 
befahren, m it Steinkohlen geheizt werden. Lctz- 
tere enthalten mehr oder weniger Schwefel, der 
theils im eingeschlossenen S c h w e f e l k i e s ,  theils 
in s e h w e f e l h a l t i g e n  o r g a n i s c h e n  Ve r b i n -  
d u n g e n  in den Steinkohlen vorhanden ist.

2. Aus beiden Sclnvefelverbindungen entsteht 
beim Verbrennen der Steinkohlen mittels des 
Sauerstoffes, der durch den Feuerrost eintreten- 
den Yerbrennungsluft, jedenfalls s c h w e f e l i g e
S ii u r  e.

3. Aufserdem kann hierbei ais Destillations- 
product aus secundaren Zersetzungs-Producten 
der schwefelhaltigen Substanzen auch noch direct 
S c h w e f e l s a u r e  entstehen. Indirect entsteht aus 
der schwefeligen Saure und dereń Verbindungen, 
durch den Einflufs des vorhandenen Sauerstofis 
der Luft und des W asserdampfes, eine weitere 
Menge von Schwefelsaure und dereń Salze. Beide 
gasfórmigen Sauerstoffverbindungen des Schwefels 
vermischen sich zunachst mit dem Auspuffdarnpf 
der Locomotiven und condensiren sich mit dem- 
selben zu tropfbaren Fliissigkeiten.

Diese schlagen sich an den Entstehungsstellen 
ais saurehaltiges W asser nieder und sammeln 
sich sowohl an den W anden, wie auch zuletzt 
am Boden der Tunnels, also auf und zwischen 
dem Eisenzeug des Oberbaues.

4. Beim Verbrennen der Steinkohlen entsteht 
naturgemafs ebenfalls auch K o h l e n s a u r e  neben 
etwas Kohlenoxydgas. Beide treten zugleich mit 
dem Auspuffdarnpf aus dem Schornstein der Lo- 
comotiven aus und werden bei der Condensation 
dieses Dampfes in dem verdichteten Wasser 
aufgelóst nach Mafsgabe ihrer Loslichkeit 
in dem letzteren. Auch dieses Kohlensaure 
haltende W asser vertheilt sich iiber und zwischen 
den Eisentheilen des Oberbaues in den Tunnels,

aus welchen es nur allmahlich abfiiefsen kann. 
Es ist nun eine bekannte Thatsache, dafs metal- 
lisches Eisen bezw. S tahl, wenn blank geatzt_, 
oder blank gefeilt, oder geschliffen oder polirt, 
in reinem ausgekochtem W asser, welches also 
frei ist von Luft, von Kohlensaure, von minera- 
lischen Sauren, sich liingere Zeit aufbewahren 
lafst unter ziemlicher Erhaltung seiner blanken 
Oberflache.

Man benutzt dieses Verhalten des Eisens in 
der Weifsblechfabrication, beim Aufbewahren der 
gebeizten blanken Blechtafeln in ausgekochtem 
W asser, zum Schutz gegen das Oxydiren (Ver- 
rosten) vor dem Verzinnen, da letzteres nur auf 
reinen blanken Oberflachen geschehen kann. Leitet 
man dagegen Luft durch das W asser, in welchem 
das blankę Eisen liegt, so wird nach einiger Zeit 
unter Wasserstoff-Entwicklung das Eisen oxydirt 
und dessen blankę Oberflache iiberzieht sich ganz 
fein mit Eisenoxyd-Hydrat, dem gewohnlichen Eisen- 
rost. Leitet man jedoch in das W asser, in 
welchem blankę Eisenstiicke liegen, aufser atmo- 
spharischer Luft noch weniger oder mehr Kohlen
saure ein, so findet eine verhaltnifsmafsig rascliere 
Oxydation des Eisens statt. Dessen blankę Ober
flache bedeckt sich schneller mit einer Rostschicht, 
welche bei Dickerwerden oder bei Erschiitterungen 
des Eisens von diesem abspringt. Neue blankę 
Flachen sind dann dem Angriff ausgesetzt zur 
weiteren Zerstórung.

W ie sehr und wie wirksam kohlensiiurehal- 
tiges W asser ein Losungsmittel fiir Eisen und 
dessen Salze ist, beweisen die bekannten natiir- 
lichen eisenhaltigen M ineralw asser, z. B. von 
Pyrm ont, von Schwalbach u. A., welche sich 
durch ihren hohen Gehalt an Kohlensaure aus- 
zeichnen. Bringt man endlich noch schwefelige 
Saure oder gar noch Schwefelsaure in das W asser, 
worin Eisenstiicke liegen, so werden dieselben 
nach und nach aufgelóst unter starker Entwick
lung von W asserstoffgas und unter Bildung von 
schwefeligsauren bezw. von schwefelsauren Eisen- 
salzen. Dieses geschieht ja  absichtlich vielfach 
in der Technik, z. B. in den Drahtziehereien, 
beim Yerzinnen und beim Verzinken von Eisen- 
blech und von Eisendraht, beim Blankmachen 
Von Eisenstaben und von Eisenplatten zu Briieken- 
bauten u. s. w ., dafs m an mit verdiinnter wasse- 
riger Losung von Schwefelsaure diese eisernen 
Gegenstande blank beizt bezw. anatzt, damit der 
Rost und der Gluhspan entfernt wird und das 
Zinn, das Zink oder der Oelanstrich besser dar
auf haften, um das spatere Yerrosten moglichst 
zu verhindern.
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Dieselben cliemisch wirkenden Krafte kom- 
men auch in den Tunnels dem eisernen Ober- 
bau-Material gegenuber zur Geltung durch das aus 
dem Locomotivdampf entstehende W asser, welches 
Luft aufnimmt, ferner Kohlensaure, schwefelige 
Saure, sowie Schwefelsaure aus den Rauchgasen 
der vcrbrannten Steinkohlen condensirt. Dieses 
saure W asser circulirt auf und zwischen den 
S chienen, den S ehw ellen , dem Kleineisenzeug 
des Oberbaues. Alle werden durch das saure 
W asser verrostet, zerfressen und zerstórt. Ein 
Anstrich der Eisentheile mittels einer Ocldeck- 
farbe oder m it einem Asphaltlack, oder m it ahn- 
lichem Materiał, schiitzt nieht, weil er bald ab- 
gerieben wiirde beim Stopfen der Sehwellen und 
durch die Erscluitterungen beim Fahren der Ziige. 
Das Eisen mit theurem Zink zu iiberziehen, wie 
bei Telegraphendriihten geschieht, schiitzt auch 
nur kurze Zeit, da das Zink noch rascher zer
fressen wird ais das Eisen von dem sauren 
W asser. Verzinkte Hacken-Schwellenschrauben 
haben dieses Verhalten in Tunnels auch be- 
stiitigt, soviel dem Schreiber dieser Zeilen be
kannt geworden ist.

Auf den freien Strecken gehen die Locomo- 
tivdiimpfe sowie die Rauchgase ungehindert nach 
allen Richtungen in die freie Atmosphare und 
werden bei allenfallsigem Niederschlag auf dem 
Bahnplanum bei jedem kommenden Regen stark 
Yerdunnt in den U ntergrund des Bahnkorpers 
oder zur Seite in die Graben abgeleitet. Das 
eiserne Oberbau-Material kann und wird daher 
auf den freien Strecken nur sehr wenig von 
diesen sauren Fliissigkeiten angegriffen w erden; 
es bleibt besser und liinger erhalten.

Es unterliegt keinem Zweifel: aus Vorsorge 
gegen Betriebsstiirung und wegen rascher Ver- 
minderung der Betriebs-Sicherheit mufs das an- 
gefressene Oberbau-Material in den Tunnels vor- 
zeitig schon ausgewechselt und ersetzt werden 
durch neues auf Kosten der Bahn. Hier ist 
auch die Stelle, darauf aufmerksam zu machen, 
dafs die Tunnelwande, besonders wo dieselben 
aus Mauerwerk bestehen, sowohl im Mortel wie 
in den Ziegeln niclit m inder stark angegriffen 
werden durch die oben unter 2, 3 u. 4 erwahnten 
schwefeligsauren und schwefelsauren Gase, lang
sam aber sicher. Nur Porzellan widersteht den
selben; alle anderen Fabricate, aus Tlion ge- 
brannt, werden durch diese Gase sicher zerstórt 
und der Kalk oder Cement des Mortels zerfressen 
und seiner Bindekraft beraubt. Aber auch die 
festen Felswande und die Mauern aus Bruchstein 
werden durch die sauren Diimpfe allmahlich an- 
gegriffen, miirbe und widerstandslos. Es ist ja  
ein bekanntes Verfahren bei dem iilteren System 
der Alaunfabrication, dafs man Schwefelkies hal- 
tende Thone bei entsprechend starkem Feuer mit 
Brennm aterial oder dessen Ablallen gliihte, oder 
dafs man Thon bezw. Thonschiefer mit Schwefel

kies haltenden Braunkohlen aufschichtete und 
dieses Haufwerk anziindete. Dann entwickelle 
sich schwefelige Saure, welche die durch das 
Feuer aufgeschlossenen Thone zersetzte.

In den der Luft und dem Regen ausgesetzten 
ausgebrannten Ilaufwerken bildete sich schwefel
saure Thonerde, wTelche durch natiirlichcs und 
kiinstliches Auslaugen aus dem gebrannten Thon 
gewonnen wurde. Die Lauge dampfte man unter 
Zusatz von Kali- bezw. Ammoniak- Verbindungen 
ein, wTobei sich der entstandene Alaun ausschied. 
In der Mutterlauge blieb dann noch Eisenvitriol 
zuriick (schwefelsaures Eisenoxydul), entstanden 
aus dem Eisen des Schwefelkieses. In den letz
ten Jahren wurden vielfach Róstgase von Erz- 
riistofen, in welchen Bleiglanz (Schwefelblei), 
Blende(Schwefelzink), Kupferkies (Schwefelkupfer) 
abgerostet wurden, wobei ebenfalls schwefelige 
Saure entweicht, diese in passenden Baumen 
uber gebrannte thonhaltige Gesteine geleitet (z. B. 
bei Liittich) und so schwefelsaure Thonerde ge
wonnen. Die gebrannten ausgelaugten Thone 
oder Thonschiefer zerfallen allmahlich an der Luft 
zu pulveriger Masse und verlieren allen Zu- 
sam m enhang.

Geschieht nieht annahernd genau dasselbe 
indirect bei der Einwirkung der schwefeligen 
S aure, welche aus dem Locomotiv-Schornstein 
entweicht und mit den gebrannten Thonziegeln 
der Tunnelm auern oder den Felsgesteinen da- 
selbst (Cochemer Tunnel) in Beriihrung kommt, 
gleichzeitig mit dem heifsen W asserdampf, welchen 
die Locom otire auspufft? Gleiche Ursachen haben 
iiberall gleiche W irkungen nach den in der N atur 
waltenden Gesetzen. Durch Erforschen der Ur- 
sachcn ist man imstande, auf naturgesetzlichen 
W egen die Mittel zu finden und zu benutzen 
gegen solche W irkungen.

W ollte m an durch Anwendung chemischer 
Mittel die Kohlensaure, die schwefelige Saure 
und die Schwefelsaure binden, also fiir den eiser
nen Oberbau wie fiir die Tunnelwande unschad- 
lich machen, so waren nur zwei verhaltnifs- 
mafsig billige Reagentien anzuwenden denkbar. 
Aetzkalk in W asser geloscht, ais sogenannte 
Kalkmilch (feingesiebt) b en u tz t, und Aetzbaryt 
oder besser noch Barythydrat in W asser gelost. 
Die Kalkmilch oder das Barytwasser, oder beide 
gemengt in einen sogenannten W asser-Spreng- 
wagen gefullt und diesen auf einen Eisenbahn- 
wagen gestellt, mufste von Zeit zu Zeit durch 
den Tunnel gefahren werden, wahrend aus einem 
angeschraubten Brauserohr die genannten Losun- 
gen iiber die Geleise und Bettungen ausgesprengt 
wiirden. Es triiten dann folgende Reactionen 
e in : Die Kalkmilch und noch energischer das 
Barytwasser absorbirten die im Tunnel vorhan- 
dene Kohlensaure. Es bildete sich kohlensaurer 
Kalk bezw. kohlensaurer Baryt. Die schwefelige 
Saure aus den Rauchgasen wurde von der Kalk-
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milch absorbirt, wobei sich schwefeligsaurer 
Kalk bildete. Die Sehwefelsaure wurde ebenfalls 
von der Kalkmilch aufgenoramen unter Ent- 
stehung von Gips. Aber rascher und viel ener- 
gischer wurden die beiden sauren Gase von dem 
Barytwasser in Beschlag genommen, unter Bil
dung von sehwefeligśaurem und schwefelsaurern 
Baryt. Letzterer hat den Namen Schwerspath, 
auch wohl Blanc fix.

Yon den so entstandenen Producten wurde 
das Eisen des Oberbaues nur wenig oder gar 
nicht angegriffen. Eine Losung der Frage ware 
damit erreicht, wenn nicht der Anwendung des 
Baryts ein medicinisches Bedenken in etwa ent- 
gegenstiinde, Alle Barytsalze sind im mensch- 
lichen Organismus m ehr oder weniger giftig 
wirkend. An trockenen Stellen im Tunnel wer
den die ausgespriihten und aufgetrockneten Baryt
salze durch die den Tunnel passirenden Ziige 
ais Staub aufgewirbelt, dringen ais solcher in 
die Fahrzeuge und W aggons ein. Sie gelangen 
in die Athmungsorgane der Menschen, welche 
sich in den Ziigen befinden. Ebenso wurden 
die Roltenleute darunter leiden bei der Arbeit 
an den Geleisen in dem Tunnel. Kohlcnsaurer 
Baryt mit Mehl gemengt ist ein sicher wirken- 
des Gift fiir Ratten und Mause, aber auch fur 
Menschen. Kalkmilch ist weniger storend und 
nicht so gesundheitsscbadlich wie die Barytlosung 
nebst den aus dieser enlstehenden Yerbindungen, 
aber auch nicht so wirksam.

W ollte man statt der Kiesbettung eine solche 
aus reinem kohlensaurem Kalk, also aus Kalk- 
stein-Kleinschlag einfiihren, so konnte man wohl 
eine Zeit lang die schwefelige Saure und die 
Sehwefelsaure, aber nicht die ebenfalls zerstorend 
wirkende Kohlensaure binden. Man wiirde dereń 
im Gegentheil noch frei maclien. Dolomit, also 
Magnesia haltender Kalkstein, z. B. aus der 
Umgegend von T rier oder aus anderen Gegen- 
den stammend, w are ungeeignet zu Kleinschlag, 
da die entstehenden Magnesiasalze saucr sind und 
das Eisen angreifen. In keinem Falle w dnie 
man durch diese Mittel die Tunnelwande schiitzen 
gegen Zerfressen durch die sauren Gase; es sei 
denn, dafs man die Tunnelwande mit der Kalk
milch und dem Barytwasser alle Monate ein- 
bis zweimal ubertiinchte. Diese Praservativmittel 
kosten aber auch Geld, sowohl bei dereń An- 
schaffung wie bei dereń Anwendung.

Zur Erlauterung diirften die folgenden Zeilen 
dienlich sein, auch fur andere Bahnverwaltungen. 
Die beiden oben genannten Tunnels haben die 
ungefahre Riehtung von Osten nach Westen und 
in diesem Umstande liegt die Ursache, warum 
dieselben sich nicht von selbst rasch und voll- 
standig durchliiften zu jeder Tages- und Jahres- 
zeit. Des Morgens und Vormittags bescheint die 
Sonne bei klarern W etter den ostlichen Eingang 
und erw arm t daselbst in etwa die Luft, so dafs

diese durch die Erwarm ung leichter wird, auf- 
steigt und ein Zustromen der Luft von dem 
noch im Schatten liegenden und deshalb kalteren 
westlichen Tunnel - Eingang ber bedingt wird. 
Mittags sind beide Eingange nahezu gleich be- 
strahlt von der Sonne, daher in etwa gleich- 
mafsig erwarmt. Dann mufs die Luft im Tunnel 
stagńiren, eine Stromung der Luft kann nur 
wenig oder gar nicht stattfinden. Nachmittags 
und Abends wird der W esteingang m ehr be- 
schienen und erw arm t, wahrend der ostliche 
Eingang in den Schatten kommt  und kalter wird. 
Dann mufs die Zugrichtung der Luft im Tunnel 
umkehren, im W esten ausziehen, im Osten ein- 
stromen. Nachts sind beide Eingange allmahlich 
abgekiihlt und die Stagnation der Luft im Tunnel 
findet wieder sta tt; eine leichte Strom ung tritt 
nur im Hochsommer auf von Osten nach Westen 
auch zur Nachtzeit, wenn die Sonne erst spat 
am Abend untergeht.

Nur wenn starker Ostwind oder starker 
W estwind gerade in der Tunnelrichtung weht, 
dann blast der Wind. auch direct in die Tunnels 
und bewirkt darin eine entsprechende Luft- 
stromung zu dereń Durchliiftung. A m  auffallend- 
sten hat sich diese Erscheinung gezeigt in dem 
langen Mont Genis-Tunnel in den Alpen zwischen 
Italien und Frankreich. Man sagt, es sei dort 
vorgekommen, dafs den Loeomotiven das Feuer 
fast zum Erloschen gekommen sei, weil es an 
frischer Luft, an Sauerstoff in der Tunnelluft ge- 
fehlt habe. Die Achse dieses Tunnels liegt un
gefahr von Osten nach W esten geriehtet.

Viel giinstiger verhalten sich in dieser Be- 
ziehung diejenigen Tunnels, dereń Achse von 
Norden nach Siiden liegt. Die sudliche Tunnel- 
miindung wird mitunter Yollaus von Morgens bis 
Abends von der Sonne erw arm t, wenn diese 
scheint, wodureh hier ein Auftrieb der Luft be
wirkt wird. Die nordliche Tunnelmfindung liegt 
dagegen am Tage m ehr oder weniger im Schat
ten ; also ist die Luft an dieser Seite viel kuhler 
und in der Naeht sogar viel kalter ais an der 
Sudseite. Diese kalte Luft fiillt in den Tunnel 
ein und zieht an der Sudseite aus, fast unaus- 
gesetzt, Tag und Nacht zu jeder Jahreszeit. Die 
Verbrennungsluft, die Producte der Locomotiven, 
welche diese Tunnels befahren, werden in dieser 
Luftstroinung zum grofsen Theil mit entfernt.

Am Gotthard-Tunnel, welcher ja  viel langer 
ist ais derjenige am Mont Genis-, mufs sich 
diese Erscheinung zur Evidenz bemerkbar machen. 
In diesem schonen Gotthard-Tunnel mufs ohne 
Zweifel stets geniigend frische Luft vorhanden 
sein zur ausreichenden Unterhaltung des Feuers 
in den Locomotiven und zur Geniige des Atlimens 
der Menschen, welche diesen Tunnel zu durch- 
fahren oder darin zu arbeiten haben. In den 
Kehrtunnels an der Gotthardbahn, dereń beide 
Miindungen an derselben Thalseite liegen, wird
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weoig oder gar keine Luftbewegung stattfinden. 
Es wiirde das Einblasen kriiftiger Luftstrome 
rund um an der Tunnelwand mittels Injectoren 
am o b e r e n  Tunnelrande von Nutzen sein. Durcli 
die iiberall vorbandenen Wassergefalle wurde in 
Gompressoren die Luft zu verdichten sein, wie 
Schreiber dieser Zeilen es gescbehen sali 1874 
beim Haupttunnel am Gottliard zum Betrieb 
der Bohrmaschinen. Die Liiftung der Kelir- 
tunnels wiirde durch dieses Mittel in aus- 
giebiger Weise erfolgen. Denn die aus den In-

jectoren ausstromende, verdichtet gewesene Luft 
wiirde die Tunnelluft nicht nur durch ihre 
mechanische Arbeit vor sich hertreiben, sondern 
die sich expandirende Prefsluft wiirde sich bei 
dereń Ausdehnung auch noch stark abkiihlen. 
Kalter ais die umgebende Luft im Tunnel, wird 
sie schwerer ais diese und sinkt in dem Tunnel 
nieder nach der unteren Miindung liinab. Der 
Stagnirung der Luft in den Kehrtunnels am 
Gotthard ware durch dieses nicht sehr kost- 
spielige Mittel mit Erfolg abzuhelfen moglich.

Wie yerscliafft man sieli ein gutes Werkzeug?
Ein technischer Beitrag zur Markenschutzgesetzgebung.

Die Frage der deutschen Markenschutzgesetz- 
gebung wird gegenwartig in weiteren Kreisen lebhaft 
verhandelt; u. A. war sie Gegenstand einer eingehen- 
den BesprechungderBergischen Handelskammer in 
Lennep am 9. Marz d. J., indem bei derselben 
ein A rtrag, betreffend Aenderung des zur Zeit 
giiltigen Markenschutzgesetzes, unter Hinweis auf 
die Unzulanglichkeit desselben eingegangen war.

Es mag ais bezeichnend fiir die Lage hinge- 
stellt werden, dafs ein Theil der Fabricanten in 
Remscheid, und zwar sind darunter die ersten 
zu rechnen, so weit geht, dafs er fiir Marken- 
zwang eintritt. Der VorschIag hat nicht geringes 
Aufsehen erregt und, wie nicht anders zu er- 
warten, auch Gegner gefunden. W ir hoffen un- 
sern Lesern in einer der nachsten Nummern 
ein Bild der diesbeziiglichen Bewegung in den 
genannten Kreisen geben zu konnen, vermogen 
es uns aber nicht zu versagen, ais technischen 
Beitrag zur Frage heute einen Aufsatz aus der 
»Deutschen Metall-Industrie-Zeitung« (Remscheid) 
abzudrucken, weil derselbe geeignet erscheint, 
uns der Lósung der in mancher Beziehung grofse 
Schwierigkeiten bietendeu Frage naher zu bringen.

Der zwar nicht genannte, aber offenbar best- 
unterrichtete und mit der einschlagigen Fabrication 
wohlvertraute Verfasser schreibt unter obigem 
Titel folgendes:

„W enn man bei der Beurtheilung des neuen 
englischen Markenschutzgesetzes davon absieht, 
unter welchen Umstanden, Voraussetzungen und 
Absichten dasselbe zustande gekommen ist und 
die Bestimmungen desselben objectiv an und fiir 
sich betrachtet, so kann man sich mit denselben 
nur voll und ganz einverstanden erkliiren, indem 
sie dazu dienen, den letzten Kiiufer der W aare 
vor Betrug zu schiitzen.

Das englische Gesetz setzt einen solchen Be- 
trug  nach zw’ei Richtungen voraus, es sieht vor:

1. Die Falschung der H an d e lsm ark e .
2. Die Falschung der H an d e lsb e ze ich n  ung.

Der Betrug ad 1 ist nicht schwer zu er* 
mitteln, wohl aber der ad 2.

Es śei gestattet, die Frage, wann liegt ein 
Betrug durch falsche H andelsbe z e i c h  n u n g fiir 
eine W aare vor, speciell etwras naher zu erortern 
unter Bezugnahme auf die in Remscheid wichtige 
W erkzeug-lndustrie.

Der W erth eines Werkzeuges hangt ab eines- 
theils von der Qualitat des dazu yerwandten 
Stofies, d. h. des Stahles, und anderntheils von 
der Sorgfalt, mit welcher der Gegenstand bis zu 
seiner Vollendung behandelt worden ist.

Die bis jetzt angewandten Bezeichnungen fur 
Schneidwaaren sind meist nur bezugnehmend 
auf die Qualitat des verwandten Materials, we
niger auf die A rt oder die Sorgfalt der Her- 
stellung; hauptsachlich wird die Qualitat der 
W aare bezeichnet durch die Art des Yerwandten 
Stahles.

Soli nun hier jede Falschung aufhóren, so 
miissen zunachst die Bezeichnungen fiir die ver- 
schiedenen Sorten von Stahl absolut feststehen, 
es diirfen also iiber die Nomenclatur des Stahles 
keinerlei Yerschiedene Auffassungen zuliissig sein. 
Gelegentlich der Ausstellung in Philadelphia ist 
eine internationale Commission dam it beschaftigt 
gewesen, eine solche Nomenclatur festzustellen, 
und es hat sich daraus fiir Deutschland ergeben, 
dafs unter ,G ufsstahl“ lediglich der im Tiegel 
umgeschmolzene Stahl zu verstehen ist.

Ein aus dem Flammofen (Siemens-Martin) 
oder der Bessemerbirne erhaltener fliissiger Stahl 
oder ein solches Eisen ist jetzt nach allgemein 
eingefuhrtem Sprachgebrauch ,F lu fss tah l“ oder 
„Flufseisen“ .

W ird demnach eine Schneidwaare, welche 
ais Martin- oder Bessemerstahl erzeugt ist, ais 
Gufsstahls-Schneidwaare bezeichnet, so wird man 
dies ais Betrug aufzufassen haben.

Aber — nun kommt die grofse Frage — 
wie soli der Betrug bewiesen werden ?
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Durch die Nase kann man den Unterschied 
nicht bestimmen, durch mechanische Miltel auch 
nicht, wohl aber durch die chemische Analyse.

Will also ein Kaufer sich vor Betrug schutzen, 
so trefle er seine Vorschriften so, dafs ihre Er- 
fiillung durch die chemische Analyse iiberwacht 
werden kann.

Im Tiegel hergeslellter Gufsstahl, und zwar 
soli hier nur die Rede sein von wirklich gutem, 
nach der alten, zuerst von Huntsmann in Sheffield 
erfundenen und angewandten Manier, d. h. wirk- 
licher Kohlenstoffstahl ist durchaus zu unter- 
scheiden von Stahl, welcher im Siemens-Martin- 
Ofen oder in der Bessemerbirne gemacht ist. Der 
letztere ist ais reiner Kohlenstoffstahl nicht zu 
erzeugen, sondern nur ais ein S tah l, welcher 
seine Hartefahigkeit nur zum Theil einem Gehalt 
von Kohlenstoff, zum andern und grofseren Theil 
jedoch einem Gehalt von Mangan verdankt.

Die Anspruclie, welche man nun an einen 
Stahl zu stellen hat, aus welchem ein sclmeid- 
fahiges W erkzeug hergestellt werden soli, sind:

1. Hartungsfahigkeit.
2. Zahigkeit nach dem Harten.
3. Leichte Bearbeitung vor dem Harten.
Das Element, welches am giinstigsten in bezug

auf Zahigkeit nach dem Harten und am wenigsten 
ungiinstig in bezug auf leichle Bearbeitung vor 
dem Harten wirkt, isl der K o h l e n s t o f f .  Der 
reine Kohlenstoffstahl ist deshalb von jeher an- 
gestrebt worden bei Erzeugung des besten Gufs- 
stahls fiir W erkzeuge.

Die Schneidfahigkeit und Schneidhaltigkeit 
des W erkzeuges ist eine Folgę grofser Hartę und 
grofsen W iderstandes gegen die Trennung der 
einzelnen Theilchen ; sie wachst mit dem Kohlen- 
stoffgehalt.

Will man also gutes W erkzeug h aben , so 
schreibe man fiir den Stahl dazu einen bestimm- 
ten Gehalt an Kohlenstoff vor; derselbe kann um 
so holier sein, je weniger andere Elemente neben 
Kohlenstoff im Stahl yorhanden sind.

Bei der Ausschreibung von Werkzeug-Gufsslahl 
seitens der Konigl. Eisenbahn-W erkstatten wird 
nun in Anerkennung der vorstehenden Grundsatze 
fiir die verschiedenen Zwecke ein Slahl mit be- 
stimmtem Gehalt an Kohlenstoff vorgeschrieben, 
leider wird aber nicht geniigender W erth darauf 
gelegt, die Lieferungen auf die Erfiillung der in 
dieser Hinsicht gernachten Vorschriften zu priifen. 
Die Mogliehkeit hierzu ist eine aufserordentlich 
leichte, indem namlich jede W erkstatte eine leicht 
zu beschaffende Einrichtung treffen kann, nach 
der Eggertzschen colorimetrischen Methode den 
Kohlenstoffgehalt eines Stahles zu bestimmen. Der 
weitere Schritt fiir diejenigen Consumenten, welche 
in der Lage sind, auf Erfiillung von Yorschriften 
fiir den Kohlenstoffgehalt zu halten, ist der, bei 
Bestellung auf fertige W erkzeuge ebenfalls den 
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geeigneten Gehalt an Kohlenstoff yorzuschreiben, 
welchen der Stahl haben m ufs, um das best- 
móglichste W erkzeug daraus herzustellen.

Ganz besondere Anerkennung mufs man in 
d ieser ' Hinsicht der Verwaltung der belgischen 
Staatsbalmen zollen, welche beispielsweise fiir 
ihre benothigten Feilen einen Kohlenstoffgehalt 
von 1%  yorschreibt mit der Mafsgabe, dafs 
Feilen, welche unter 0 ,8 5 ^  Kobie enthallen, ais 
nicht den Bedingungen entsprechend zuriickzu- 
weisen sind. Und diese exacte, die gute Quali- 
tat wie keine andere sichernde Bedingung steht 
nicht allein auf dem Papier, sondern sie wird 
auch auf ihre Erfiillung strenge gepriift und riick- 
sichtslos gehandhabt. Diesem Beispiele sollten 
sich die deulschen Yerwaltungen anschliefsen; sie 
wurden ganz sicher sein, Feilen allerbester Quali- 
tat zu erhalten.

Ebensogut wie bei Feilen lafst sich die Vor- 
schrift fiir den Kohlenstoffgehalt anwenden auf 
alle moglichen anderen Sclmeidwerkzeuge. Fiir 
die Remscheider Industrie wiirde ein solches Vor- 
gehen der grofsen, unter staatlicher Yerwaltung 
stehenden Consumenten von ganz bedeutendem 
Vortheile sein, die kleinen Consumenten w'urden 
sich sehr bald m ehr oder minder dem Vorgehen 
der Grofsen anschliefsen und es wurde wieder 
bedeutend grofsere Nachfrage nach guter und 
bester Schneidwaare eintreten, und Urtheile, dafs 
in Remscheid nur minderwerthige Qnalitat ge
m acht werde, wurden versclnvinden.

Naturlich wird manchem Fabricanten in Rem- 
sclieid die Sache wenig einleuchtend sein und 
ihm ein Eingehen auf die oben in Yorschlag ge- 
brachten Bedingungen nicht moglich erscheinen 
lassen, weil er nicht in der Lage ist, sich von 
der richtigen Beschaffenheit des Stahles in bezug 
auf den Kohlenstoffgehalt Ueberzeugung zu ver- 
schaffen. Aber hier giebt es ein sehr einfaches 
und leicht erreichbares Hiilfsmitlel, indem namlich 
die Fachschule mit den allergeringsten Kosten 
eine Stahl-Probiranstalt einrichten konnte, dereń 
Bedienung durch die Schiiler der Fachschule er- 
moglicht werden kann.

Eine solche Einrichtung in etwas erweitertem 
Mafse, vielleicht unter Anstellung eines Chemikers, 
wiirde dem Stahl verarbeitenden Publikum Rem- 
scheids Gelegenheit geben, sich iiber die Art und 
Qualitat des ihm verkauften Stahles Gewifsheit 
zu yerschaffen. Es ist augenblicklich fiir den 
Werkzeugfabricanten 'ganz unrnoglich, sich ein 
exactes Urtheil uber Stahl zu yerschaffen; es 
haben in der Stahlfabrication im allgemeinen so 
gewaltige Umwalzungen stattgefunden, und es 
findet im Anschlufs hieran eine so intensive 
Ausnutzung der dadurch entstandenen Unklarheit 
statt, dafs die Stahlconsurnenten es mit Freuden 
begriifsen sollten, wenn sie in yerhaltnifsmafsiger 
Einfachheit und mit geringen Kosten sich Klarheit 
yerschaffen konnten.“.

--------------  4
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Zur Kesselexplosion auf Friedenshutte.*
Hierzu Blatt VI.

Auf Antrag melirerer Verbands-Vereine tagle 
ani 7. Februar dieses Jalires der Centralverband 
preufsisclier Dampfkessel • Ueberwachungsvcreine 
in Berlin.

Der Hauptgegenstand seiner Tagesordnuńg 
war eine Erklarung und Besprechurig der ani 
25. Juli 1887 zu Friedenshutte vorgekommenen 
umfangreichen Kesselexplosion.

Nachdem sich die Meinungen iiber die Ursache 
dieser einzig in ihrer Art dastehenden, ungliick- 
lichen Katastrophe durch verschiedene Versamm- 
lungen von Dampfkessel - Revisoren, Ingenieuren 
und Hiittenleuten einigermafsen geklart haben 
und wohl Alles, was auf diesem W ege durch 
D iscussion, E rorterung der Tliatsachen und 
Hypiothesen nebst Combinationen ermittelt und 
feslgestellt werden kann,  in den gelesensten, 
technischen Zeitschriften vero(Tentlicht worden 
is t, schien es an der Zeit zu sein, dafs der 
G entralverband, ais wohl eine der berufensten 
S te llen , sich ebenfalls durch seine Organe iiber 
den unheilvollen Unfall und seine Folgen Sufsere.

Zu diesem Zweck war die Versammlung 
einberufen worden und ergingen Einladungen zu 
derselben, aufser an sammtliche Verbandsvereine, 
auch an verschiedene Behorden.

Der H err Handelsm inister hat Hrn. Geh. 
Ober-Regierungsrath Mosler ais Ministerial-Gom- 
m issarius entsendet, und auch Yertreler anderer 
Behorden wohnten der Versammlung bei. Aufser- 
dem noch einige Besitzer und Directoren von 
Hochofenanlagen, die sich lebhaft an der Be- 
sprechung betheiligten.

Da in einer grofseren Versammlung der 
Entw urf eines gemeinschaftlichen Gutachtens 
nicht gut denkbar is t ,  so waren zwei vorher 
ausgearbeitete Gutachten zur S telle, von denen 
eins von den Oberingenieuren der ostlichen 
Vereine Preufsens, der andere von Oberingenieuren 
der rheinischen Ueberwachungsvereine entworfen 
war.

Beide Gutachten stimmten im wesentlichen 
uberein, und da es wunschenswerth w ar, auch 
iiber die wenigen abweichenden Punkte ein 
Einvernehmen herbeizufiihren, so wurde eine 
Gommission erwahlt von 6 Oberingenieuren: die 
HH. Weinlig - Magdeburg', Eckerniann-H am burg, 
Bocking-Dusseldorf, Vogt-Barmen, Munter-Halle, 
Em undts-G ladbach; um diese beiden Gutachten 
zu verarbeiten , zu verschmelzen und so ein

* Mit dem Abdruck obigen Gutachtens folgen wir 
einem uns ausgesproehenen Wunsche des Central-Ver- 
bandes der preufsischen Dampfkessel-Ueberwachungs- 
vereine. Die Red.

einziges Gutachten zu verfassen, welches ais die 
einstimmige Ansicht der Oberingenieure aller 
preufsischen Vereine zunachst den betreffenden 
Minislerien und anderen in der Frage interessirten 
Behorden uberreichL und aufserdem in technischen 
Zeitschriften und polilischen Zeitungen vero(Tent- 
licht werden soli.

G u t a c h t e n .
An

den Centralverband der preufsischen Dampfkessel-
Ueberwaohungsvereine.
A uf Grund iles in der Generalyorsammlung des 

Centraiyerbandes der preufsischen Danipfkessel-Ueber- 
wachungsvereine am 7. Februar 1888 erhaltenen 
Mandats uberreicht die Commission (beslehend aus 
den HII. Biicking, Eckerniann, Em undts, Munter, 
Vogt und Weinlig) das nachstehende Gutachten uber 
die Explosion in Friedenshutte, welches dieselbe nach 
Mafsgabe der Verhandlungen und auf Grund der bei 
der Versamrnlung vorgetragenen beiden Gutachten 
znsammengestellt hat.

Der Unglucksfall in Friedenshutte steht in der 
Geschichle der Dampfkessel einzig da. Sieht man die 
deutsche, amerikanische und englische Statistik der 
Unfalle an Dainpfkesselanlagen durch , so findet sich 
nichts, welches dem Unfalle in Friedenshutte an die 
Seite gestellt werden kann.

Diese Thatsache mufs zu der Erkenntnifs drangen, 
dafs in diesem Falle sowohl alle ungluckbringenden 
Bedingungen zusammengetroffen sein miissen, ais auch, 
dafs es sich nicht um solche Ursacheu und Veran- 
lassungen handeln k a n n , welche aus dem gewOhn- 
lichen Betriebe heraus zu kleinen und grofsen Un- 
glucksfallen erfahrungsgemafs zu fuhren pflegen.

Unserern Berichte legen wir das Materiał, wie es 
vom Schlesischen Yereine in der Zeitschrift des Ver- 
bandes der Dampfkessel-Ueberwachungsvereine vom 
September und October 1887 (Nr. 9 und 10) geboten 
ist, und die Gutachten der Oberingenieure 1111. Abel, 
Eckerniann, Benem ann, Haage und SchrO der,. sowie 
die Mittheilungen, welche in der Commissionssilzung 
am 28. Februar 1888 von den Ingenieuren des 
Schlesischen Vereins Minssen, Watzoldt und La Baume 
gemacht sind und wesentlich zur Erganzung des 
oben genannten Berichtes beitragen, zu Grunde.*

Bevor wir auf die Sache selbst eingehen, mussen 
wir erk laren , dafs wir hinsichtlich der Dampfkessel- 
Ueberwachung und hinsichtlich der Yerwaltung des 
Betriebes Mangel nicht erkeunen kónnen und wir 
thun dies vorab, um nicht einen Zweifel daruber 
aufkonunen zu lassen, wenn wir nachher von Fehlern 
der Construction und Einrichtung der Anlage sprechen.

Die Fehler sind namlich theils solche, welche 
erst aus dem Unglucksfalle in Friedenshutti: ais 
wichtige Factoren angesehen werden m ussen , theils

* Durch diese Mittheilungen wurden verschiedene 
Thatsachen erklart, die zwar im Berichte des Schle
sischen Yoreins an den Herrn Handelsminister ent- 
halten s in d , im Auszuge in der Verhands-Zeitschrift 
indessen wegen Raummangel forlblieben, aber von 
uns zur Beurtheilung der Sache berucksichtigt wurden.

Anin. der Commission.
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sind sie derart, dafs sio rasch auftreten und ihre 
Entstehung sich dem Auge des Revisors entziehen 
kann.

Wenn schon die Beurtheilung der Explosion 
eines einzelnen Ke^sels in ihren D e t a i l s  trotz der 
oft unzweifelhaften Ursache der g a n z e n  Kalastrophe 
aufserordentliche Schwierigkeiten hervorruft, ja  un- 
móglich ist, wie viel m ehr ist dies bei der yorliegenden, 
einzig dastehenden Katastrophe der Fali, wo es noch 
nieht einmal gelungen ist, die einzelnen weggeschleu- 
derten Kesseltheile ais dem einen oder andern Kessel 
angehOrig unzweifelhaft naehzuweisen und wo von ein- 
zelnen Kesseln ntehrere Theile gar nieht einmal aufge- 
funden worden sind.

Der UnglUcksfall wird wohl niemals ganz aufge- 
klart werden und erscheint es wenigstens vorlaufig 
unmoglich, eine voIlgulligc nieht angreifbare Erklarung 
aufzustellen.

Dies halt uns aber nieht a b , auf Grund der 
Yorliegenden ErmiLtlungen eine Erklarung zu ver- 
suchen , welche den thatsachlichen Verhaltnissen 
entspricht.

Wir unterlassen es naturlich, bei der Ermittlung 
der Ursaehen der Explosion nebensachliche Details 
zu ergrunden und wir erkennen, dafs bei Annahme 
einer jeden Ursache der Kalastrophe es unmoglich 
ist, jeden einzelnen Umstand zu erklaren.

Bei der grofsen Zahl, der Factoren, welche bei 
der ZerstSrung auf der Friedenshulte zur Wirkung 
kamen , entzieht sich sowohl die Reihenfolge im 
Auftreten derselben, wie auch ihre absolute und 
gegcnseitige W irkung der nachtraglichen Beurtheilung.

D a s  g a n z e  B i l d  d e r  Z e r s t o r u n g  m u f s  
d e s h a l b  d i e  B a s i s  z u r  E r m i t t l u n g  d e r  Ex-  
p l o s i o n  g e b e n .

Uebersieht man namlich das Bild der Zerstorung, 
welches der Breslauer Dampfkessel - Revisionsverein 
Yeroffentlicht ha t, und liest man sorgffdtig seine 
Schilderungen uber den ungeheuren Trummerhaufen, 
aus welchem nieht uberall mit Sicherheit die 
zusammengehorigen Theile identificirt werden konnten, 
findet man ferner, dafs irgend welche unbedingt 
sichere Anzeichen fur die Ursaehen der Esplosion 
nicbt gefunden sind, so mufs man zunachst gestehen, 
dafs im yorliegenden Falle die Beibringung sicherer 
Beweise fur die eine oder andere Ursache der Explo- 
sion yielleicht unmóglich is t, sicherlich aber weit 
schwieriger sich herausstellt, ais in unzahligen andern 
Fallen, und dann wird man es begreitlich finden 
m ussen, dafs man der Arbeitsweise der Kessel, der 
Feuerung, den Schwachen der Construction und dem 
Betriebe der ganzen Anlage bis in Kleinigkeiten 
hinein nachforschen m u fs, um daraus Mittel und 
Wege zur Erklarung des Vorfalles zu finden.

Diesen Weg haben wir beschritten und glauben 
im Interesse des Gentralyerbandes zu handeln , wenn 
wir die Resultate gemeinsamer Berathungen in diesem 
Gutachten zusaminen fassen.

Die Dampfkesselanlage auf der Friedenshulte 
bestand aus 22 Dampfkesseln, welche nebeneinander 
in einem Kesselhause lagen.

Der Construction nach waren alle Kessel ganz 
gleich, wie sie in der beigegebenen Zeichnung ange- 
geben ist.

Jeder Kessel bestand aus 1 Oberkessel von 
1570 mm Durchmesser und 12550 mm Lange, mit
2 Unterkesseln 785 mm Weite und 11765 mm Lange, 
welche unter sich durch 1 Stutzcn und mit dcm 
Oberkessel durch 4 Stutzen verbunden waren.

Das Mantelblech des Oberkessels war 13 mm, 
das der Unterkessel 8 mm stark und in den Ver- 
bindungsstutzen 11 mm.

Die Oberkessel waren in entsprechender Weise 
durch Pratzen (Tragarme) auf dem Mauerwerk der 
Seitenwande gelagert, wahrend die Unterkessel, der 
linkę auf drei, der rechte wegen des Uebeigangs- 
kanales nach dem Fuchs auf zwei gufscisernen 
Lagerbocken ruhte.

Der festgesetzte liflchste Dampfdruck betrug
5 Atm.

Au den Blechstarken und an den Sicherheits- 
yorrichlungen war kein Mangel zu finden.

Alle Dampfkessel hatten ein g e m e i n s c h a  f t -
li  cli e s  Dampfrohr, von welchem sic durch Absperr- 
yentile yon 156 mm lichter Weite abgeschlossen 
werden konnten. Das Dampfrohr lag uber den 
Kesseln. Jeder derselben hatLe vor dem Dampfrohre 
ein selbslthatiges Dampf-Ruckschlagyentil und zwei 
Sicherheitsventile von 85 mm lichter Weite.

Die Speisung war bei allen Kesseln in gleicher 
Weise eingerichtet, die g e m e i n s c h a f t l i c h e n  
Speiserohrleitungen waren mit selbstthatigen Rflck- 
schlagyentilen yersehen.

Die Fuhrung der Heizgase war uberall dieselbe 
und die bei solchen Kesseln ubliche.

Hinter den Kesseln lag ein g e m e i n s c h a f t -
1 i c h e r  F u ch s, welcher die Feuergase von jedem 
Kessel aufnahm und in die beiden Schornsteine 
fubrte. In diesem Fuchse war eine Querwand, welche 
denselben so in 2 Theile trennte, dafs der eine 
Schornstein den Zug fur 9 Kessel, Nr. 22, 23 und 1 
bis 7 , der andere fur 13 Kessel, Nr. 8 bis 20 , zu 
liefern hatte.

Geheizt wrurden die Kessel durch Hochofen- 
Gichtgase, welche aus einem g e m e i n s c h a f t l i c h e n  
eisernen R ohre, von den Hochofen kommend, den 
Kesselfeuerungen in gleicher Weise zugeluhrt wurden.

Jeder Dampfkessel hatte zwischen Ober- und 
Unterkessel eine zweitheilige gewOhnliche Plan-Rosl- 
feuerung von etwa 3 ’/2 qm GrOfse des ganzen Rostes 
und iiber denselben befanden sich die Einmundungen 
der Gasleitungsrohre.

Der Betrieb der Kessel w ar einfach. Zur stetigen 
Entzundung der Hochofengase wurden die Feuer auf 
den Rosten unterhalten und dazu in 21 Stunden 3 
bis 400 Ctr. geringwerthiger Steinkoblen (Staubkohle) 
verfeuert, also per Stunde und Quadratmeter etwa
10 bis 14 kg.

Dieser geringe Yerbrauch an Kohlen hatte zur 
Folgo, dafs zur Bedienung in jeder Schicht nur
2 Mann und 1 Arbeitsbursche vor den Kesseln be- 
schaftigt zu werden brauchten.

Fur die Geblasemaschinen und fur die sonstigen 
Kraftmascbinen war die Dampfproduction von 18 
Dampfkesseln von je 95 qm Heizflache ausreicliend.

Es konnten somit immer 4 Dampfkessel kait 
liegen und gereinigt, Torgerichtet resp. reparirt 
werden. Fur den Betrieb reichten 18 Dampfkessel 
aus. Zur Zeit des Unfalles lagen leer die Kessel 
Nr. 1, 3, 16 und 20. Das Speiscwasser war nieht ais 
gut zu bezeichnen. Der Kesselstein sprang leicht ab 
und bildete deshalb bald einzelne Kesselsteinkuchen, 
welche in fruherer Zeit zu geringen Ausbeulungen 
der unteren Bleche im Oberkessel fuhrten. Nach uns 
geniachten Mittheilungen ergiebt die Analyse des 
Wassers folgende Bestandtheile pro Liter (1000 g):

Kieselsaure . . . .  0,0300 g
E isen o x y d ..................... 0.0160 „
K a lk ................................ 0,2624 „
Magnesiumoxyd . . .  0 0540 „ 
Schwefelsaure . . . 0,3698 „
Chlor . . . . . .  0,0139 ,
Organische Substanzen 0,1200 „

Die Speisepumpen waren in hinreichender GrOfse 
und Gute Yorhanden.
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Dic Dampfkessel waren zum grofsten Theile, 
namlich 20 Stuck, im Jahre 1872 gefertigt und das 
Materiał war Schweifseiseu.

Es ist bekannt, dals den Blechen aus jenen Jahren 
gerade die Ausdehnungsfiihigkeit (Elaslicitat) mangelte, 
auf welche bei Dampfkesseln der grófste Wertli zu 
legen ist.

Das Blech war spróde. Die mit den unteren 
Blechen der Oberkessel nach der Explosion ange- 
stellten Proben beweisen, dafs z u r  Z e i t  die Qualilat 
eine aufserordentlich geringe w ar, doch geht aus 
denselben nicht hervor, wieviel die Structur der 
Bleche durch den Betriei) gelitten hat. Wir halten 
es jedoch fur vollstandig erwiesen, dafs der Umfang 
der Explosion und die Art der Zertrummerung der 
Kessel ihren wesentlichen Grund in dem sehr gering- 
werthigen Materiał hat.

Auffallende Yorkommnisse sind mit Ausnahme 
des im Marz 1886 erfolgten Hundnahtbiuches nicht 
vorgekommen. Infolge desselben wurden auf Ver- 
anlassung des Schlesischen Vereins alle zweifelhaft 
erscheinenden Bleche entfernt und durch Bleche bester 
Qualitat ersetzt.

Nacbdein der Betrieb der Anlage, abgesehen von 
Slorungen durch Beparaturen, 15 Jahre lang (allerdings 
bei Tag- und Naclitbetrieb) gedauert hatte, ereignete 
sich in der Nacht voin 24. zum 25. Juli 1887 zwischen 
12 und 1 Uhr das Ungluck und zwar ohne dafs den 
Aufsicbtsbeamten weder vorher, noch am selben Tage, 
von irgend einer Schwierigkeit im Betriebe oder von 
irgend einem besonderen Vorkoinmnisse etwas bekannt 
geworden ist. Der W erkmeister fand am Naclunittage 
4 ' 2 Uhr bei seiner Gontrole des Kesselhauses Alles 
in Ordnung.

Sammtliche 22 Kessel, s o w o h l  d i e  1S i m 
B e t r i e b e  b e f i n d l i c h e n  a i s  d i e  4 l e e r  
s t e h e n  d e n ,  waren durch die Explosion zerrissen 
und fortgeschleudert. Das Kesselhaus und die Um- 
gebung war in einen Trumm erhaufen verwandelt. 
Einzelne Hauser gingen, infolge der Entzundung der 
Dacher durch gluhende Ziegel, in Flammen auf. Die
3 Heizer waren todt.

Das TrOrnmerfeld war so grofs, das Chaos von 
Steinen, Eisenstucken und Holz und Schutt war so 
gewaltig, dafs die anstrengendste, genaueste Unter- 
suebung keine unbestrittenen Anhaltepunkte fur die 
Erklarung des Unglucks zu Tage fórdern konnte.

Tagelang wurde angestrengt gearbeitut; wochen- 
lang dauerten die Aufraumungsarbeiten und es ist 
nicht gelungen, aus den Truminern irgend wie speci- 
tische Kennzeichen fiir besondere Ursachen oder Er- 
scheinungen zu ermitteln.

Wir gehen nun zur Erforschung derjenigen Uin- 
stande uber, welche zur Explosion gefuhrt haben kfin- 
nen, und mussen dieselben in gemeinschaftlichen Ein- 
richtungen der Kesselanlage suchen.

W a s s e r m a n  ge l  ist gleichzeitig bei einer Kessel
anlage von 18 Dampfkesseln gar nicht denkbar. Die 
Gefahrlichkeit aus W assermangel erfordert zur Ent- 
stehung eine langere Zeit. Es ist geradezu unfafslicb, dafs 
das Yersagen der Speisepumpen, oder das Unterblei- 
ben der Speisung, oder der W asserverlust durch Undich- 
tigkeiten und die Yerdampfung des Wassers bei einer 
grofsen Anzahl von Kesseln in einer Anlage, n a h e z u  
i n  g l e i c h e r  Ze i t  hatte zusammentreffen konnen.

Die blaue Anlauffarbe, welche bei den Kesseln
6, 7 und 12 constatirt ist, ist nur stellenweise an den 
Unterplatten der Oberkessel gefunden und erstreckte 
sich in keinem Falle uber den Umfang einer ganzen 
Platte. Um die blaue Anlauffarbe auf der Aufsenseite 
zu flnden, mufste der auf den Platten sitzende Zink- 
staub entfernt werden, wahrend die Innenseite ebenso 
wie die Bruchflachen 'n ich ts an blauer Anlauffarbe 
erkennen liefsen. Nicht unwahrscheinlich ist es, dafs 
durch die vorhin erwahnte Bildung von Kesselslein-

kuchen locale Ueberhitzungen und dadurch blau ange- 
laufene Stellen entstanden sind. Uebrigens zeigt Kessel 
Nr. 7, welcher gerade die intensivste blaue Anlauffarbe 
hatte, aus den Flugbahnen seiner Theile, dafs bei 
ihm eine selbstandige Explosion ausgeschlossen ist, 
so dafs selbst bei d i e s e m  Wassermangel oder locale 
Ueberhitzung der Bleche ais Ursache der Explosion 
n icht angesehen werden darf.

Zu ho  h e  D a m p f s p a n n u n g  konnie bezw. mufste 
bei allen Kesseln entstehen, wenn die Dampfentnahme 
durch die Dampfmaschinen einige Zeit aufhOrte, w ah
rend die Heizung forldauerte und die 36 Sicherheits- 
yentile ganzlich versagten.

Die Wirkung der Heizung durch Steinkohlenfeuer 
w ar nach Mafsgabe der angegebenen regelmafsigen 
Yerbrauchscjuanlen von hochstens 400 Ctr. per 24 
Stunden aber nur sehr schwach. Das Brennmaterial 
war geringwerthige Steinkohle und es hatte ein ge- 
fahrlich hoher Druck nur durch mehrstundiges Heizen 
erzielt werden konnen, wenn die Dampfentnahme 
wesentlich gegen diejenige des regelmafsigen Betriebes 
verringert war. Mit dem ganzlichen oder theilweisen 
Stillstande der Geblasemaschinen, welche die Haupt- 
consumenten des Dampfes w aren, war auch zugleich 
die Yerkleinerung der Gasproduclion verbunden und 
dic Q uantitat der Heizung durcli Gichtgase propor- 
tional verminderl.

Die Entstchung eines gefahrlich hohen Dampf- 
dnickes ist also in kurzer Żeit nicht zu erklaren, und 
um lange Zeit ganzlichen Mangels an Beaufsichtigung 
bei forcirter Heizung kann es sich hier gar nicht handeln.

AVenn aber die Dampfmaschinen im Gange waren, 
dann war die Enlstehung einer gefahrlich hohen 
Dampfspannung erst recht nicht moglich, da sie den 
producirten Dampf vollstandig consumirten und die 
Sicherheitsyentile ebenfalls ihre Schuldigkeit thun 
mufsten.

Uebrigens wollen wir nicht unerw ahnt lassen, dafs 
es sich um nicht unerheblichen Dampfdruck handeln 
mufste, welcher sicherlich weit hoher ais der bei 
periodischen Bevisionen und grófseren Beparaturen 
gesetzlich vorgcschriebene Probedruck von 10 Atni. zu 
schatzen ist, wenn er die Kessel hatle zersprengen sollen.

Nach Mafsgabe des Berichtes des Schlesischen 
Yereins haben im Laufe der Jahre 1886 und 1887 
21 Kessel den Probedruck anstandslos ausgehalten.

Ein erheblich hoherer Dampfdruck ais 5 Alm. 
hatte sich durch brausendes AusstrOmen aus den 
Sicherheitsventilen und aller W ahrscheinlichkeit nach 
durch Herausplatzen von Verdichtungsmaterial aus 
den Flantschverschraubungen u. s. w. dentlich be- 
merkbar gemacht, und hiervon ist nichts gehort und 
beobachtet.

Aus diesen beiden genannten Umstanden, welche 
alle Kessel gemeinschaftlich in Mitleidenschaft ziehen 
mufsten, kann das Ungluck nicht entstanden sein.

Es ist aber dabei noch die Frage zu erortern, ob 
die Zerstorung nicht hatte erfolgen konnen oder 
m ussen, wenn durch irgend eine Ursache 1 oder 2 
Kessel explodirl waren.

Durch die Esplosion von 1 oder 2 Kesseln 
ware unzweifelhaft ein heftiger Stofs und eine 
Zertrummerung des gemeinschaftlichen weiten Dampf- 
rohres erfolgt und es liegt nahe , zu glauben, 
dafs dadurch eine plotzliche Druckentlastung in den 
ubrigen Kesseln und eineLockerung etwaiger schwacher 
Theile der Blechverbindungen des einen oder andern 
Kessels entstehen konnte, welche eine Explosion der 
ubrigen Kessel zur Folgę hatte.

Dem ist aber nicht so.
Jeder Kessel sland namlich mit diesem gemein

schaftlichen zweiten Dampfiohre nur durch ein enges 
Rohr von 156 mm Weite in Yerbindung, in welches 
ein gleich grofses Durchgangsventil eingeschaltet war. 
Gegen die Explosion der Kessel infolge der Zerstorung
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der gemeinschaftlichen Dampflcitung spricht sowohl 
der U m stand, dafs erfahrungsgemiifs ein plotzliches 
Freiwerden einer Oeffnung, welche in so kleinem 
Yerhaltnifs zum Wasser- und Dampfinhalte des Kessels 
sowie zur Verdampfungsoberflache, wie im vorliegenden 
Falle der mafsgebende Querschnitl des Verbindungs- 
rolires slelit, nicht genugt, eine pldtdiche Druckaus- 
gleicliung zu ermoglichen und sicherlich nicht im 
vorliegenden Falle, wo bei sammtlichen im Betriebe 
befindlichen Kesseln Dampf und Wasser nicht im 
Ruhezustand w aren , da eine constante reichliche 
Dampfentnahme stattfand. Fernor mufs dabei be- 
achtet werden, dafs die Oberkessel in genau entgegen- 
gesetzter Richtnng geflogen sind, ais sie bei plOtzlichem 
Druckausgleich durch die Ileaction batten fliegen 
mussen. Es mufs ferner ais ausgeschlossen betrachtet 
werden , dafs die Explosion von einem oder zwei 
Kesseln eine solche seitliche Stofswirkung nach 
links und rechts auf die Nachbarkessel ausgeubt 
h a tte , dafs sie der Reihe nach ebenfalls explodirlen. 
Die FJugbahn der Kessel mufste dann eine ganz 
andere sein. Die Kesseltheile mufsten mehr durch- 
und ubcrcinander geworfen sein. Das Trummerfeld 
hatte ein anderes Bild der ZerstOrung ergeben 
m ussen; ebenfalls wurde die facherfOrmige nach vorn 
gerichtete Flugbahn dann absolut nicht zu erklaren sein.

Die Unwahrscheinliohkeit eines solchen Vorganges 
findet ubrigens auch Beleg in der Statistik der Dampf- 
kesselexplosionen des Deutschen Reiches.

Es ist namlich aus derselben zu beweisen, dafs 
bei einer grofsen Anzahl von Explosionen der 
explodirte Kessel allein aus einer Kesselanlage von 
m ehreren Kesseln herausgeflogen und gewaltig zer- 
trum m ert ist, o h n e  dafs die Nachbarkessel erheblich 
beschadigt sind und o h n e  dafs die Explosionswirkung 
sich in verheerender Weise auf die andern erstreckt hatte.

Aber auch abgesehen davon, so ist ein solcher 
Yorgang bei 22 Kesseln nicht denkbar o h n e  e i n e  
l a n g e r e  Z e i t  in Anspruch zu nehmen, oline den 
zertrummerten Theilen verschiedene Richtungen in 
den Flugbahnen zu geben und ohne das Gerausch 
einer gewaltigen Kanonadę hervorzurufen. Eine 
specifische Erscheinung der Friedenshutter Explosion 
bildet die facherfOrmige Flugbahn der Kessel, welche, 
ausgehend von einem Mitteljpunkte, der zwiscben den 
Schornsteinen liegt, sich nach Norden und Suden bin 
erstreckt. Die mittleren Kessel sind ausschliefslich 
nach vorn (w estlich), die nOrdlich liegenden in 
nórdlicher, die siidlich liegenden in sudlicher Richtung 
geflogen, mit Ausnahme einiger weniger Kessel, welche 
die grofsten ZerstSrungen erlitten haben und ihre 
Trumm er nach den verschiedensten Richtungen ent- 
sandten. Aus der fScherformigen Flugbahn lafst sich 
unzweifelhaft erkennen, dafs der Anfang der Explosion 
in den mittleren Kesseln zu suchen ist. Diese An
nahme wird dnrch die Eigenarligkeit der ZerstOrung 
des Fuchses zwischen den Schornsteinen und hinter 
den mittleren Kesseln unterstutzt, welche ein wesent- 
lich anderes Bild ais das der zerstOrten Seitenfliigel 
des Fuchses zeigt.

NachMafsgabe deram tlichen deutschen Explosions- 
statistik von 1877 bis 1886, also wahrend 10 Jahren 
sind 155 Explosionsfalle verzeichnet, von denen etwas 
mehr ais die Halfte Kesselanlagen mit mehreren 
Kesseln betrafen. Es ergiebt sich daraus folgendes:

A. Bei Kesseln gleicher Constniction wie auf 
Friedenshutte:

Yon 57 Explosionen explodirten i8  aus der Mitte 
von anderen heraus, namlich:

a) in einem Falle 1 von 10 Kesseln
b) „ „ . 1 , 8 ,
c) „ vier Fallen 1 „ 6 r
d) „ drei „ 1 , 3
e) , neun , 1 „ 2 n

nur in einem Falle, wo drei Kessel lagen, zertriimmerte 
der eine Kessel den linken Nachbarkessel und liefs 
den rechten unbeschadigt.

B. Bei Flammrohrkesseln kamen 23 Falle vor:

a) in einem Falle I von 10 Kesseln
b) „ „ 1 , 8
c) „ „ „ 1 , 7  „
d) „ drei Fallen 1 . 6  „
e) „ zwei „ 1 , 4 ,
f) ,  drei „ 1 „ 3 „
g) ,  zwolf „ 1 „ 2

C. Auf dem Hochofenwerke Salzgitter explodirte 
1873 ein Kessel von funf, ohne weitere Folgen auf 
die anderen Kessel zu aufsern, obgleich die Con- 
struction ahnorm (25 m Lange der Siederohre), das 
Blech m iserabel, der Zustand der Kessel defect war.

D. In GGstrow brach das Dampfrohr von 6 
Kesseln, welche im Betriebe w aren , an zwei Stellen 
durch. An den Kesseln passirte nichts.

E. In zahlreichen Fallen der oben angefuhrten 
Explosionen brachen die gemeinschaftlichen Dampf- 
robre ohne weitere Folgen fur die im Betriebe be
findlichen Kessel.

W ir konnen nach dem Obengesagten nur an- 
nehm en , dafs die Veranlassung zum Unglucksfalle 
aus der g e m e i n s c h a f t l i c h e n  H e i z u n g  m i t  
G a s e n  gegeben ist, wobei wir vorlaufig dahingestellt 
sein lassen wollen, ob die Hochofengase es allein 
(direct) gewesen sind, oder ob noch andere Gase aus 
der Sleinkohlenfeuerung mitgewirkt haben.

Die Gasheizung ist das e i n z i g e ,  allen Kesseln 
g e m e i n s c h a f t l i c h e  Elem ent, aus welcher von 
aufson ber eine Wirkung entstchen konnte, wie sie 
das beigegebene Bild der Flugbahnen und der zer- 
storten Kessel ergiebt.

W ir wurden der Wirkung der plotzlich sich 
entzundenden Hochofengase nicht von vornherein eine 
so hervorragende Bedeutung beilegen, wenn wir 
nicht die Ueberzeugung hatten, dafs die Construction 
der Dampfkessel, das Materiał, aus welchem sie ge- 
ferligt, m it gewissen Mangeln behaftet gewesen sind, 
welche unter ungunstigem ZusammentrefFen aller 
Factoren den enlstchenden Erschutterungcn nicht 
widerstchen konnten.

Im gewOhnlichen normalen Betriebe wurden, 
dessen sind wir sicher, diese Mangel nur zu grófseren 
oder kleineren Undichtigkeiten, ltissen und Reparaturen 
Yeranlassung gegeben haben der Art, wie sie ja auch 
vorgekommen sind.

Die sich wiederholenden Briiche in den Rund- 
n ah ten , in der Querfaser des Eisens, sowie die Aus- 
wechselungen defect gewordener Feuerplatten bilden 
den Beleg dafiir, dafs beim Betriebe aufsergewohnliche 
Spannungen und Ausdehnungen crfolgt sind.

Bei Gasfeuerungen kann man bekanntlich von 
„Feuerplatten", wie der technische Sprachgebrauch 
diejenigen Blechplatten bezeichnet, welche die erste 
strahlende Hitze des Feuers auszuhalten haben, kaum 
sprechen. Namentlich dann nicht, wenn das Gas, 
wie im vorliegenden Falle', immerhin schwer brenn- 
bar ist.

Das Gas brennt im allgemeinen durch die ganze 
Lange der Ziige, es brennt oftmals im Fuchse und 
aus der Schornsteinóffnung heraus, je nachdem durch 
den Rost und durch die Undichtigkeiten der Zuge
u. s. w. Luft in yerschiedener Menge eingesogen ist. 
Dadurch wechseln die Lagen der Hauptverbrennungs- 
Zonen und infolgedessen diejenigen O rte . wo die 
grofsten Temperatur-Differenzen unnaturliche Span- 
nungen und Ausdehnungen liervorrufen.

Dies isl sehr zu beachten und bei allen mit Gas 
geheizlen Kesseln dieser GrOfse und Construction sind 
deshalb Defecte in den Rundnahten (Querfaser-Rich-
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tung) haufiger. Das Schlimmste aber is t, dafs diese 
Defecte infolge der vorhin genannten wechselnden 
Hauptverbrennungsorte r a s c h  und u n h e m e r k t  
entstehen, sich ais Hisse im Betriebe entwickeln und 
plOtzlich zu Tage treten konnen.

Im kalten Zustande sind sie in der Regel sichtbar, 
sofern die Risse rom  Nietloche zur Blechkante geben, 
aber nur in den seltensten Fallen, wenn sie sieli von 
Nietloch zu Nietloch erstrecken.

Ist das Blech an sieli von geringer Gilte, also 
sprOde wie bei den Kesseln der Friedenshiitte, so wird 
die Moglichkeit der Bildung solcher Risse leiebter zur 
Thatsache.

W ir wollen das Bild solcher Ausdehnungen des 
Systems nicht weiter ausmalen. Jeder Sachverstandige 
kann sich bei einigem Nachdenken ein Bild d&von 
machen und wird uns Recht geben.

Aus der deutschen Explosionsstatistik ist der 
Einflufs des geringwerthigen Materials hemerkbar. 
Yon den 155 in den Jahren 1877 bis 1886 explodirten 
Kesseln sind 30 Falle nacbgewiesen, bei welchen das 
Blech aus den Jahren 1871/74 statnmt. Nimmt man 
nach der Zusammenstellung der Dampfkessel und 
Dampfmaschinen vom Geheimrath Dr. Engel dic Zahl 
der in den Jahren 1871—74 beschafTten Kessel zu 
9263 an, so komint hier im Gegensatz zu der Durch- 
schnittszahl von 3900 Kesseln auf 3120 Kessel eine 
Explosion.

Diese DifTerenz ist jedoch nicht so bedeutend, 
dafs allgemeine Yorsichtsmafsregeln gegen Kessel 
aus solchem Materiale gerechtfertigt waren, weil uber 
die Structurveranderungen des Eisens durch den 
Betrieb positive Beweise noch nicht vorliegen und 
namentlich auch deshalb, weil die Betriebsweise der 
Kessel hierbei die grdfste Rolle spielt.

W ir verweisen auf die englische und deutsche 
Statistik der Explosionen, woraus sich deutlicli er- 
giebt, dafs Explosionen von Kesseln ahnlicher Con- 
strution in der Regel auch grofse Zertriimmerung 
der Kesselkorper und sehr weite Flugbahnen der 
einzelnen Theile hervorrufen. Die Schwache der 
Construction der Friedenshutler Kessel findet auch 
einen Beleg durch die deutsche Explosionsstatistik. 
Wir erwahnten schon vorhin, dafs von 155 Explosionen 
in den Jahren 1877 bis 1886 57 an Kesseln ahnlicher 
und nahezu gleicher Construction vorgekommen sind, 
wahrend das Yerhaltnifs (nach der amtlichen Statistik 
von 1877) der Gesammtzahl der Kessel zu der vor- 
liegenden Construction wie 49511 zu 15500 ist. Be- 
merkenswerlh ist nach unseren Erfahrungen, dafs die 
Anwendung des genannten Systems thatsiichlich in 
Abnahme begriffen ist.

Die facherfórmige Flugbahn der Kesseltheile, 
welche in ihrer ganz eigenartigen Form den sichersten 
Anhalt fur die Einleitung der ganzen Katastrophe giebt, 
hezieht sich ausschliefslich auf die Oberkessel, wahrend 
der grijfste Theil der Unterkessel in grofser Anzahl 
in den RundnShten gebrochen und wiederum in eigeu- 
thumlicher Art nur nach vorn geschohen und sonst 
alle im Kesselhause liegen gebliehen sind. Nur ein- 
zelne Ringe (6 Stuck rr.it ca. 10 Troinmeln) sind in 
entgegengesetzter Ricbtung fortgeschleudert worden. 
Die Tragestuhle dieser Unterkessel — mit Ausnahme 
der Kessel 22 und 23, — welche noch unversehrt und 
theils noch aufrecht standen, waren unter dem Schutte 
hegraben.

Das Mauerwerk der Kessel ist bis auf die Sohle 
der Unterzuge, wie Figur 2 zeigt, zertruminert und der 
Fuehs zwischen beiden Schornsteinen mit grofser 
Gewalt eingedruckt, wahrend links und rechts die 
Yerlangerung rnehr oder weniger unverletzt geblieben 
ist. Die Decke des Fuchses war hier abgehoben und 
die Vorderwand an die Hinterwand gedrGckt. Alle 
diese eigenartigen Erscheinungen sind nur zu erklaren,

wenn man annimmt, dafs eine von aufsen wirkenda 
Kraft, dereń Ausgangspunkt bei den Kesseln zwischen 
den Schornsteinen liegt, am hinteren Ende der Kessel 
wirkeńd, die Katastrophe eingeleitet hat. Diese Kraft 
ist nur in den Stofswirkungen der pldlzlich sich ent- 
zundenden Gase zu finden, welche sich dort in explo- 
sihlem Gemisch angesammelt hatten. Es kann sich 
daboi nur um Gase der Steinkohlenfeuerung und um 
Gichtgase handeln. Bestand das Gemisch, wie wohl 
anzunehmen ist, aus Gichtgasen und Steinkohlengasen, 
so ist die Intensitat der Wirkung, welche zum Bruch 
der Kessel fuhrte, unzweifelhaft. Hierfur bedarf es 
keiner weiteren Beweise. W ir wollen aber auch im 
Nachstehenden nachzuweisen versuchen, dafs Hoch- 
ofengichtgase unter Zusammenwirkung aller wichtigen 
Umsfande schon allein die glciclie Wirkung ausuben 
kOnnen.

Es handelt sich im vorliegenden Falle um „Hocli- 
ofen-Koks-Gase“ (Gichtgase).

Die Zusammensetzung solcher Gase ist bekanntlich 
sehr schwankend, sie hangt vom Orte der Entnahme 
aus den Hochofen und vom Gange des Ofens selbst ab.

Wir kennen die zufallige BeschafTenheit der Gase 
vor der Explosionszeil nicht, nehmen also an, dafs sie 
dem Gewichte nach bestehen a u s :

64.8 % StickstofT =  63,7 Vol. %
33.8 „ Kohlenoxyd =  34,3 „ „

1,3 „ Kohlensaure =  0,6 „ „
0,1 „ Wasserstoff =  1,4 „ „

wie sie in Knapps chemischer Technologie ais durch- 
schnittliche Ergebnisse der Untersuchungen von 
Hochofengasen durch

Bunsen, Ebelmen, Scheerer u. s. w. 
angegeben sind.

W ir fiigen h i nzu, dafs Knapp besonders dabei 
beton t, dafs der Hauptbestandtheil der Brenngase 
K o h l e n o x y d  is t, dafs Kohlenwasserstoffe sparlich 
s i nd , aber wohl allen gemein waren, und dafs es 
m ehr an der Analyse ais an der Wirklichkeit lage, 
wenn sie nicht gefunden waren.

Bei ohigen Analysen sind die Gase in 2/3 der 
Hohe des Hochofens entnommen. Je hoher die 
Entnahm e erfolgt, desto unreiner und von geringerer 
Heizkraft sind sie.

In der Zeitschrift des Yereins deutscher Ingenieure 
1884, Seite 970, sagt Jung von „Burbacher-Hutte“, 
die Hochofengase seien folgendermafsen zusammen- 
gesetzt:
im Mittel 50 bis 60 % StickstofT und wechselnde

Mengen Wasserdampf,
24 % Kohlenoxyd,
12 „ Kohlensaure,
4 „ Kohlenwasserstoff.

„Je mehr Kohlenoxyd die Gase enlhalten, um so 
grofser ih r Brennw erth.“

„Je kalter die Gase entw eieben, um so mehr 
wird ih r Feuchtigkeitsgehalt durch Gondensation ab- 
nehmen, um so yorzGglicher miissen sie werden."

„Die Gase entweichen m it einer Tem peratur von 
40 bis 400°.“

Hr. W. Liirmann in Osnabriick nennt Seite 52(5 
der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 1886 
die Hochofengase „schwer brennbare Gase* und sagt 
Seite 527, d a f s  es  ni e  m a i s  r a t h l i c h  s e i ,  K o h l e n  
und G a s e  u n t e r  e i n e m  K e s s e l  zu  y e r b r e n n e n .

Beide, Jung und Liirmann, geben z u , dafs bei 
unregelmafsigem Gange der Hochdfen die Zusammen
setzung der Gase eine wesentlich andere werden konne.

NachAeufserungvielerlIochofentechniker wechselt 
dieselbe fortwahrend in kurzeń Zeilabschnitten.

Nach Bremme in der Zeitsclnift des Vereins 
deutscher Ingenieure (Yortrag in der Yersammlung 
des Ingenięur-Yereins am 19. October 1887. zu Katto-
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witz) bestehen die Koksgase der oberschlesischen 
Hochofen im Mittel aus:

GO % Stickstoff 
9 „ Kohlensaure
8 „ Wasserdampf 

23 „ Kohlenoxyd
dem Gewiclite nach.

Die Hochofen der Friedenshutte blasen graues 
Bessemer-Roheisen, die Gase (Gichlgase) sind nach 
uns gewordenen Mittheilungen besonders reieh an 
Kohlenoxyd und arm an Kohlensaure.

In dem Journal „Gewerbehygieine* spricht Dr. 
Eulenburg Seite 352 und 354 unbedenklich die Explo- 
sibilitat der Hochofengase aus.

Die Explosibilitat der Gase leugnet niemand und 
stiitzen wir uns auf die Thatsache, dafs an allen 
Orten, wo Hochofen betrieben und Gase zum Heizeń 
der Dampfkessel benutzt w erden, in den eisernen 
Gasleitungen stets eine grofse Zahl von Sicherheits- 
klappen angebracht sind. Diese sind deshalb einge- 
setzt, weil die Erfahrung gelehrt h a t, dafs die Gas- 
explosionen in den Leitungen nichts Seltenes sind.

Die Klappen ilicgen auf und machen die Wirkung 
unschadlich.

Nur in seltenen Fallen bei schlechten Anlagen 
fOhren solche Explosionen in den Gasleitungen zu 
ZerstCrungen derselben.

Auch in den Gasleitungen auf der Friedenshutte 
waren eine grofse Zahl solcher Sicherheitsklappen 
angebracht, aber n u r  b is  zu den Dampfkesseln hin, 
wie es uberall Gebrauch ist.

Wenn unzweifelhaft in den Gasleitungen die 
Miscliung von Gichtgasen m it Luft und infolgedessen 
dereń Explosion wiederholt seit Jahren constatirt ist, 
so ist die Moglichkeit vorhanden, dafs eine gleiche 
explosible Mischung sich auch bilden k a n n , wenn 
Gichtgase unverbrannt in die Kesselzuge tre te n , in 
welche Luft mit eingesogen ist, und dafs sie dort 
explodiren.

Es sind auch in der Praxis heftige Explosionen 
in den Kesselziigen (ahnlich wie bei Stubenófen) vor- 
gekommon, aber nur mit yerhaltnifsmafsig geringem 
EfTect.

In der Niihe von Siegen ist bei einer grofseren 
Kesselanlage vor einigen Jahren durch Explosion der 
Gase das ganze vordere Mauerwerk zerlrummert. Die 
Gase sind eben vorn am Kessel esplodirt und ihre 
Quantitat war gering.

Wenn durch irgend einen Umstand, z. B. bei 
Stillstanden, beim gleichzeitigen Abstellen der Geblase- 
m aschinen, beim Abstiche der Hochofen, durch 
Verstopfungen, durch gleichzeitiges Ziehen der Gicht- 
glocken, durch Gasexplosionen im Zuleitungsrohre
u. s. w. der Strom der Gichtgase abgerissen und die 
Flamme infolge des ausgebrannten Rostfeuers aus- 
gegangen ist, so tritt unverbranntes Gas in die 
Kesselzuge. Durch den Rost, durch alle Fugen und 
Ritzen des Mauerwerks wird Luft eingesogen, sie 
mischt sich an zahllosen Stellen mit der aufsern 
Schicht der Gase, an den Ecken und Riegungen 
erfolgt ihre innige Mischung.

Wenn alle Bedingungen gunstig zusammentreffen, 
so kann aus der Entzundung des Gemisches eine 
Explosion entstehen. Die Entzundung kann eben- 
sowohl aus dem Aufgeben frischer gluhender Kohlen, 
ais auch durch die gluhenden Mauersteine erfolgen. 
Die Entzundungstemperatur der Gase kann man im 
gewOhnlichen Zustande zu 6 bis 700° C. annehmen. 
Diese Temperatur ist sicherlich im Mauerwerke yor
handen gew esen, denn die umhergeschleuderlen 
Ziegelsteine haben die benachbarten Gebaude sogar 
in Brand gesteckt.

Da dies erwiesen is t , so mussen sie eine hohe 
Temperatur gehabt haben, welche sicherlich zur

Entzundung eines explosiblen Gemisches ausreichte, 
wenn es auch nur etwa 25 % Kohlenoxyd enthielt.

Da das Gas oft an yerschiedenen Stellen brennt, 
und bei seiner Verbrennung, zuzuglich der Temperatur 
au? der Steinkolilen-Rostfeuerung, in normalem Be
triebe sicher 800 bis 1000° Temperatur erzeugt, und 
zwar bei etwa l'/'.!facher Luftzufuhr, so kann und 
wird zu Zeiten das Mauerwerk selbst in den Zugen 
der Unterkessel sicher e tw a700°Temperatur annehmen.

Der Wassergehalt der Gichtgase kann bei der 
grofsen Liinge der Leitungen nur sehr gering gewesen 
se i n, ebenso wird die Temperatur der Gase beim 
Eintrilte unter die Kessel nicht m ehr hoch gewesen 
sein. Die Luftzufuhr zu den Gasen nehmen wir ais 
die gewOhnliche an und dann ergiebt die Rechnung, 
dals eine Ausdehnung der Gase leicht entstehen 
konnte, welche 1 Atm. Druck gleich kam. Dies 
wurde einer mittleren TemperaturerhOhung von etwa 
4001’ entsprechen. Der Druck wurde wesentlich hOher 
sein, wenn die Entzundung des Gas- und Luftgemisches 
an m eh  r e r e n  Stellen zugleich erfolgt sein wurde.

W ir nehmen auf Grund des fruher Gesagten 
letzteres an , wollen aber nur die Entstehung eines 
Druckes von ł Atm. zugeben, welche reichlich genugt, 
um durch die Stofswirkung die Kessel gewallsam zu 
erschuttern und hierdurch Bruche in Nahten und 
Blechen hervorzurufen. Wir wollen nur durch eine 
oberflachliche Betrachtung erlautern, wie grofs die 
Kraftaufserung sein mufs te.

Das Eisengewicht jedes Kessels he-
rechnet sich z u ........................... etwa 13 537 kg

Die Wasserfullung des Oberkessels 22 600 „
Dieselbe der 2 Unterkessel . . . 12 500 „
Das auf dem Kessel ruhende Mauer

werk ........................................... 9 000 „
Soustige W id e rs ta n d e ..................... * 8 363 ,

Rumina 06 000 kg
Der Oberkessel erhielt den Druck von unten auf 

eine Flachę von etwa 19 qin =  190 000 qcm. — Um 
der angegebenen Laśt von 06 000 kg das Gleichgewidit

zu lialten, genugte also ein Druck von =  ’/3 Atm.

Selbst wenn wir den Widerstand zu 'I2 Atm. annehmen. 
so genugt also ein Gegendruck bis zu 1 Alm. voll- 
standig, um das ganze System zu yerschieben und 
zum Bruche zu bringen.

Es handell sich bei diesen und spater erorterten 
Gasexplosionen naturlich nicht um statischen Druck, 
sondern um die Stofswirkung, welche diejenige plfltz- 
liche Ausdehnung heryorrief, welche dem berechneten 
Drucke gleichkommt.

Wir kommen nun zur ErOrterung der Explosion 
eines Gemisches yon Hochofen-Gichtgasen und Gasen 
der Steinkohlenfeuerungen, welche den Vorfall am 
leichtesten erklart.

Unter den mehrfach erwahnten Kesseln der 
Mittelpartie ist durch irgend eine UngehOrigkeit oder 
Nachliissigkeit in der Bedienung der Feuer die Gas- 
explosion yerursacht worden, so dafs es nicht einmai 
der Annahme bedarf, dafs bei allen Kesseln gleich- 
zeitig die Explosion der Gase eingetreten ist, weil die 
Wirkung der Explosion eines solchen Gasgemisches 
unzweifelhaft bedeutend grofser is t, ais bei Vor- 
handensein reiner Hochofengichtgase.

In der Stunde von 12 bis 1 Uhr ist es bei 
Nachlschicht ebenso wie bei Tagschichl allgemein 
ublich, dafs die Arbeiter ih r Essen einnelunen, so 
dafs eine aufsere Veranlassung zu einer sehr starken 
Beschickung der Feuer und damit der Grund zu einem 
Erloschen der Hochofengase bei einem oder mehreren 
Feuern gegeben war. Die zur Verwendung gekommene 
Kobie war nur Staubkohle, welche jedenfalls auch
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nafs verfeuert werden mufste, wobei ein yollstandiges 
Abdecken sehr leicht eintrilt, wie dies die Erfahrung 
schon oft constatirt hat. Die Luftzufuhr wird alsdann 
yerhindert und infolge des mangelnden Sauerstoffs 
die Flammen zum Erlbschen gebracht.

StrOmten nun w ahrend der Zeit dieses Todt- 
liegens bei den derartig abgedeckten Feuern die Hoch- 
ofengichtgase weiter in den Her dr aura ein, was ais 
selbstverstandlich angenommen werden m ufs, so 
konnten sieli dieselben yorn nicht m ehr entzunden, 
zumal dieselben thatsachlich durch die lange Leitung 
stark abgekOhlt waren, sie mischten sich mit den 
Destillationsproducten der auf dem Rost liegenden 
Kohle und bildeten so in den Zugen ein leicht ent- 
zund- und explodirbares Gasgemiseli.

Wie die Entzundung dieses Gemisches nun statt- 
gefunden, ob vom Rost, votn Mauerwerk, oder vom 
Fuchs aus, wollen wir nicht entscheiden, da mehrere 
Falle inSglich sind.

In beiden angenommenen Ffillen der Gasesplosion 
war die W irkung auf die Kessel die gleiche.

Der Stofs, welchem die Oberkessel in der unteren 
Halfte bei der Explosion ausgesetzt waren, rifs die 
Oberkessel an den h i n t e r e n  Y e r b i n d u n g s r o h r e n ,  
w e l c h e  n o c h  vo n  a l t e m  B l e c h  w a r e n ,  von 
ihren Unterkesseln ab, der hierdurch gebildete freie 
AusstrOmungsąuerschnitt bedingte einen schnellen 
Druckausgleich, infolgedessen die Oberkessel und 
auch die Unterkessel in der Richtung nach vorn 
geschleudert wurden. Selbstverstandlicli mufsten die 
Oberkessel ais die m ehr freiliegenden und weil in 
ihnen das Quantum der aufgespeicherten, also auch 
frei werdenden Warme, wesentlich grofser war ais in 
den Unterkesseln, auf weit grófsere Entfernungen 
geworfen werden ais diese, die zudem noch in den 
Unterzugen lagen und einem Wegschleudern somit 
grofseren W iderstand entgegensetzten. In den Unter
kesseln trat aufserdem die Stolswirkung nicht in dem 
Mafse auf, weil bei ihnen dieselbe von allen Seiten 
erfolgte.

Aus den von uns geschilderten Yorgangen kSnnte 
gefolgert werden, dafs Gasexplosionen leichter eintreten 
konnten, ais dies thatsachlich der Fali ist. Zu einer 
Gasexplosion mit dem Mazimom bezw. m it einer 
namhaften grćilseren W irkung gehort das Zusammen- 
wirken aller fur dieselbe gunstigsten Umstande. W are 
das nicht der Fali, so mufste die Statistik schon 
wiederholt derartige Unglucksfalle zu rerzeichnen 
haben, was thatsachlich nicht der Fali ist. W ir k6nnen 
uns auf die Erlauterungen der gunstigen Umstande nicht 
einlassen, weil das bei der Verschiedenartigkeit der 
Gase zu weit fuhren wurde. Soviel steht aber fest,

dafs selbst an sich harmlose Gase, wie Hochofen- 
Gichtgase, unter Umstanden weit heftigere Wirkungen 
bei der Iixplosion zeigen, ais dies bei den so oft im 
Betriebe vorkommenden Verpuffungen der Fali ist.

Es liegt somit kein Grund vor, infolge der 
Friedenshutter Explosion die Verwendung der Hoch- 
ofen-Gichlgase irgendw'ie zu erschweren, um so mehr, 
ais es bewahrte Einrichtungen giebt, welche die stete 
Entzundung der Gase gewahrleisten.

Wir resumiren unsere Bi;trachtungen zum Schlusse 
wie folgi:

„Durch ein ungluckliches Zusammenlreffen ist 
„eine explosible Mischung von Gasen und Luft 
„in den Kesselzugen entstanden und plotzlich 
„entzundet. Die Wirkung der Explosion der 
„Gase hat eine ortliche Trennung der Kessel- 
, theile veranlafst, welches bei der grofsen Lange 
„der Kessel, bei ihrer Construction und bei 
„der geringen Qualitu.t des Materials yerhalt- 
„nifsmafsig leicht erfolgen konnte. Die Explo- 
„sion der Gase bildete den Anlafs zur Erschut- 
„terung und zum Reifsen der Kessel.*

Die Commission
im Namen der Ober-Ingenieure der preufsischen Dampf- 

kessel-Ueberwachungsvereine.

Zulelzt beschlofs die Yersammlung einslimraig, 
bei der W ichtigkeit der bei dieser Gelegenheit 
aufgetauchten Fragen iiber Explosionsfahigkeit 
und Explosionswirkung von Hochofengasen und 
anderen brennbaren Gasen eine Reihe von Ex- 
perimenten anzustellen, zu welcher hervorragende 
Eisenhuttenleute, Hochofen-Techniker, Ingenieure 
und Professoren eingeladen werden sollen. Ein 
genauer P lan iiber die Ausfuhrung der Versuche, 
die W ahl der Experimentatoren, sowie ein Ueber- 
schlag der muthmafslich erwaehsenden Unkosten 
wird sofort aufgestellt und dem Herrn Minister 
fiir Handel und Gewerbe (iberreicht werden, mit 
der Bitte, zu den Kosten dieser Untersuchung 
einen Beitrag zu bewilligen und Gommissarien 
zur Theilnahm e an denselben abzuorduen. Aufser
dem ist zu hoffen, dafs die Hauptinteressenten 
der Hochofenindustrie sowohl mit Geldmitteln ais 
auch durch personliche Unterstiitzung sich be- 
theiligen werden.

Ais einen, manches beherzigenswerthe W ort 
enthaltenden Beitrag von einer Seite, welche den 
Anschauungen der Commission des Y e r e i n s  
d e u t s e h e r  E i s e n h u t t e n l e u t e  beipfliclUet, ver- 
zeichnen wir noch die nachstehenden Mittheilungen 
des Hrn. Oberingenieurs M a e y  in Zurich, welche 
wir der »Schweizerisclien Bauzeitung* vom 
24. Miirz d. J. entnehm en:

„Das grofse Interesse, welches diese Explosion 
hervorgerufen h a t, veranlafst mich auf Herstellung 
und Unterhaltung der Kessel im allgemeinen naher 
einzugehen.

Die meisten Kessel, namentlich stationare Kessel, 
werden hauptsachlich, wie es bisher ublich ist, aus 
Schweifseisenblechen liergestellt.

In derR egel werden l ’ r  jeden Kessel drei Blech- 
ąualitaten yerwendet, namlicli Feuer-, Bortel- und

Mantel- oder Scbalenbleche, wofur ich auf die be- 
kannten W urzburger Bestimmungen verweise.

Diese Qualitaten unterscheiden sich gegeniiber der 
geringen Zerreifsfestigkeils-Differenz von 30/34 bis “ /ao kg 
pro qmm durch eine grofse Dehnungsdifferenz, die 
zwischen ’3/12 bis !/s % liegt.

Zu den Manteln werden die Bleche m it der gering- 
sten Dehnung yerwendet, die, weil sie erheblich billiger 
ais die andern sind, wohl mit Recht ais die schlechteren 
bezeichnet werden durfen ; auch besitzen dieselben 
ein geringeres LeistungsyermOgen, wahrend die Miłntel 
leistungsfahige Bleche erfordern.

Die Berechnung der Blechstarken fur die Kessel ba- 
sirt auf der Zerreifsfestigkeit der Bleche. Da diese fur alle 
drei Qualitaten fast gleich grofs ist und fur die Betriebs- 
dauer ein gewisser Siclierheitscoeflicient j  zu Grunde 
gelegt wird, darf man die Mantel ais die unzuverlassig- 
sten Kesseltheile ansehen, besonders, da sie mindestens 
gleich, wenn nicht mehr ais die anderen Bleche, che-
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mischen und mechanischen Zerstorungseiufliissen aus
gesetzt sind. Ferner wird bei der Berechnung ais 
selbstverstandlich, soweit diese zulftssig ist, ange- 
noramen, dafs dio Kesselbleche in den fertigen Kesseln, 
durch das Herstellungsverfahren, welches in Biegen, 
Anrichten, Nieten und Stemmen besteht, wenig oder 
gar nicht auf Zerreifsfestigkeit und Dehnung bean- 
sprucht sind, weil dies von der m ehr oder minder 
sorgsamen Behandlung der Kesselschmiede abhangt, 
die sich der Controle des Constructeurs entzieht.

Auf Grundlage der Zerreifsfestigkeit, der Dicke der 
Bleche und der Beanspruchung der Kessel im Betriebe, 
durch den gestatteten Maximumdampfdruck, spricht 
man von der fiinffachen, sechsfachen u. s. w. Sicher- 
heit der Kesselconstruction.

Diese Bezeichnung, obgleich fur die Betriebsdauer 
der Kessel von grofser Wichtigkeit, wird nie, oder 
hochstens sehr seiten praktisch erprobt. Bei Yer- 
suchen habe ich gefunden, dafs statt der berechneten 
etwa achtfachen Sicherheit einzelne Theile nur eine 
2,5 fache besafsen. Sie nimmt wesentlich durch eine 
rohe und unsachliche Behandlung der Bleche ab ; auch 
fehlen noch fiir die Nietstarke, den Verlust beim 
Flantsehen u. s. w., zutreffende Regeln.

Das jetzt ubliche V erfahren, die K e s s e l  i m 
S u b r n i s s i o n s w e g e  z u  y e r g e b e n ,  tragt gewifs 
nicht zur Erhohung der Sicherheit und Leistungs
fahigkeit derselben bei.

Die Folgę von alle dem ist, dafs manchmal Kessel 
schon nach Verlauf weniger Betriebsjahre schadhaft 
werden. Abgeselien von den Beulen und Corrosionen, 
uber dereń Ursachen der Ingenieur sich fast stets 
Klarheit wird verschaffen konnen, treten haufig Risse 
auf, uber dereń Veranlassung bis jetzt eigentlich nnr 
Muthmafsungen bestanden. Man nahm dafur zu grofse 
partielle Beanspruchung, fehlerhafte Herstellung oder 
sehlechtes Materiał an ; erweisen liefs sich in der Regel 
sehr wenig; welcheBedeutung aber uberhaupt diesen 
Rissen, die bei Vernaclilassigung bald eine Explosion 
herbeifiihren, namentlich beizumessen w ar, wufste 
man nicht.

Ilerrn Professor Tetmajer in Zurich gebuhrt nun 
das grofse Verdionst, durch die Erforschungen der 
Eigenschaften des Eisenmaterials, welche in dom Buch 
»Mittheilungen der Anstalt zur Prufung von Bau- 
material am eidg. Polytechnikum in Zurich. Heft 3, 
Gommissionsverlag von Meyer und Zelles in Zurich, 
1886« verSffentlicht sind, durch den Nachweis und 
die Begrundung des Arbeits-Diagramms oder Arbeits- 
yermogens, diese Frage aufgeklart zu haben. Das 
Arboitsyermogen des Eisenmaterials stellt sich danaeli 
ais das Product aus Maximalzerreil'siahigkeit in Deh
nung dar, woraus folgt, dafs, wenn die Dehnung Nuli, 
auch das Product Nuli is t; ein ArbeitsyermOgen in 
diesem Falle nicht besteht. Bei fernerer Beanspruchung 
des Eisenmaterials treten dann Risse auf, die in der 
Regel sehr schnell zunehmen und den yolligen Brucli 
veranlassen. Bei Zerreifsproben mit Staben, unmittel- 
bar bei Rissen entnommen, habe ich in d erT hat ein 
nur geringes oder kein Dehnuiigsverm5gen gefunden, 
wShrend die Festigkeit noch intact war.

Das Arbeitsdiagramm oder Arbeitsverm5gen des 
Herm Professor Tetmajer hat nun speciell fur die 
Kessel einen grofsen praktischen W erth, weil die Be
triebsdauer der Kessel yerhaltnifsmafsig nur kurz ist 
und die Kessel sehr stark auf Dehnung beansprucht 
werden. Nur durch Zuhiilfenahme des Arbeitsver- 
mogens lafst sich die Betriebsdauer sachlich begrenzen 
und bei dem Auftreten yon Rissen nur durch das 
Arbeitsdiagramm feststellen, woYon sie herruhren, 
bezw. ob ErschSpfung des Materials, sehlechtes Materiał 
uberhaupt, fehlerhafte Herstellung, oder unsachgemafse 
Benuizung, den Defecten zu Grunde liegt.

Es lafst sich ferner durch das Arbeitsdiagramm 
bestimmen, ob eine Reparatur des Kessels noch loh-

IV.*

nend ist, welchen Umfang sie haben mufs, um ySllig 
gesichert zu sein und wie lange yorausąięhtlich der 
Kessel noch im Betriebe gelassen werden darf.

Durch dasselbe erhalten wir uberhaupt einen sach- 
lichen Aufschlufs uber die Sicherheit und Oekonoinie 
der Kesselwartung, wahrend wir uns sonst auf die 
eigene oder fremde Erfahrung stiitzen m ussen, die 
yielfach unzuverlassig ist.

Auf die Zerreifsversuche gestiitzt, konnte ich mir 
mit Hiilfe des ArbeitsvermOgens des Eisenmaterials 
ein begriindetes Urtheil uber die Explosionsursache 
in Friedenshiitte bilden, wahrend die V ertreter des 
oberschlesischen Kesselvereins trotz der Localunter- 
suchung und ihrer langjahrigen Erfahrung im Kessel- 
wesen, die Ursache nicht fanden und e n d l i c h  zu 
e i n e r  g e w a g t e n H y p o t  h  e s e i h r e  Z u f 1 u c h t 
n e h m e n  m u f s t e n .  Ein treffendererNachweis fiir 
den Werth des Arbeitsdiagramms kann kaum erbracht 
werden, und ich hoffe, dafs er zur Berucksichtigung 
desselben dienen wird. Dann kann manchem Unfall 
rechtzeitig vorgebeugt werden und derUnfall in Frie- 
denshutte hatte der Technik einen Vortheil gebracht.

Meiner Ansicht nach sollten sich die Techniker 
bemuhen, aus jedem Unfalle Yortheile zu ziehen. Die 
Unfalle sind gewissermafsen Marksteine, an denen jeder 
Techniker Halt machen und nachforschen sollte, ob 
sein bisheriger Weg der ricbtige war, oder wie der 
richtige zu finden is t; wer sie unbeachlet lafst, setzt 
sich der Gefahr aus, vom rechten Wege abzukommen 
oder ihn ganz zu verlieren.

Dem Oberschlesischen Kesselyerein* ist es so er- 
gangen, weil er sich seines Weges zu sicher fiihlte. 
Aus- den Zerreifsproben zog er nur den Schlufs, dafs 
das Kesselmaterial jetzt schlecht is t; hatte er die
selben aber ein wenig genauer gepruft, so ware er 
auch auf die richtige Fahrte gekommen.

Ein Blechstuck, welches nur 19,2 bis 17,9 kg Zer
reifsfestigkeit pro qrnm, bei Nuli Dehnung besitzt, ist, 
wie jeder Ingenieur zugestehen wird, fur Kessel un- 
brauchbar. Ein Kessel, der solclies Blech enthalt, 
kann folgerichtig nicht hal ten, wenn er wie ein guter 
Kessel beansprucht w ird ; ob das Kesselhlech schon 
ursprunglich schlecht war, oder durch den Betrieb 
erst schlecht wurde, ist gleicligultig. Im Betriebe 
belassen, mufste ein solcher Kessel Risse bekommen, 
welche schliefslich seine Explosion lierbeifiihrten.

Wenn ich nicht irre, hatte der angeblich zuerst 
esplodirte Kessel eine Leckage in Folgę eines Risses.

Die vorstehende Schlufsfolgerung lag gewifs sehr 
nahe, aber fiir den Kesselyerein war die Thatsache 
des ais schlecht befundenen Materials genfigend, um 
weiter daruber nachdenken zu durfen. Sie bestatigte 
ja  die Erfahrung, dafs in den siebziger Jahren zu 
den Kesseln schlechte Bleche yerwendet worden waren. 
Ob Kesselbleche von so geringer Giite uberhaupt her- 
gestellt worden sind, scheint mir fraglich. Das Blech 
wird friiher besser gewesen sein, sonst hatte es nicht 
15 Jahre halten kdnnen.

In welcher Weise sich das Eisenmaterial durch 
die Benutzung yerandert, ist unbekannt. Man darf 
annehmen, und .die Zerreifsyersuche bei diesen Kesseln 
bestatigen es auch, dafs die Dehnung yerbraucht wird; 
ob dann auch die Festigkeit abnimmt, ist ungewifs; 
immerhin ist die geringe Zerreifsfestigkeit von 19,2 bis 
17,9, gegen 36 bis 30, auffallend.

Bei Versuchen, die ich vor m ehreren Jahren mit 
alten Kesselblechen in Low-Moor-Qualitat. unternahm, 
die ursprunglich gewifs uber 20 % Dehnung gehabt 
haben, war bei Zerreifsstucken, die unm ittelbar den 
Rifsstellen entnommen waren, die Festigkeit intact, 
die Dehnung dagegen gering und theil weise Nuli. 
An anderen Stellen war die Dehnung grufser.

* Es ist der Schlesische Kessel-Ueberwachungs- 
yerein gemeint.

5
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Herr Professor Tetm ajer hat durch das Arbeits- 
diagramm die Ingenieur-Wissenschaft bereichert. Ich 
hofTe, dem Forscher wird es auch noch gelingen, die 
Yeriinderungen im Eiscnmaterial durch die Benutzung 
festzustellen und dadureh endlic.il eine unantastbare 
Grundlage fur die Gonstructionen schaffen. Die bis- 
herigen Sicherheits-Goefficienlen sind ungeniigend. 
Welche Bedeutung beispielsweiseeine achtfache Sicher- 
heit hat, weifs Niemand, dagegen darf sie ais eine 
Material-Yerschwendung angesehen werden.

Der Oberschlesische Kesselverein heurtheilt die 
Kesselunfalle nach folgendem Schema, namlich:

1. in bezug auf W asserm angel;
2. in bezug auf iibermafsige Spannung;
3. in bezug auf Ortlicbe Bleehschwaehung.
In eine dieser drei Kubriken sollte sich jeder

Unfall einreihen lassen.
Dieses Schema erscheint ungeniigend und ich 

finde es fur angezeigt, unter Rubrik 4 den „Dehnungs- 
mangel* aufzunehmen. Es ist dies nothig, schon um 
die Beniitzungszeit der Kessel, woftir keine Bestim
mungen bestehen, sachlich zu begrenzen und damit 
iiberhaupt die Sicherheit der Kesselanlagen zu er- 
hBhen.

Will Jem and bei einer Kesselanlage Ruhe haben,

*

In derselben Angelegenheit gingen uns im An- 
schlusse an die Verhandlungen auf der Generalver- 
sammlung des Vereins deutscher Eisenhuttenleute vom
5. Febr. d. J. noch nachfolgende Schreiben zu:

Sehr geehrter Herr Redacteur!

Der Konigliche Kesselrevisor Hr. Prott bemafs in 
seiner meinem Antrage gegenuber gebaltenen Rede 
am 5. Februar (vergl. unsere Zeitschrift Nr. 3, S. 176) 
die Leistungsfahigkeit der in den Kesseln der Friedens- 
hutte aufgespeicherten W armemenge auf 7 bis 8 
Millionen Pferdestarken. Spater sah Hr. PrCStt sich 
veranlafst, seinen Worten den Zusatz „fur|diese Zeit“ 
zu geben und (vergl. S. 177) in einer Anmerkung den 
Beweis fur die Richtigkeit der genannten Zahl, die 
sich sogar auf 10,2 Millionen erhóht, anzutreten. Ich 
kann diesen Eeweis aus dem Grunde nieht fiir ge- 
lungen erachten, ais die Methode der Berechnung 
sich mit dem u bl ich en Begriff der Pferdeslarke nieht 
deckt. Nach der von dem Hrn, Prott angegebenen 
Darstel lun gs weise kann man alles MSgliche heraus- 
rechnen, da beispielswreise nicbt der geringste Grund 
vorliegt, statt e i n e r  Secunde eine halbe Secunde an- 
zusetzen — wer hat das getnessen? — , in welchem 
Falle sogar 20,4 Millionen Pferdestarken heraus- 
kommen. — Hr. Prott wird sicher imstande sein, ein 
Gewicht von 7,5 kg, welches vor ihm auf dem Tische 
steht, 1 rn hocli zu heben. Er hat dann eine Arbeit 
von 7l/a mkg geleistet. Dieselbe Arbeit wird frei, 
wenn Hr. Priitt das Gewicht niederfallen lafst; sie 
wird in dem Moment aufgezehrt, in welchem das Ge
w icht, den Tisch treffend, zur Ruhe kommt. Dort 
m acht es einen Eindruck, zerstSrt einige Fasem , ent- 
wickelt Warnie u. s. w ., giebt also in einem aufser- 
ordentlich kurzeń Zeitraum, den wir in ’/iooo Secunde 
annehm en wollen, die von Hrn. P rott eingeleitete 
Arbeit von 7V2 mkg ab.

P . 5Nach der Form el: HP =  — wur de die Lei- 
75 . t

7 5 1
stung sich auf -=— ]-----  =  100 Pferdestarken be-to . 71000
ziffern. — Ich glaube, dafs Hr. Prott selbst gegen die 
Zumuthung protestiren wi rd,  dafs er 100 Pferde 
stark sei.

iiberhaupt vor unangenehmen Ueberraschungen ge- 
schutzt sein und Skonomisch w iithschaften. so rathe 
ich, zu den Kesseln nicbt dreierlei Blechqualitaten, 
wie bisher, zu verwenden, sondern nur eine und zwar 
die best erhaltliche. Die Anschaffungskosten erhoben 
sich dadureh zwar um etwa 8 bis 10 % ; dagegen ist 
die Betriebsdauer bedeutend grofser. Ferner soli eine 
einfache und verstiindige Construction gewahlt werden ; 
denn je weniger an den Kesseln gerichtet, genietet 
und gestemmt zu werden braucht, desto besser, zu- 
verlaśsiger und haltharer sind sie. Bei den Her- 
stellnngskosten soli wegen einiger Franken nicbt ge- 
feilscht, sondern der Auftrag tiichtigen und verlafs- 
lichen Fabricanten ertheilt werden, welche die Bleche 
schonend behandeln. Endlich ist bei den gelieferten 
Kesseln fur sachgemafse Bedienung und Unterhaltung 
Sorge zu tragen.

Die Yortheile guter Kessel lassen sich, gegenuber 
schlechten, allgemein in Zahlen nieht angeben; der 
billigste, aber schlecht hergestellte Kessel ist immer 
noch zu theuer bezahlt, schon wegen der dfteren 
BetriebsstSrungen, die er berbeifOhrt. In betrefT des 
SubmissionsTerfahrens ist noch heute das alte Spruch- 
w o r t : „Wie das Geld, so die W aare", zutreffend. 
Jeder mufs verdienen, um zu existiren.

Z u r  i c h ,  den 8. Marz 1888.

*

Rechnerisch ist gegen die Methode des Hrn. Prott 
nicht8 einzuwenden. Es ist aber nieht ublich, der
artige momentane Leistungen durch Pferdestarken 
auszudriicken. Es durfte die richtige Auffassung einer 
Pferdestarke keine andere s e in , ais die einer 
d a u e r n d e n  L e i s t u n g ,  oder: das mecbanische 
Aequivalent der W armeeinheit wird durch M e t e r -  
k i l o g r a m m  und nieht durch Secundenmeterkilo- 
gramm bezw. P f e r d e s t a r k e n  ausgedriickt. Beide 
Einheiten aber yerhalten sich schon zu einander wic 
die Volumeneinheit zur Flacheneinheit.

Remscheid, im Marz 1888. Hochachtend!
Jlaedicke.

Sehr geehrter Herr Redacteur!

Auf die Ausfuhrungen des Hrn. Haedicke erlaube 
ich m ir ergebenst folgendes zu erwidern.

Zunachst ist es nieht richtig, dafs ich „erst spater" 
den Zusatz „fiir diese Zeit" gemacht habe, sondern 
ich habe von vornherein, wie Jeder, der zugehOrt 
bat, wissen wTird, die Leistung fiir den Zeitraum einer 
Secunde geschatzt bezw. berechnet.

Bezieht man die Leistung nur auf eine halbe 
Secunde, so ergiebt sich allerdings eine solche von 
20,4 Millionen HP. Die Zeitdauer einer Secunde fur 
den eigentiichen Yorgang der Explosion eines Kessels 
ist jedenfalls Iang genug, yielleicht zu langangenommen, 
gemessen ist sie allerdings nieht.

Die Berechnung in IIP habe ich gewahlt, weil 
meiner Aussicht nach es so am anschaulichsten wird, 
welch ungeheure Arbeit, fur die kurze Zeit der Ex- 
plosion, von der im W asser aufgespeicherten Warrne- 
menge geleistet werden kann. Ob diese Art der Be
rechnung allgemein gebrauchlich ist oder n ieh t, ist 
n.m .M . Nebensache und kommt es lediglich darauf an, 
ob sie richtig ist, und das giebt selbst Hr. Haedicke 
zu. Wiinschte Hr. Haedicke nur das tnechanische 
Aequivalent der aufgespeicherten W arm emenge, so 
braucht er nur die fur eine Secunde ermittelten HP, 
also 10,2 Millionen mit 75 zu multipliciren und er bat 
es; auch ist in meiner Berechnung diese Zahl bereits 
zu 765 Millionen mk ermittelt. Es kam m ir nur 
darauf an, nachzuweisen, dafs die von der.aufgespei
cherten Warmemenge des Kesselwassers zu leistende
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Arbeit aufserordentlich viel grófser isl ais die der 
Hochofengase und glaube ich annehmen zu diirfen, 
dafs mir dies vo11standig gelungcn ist.

Die Ansicht des Hrn. Haedicke, dafs nach Analogie 
meiner Berechnung Jemand, der imstande ist 7 '/s kg 
zu heben, 100 1’ferde stark sei, isl durchaus unrichtig, 
denn der Betreffende miifste dann das Gewichl in 
' / iooo Secunde heben, oder in einer Secunde 1000 m 
hoch. Wohl wird Jemand imstande sein, das Gewicht 
von 7'/2 kg in 1 Secunde 1 m hoch zu heben und 
dann leistel er oben nicht 100, sondern nur 1/xo HP.

W ird diese Leistung aufgespeichert und spater in

kurzerer Zeit wieder abgegeben, so ist fur diese kurze 
Zeit natiirlich die Leistung entsprechend grSfser und 
nur dies balie ich in bezug auf die Friedenshuttcr 
Kessel bebauptet, n icht aber, dals jeder der explodirten 
Kessel ein 10,2 millionenplerdiger gewesen soi, in 
diesem Sinne wird wohl Hr. Haedicke ganz allein die 
Sarhe aufgefafst haben.

Witten, den 18. Marz 1888.
Hochachtend!

L. Prutt, 
Kóniglicher Kessclrovisor.

Dic Metall-Walzmascliine yon Simonds.
(Hierzu Blatt VII.)

Dem ®Iron age« vom 16. Februar 1888 ent- 
nehmen wir dio Beschreibung der, in den Fig. 1 
bis 4 dargeslelllen W alzmaschine von Simonds, 
vermiltelst welcher Rundstabe zwischen zwei 
parallelen, senkrecht in entgegengesetzterRicbtung 
auf- und niedergehenden Platten gewalzt werden, 
um demselben an beliebigen Stellen in der Lange 
verschiedene Durchm esser geben zu konnen, wic 
solches bis jetzt durch Schmieden geschicht. Zu 
dem Zwecke sind die Druckplatten O zwischen 
zw ei, auf gemeinschaftlichem Bette stehenden 
Standem M  gefiihrt und auf der Riickseite mit 
je einer Zahnstangc versehen, in welche zwei 
Zahnrader B  eingreifen. Diese sind auf den 
Achsen A  befestigt und der Antrieb erfolgt von 
den Riemscheiben P  und P i aus durch die Ge- 
triebe a, b, c, d, e, f, g und h in ahnlicher Weise 
wie bei einer Iłobelm aschine mit selbstthatiger 
Umsteucrung. Behufs Herstellung verschiedener 
Formen werden die W alzplatten N  (Fig. 4) auf

die Druckplatten O aufgeschraubt, welche hier 
dic zum W alzen von W agenachsen erfordcrliche 
Einrichtung zeigen. Um das Auswechseln der W alz
platten zu erleichlern, ist eine geeignete Hebeyor- 
richtung vorhanden. Die Entfernung der Stiinder 
M  von einander wird yermittelśt des Handrades 
K  eingestellt, welches durch geeignete Ueber- 
setzung auf die Schraubcn S  wirkt. Die Simonds 
Rolling Company, Boston, hat in ihrem W erke 
in Fitchbury, Mass., eine solche W alzmaschine 
in Betrieb gesetzt und erzielt damit gute Erfolge. 
Der Erfinder beabsichtigt, die Anwendung des 
Systems aut die Herstellung von Wagenachsen 
fiir Eisenbahnen, Spindeln und Wellen aller Art, 
conische Geschosse, Kugeln u. dergl. m. auszu- 
dehnen und giebt an, dafs in London eine Ge
sellschaft zur Ausbeutung seiner Patente mit 
einem Kapitał von 150 0 0 0 ^ ?  gegrundet worden 
sei. Jl. M. D.

liestimniung' des Pliosphors in Stalli.
Yon M. Ukena.

In den meislcn Laboratorien wird zur genauen 
Bestimmung des Phosphors in Stahl und Eisen 
die salpetersaure Losung cingedam pft, das ge- 
trocknete Eisensalz gegliiht, in Salzsaure gelost 
und in Salpetersaure aufgenommen.

DieOperationen des Eindampfens und Gliihens 
in grofsen Abdampfschalen von Porzellan haben 
bisher viel Zeit in Anspruch genommen und in 
einem beschrankten Raume das Fertigstellen einer 
grofseren Anzahl Bestimmungen zur Unmoglich- 
keit gemacht.

Infolge der unten naher beschriebenen ein- 
fachen Einrichtung wurde es ęrmoglicht, im La

boratorium der Hutte Phónhc in Laar durch 
einen Chemiker und zwei Gehiilfen die Phosphor- 
bestimmungen sam m tlicher Thomas- und Martin- 
cliargen nach der Gliihmethode auszufuhreh. — 
Bedingung einer schnellen Ausfiihrung dieser 
Methode ist die Amvendung solcher Losungs- 
gefafsc, die nur wrenig Raum einnehm en, zu 
gleicher Zeit aber ein Eindampfen der Losung 
und ein Gliihen des getrockneten Eisensalzes ge- 
statten. Zu diesen Zwecken haben sich im hie- 
sigen Laboratorium Casserollen von Berliner 
Porzellan mit Porzellangriff vorzuglich bcwahrt. 
Eine fernere Bedingung zur schnellen Ausfuhrung
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der Gliihmethode ist die Verwendung moglichst 
feiner Bohrspfine. Durch diese wird eine genaue 
D urchschniltsprobe des zu untersuchenden Materials 
erzielt und bei sorgfaltigster Arbeit die Anwen- 
dung einer nicht zu grofsen Einwage ermoglicht. 
Die Folgę einer geringeren Einwage ist, weil 
beim Losen des S tahls etwa 12 ccm Salpeter
saure, sp. Gewicht 1 ,20, fur jedes Gramm Eisen 
und beim Losen des getrockneten Eisensalzes 
etwa 6 ccm Salzsaure, sp. Gewicht 1 ,19, fur 
jedes Gramm Eisen erforderlich sind , dafs die 
Operationen des Eindampfens und Gluhens un- 
gemein beschleunigt werden.

Bei sorgfaltiger Arbeit geniigen unter den 
vorerwahnten Bedingungen etwa 3 bis 5 g Stahl 
fiir die Einwage yollkommen.

Die Operationen geschehen in einer Casserolle 
von 180 ccm Inhalt auf einem Luftbade (Fig. 1), 
welches aus einem starken kupfernen Kessel mit 
genau darauf passendem Deckel besteht. In dem 
Deckel befinden sich in gleichen Abstanden sieben 
Vertiefungen, in welche sieben Casserollen mit 
PorzellangrilT ein wenig lose eingepafst sind, so 
dafs sie auch nach dem Erwarm en leicht heraus- 
genommen werden konnen. Auf den Griilen 
stehen die Nummern der Proben.

Der Kessel, w elcher in einem Gestelle von 
Eisenblech mit dem Einscbnitt a (Fig. 1). fiir 
den Gasbrenner ruht, bew ahrt sich, falls eine Stich- 
flamme vermieden wird, vorziiglich. Sehr zweck- 
rnafsig ist ein soleher breiter Netz-Brenner, dessen 
Flam m e den ganzen Boden gleichmafsig erhitzt. 
Der etwas schadhaftgew ordene Boden lafst sich m it 
Leichtigkeit repariren, und kann letzterer auch 
durch Anwendung von Asbestpappe, welche mit- 
tels Pressung die Bodenform erhalten und durch 
einen Ring festgehalten w ird , geschiitzt werden.

Da der ganze Apparat aus drei verschiedenen 
Theilen, Kessel, Deckel und Gestell besteht, so ist 
derselbe sehr leicht zu handhaben und nimmt  nur 
wenig Raum ein. Bei richtiger Eintheilung der 
Arbeit geniigen sechs soleher Apparate zur Fertig- 
stellung von etwa 74 Stahlanalysen.

Soli der Apparat auch bei Anwendung grofse 
rer Casserollen, wie oben angegeben, verwandt 
werden, so ist es zweckmafsig, Deckel mit weite- 
ren Vertiefungen vorrathig zu halten. Zu em- 
pfehlen ist es, den ganzen Apparat m it einem 
Asbestlack anzustreichen, damit derselbe vor Rost 
geschiitzt wird. Selbstverstandlich mufs, um ein 
Kleben zu verhuten, der m it einem solchen Lack 
gestrichene Apparat vollstandig getrocknet sein, 
bevor derselbe zur Verwendung kommt. — Dic 
Losung geschieht in der mit einem Uhrglase be- 
deckten Casserolle, indem man die Saure nach 
und nach zusetzt. W enn das letzte Aufschaumen 
voriiber, setzt man die Casserolle auf das 
Luftbad und arbeitet mit einer nicht zu starken 
Gasflamme, bis die Substanz vollstandig gelost 
ist. Nach der Losung wendet man zum Ein- 
dampfen anfangs den vollen Gasdruck, gegen den 
Schlufs indessen eine kleinere Flam m e an, wobei 
die Casserolle m it einem Uhrglase theilweise zu- 
gedeckt wird, um  ein etwaiges Spritzen zu ver- 
htiten. Das Gliihen geschieht in der zugedeckten 
Casserolle, erst vorsiehtig, spater indessen bei 
abgehobenem Uhrglase kriiftig. —

Die Operationen des Losens in Salpetersaure, 
des Eindampfens, des Gluhens und des Losens 
in Salzsaure dauern etwa 2 Stunden und ist 
ein Yerlust durch Versprilzen bei Anwendung 
der gegebenen Vorsichtsmafsregeln ganzlich aus- 
geśchlossen. —

Im Falle die altbewahrte Gliihmethode mit 
dem oben besehriebenen Verfahrcn fiir Massen-
analysen angewandt wird, so sind unzweifelhaft, 
wenn es sich um einer. Ycrgleich zwischen ver- 
schiedenen Laboratorien handelt, bei gleichartigen 
Proben grofse Differenzen nicht moglich. —

Die salpetersaure Losung ist nach den be- 
kannten Methoden weiter zu verarbeiten. W ill 
man beispielsweise den gelben Niedcrschlag durch 
W agung direct bestimmen und die Operationen 
vornehmen, welche von Finkener (Ber. 1878,
S. 1638) angegeben, so konnen die unten naher 
bezeichneten Einrichtungen fur Massenanalysen mit 

Vorlheil in Anwendung ge- 
r L H - O L . ; ? bracht werden.

Der Niederschlag wird 
nach dem Auswaschen direct 
auf dem Filter in verdiinn- 
tem Ammoniak gelost und 
die Losung in einem ge- 
wogenen Porzellantiegel von 
110 ccm Inhalt zur Trockne 
gebracht. Bei diesem Ver- 
fahren bleibt beim Losen des 
Niederschlages die geringe 
Menge Kieselsaure auf dem 
Filter. Das Eindampfen ge
schieht auf einem W asser- 
bade, welches aus starkem 
Kupferblech besteht. Das-
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selbe ruh t auf Winkcleisen in einein Ge- 
stclle von Eisenbiech mit dem Ausschnitt b,
Fig. 2, fiir den Gasbrenner. An dem einen 
Ende des W asserbades befindet sieli die 
Einrichtung zur Aufnahme eioes W asser- 
sandglases.

Es konnen zu gleicher Zeit vierzig 
Proben zur Trockne gebracht werden.
Bei richtiger Eintheilung der Arbeit geniigt 
ein solches W asserbad zur Fertigstellung 
der oben erw ahnten 74 Proben.

Das gelinde Erhitzen des Niederschlages 
geschieht uber einer durch Drahtnetze ab- 
gekiihlten Flarnme.

Auf einem hohen Eisengestelle c (Fig. 3) 
liegt ein Drahtnetz, auf welchem ein Thon- 
dreieck- d steht. In letzterem rulit ein 
Porzellantiegel. Eine Esse von Eisenbiech 
ist in der Fig. 3 durch e angedeutet.

An der Gasleitung f  befinden sich in jeder 
Abtheilung 6 Quersliicke fiir Gasbrenner. Da 6 
Ablheilungen vorhanden, so konnen 36 Proben 
zu gleicher Zeit erhitzt werden. — Schliefslich 
sei es mir noch gcstattel, darauf hinzuweisen,

dafs die oben bescliriebenen Eindampfapparale 
sich auch fur Massenanalysen bei Silicium- 
bestimmungen in Stahl und Eisen nach den all- 
bewahrten Eindampfmethoden vorzuglich eignen.

Hutte PhOnis, Laar bei Ruhrort, im Februar 1888.

Ueber dicWiborglisclic Methode zur Bestimmung’ yon Kohlenstoff.
Yon Dr. M. A. von Reis.

Die von Lektor W iborgh, Lehrer an der Berg- 
schule in Stockholm , ausgearbeiteten Methoden 
zur Bestimmung von Schwefel und Kohlenstoff 
in Eisen sind eine sehr schatzensw erthe Be- 
reicherung fiir die Untersuchungen in Eisenhutten- 
laboratorien. Seine colorimetrische Methode zur 
Schwefelbestimmung (»Stahl und Eisen« 1886,
S. 230) ist von H. von Juptner besprochen und 
dereń Giite und vielseitige Anwendbarkeit auf 
Grund seiner Versuche bestatigt worden. Ueber 
W iborghs Methode zur volumetrischen Bestim
mung von Kohlenstoff (»Stahl und Eisen« 1887,
S. 465) sei es m ir erlaubt, auf Grund eigener 
Erfahrungen einige Bemerkungen zu machen. Die 
ursprungliche Methode arbeitet m it sehr kleiner 
Einwage: 0,1 bis 0 ,2  g. Die Kohlensaure wird 
iiber W asser aufgefangen und spater absorbirt, 
indem Kalilauge in das Mefsgefafs gebracht wird. 
Ich habe hier verschiedene Veranderungen vor- 
genom men: Die Einwage von 0,2 g ist in den 
meisten Fallen entschieden zu kleili; bei Stahl 
von weniger ais 0 ,25  % Kohlenstoff erhalt man 
unter 1 cc Kohlensaure, wobei Beobachtungs- 
fehler einen zu grofsen Einflufs gewinnen. W eiter 
wachst die Schwierigkeit, richtige Durchschnitts- 
proben zu erhalten, besonders bei Flufsstahl, das 
haufig ungleichmafsig ist, und bei graphithaltigem 
Roheisen, wo es ohnehin schwierig ist, eine gute

Probe zu erhalten. Auch das Auffangen der 
Kohlensaure iiber W asser hat seine Nachtheile: 
W asser absorbirt bekanntlich Kohlensaure. Um 
den hieraus entstehenden Fehlern zu begegnen, 
hat W iborgh freilich besondere Factoren einge- 
fiih rt; da aber bei der Absorption die Beriihrungs- 
zeit von Einflufs und die Zeit der Ver- 
brennung der verschiedenen Eisen- und Stahl- 
sorten sehr ungleieh ist, auch der Verdiinnungs- 
grad der Kohlensaure eine Rolle spielt, so sind 
diese Factoren nicht von unbeschrankter Giiltig- 
keit. Das Einfuhren von Kalilauge in das Mefs
gefafs m acht es nothwendig, dasselbe nachjedes- 
maligem Gebrauch sorgfaltig zu reinigen. Um 
diesen Uebelstanden der sonst vortrefflichen Me
thode zu begegnen, habe ich den Apparat, wie 
umstehende Skizze zeigt, verSndert. * A  ist das 
Entwicklungs-, U das Mefs- und Absorptionsgefafs; 
a ist ein runder Kochkolben von etwa 200 cc 
Gesammtinhalt mit einem Hals von 6 cm Lange 
und 22 mm lichter W eite, C ein Kiihlgefafs von 
etwa 20 cm Hohe und 9 cm lichter Weite, mit 
einem 5 mm weiten, 4 W indungen haltenden 
Schlangenrohr versehen. B  ist ein Orsatscher 
Apparat mit einem Kali-Absorptionsrohr e, einem

* Derselbe wurde in guter Ausfiihrung von Corn. 
Heinz, Aachen, geliefert.
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Dreiweghahn d und einem M efsrohr f  m it W asscr- 
cylinder und Therm om eter; ais Sperrfliissigkeit 
wird Quecksilber verwandt. Die Niveauflasche g, 
die m it Vortheil durch eine am Apparat befestigte 
Niveaurohre m it Ausflufshahn ersetzt werden 
kann, ist an einem Gestell so befestigt, dafs man 
dasselbe nach Belieben heben und senken kann. 
Die Arbeit an dem Apparat wird in ungefahr 
derselben W eise ausgefiihrt, wie W iborgh sie 
angieht, die Einwage isl aber bedeutend grofser; 
fiir einen Kohlenstoffgehalt von unter 0,5 ty w er
den 3 g eingewogen, von 0,5 bis 1 ty 2 g, 
fiir 1 bis 2 ty l g ,  fur 2 bis 4 ty 1/3 g, fur 
hóheren Procentgehalt 0,3 g ; fiir jedes Gramm 
Eisen wird 10 cc gesattigte *neutra1e Kupfer- 
sulphatlosung zugefiigt, die man je nach der 
Menge des Eisens '/a 1 Stunde unter haufi-
gem Umschtitteln einwirken la fs t; dann w ird fiir 
je  1 g Eisen 5 cc Chrom saurelósung (1 g CrOs 
in cc) zugefiigt. Ilierzu werden vorsichtig 
120 cc m it Chromsiture gesiiltigte Sehwefelsaure 
1,65 (100 conc. Sehwefelsaure und 52 W asser) 
und 30 cc Sehwefelsaure 1,10 (100 conc. 
Sclnvefelsaure und 850 W asser) gefiigt. Man 
hat dafiir Sorge zu tragen, dafs nicht ein zu 
grofses Luftvolumen im Kolben b le ib t; derselbe 
mufs bis nahe am Hals gefiillt sein. Kann man 
beim Apparat bleiben, so lafst man sofort die 
volle Flam m e w irken , bis die Fliissigkeit nahe 
dem Sieden i s t ; die Flam m e wird dann klein 
gedreht bezw. ganz entfernt, bis die erste Re- 
action sich gemafsigt h a t; dann wird sie so re- 
gulirt, dafs die Fliissigkeit in rubigem Sieden 
bleibt. Beim Anfang des Versuches wird die 
Niveauflasche so hoch gehangen, dafs nur einige 
cm Verdiinnung entstehen; von Zeit zu Zeit mufs 
wahrend des Yersuches die Flasche gesenkt werden, 
damit imm er ein Unterdruck bleibt. Das Senken 
mufs sehr vorsichtig geschehen; am besten wird 
die Flasche in die Hand genommen, die Flamme 
weggenommen und das Kochen der Fliissigkeit 
im Kochkolben fortwahrend im Auge behalten ; 
denn kommt durch zu heftiges Kochen die 
Fliissigkeit in Berubrung mit dem Gummipfropfen, 
so ist der Yersuch verloren; die heifse Fliissigkeit

greiftden Pfropfen unter Kohlensaure-Entwicklung 
sofort an. Sollte aus irgend einer Ursache das Queck- 
silber so tief sinken, dafs es unter den Nullpunkt zu 
fallen droht, so wird das Flamm chen enlfcrnt, die 
Verbindung mit dem Kolben mittels des Hąhns d 
gesperrt und die vorhandene Kohlensaure absor- 
birt. Die Luft wird dann aus dem Mefsrohr ge- 
trieben, die Verbindung mit dem Kolben wieder- 
hergestellt und der Versuch zu Ende gefiihrt. 
Ist dagegen das Quecksilber nicht tief genug ge- 
sunken, so dafs zu befurchten steht, dafs das
selbe nach der Absorption iiber die Theilung zu 
stehen kommt, so lafst man durch den Dreiweg- 
hahn Luft eintreten, bis es tief genug gesunken 
ist. Sollte durch Unvorsichtigkeit Fliissigkeit in 
das Mefsrohr getreten sein, so wird dasselbe zu- 
erst mit W asser, dann m it Alkohol ausgespiilt 
und hierauf durch die Luftpumpe trocken ge- 
saugt. Nach 1/2 Stunde ist der Apparat wieder 
gebrauchsfahig. Ich fiihre hier einige Zahlen 
an, um die Brauchbarkeit der Methode in dieser 
Form darzulegen. Die Controlproben sind mit 
dem Gmelinschen Apparat unter Einschaltung 
von gliihendem Kupferoxyd ausgefiihrt worden. 
(Sarnstrom s Methode.)

Benennung.
Sarnstroms

Methode. Wiborghs Methode

% Volum %

Martinsstahl I . . 0,036
0,038

2,4 cc 
2,2 r 
2,3 „

0,038
0,036
0,037

Martinsstahl II . .
0,037
0,273
0,281

11,08 „ 
11,14 , 
11,00 „

0,037
0,263
0,264
0.275

Bessemerstahl I
0,277
0,442
0,452

27,50 „ 
28,40 „ 
28,60 „

0,268
0.434
0,448
0,451

Bessemerstahl II .
0,447
0,303
0,303

19.3 „
18.3 , 
18,7 „

0,444
0,305
0,290
0,296

Bessemerstahl III .
0,303
0,117
0,125

6,7 „ 
6,9 „ 
7,2 „

0,297
0,106
0,109
0,113

Weifses Roheisen .
0,121
2,73
2,71

17,20 „ 
16,70 „ 
16,87 „

0,109
2,72
2,64
2,67

Graues Roheisen .
2,72
4,28
4,24

26.7 „ 
26,1 „
26.7 ,

2,68
4.22 
4,13
4.22

4,26 4,19

Diese Zahlen lassen eine fur die P rasis voll- 
standig geniigende Genauigkeit erkennen. 

A a c h e n ,  im Februar.
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Ton den Wirkungen der Concurrenz.

In unserer Jugend haben wir niclil anders 
gelcrnt, ais dafs fiir das wirthschaftliche Leben 
freicste Concurrenz das Alleinige und nimmer  
Yersagende ware, welches ohne weiteres Zuthun, 
und namentlich oline Eingriffe von oben herab, 
jede Abweichung vom juste-milieu iris Gleiche 
bringe.

Ais das „laissez aller" die Kopie der Politiker 
ebenso vollstandig beherrschte wie diejenigen der 
Geschaftsmanner, w’ar es ganz naturlich, wenn 
im volkswirlhschaftlichen Katechismus ais erstes 
und vornehmstes Gebot die freieste Concurrenz 
gesetzt w ar und wenn ganze Geschlechter mit 
Eifer und E rnst — aber auch ohne jeden Arg 
daran arbeileten, Alles hinw egzunium en, was 
dieser, im W irthschaftsleben vermeintlich Alles 
regulirenden Potenz im W ege stand oder doch 
hiitte stehen konnen.

Nieht bestritten soli werden, dafs bei diesem 
Thun m ancher Zopf abgeschnitten wurde, dessen 

» Beseitigung wohlthatig wirkte. Aber wenn hierin 
die vollkommenste Rechtfertigung des Princips 
der freiesten Concurrenz von dessen Vertretern 
gefunden wird, so beweist das wohl nur ,  dafs, 
mogen so viel Zopfe immer abgeschnitten werden, 
immer noch einige und darunter oft recht dicke 
sitzen bleiben.

Hauptsachlich fiir die Consumenten sollten sich 
die segensreichen W irkungen der freiesten Con
currenz ergeben, denn wenn die Producenten im 
Wettbewerb Aller gegen Alle um die Gunst der 
Consumenten rangen, dann mufste — so wollte es 
die Doctrin — fiir die gliicklichen Consumenten 
das goldene Zeitalter billigster Preise bei hochsten 
Leistungen anbrechen.

Dam als, ais die w irthschaftliche Fiirsorge
allein fur den Consumenten eingesetzt w urde, 
dachte kaum Jemand daran , dafs zw ar ohne 
Zweifel Jeder Consument is t , dafs aber auch 
ebenso zweifellos Jeder Producent, entweder selbst 
oder mit seinen Interessen in die Schicksale der 
Producenten Yerflochten ist.

Freilich einige Querkópfe wollten auch da-
nials im m er noch bezweifeln, dafs es in der
Wirklichkeit auch im m er so zugehe, wie es
nach den yermeintlichen „Gesetzen” des W irth- 
schaftslebens hatte der Fali sein mussen, aber 
was hatte es verlohnt, sich mit solchen in der 
Erkenntnifs Zuruckgebliebenen zu befassen.

Einige und noch dazu unbestreitbare That- 
sachen esistirten zwar, welche gegen die Seg- 
nungen der freien Concurrenz zeugten, aber warum 
sich angesichts eines Princips m it Einzelheiten 
aufhalten? — Eine solche Thatsache nun fanden 
wir kiirzlich etwa wie folgt erziihlt:

Vor 15 Jahren gab es auf dem Rigi noch 
keine Concurrenz; damals bestand dort nur das 
Gasthaus Rigi-Kulm und in diesem war man trolz 
des Mangels an Concurrenz bei nach Schweizer 
BegrifTen miifsigen Preisen gut aufgehoben. Ein 
paar Jahre spater aber hatte sich dort eine 
bliiliende Concurrenz enlwickelt, die hochst ener- 
gisch betrieben wurde, also cum lege auf P reise 
und Leistungen zu Gunsten der Consumenten 
hatte wirken mussen. Aber das Gegentheil trat 
ein , Alles wurde theurer und schlechter, und 
Jem and, dem diese Art von W irkung der freiesten 
Concurrenz auffiel, diirfte nieht wenig erstaunt 
gewesen sein iiber die Auskunft, welche ihm der 
Director des alten Gasthauses iiber die Grunde 
dieser, der „Wissenschaft* Hohn sprechenden 
Erscheinung ertheilte. Vollkommen richtig sei, 
so erklarte der Director, dafs weder hinsichtlich 
der Preise noch der Leistungen dasselbe geleistet 
werde, wie fruher vor Eintritt der Concurrenz, 
dieses sei aber auch g a n z  n a t u r l i c h .  Dafs 
dieser Director von volkswirthschaftlicher „ W issen- 
schaftlichkeit“ nieht viel mitbekommen hatte, ist 
klar. Aber weshalb in seinem Falle die freieste 
Concurrenz ihre W irkungen gegen den C onsum en
ten richte, begriindete er dam it: Vor Eintritt der 
Concurrenz hiitte er, „wenn auch keine genau zu- 
treftenden, so doch starkę Anhaltepunkte dafiir 
gehabt, wie viel Frem de eintreffen w iirden“ — 
volkswirthschaftlich ausgedriickt also, wie stark 
Consum und Nachfrage sein wurden. Jetzt aber 
mit der Concurrenz stehe man „einem im Voraus 
nieht zu iibersehenden Zufallsbedurfnisse gegen- 
iiber und miisse sich mit der Art der Yorrathe 
und den Preisen darauf einrichten"; volkswirth- 
schaftlich ausgedriickt befand sich also beim 
W alten der Concurrenz der Producent einer un- 
bekannten Grofse des Consumbedarfs gegenuber 
und die Consumenten mufsten daher „blechen“ .

In dieser Geschichte vom Rigi steckt ein gut 
Stuck volkswirthschaftliche W issenschaft. Aber 
man konnie einwenden, was beweist denn eigent- 
lich dieser e i n e  Fali, der noch dazu von den 
hochsten Bergen hergeholt ist. Im Gegentheil — 
so werden die Propheten der „freiesten11 Concurrenz 
behaupten — dieser Fali beweist fiir  u n s ,  denn 
die Regel wird durch die Ausnahm e bestiitigt.

Also es w are eine Ausnahme, dafs die Con
currenz sich in ihren W irkungen g e g e n  den 
Consumenten w endet? W o aber ware wohl die 
Concurrenz freier und ausgiebiger entwickelt, ais 
in unserer Reiehshauptstadt, in Berlin?

Es gab nun eine Zeit, Berlin war damals 
auch schon „Grofs- und W eltstadt", in welcher 
man fiir jedes Bediirfnifs auf einen kleinen Kreis
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von Producenten oder Verkaufsstellen angewiesen 
w ar. Heute ist man in der gliicklichen Lage, 
statt eines oder einiger weniger Lieferanten uber 
Dutzende in jedem Artikel verfiigcn zu konnen, 
m an bat wirklich das Aussuclien; aber — ohne 
den Einzelnen zu nahe treten zu wollen — Preise 
und Leistungen, verglichen mit jenen von damals, 
lassen doch recht sehr zu wiinschen iibrig. Und 
das ist ja  auch „ganz n a t i i r l i c h s a g e n  wir mit 
dem Director vom Rigi-Kulm, denn jeder dieser 
Cesehaftsleute steht einem nicht ubersehbaren 
Zufallsbediirfnifs gegenuber und m u f s  sich mit 
A rt seiner W aare und Preis dcrselben darauf 
einrichten. Wenn es aber in der Reichshaupt- 
stadt so steht, dafs die ins Riesenmafsige an- 
gewachsene und freieste Concurrenz wahrschein
lich Niemandem, am allerwenigsten aber den Con- 
sumenten erfullt hat, was das hochste „Gesetz0 
derer von St. M anchester ihnen versprochen hatte, 
dann isl das wahrscheinlich auch nur Ausnahm e?

Also wird es in den Provinzialstadten schon 
besser stehen? Besser n ich t, aber schlimmer, 
lautet die Antwort, welche man von dort erhalt; 
und aus den Landstadten und -Stadlchen und 
von den DSrfern vernehmen wir dasselbe. An 
freiester Entfaltung der Concurrenz hat es auch 
dort gcwifs nicht gefelilt, dic „edelsten und besten 
Kriifle“ der Nalion, von denen der selige Lasker 
einst im Reichstage sprach, und die Stadt- und 
Landreisenden auf Privalkundschafl haben den 
einheimischen Geschaftsleuten so energisch Con
currenz gemacht, dafs sich jetzt A l l e  miteinander 
giinzlich uutibersehbaren „Zufallsbediirfnissen“ 
gegenuber befinden. Darauf mussen sie sich nun 
eben Alle mit Art ihrer W aaren und ihren 
Preisen einrichten, — so sagt der Director vom 
Rigi-Kulm.

A l l e i n  auf die Autoritat jenes Directors 
hin ais wirthschafllichc W ahrheit zu vcrtreten, 
dafs die freibsle Concurrenz weder dem Con- 
sumenten die versprochenen billigeren Preise 
und besseren Leistungen schafft, noch aber dem 
Producenten Vortheile bringt, der sozusagen 
doch auch eine Art von Mensch und gar oft 
ganz derselbe Mensch wie der Consument ist, 
noch endlich Denen, die die Yermittlung zwischen 
Producenten und Consumenten ais Aufgabe haben, 
erschien auch uns allerdings nicht ohne Be
denken. W ir sahen uns also nach anderen 
Auloritaten um und grifien zur neuesten und 
uns bekannten besten, namlich zum „Handbuch 
der politischen Oekonomie“, herausgegeben von 
Professor Dr. Schonberg in Yerbindung mit nam- 
haften Gelehrten. Im Register suchten wir ver- 
geblich nach einem die Concurrenz insbesondere 
behandelnden Abschnitte, w oruber w ir uns schon 
einigermafsen wunderten, da es doch auffallen 
mufs, wenn jenes hochste wirthschaftliche „Ge
setz* hier nicht einmal einer besonderen Er- 
orterung gewurdigt wird. Aber es kam noch

besser. Professor F r. J. Neumann in Tiibingen 
behandelt ausfiihrlich „die Gestaltung des Preises", 
und hier mufsten wir doch die gesuchte Beleh- 
rung iiber die dem Consumenten so iiber- 
aus Yortheilhaflen W irkungen der Concurrenz auf 
die Preisbildung finden. W as wir aber fanden, 
war hochst merkwiirdig. Natiirlich beschaftigt 
sich Professor Neumann nicht nur theoretisch 
mit der Preisbildung, sondern geht auch auf die 
„thatsachliche Gestaltung der P reise“ ein, gerade 
dieses w ar unser Fali. Die „thatsachlichen P reise“ 
werden fiir ihre wissenschaftliche Behandlung in 
drei Gruppen getheilt: 1.- Special- und Einzel- 
preise, 2. Monopol- und Yorzugspreise, 3. Preise 
der „freien Concurrenz", Concurrenzpreise im 
engeren Sinne d. h. solche Preise, bei denen 
auf b e i d e n  Seiten ein umfassendes wirksames 
Mitbewerben stattfindet. Das ist’s , was wir 
brauchen, dachten wir, —  aber nu r Gruppe 1 
und 2 finden wir eingehender behandelt, beiden 
zusammen werden 33 Seiten gewidmet. Von 
den Concurrenzpreisen erfahren wir dagegen nur :  
„wegen Mangels nicht nur an Ra u t u , sondern 
auch an ausreichcnder Beherrschung dieser Dinge“ 
miisse auf W eiteres zur Zeit Yerzichtet werden, 
„yielleicht erweisl sich indessen das iiber dic 
Vorzugspreiśe zu Sagende wenigstens ais Ein- 
leitung zur Behandlung der Concurrenzpreise 
brauchbar“ .

Darf man nun hieraus folgern, dafs die Con
currenzpreise im allgemeinen recht viel Aehnlich- 
keit mit Monopolpreisen haben? W enn, was 
iiber Monopol- und Vorzugspreise gesagt werden 
kann, „wenigstens ais Einleitung" fiir das iiber 
Concurrenzpreise etwa zu Sagende dienen konnte, 
dann diirften doch beide Arten von Preisen in 
ihrer N atur nicht so sehr weit voneinander ab- 
weichen.

Nun sind es ja  doch aber gerade die Monopol- 
preise, von dereń verderblichen W irkungen der 
Consument durch das W alten der „freiesten“ 
Concurrenz „befreit“ werden sollte. Dafs es an 
lęlzterer gefehlt oder dafs sie etwa noch „freier" 
hatte walten konnen und sollen, wird Niemand 
beliaupten wollen. Und dennoch gelangt ein 
wissenschaftliches W erk ersten Ranges, indem es 
„die t h a t s a c h l i c h e  Gestaltung der Preise* be- 
handelt, dazu, nichts Besondcres von den Gon- 
currenzpreisen sagen zu konnen und anzudeuten, 
dafs, was man iiber t h a t s a c h l i c h e s  Wesen 
und Einwirken von Monopolpreisen zu sagen 
wisse, allenfalls auch ais Einleitung in das Ka
pitel der Concurrenzpreise dienen konnie.

Der Director vom Rigi-Kulm scheint sich also 
durchaus nicht mit der W issenschaft der politi
schen Oekonomie in W iderspruch zu setzen, 
wenn er es fiir „ganz natiirlich* erklarte, dafs, 
wo friiher ein Monopolpreis mit angemessenen 
Leistungen bes tand , nach dem Einwirken der 
Concurrenz sich der Producent einem „nicht
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iibersehbaren Zufallsbediirfnisse" gegeniiber be- 
findet und nun „ganz natiirlich" den Consumenten 
„blechen" lafst, indem er m it Art und Preis 
seiner W aare dem Rechnung Inigt.

Man hat zwar auch Palle erlebt, in' denen 
freieste Concurrenz die Preise herabgedriickt hat. 
Aber war diese W irkung eine dauernde? Das 
eclatanteste Beispiel eines dem Gonsumenten zu 
Gute gekommenen Preisdruckes sind jene Tarif- 
kriege gewesen, welche in England und in den 
Vereinigten Staaten die Eisenbahn-Compagnieen 
gegeneinander gefiihrl haben. Aber endigten diese 
Falle nicht stets mit dem Frieden zwischen den 
Concurrenten in Gestalt einer Preis- oder Taiif- 
coalition, welche dem Consumenten nicht nur 
die zeitweise genossenen Vortheile enlzog, son
dern auch noch recht artige Kriegskosten ihm 
aufzuerlegen pflegte?

Jenes „nicht ubersehbare Zufallsbediirfnifs" 
aber, vor welches sich der Producent gestellt 
sieht und welches ihn zwingt, alle die Vortheile 
wieder einzuziehen, welche das W alten der 
„freien“ Concurrenz hatte dem Consumenten ge- 
wShren k o n n e n ,  wobei dann gewohnlićh noch 
ein Kleines draufgeschlagen wird, dieses „nicht 
iibersehbare Zufallsbediirfnifs" ist aber gerade 
derjenige Feind, welcher am Mark unserer grofs- 
industriellen Entwicklung nagt. Unter Allem, 
was wir industrielle Krise und Ilandelsstockung 
nennen, steckt schliefslich jenes „uniibersehbare

Zufallsbediirfnifs", mit dem uns die „freieste" 
Concurrenz begliickt hat.

W enn nun also der Consument von den 
Concurrenzpreisen keinen Vortheit ha t und der 
Natur der Sache nach dauernd auch nicht haben 
k a n n ; wenn der Vermittler zwischen dem Con- 
sutnenten und Producenten, der Handel, derjenige 
Factor des W irthschaftslebens, welcher so recht 
eigentlich der T rager der „freiesten" Concurrenz 
ist und sein mufs, unter ihren „Segnungen" zu 
Grunde gelit; und wenn endlich die Production 
sich vor „unubersehhare Zufallsbediirfnisse" ge
stellt sieht, welchen Nutzen hat dann das W alten 
des Princips „freiester" Concurrenz allen Factoren 
des W irthschaftslebens gebracht?

Und wenn nun die Grofsindustrie angefangen 
hat, Preiscoalitionen zu schliefsen: wenn man 
daran denkt, sich der „uniibersehbaren Zufalls- 
bediirfnisse” zu entledigen und eine Regelung der 
Production im Wege der Selbslbestimmung 
an ihre Stelle zu se tzen ; und wenn dem gegen- 
iiber von der Gefahr g e —schwatzt wird, die im 
Streben nach Monopolpreisen liegen soli, fur den 
Consumenten liegen soli, dem doch die Con- 
currenzpreise schliefslioh k e i n e n  Vortheil gebracht 
haben, der aber ais Producent unter ihnen leidet, 
wenn also diese Gefahr ein Schatten ist, dann wird 
freilich k la r, dafs, so viele Zopfe auch abge- 
schnitten werden mogen, doch immer noch einige 
der dicksten sitzen bleiben. E.

Die Lage der eiiglisclien Eisen- und Stahl-Industrie.

Der Londoner »Economist« vom 10. Marz 
d. J. berichlet hieriiber wie folgt:

Seit Neujahr ist eine ungiinslige W endung 
auf dem englischen Eisen- und Stahlm arkt ein- 
getreten; die Besserung, welche am  Schlufs des 
Jahrs 1887 eintrat, hat nicht Stand gehalten. 
Am 24. Dec. v. J. wurde im »Economist« dar- 
gelegt, dafs „der plotzliche Preisaufschlag bei 
anderen Metallen, wie z. B. bei Kupfer, Zinn 
und Zink, die Aufmerksamkeit des Publikums 
erregte; da Eisen sehr billig war, wurden auf 
dem Glasgower Markt W arrants in sehr bedeu- 
tenden Posten gekauft". Der Preis-Aufschlag, 
welcher aus diesen Operationen sich ergab, zog 
die Aufmerksamkeit der SchifTseigenthumer auf 
sich, welche sich beeilten , fiir Yerschiffungen 
Auftrage zu erthe ilen ; abgesehen von dieser 
Ausnahme hatte der Aufschlag nur wenig neue 
Geschiiftsabschlusse zur Folgę. Amerika trat 
nicht ais Kaufer auf;  selbst fiir Stahlschienen, 
dereń Preis ungewohnlich niedrig w ar 4, — ), 
zeigte sich keine grofsere Nachfrage. Hatte da
mals wirklich ein Aufschwung stattgefunden, so 
wiiren hćichst wahrscheinlich auf Schienen be- 

lY.s

deutende Auftrage ertheilt worden, denn die nie- 
drigen Preise fur alle Eisenbahnmaterialien bil-' 
deten einen sehr geeigneten Anlafs fiir solche 
Operationen. W eil keine neue Nachfrage zur 
Befestigung der Preiserhohung sich einstellte, und 
weil die Speculanten es unterliefsen, dem Markt 
das Eisen, welches sie gekauft hatten, zu ent- 
ziehen, so gingen die Preise rasch zu riick ; 
schottische Roheisen-W arrants fielen von 44 sh.
11 d. im December auf 38 sh. 11 d. im Fe- 
bruar. Es scheint demnach, ais ob die Bewe- 
gung, welche durch Speculanten Ende des v. J. 
in Gang gebracht war, mit einer Enttauschung 
endigen werde. Dieses Resultat mufs auf den 
Geschiiftsgang ebenso schlimm einwirken, wie es 
denen, welche die Hauptrolle bei jener Bewegung 
gespielt haben, Schaden gebracht hat. Dadurch 
werden Alle, welche wegen der aufserordentlieh 
niedrigen Eisen-Preise zu kaufen geneigt waren, 
aus Misftrauen zuriickhaltend, da sic annehm en, 
dafs die Preise noch billiger werden kónnten.

W enn man die aufserordentlieh grofsen Vor- 
rathe in Betracht zieht, welche gegenwartig vor- 
handen sind, sowie die Thalsache, dafs die Pro-

6
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duction (las laufende Bediirfnifs fibersteigt, und 
dafs der Preis fiir die Producenten durchaus nicht 
rentabel ist, so erscheint eine Einschrankung der 
Production unumganglich nothig, wenn der Ge- 
scluiftsgang ein gesunder werden soli. Eine 
solche Productionsginschrankung fand im Jahr 
1886 statt. Es hatte die Situation sehr viel 
Aelmlichkeit m it der jetzigen; der Preis fiir 
schottische Roheisen - W arran ts belief sich im 
Marz 1886 auf 37 sh. l i d .  Die Anzahl der 
im Betrieb befindlichen Hochofen, welche da- 
mals 420 betrug, wurde bis October 1886 all- 
niahlich auf 360 reducirt. Gegenwiirtig sind 
409 Hochofen im Gange; da die Vorralhe zu- 
nelimen, ist eine Verminderung absolut noth- 
wendig, wenn die jetzigen Preise beliauptet werden 
sollen. W erden keine Schritte ergriffen, um die 
Production zu vermindern, so ist ein W eichen 
der Preise hochst wahrscheinlich, bis der ent- 
stehende Verlust dazu zwingen wird, verschiedene 
Hochofen auszublasen, wie dies bereits in Schott- 
land der Fali gewesen isl. Die Production von
1887, welche ungefiihr um 400 000 t die von
1886 iibersteigt, wurde durch die vermehrten 
Verschiffungen nach den Vereinigten Staaten ver- 
b rauch l; es scheint aber, dafs in diesem Jahr 
die VerschifTungen weit unter denen von 1887 
bleiben w erden; deshalb wird eine Einschrankung 
der Production sich ais durchaus nothig erweisen.

Die Abnahme des englischen Exports nach 
den Yereinigten Staaten geht aus den folgenden 
Zahlen hervor:

Septem ber 1887 . . 120 085 Tons
October 1887 . . 9 9 4 9 7  „
November 1887 . . 7 7 1 1 4  „
December 1887 . . 7 1 4 4 0  .

Januar 1888 32311
Gleiclmel zu welchem Resultat die Antrage 

wegen Reduction des Amerikanischen Zolltarifs 
fiihren werden, so ist doch so viel sicher, dafs 
vorerst diese Agitation eine weitere Abnahme des 
Geschafts zur Folgę haben wird. Die Vorschlage, 
welche von den Vertretern der demokratischen 
Partei in der Commission der »Mittel und Wege« 
(Commiltee of W ays and Means) gem acht wurden, 
sind nicht derart, dafs w ir fur den Augenblick 
einen Vortheil fiir die englische Eisen- und Stalil- 
Industrie daraus erwarten durfen. Die Herab- 
setzung des Roheisenzolls von 6,72 auf 
$ 6 , — kann nicht ins Gewicht fallen, da zu- 
gleich beabsichtigt ist, die amerikanischen Roh- 
eisenproducenten durch eine Herabsetzung des 
Zolls auf Eisenerze um 72 cents schadlos zu 
halten. Viel wichtiger wiirde die Ermafsigung 
des Zolls auf Stahlschienen von ^  1 7 ,— auf 
$  1 1 ,— se in ; bei dem niedrigen Preis fur 
Sehienen in Amerika (•$ 3 1 1jz) wiirde aber die 
Zollermiifsigung den englischen Fabricanten keinen 
grofsen Vortheil bieten. W enn man den geringen 
Preis fiir englische Stahlschienen 3 , 17 sh.

6 d.) zu Grunde legt, so wurden sich zuziiglich 
Fracht, Versicherung und Zoll die Kosten auf 
§  8 7 %  frei an Bord der Vereinigten Staaten, 
stellen. W iirde W eifsblech in die Listę der 
zollfreien Giiter aufgenommen werden, so w are 
dies freilich fiir England von grofsem Yortheil ; 
wenn man aber in Betracht zieht, dafs England 
bis jetzt naliezu ein Monopol darauf hatte, 
Amerika mit diesem Artikel zu versorgen, so 
durfte sich fiir die Zukunft  ein weiterer Gewinn 
fiir uns nur aus einer Zunahrne des Verbrauchs 
in den Vereinigten Staaten, nicht aus einer Preis- 
herabsetzung, ergeben. Ais die wichtigste That- 
sache mufs jedoch im Auge behalten w erden, 
dafs die Vereinigten Staaten voraussichtlich ihre 
mafslose Schutzzollpolitik, die so lange geherrscht 
hat, allmahlich aufgeben werden, so dafs in Zu
kunft die Chancen Englands im Kampf mit den 
amerikanischen Concurrenten sich weit giinstiger 
gestalten. Freilich ist zu erw arten, dafs dieser 
Kampf ein sehr harter werden wird, besonders 
von Seiten derer, welche durch das Schulzzoll- 
system sehr reich geworden sind.

Erfreulich ist es dagegen, einen steten Fort- 
schritt in unseren Beziehurigen mit jenen Landern 
zu beobachten, welche in bezug auf ihren Bedarf 
an Eisen und Stahl von uns und anderen 
Landern abhangig sind. W enn die Jahre 1886 und
1887 mit einander verglichen werden, so zeigt sich 
eine aufserordentliche Zunahm e des ausliindischen 
Bedarfs, lafst man die Vereinigten Staaten aufser 
Betracht. Es wird dies durch die folgenden 
Zahlen bewiesen: 1887 1886

Tons Tons
Englischer Gesammtexport 4 1 4 6 6 9 7  3 3 8 8 4 9 4  
Davon nach den Vereiniglen

S t a a t e n .......................... 1 2 8 2 4 5 5  804 570
A lso : Export nach anderen

Landern . . . . . 2 8 6 4  462 2 583 924
Diese Zunahme ist namentlich indien und 

anderen nicht besonders aufgefuhrten Landern zu 
verdanken. Die Zahlen fiir Indien betragen 
5 63847  t fur 1887, gegen 433 747 t im Jahr 1886.

Der »Economist« schliefst seine interessanten 
Darlegungen mit den folgenden W o rte n : Die 
Berichte iiber das einheimische Geschiift lauten 
besser; sicherlich werden mehr Geschaftc abge- 
schlossen, ais vor 12 Monaten. Ohne Zweifel ist 
daran die grofsere Thatigkeit bei den Schiffs- 
bauern und Maschinenfabricanten schuld; aber 
auch in anderen Zweigen der inlandischen In
dustrie ist heute m ehr Beschaftigung ais friiher. 
Sobald demnach die Industrie sich an den Ver- 
lust gewohnt hat, welcher fiir sie aus dem W eg- 
fall der grofsen Auftrage entsteht, die bisher aus 
den Vereinigten Staaten eingelaufen sind, konnen 
wir einen gesunden Geschiiftsaufschwung erwarten, 
weil, von dieser Absatząuelle abgesehen, die Lage 
des Markts eine befriedigende ist und eine Besse- 
rung unverkennbar vorliegt.
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Das englisclie Eisenbalintarifwesen.

Der Gesetzentwurf, den Verkehr auf den 
Eisenbahnen und Kanalen betreffend, m it welchem 
sieli schon im vorigen Jalir das englische 
Parlam ent beschiiftigte, ist Anfang Marz d. J. in 
zweiter Lesung vom Oberhaus angenommen 
worden. Die Londoner »Iron and Coal Trades 
Review« vom 9. Marz d. J. bedauert lebhaft, 
dafs die Lords sich nicht darauf eingelassen 
haben, den Ęntw urf in melireren wichtigen 
Punkten, welche fiir die Interessen der T rans
portgeber von einschneidender Bedeutung sind, 
so zu gestalten , dafs die Letzteren ihm ohne 
Biickhalt zustimmen konnen. Den lnteressenten 
bleibe nichts iibrig ais zu hoffen, dafs ihnen das 
U nterhaus, — dessen Mitglieder m ehr Fiihlung 
mit den kommerziellen Kreisen haben, — besseres 
Yerstandnifs ais das Oberhaus entgegenbringe. 
Das genannte Blatt aufserl sich aus diesem 
Anlafs iiber die fiir die englische Industrie so 
wichtige Eisenbahntariffrage wie folgt:

„Es ist Z eit, dafs endlich um jeden Preis 
iiber das Tarifwesen ein Gesetz zustande kommt. 
Der obenerwiihnte Gesetzentwurf ist bereits der 
achte, welcher in dieser Sache das Parlam ent 
beschaftigt, so dafs es beinahe scheint, ais solle 
sic ein jedes Jahr aufs neue aufgetischler Ver- 
handlungsgegenstand werden , wie z. B. der 
Gesetzentwurf, welcher einem Mann gestattet, 
die Schwester seiner verstorbenen Frau zu heirathen, 
und Aehnliches. Die Regierung ist dalier ver- 
pfliclitet, ganz besondere Anstrengungen zu machen, 
damit die Vorlage noch in diesem Jahr Gesetz 
wird. Fiir unsere Industrie ist es von grćifstem 
Wer th,  dafs . eine weitere Verzogerung, welche 
das offentliche W ohl schadigen w iirde, nicht 
mehr sUttfmdet.

Ganz richlig hat einer der Redner auf der 
Jahresversammlung der Vereinigten Handels- 
kammern bem erkt, dafs erst dann auf einen 
allgemeinen W ohlstand in diesem Land zu hoffen 
sei, wenn das Eisenbahnlarifwesen in anderer 
Weise geregelt ist. W ir behaupten nicht zu 
viel, wenn Svir die Eisenbahn - Verkehrs-Bill ais 
die wiehtigste kommerzielle Mafsregel bezeichnen, 
mit welcher sich das Parlam ent zu befassen hat. 
Wird ein solcher Gegenstand fflnf Jahre lang 
unerledigt herum geschleppt, so stcllen sich unsere 
Gesetzgeber ein ehrenvolles Zeugnifs dadurch 
nicht aus , um  so m ehr weil es sich hier in 
keinerlei Weise um  eine Parteifrage handelt. 
Lord Stanley Preston gab im Oberhause selbst 
zu, dafs ein Vortheil aus der Verlangerung des 
Streits nicht entstehe. In der That ergiebt sich 
daraus vielmehr ein N achlheil; es wiirde weil 
mehr zum Nutzen eines jeden Geschaftsmannes

sein, — namentlich jetzt, da es den Anscliein 
h a t , dafs die giinstige W endung in der Lage 
unserer Industrie Fortschritte niacht —  wenn 
die vorliegende Frage eine rasche Erledigung 
fande. Abgesehen von dem Gefiihl des allgc- 
gemeinen Vertrauens, giebt es zur Herstellung 
eines Geschaftsgangs auf gesunder Basis nichts 
W ichtigcres, ais dafs diejenigen, welche im 
Geschaftsleben stehen, m it einiger Sicherheit dic 
Verhaltnisse kennen, unter denen sie arbeiten.

Der jetzt eingebrachte Entw urf stimmt 
im wesentlichen m it dem iiberein , welcher 
im vorigen Jahr dem Oberhause vorlag. . Er 
ist sicherlich vom Standpunkt des Verl'rachters 
aus in bezug auf Differentiallarife (preferential 
rales) und Expeditionsgebiiliren (terminal charges) 
sehr m angelhaft; denn er schrankt in bezug auf 
diese Punkte die Rechte der Transportgeber ein, 
anstatt sie zu erweitern. Ueber das Ungerechle, 
ja  sogar Unzweckmiifsigc der Differentiallarife 
kann es eine verschiedene Beurtbeilung gar nicht 
geben; in allen Theilen des Landes werden 
zahllose Klagen daruber erboben, dafs fiir dic 
Befórderung einhcimischer Guter — im Vergleich 
mit den Tarifen fur auslandische Giiter — 
aufserordentlich hohe Frachten erboben werden. 
Eine solehe Tarifpolitik beeintrachtigt unsere 
Transportgeber schwer; es ist sehr argerlich fiir 
sie zu se h en , wie imporlirte W aaren auf der 
gleichcn Eiseribahnlinie und auf der gleichen 
Strecke um die Halfte billiger, ais die einheimischen 
W aaren , befordert werden. Transportiren die 
Eisenbahngesellschaften die eingefiihrlen G u tor 
mit Verlust? Man kann dies nicht wohl an- 
nchmen, da sie dann nicht bestrebl waren, sich 
diesen Verkehr zu erhalten ; yerhalt es sich 
aber so, dann folgt daraus, dafs die Eisenbahn
gesellschaften aus dem Transport der cinheimi- 
schen Giiter einen sehr grofsen Gewinn ziehen. 
Entstehen aber den Geselischaften durch Be- 
forderung des Imports Yerluste, dann liegt 
eine noch grofsere Ungerechtigkeit gegen unsere 
einheimischen Verfrachter vo r; denn es fehlt 
doch vollstiindig an der Berechtigung, sic fiir 
den Yerlust bezahlen zu lassen, welcher sich aus 
dem Importverkehr ergiebt, namentlich da ihnen 
durch denselben sehr viel Geschafte entzogen 
werden. Die fojgende Resolulion , welche von 
der Vereinigung derH andelskam m ern angenommen 
worden ist, driickt klar und bundig die An- 
schauungen des Publikums iiber DifTerentialtarife 
aus: , Ihrer Majestat Regierung wird errucht, in 
der gegenwartigen Session wieder einen Gesetz
entwurf iiber die Eisenbabntarife einzubringen, 
in welchem den Eisenbahngesellschaften verboten
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wird, fiir ausMndiŚche W aaren, gleichviel welcher 
Art, Differentialtarife zu bewilligen, weil die 
bisher iibliche Begiinstigung der Auslander auf 
Handel und Industrie dieses Landes einen 
schlitmnen Einflufs aus(ibt.“ Trotzdem haben 
es die Lords abgelelmt, den Gesetzentwurf mit 
einer solchen Bestimmung zu versehen.' Nur 
45 Stimmen waren fiir und 72 gegen das 
Amendement des Earl Jersey, worin erklart wurde, 
dafs bezuglich der Eisenbahnreform ais eine 
befriedigende Losung des Problem s keine all- 
gemeine Bestimmung irgend welcher Art betrachtet 
werden konne, welche nicht zu Gunsten des 
Auslands eingefuhrte Differentialtarife verbietet. 
Der vorliegende Gesetzentwurf yerleiht aber diesen 
Tarifen geradezu gesetzliche Berechtigung, anstatt 
sic zu verbieten. W ir sprcchen kiilm die 
Prophezeiung aus, dafs in dieser Beziehung eine 
Aenderung vom Unterhaus yorgenommen werden 
wird. Denn der gesunde Menschenversland 
(common sense) und eine richtige Politik ver- 
langen allerm indcstens eine Gleichstellung des 
inlandischen Verkehrs mit dem auslandischen. 
Man behauptet, dafs der britische Transportgcber, 
obwohl er die Segnungen des Frcihandels in die 
W eit hinausschreit, in dieser Angelegenheit Schutz 
verlangt. W as er vom Parlam ent begehrt, ist 
aber nicht Schutz, sondern einfach Gcrechtigkeit. 
Alles w-as er begehrt, besteht darin , dafs die 
E isenbahn-Gesellschaften fiir seine W aaren das 
Gleiche bereclmen sollen, wie fiir die eingefiihrten 
Guter. E rst dann, wenn er Y e r la n g e n  wiirde, 
dafs britische Producle billiger ais auslandische 
zu befordern sind, konnte er beschuldigt werden, 
Protectionist zu sein. Jetzt sind es in der T hat 
die Eisenbahn-Gesellschaften, welche auslandische 
W aaren schiitzen; infolgedessen ist es vielen 
unserer einheimischen Producte unmoglich ge
m acht, auf den eigenen Markt zu gelangen. Es 
mufs ohne Zwcifel unseren Industriellen schwer 
fallen — wenn man in Betracht zieht, in welcher 
Weise die Eisenbahn-Gesellschaften operiren — 
zu begreifen, w arum  z. B. eine Tonne aus- 
landisches Gittcreisen von Newcastle nach Leeds, 
oder von Middlesborougb nach Liverpool, bedeutend 
billiger gefahren wird, ais eine Tonne Gittereisen, 
welche in der Nahe dieser Hiifen fabricirt worden 
isl. W ir glauben, dafs eine W iderlegung der
gegen die Einfiihrung von Differentialtarifen ge- 
richteten Aeufserungen des Earl Jersey geradezu 
unrnoglich is t; deshalb hoffen wi r ,  dafs das
Unterhaus den Gesetzentwurf so andern wird, 
dafs die Industriellen nicht liinger Ursache haben, 
sieli zu beklagen. Marquis Salisbury sagte, er 
glaube, dafs die Regierung durch diese Yorlage 
die Differenlialtaiife verbieten w erde; wenn es 
sich so verhalt, miissen diese W orte w-ahr ge
macht w erden, so dafs kein Zweifel iiber sie
bestehen kann. Man behauplet, dafs das Gesetz 
von 1S54 unbillige Bevorzugung yerbietet. Auf

die Concurrenz von einheimischen mit auslandischen 
W aaren scheint jedoch diese Bestimmung nicht 
angewendet zu w erden ; fiir die einheimische 
Concurrenz unter sich ist sie aber kein lodtcr 
Buchstabe, w-as ein Fali beweist, der von dem 
Eisenbalmtribunal erst vor wenigen Tagen ver- 
handelt wurde.

W ir haben hier nur den einen Mangel des 
neuen Entwurfs ero rtert; es giebt noch einen 
anderen von fast gleicher W ichtigkeit, wir meinen 
das Fehlen einer Bestimmung iiber die Expeditions- 
gebiihren (charges for lerminals). W ir haben 
die Absicht, darauf in einer spateren Nurnmer 
des Blatts naher einzugehen. Es scheint, dafs 
die Eisenbahngesellschaftcn die Neigung haben, 
fiir das Geringste, was m it G iitern, welchc 
befordert werden, yorgenommen wird, eine Ab- 
gabe zu erheben, das heifst fiir Dinge, welche 
in den meisten Fallen in den Bereich der Pflichten 
fallen, welche den Bahnen von selbst ais ofTent- 
liclien Frachtfiihrern obliegen. Es wird Saclie 
des Parlam ents sein zu beslimmen, fiir welche 
Dienste die Gesellschaften berechligt sind, eine 
besondere Vergutung zu verlangen. Ueber diesen 
wichtigen Punkt enthalt der Gesetzentwurf gar 
nichts. “*

* Ueber die »lerminal charges* hemerkt Ulrich 
in seinem ausgezeichncton Werk »Das Eisenbahntarif- 
wesen« (Berlin, Guttentag 1886), dafs es den englischen 
Eisenbahnen gestattet ist, fur nahezu alle Leistungen, 
welche bei Ausfiihrung des FrachtYertrags Yorkomtnen, 
insbesondere fur die Stationskosten (An- und Abluhr, 
Ent- und Beladung, Expedition der Guter etc.) einen 
angemessenen von den Eisenbahnen festzusetzenden 
Hetrag zu erheben , fur welche kein Hóchstbetrag 
vorgeschrieben ist. Dies mache thatsachlich dic 
gesetzlichen Maxunalsatze im Guterverkehr wirkungslos, 
indem die Eisenbahnen einfacli, was Ober dieselben 
erhoben ist, ais terminal (Expeditionsgebuhr) bezeichnen.

Dafs auch die von der »Iron and Coal Trades 
ReYiew* erhobenen Klagen iiber die „preferential rates“ 
berechtigt sind , geht aus folgenden Aeufserungen 
Ulrichs hervor:

„Diese gesetzlichen Beschriinkungen der Tarif- 
gcstaltung, an sich nicht sehr weitgeliend und nicht 
hinreichend bestimmt, sind zum grSfsten Theil auf 
dem Papier geblieben. In dor Praxis regeln die 
Eisenbahnen Ycrkehr und Tarife unter sich lediglich 
nach ihrem Interesse bezw. nach voIlstcr Willkflr 
und grolstenthcils unter Ausschlufs der OclTentlichkeit. 
Sic wissen dic gesetzlichen Bestimmungen klug zu 
umgehen oder durch ihren Einflufs im Parlam ent 
und geschickte Anwalte bei den Gerichten denselben 
eine Auslegung zu geben, welche sie unwirksain 
inachen." . . . „Die normalen Tarife biiden fast die Aus- 
nahm e, die Regel dagegen die sehr zahlreichen 
Ausnahmetarife, welche namentlich im Yerkehr der 
Hauptplatze fiir alle wichtigeren Artikel bestehen.” . . . 
„Thatsachlich ist man also in England dahin ge- 
kommen, dafs die normalen Tarife nur fur die klcinen 
Yerfrachter gelten, fur die grofsen durch besondere 
Vereinbarungen und Refaclien der Frachtpreis Yon 
Fali zu Fali festgesetzt wird. Dazu kommen die 
zahlreichen Differentialtarife und Disparitaten theils 
durch den Wettbewerb anderer E isenbahnen, der 
Kanale und der See, theils durch das Interesse der 
einzelnen Eisenbahnen an bestimmten Hiifen und
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Tnduslriebezirken, an Ein- und Ausfuhr bestimmler 
Artikel hervorgerufen. So gab es 1881 allein auf der 
Great Northern 10 Millionen Fraehts;itze.“ . . . „Was 
die Hóhe der Giitertarife betrifTt, so sind dieselben 
im  D u r c h s c h n i t t  w e  i t h o h e r  a i s  d i e  
d e u t s c h e n ,  wobei selbstverstandlich auch hier und 
da, wo besondere, namentlich \Vettbewerbsverhallnisse 
dies bedingen, niedrigere Tarife ais die deutschen 
vorkommen.“ . . . r Dafs die englischen Privatbahnen 
mit diesem Zustand zufrieden sind, ist nieht wunder- 
bar, das verkehrtreibende Publikum dagegen ist dies 
weniger, und zahlreiche Klagen werden von demselben 
erhoben, allerdings ohne bis jetzt eine Aenderung

herbeizufóhren.” — Ueber das obenerwahnte Eisen" 
bąhntribunal findet sich bei Ulrich folgende Mit- 
tbeilung: „Die Entscheidung uber Besciiwerden wegen 
unangemessener Behandlung des Verkehrs wurde 
durch das Gesetz vom 21. Juli 1873 auf einen be- 
sondereti Geriebtshof von drei Commissaren, welche 
die KOnigin ernennt, darunter mindestens einen 
Juristen und einen Eisenbahnfachraann, mit gleichen 
Befugnissen wie die ordentlichen Obergerichte, uber- 
tragen. Yor diesen Commissaren kann Jederrnann 
und auch das Handelsam t, sowie mit dessen Gc- 
nehmigung S tad te , offeutliche Corporationen und 
Hafenamter, klagen. — Die Red.

Zahlen beweisen.

Der Vergleich zwischen den Leistungen des 
Bochumer Vereins und der Dessauer Gasgescll- 
schaft fiir Arbeilerwohlfahrtszwecke im Marzheft 
unserer Zeitschrift ist mehrfacli in die politische 
Tagespresse iibergegangen, u. A. auch in die 
‘ Frankfurter Z tg.«. Die Yerbreitung hat Ilerrn  
W. Oechelhauser gewaltig erziirnt und zu einer ge- 
liarnischten Entgegnung in jenem Blatte veranlafst, 
welche wir zur Erbauung unserer Leser wortlich 
wiedergeben wollen. Die genannte Zeilung schre ib t:

X  F ra n k fu r t, 9. Marz. Mit Bezug auf den Passus, 
den wir vor einigen Tagen aus der Fachschrift »Stahl 
und Eisen« uber n a t i o n a l l i b e r a l e  A r b e i t e r -  
f r eu  n d l i c h k e i t  citirten, geht uns folgendes Sclireiben 
des Herrn Ahg. O e c h e l h a u s e r  zu:

„Verehrliche Bedaction! Ich habe bisher keine 
Noliz von den personlicben Angriffen genommen, 
welche schon seit Jahresfrist in der Fachschrift 
»Stahl und Eisen*, in der »Dortmunder Zeitung«
u. s. w. gegen meine Person gerichtet werden, und 
zwar aus keinem anderen Grunde, ais weil ich, 
neben der w irthschaftlichen, auch die „sociale 
Hebung des Arbeiterstandes” erstrebe, die Manchem 
allerdings ein Dorn im Auge ist. Nachdem ich 
aber in Nr. 67 Ibres geschatzlen Blattes einem 
Redactionsartikel begegne, welcher aus Anlafs der 
in jener Fachschrift aufgestellten Vergleichung der 
hurnanitaren Leistungen des Bochumer Vereins fur 
Bergbau und Gufsstahlfabrication und der unter 
meiner Leitung stehenden Continental - Gasgesell- 
sebaft eine Frage an mich riebtet, so fiilile ich 
mich doch veranlafst, das bisher beobachtete 
„Schweigen der Verachtung“ zu breeben. Ich er- 
widere jener Fachschrift also zunachst, dafs es eine 
bewufste Liige ist, ais verfolgten meine arbeiter- 
freundlichen Schriftcn den Zweck, „das eigene 
Wirken in helles L icht zu setzen“. Sie enthalten 
in W ahrheit nieht eine Siihe, nicbt die leiseste An- 
spielung auf das »eigene Wirken« oder die huma- 
nitaren Leistungen meiner Gesellschaft, noch geben 
sie den mindesten Anlafs zu Vergleichungen mit 
den hoheren oder geringeren Leistungen anderer 
Arbeitgeber. Koch in der letzten Schrift habe ich 
umgekehrt, der uber alles Lob erhabenen Leistungen 
vieler Industriellen gedacht und gerade aus Rhein- 
land und Westfalen die unuhertroffenen 'Wohlfahrts- 
einrichtungen dreier Firmen (F. A. Krupp. D. Peters
& Co. und Fr. Brandts) ais leuchtende Beispiele 
speciell aufgefuhrt. Habe ich also somit keinerlei 
Anlafs zu der vom Zaum gebroehenen Yergleichung

mit Bochum gegeben und verzichte ich auf die 
Richligsteliung der darin enthaltenen Zahlen, so 
bin ich mir es doch selbst. schuldig, die gehassigc 
Tendenz jenes Artikels in »Stahl und Eiscn« jedem 
Unbefangenen klar zu machen. Der Yerfasser bringt 
die humanitaren Leistungen der beiden in Yer- 
gleichung gestellten Firmen in Verhriltnifszahlen zu 
den Tantiemen und Dividcnden, mit denen sie doch 
absolut n i c h t s  zu thun haben, den e i n z i g  
i n a f s g e b e n d e n  Anhalt aber, namlich das V e r -  
h a l t n i f s  d e r  W o h l  f a h r t s l e i s t u n g e n  z u r  
K o p f z a l i l  d e r  A r b e i t e r  u n d  z u i h r e r  B e -  
s c h  a f li  g u n g s  we  i s e,  Momente, die sich jedem 
gewissenhaften Slalistiker von selbst aufdrangen 
mussen, ubergeht der Yerfasser mit Schweigen. 
Giebt es doch kaum zwei Gewerbe, in denen eine 
grófsere Verschiedenheit im YerbSHnifs der Arbeiler- 
zahl zum Kapitał und seinem Erlrag steht, ais die 
Gasindustrie, mit ibrer verschwindend kleinen Ar- 
bęiterzabl, und die Berg- und Hiittenindustrie! Dies 
mein erstes und letztes W ort auf p e r s O n l i c h e  
Angriffe und Verdachtigungcn. Sachlich bin ich 
dagegen stets bereit, meine Ansichten zu verfechlen. 
Berlin, 8. Marz 1888. Hochachtungsvoll Oechel- 
liauser, Milgl. d. Reichstags.*

W ir haben der Anlwort des Abg. Oechelhauser 
gerne Raum gegeben, ohgleich sie eigentlieb an die 
Adresse der Fachzeitschrift »Stahl und Eisen* gerichtet 
ist. Deshalb mufs uns Herr Oechelhauser aber auch 
erlauben, folgende kurze Bemerkungen zu seinem 
Sclireiben zu machen. Der Angriff des Facbblaltes 
ist doch nur theilweise personlich. Er bat auch seine 
sachliche Seite, insofern er die Leistungen der Bo
chumer und Dessauer Unternehmung fur Wohlfahrts- 
zwecke rein zahlenmafsig beleuchtet. Solch ein Yer
gleich mufs Jedem freistehen, und es kann keine 
Rede davon sein, dafs es „vom Zaune gebrochen* 
ware, namentlich da sich Herr Oechelhauser in der 
T hat sehr eingehend t h e o r e t i s c h  mit der Hebung 
der Arbeiterlage beschaftigt. Wir haben naturlich 
gar keinen Anlafs, fur die Bochumer besonders ein- 
zutroten; das werden sie selbst lliun. W ir haben 
yielmehr schon dem Abdruck der ersten Notiz die 
kritische Bemerkung binzugefugl, dafs auch die 
Bochumer Leistungen keine aufserordentlichen seien. 
Immerhin scheine aber der relative Abstand zwischen 
den in Bochum und Dessau aufgewandten Suintiien 
interessant genug und Herrn Oechelhausers »Erwi- 
derung« hatte gewifs nur gewonnen, wenn er seine 
Behauptung, dafs wesentliche Factoren bei der Be
rechnung unberucksichtigt gehlieben seien, ebenso 
zahlenmafsig belegt hatte wie der Bochumer Verein 
die seinige.
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H err Oechelhauser steigt hoch zu Rofs und 
wirft mit grofsen W orten um sich, anstalt mit 
Zahlen und Thatsachen. Solchem Gebahren 
gegeniiber huldigen wir stets dem Grundsatze des 
trefflichen Entspekters Brasig, der dem Freiers- 
mann seines Pathenkindes, ais dieser ihn etwas 
von oben herab behandelu wollte, erw iderte: 
„W enn Sie glauben, dafs Sie mieli mit Vor- 
nehmigkeit importiren konnten, dann sitzen Sie 
sehr in Bisternifs".

Inhalt und Form  der Oechelliauserschen 
Socialschriften sind herzlich schwach, nicht so 
harm los aber der in befreundeten Blattern dariiber 
geschlagene Larm und die Versuche, den Mann 
ais arbeiterfreundlichen Grofsmeister zu feiern.

Unser letztes Decemberheft weissagte neue 
Ueberraschungen von jener Seite fiir die Reichs- 
tagszeit. Wenige Tage spśiter erfolgte unter 
Paukenschlag und Trom petenklang die Griindung 
des Vereins anhaltischer Arbeitgeber, welche 
etwa 4000 Arbeiter bescliaftigen, wahrend der 
Bochumer Vcrein allein mindestens gegenwartig 
1200 m ehr hat. Selbst das sich anschliefsende 
Festm ahl mit den unvermeidlichen ziindenden 
Reden und Trinkspriichen fand gebiihrende Er- 
wahnung in den Zeitungen.

Dic jiingste literarische Leistung —  Ueber 
die Durchfiihrung der socialen Aufgaben — wurde 
von der Parteipresse ebenso iiberschwenglich ge- 
priesen wie dic friiheren. Die »Koln. Ztg.« vom 
14. Januar d. J. zeugt dafiir.

Die deutsche Eisenindustrie fiililt nicht die 
geringste Lust, Herrn Oechelhauser ais leuchten- 
des Vorbild auf dem socialen Gebiete anzuer- 
kennen, vermifst im Gegentheil an demselben dic 
ersten und nothwendigsten Eigenschafteu eines 
Musterknaben. Das zu beweisen war und ist 
unsere Absiclit.

WTir selbst hatten darauf hingewiesen, dafs 
den rheinisch-westfalischen Berg- und Hiitten- 
werken ihre grofse Arbeiterzahl ungewóhnliche 
Opfer auferlege. H err Oechelhauser greift nach. 
diesem Strohhalm e und behauptet schlankweg, 
die Yergleiche mufsten sich auf die Kopfleistungen 
beschriinken, Dividenden und Tantiemcn hatten 
damit nichts zu tliun.

W enu ein Arbeitgeber 100 Leute beschaftigt 
und diesen t,fi 1000 aus einem Gewinne von 
J l  100 000 spendet. so isl er nicht so wohl- 
thatig wie ein anderer, der fiir 1000 Leute 
J l  10 000 aus einem Gewinne von nur J l  50 000 
hergiebl, obgleich die Gaben auf den Kopf in 
beiden Fallen J l  10 betragen. Der Erste opfert 
den 100. Theil, der Zweite aber den 5. Theil 
seines Gewinnes. Beim Bochumer Yerein betragen 
die Aufwendungen zu W ohlfahrtszwecken fiir 
Arbeiter und Beamte 22,58 bezw. 30,84 $  der 
in den letzten 10 Jahren vertheilten Dividende, 
bei der Dessauer Gesellschaft nur 1,56 %.

Die letztere beschaftigte 1880 im ganzen

716 Arbeiter, welche Zahl wir ais D urchschnilt 
zu Grunde legen, da eine andere uns nicht zu 
Gebote steht. Der jahrliche Aufwand fiir Arbeiter- 
zwecke betrug dem nach:
39 713.50 +  149 241,40 y/ „ c , Tr f
----------10 ^  ----------=  J»  26 ,4  auf den Kopf.

Der Bochumer Verein beschaftigte durch
schnittlich 4860  Arbeiter. Beriicksichtigen wir 
in der betrelTenden Aufstellung nur die Posten 
1 — 7 unter I, so ergiebt sich ais jahrliche 
D urchschnittsleistung auf den Kopf

1 472 262,20 „  OA 0_ _ _ _ _ _  =  J l  30 ł8.

W ird der vierte Theil der indireclen Auf- 
węndungen unter II, jedoch mit Ausscheiden der 
Posten 5 und 6, zugezahlt, so erhalt m an ais 
jahrliche Kopfleistung:

1 472 202,26 +  010 440,88 . „
-----------10 X  4860----------- =  43>

Der Bochumer Verein leislele also bei einer 
fast 7faehen Arbeiterzahl 14,8 bis 62,9 $  m ehr 
auf den Kopf ais die Dessauer Gesellschaft.

Seite 25 der Oechelliauserschen Schrift — 
Die socialen Aufgaben der Arbeitgeber — beifst 
es: „Es erscheint hiernach ais hum ane Pfliclit 
und auch ais Gebot des eigenen Interesses, dafs 
uberall, wo es noch nicht geschehen, der Arbeit
geber die griindlichste Untersuchung anstelll, um 
die Greń zen zu ermitteln, wo die kiirzeste Ar- 
beitszeit sich mit der beslen Arbeitsleistung deckt. 
Das Resultat dieser Untersuchung wird fast in 
jedem Falle dahin gehen, dafs die Herabsetzung 
auf eine lOstundige, hochstens lls tiin d ig e  Ar- 
beitszeit fiir alle Gewerbszweige zuliissig, und in 
allen Beziehungen vortheilhaft fur den Arbeit
geber ist.“

Die Gasanstalt der Stadt Miilheim a. d. Ruhr  
war bis zum 1. Februar 1886 im  Besitze der 
Dessauer Gesellschaft. Der daselbst ausgehiingten 
gedruckten Arbeiter-Ordnung entnehmen wir fol- 
gende Beśtim m ungen:

„Die Arbeitszeit fiir die Betriebsarbeiter 
dauert von Morgens 6 Uhr bis Abends 6 Uhr 
fiir die Tagesschicht, und von Abends 6 Uhr 
bis Morgens 6 Uhr fiir die Nachtschicht, m it 
Ausnahm e der Sonntage, an welchen der 
Schichtwechsel stattfindet.“

„Die Arbeitszeit fiir die ubrigen Arbeiter 
dauert, sofern nicht Anderes ausdriicklich fest- 
gesetzt ist, von Morgens 6 Uhr bis Abends
7 Uhr. W ahrend dieser Arbeitszeit ist fiir 
Friihstiick eine Pause von 8 — 8 l(s Uhr, fiir 
das Mittagessen von 12 — 1 Uhr, fiir Yesper 
von 4 — 4 '/ 2 Uhr gestattet."

„Arbeitet ein Arbeiter iiber die angegebene 
Zeit, so erhalt er fiir jede Ueberstunde den 
zwolften Theil seines Lohnes.“

Die Sonntag friih 6 Uhr eintretenden Betriebs
arbeiter verbleiben bis Montag friih 6 Uhr, also 
volle 24 Stunden in Arbeit, wodureb ein wóchent-
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licher Wechsel der Tag- und Nachtschichlen 
eintritt und die Hiilfte der Belegschaft einen 
freien Sonntag hal. Diese Einrichtung besleht 
auch auf den meisten Hochofen, hat aber das 
Bedenkliche, dafs jeder Arbeiter alle 14 Tage
24 Stunden hintereinander arbeiten mufs, was 
fiir ihn eine Harte und fiir den Arbeitgeber 
wenig yortheilHaft ist. Es fehlte deshalb nicht 
an Versuchen, diesem Uebelstande abzuhelfen. 
So ersetzte beispielsweise s. Z. Herr F. Lurm ann 
ais Betriebsleiter der Georgs- Marienhiitte bei 
Osnabriick die beiden 12stiindigen Schichten 
durch drei von nur je 8 Stunden. Auf die 
Dauer scheilerte das aber an dem W iderspruche 
der Leute selbst; die 8 slundige Schicht liefsen 
sie sich wohl gefallen, verlangten aber daftir 
denselben Lohn wie fiir die 12 stundige, was 
einer Melirausgabe von 3 3 '/a $  gleichkommf, 
welche die schmalen Ertragnisse der Hochofen- 
werke n icht gestattete. Der Dessauer Gesellschaft 
wiirde das aber bei iliren hohen Gewinnstcn und 
der kleinen Arbeiterzahl sehr leicht sein.

Auf einem unm ittelbar neben jener Gas- 
anstalt gelegenen Hiittenwerke w ahrt seil 15 
Jahren die Arbeitszeit fiir Maschinenbauanstalt 
und Giefserei im Som m erhalbjahr von 6 Uhr

Morgens bis 6 Uhr Abends, im W inter von 7 Uhr 
fruh bis 7 Uhr Abends, mit im ganzen 1 ‘/s 
Stunden Pausen. F iir je 2 Slunden Ueber- oder 
Sonntagsarbeit wird ein volles Yierlel des Tage- 
lolins vergutet, d. i. 50 % m ehr a!s von der 
Gasanstall. „Das wesentlichste Gorrelat der guten 
Behandlung ist natiirlich der gule L ohn“ — sagt 
Herr Oechelhauser, wird aber auch zugeben 
mussen, dafs schlechte Bezahlung ais schlechle 
Behandlung giit.

Sofort nach Uebergang der Gasanstalt in 
stadlischen Besitz kiirzte die neue Verwaltung 
die Arbeitszeit der Tagesarheiter und anderle die 
unbillige Berechnung der Ueberstunden. Ob auf 
den anderen Gasanstallen der Dessauer Gesell- 
scliaft iihnliche Mifsstande lierrschten oder noch 
beslehen, wissen wir nicht. Unmoglich wiire es 
keineswegs.

Herr Oechelhauser mahnt in der Vorrede zur 
obengenannlen Schrift ernstlich „diejenigen Ar
beitgeber, welche auf socialem Gebiet noch allzu 
lassig geblieben sind, an die strengere Erfiillung 
ihrer Verpflichtungen“. H at er dabei auch an 
das biblische W ort vom Splitler in des Nachsten 
Auge und vom Balken im eigenen gedachl?

Bericht iiber in- und ausliiuclisclie Patente.

W ir machen hierdurch die M iltheilung, dafs wir fur die bisher unter dem Titel ^ R e p e r t o r i u m  
v o n  P a t e n t e n  u n d  P a t e n t a n g e l e g e n h c i t e n «  bestehende Abtheilung eine neue Oiganisalion getrofTen 
haben, welche mit der diesmaligen Ausgabe zum ersten Małe in Thatigkeit geltelen ist. Gemiifs der jetzigen 
Einrichtung werden wir in der Lage sein, einen volIstandigen, von fachkundiger Milarbeiterschaft aus ersten 
Quellen gesch3pften Bericht uber die deutschen, Osterreichischen, englischen und amerikanischen Patente, 
soweit sie fiir die Leser dieser Zeitschrift Interesse haben, regelmJfsig sofort nach dem Erscheinen zu bieleń, 
ferner auch yon Zeit zu Zeit, je  nach Beduifnifs, eine Uebersicht uber die franzosischen und schwedischen 
Patente zu gelien.

Im Hinblick auf die wiehtige Rolle, welche das Palenlwesen in der Technik des Eisenhuttenwesens 
spielt, glauben w ir, durch die neue, wesentlich yollkommnere Einrichtung einem yorhandenen Bedurfnifs 
entgegengekommen zu sein und verlrauen, dafs dieselbe sich des Beifalls unseres Leserkreises erfreuen wird.

Die Redaction.

Deutsche Reichspatente.
KI. 4!), N r. 42084, vom  15. M ai 1887. A r t h u r  

E d m u n d  G o r s e  i n  W e s t - B r o m w i c h  (Grafschaft 
Stafford, England). Stdćhelzaundraht.

Die behufs Erzielung s p i t z e r  Enden nach I 
schrag abgeschnittenen DrahtstQcke werden in einer 
Maschine nach II gebogen, dann nach III zusammen- 
gesteckt und nach IV weiter umgebogen, wonach der 
Knoten durch Ziehen an den Enden naeh V fest- 
geschiirzt wird. _________

KI. 31, N r. 42009, vom  27. J u l i  1886. M a t t h e w  
R o b e r t  M o o r e  in I n d i a n o p o l i s ( I n d i a n a ,  Y.St. A.). 
Formmascliine mit unalhangig voneinander icirken- 
den Stam pfern.

Das F e s t d r u c k e n  des Sandes im Formkasten 
wird durch dicht nebeneinander liegende quadratische 
Stampfer a von Holz oder Hartgummi bewirkt. Die
selben sind mit den in den C y l i n d e r n  g gleitenden 
Kolben M  fest yerbunden. Auf letzlere wirkt durch 
die Riłhren F  ein Druckmitlel (Luft, Dampf oder
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kanał q vorgewarmte Yerbrennungsluft zugefuh'rt wird, 
heizeri dabei dio Verkokungskammern b und gelangen 
endlich durcli den gemeinschaftlichen Mittelkanal a 
in concentrische Abzugskaniile r, welche sie einem 
radialen Hauptabzugskanal zufiihren. Die Verbren- 
nungsluft warmt sich in den uber und unter den 
Kanalen r  angeordneten Kanalen s und t an und 
gelangt dann theils dircct, theils durch den Raum u 
in das allen Oefen ge  m e i n s c h  a f  t l i  c h  e Gilter- 
werk v, um in h mit den Gasen zusammenzutreffen. 
Durcli Anordnung der a l l e n  Oefen g e m e i n s c h a f t 
l i c h e n .  z u a c o n c e n t r i s c h e n  beiden Raume h 
und v konnen also die Ruckwand-, Boden- und Seiten- 
wand-Kanale d e r s a m m t l i c h e n  Verkokungskammern 
gespeist werden. Die Regulirung der Warmezufuhr 
geschieht durch die Schiebor to. Der skizzirte Ofen 
ist fur w e n i g  f e t t e  Kohlen bestimmt. Fur andere 
Kohlensorten andeit sieli die Anordnung etwas.
2 derartige Falle sind in der Patentsclirift erlautert.

KI. 31, N r. 42 234, vom  20. Ma r z  1887. G e o r g s  
H e n r y  D e n i s o n  u n d  W i l l i a m  W a r d  i n  L e e d e .  
Herstellung von R a d em , welche a u f dic Axschenkel 
aufgegossen werden.

Die nach diesem Verfahren hergestelllen R a d -  
s a t z e  sind anscheinend fur Grubenzwccke bestimmt.
2 getheiite Formtische sind an einem um wagrechte 
Sćhildzapfen drehbaren Gestell in durch die Spurweite 
bestimmlem Abstand parallel zu einander befestigt. 
Durcli die Formtische werden m ehrere Axen hindurch- 
gesteckt, so dafs die Axschenkel u b e r  die Form- 
tischoberflache hinausragen. Man formt die Rader 
uber die Axschenkel und giefst zuerst die eine Form 
und nach Drehutig des Formtischgestelles um 1800 
die andere Form voll. Die Radnaben umfassen an 
den Axschenkeln angeordnete Bundę. (Die Patent- 
schrift ist illuslrirt.)

KI. 2 4 , N r. 42 8!)3, v o m  10. J u n i  1887. 
S c l i a f f e r  & B u d e n b e r g  i n Magd  ob u rg -B  uckau .  
Apparat zu r  Controle der Feuergase.

Um verbrannte, aber noch brennbare Theile ent- 
haltende Feuergase auf ihren Heizwerth an Ort und 
Stelle sofort untersuclien zu konnen, werden dieselben 
einer Leuchtgasflamme zugefuhrt. Letztere brennt

Wasser), so dafs die Slampfer a nach unten geschoben 
werden und den Sand i i b e r a l l  g l e i c h m a f i g  fes t -  
d r i l c k e n .  Die Raume unter den Kolben M  stehen 
durch das R ohr u mit der Aufsenluft in Yerbindung.

Nach Festdruckung des Sandes und Auslafs des Druck- 
mittels durch den Dreiweghahn D  schieben Federn * 
die Kolben M  und Stampfer a wieder nach oben. 
Der Kasten G wird dann nach oben um den Bolzen K  
umgeklappt und der Foi-mkasten entfernt.

Nach einer Ahanderung der Maschine wrerden die 
Stampfer a durch G e w i c h t e  belastet und wird der 
mit Sand gefullte Formkasten v o n  u n t e n  gegen die 
Stampfer a gehoben.

KI. 10, N r. 41901, r o n i  3 0. M a r z  1887. D r. 
T h e o d o r  v o n  B a u e r  i n M u n c h e n .  Neiierung 
an Iioksofeit.

Um einen Mittelkanal a sind (30) Verkokungs- 
kammern b von flachem Querschnitt im  K r e i s e  
r a d i a l  angeordnet. Bei c wird aufgegeben, bei d 
ausgezogen. Die Gase gelangen entweder direct, oder 
nachdem sie durch Rohr e die Condensation passiit 
haben, durch Rohr f  in einen allen Oefen g e m e i n -  
s c h a f t l i c h e n ,  zu « concentrischen Raum g, um 
in dem ebenfalls allen Oefen gemeinschaftlichen Raum h 
m it vorgewarmter Luft zu verbrennen. Die Yerbren- 
liungsgase gehen durch die Ruckwandkaniile i, die 
Seitenwandkanale k, denen bei p  durcli den Zickzack-
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um so lebhafter, je m ehr brennbare Theile in den 
Feuergasen noch enthalten sind. Die Leuchtgasflamme 
ist von einem Glascylinder mit Gradeinthęilung umgeben, 
wahrend der Feuergaseintritt den Brenner concenlrisch 
umgiebt. Durch den Dampfejector e f  werden die 
Feuergase und die zur Verbrennung e r  f o r d  e r l i  eh e 
Luft angesaugt.

K I. 49, N r. 42005, vom  13. M ai 1887. G e h r .  
S c h m i d t  i n H  a g e n i. W. Walzioerk zurErzetigung  
von gezalintem Draht.

Flacheisen von dem skizzirten Quersclinitt wird 
durch Walzen b mit s c l r r a g e n  scharfen Schneid-

zahnen hindurchgefuhrt. Dabei werden die seitlichen 
Lappen a durchgeschnitten und aufgebogen, so dafs 
der rechts skizzirte Z a u n d r a h t  entsteht.

KI. 31, N r. 42235, v o m  29. Mar z  1887. J o h a n n  
A u g u s t  B r i n e l l  i n  F a g e r s t a - W e s t a u f o r s .  yer
fahren und Einrichtungen zu r  Herstellung von Hohl- 
gussen fiir  MetąUrShren.

Um o h n e  K e r n  Hohlcylinder aus Flufseisen zu 
giefsen, giefst man die gufseisernen Formen volI, und 
nachdem der Mantel erstarrt ist, lafst man den noch 
flussigen Kern auslaufen. Nach der Skizze setzt man 
die Formen auf einen das Innere derselben ver- 
bindenden Untersatz und hebt, nachdem die Formen 
Yollgegossen sind , eine derselben ab , so dafs der

ł r Ł Ł

1 1 1 Ii

flussige Kern nicht allein dieser Form, sondern auch 
derjenige der ubrigen Form en durch die Oeffnung a 
auslauft. Die W andstarke der Form en nimmt behufs 
g l e i  c h m  a f s i  g e r  Abkuhlung bezw. Bildung einer 
auf der ganzen HQhe g l e i c h  s t a r k e n  erstarrten 
Schicbt nach demjenigen Ende zu, an welchem das 
Flufseisen die k u  r z ę s  t e  Zeit mit der Formwandung 
in Beruhrung bleibt. Eine entsprechende Abkuhlung 
kann auch durch andere Mittel, W assercirculation 
oder dergleichen bewirkt werden.

KI. 49, N r. 42139, v o m  15. Ma r z  1887. V on  
F l o t o w  u n d  II. L e i d i g  i u D a n z i g .  Yerfahren  
zu r  Herstellung von conischen Euhren.

Eine aufsen und innen geglattete schmiedbare 
ROhre r  wird an einem Ende eingezogen, so dafs sie 
von dem Ziehkopf a sicher gefafst wird. Bei der Ver- 

IV,8

schiebung des letzteren nach rechts verm ittelst zwei 
starker Schrauben wird die Rohre r  durch das Zieh- 
eisen b und uber den Dorn v k a l t  ausgezogen. Je 
nach der Verstellung des Dornes v verm ittelst der 
Schraube g, wodurch der freie Durchgangsąuerschnitt 
des Zieheisens verandert w ird, erfolgt die Slreckung 
der HiShre r  aufsen oder innen, oder aufsen und 
innen. Aufsen conische ROhren (Gewehrlaufe) werden

in einzelnen Absatzen durch je ein yon Absatz zu 
Absatz enger werdendes Ziehcisen gezogen. Der 
allmahlicbe Uebergang von einem Absatz zum anderen 
wird durch Schmirgeln oder Abdrehen der Laufe 
bewirkt.

Patente der Ver. Staaten Amerikas.

N r. 3680G4. A l e x a n d e r E .  B r o w n  in C 1 e v e - 
l a n d ,  Oh i o .  Gichtconlrole fiir  Ilochufen.

Um die Begichtung des Hochofens controliren 
zu konnen, ist die Glocke a durch einen Drahtzug b 
mit 2 Zeigerapparaten c und d verbunden. c zeigt 
dadurch, dafs die Glocke a bei der Begichtung auf 
die Oberfiache der Beschickung sich aufsetzt, die 
Habe derselben durch einen auf der Welle e sitzeu-

den Zeiger an, wahrend d die Zeiten der Begichtungen 
und die BescbickungshOhen vermittelst eines von der 
Glocke a bewegten Bleistiftes auf der von einem 
Uhrwerk gedrehten Trommel f , welche mit einem 
Papierstreifen umspannt ist, aufzeicbnet. Zweck- 
mafsig wird c in der Giefshalle und d im Betriebs- 
bureau angebracht.

N r. 360 282. E d w a r d W a 1 s h j r. i n S t. L o u i s 
M i s s o u r i .  Hochofen.

Die ganze Rast C des Ofens liegt i n d e r S c h m e l  z- 
z o n e .  Ueber C yerengt sich der Schacht stark bis 
zu einer HOhe, in welcher die Materialien noch mehr 
oder weniger fest sind. Die oberen 2 Drittel des 
Ofens sind nur soweit conisch, dafs ein regelmafsiger 
Niedergang der Beschickung noch staltfmdet. Der 
skizzirte Ofen ist fur schwer schmelzbaren Magnet- 
eisenstein, dichten Koks, Wind von 450° und 0,3 Atm. 
D ruck, wovon 450 cbm in 1 Min. eingeblasen

7
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werden, bestimmt. In diesem 
Falle h a t die Formenebene 
3,05 m Durchmesser, wah
rend die Rast 2,5 ni hoch 
ist und eine Wandneigung 
von 1 :4  hat. Im unieren 
Theil des Ofens sind die 
Steinlagen n a c h  i n n e n  
g e n e i g t  angeordnet, um 
durch das S treben , nach 
innen zu gleiten, einen feste- 
ren Verband zu erzielen. 
Die 2 u b e r e i n a n d e r  
stehenden Saulengruppen 
gestattcn, den unteren Ofen- 
tlieil ohne Rucksicht auf 
den oberen auSzubessern.

Britische Patente.
Nr. 13740 v o m  26. O c t o b e r  1886. H. W. 

F o w l e r  i n  C h i c a g o ,  I l l i n o i s .  Fertigwalzen 
von Gufsstahl-ScheibenrSdern.

G u fs s ta h l-S c h e ib e n ra d e rw e rd e n  im a u f s e r e n  
Durchmesser etwas grofser gegossen (siehe Skizze I), 
ais sie wirklich sein sollen. Die Reduction auf den 
beabsichtigten Durchmesser erfolgt in einem Walz- 
werk, so dafs die L a u f f l a c h e  verdichtet und infolge- 
dessen gegen Abnutzung widerstandsfahiger wird. Das 
Walzwerk besteht aus einem GerOst A, in welchem 4 
oder m ehr Schlitten d verm ittelst Schrauben c und 
Kegelrader b radial verschiebbar sind. Die Kegel-

rader b werden von einem Radkranz e, welcher bei v 
von einem Stirnrad langsam angetrieben w ird, in 
Umdrehung gesetzt. In jedem Schlitten d ruh t eine 
Hartwalze B , dereń Umfang dem Profil der Laufflache 
des Rades C entspricht. Seilliche Flantschen an B  
verhindern ein Ausweichen des Radmaterials zur Seite. 
Alle Walzen B  werden von den Wellen p  in gleichem 
Sinne gedreht. Das Rad C wird auf eine kurze 
Welle k k l geschoben und auf dieser vermittelst der 
Scheiben m m, des Bundes i und des Keiles l be- 
festigt. i lault in einem Lager des Gerustes A , so 
dafs unter allen Umstanden die Radnabe central 
gefdhrt wird. Das Walzen wird mit der Gufshitze 
oder nach besonderer Erhitzung ■yorgenommen. In 
beiden Fallen ist fur eine Abkuhlung des Mitteltheiles 
Sorge zu tragen.

N r. 12 675 vom Jahre 1886. W. D. A l l e n  ( T h e  
B e s s e m e r  S t e e l  W o r k s )  i n  S h e f f i e l d .  H ydrau- 
lische Schmiedepresse.

Der Prefsbar i spielt in einem hydraulisclien 
Cylinder und ist mit einem Kolben h, u n t e r  welchem 
u n u n t e r b r o c h e n  Dampdruck lierrscht, fest ver- 
bunden. Der Barcylinder ist durch das Rohr k  mit

einer Prefspumpe und aufserdem mit einem Acumulator 
verbunden. Erstere wird von einer Zwillingsdampl- 
maschine a mit 3 fach gekrSpfter Welle c getrieben. 
Es bewegen die mittlere Kropiung c den rechten, und 
die aufseren KrSpfungen d den linken Kolben b der 
Prefspumpe, so dafs die Kolben b in dem gemein- 
schaftlichen Pumppnstiefel gleichzeitig entweder nach 
innen o d e r  aufsen sich bewegen. In dem Rohr k  
ist ein Ventil g angeordnet, welches den Barcylinder 
entweder mit dem Acumulator, m it der Prefspumpe 
oder einem Auspuff verbindet. Bei Benutzung der 
Schmiedepresse lafst man durch das Ventil g Druck- 
wasser aus dem Acumulator uber den Bar i treten,

so dafs derselbe g e g e n  den unter li herrschenden 
Dampfdruck auf das Schmiedestuck gesenkt wird. 
Dann schliefst man mittels des Ventils g den Bar
cylinder gegen den Acumulator ab und Sffnet gleich
zeitig die Yerbindung mit der Prefspumpe, welche 
dann in Gang gesetzt wird. Das in dieser und dem 
Rohr k  befindliche W asser geht dann zwischen Bar
cylinder und Prefspumpe hin und her. Bewegen sich 
die Kolben b aufeinander zu, so wird der Bar i nach 
unten geprefst; gehen die Kolben auseinander, so 
wird i  von dem unter h herrschenden Dampfdruck 
gehoben.
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S t a t  i s t i s c h e s.

Statistische Mittheilungen des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

Production der deutschen Hochofenwerke.

G r u p p e n - B e z i r k .
Monat Februar 1888

Werke. Production.
Tonnen.

3?nd.<łel-
R o h e i s e n

u n d
Spieg-el-

eisen.

Nordwestliche Gruppe.....................
(Westfalen, Rheinl., ohne Saarbezirk.
Ostdeutsche G r u p p e .....................

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

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

(Bayern, W urttemberg, Luxemhurg, 
Hessen, Nassau, Elsafs.)

Siidwestdeutsehe G ruppe .....................
(Saarbezirk, Lothringen.)

Puddel-Roheisen Summa .
firn Januar 1888 

______  (im Februar 1887

36

12

1

1

8

66
65
59

73 830 

25 273 

21 

420 

27 920

42 418

169 882 
177 321) 
143 161)

B e s s e m e r -
R o h e i s e n .

T l io m a s -
T Ł o h e isc n .

Nordwestlichc Gruppe . 
Ostdeutsche Gruppe 
Mitteldeutsche Gruppe. 
§ uddeutsche Gruppe

Bessem er-Roheisen Summa .
(im Januar 1888 

(im Februar 1887

11
11
12

Nordwestlichc Gruppe 
Ostdeutsche Gruppe 
Norddeutsclie Gruppe .
Suddeutsche Gruppe . 
Siidwestdeutsehe Gruppe

Thomas-Roheisen Summa .
(im Januar 1888 

(im Februar 1887

11
3
1
2
3

20
19
16

20 879 
3 204 
1 795 
1750

27 628 
31213) 
30 729)
47 424 

4106 
8-374 

21 589 
19 942

101435 
102 779) 

72 041)

Griersex*ei*
R o h e i s e n

und
Gufsw aaren  

I. Schmelzung'.

Nordwestliche Gruppe 
Ostdeutsche Gruppe 
Mitteldeutsche G ruppe .
Norddeutsche Gruppe .
Suddeutsche Gruppe . 
Siidwestdeutsehe Gruppe

Giefserei-Roheisen Summa
(im Januar 1888 

(im Februar 1887

12
6
1
2
6
3

30
31 
29

14 929
1 158

2 841 
13 932
7 036

39 896 
35 649) 
30 295)

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

Puddel-Roheisen und Spiegeleisen 
Bessem er-Bobeisen .
T hom as-B oheisen . . 
Giefserei-Boheisen . .

Production im Februar 1888 
Production im Februar 1887 
Production im Januar 1888 
Production vom 1. Januar bis 29 
Production tom 1. Januar bis 28

Febr
Febr

1888
1887

169 882 
27 628 

101 435 
39 896

338 841 
276 226 
346 962 
685 803 
570 105
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Production der Bergwerke, Salinen und Eisenhiitten in Lothringen.

Nach der von derBergbehorde erhobenen Montan- 
statistilc standen im Jahre 1887 in Betrieb: 20 unter- 
irdische Eisenerzbergwerke, 8 Eisenerztagebaue, 2 
unterirdische Steinkohlenbergwerke, 8 Salinen, 6 Eisen- 
liochofenwerko mit 19 Hocliófen, 11 Eisengiefsereien, 
9 Schweifseisenwerke und 3 Flutseisenwerke. Die 
mittlere Anzahl der beschaftigten Arbeiter betrug:

1872 1880 1884 1885 1886 1887
1. Steintohlen- 

bergban . .
2. Eistnen- 

bergbau . .
3. Salinen . .
4. Eisenbatien

1 844 3 056 3 211 3 335 3 391 3 425

1 357 
187 

7 561

1573
279

7 863

2 667 
304 

8 371

2 815 
308 

8181

2 736 
280 

7 713

2 976 
277 

7 686
Summa . 10 949 12 771 14 553 14 639 14 120 14 364

Am Schlufs des Jahres 1887 waren 14 718 Arbeiter 
beschaftigt, welche 32214 Angehórige zu ernabren 
h a tten , gegeniiber 13706 Arbeitern mit 30986 Ange- 
hOrigen am Schlufs des Jahres 1886.

Die Production in den verschiedenen Zweigen 
der Bergwerksindustrie Lothringens und ihr Vergleich 
mit den Yorjahren ergiebt sich aus der nachfolgenden 
Zusammenstellung.

In der nachstelienden Tabelle haben die in Be- 
tracht kommenden Producte folgende N um m ern: 
1. Steinkolilen, II. Eisenerze, III. Siedesalz, IV. Roh
eisen, V. Gufswaaren, VI. Schweifseisen (Schmiedeisen, 
Puddelstahl, H erdfrischstahl), VII. Flufseisen (Bes- 
semereisen und Bessemerstahl, M artinstahl, Tiegel- 
gufsstahl).

M c n g e  d e r  P r o d u c t i o n .

1872
Tonnen

1880
Tonnen

1884
Tonnen

1885
Tonnen

1886
Tonnen

1887
Tonnen

I. 290 205 508 085 594 597 590 739 618 871 693 679
II. 677 659 995 954 1 909 380,915 2 152 570,160 2 101 896,030 2 471 196,890

III. 27 685 45 486 43 337,011 50 811,045 48 297,051 46 870,001
IV. 214 032 287 734 408 436,240 429 627,741 428 812,041 516 090,225
V. 15 678 16 314 12 180,085 11 923,514 11 570,363 11 070,940

VI. 141266 161 395 165 832,117 147 429,669 134 640,485 164 976,783
VII. 3 001 379 36 756,754 48 195,792 79 392,654 106 664,940

Sa. 1 369 526 2 015 347 3 171 520,122 3 431 296,921 3 423 479,624 4 010 548,779

W e r t h  d e r  P r o d u c t i o n .

1872
J l

1880
J l

1884
J l

1885
J l

1886
J l

1887
J l

1. 3 278 403 3 808 729 4 594 029,10 4 560 190,50 4 663 122,98 5 084 878,13
II. 1 851 978 2 077 218 4 093 332,63 4 493 541,10 4 224 831,52 5 108 769,80

III. 749 437 ' 878155 858 339,94 885 967,15 934 889,21 947 909,27
IV. 21 545 459 11 888 036 14 488 810,54 13 990 978,80 12 476 754,55 16 450 455,57
V. 3 290 801 2 175 584 1 725 877,65 1 570 698,85 1 490 072,44 1 520 495,«6

VI. 35 137 829 21 474 048 19 2S2 489,20 15 346 393,12 13 127 775,85 16 027 799,96
VII. 1230 411 163 850 4 505 829,85 5 498 209,11 7 486 029,15 9 909 183,06

Sa. 67 083 318 42 366 518 49 548 698,91 46 345 978,63 44 403 475,70 55 049 491,45

Dieselbe zeigt hiernach im letzten Jahre eine 
Hieilweise nicht unerhebliche Zunalime in der P ro
duction und infolge der endlich wieder gestiegenen 
Preise besonders im Werthe.

Die starkste Zunahme hatte wiederum die Dar- 
stellung von Flufseisen — d. i. Bessemereisen und 
Bessemerstahl nach dem im Jahre 1881 zu Hayingen 
eingefuhrten basischen oder sogenannten Thomas- 
procefs — erfahren.

Der durchschnittliclie W erth einer Tonne R oh
eisen in Lothringen betrug nach der Statistik in den 
Jah ren :

1872 . . . . .  100,66 J l
1876 .................. 40,33 „
1880 .................  41,31 ;
188 1 .............  S7,95 ,
1882 .................  44,65 ,
1883 .................. 40,73 ,
1884 .................. 35,47 ,
1885 .................  32,56 „
1886 .................  29,09 ,
1887 .................  31, S7 .

woraus die seit Beginn der 70 er Jahre in der 
Eisenindustrie herrschenden grofsen Preisschwankun- 
gen und die in den Jahren 1884 bis 1886 eiugetretene 
heftige Krisis gut zu ersehen sind.

Der Gesammtwerth der Producte war um 
10646 015,75 J l  oder 23,97 % hoher ais im Jahre 
1886, sowie um 2298541 J l  oder 4,35 % h6her ais 
im Jahre 1883, wo der Gesammtwerth der Production 
bisher am hSchsten mit 52750950 J l  auśgefallen war.

Nach der vom Kaiserlichen Statistischen Amt 
verofTentlichten Production der Bergwerke, Salinen 
und Hutten im Deutschen Reiche und in Luxeniburg 
fiir das Jahr 1886 war in diesem Jahre die Eisenerz- 
production von Lothringen der Menge nach bereits
34.7 % derjenigen des ganzen Deutschen Reiches und
24.7 % derjenigen des Deutschen Zollvereins (d. i. 
einschliefslich Luxemburgs) und dem W erthe nach
17 % derjenigen des Deutschen Reiches und 14;2 % 
des Zollvereins. Die Salzproduction von Lothringen 
betrug 10 % derjenigen des Deutschen Reiches. Das 
in Lothringen erzeugte Roheisen machte 13,7 % von 
dem im Deutschen Reiche bezw. Zollverein produ- 
cirten Roheisen und das dargestelite Schweifseisen
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9,5 % der Schweifseisenproduction des Deutschen 
Reiches und Zollvereins aus.

Im Anschlufs hieran mag noch angefuhrt werden, 
dafs die Ablagerung der oolithischen Eisenerze auf 
dem linken Moselufer in Lothringen eine Fliiche von 
etwa 40 000 Hektaren einnim m t, von denen sich im 
Besitz befinden:

der Eisenindustriellen in Lothringen etwa . 27,5 %
» » bei Saarbrucken . . .  24 „
» » and. preufsisclien Mosel

und in der Eifel . . 8 „
Transport . 59,5 %

Uebertrag . 59,5 %
der Eisenindustriellen am Niederrhein und in

W estfa len ................. 15,5 „
„ „ in Luxemburg . . . .  3,5 „
n * in Frankreich . . . .  1 „

von Spekulanten u. s. w..................................... 20.5 „
100 %

Das Grubenfeld der in den i e Iz ten Jahren betrie- 
benen Eisenerzbergwerke hat einen Inhalt von etwa 
10 000 Hektaren, so dafs erst der bei weitem kleinste 
Theil der obengenannten zur Zeit wichtigsten Eisen- 
erzablagerung von Europa in Angriff genommen 
worden ist.

Die Eisen- und Stahl-Erzeugung der Vereinigten Staaten im Jahre 1887.

Nach den Yeroffentlichungen der »American Iron 
and Steel Association* betrug die Gesamint-B o li - 
e isen -E rzeugung  im Jahre 1887 G518795 t gegen 
5 773352 t in 1886 und 4109238 t in 1885. Ueber 
die Zahl der Hochofen wird folgendes angegeben:

H o c h  of e n .
.p . „  in Betrieb 31. December 1887 
nrcnnstolt: a. 1. Juli 1887 in Betrieb aufs.Betrieb Insgesammt

(Sammtliche Gewichtsangaben in Tonnen zu 1000 kg.)

137
72
98

118
74

147

78
94
72

196
168
219

Anthracit 
Holzkohle 
Koks

Insgesammt 307 339 244 583

Dcm Brennstoff nach geordnet war die Production 
der letzten beiden Jahre folgende:

BrennstolT: 1886 1887
Anthracit 1 904 334 2 120 929
Holzkohle 416 818 524 411
Koks 3 452 200 3 873 465

5 773 352 6 518 795
Die Yorrathe an Roheisen betrugen am Ende 

des Jahres
1884 537 851 t
1885 377 775 „
1886 229 202 „
1887 306 218 „

Die G esannnt-Stali 1 erzeugung, d. h. also Besse- 
rner-, Glapp-Griffiths-, Herd-, Tiegel- und Siemens- 
Stalil, alles mil eingerechnet, belief sich in 1887 auf 
3 385 971 t gegen 2 603 090 t im Jahre 1886.

IJeber 3js der gesammten Stahlproduction wurde 
nn Bessemer Converter erzeugt. Dic Gesammtmenge 
des Bessenierstahles belief sich einschlicfslich der

Erzeugung der Clapp-Griffilhs-Oonverter auf 2 982 537 t> 
das ist um 677 314 t oder 29 % haher, ais im Yor- 
jahre. Gegen 1885 hat sich die Production nahezu 
verdoppelt, in der That eine erslaunliche Leistung!

Die Production von Bessemer-Stahl vertheilt sich 
auf die Hauptstaaten folgendermafsen:

Pennsylvanien
Illinois
Andere Staaten

1887 1886
1 589 467 1 367 372

777 765 485 881
615 305 451 970

2 982 537 2 305 223
Davon Clapp-Griffiths 62 291 42 058

Itn ganzen wurde die Bessemerei in 11 Staaten 
betrieben; im yorigen Jahre sind Virginia und Indiana 
hinzugetreten. Insgesammt bestehen 41 Werke mit 
86 Convertern, hierunter sind 7 Glapp-Griffiths-An
lagen mit 14 Gonvertern eingerechnet.

Der Antheil Pennsylvaniens an den im Jahre
1887 erzeugten BlScken betrilgt 53 % gegen 59 % in 
1886 und 65 % in 1885, wahrend Illinois mit 26 % 
betheiligt war.

Die Erzeugung von Herdstahl betrug in 1887 
327 170 t, gegen das Vorjahr eine Yermehrung von 
47 % aufweisend. Die Fabrication wurde in 9 Staaten 
von im ganzen 39 Werken betrieben; auf die einzelnen 
Staaten stellt sie sich wrie folgt:

New England, New York 1887 1886
und New Jersey . . 16 725 t 21 2071

Pennsylranien . . . .  245 536 „ 156 134 ,
Andere Staaten . . .  64 909 . 45 099 ,

in Summa 327 170 1 222 440 t
Die Production an Tiegel-Stahl war 1887 76 569 t 

gegenuber 74 114 t in 1886.

Berichte iiber Yersammlimgen yerwandter Ycreine.

Verein fiir Eisenbahnkunde zu Berlin.
S i t z i m g

am  14. F e b r  u a r  1888.

Der Yorsitzende Hr. Geh. O ber-Regierungsrath 
Streckert llieilt aus der dem Ycrein vom Reichs- 
wsenbahnanite zugesandten „Statistik der Eisenbahnen 
Deutschlands fur das Betriebsjabr 1886/87“ einige 
der hauptsachlichsten Angaben mit. • Danach betrug 
die Ausdehnung der im Betrieb befindlichen Eisen- 
bahnen mit norm aler Spurwejte ąm Schlusse des Be-

triebsjahres 1886/87 38048 km gegen 37 279 km am 
Schlusse des vorhergehenden Jahres. Von der erst- 
genannlen Zahl wurden 30 747 km ais Hauptbahnen, 
7 301 km ais Bahnen untergeordneter Bedeutung be
trieben. Aufserdem waren Ende 1886 87 noch 558 km 
Schmalspurbahnen im Betrieb (1885/86: 382 km). 
Das Anlagekapital berechnete sich fur die normal- 
spurigen Bahnen Ende 1886/87 im ganzen auf 
9818040628 >M , durchschnittlich fur das Kiloineter 
Bahnlange auf 258941 J t .  Die gesammte Betiiebs- 
einnahme hat in 1886/87 1021985 859 M  gegen 
994511785 vfi  in 1885/86 betragen. Die Betriebs-
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ausgabe war in 1886/87 im ganzen 561603630 M  
gegen 550680 093 JC in 1885/86. Die Zahl der in 
den gesammten Betriebsverwaltungen beschiiftigten 
Beamten und Arbeiter betrug durchschnittlich 285761. 
An Betriebsmitteln waren yorhanden 12 642 Loco- 
motiven , 23224 Personen- und 251735 Gepack- und 
Giiterw agen, sowie 1531 Postw agen, m it denen 
295 758 906 Personen und 156586432 t Gflter aller 
Art gegen Frachtherechnung befórdert wurden.

Hr. Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector Kolie 
liielt unter Bezugnahme auf ausgestellte Zeićhnungen, 
Modelle und Constructionstheile den ajigekiindigten 
Vortrag iiber W e i c h e n - V e r s c b  l u s s e .  Weichen- 
oder Spitzen-Versclilusse sind V orrichtungen, welche 
den festen Anschlufs der Weichenzungen an die in 
dem Geleise liegenden Backenscliienen gewahrleisten, 
das »Klaffen« einer Zunge also unmoglich machen 
und dadureh die Gefahr der Entgleisung passirender 
Fahrzeuge beseitigen sollen. Derartige Voniclitungen 
sind erst mit der Einrichtung der Central -W eichen- 
Stellwerke, bei denen Weichen von einem m ehr oder 
minder entfernten Punkte aus gestellt werden mussen, 
nothwendig geworden und haben sich die Weichen- 
Yerschlufs-Vorrichtungen daher auch mit den Stell- 
werks - Yorriclitungen entwickelt. Der Vortragende 
gab deshalb zunachst einen geschichtlichen Ueber- 
blick uber die Entwicklung der Weichen- und Signal- 
Sicherungs-Vorrichtungen im allgemeinen und ging 
dann an der Hand der Zeićhnungen und Modelle zu 
einer ausfuhrlichen Darstellung der yerschiedenen in 
Anwendung gekommenen W eichenverschlusse, sowie 
der Wirkungsweise derselben uber. Der Verschlufs 
der Zungen wird im allgemeinen durch die Ein- 
schaltung eines beweglichen Zwischengliedes in die 
Leitung erżielt, welches sich so lange gegen eine mil 
der Weiche fest yerbundene Stutzflache oder einen 
Stutzpunkt stem m t, ais der Stellhebel im Apparat 
sich in der einen oder andern Endlage befindet. 
Nach dcm Leitungsmaterial lassen sich die Spitzcn- 
yerschlusse eintheilen in solche fiir Gestange und 
solche fur Drahtzuge. Nach ihrer Wirkungsweise 
zerfallen die Verschlusse ferner in 2 Gruppen, namlich 
in so lche, welche zur Umstellung von Weichen 
dienen, dereń Zungen in gewOhnlicher Weise fest 
m iteinander gekuppelt sind, und in solche, dio eine

Verschiebung der Zungen nacheinander bezwecken. 
Bei der ersten Gruppe ist der fur das. Einstellen 
erforderliche Kraftauiwand ungleich grofser, ais bei 
der zw eiten, der Kraftweg dagegen etwas kleiner. 
Die Umstellung von Weichen, dereń Zungen nieht 
gleichzeitig, sondern nacheinander yerschoben werden, 
ist meist berpiemer, und da die Spitzenverschlusse 
dieser letzteren Gruppe noch den weiteren Vorzug 
haben, dafs sie, ohne Schaden zu nehm en, aufge- 
fahren werden konnen, w ahrend die der ersten 
Gruppe nur durch besondere V orkehrungen, dereń 
Anwendung indessen mit mancherlei Nachtheilen 
yerbunden ist, gegen eine Zerstorung beim Auflahren 
geschutzt werden kBnnen, so ist anzunehm en, dafs 
die Spitzcnyerschlusse der zweiten Gruppe die der 
ersten mit der Zeit yerdrangen werden. Bei Anwen
dung gut eingerichteter Stellwerke erfolgt die Be- 
dionuug der mit Spitzenyerschlussen yerselienen 
Weichen von einem entlegenen Standorte aus ungleich 
yollkommener, ais die der von Hand zu stellenden 
Weichen. Erstere werden gestellt und verriegelt, 
letztere nur gestellt. Eine in letzter Zeit von dem 
Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector Mackensen er- 
fundene und demselben patentirte sehr sinnreiche 
V orrichtung, welche die Anwendung der Spitzenver- 
schlusse auch fur die yon Hand zu stellenden 
Weichen ermSglicht, ist daher ais ein hSchst be- 
achtenswerther Fortschritt zu bezeichnen.

Der Vorsitzende theilt m it Bezug auf dio im 
Fragekasten yorgefundene Frage, „ob in neuerer Zeit 
noch eiserner Langschw ellen-Oberbau in grdfserer 
Ausdelmung verlegt w erde“, mit, dafs nach der vom 
Reichs-Eisenbalinam t herausgegebenen Statistik der 
Eisenbalinen Deutschlands fur 1886/87 von den 
64 903 km uormalspurigen Geleisen iiberhaupt, welche 
am Ende des Betriebsjahres 1886/87 in Deutschland 
yorhanden w aren, nur 5631 km auf eisernen Lang- 
schw cllcn , wahrend 7493 km auf eisernen Quer- 
schw ellen, 51218 km auf hOlzernen Querschwellen 
ruhten. Der Rest war Steinwurfel- und sonstiger 
Oberbau. Dor Schriftfuhrer hemerkt dazu noch, 
dafs, soweit ihm bekannt geworden, in neuerer 
Zeit eiserner Langschwellen-Oberbau in wesentlich 
geringerer Ausdelmung yerlegt w erde , ais Quer- 
schwellen-Oberbau. —

Referate mul kleinerc Mittlieilungen.

Terscliiebungcn in der englischen Rolieiscn- 
industrie.

Den iibereinstimmenden Nachrichten englisclier 
Blatter zufolge scheint die Yerlegung 'der seit ungefahr

Jahrhunderten in Do wl a i s ,  Sud-W ales, liegenden 
Eisenwerke nach der Seekuste fest beschlossene Sache 
zu sein. In einer im Noyemberheft des Jahres 1884 
von »Stahl und Eisen« gegebenen ausffdirlichen Be- 
schreibung der dortigen Eisenwerks-Anlagen heifst 
es, dafs die Werke bereits yor 140 Jahren gegrundet 
und ihr R uf ein alter und ehrenvoller sei und mussen 
daher gewichtige Grunde yorliegen, wenn man sich 
daselbst zu einer kostspieligen Yerlegung der Werke 
von der BergeshShe, etwa 25 km nOrdlich von Cardiff, 
nach letztgenanntem Platz entschliefst.

Die uber 10 HochSfen. Bessemerei, Schienenwalz- 
werk u. s. w. verfiigende Gesellschaft hat, wie neucr- 
dings bekannt ist, schon seit Jahren, ebonso wie die 
benachbarten W erke in Ebbw Yale und Rhymney, 
schlechte Geschafte gemacht. Indesen hat die T hat
sache der Yerlegung in England grolses Aufsehen

hervorgerufen; so widniet die Zeitschrift ^Industries* 
derselben einen besonderen Leitartikcl. dessen Aus- 
fiihrungen auch fur den Niclit-Englander mancherlei 
Interessantes bieten und dem wir daher im Nachfol- 
genden einige besonders hervorragenden Punkte ent- 
nehmen.

Ais directer Grund fflr die Yerlegung werden die 
unerschwinglichen Frachtsatze der Eisenbalinen be- 
zeichnet; da indessen anzunehmen is t, dafs dieser 
Uebelstand durch geeignete Vorstellungen zu beseitigen 
gewesen ware, so wird man daher ais den eigentlichen 
Beweggrund die seit der Grundung des Werkes erfolgten 
einschneidenden Aenderungen in den wirthschaftlichen 
und Handelsbeziehungen der Werke anselien mussen. 
Nieht nur haben die Fortschritte in der Technik yiele 
neue Methoden der Eisenerzeugung gezeitigt, es sind 
auch in den Grundbedingungen des W elthandels in 
den letzten Jahrzehnten grofse Verschiebungen ein- 
getreten. In bezug auf ersteren Punkt sei nur darauf 
hingewiesen, dafs vor nieht langer Zeit noch zur 
Erzeugung einer Tonne Roheisen 2 Tonnen Koks
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erforderlich waren, wahrend nach den neuesten ameri- 
kanischen Hochofenrapporten der Yerbrauch bis auf
0,8 Tonnen gesunken ist.* Mufste man also frfiher 
zur Erblasung von 100 t Roheisen 200 t Koks nach 
den HochSfen fahren, so braucht man jetzt nur 80 
oder in nachster Zeit moglicherweise gar nur 75 t  zu 
rechnen. Der grofse Unterschied gegen fruher liegt 
klar auf der Hand und kann allein dieser Grund schon 
hinreichend sein, um die Yerwaltung der Eisenwerke 
in Dowlais veranlafst zu haben, lieber ih r Brennma
terial ais das Roheisen nach GardifT zu schaffen, d. h. 
also m it den Hochofen von der BergeshOhe nach der 
Seekuste hinunter zu wandern. Sic liegen dort in 
bester Lage fur die Abfuhr des Roheisens und gleich- 
zeilig fur den Bezug auslandischer Erze, falls sie solche 
benutzen miissen oder wollen.

„Die Frage ist aber von weit grofserer T rag weite. 
Die Yerlegung unserer grofsen binnenlandischen Werke 
nach der Seekuste,“ heifst es in genannter Quelle 
weiter, „ist sicherlich eine Sache von hflchster Wich- 
tigkeit fflr das Gedeihen unserer Eisenindustrie. Die 
im Gange befmdliche Bewegung wird aber an . der 
englischen Seekuste ih r Ende noch nicht erreicht 
haben. Wie die Bedingungen augenblicklich liegen, 
wird englisclies Kapitał und englischer Unterneh- 
mungsgeist geradezu aufgefordert, sich nach frem- 
den Landem zu begeben. Werfen wir z. B. unseren 
Blick nach Italien; dort hat man sich, trotzdem 
die Natur die Steinkohle w eigert, entschlossen, 
eine eigene grofse Eisenindustrie zu schaffen. 
Man hat dort bereits erstaunenswerthe Fortschritte 
in dieser Richtung gemacht, dereń Grófseu. A. aus dem 
Umstande hervorgeht, dafs die englische Kohlen- und 
Kokseinfuhr nach italienischen Hafen von 2354103 t 
in 1884 auf 3186854 t in 1887 gesliegen ist. Bis 
heute haben die Italiener ihre Aufmerksamkeil haupt- 
sachlich auf die Entwicklung ihrer Eisen- und Stalil- 
yerarbeitung gerichtet, wobei das benBthigte Roheisen 
meistens aus England eingefuhrt wurde, namlieh 

55 749 t in 1885 
69175 „ „ 1886 

122 994 , „ 1887.
(Dazu ist noch ein betrachtliclier Theil aus Bilbao 
eingefuhrt worden.)

Gleichzeitig denken sie aber auch an die Aus- 
beutung ihrer eigenen reichen Erzschatze. Bereits jetzt 
sind dort HochSfen im Gange, welche m it auslandischem 
Koks gehen. Piane fur andere liegen bereit. Italien 
ist sehr reich an guten E isenerzen; so sind die Vor- 
kommen auf Elba weit bekannt, aufserdein sind aber 
noch andere Lagerstatten vorhanden , die ebenfalls 
nicht weit von der See gelegen sind.

Wenn wir nun annehmen, dafs die Fabrications- 
Unkosten an Ort und Stelle dieselben sind wie in 
England, so durfte es offenbar vortheilhafler sein, 
75 oder auch 80Tonnen Koks, ais lOOTonnen Roheisen 
von dort zu beziehen. Da aber die Lohne in Italien 
bedeutend niedriger sind, so ist der Yortheil ein noch 
giOfserer. Aufserdem schiitzt die italienische Regierung 
ilire jungę Roheisenindustrie noch durch einen hohen 
Schutzzoll.

Aehnlicher Beispiele lassen sich viele anfuhren ; 
es sei nur erinnert an den District des Meurthe et 
Moselle in Frankreich, der ebenfalls keine Kohlen besitzt 
und den benOthigten Koks anderw arts herbei zieht. 
Unter den noch vor einem Vierte!jahrhundert in der 
Roheisenerzeugung herrschenden Yerhallnissen ware 
es daselbst trotz des Reichthums an yorzuglichen 
Eisenerzen unmflglich geivesen, m it anderen Gegenden, 
welche neben ihren Kohlenlagern uber kleinere Eisen-

* Der Redaction dieser Zeitschrift isl ein so 
gunstiges Verhaltnifs nicht bekannt geworden. Man 
wolle vielmehr die Mittheilung auf Seite 229 dieser 
Nummer vergleiclien.

erzlager verfiigen, in erfolgreichen W ettbewerb zu 
treten.

Die Zukunft birgt wahrscheinlich noch m ehr Bei
spiele dieser Art in ihrem  Scliofs. Dieselben kommen 
uns in den Sinn durch die Nacbrichten, welche uber 
den Allantischen Ocean zu uns dringen und uns 
miltheilen, dafs 5510 Tonnen Roheisen mit einem 
Aufwande von 4425 Tonnen Koks erzeugt worden sind, 
und durch die Neuigkeit aus SCid-Wales, welche die 
Yerlegung der grofsen Dowlais-Eisenwerke ineldet.'

Flufseisen in der Ilohrcnfabricatioii.
Einer Mittheilung des »Iron Age« vom 9. Februar 

zufolge hatten die R i v e r s i d e  I r o n  W o r k s  in 
W h e e l i n g  sich fruher entschlossen, eine ROhren- 
fabrik anzulegen, um ein bestehendes Puddel- und 
Eisenwalzwerk auszunutzen, welches fruher das Roh- 
material fur die von ilinen betriebene Nagelfabricatiou 
geliefert hat, aber infolge des Umstandes, dafs in letz- 
terer das Schweifseisen durch das Flufseisen voll- 
standig verdrangt wurde, zum Stillstand gekommen war.

Trotzdem nun also die neu erbaute ROhrenfabrik 
gerade auf ein vorhandenes Puddelwerk basirt war, 
ging man doch dazu uber, Versuche m it Flufseisen 
anzustellcn, und zwar nahm man weiches Besseiner- 
inaterial von den Riverside Steel Works. Schon der erste 
Versuchsposten von 30 t gelang aufserordentlich gut; 
die flufseiseruen Streifen, welche sich von den schweifs- 
eisernen durch glattes Aussehen auszeichneten, wider- 
standen nach Aussage der Schweifser besser der 
Hitze, ais letztere. Sie fanden, dafs es das beste 
Materiał in bezug auf Schweifsbarkeit w ar, welches 
ihnen je unter Handen gekommen. Infolgedessen fuhr 
man in der Verwendung fort und h a t daselbst bis 
heute schon mehrere Tausend Tonnen jenes Flufs- 
eisens verarbeitet und zwar nicht nur zu sogenannten 
patentgeschweifsten, sondern auch zu stumpfgeschweifs- 
ten Róhren. Der Abfall soli wegen der ausgezeich- 
neten Schweifsbarkeit ein betrachtlich geringerer sein, 
so dafs also auch in dieser Beziehung die Venvendung 
von Flufseisen mit .Nutzen verknupft ist.

Spiralformig geselnvcifste Rohren.
Der Erfindungsgeist scheint sich in neuerer Zeit 

mit besonderer Vorliebe der Herstellung von Rohren 
aus schmiedbarem Eisen zugewendet zu haben. 
W ahrend die Mannesmannsche Erftndung schon seit 
geraumer Zeit die deutschen W alzwerksterbniker in 
einen gewissen Grad von Aufregung yersetzt hat, wird 
in England, wie wir in Nr. II d. J., Seite 123, be- 
richtet haben, gegenwartig die Fabrication von ROhren 
durch Ziehen aus Blechen in hydraulisclien Pressen 
anscheinend mit Erfolg ausgefuhrt. In Schweden hat 
man eine neue Methode zum Giefsen von Rohren aus 
Flufseisen zum Zwecke nachlieriger Auswalzung der
selben ersonnen • (vergleiche den Patenlbericht dieser 
Nummer), und da kann es uns denn nicht Wunder 
nehm en, wenn der Amerikaner ebenfalls etwas auf 
diesem Gebiete haben will. Dieses neue Verfahren, 
welches besonders zur Herstellung von Rohren mit 
geringerer Wandstarke bestimmt zu sein scheint, wird 
zunaebst durch die S p i r a l  W eld T u b e  C o m p a n y  
in East Orange, N. J., ausgeubt. Die Maschine, welche 
dort bereits im Betriebe sein soli, wird uns durch 
die Abbildung yorgefuhrt, die wir, ebenso wie auch 
die nachfolgende Beschreibung »the Iron Age* vom
1. Marz entlehnen.

Ehe wir zur eigentlichen Beschreibung der Maschine 
ubergehen, mogę angedeutet sein, dafs die Rdhren 
aus schweifs- oder flufseisernen Streifen gemacht wer
den, welche spiralformig gewunden, langs der uber- 
ragenden Kante erhitzt und durch Hammern ge- 
schweifst werden.
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Mail w ill, schGpfen wir aus 
unserer Quelle, BOhren von 4 bis 
30 engl. Zoll und noch m ehr 
im Durchmesser herstellen. Das 
diinnste Blech, welches bisher ver- 
wendet wurde, ist Nr. 29 (0,31 mm), 
das dickste Nr. 14 (2 mm) der 
Birminghainer Blechlehre. Das 
Yerhaltnifs der Breite des Streifens 
zum Durchmesser des Rohres ist 
kein bestim mtes, es kann ein 
Gzolliges Rohr aus 6 , 8 oder 
10 Zoll breiten Streifen hergestellt 
w erden; um z. B. eine 30 Fufs 
lange 6 zOllige ROhre aus 12 Zoll 
breiten Streifen zu machen, muls 
man einen Metallstreifen von etwa
49 Fufs L5nge haben. Da es 
schwierig ist, die Streifen langer 
ais 12 Fufs zu walzen, so wird 
die L3nge durch Aneinander- 
schweifsen der einzelnen Stiicke 
hergestellt, fiir welche Operation 
eine besondere Maschine vorhan- 
den ist.

Zur Beschreibung der Róhren- 
fabrications-Maschine ubergehend, 
sei bemerkt, dafs dieselbe zweimal
6 Fufs Raum im Grundrifs ein- 
nirnmt. Das eine Ende des Strei
fens wird auf einen Fuhrungstisch 
aufgelegt, welcher in den richligen 
Winkel jenach  dem Verhaltnifs der 
Breite des Streifens und des Durchmessers des Rohres 
eingestellt wird. Zwei Speisewalzen fuhren den Streifen 
in die Maschine, woselbst er zunachst die richtige 
Biegung erhS.lt. Die Speisewalzen laufen nicht con- 
tinuirlich, sondern in interm ittirender Weise, wobei sie 
den Streifen bei jedem Vorwartsschub um ’/s his 6/s 
Zoll vorrucken. Die Erwarmung der beiden anein- 
ander zu schweifsenden Kanten erfolgt in einem Ofen 
durch ein oder zwei LOthrohre, welche direct auf 
das Metali durch Oeffnungen von passender Form in 
dem feuerfesten Futter des Ofens einwirken. Sowie 
die Schweifshitze erreicht is t, passirt der Streifen 
unter einen leichten Hammer, welcher ungefahr 160 
Schlage in der Minutę m acht; jedesm al, wenn der 
Hammer sich heb t. rfickt der Streifen um die er- 
w ahnten '/» bis 5/a Zoll vorwarls, bleibt dagegen slill 
stehen, sobald der Hammer ruht. Nur ein passend 
geformter Ainbos, aber kein Dorn wird gebraucht.

Die Maschine soli fast automatiscli wirken und 
kaum Bedienung durch einen geubten Arbeiter ver- 
langen. Das Fertigstellen der Roliren erfolgt in 
ublicher Weise, indem sie abgesclmitten und je nach 
Bedarf asphaltirt, gestrichen u. s. w. werden.

Ueber die Maschine ist auch bereits ein besonderer 
Yorlrag auf dem Meeting des A m e r i c a n  I n s t i t u t e  
o f  M i n i n g  E n g i n e e r s  in Boston am 21. Februar 
d. J. gehalten worden; in der demselben folgenden 
Besprechung machte Henry M. I ł o w e  die Mitlheilung, 
dafs in Providence R. J. eine andere Methode zur 
Erzeugung spiral fSrmiger ROhren im Gebrauch sei, 

-die sich dadurch unterscheide, dafs die Yerbindungs- 
stellen nicht geschweifst, sondern gelothet werden.

Die Staclieiznundraht-Fabrication in (len 
Yereinigten Staaten.

Nach einer Aufstellung des »Iron Age* vom 
23. Februar betragt die Anzahl der Stachelzaundraht- 
Fabriken in den Yereinigten Staaten 44, dieselben 
yerfugen uber insgesammt 2190 Maschinen. AlsDurch- 
schnittsleistungsfahigkeit dieser M aschinen, welche

sehr verschieden ist und von 1000 engl. Pfund bis 
3000 Pfund in lOstundiger Schicht schwankt, glaubt der 
Berichterstatter des »lron Age« etwa 2/s Netto-Tonnen 
annebmen zu konnen. Bei den grofsen Schwankungen, 
welchen ferner der Handel von Stachelzaundraht unter- 
worfen is t, indem von Zeit zu Zeit die Nachfrage 
absolut aufhort und dann die Fabriken still stehen, 
kommt Berichterstatter hei der Annahme von nur 
200 Arbeilstagen im Jahre und bei einer Maschinen- 
anzahl von 2000 auf eine Gesammtleistungsfiihigkeit 
von 300000 Netto-Tonnen iin Jahr. Dem gegeniiber 
steht ein Verbrauch von nur 130- bis 100 000 t, 
woraus ersichtlich ist, dafs auch auf diesem Gebiete 
Ueberproduction herrscht. Die Patentabgabe ist eine 
Y erhaltnifsm afsig geringe, namlich 15 Cents lur die 
100 Pfund.

Eingangszollo tler Yereinigten Staaten.

WTie verlaulet, sollen die Yorschlage zur Aenderung 
der Zollgesetzgebung, welche Prasident Gleveland in 
seiner letzten Botschaft empfohlen hat, in Druck ge
geben worden sein, um dam ach unmittelbar der Ab- 
geordnetenkammer uberreicht zu werden. Die Haupt- 
Aenderungs-Vorschlage bestelien darin , dafs der 
Ausfuhrzoll auf Roheisen auf 0 Dollar fur die Tonne, 
auf Eisen- oder Stahlstangen, welche m ehr ais
25 Pfund auf den Yard wiegen. 11 Dollar, auf Schienen 
und T-Eisen, welche nicht m ehr ais 25 Pfund auf
den Yard wiegen, 14 Dollar und endlich 15 Dollar
fur die Tonne fertig bearbeiteter Eisen- und Stahl-
schienen herabgesetzt werden soli.

Den schutzzOlIneiisclien Kreisen scheint ubrigens 
die oben erwahnte Botschaft einen nicht geringen 
Schrecken eingeflófst zu haben. Ais Beweis dafiir 
mOge die Anfuhrung der Thatsache dienen, dafs allein 
von dem Bureau der American Iron and Steel Asso- 
ciation in der Zeit vom 16. Januar bis 11. Februar 
d. J., also in vier Wochen, nicht weniger ais 224 641 
Flugschriften unentgeltlich yertheilt worden sind und
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zwar namentlich nach solchen Gegenden hin, wo man 
von den Segnungen des iibermafsig hohen Schutzzolles, 
den die amerikanische Industrie gegenwartig geniefst, 
n icht uberzeugt ist. Im ubrigen Theil des Februar und 
im Marz sollte in ahnlichem Mafse m it der Ver- 
theilung der Schriften, welche durch die Industrial 
League in Philadelphia yeroffentlicht w erden, fort- 
gefahren wrerden.

Es ist dies eine Ausdehnung der Agitation, von 
welcher wir bisher in Deutschland keinen Begriff 
haben, und aus dieser scharfen Agitation liifst sich 
auch crkiaren, warum m an es fur besser befunden 
h a t, den Besuch des englischen Iron and Steel ln- 
stitute, welches die ausgesprochensten Freihandler 
zu seinen Mitgliedern zahlt, hinauszuschieben.

Allgemeiner Bergmumstag In Wien.
Am 11. Marz d. J. constituirte sich in Wien ein 

Cotnitś fur einen im Laufe dieses Jahres in Wien 
abzuhaltenden a l l g e m e i n e n  B e r g m a n n s t a g .  In 
der Sitzung waren die ersten osterreichischen Berg- 
und Hiittenleute re rtre ten , welche zum Prasidenten 
Se. Erlaucht Hugo Altgraf zu Salm und zum Schrift- 
fflhrer den kaiserlichen B ath Victor Wolff wahlten.

Es wurde die erste W oche des September ais 
Termin fur die Abhaltung des Bergmannstages in 
Aussicht genommen; derselbe soli 3 Tage in Wien 
tagen und m it Ausflugen nach den wichtigsten Industrie- 
bezirken der Monarchie endigen.

K raft- und A rbeUsiiinsehinon-Ausstellung fiir das 
Deutsche Reicli Miinclien 18S8.

Durch Yermittlung des Gen trał-Verban des Deut
scher Industrieller erhielten wir die folgende Anzeige:

M u n c h e n ,  im Februar 1888.

P. P.
Wie Ihnen nicht m ehr unbekannt sein diirfte, 

veranstaltet der Allgemeine Gewerbeverein in Mfinchfcn 
wahrend der Zeit vom  1. August bis 15. October d. J. 
daselbst eine Ausstellung von Kraft- und Arbeits- 
mascliinen sowie Wcrkzeugen fiir das Kleingewerbe 
und ist auf das beste Yorsorge getroffen, dafs sarnmt- 
liche Maschinen in  Betrieb gesetzt worden.

Ueberzeugt toii Ihrer Gefalligkeit, gestatten wir 
uns das ergebene Ansuchen zu stellen , unser Aus- 
stellungsunternehmen dadurch zu fo rd em , dafs Sie 
jene H erren Fabricanten innerhalb Ihres Wirkungs- 
kreises, welche sich m it Anfertigung von zur Aus
stellung geeigneten Maschinen befassen, auf unser 
llnternehm en aufmerksam machen.

Das Unternelimen erfreut sich des Allerh6chsten 
Protectorats Sr. Kflnigl. Iloheit des - Prinzregenten 
Luitpold von Bayern-, der lebhaftesten Unterstiitzung 
der Konigl. bayrischen Staatsregierung, sowie der 
Stadlgemeinde Miinchen. Se. Excellenz der Konigliche 
Staatsminister F reiherr t .  Feilitzsch, sowie der erste 
rechtskundige Bflrgermeister der Haupt- und Besidenz- 
stadt Munchen, Dr. v. Wildenmayer, haben die Ehren- 
prasidentenstellen ubernommen. Aufserdem gewahren 
sammtliche deutsche Bahnverwaltungen infolge Yer
mittlung des Konigl. bayrischen Staatsministeriums 
frachtfreie Buckbefórderung der unverkauft gebliebenen 
Ausstellungsgegenstande.

Bekanntlich findet in Munchen gleichzeitig die 
Internationale Kunst- und deutschnationale Kunst- 
gewerbe-Ausstellung statt; aufserdem tagen daselbst 
innerhalb der Ausstellungsperiode die General -Ver- 
sammlungen des deutschen und des bayrischen Hand- 
werkerbundes.

IV.8

Nur seiten durften zum Gelingen eines Aus- 
stellungsunternehmens so gunstigeMomente zusammen- 
w irken, wie dies bei der von uns projeetirten Aus
stellung der Fali ist, welcher ganz besonders ein 
zahlreicher Besuch seitens von Interessenten aus allen 
Gauen Deutschlands gesichert ist.

Dic Ausstellung wird auf einem frei gelegenen, 
in Mitte der Stadt befindlichen Platze, in einem eigens 
zu diesem Zwecke errichteten GebSude, welches einen 
Flachenraum von 4000 qm umfafst, abgehalten.

Zum Schlufs gestatten wir uns noch beizufugen, 
dafs infolge vielfach eingegangener Gesuche eine 
Verlangerung des Anmeldetermins stattfinden wird.

Hochachtungsvoli!
Das Directorium der Kraft- u. s. w. Ausstellung: 

gez. Frhr. v. F e i l i t z s c h ,  Dr. v. W i l d e n m a y e r ,  
C a r l  B i l l i n g ,  G e o r g  B i e l i ł  u. s. w.

W ir bemerken noch, dafs Prospect- und Anmelde- 
formulare von dem Bureau der Ausstellung zu Munchen, 
Pfisterstrafse Nr. 1, zu erhalten sind.

Zur Stntistik dci* Hagener Gewerbescliule.
Im laufenden Schuljahre wurde die Hagener 

Gewerbeschule von 451 Schiilern (gegen 422 im Vor- 
jahre) besucht, von denen 404 der hSheren Biirger- 
schule, 47 der Fachschulc angeliSrten. Der aus dem 
Vorjahre ubernommene Schulerstamm betrug 321, die 
Neuaufnahme 130 (gegen 112 im Voijahre). Die 
Klassenfrequenzen w aren : Obere Facliklasse 17, untere 
Fachklasse 30, Prim a 43, Secunda 59, Terlia 64, 
Quarta 76, Quinta 78r Sexta84. Sammtliche Klassen 
der hOheren Burgerschule waren in DoppelcOten ge- 
trennt, so dafs 14 Klassen existirten.

Die Zahl der e i n h e i m i s c h e n  Schuler war 
252 (gegen 239 im Yorjahre), die der a u s w a r t i g e n  
199. Yon den letzteren gehorten 127 (gegen 111 im 
Vorjahre) dem bisherigen Landkreise Hagen an (also 
den jetzigen Landkreisen Hagen und Schwelm), 55 
waren aus dem ubrigen Westfalen, 14 aus dem ubrigen 
Preufsen, je einer aus Bayern, Holland und Nord
amerika.

Da 182 Auswartige der Provinz Westfalen ange- 
h5ren, hat der Provinzial-Landtag im vorigen Jahre 
einen jahrlichen Zuschufs yon 3500 J l  bewilligt. Der, 
Staat selbst leistete einen Jahresbeitrag von 15000-^, 
die Stadt Hagen stellte dasLocal und deckte den Rest 
des Bedurfnifszuschusses im Belrage von rund 2 2 0 0 0 ^ . 
Der Kreistag des Landkreises Hagen dagegen hat 
kurzlich jeden Zuschufs abgelehnt, obwohl etwa 100 
Schiller aus demselben dadurch in die Lage kom m en: 
konnten, erhohtes Schulgeld zahlen zu mussen, Er- 
freulicher ist das Eintreten der Handelskamrner, die 
bei dem zustSndigen Ministerium einen Zuschufs fur 
den nothwendig gewordenen Neubau beantragt hal, 
woruber die Verhandlungen noch schweben.

Von den Scliulern waren 379 evangelisch, 53 
katholisch, 16 judisch und 3 waren Dissidenten.

Vor den 47 Fachschulern besafsen 46 schon beim 
Eintritt das einjahrige Dienstrecht. Langere praktische 
Arbeit hatten 21 hinter sich, 4 hatten schon der 
Dienstpflicht genugt, 3 beim Eisenbahn-Regiment, 1 
bei der Artillerie. Letzterer besafs die Offiziersąuali- 
fication. Das Durchschnittsalter der Fachschuler be
trug 20 Jahre.

Die Abiturientenprufung derhóheren Burgerschule 
bestanden 32 Schuler, von denen 18 vom mundlichen 
Examen befreit werden konnten; die Entlassungs- 
prufung der Fachschule bestanden 17 Schuler, von 
denen 7 dispensirt wurden. Unter 49 Abiturienten 
wurden also 25 dispensirt. Im nachsten Jahre sind 
weit grofsere Zahlen zu erwarten.

8
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Das Lehrercollegium der Anstalt zahlte 20 voll- 
beschaftigte und 3 im Nebenamte wirkende Mitglieder. 
Der Etat der Schule belSuft sich augenblicklich auf 
72 000 M .

Herbst 1878 wurde die liohere Biirgerschule, 
Ostern 1880 die Fachschule gegrundet. Trotz des 
kurzeń Bestehens hat die erstere bereits 141 Abitu- 
rientenzeugnisse ertheilt, die Fachschule 69. Die Ge- 
sammtzahl der Reifezeugnisse belauft sich also nacli 
9 '/s jahrigem Bestehen, von welcher Zeit 8 Jahre auf 
den Aufbau zu rechnen sind, auf schon 210.

Die Jahresfrequenzen der Gesammtanstalt waren 
seit der Griindung: 80, 166, 183, 186. 212, 258, 342, 
401, 422, 451. Die Fachschule allein stieg in folgender 
Weise auf: 7, 7, 10, 18, 3G, 45, 47, 47. Nach den 
schon Yorliegenden Meldungen wird sie im nachsten 
Schuljahre ganz erheblich zunehmen.

Steht der Gewerbeschule erst ein wurdiger Neu- 
bau zu Gebote, so darf erw artet werden, dafs sie der 
Industrie unseres Bezirkes in noch hoherem Grade 
dienen wird.

Die mit der Anstalt verbundene Sormtagszeichen- 
schule, die sich ohne jeden Zuschufs selbst 'erhalt, 
wird durchschnittlich von 100 Schulern besucht, die 
etwa zur Hfilfte auswartige sind und grOfstentheils 
der Industrie angehoren. Die Gesammtzahl aller 
Schulen miifste also rund auf 550 angegeben werden.

Das demnachst erscbeinende Programm steht auf 
Wunsch jedcm Industriellen zur Yerfugung.

Die Stalilwei-ke in Sud-Chicago.

Die in Sud-Chicago gelegenen W erke der North 
Chicago Rolling Mili Company sind, wie »Iron Age« 
Tom 8. Mślrz berichtet, gegenwartig in vollem Betrieb, 
m it Ausnahme eines Hoeliofens. Die Gesammt-Er- 
zeugung der drei ubrigen Hochofen wird direct ver- 
arbeitet.

Das Werk besitzt 3 Conyerter von je 10 t nomi- 
lialer Fassungskraft. Durchweichungs-Gruben werden 
auf dem Werke nicht ąngewandt, sondern Gaslieiz- 
Ofen, welche sehr gut arbeiten sollen.

Die Blocke werden in soleher Grofse gegossen, 
dafs sie fur 5 Schienenlangen von 60 Pfund Gewicht 
ausreichen. Wenn die Blocke soweit erstarrt sind, 
dafs sie sich fortschaflen lassen, werden sie in die 
Warmofen gebracht und von dort nach der Block- 
walze geschafft. Letztere ist ein Trio mit Walzen von 
40 "  Durchmesser. Der Hebetisch derselben steht in 
directer Yerbindung mit einer Reihe von Fiihrungs- 
walzen, welche in gerader Linie auf die Schienenwalzen 
einer Revcrsir-Strafse zufuhren. Die Blocke werden 
nicht durchgeschnitten, sondern in 5 Langen, d. i. 
in einer Gesammtlange von beinahe 160 ', einschliefs- 
lich der Abfall-Enden, gewalzt.

Da der Abstand zwischen der Blockwalze der 
Schienenstrafse und zwischen letzterer und der Sage 
zu kurz ist, um diese aufserordentliche Lange aufzu- 
nehmen, so befindet sich zu jeder Seite eine Rinnc, 
welche die Sehienen aufnimmt. Die Schienenstrafse 
wird trotz der grofsen Lange des Walzgutes von zwei 
Arbeitern und einem Jungen m it Leiclitigkeit bedient.

Sud-Chicago war vor 6 Jahren, ais der Bau des 
Werkes in Angriff genommen wurde, ein uubedeutendes 
Dorf mit 500 Einwohnern, wahrend es jetzt zu einer 
Stadt m it 10000 Burgern angewachsen ist.

Auszng ans dem .Taliresbcrichte des P a te n t-  
com m issars d e r Y ere in ig ten  S taa ten  tou A m erika 

fiir  1SS7.
Dem Jahresbericht entnehm en w ir nach dem 

Patentblatt folgendes:
E i n n a h m e n  u n d  A u s g a b e n .  

Einnahmen.
Anmeldungen .......................................$ 1 020 530,00
Copien ................................................... ......  78 237,17
Eintragung von Uebertragungen . . „ 28 431,45
Abonnernentsauf die „Offlcial-Gazette“ „ 14 407,48
Eintragung von Etiketts (Labels) ■ ■ , 2 903,50

Zusammen g 1 144 509,60
Ausgaben.

B e so ld u n g e n ........................................... $  639 124,35
„Official-Gazette” .................................. ......  41 734,90
Photolithographie .............................. ......  79 515,12
B ib l io th e k ............................................... ......  3 409,04
Versendung der Publicationen an

lYemde R eg ierungen ..........................„ 376,96
Ungefahrer Betrag der Ausgaben des 

Departements des Innern fiir das
P a te n t a m t .......................... . . .  . „ 230311,85

Zusammen $ 994 472,22
Ueberschufs der Einnahmen . . . .  ,  150 037,38
Ueberschufs bis 1. Januar 1887 . . „ 3 107 453,53
Ueberschufs bis 1. Januar 1888 . . $ 3 257 490,91

G e s c h a f t s u m f a n g .
Gesuche um Patente auf Erfindungen . . . 34 420
Gesuche um Patente auf M u s te r ................... 1 041
Gesuche um Erneuerung von Patenten . . . 152
C av ea ts ................................................................. . 2 622
Gesuche um Eintragung von Fabrikmarken . 1 282
Gesuche um Eintragung von Etiketts (Labels) 686
D isc la im e rs .............................. .... 9
Beschwerden (appeals on the merits) . . . 941
Eiiheilte Patente ind . M u s te r .......................... 21 378
Erneuerte Patente (re issues)......................... ....  99
Eingetragene F a b rik m a rk e n ..............................  1 133
Eingetragene E tik e t ts ................. ........................  380
Erloschene P a te n te ...............................................12 157
Wegen Nichtzahlung der Sclilufsgebuhr zu- 

ruckgehaltene P a t e n t e ................................... 3 044
V e r t h e -i l u n g  d e r  P a t e n t e  n a c h  N a t i o n e n .  

Yon den ertheilten Patenten fielen auf Burger
der Vercinigten Staaten .............................. 19 912

auf Auslander und zwar:
England (ohne Schottland und Irland) . . 500
C a n a d a ................................................................ 294
D eu tsch lan d .......................................................  291
F r a n k r e i c h ................................................' . . 122
S c h w e iz ...............................................................  51
O esterreich-U ngarn .......................................... 36
Andere L a n d e r ...............................................  172

Zusammen 21 378,
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N a c h r u f.
GJeoi’ĝ > H e n r y  Oorlisis f.

Aus den Vereinigfen Staaten von Nordamerika 
erreicht uns die Trauerbotschaft, dafs die W elt einen 
ihrer ersten Ingenieure verloren hat. Am 21. Februar 
d. J. verschied in Providence R. I. G e o r g e  H e n r y  
C o r l i s s ,  der unstreitig den Namen des weitbekannte- 
sten Ingenieurs der Yereinigten Staaten yerdient.

Gorliss war am 2. Juli 1817 in Easton, W ashington 
County, N. J., geboren; seine Schulbildung war eine 
nur mafsige, indem er 6 Jahre lang eine Dorfschule 
und 3 Jahre eine hShere Schule in Castleton be- 
suchte. Im Alter yon 21 Jahren ubernahm er einen 
Kramladen, beschaftigte sich aber damals schon mit 
Vorliebe m it mechanischen Problemen. 27 Jahre alt, 
yerband er sich m it John Barstow und E. J. Nightingale 
unter der Firm a Corliss, Nightingale & Go. in Provi- 
dence R. I., begann 2 Jahre spater sich mit Ver- 
besserungen an der Dampfmaschine zu beschaftigen 
und nahm im Jahre 1849 die ersten Patente zum 
Schutze seiner Erfindungcn. Der Kampf, den er 
bei der Einfuhrung seiner Neuerungen zu bestehen 
hatte, w ar kein kleiner, indem sowohl Maschinen- 
bauer wie Fabricanten unglaubig auf die geistreich 
erfundene Einrichtung zum OefTnen und Schliefsen 
der Yentile blickten. Hatte der Erfinder nicht 
nnumstofsliches Vertrauen in  den Werth seiner 
Neuerungen gesetzt, so wurde er zweifelsohne nicht 
gegen die sich wider ihii erhebende Opposition durch- 
gedrungen sein. Trotz aller Entmuthigungen hielt er 
aus und nachdem erst einige Maschinen in Betrieb 
waren und fur sich selbst Zeugnifs ablegten, indem 
sie eine unerhorte Ersparnifs an Brennmaterial und 
einen regelmafsigen Betrieb ergaben, der. namentlich 
von den Baumwollspinnereien yon Rbode Island 
gewurdigt wurde, war sein R uf gesichert. Die erste 
Corliss-Maschine, welche Europa zu sehen bekam, 
befand sich auf der Pariser W elt-Ausstellung im 
Jahre 1867, woselbst sie sich den hochsten Preis 
holte. Die Schnelligkeit, m it welcher das Princip auf 
dem europaischen Festlande Eingang fand, mag durch 
die Thatsache erwiesen w erden, dafs von den 400 
Dampfmaschinen, welche in Wien 1873 zu sehen waren, 
also nur 6 Jahre sp a te r, die Mehrzahl Corliss- 
Steuerungen oder Nachbildungen derselben besafsen, 
Trotzdem Corliss daselbst nicht ausgestellt hatte, 
wurde ihm in Anerkennung dieser Thatsache der 
hSchste Preis zu theil. Auf der Centennial-Ausstellung 
in Philadelphia im Jahre 1876 zeigte Corliss, der dem 
Thatigkeits- Ausschusse derselben angehdrte, eine 
Dampfmaschine von 1400 HP, welche zum Betriebe 
der gesammten Maschinen im Ausstellungsgebaude 
diente und die grofste Bewunderung erregte.

In jener Zeit wurden seine Yerdienste auch voll- 
standig anerkannt, so wurde ihm  1870 die Rumford- 
Denkmunze durch die amerikanische Academie der 
Kunste und W issenschaften, 1878 die Montoyon-Denk- 
munze aus Frankreich yerliehon, wahrend 1886 der 
Konig der Belgier ihn zum R itter des Leopold-Ordens 
schlug. In den Jahren 1868 bis 1870 w ar er auch

Mitglied des Staatssenats; er bekleidete im amerika
nischen Gemeinwesen einige hohe Ehrenamter, ob
gleich er die meisten ihm angetragenen ausgeschlagen 
hat. Bis in die letzten Jahre seines Lebens war er 
das Haupt der Gorliss Steam Engine Company in 
Providence.

Gorliss hat dem neuen Dampfmaschinenbau die 
Pfade gewiesen, unbewufst steht die Mehrzahl der 
Constructeure unter dem Einflufs seiner Werke. 
Beredtes Zeugnifs hierfilr legen die Patentlislen aller 
Lander ab , welche gefullt sind mit den verschieden- 
sten Arten von Pracisions-Steuerungen, dereń erste 
von ihm erdacht und ausgefuhrt wurde. Seine 
Thatigkeit beschrankte sich jedoch nicht auf die 
Steuerung der Dampfmaschine a lle in , rucksichtslos 
brach er m it allen Ueberlieferungen, entwickelte neue 
Form en auch in der aufseren Bauart seiner Maschinen 
mit solchem Glflck, dafs dieselben thatsachlich einen 
Siegeszug durch die ganze Welt gemacht haben.

Mit dem mechanischen Aequivalent der W arme, 
m it der Kinematik und ahnlichen Dingen befafste 
sich der grofse Mechaniker wohl kaum , aber ein ge- 
borener C onstructeur, ein Mann der glucklichsten, 
fruchtbarsten Gedanken auf dem Gebiete des prak- 
tischen Maschinenbaues w ar er unstreitig. Corliss 
kennzeichnet so recht die eigenthumliche Richtung 
der amerikanischen Technik, die unbedingte Speciali- 
sirung, die Beschriinkung auf einen oder wenige 
Gegenstande unter Aufbietung aller Kriifte. Darin 
liegt grflfstentheils das Geheimnifs der iiberraschenden 
gewerblichen Erfolge in den Vereinigten Staaten.

W ir wollen keineswegs behaupten, dafs alle von 
Corliss entworfenen Maschinenanderungen mustergultig 
und tadellos sind. Unseres Erachtens macht sich 
oftmals eine absichtliche Sucht, aus dem Rahmen des 
Ueblichen herauszutreten, die Welt durch ganz neue 
Formen zu verbluffen, etwas slark geltend. Dem 
Grundsatze, auf dem kurzesten Wege m it den einfachsten 
Mitteln die LOsung zu suchen , w ird nicht immer 
Rechnung getragen. Es betrifft dies weniger seine 
normale Dampfmaschine, ais vielmehr andere Aus- 
fuhrungen, dereń Formen manchmal an die Bauart 
der Barockzeit streifen, aber stets eigenthurnlicli und 
geistreich sind.

Eine Lebensbeschreibung des merkwurdigen 
Mannes, un ter voller Berucksichtigung seiner 
construetiven Thatigkeit, ware eine dankenswerthe 
Aufgabe. Welchen Eindruck Mr. George JI. Corliss 
auf seine Zeitgenossen, die ihm naher traten, mach te, 
davon giebt der treffliche Bericht des Hrn. Professor 
Radinger in Wien uber die Dampfmaschinen auf der 
Ausstellung 1878 zu Philadelphia ein beredtes Zeugnifs.

„Ehre dem jungen Lande,
Ehre dem grofsen Corliss!“ 

schrieb dainals der berufene Sachkenner. Mit den
selben W orten der gerechten und warmen Anerkennung 
wollen wir die Todesnachricht des unvergefslichen 
Bahnbrechers beschliefsen.
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Marktbericlit.

Dusseldorf, den 31. Marz 1888.
Die allgemeine Lagę auf dem E i s e n -  u n d  

S t a h l  m a r k t  e ist auch heute noch ais eine feste 
zu bezeichnen. Freilich w artet man auf erhShte 
Nachfrage vom Auslande, und auch die Ungunst der 
W itterung h a t — namentlich durch die Yerzógerung 
des Baugeschaftes — nieht belebend auf den Markt 
gewirkt. Dennoch ist eine Abschwachung bisher 
nieht eingetreten und mit E intritt der besseren Jahres- 
zeit in manchen Branchen ein lebhafteres Geschaft 
m it Sicherheit zu erwarten.

Der gesammte K o h l e n m a r k t  beharrt durcliweg 
in seiaer seit vielen Monaten gezeigten Festigkeit und 
wird darin durch die andauernde Nachfrage nach 
Hausbrand nieht unwesentlich unterstutzt.

Die Verdingungen des Bedarfs an Locomotiv- 
kohlen fur das Jahr 1888/89 seitens der linksrheinischen 
und hannoverschen Staatseisenbalin haben das be- 
merkenswerthe Ergebnifs geliefert, dafs fiir den 
Doppelwagen 2 bis 3 M  hfihere Preise ais im y o r
jahre gefordert und unter Berucksichtigung der 
Marktlage von den Eisenbalmdirectionen auch geneh- 
migt wurden. Des Ferneren mufs hervorgehoben 
werden, dafs bei neuen Abschliissen in Magerkohlen 
wesentlich liBhere Preise erzielt w erden; auch Ziegel- 
und Kalkkohlen haben an der Preissteigerung theil- 
genommen, was lediglich dem Umstande zuzuschreiben 
is t, dafs sich sammtliche Magerkohlenzechen an der 
R uhr, im Dortmunder sowie im W urmrevier — mit 
Ausnahme einer einzigen — zu einer „Ziegel- und 
Kalkkohlenvereinigung“ zusammengeschlossen haben, 
die bereits ihre guten Fruchte triigt.

Der E i s e n  er z  m arkt hat sich seit unserm 
letzten Bericht nieht wesentlich geandert. Beziiglich 
inlandischer Erze befinden sich die Gruben in flotter 
FOrderung und nirgends sammeln sich Yorrathe an. 
Die besseren Nassauer Rotheisensteine sind um einige 
Mark per Doppellader im Preise gestiegen. Auch im 
Siegerlande werden zum mindesten die yormonatlichen 
Preise bewilligt, einige bessere Sorten Spatheisenstein 
werden hOher bezahlt.

Auf dem R o h  e is e n m a rk te  ist das Geschaft in 
Puddeleisen augenblicklich ru h ig , da die meisten 
Abschlusse pro II. Quartal schon fruher gethatigt 
sind. Fiir kleinere P o sten , welche noch gekauft 
werden, zahlt m an die friiheren Preise. In Giefserei- 
roheisen ist eine Veranderung nieht eingetreten. Die 
Nachfrage nach Spiegeleisen ist aus dem Inlande eine 
gute; dagegen fehlen seit einiger Zeit grofsere Auf- 
trage aus Amerika.

Die von 27 Werken vorliegende Statistik ergiebt 
folgendes R esultat:

Vorrathe an den Hochofen:
Ende Febroar 1SS8. Endo Januar 1SSS

Tonnen Tooncn

Q ualitSts-Puddeleisen ein- 
schliefslich Spiegeleisen . 14 348 12 927

Ordinares Puddeleisen . . 1 071 696
B e sse m e re is e n ......................  11 752 14 410
T h o m ase isen ...........................  10 015 6 809

Summa 37 186 34 842
Die von 10 WTerken gegebene Statistik fiir Giefserei- 

roheisen ergiebt folgende Ziffern:

Yorrath an den Hochofen:
Me Februar 1SSS. Emie Januar 1SSS.

18 736 20 726

Die Preise fur S t a b - ( H a n d e l s - ) e i s e n  sind 
seit unserm letzten Bericht um 21/2 J t  in die Hiihe 
gegangen. Die mit der Bausaison stets eintretende 
vermehrte Nachfrage wird auf dem Stabeisenmarkte 
ein ohne Zweifel noch bedeutend regeres Geschaft 
zur Folgę haben.

Fiir g r o b c  B l e c h e  war der Markt nach Aus- 
weiś der letzten Statistik giinstig, wahrend fur f e i n e  
B l e c h e  eine Yeranderung nieht eingetreten ist. Jn 
E i s e n b a h n m a t e r i a l  ist eine erhdhte Beschaftigung 
der Werke infolge der bevorstehenden Submissionen 
zu erwarten. Die Bromberger Eiscnbahndirection hat 
bereits 25 000 t Sehienen ausgeschrieben. F ur Rad- 
satze und Bandagen haben schon einige Vergebungen 
stattgefunden; die Preise in diesen Erzeugnissen sind 
unverandert.

Die W a g g o n f a b r i k e n  sind zur Zeit genugend 
beschaftigt; eine weitere Belebung des Geschaftes 
steht infolge der noch zu erwartenden umfassenden 
Neuanschaffungen in sicherer Aussicht.

Auch d i e E i s e n g i e f s e r e i e n  und Ma s  eh  i n en- 
f a b r i k e n  haben gut zu thun; die Preise haben 
etwas angezogen, kiinnen aber im Hinblick auf den 
Stand der Rohmaterialien noch nieht ais befriedigend 
bezeichnet werden. FQr die RShrenfabrication ist 
ebenfalls infolge der bevorstehenden Bausaison eine 
Belebung des Marktes zu erwarten.

Die Preise stellten sich wie folgt:

Kolilen und Koks:
F la m m k o h le n ...........................5,80-
Kokskohlen, gewaschen . . » 4,80

» feingesiebte . . » 4,60-
Coke fur Hochofenwerke . . » 9,00-

» » Bessemerbetrieb . » 9,00-

Erze:

-  6,20 
5,40

- 4,80
- 9,40 
- 10,00

- 9,80 
-13,50

R o h s p a t h ....................................... » 9,60-
Gerdsteter Spatheisenstein . » 13,00-
Somorrostro f. o. b. Rotterdam 

bei próm pter Lieferung . . ' » 12,50— 13,00

R oheisen:
Giefsereieisen Nr. I. . . . » 57,00—59,00

» II. . . . ■: » 54 ,00-55 ,00
» III. . . . »  51 ,00-52,00 

Qualitats-Puddeleisen Nr. I . » 52,00 —
» » Siegerlander » 52,00 —

Ordinares > . . . . » 47,00—50,00
Puddeleisen, Luxemb. Qualitat » 45,00—46,00 
Bessemereisen, deutsch. graues '» 54,00 —
Stahleisen, weifses, unter 0,1 %

Phosphor, ab Si egen. . .  » 52,00 —
Bessemereisen, engl.f.o.b.West-

k u s t e ...................................... sh. 43,50 —
Thomaseisen, deutsches . . M  46,00 —
Spiegeleisen, 10—12% Mangan » 59,00 —
Engl. Giefsereiroheisen Nr. III 

franco Rulirort . . . . » 51,00- 52,00
Luxemburger ab Luxemburg,

letzler P r e i s ........................... Fr. 49,00 —
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Grund- 
preis,

! Aufscklilge 
nach der 

Scala.

Gewalztes Eisen:

Stabeisen, westfalisches . .^ 1 2 7 ,5 0 —130,00
Winkel- und Faęon - Eisen zu (Grundpreis) 

ahnlichen Grundpreisen ais 
Stabeisen mit Aufschlagen 
nach der Scala.

Trager, ab Bur-
bach . . .  J t  108,00 —

Bleche, Kessel- » 165,00 —
» secunda . . » 145,00 —
» dunneabKOln » 150,00—155,00 

Stahldraht,5,3 mm 
netto ab Werk » — —

D raht aus Scliweifs- 
eisen, gewohn-
licher ab Werk ca. » — —

besondere Qualitaten — —

In dem im heutigen Hefte von »Stahl und Eisen« 
enthaltenen Artikel uber die Lage der e n g l i s c h e n  
E i s e n -  u n d  S t a h l i n d u s t r i e ,  den w ir einer 
aus der ersten Halfte des Monats Marz stammen- 
den Nummer des »EconomisU entnommen haben, 
ist naher ausgefiihrt, dafs eine Einschrankung der 
Roheisenproduction nothwendig sei. Der Schlufs 
des Artikels stelit ais Folgę einer derartigen Ein- 
schriinkung m it Sicberheit eine Besserung des Ge- 
schaftsgangs in Aussicht. Mit dieser Auffassung der

Lage stimmen die Mittheilungen der »Iron and Goal 
Trades Review« vom 23. Marz im wesentlichen uberein.

Es wird z. B. iiber den Glasgower Boheisenmarkt 
berichtet, dafs die Yorrathe fortgesetzt bedeutend 
zunehm en; deshalb erscheinc es zweckmafsig, dafs 
die schottischen Hochofenwerke auf irgend eine Ver- 
einbarung zur Einschrankung der Production von 
gewShnlichem Roheisen eingehen; denn es sei unbe- 
stre itbar, dafs die Production den Bedarf ubersteige. 
Mit einem Vorrath von nahezu 960,000 tons (beinahe 
eine Jahresproduction des ganzen Districls) liefsen 
sich angemessene Preise nicht erzielen. Auch aus 
West-Cumberland wird iiber eine Zunahme der Roh- 
eisenvorrathe Klage gefuhrt. Aus dem GIevelander 
Bezirk wird dagegen iiber eine Abnahme der Yor
rathe berichtet; man glaubt dort, dafs sofort bei 
E intritt der gunstigen Witterung sich eine Besserung 
einstellen werde. — Fur fertiges Eisen und fiir Stahl 
liegen auch fur diesen Monat im allgemeinen gute 
Nachrichten vor.

Das Geschaft in den Ve r e i  n i g t e n  S t a a t e n  
ist sehr m att — im Gegensatz zu der Lage im Fruh- 
jah r v, J. — und die Consumenten, welche noch 
niedrigere Preise erw arten , halten m it Auftragen 
zuruck. Durch Yersuche ist der Nachweis geliefeti 
worden, dafs dąs in den Sudstaaten erzeugte Roheisen 
einen brauchbaren Stahl; liefert; diese Sorte findet 
infolgedessen neuerdings itn Norden immer m ehr Auf
nahme. — Es bestatigt sich, dafs in diesem Jahr iveit 
weniger Eisenbahnen ais 1887 gebaut werden; die 
Nachfrage fur Schienen ist deshalb gering.

Dr. W. Beumer,

Y creins-Naclirichten.

Verein deutscher Eisenhiittenleute.

Auszug ans dem Protokoll der Yorstandssitzung 
vom 3. Miirz 1S88, Naclunittags 3'li Uhr, 

zu Diisseldorf.

Zu dieser Sitzung waren die Herren Vorstands- 
mitglieder durch Rundschreiben vom 20. Februar 
eingeladen.

Anwesend die H H .: C. L u e g  (Vorsitzender), B r a u n s ,  
S c h l i n k ,  E l b e r s ,  B l a f s ,  D a e l e n ,  H e l m -  
h o l t z ,  M i n s s e n ,  O f f e r g e l d ,  T h i e l e n ,  
W e y l a n d .

Entschuldigt die H H .: B u e c k ,  H a a r m a n n ,  K r a b l e r ,  
L u r m a n n ,  O s a n n ,  S e r v a e s ,  Dr. S c h u l t z .
Das Protokoll wurde gefuhrt durch den Geschafts

fuhrer, Ingenieur S c h r o d t e r .

Die Tagesordnung lautete u. A.:
Yertheilung der Aemter fur das Jahr 1888, W ahl 

des Executiv-Ausschusses, der literarischen Ver- 
tretung, der Rechnungsprufer u. s. w.

Vorlage des Rechnungs-Abschlusses fur 1887. 
Feststellung des Voranschlages fur 1888. 
Herausgabe einer neuen Bearbeitung der gemein- 

fafslichen Darstellung des Eisenhuttenwesens. 
Yerschiedenes.

Beginn 3‘ /2 Uhr. Verhandelt wurde wie folgt:
Der Herr Vorsitzende macht eingangs die Mit

theilung, dafs die Eingabe an den Fiirsten Reichs- 
kanzler, welche von der General-Yersammlung vom 
5. Februar betreffs Ermafsigung der Eisenbahnfrachten, 
bezw. Kanalisirung der Mosel beschlossen wurde, mittler 
weile fertig gestellt, vollzogen und eingereicht sei.

Zu I. Darch Zuruf erfolgt einstimmig die Wieder- 
wahl des Vorsitzenden, dessen zwei Stellvertretern ; 
und des K assenfuhrers, ebenso des Executiv-Aus- 
schusses und der literarischen Commission. Dem- 
gemafs ist fur das Jabr 1888

Hr. C. L u e g ,  Yorsitzender,
„ H. B r a u n s ,  L stellvertretender Vorsitzender,
. J. S c h l i n k ,  II. stellvertretender Yorsitzender,
„ E d. E l b e r s ,  Kassenfuhrer,

und es besteht der Executiv-Ausschufs aus den H H .: 
L u e g ,  B r a u n s ,  S c h l i n k ,  T h i e l e n ;  die litera- 
rische Gommission aus den H H .: S c h l i n k  (Vors.), 
B r a u n s  und L u r m a n n .  Fur den Fali der Yer- 
hinderung von Mitgliedern der literarischen _ Com
mission werden ais Stellvertreter die HH. T h i e l e n  
und O f f e r g e l d  gewahlt.

Die anwesenden Herren nehmen die Wahl 
dankend an.

Zur Prufung der Bechnung werden wiedergewahJt 
die HH, F r a n k  und G o n i n x .
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Zu II. und III. Hr. E l b e r s  Iegt die Abrechnung 
vor, m it dereń Prufung Versammlung die genannten 
HH, F r a n k  und C o n i n s  belraut.

Sodann wurde der Voranschlag der Hauptkasse 
(olgendermafsen genehmigt:

E i n n a h m e :  An Beitragen . . . .  14000 J l  
„ Eintfittsgeldern . . 200 „

Zuschufsd.nordw. Gruppe 3 000 „
Z in s e n ................................  1 000 „

18 200 J t
A u s g a b c :  Geschaftsfuhrung . . . 3 1 0 0 ^

Bureaumietlie u. Unkosten 2 200 „
General - Versammlungen

und Vorstandssitzungen 1 200 „
Versuche u. Commissions-

A r b e i t e n ...................... 1200 „
Z e i t s c h r i f t ...................... 10 500 „

18 200 J l
Fur die Yorziigliche Besorgung der Kassengescliiifte 

wurde Hrn. E l b e r s  lebhafter Dank seitens der Ver- 
sammlung zu theil.

Zu V. erinnert Hr. S c h l i n k  an die gute Auf- 
nahm e, welche der im Jahre 1880 in der »Koln. 
Zeitung* ver8ffentlichte und spSter in zwei Auflagen 
nachgedruckte » Versuch einer gemeinfafslichen Dar
stellung des Eisenhuttenbetriebes* gefunden habe und 
schlagt vor, ein auf ahnlicher Grundlage beruhendes, 
aber dem heutigen Standpunkte des Eisenhutten- 
betriebes angcpafstes Werk vercinsseitig herauszu- 
geben, noch zufugend. dafs er bereit sei, das Vorwort 
und den auf die Roheisenerzeugung bezuglichen Theil 
zu sclireiben un'd dafs er in Hrn. B e c k e r  t, der in 
weiten Kreisen durch die llerausgabe seines »Leit- 
fadens fur Eisenhuttenkunde* yortheilhaft bekannt 
sei, einen geeigneten Mitarbeiter fur den ubrigen

Theil gefunden habe. Versammlung begriiist den 
Vorschlag mit Dank, indem sie in seiner Ausfiihrung 
ein Mittel zur Hebung des Ansehens des Yereins 
erblickt. Es wird ein Credit bis 750 J l  bewilligt.

Zu VI. wird beschlossen, auf die Tagesordnung 
der nachsten Vorstandssitzung die Zuwahl von zwei 
weiteren Mitgliedern zu setzen.

In bezug auf die Classiflcation von Eisen und 
Stahl theilt Hr. B r a u n s  m il, dafs die Feststeltung 
der Ergehnisse aus den Charlottenburger Yersuchen 
immer noch nicht erfolgt sei und dafs m an sich daher 
vorlaufig noch abwartend verhalten musse.

Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.

N e u e  M i tg l i e d e r :
Garrison, F., Lynnwood, Mining Engineer, Radnor, 

Delaware, ba. Pa. Nord-Amerika.
Ilammaclier, Willi., [Hutteningenieur, Peiner Walzwerk; 

Peine.
Stamnschiiltc, Friedr., Ingenieur bei Thyssen & Co., 

Mulheim a. d. Ruhr.
W idckind, E dgar, Ingenieur bei Thyssen & Go., 

Mulheim a. d. Ruhr.

Zur gef&lligen Nachricht.
Den fur die Herren Mitglieder des Vereins deut- 

scher Eisenhuttenleute bestimmten Exemplaren der 
diesmaligen Ausgabe unserer Zeitschrift ist das Mit- 
gliederyerzeichnifs fiir das Jah r 1888 beigelegt worden.

B u cliersc liau .

Anton von Kerpelys Bericht iiber die Fortschritte 
der Eisenhiitten- Technik im Jahre 1886. 
Nebst einem Anhange, enthaltend die F o rt
schritte der ubrigen metallurgischen Gewerbe. 
Herausgegeeen von Dr. B e r n h a r d  K o s 
m a n  n. Leipzig, A rthur Felix.

Mit dem zu Anfang d! J. erschienenen 3. Jalir- 
gange des von der Hand des neuen Bearbeiters heraus- 
gegebenen Werks wird den Fachkreisen cincsystematisch 
geordnete Uebersichl der Fortschritte im Eisen- und 
dem ubrigen Metalihiittenwesen auf das Jahr 1886 
gegeben. Wie die Anordnung des Inhalts, welchem 
zum Theil die eigenen Arbeiten des Yerfassers auf

diesem Gebiete nicht fehlen, die ausreichende und 
gewandte Beherrschung des Stoffes ersehen lafst, so 
ist diese, einem Lehr- und Handbuche fast gleieh- 
kommende Art der Bearbeitung fahig, fur das in der 
Vorrede befurwortete einigermafsen spate Erscheinen 
des Buches zu entschadigen, weil sie die in der 
Technik zutagegetretenen Erscheinungen nicht nur 
zeitlich feststellt, sondern in ihrem organischen Zu- 
samtnenhange aus voraufgegangenen Bestrebungen 
sich entwickeln lafst. Dieser »Bericht* durfte in der 
Hand des Fachmanns stets ein willkommenes Nach- 
schlagebuch bleiben, und haben wir m it Befriedigung 
zu bezeugen, dafs diese Berichte nunm ehr durch 
ihren  Ursprung ausschliefslich der deutschen Literatur 
angehoren.
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Eine vergniigte Studienfahrt nach Schweden.
(»uSii<2x<)

Von Dr. Friedrich C. G. Mflller.
(Fortsetzung aus Nr. 2.)

CvaV3

Von Herrljunga n ach  T rollhattan .
Der Zug gelit von Borfis in gemachlichem Tempo 

nach Norden weiter und uberschreitet das ebene, sparlich 
bewachsene, seenreiche Felsplaieau, auf welchem die 
Wasserscheide zwischen dem Kattegat und dem Wenern- 
see liegt. Endlich erreichen wir unser heutiges Reise- 
ziel: Herrljunga. Dieser wohlklingende Name gehort 
nicht einer Stadt, sondern einer kleinen Ortschaft mit 
Kirche und Schule, sowie einigen freundlichen, ver- 
haltnifsmafsig stattlichen Wohnhausern. Bevor wir in 
das dortige, etwas versteckte, Eiscnbahnhotel einzogen, 
gab es wieder Weitlaufigkeiten. An Stelle eines 
Portiers wartete am Perron eine nicht mehr jungę und 
keineswegs elegant gekleidete Damę, der wir absolut 
nicht glauben mochten, dafs sie die Verwalterin des 
ersten Hotels von Herrljunga sei. Freudig erkannten 
wir nachher, dafs unser Mifstrauen unbegrundet war, 
denn das einstockige Holzhaus mit der bluhenden 
Rosenlaube enthalt sechs grofse luxurióse Raume, sowie 
noch einige freundliche Mansardenstuben. Alles war 
in musterhafter Ordnung. Restaurant und Cafć be- 
findet sich im Bahnhofsgebaude. Nach dem Abend- 
essen unternahmen wir noch einen Gang ins Freie. 
Der Ort ist umgeben von Getreidefeldern, Wiesen und 
Garten. Aber ringsum am Rande dieser freundlichen 
Oase ragt der Granit und der dunkle Tannenwald. 
Was uns an diesem Abend ganz besonders entzuckte, 
war die Mitternachtshelle, welche w ir hier zum ersten 
Małe kennen lernten. Man konnte um io  Uhr noch 
gut im Freien lesen und um Mitternacht zeigten róthlich 
glanzende Wolken am Nordhimmel den Ort des Tages- 
gestirns. f Es liegt ein unbeschreiblicher Zauber in diesem 
milden Dammerschein, ais wiegte die ahnende Seele 
sich in dem Traum eines ewigen Tages, an welchem 
die finsteren Schatten in Licht verklart werden.

Am andern Morgen gegen . 5 Uhr ging die Fahrt 
weiter zum Wenernsee. Die Landschaft ist immer 
noch eine ganz ebene Felsplatte mit sparlichem Baum- 
wuchs, und nur seiten mit einer Schicht Ackcrerde 
uberdeckt. Am fernen Horizonte tauchen die einzigen 
Berge in diesem Landstriche auf, der Hunne- und der 
Halleberg an der Sudspitze des Wenern. Die Bahn 
fuhrt zwischen beiden hindurch in einem lieblichen 
Waldthale. Zur Rechten ragt 100 m  hoch eine senk- 
rechte^ Wand saulenformig zerklufteten Granits. Ein 
vorspringender Felsen, welchen damals eine Blechfigur 
verunzierte, war zur Zeit der alten Heidengdtter eine 
heilige Statte, eine Attestupa. Hier sturzten sich die 
libensmiiden Recken, welche den ruhmlichen Tod auf 
der Wahlstatt nicht gefunden hatten, hinab, um so der 
Aufnahme in Odhins Saal theilhaftig zu werden.

IV.8

Gleich nachdem die Bahn zwischen den beiden 
Bergen hervorgekommen, uberschreitet sie mitten im 
hohen Tannenwalde auf luftiger Gitterbrucke den 
Gótaelf. Derselbe sturzt an dieser Stelle, kurz nach 
seinem Austritt aus dem W enern, seine gewaltigen, 
grunen Wassermassen uber Felsblocke in mehreren 
Cascaden hinab. Wenige Miiiuten noch und w’ir er- 
reichen Wenersborg. Zum Besuch dieser fur die Binnen- 
schiffahrt so wientigen Stadt, dereń mastenreieben 
Hafen man von der Bahn aus ubersieht, fehlte uns die 
Zeit. Mit der nachsten Station Oesnered sind w ir zur 
Gotenburger Linie gelangt. Die 11/2 Stunden bis zur 
Abfahrt des Zuges benutzte ich zu einem Streifzug in 
die Gcgend. Kolossale Brocken von Gneifsgranit* 
sind uber das flachę Land gewurfelt, mit Tannen und 
Kiefern eingefafst und mit versengtem Heidelbeerkraut 
uberzogen. Menschen und menschliche Wohnstatten 
gewabrt man seiten in dieser Einode, aber ais Zeug- 
nisse ausdauernden menschlichen Fleifses grufsen uns 
die vielen, oftmals nur wenige Ouadratmeter uber- 
spannenden Ackerfelder, welche zwischen den Fels- 
blocken versteckt liegen. Auf einem haushohen Stein- 
riesen fand ich einen lreien Aussichtspunkt nach W eners
borg und dem Wenernsee, welcher, endlos wie das 
Meer, den Himmel beruhrt.

Mittags fuhren wir in Station Trollhattan ein. 
Eine neue eingehende Beschreibung der an jenem Ort 
yereinten weltbekannten Wunder der Natur und der 
Ingenieurkunst halte ich fur uberflussig. Ich will nur 
erzahlen, was wir dort erlebten und wie uns diese Wunder- 
welt entgegentrat. W ir hatten nur D/.i Stunden Zeit bis 
zum Abgange des Zuges, mit welchem Herr B. und ich 
noch heute Filipstad erreichen mufsten. Aus diesem 
Grunde wollten wir auf die Besichtigung der 3 Kilometer 
abwarts liegenden Schleusenbauten verzichten und nur in 
aller Ruhe die Wasserfalle bewundern. W ir belegten 
sofort den Hotelw^agen und spornten zur Eile. Der 
Oberkellner im Trollhattahotel, welcher Deutsch ver- 
stand, wurde in unsere Absichten eingeweiht; er mochte 
uns einen Fuhrer mitgeben und diesem wic dem Kutscher 
die nóthigen Weisungen ertheilen. Er that das auch, 
aber mit einer Mien.e, aus der hervorging, dafs ihm 
irgend etwas an unserem Plan nicht ganz gefiel. In
dessen dauerte es kaum eine Minutę und unser mit 
zwei kraftigen Rappen bespanntes Wagelchen flog von 
dannen, dafs Kies und Funken stoben. Die Strafse 
lauft neben dem Kanał und ist zugleich mit diesem in

* Anm. Der Ausdruck Granit soli in diesen 
Blattern nicht blofs den echten Granit, sondern uber- 
haupt krystalłisches Gestein von granitischer Zusammen
setzung, wie Gneifs oder Felsitporphyr, bezeichnen.

9
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den Rand der Scharte gesprengt, welche der Flufs in 
die Granitterrasse genagt hat. Nach der Kartę zu 
urtheilen, mufsten wir langst an den Fallen vorbei sein. 
W ir riefen daher dcm Kutscher zu: „Nicht nach den 
Schleusen, nur die Falle sehen.“ Statt der Antwort 
trieb er die Pferde zu vollem Galopp. „Ja die Schweden 
sind uberaus grundliche Leute,“ bemerkte Herr B. „Wir 
sollen Alles sehen. Sie konnen es nicht in ihren Sinn 
bringcn, dafs Reisende aus Deutschland Trollhattan 
verlassen sollen, ohne auch die Schleusen angestaunt 
zu haben.' Und so befanden wir uns denn richtig, 
ais der Wagen hielt, auf dem Altan von Akersberg 
mit seiner wundervollen Aussicht auf den grunen, durch 
schone Baumgruppen eingelafsten Abhang, an welchem 
die beiden ęiganiischen Wassertrcppen 33 m tief bis 
zum Flufs hinabfuhren, die altere achtstufige und die 
breitere, 1844 von Erikson erbaute, mit elf Schleusen, 
durch welche jahrlich 7000 Fahrzeuge die Trollhatta- 
falle umgehen. Unser Fuhrer, ein Jungę mit be- 
schildeter Mutze und einem guten Gesicht, in welchem 
sich der Zug entsetzlicher Grundlichkeit deutlich aus- 
pragte, bedeutete uns zu folgen. Der Wagen w arbereits 
abgefahren. Ein Blick auf die Uhr zeigt, dafs wir in 
einer halben Stunde am Bahnhof zuruck sein mussen. 
Der Jungę hórt auf nichts, versteht auch wohl nichts 
und sturmt den Berg hinab. W ir sind in seiner Ge- 
walt und mussen die Schleusen auch in der Nahe 
sehen. Ich beginne einen Dauerlauf oder vielmehr 
Dauerspringen, dabei furchterlich scheltend. Alle Mi
nuten halte ich eine Weile, schaue Eriksons Wunderbau 
an und warte, bis die beiden anderen Herren, denen 
ihre Kórperfulle das Rennen unmóglich machte, 
herangekommen sind. Es war Mittag und die Sonne 
lachte uns voni blauen Julihimmel dermafsen ins 
Antlitz, dafs wir kirschroth wurden. Es half aber kein 
W iderstreben, der Jungę schenkte uns nichts, wir 
mufsten ganz bis zum Unterwasserspiegel des Elf hinab, 
darauf wieder eine Abtheilung der neuen Schleusen 
aufwarts. Hier bestiegen wir den wartenden Wagen 
und zuruck ging’s im rasenden Galopp. Bei den Fallen 
wurde ausgestiegen, und wir haben wirklich Alles ge- 
sehen. W ir standen eine Weile auf dem vorspringen- 
den Felsplateau der Villa Utsigten vor dem wunder- 
baren Landschaftsbilde, in dessen Mittelpunkte der dritte 
Katarakt liegt und welches in seiner ganzen Scenerie 
an den Rheinfall erinnert, indem namentlich die schóne 
Kirche von Trollhattan in ahnlicher Weise uber dem 
schaumenden Wasser auf steiler Hohe emporragt, wie 
das Schlofs Laufen uber den deutschen Stroni. Wir 
traten ferner auf einige Secunden an den tosenden 
Schlund, welchen man bereits zu Anfang des vorigen 
Jahrhunderts sprengte, um mittels einer einzigen Schleuse 
die beiden mittleren Falle zu uberwinden. Schliefslich 
eilten wir an verschiedenen industriellen Anlagen, 
welche sich die ungeheure Kraft des Stromes zu Nutze 
machen, voruber zu dem hóchsten der Wasserfalle 
und standen eine volle Minutę auf dcm Toppó- 
Felsen, wo die gewaltige Wassermasse in zwei 
schmalen Spalten 13 ni hinabsturzt. Am Bahnhof hatten 
wir gerade noch 2 Minuten Zeit, um von unserm 
Staatsanwalt herzlichen Abschied zu nehmen, welcher 
an diesem Tage noch nach Góteborg und von dort 
iiber Jiitland in die Heimath zuruck reisen wollte.

Von T rollhattan  nach  Filipstad.
Die nunmehr beginnende ęstundige Eisenbahnfahrt 

bot ausreichende Zeit zur Beruhigung der Nerven 
und zur Ordnung der gewonnenen Eindrucke. Mein 
Reisegenofs hatte ubrigens schon in fruheren Jahren 
die Tollhattanfalle in aller Mufse besucht und fafste 
diese Tour lediglich unter den Gesichtswinkel des 
Humors. So grois mein Zorn vor einer halben Stunde 
auch gewesen, so war ich jetzt aufrichtig erfreut, doch 
ein Gesammtbild von Trollhattan empfangen zu haben,

und dankte im Stillen dem energischen Jungen, welcher 
uns so erbarmungslos an alle Sehenswurdigkeiten lieran- 
getrieben hatte. Mancher Leser wird uber solche Art 
zu reisen wohl den Kopf schutteln und bezweifeln, dafs 
man Genufs und Nutzen davon haben konne. Dem- 
gegenuber meine ich, dafs ein Mann mit gesundem 
Kórper und einem empfanglichen Sinn, der nicht lange 
an einem lauschigen Platzchen ausruhen und austraumen, 
sondern neue Lander, Menschen und Sitten in kurz 
bemessener Zeit kennen lernen will, schnell und mit 
Anspannung aller Krafte reisen mufs. Zum Sehen 
bedarf es nicht langer Zeit, wenn man nur mit Interesse 
sieht und mit der festen Absicht, genau zu sehen. 
Das Auge nimmt Momentbilder in sich auf, welche 
ahnlich denen der pliotographischen Platte gar 
nicht auf der Stelle entwickelt zu werden brauchen. 
Ja ich liabe es auf meinen vielen Reisen be- 
stiitigt gefunden, dafs bei kraftiger Beleuchtung und 
energischer Stimmung in kurzer Zeit meistens 
besserc Erinnerungsbilder erhalten werden, ais wenn 
man sieli den Eindrucken in aller Behaglichkeit lange 
uberlafst. Eine Studienreise ist immer eine Arbeit, oft 
sehr anstrengend und nicht immer angenehm. Der 
wahre Genui? liarrt unser erst dalieim, wenn wir in 
guter Stunde alle die Bilder an derSeele voruberziehen 
lassen. Dann wirft auch der Humor sein verklarendes 
Licht auf Dinge und Ereignisse, die uns seinerzeit nicht 
gerade vergnuglich stimmten.

Die Bahn fuhrt an der Nordwestseite des Wenern 
entlang, det aber nur dreimal fur einige Augenblicke 
sichtbar wird, so hinter Mellerud, wo dic Christiania- 
linie abzweigt. Fern am Horizonte ragt iiber die 
meerartige Wasserflache die Kuppe des Kinnekulle, 
jenes geologisch und landschaftlich so merkwurdi^cn 
Berges auf der andern Seite des Sees. An der Stelle, 
wo w ir uns jetzt befinden, liegt auch der Eingang zu 
jenem Labyrinth schmaler Seen, welche, durch den 
beruhmten Dalslandkanal verbunden, eine Wasserver- 
bindung bis nach der norwegischen Grenze herstellen. 
Reisende, welche iiber hinreichcnde Zeit verfugen, 
konnen auf einem Dampfer drei Tage lang die wechseln- 
den und doch so gleichartigcn Bilder von Wasser, Fels 
und Tannenwald an sieli voruber ziehen lassen und 
dem Tosen der Wasserfalle lauschen, welche das Scbiff 
mittels Schleusen umgeht. Zufallig fuhr mit uns von 
Oesnered ab der Capitan des Dampfers, welcher die 
Dalslandtour macht. Dieser liebenswurdige, deutsch 
redende Herr schilderte die Reize jener Gegenden, 
so dafs wir beim Abschiede versprachen, falls uns ein 
gutiges Geschick nochmals nach Schweden fuhren sollte, 
uns der schmucken Laxa anzuvertrauen, welche mit 
wehenden Flaggen dicht neben dem Bahnhofe auf 
ihren Lenker wartete.

Uebrigens vermochten wir auch vom Eisenbahn- 
wagen aus den Charakter dieser Landschaft zu erkennen. 
Der Boden ist nicht mehr eben, wie sudlich vom 
Wenern, sondern leicht gewellt und von zahllosen 
Flussen und Seen mit steilen Felsufern zerschnitten. 
Die Tatinen und Kiefern entwickeln ihre hohen und 
schlanken, fur Skandinavien charakteristischen Formen. 
An der Nordwestecke des W enern andert sich zeitweilig 
die Gegend, indem Wald und Fels fruchtbaren Getreide- 
feldeni und Wiesengrunden Platz machen. Grofse 
saubere Dórfer und stattliche Einzelgehófte bekunden 
die Fruchtbarkeit dieses Theils der Provinz Wermland.

Abends 10 Uhr fanden wir im Stadthotel von 
Filipstad ein vorzugliches Unterkommen.

S ch w ed isch e  H otels und w eibliche  
B edienung.

Ich knupfe hier die Bemerkung an, dafs der Rei
sende nirgends besser aufgehoben ist, ais im Hotel 
einer schwedischen Kleinstadt. Was zuerst auffallt, 
ist die Grofse und Ausstattung der Gastzinimer, welche
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oft alle Requisiten einer beliaglichen Privat\vohnung 
aufweisen. Aus Zimmern, wie w ir sie in Filipstad, 
Falun, Gefle fur 2 J l  bew ohnten, wurde man in 
den Hotelpalasten von Berlin oder London dereń
drei machen. Jedes Hotel enthalt einen grofsen Speise- 
saal mit reich besetztem Smórgosbord; die Kuchę ist 
durchgehends sehr gut. Zur Befriedigung des Trink- 
und Rauchbedurfnisses dient ein ebenso grofses Cafć. 
In diesen Hotels dominirt das schónc Gcschlecht. 
Ueberhaupt kommt der Reisende in Schweden,
aufser beim Fahren mit Mannern wenig in Be- 
ruhrung. Damen empfangen und bedienen i h n , eine 
Dame schreibt und ubergiebt ihm die Rechnung.
Will er in der Stadt Einkaufe machen oder Geld 
wechseln, so kann er die Geschaftskenntnifs und 
Gewandtheit einer frischen Nordlandsschonen bewun- 
dern. Im Rasir- oder Frisirsalon lacht dem Ein- 
tretenden eine freundliche Evastochter entgegen und 
unter schóner Hand schwindet die Bartstoppel und 
kniuselt sich das Hauptgelock oder des Vollbarts Zier. 
So uberraschend dem Norddeutschen dieses resolute 
Eingreifen des Weiblicben in alle Lebensverrichtungcn 
anfangs auch vorkommt, so schnell gewóhnt er sich 
daran und fuhlt sich ungemein wohl dabei. Diese 
Damen entfalten eine so naturliche Liebenswurdigkeit 
und zeigen eine solche, bei Mannern unbekanntc, Un- 
verdrossenheit, dafs einem das Herz dabei froh wird 
und der Geist der galanten Ritterlichkeit auch uber den 
argsten Weiberfeind kommt. Ueberflussige und leere 
Hófiichkeitsphrasen wird man iibrigcns in ganz Schweden 
wenig zu hóren bekommen. Unwahre Ziererei, sowie 
Bleiclisucht und Nervositat haben dort oben noch keinen 
Boden gefafst. Je mehr man nach Norden und ins 
Landesinnere gelangt, um so mehr regelt sich auch der 
Verkehr mit Damen auf dem Boden einfacher Natur- 
lichkeit. Dabei mufs aber noch bctont w erden, dafs 
jene Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts, mit 
denen der fremde Reisende vorwiegend in Beruhrung 
kommt, an Bildung, Lebensart und Tracht sich einerseits 
weit uber das Hausmadchen-Niveau erheben, andererseits 
Vermuthungen, die man etwa in Berlin an den BegrifT 
weiblicher ikdienung knupft, in keiner Weise recht- 
fertigen. W ir werden noch mehrfach Gelegenheit haben, 
festzustellen, dafs man in Schweden in vieler Hinsicht 
vernunftiger denkt, ais bei uns; so ist man auch uber 
jene Vorurtheile hinaus, welche es gerade den achtbaren 
und gebildeten Madchen so schwer machen, sich mit 
eigener Arbeit durchs Leben zu helfen.

N ach d en  P ersberg-G ruben .
Filipstad ist ein zwischen Seen und bewaldeten 

Hugeln reizend gelegenes, von einem munteren Flufs 
durchstrómtes, reinliches Provinzialstadtchen von der 
in Schweden ublichen weitlaufigen Bauart mit breiten 
Strafsen und schónen Promenaden. Es ist Sitz einer 
Bergschule und der Obervcrwaltung der ringsum liegen- 
den zahlreichen Eisengruben und Huttenwerke. Unsere 
Absicht war, namentlich die beruhmten Persberg-Gruben 
zu besuchen. Da wir wenig orientirt waren, begaben 
wir uns bereits fruh am andern Vormittage zumBerg- 
meister S. Dieser liebenswurdige altere Herr, welcher 
glucklicherweise auch Deutsch verstand und sprach, 
gab uns die nóthigen Auskunfte und Weisungen, so dafs 
wir bereits um io  Uhr mit einem Zweispanner gen 
Persberg rollten. Die wohlgehaltene Landstrafse geht 
durch hohen Fichtenwald zwischen aufgethurmten 
Granitblócken hindurch. Sobald man in die erzfuhren- 
den Regionen gelangt, sieht man hier und dort Schachte 
und primitive Fórdereinrichtungen, welche den Eindruck 
von Ziehbrunnen machen. Endlich lichtet sich der Wald 
und vor uns liegt die weite Flachę des Yngen-Sees. 
Obgleich derselbe den Typus der meisten schwedischen 
Seen zeigt, knupft sich fur mich gerade an ihn die 
Yorstellung einer dusteren, nordischen Romantik. Dies

mag einestheils daher kommen, dafs die dunklen Wasser 
und die dusteren Fichten damals unter dem wolken- 
bedeckten Himmel wirklich unheimlich erschienen, vor 
Allem aber beeinflufst mich die Erinnerung, dafs wir 
in den wilden Wogen des Yngen beinahe den Unter- 
gang gefunden. Doch davon nachherl

Der See lauft nach Norden in zwei Buchten aus, 
zwischen die sich eine steil abfallende Halbinsel schiebt; 
auf dieser befinden sich die Persberg-Gruben. Eine 
Befahrung der Gruben lag nicht in unserer Absicht. 
Die Einrichtungen sind nach unsern Begriffen etwas 
primitiv, jedoch den in Schweden obwaltenden eigen- 
thumlichen Verhaltnissen richtig angepafst. Man mufs 
vor Allem berucksichtigen, dafs dieses bedeutende 
Eisenbergwerk doch nur gegen 40000 t Erz aus 
16 Gruben jahrlich zu Tage fórdert und dafs fur eine 
gesteigerte Fórderung der Bedarf nicht vorliegt. Das 
Erz wird von einem Wasserrade mittels Kubeln und 
Drahtseil in kleine Wagen gehoben und in diesen auf 
Geleisen zu dem Seeufer befórdert und je nach der 
Gattung auf Haufen gesturzt. Es ist ein Magneteisen- 
stein von durchschnittlich 5 5 % Eisengehalt, durchzogen 
von Schnuren Magnesium-Calciumsilicats. Das Erz ist 
durchgehends sehr rein von schadlichen Beimengungen. 
Speciell bleibt der Phosphorgehalt in allen Gruben 
unter 0,01, in mehreren betragt er nur 0,002- 0,003. 
Die Erze stehen also in dieser Hinsicht auf gleicher 
Stufe mit den Dannemora-Erzen, ubertreffen die letzteren 
aber durch ihren sehr niedrigcn Schwefelgehalt. Da
gegen enthalten die besten Persberg-Erze nur 0,2 % 
Mangan, wahrend die Dannemora-Erze gegen 2 % ent
halten. Der Preis der Erze betragt an der Persberg- 
Grube 5,00—6,50 tM.

Jener Tag bekam fur uns dadurch ein eigenthum- 
liches Geprage, dafs wir uns zumeist Menschen gegen- 
iiber.befanden, mil denen wir uns durch das Medium 
des gesprochenen Worts nur hóchst mangelbaft ver- 
standigen kónnten. Schon im Hotel, wo Niemand aufser 
Schwedisch eine civilisirte Sprache verstand, gab es 
yerwickelte und durch allerlei Mifsvęrstandnisse in die 
Irre gefuhrte Verhandlungen. Schliefslich kam Alles 
in die Reihe. Der Wirth safs ani Telephon und ver- 
standigte sich zuerst mit Persberg; Herr Disponent M. 
sei zu Haus und erwarte uns. Dann rief er nach dem 
Hochofenwerk Thorskebacken; der Besitzer war gerade 
im Walde, derselbe wurde aber zu Mittag zuruck- 
kommen; ein Ruderboot sollte Mittags in Persberg 
sein, um uns heruber zu holen. In Persberg ange- 
kommen, empfing uns Herr M., verstand und sprach 
aber nur Schwedisch. Ein junger Ingenieur, welcher 
etwas Englisch sprach, sollte Dolmetscher sein, war 
aber so befangen, dafs es nicht moglich wurde, ein 
zusammenhangendes Gesprach zu fuhren. Auch wir 
waren wegen der Neuheit der Lage etwas schuchtern 
und ungeschickt. Indessen sahen wir schliefslich doch 
Alles, was wir sehen, und erfuhren, was wir wissen 
wollten. Die Sprachverwirrung erreichte ihren Hóhe- 
punkt, ais wir zu einem Imbifs eingeladen wurden und 
die Zeit bis zum Eintreffen des Bootes doch durch 
irgendwelche Unterhaltung ausfullen mufsten. Jenes 
Convivium unter der bluhenden Linde auf derTerrasse 
am Ufer des Yngen wird uns stets im Gedachtnifs 
bleiben. Es hatte so schon werden konnen, wenn 
unser Wirth in der Wahl des Getranks etwas weniger 
Yorsichtig gewesen. Niemand wird bestreiten, dafs 
Himbeersaft mit Sodawasser ein ebenso wohlschmecken- 
des wie erąuickendes Getrank ist, und habe ich wirk
lich seiten Gelegenheit gehabt, das feine Aroma jener 
Waldfrucht in solcher Gute zu kosten, wie damals. 
Leider aber wohnt in diesem Trank nicht die Kraft, 
welche die Sorgen bricht und die Herzen der Menschcn 
naher bringt, Eine Flasche edlen Rebensafts wurde 
die Befangenheit beseitigt und den gemeinsamen Froli- 
sinn erweckt haben) welcher immer ein Ersatz fur die 
unzureichende Rede ist.
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V on P ersberg  iiber den  Y n gen  nach
T h o rsk eb a ck en  hin und zuruck.

Endlidi war das fur uns bestimmte Boot flott ge
worden und wir schaukelten auf den Wogen des dunklen 
Sees, dessen Flachę eine Meile weit vor uns lag. 
Zwei Manner, ein murrisch blickender Greis und sein 
jungerer heiterer Gesell, trieben das Fahrzeug durch 
der Ruder Kraft. Ein Segel aufzuspannen war ihnen 
verboten, da der See hoch ging und die Bewegung 
bald so heftig wurde, wie auf dem Meere. Die Spritz- 
wellen schlugen lustig uber uns fort, In der Mitte liegt 
eine grofsere Insel, hinter der w ir eine Weile lluhe 
hatten, Nicht weit davon ragen mehrere kleine Granit- 
holme, nur wenige Ouadratmeter grofs, trotzdem mit 
einigen Tannen gekrónt. Der jetzt an ihnen hoch 
aufspritzende Schaum beiehrte uns nachdrilcklich von 
der W uth des Sees. Endlich lenkte das Boot nach 
5/4Stundiger Fahrt in einen bis dahin unsichtbar ge- 
bliebenen Fjord, in welchem man weder Wind noch 
Wellen spiirte. Menschliche Wohnungen, ja auch nur 
Spuren von der Anwesenheit des Menschen am Sud- 
etide des Sees waren uns nicht zu Gesicht gekommen, 
sondern nur Granitmauern mit dustern Tannenwaldern. 
Auf einmal liegt ein Garten vOr uns und darin ein 
weifsschimmerndes Herrenhaus, etwas weiter zuruck 
eine Hutte mit Hochofen; wir sind in Thorskebacken.

Die Schlufsverhandlung mit den Schiffern ging mit 
Halfe eines schriftlichen Yerfahrens sehr glatt. Wir 
waren namlich auf der langen Fahrt uber die beste 
Methode, uns niit den Schweden zu verstandigen, zu 
Rathe gegangen. Es lag nicht so sehr an unserer Un- 
kcnntnifs der Sprache; Herr B. liest und schreibt sogar 
Schwedisch und auch ich hatte schon ein kleines 
Lexikon auswcndig gelernt und konnte decliniren und 
conjugiren. Es lag am Hóren und Aussprechen. Die 
Aussprache und namentlich der Tonfall des Schwe- 
dischen ist vom Deutschen sehr abweichend und kann 
nur durch langere Uebung und Gewóhnung des Ohrs 
annahernd erlernt werden. W ir aber waren erst drei 
Tage im Lande. Deshalb beschlossen wir, in allen 
kritischen Fallen mit den Leuten schriftlich zu ver- 
kehren, was in anbetracht der hohen Schulbildung des 
schwedisch en Volks ganz vorzuglich ging. Das Blatt 
mit der Handschrift unseres Ruderers bewahre ich noch 
heute ais ein sichtbares Andenken an jene Fahrt, dereń 
Einzelheiten bereits anfangen, in der Erinnerung zu 
einem ruhigen Gesammtbild zu verschmelzen.

Herr Erikson empfing uns aufs liebenswurdigste 
inmitten seiner Kinder; namentlich gewann sein Erst- 
geborener, ein schóner Jungling von 18 Jahren, sofort 
unser ganzes Herz. Leider sprach und verstand Nie- 
mand etwas Anderes, ais Schwedisch. Indessen gestaltete 
sich hier der Verkehr sofort unbefangen und angeregt; 
alle ernsteren Fragen wurden schriftlich rasch erledigt. 
Die ganz einsam gelegene Hutte, welche in ihrem 
Hochofen aus Persberger Erzen ein sehr reines Eisen 
erblast,war wie alle kleineren Hochofenwerke Schwedens 
im Sommer aufser Betrieb.

Herr E. lud uns zum Mittag ein und zwar in einer 
solchen gewinnenden W eise, dafs w ir nothwendig 
folgen mufsten. Offen gestanden thaten w ir dies mit 
einer gewissen Beklemmung. Im Kreise einer Familie 
zu tafeln, dereń Sprache man nicht versteht, ist ja an 
und fur sich eine Situation, welcher Jeder gem aus- 
weichen mSchte, uns aber beangstigte noch die frische 
Erinnerung an die Himbeerwassersitzung jenseits des 
Yngen. Im grofsen Speisesaal w ar ganz nach schwe- 
discher Sitte serviert. Eine Tafel in der Mitte des 
Raums ist mit den Efsgerathen und einer Unmenge 
von Yorgerichten besetzt. Auch der Schnaps fehite 
nicht, wovon ein Glas zu Anfang des Mahls getrunken 
w ird ; die Schweden nennen das Appetitsup. W ir langten 
tapfer zu und nahmen mit unserm W irth an einem 
kleineren Tisch ani Fenster Platz, von wo aus der

Blick auf den sonnigen Garten und die das stille Thal 
einschliefsenden Tannenhugel fiel. Ein Gericht reihte 
sich an das andere; besonders aber uberraschte uns der 
schnelle Wechsel und die Mannigfaltigkcit der Getrankc. 
Es lósten sich ab: Sherry, Rheinwein, Porterbier, 
Lafitte, Dunnbier und schwerer Portwein; dazwischen 
kamen noch die unvermeidlichen Erdbeeren mit Sahne. 
Die Stimmung wurde immer fróhlicher, die Pantomimę 
lebendiger, das Zutrinken permanent. Jeder sprach 
schliefslich seine Muttersprache und doch verstanden 
wir uns, und was wir nicht verstanden, erriethen wir, 
und wenn wir falsch riethen, wurde angestofsen und 
die Sache war in Ordnung. Auch die Sdhnc traten 
wiederholt mit ihrem Glase heran, freundlich zutrinkend. 
Eine Dame war nicht anwesend und vermuthe ich, 
dafs Herr E. W ittwer ist. Die Zeit eiltc schnell von 
dannen und wir mufsten energisch zum Autbruch rusten, 
denn der Zug von Persberg nach Filipstad ging schon 
in i 1/? Stunden. Aber eine Tasse Kaffee konnten wir 
noch gut trinken. Im Nachbarzimmer fanden wir den 
dampfenden Mokka, daneben aber auch eine Batterie 
Flaschen mit feinen Schnapsen und ein Dutzend Spitz- 
glaser von ganz bedenklichem Fassungsvermógen. Wir 
crschraken darob und winkten ab, Herr Erikson aber 
lachte, wie der alte Germane im Scheffelschen Liede, 
fiillte drei Glaser mit Benedictiner und wir leerten sic 
auch, wie es sich gehórt. „Und nun noch einen 
Bittern, das ist gut fur die Wasserfahrt.* Jetzt ergriff 
mein Reisegenofs einfach die Flucht; auch ich wolltc 
ihm nach, konnte aber meinen Hut nicht gleich erwischen. 
Herr Erikson hatte sein Glas bereits erhoben: was sollte 
ich thun? Ich trank den Bittern. Dafiir lohnte mich ein 
Blick, welcher deutlich sagte: Alle Achtung. — Aber 
nun ging es schnell hinaus zum Boote. Der Abschied 
von der Familie war geradezu rubrend, und wir werden 
das Andenken an die lieben Leute unser Leben lang 
im Herzen bewahren.

W ir bestiegen das namliche Boot, und die beiden 
Schiller, welche uns hergeholt hatten, iegten die Ruder 
ein. Ais wir uns dem Ausgange der stillen Bucht 
niiherten, sahen wir an den schaumgekronten Wellen, 
dafs der Wind, welcher uns entgegenblies, zum Sturm 
geworden. Aufserdem thurmte sich vor uns dunkles 
Gewittergewólk auf. Dic beiden Manner arbeiteten 
mit doppeltcr Kraft, da sie in den Schutz der Insel 
kommen wollten. Die Spritzwellen schlugen ununter- 
brochen in das Boot. Zum Giuck hatte ich im hintern 
Sclinabel Platz genommen und kauerte, in das Plaid 
gehullt, unter meinem Regenschirm. Herr B. aber safs 
in der Mitte und konnte der Ruderer wegen seinen 
Schirm nicht aufspannen: erbarmungslos sendeten die 
tuckischen Seenixen ihre Wassergeschosse gegen den 
Wehrlosen. Das Wetter kam naher, der See vor 
uns wurde unsichtbar und man hórte nur cin dumples 
Prasseln. Es w ar klar, dafs wir die Insel nicht 
mehr erreichen konnten. Die Kraft der Bootsleute 
begann zu erlahmen, wir machten uns aufs Schlimmstc 
gefafst. Aber jetzt offenbarte sich die Zaubermacht 
des Weins. Statt zu zagen, stimmte ich heitere 
Lieder an und mein Schicksalsgefahrte sang den 
Refrain. Die beiden Ruderer waren zuerst unwillig 
daruber, begriffen aber bald das Komische unserer Lage 
und schópften neuen Muth. Uebrigens lag es nicht im 
Sinne des Schicksals, uns fern von der Heimath im 
tiefen See zu betten. Die Wetterwolke uberschuttete 
uns nur mit einem heftigen Regengufs, brachte aber 
merkwurdigerweise den Sturm sofort zum Schweigen. 
Nach einer Yiertelstunde war der Himmel wicdci klar 
und die ruhige Wasserflache schimmcrtc im Sonnen
licht. Aus dem Boote aber erscholl der gefublvol!e 
Sang: O du himmelblaucr See, aus ist das Herzeleid, 
aus ist das W eh!

Unser Zug war naturlich langst abgefahren. Wahrend 
der jungere Bootsmann fur uns ein Fuhrwerk besorgte, 
hatten wir noch Zeit, die Persberger Wasseranlagen
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und Werkstiitten zu besichtigen. In heiterster Stimmung 
und befriedigt von dera Ergebnifs unserer Espedition 
rollteri w ir dann nach Filipstad zuruck. Wir ent- 
schlossen uns, bereits ara andern Morgen fruh, ais 
an einem Sonntage, nach Stockholm zu reisen. Ur- 
sprunglich hatten wir die Absicht, auch noch Uddeholm 
zu besuchen, wo bekanntlich grofsere Eisenhutten und 
Walzwerke bestehen. Trotzdera die von Filipstad 
nach dem nordwarts am Clarelf gelegenen Orte gehende 
Eisenbahn nur 72 Kilometer lang ist, kann man die 
Hin- und Ruckfahrt kaum in zweiTagen bewerkstelligen. 
Deshalb war es uns lieb, dafs wir die Fahrt in jene 
abgelegene Gegend aufgeben konnten.

Im Hotel war es unsere crste Sorge, die Kleider 
zu trocknen und zu wechseln, worauf wir noch ein 
Stundchen in der Stadt und dereń reizcnder Umgebung 
umherwanderten. Die letzten Stunden dieses ereignifs- 
reichen Tages verbrachten wir im Cafe des Hotels 
beim Punsch in Gesellschaft einiger jovialen Schweden, 
sowie eines Wiener Kaufraanns orientalischcn Ursprungs, 
welcher ais Dolmetscher willkommen war. Ich fur 
meine Person nahm auch noch bei der liebenswurdigen 
Beherrscherin dieses Departements eine crfolgreiche 
Lection im Schwedischen. Dieselbe verlief in der 
Weise, dafs ich das Fraulein bat, mir einen Abschnitt 
aus der Zeitung vorzulesen, worauf ich denselben dann 
ebenfalls las und jeden falschen Laut verbessern liefs. 
Ich kann diese Methode nach vielfachcr Erfahrung ais 
eine ebenso angenehme wie nutzliche bestens cm- 
pfehlen. Leider wurde an diesem Abend der Unterricht 
etwas durch den in einer Ecke sitzenden Wirth beein- 
trachtigt, in dessen Mienen sich eine bedenkliche Mifs- 
stimmung ausdruckte, dereń tieferen Grund ich glaubc 
richtig errathen zu haben.

Von Filipstad uber C ristineham m  nach  
S tock h olm .

Fruh ara nachsten Morgen yerliefsen w ir das 
freundliche Filipstad. Der Himrael w ar klar, die Luft 
ruhig, die Natur slrahlte im neuen Glanze und eine 
feierliche Sonntagsstimraung ruhte auf Wald und See. 
Diese Gegenden nórdlich vora W enern zeigen den bereits 
geschiklerten echt schwedischen Landschaftscharakter. 
Die Scen sind durch einen Flufs mit starkem Gefalle 
verbunden, w-elchen man von der Bahn ab wiederholt 
zwischen Granitblócken dahinrauschen sieht. Mehrere 
bedeutende Hutten, wie Alt- und Neu-Kroppa und 
Storfors, entnehmen ihm ihre Betriebskraft. Da der 
Zug nur langsam dahin schleicht und an jeder Station 
mindestens 'j* Stunde halt, haben w ir alle Mufse, 
das Bild dieser einsamen W aldregionen in uns aufzu- 
nehraen.

An dieser Stelle móchte ich noch einige allgemeine 
Bemerkungen iiber das schwedische Eisenbahnwescn 
einschalten. Kein Land Europas hat zur Forderung 
des Verkehrs solche umfassenden und grofsartigen 
Einrichtungen getroffen, wie Schweden. Schon zur 
Zeit des grofsen Gustav durchzogen gut gehaltene 
Kunststrafsen alle Theile des ungeheuren Reichs. Was 
Schweden ferner in der Eróffnung kunstlicher Wasserwege 
geleistet, ist weltbekannt und mufs uns mit Hochachtung 
vor jenem Volke erfiillen, welches in zaher Ausdauer 
der rauhen Natur des Landes H err geworden ist. 
Dazu kommt seit den letzten Decennien noch ein weit- 

. verzweigtes, selbst die entlegensten Districte dem Welt- 
verkehr nahebringendes Eisenbahnnetz, dessen Aus- 
dehnung im Yerhaltnifs zur Bevólkerungsziffer nur von 
den Yereinigten Staaten ubertroffen wird. In genauer 
Berucksichtigung der obwaltenden localen Yerhaltnisse 
sind die Bahnen von vornhcrein nur fur die beschrankten 
Yerkehrebedurfnisse der meistens dunnbevólkerten Land- 
striche berechnet. Auf den meisten Strecken Iaufen 
am Tage nur zwei geraischte Zuge, welche durch die 
grofse Zahl der zum Holztransport dienenden Wagen

eine bedeutende Lange haben. Auf jeder Station 
ist ein langerer Aufenthalt, die Fahrgeschwindig- 
keit eine sehr geringe. Demnach gehóren die unendlich 
langen Eisenbahnfahrtcn eigentlich zum Begriff einer 
schwedischen Reise. Der sclmellste Zug ist der Nacht- 
courierzug zwischen Stockholm und Malmo, welcher diese 
Streckein 14 Stunden zurucklegt, wahrend man von Berlin 
nach Cóln, also durch eine nur 20 km geringere Strecke, 
in q Stunden fahrt, Auf schwedischen Nebenlinien 
schafft man etwa 25 km pro Stunde. Die Strecke von 
Filipstad nach Cristinehamm, auf der w ir in diesem 
Augenblicke fahren, ist nur 58 km lang, trotzdem 
mussen w ir 4 '/a Stunden unterwegs sein, Die Personen- 
wagen sind ubrigens vortrefflich und mit allem erdenk- 
lichen Comfort eingerichtet. Aufser den Seitenthuren 
haben sie noch Langszugange und breite Plattformen, auf 
welchen man nach Belieben weilen darf. Wie in allen 
civilisirten Landern, mit Ausnahme Deutschlands, fiihren 
die Bahnzuge besondere Rauchcoupćes, wahrend in 
allen anderen die Luftverpestung untersagt ist. Da 
die Zuge in der Kegel schwach besetzt sind und die 
Inlander meistens die dritte Klasse benutzen, hatten 
wir mehrfach einen ganzen Wagen zweiter Klasse fur 
uns allein. Im Grunde genommen hat die langsame 
Befórderung fiir einen Reisenden, der Land und Leute 
kennen lernen will, auch viele Annehmlichkeiten. Man 
yerlafst an jeder Station seinen W agen, sieht sich die 
Menschen und die Gegend an, ersteigt auch wohl einen 
Granitblock in der Nahe und yerschafft sich so einen 
Fernblick. In dieser Weise geniefst man gleichzeitig 
die Vorziige der Eisenbahnfahrt und die einer Fuis- 
wanderung. Dabei gedenke ich schliefslich noch der 
in ganz Schweden verbreiteten schónen S itte , den 
Yoruberfahrenden mit Handewinken und Tucher- 
schwenken freundlich zu grufsen, —

So sind wir inzwischen auf einem der langsamsten 
Zuge Schwedens in aller Bequemliclikeit bis nach 
Cristinehamm gelangt, wo wir in die Strecke Cristiania- 
Stockholm einmunden. Da wir bis zur Abfahrt des 
Stockholmer Zuges noch anderthalb Stunden Zeit haben, 
begeben wir uns die breite, von schattigen 1’romenaden- 
w egen begleitete Bahnhofsstrafse entlang zur eigent- 
lichen Stadt. Dieselbe macht mit ihren grofsen Platzen, 
breiten Strafsen und stattlichen Hausern den Eindruck 
einer deutschen Mittelstadt, zahlt 111 Wirklichkeit aber 
nur 6000 Einwohner. Uebrigens hat diese Stadt ais 
Hafenort am W enernsee namentlich fiir die Einschiffung 
des schwedischen Eisens eine grofse Bedeutung. Im 
Friihling findet dort auch eine Eisenmesse statt, 
welche fiir den Preis des schwedischen Eisens be- 
stimmend ist.

Im Stora-Hotel angelangt, fanden wir desSonntags 
wegen die Eingange zum Restaurant und Speise- 
saal geschlossen. Indessen gelang es uns, dem Beispiele 
eines in solchen Dingen bewanderten Landessohnes 
folgend, durch die Kuchę hindurch in jene Raume vor- 
zudringen und w’urden wir von den drei dort waltenden 
Damen freundlich bewilikoraranet und mit Speise 
und Trank aufs beste versorgt. Bei den'Bemuhungen, 
mit ihnen eine Unterliaitung zu fiihren, bemerkte ich 
nur zu gut, dafs der Lection von gestern Abend noch 
viele andere folgen mufsten. Schon wollten w ir auf- 
brechen, ais noch eine vicrte Schóne, anscheinend 
dieTochter vomHaus, mit brautien Augen und schwarzen 
Locken auf den Schauplatz trat und anfing, ziemlich 
correct englisch żu reden. Dafs sich die Freude der 
fremden Wanderer beim Erklingen der verstandiichen 
Latite etwas sturmisch kund gab, schien die Schwedin 
ganz naturlich zu finden. Nach einer fróhlich ver- 
plauderten Viertelstunde erreichten wir, von den besten 
Wunschen der Damen begleitet, noch eben den Zug, 
welcher uns in etwas schnellerem Tempo durch seen- 
reiche Landschaften nach Laxa brachte, wo uns der 
Schnellzug Goteborg - Stockholm aufnahm. Hinter Laxa 
beginnt einer der fruchtbarsten Landstriclie in der
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skandinavischen Granitregion, so dafs man glaubęn 
konnte, in den gesegneten Gefdden des sudlichen 
Scbonen zu sein. Bei Katerineholm, wo die Sudbalm 
cinniundet, gewinnt die Landschaft dagegen wieder 
den richtigen schwedischen Charakter, welche, je mehr 
man sich der Hauptstadt nahert, desto mehr ihre 
eigenthumlichen Reize entwickelt. Das ganze Dreieck, 
welches der Malarsee im Norden und die Ostsee 
im Siiden begrenzt, ist eine machtige, von zahllosen 
tiefen Rissen durchfurchte, waldbedeckte 1-elsplatte, und 
Hunderte von Seen bilden ein wahres Wasserlabyrinth. 
Dieser Theil von Sódermanland ist daher uner- 
schópflich an lieblichen Landschaftsbildern, belebt durch 
die zahlreichen Villen und Schlósser der schwedischen 
Aristokratie. Neben der Tanne tritt hier die Eiche in 
den Yordergrund und zwar in solchen alten knorrigen 
Exemplaren, ais wollten sie den trotzigen Sinn jener 
alten Geschiechter widerspiegeln, die auf kuhnen See- 
fahrteu in gesegneteren Landern zusammenraubten, 
was die rauhe nordische Heimath ihnen versagte. Dieser 
Boden, welcher dem Spaten und Pflug nur wenig Raum 
bietet, drangte seine Kinder hinaus auf die See.

• W ahrend der letzten Stunden dieser Fahrt hatten 
w ir das Gluck, die Bekanntschaft eines Mitreisenden 
zu machen, dessen Haltung und schneidige Manieren 
uns schon liingst den geweseuen Soldaten verrathen 
hatten. E r sprach fliefsend deutsch, zeigte sich iiber 
Land und Leute genau unterrichtet und wufste uber 
wissenschaftliche und technologische Fragen, speciell 
auch iiber die schwedische Eisenindustrie, ein so klares 
und fachmannisches Urtheil abzugeben, dafs w ir ihm 
eine wesentliche Bereicherung in unserer Kenntnifs 
schwedischer Verhaltnisse verdanken. Durch die uns 
beim Abschiede eingehandigte Karto erfuhren wir, dafs 
es Major a. D. N. war, welcher jetzt eine der hóchsten 
Stellungen in der Leitung des schwedischen Wasser- 
bauwesens bekleidet.

Es w ar bereits io Uhr voriiber, ais w ir in die 
nordische 'Metropole einfuhren. Das Dammerlicht war 
noch ausreichend, um wenigstens ahnen zu lassen, 
welchen unbeschreiblichen Eindruck der von Siiden 
kommende Reisende empfangt, wenn er, den unter der 
Sudstadt hergefiihrten Tunnel verlassend, plótzlich 
Stockholm im vollen Glanze vor sich liegen sieht.

S tock h olm .
Naclidem w ir im Grand-Hótel Quartier genommen, 

machten wir uns trotz der Ermudung von der langen 
Reise doch noch auf, um die eine Stunde, welche noch 
an Mitternacht fehlte, an einem der schónsten Platze 
dieser bezaubernden Stadt zu verbringen. Ais wir 
hinaustraten, sahen wir die Stadt und das gewaltige 
Schlofs jenseils des Wassers im purpurnen Dammer- 
scliein vor uns liegen, aber strom aufwarts, gleichsam 
aul den Wellen schwimmend, erglanzte im Strahle 
von tausend bunten Lichtern ein Feengarten mit 
hohen Baunien und bluhenden Rosenlauben. Die Klange 
des Wienerwaldwalzers treffen von dorther lockend 
unser Obr. Das ist Strómparterren. Auf dem kurzeń 
W ege dorthin eróffnet sich aucli nach der Nordseite hin 
ein grofser Park, aus dessen Hintergrunde ebenfalls 
Musik erklingt. W ir gelangen auf den Gustav-Adolf- 
platz und die breite Nordbrucke. Trotz der spaten 
Stunde sind die W ege erfullt von fróhlichen Menschen, 
welche die reine Luft der lauen Sommernacht geniefsen 
und sich der Musik erfreuen. Breite Steintreppen fiihren 
von der Brucke hinab zu Strómpaiterren. W ir sind 
so glucklich, inmitten der zahlreichen Besucher noch 
ein Platzchen am Staninie einer alten Silberpappel 
leer zu finden. Speise und Trank ist schnell zur Stelle 
und bald versinken wir traumend in jene behaglich 
leichtsinnige Stimmung, in welcher man weder an Yer- 
gangenheit noch Zukunft denkt. —

W ir verlebten jetzt 4 Tage und spater nach der

Ruckkehr vom Norden noch einen Tag in Stockholm. 
Vom besten W etter begiinstigt, waren wir gewisscnhaft 
bemuht, die Stadt, die Menschen und die Natur nach 
allen Richtungen hin kennen zu lernen. Ich werde 
aber die Schilderung dessen, was wir gesehen und 
erlebt, nur so weil ausdehnen, ais es allgemeines Interesse 
haben kann.

Zur Orientirung mussen einige geojjraphische 
Bemerkungen vorangeschickt werden. Die Stadt liegt 
in und an dem etwa einen Kilometer breiten Wasser- 
strom, welcher den Malarsee mit der Ostsee verbindet. 
Letztere bildet vor Stockholm eine Bucht, dereń 
Feisenkiiste von zahllosen Fjorden zerschnitten ist, 
wahrend Tausende von Inseln ihr Inneres erfullen, oft 
nur sclimale Wasserrinnen iibrig lassend. Dieser Scharen- 
garten erstreckt sich 50 km weit in die See. Einen 
ahnlichen Charakter zeigt auf der andern Seite der 
130 km lange Malarsee mit seinen vielen Armen und 
Buchten und mehr ais tausend grolsen und kleinen 
Inseln. Mitten im Verbindungsstrom, da wo Salz- und 
Siifswasser sich beriihren, liegt die rundliche 600 111 
breite Insel Stockholm und dicht davor nach der Malar- 
seite hin die weit kleinere Insel Riddarholm. Hier 
w ar es, wo Birger Jarl 1255 die Stadt grundete. Bis 
dahin waren die weit landeinwarts an einem Arm des 
Malar in fruchtbarer Gegend gelegenen Stadte Upsala 
und Sigtuna die Hauptstadte des alten Schwedenreichs. 
Altstockholm, die Stadt auf der Insel mit dem Schlofs, 
ist heute vorzugsweise Hafen- und Geschaltsstadt. 
Erst unter den Wasas wurden auch die beiden Ufer- 
seiten bebaut, wo sieli jetzt zwei die City an Grofse 
und Schonheit w eit iiberragende Stadttheile entwickelt 
haben, im Norden das flach ansteigendc elegante 
Norrnialm, im Suden auf hoher und steiler Felswand 
das stille Sódermalm. Drei Brucken fuhren von N orr
nialm nach der Inselstadt hinuber, wovon die schon 
erwahnte Norrbro die grófste und wichtigste ist. 
Von hier aus beginnen wir nunmehr einen orientirenden 
Spaziergang durch Stockholm, nicht ohne zuvor die 
herrliche Aiissicht nach beiden Seiten hin bewundert 
zu haben.

Die Brucke fulirt direct auf das schwedische Konigs- 
schlofs, welches durch seine gewaltige Grofse und seine 
einiachen und edlen Verhaltnisse alles Andere iiberragt, 
man mag die Stadt erblicken, von welcher Seite man 
will. Der Hauptbau bildet ein Cluadrat von 120 m 
Lange, welches, ringsum frei liegend, die Hohe auf der 
Nordwestecke der Insel einnimmt. Eine grofsartige 
Auffahrt fuhrt zu dem Nordportal vor uns; Bronce- 
lówen mit der Weltkugel unter der Vordertatze halten 
zu beiden Seiten die Wacht. Vor der nach der Salzsee 
gewandten Front liegen zwei niedrige Seitenflugel 
und dazwischen auf hohen Terrassen ein anmuthiger 
Blumengarten. An der Terrasse beginnt der breite 
Quai, welcher sich bis zur Sudspitze der Insel hinzieht 
und das reich belebte Bild eines Seehafens darbietet. 
Die Hauserreihe ist von vielen ganz schmalen Gassen 
durchbrochen. Ueberhaupt ist die Altstadt mit Aus- 
nahme der Malarseite ein wahres Labyrinth enger, ofl 
steiler Strafsen, in welche das Tageslicht kaum ein- 
dringt, worin aber gleichwohl ein aufserst reges Handels- 
leben pulsirt.

An der Sudspitze angelangt, uberschreiten wir dic 
Sclileusenbriicke. Vor uns ragt auf steiler Hohe die 
Sudstadt Sódermalm, welche jeder Fremde ihrer be- 
ruhmten Aussichtspunkte wegen besucht. Fufsganger, 
welche die steilen W ege nicht hinaufwandern wollen, 
werden in wenigen Secunden durch Katharina Hissen 
per Dampf fur 5 Oere hinaufbefórderl. Dieser Aufzug 
ist ein Meisterwerk der Ingenieurkunst und selber eine 
Sehenswurdigkeit Stockholms. Ganz frei stehend erliebt 
sich 55 m hoch ein aus Eisengitterwerk luftig con- 
struirter Pfeiler, in dessen Innem  sich die beiden an 
Drahtseilen hangenden Fahrstuhle auf und ab bewegen. 
Yon der oberen Plattform fulirt uber die am Abhange
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errichtctcn I Iauser hinweg eine 150 111 lange Laulbrucke 
bis unmittelbar zu der weltbekannten Terrasse von 
Mosebacken. W er nur der Aussicht wegen emporfahrt, 
thut am besten, in den iiber der Plattform der Hisse 
erbauten PavilIon gegen 20 Oere einzutreten, woselbst 
man auch eine Restauration yorfindet. Von der frei 
in die Luft hinausragenden Veranda gewinnt man das 
schónste und unifassendste Rundbikl von der Stadt 
und der wunderbaren Wasser- und Inselwelt. Ich habe 
dies Bild zu wiederholten Malen und bei verschiedener 
Beleuchtung stets mit neucm Entziicken angeschaul. 
Eine Beschreibung desselben ist utimóglich. Auch die 
schónsten Photographien, denen dic contrastirenden 
Farben von Wasser, Fels und Wald ermangeln, konnen 
demjenigen, welcher selber nicht das Gluck hatte, an 
einem Sómmerabende dort oben zu weilen, nur eine 
unvollstandige Vorstellung dieser ganz eigenartigeu 
Landschaft geben. Aufserdem kommt fur den Beschauer, 
der wie ein Vogel iiber der Stadt schwebt, noch das 
lebendige Treiben der Menschen hinzu. Man sieht 
und hórt die feilschenden W eiber in den Yerkaufsbudcn 
am Malarufer, Salondampfer, mit fróhlichen Menschen 
dicht besetzt, ziehen ihre Furchen, schwer beladene 
Handclsschiffe werden heranbugsirt und dazwischen 
gleiten die flinken Dampfschaluppen, welche ununter- 
brochen den Verkehr zwischen den verschiedenen 
Stadttheilen vermitteln.

W ir fahren nunmehr wieder hinab und setzen 
unsem Rundgang um Altstockholm an der Malarseite 
fort. Auch hier ist eine stattliche Flottc versammelt, 
zumeist kleine Segelboote, welche von den Ufern des 
weitverzweigten Sees die Landproducte nach der Haupt- 
stadt fuhren. Ueberraschend ist auch die Anzahl der 
hier liegenden grofsen Dampfer, welche eine regel- 
mafsige Verbindung mit den entferntesten Landestheilen 
unterhalten. Hier erst gewinnt man beim Lesen der 
Fahrtafeln dic richtige Vorstellung von der Grofsartigkcit 
des schwedischen Kanalsystcms. Der Dampfer Ceres 
gerade vor uns geht morgen nach Góteborg qucr 
durchs ganze Land von der Ostsee bis zum Kattegat. 
Drei Dampfer laufen zwischen Stockholm und Jónkóping 
an der Siidspitze des W etternsees. Ein anderer geht 
durch den Hjelmar-Kanal und -See bis Orebro. Wieder 
andere erreichen durch den beruhmten Strómsholmkanal 
die Eisendistricte von Fagersta und Smedjebacken 
200 km landeinwarts.

Inzwischen sind w ir uber die Riddarholmbrucke 
auf die kleine Insel gleichen Namens gelangt. Hier 
befindet sich neben mehreren Staatsgebauden auch die 
Riddarholmkirche, dereń Besuch kein Reisender ver- 
saumen wird. Dieselbe dient heute keinen kirchlichen 
Zwecken, sondern ais Mausoleum und nationalc Ruhmes- 
halle. Da stehen die Sarkophage Gustav Adolfs und 
des unseligen Carl XII. In der grófsten Kapelle sieht 
man die mit goldverbramtem, rothem Sammet einge- 
hullten Sarge von Angehórigcn der jetzt regierenden 
Bemadotteschcn Kónigsfamilie. Neben vielen anderen 
Feldherren und Staatsmannern ruhen in dieser Kirche 
auch die Generale Banćr und Torstenson. Alle Wandę, 
Kapellcn und Nischen sind geschmuckt mit Tausenden 
von Fahnen und sonstigen Trophaen aus Schwedcns 
Grofsmachtzeit.

Unweit der Kirche steht auf Riddarholmcn das 
Standbild des Birger Jarl. Ueber die Brucke zuruck 
gelangen wir auf einen grófseren Platz mit dem Stand
bild Gustav Wasas. Geradeaus gehend sind w ir in 
wenigen Minuten wieder am Schlofs, und unser Gang 
um Altstockholm ist beendet.

W ir begeben uns nunmehr nach Norrmalm. Dieser 
vomehme und elegante Stadttheil enthalt die bedeu- 
tendsten Bauten, die Musęen, den Centralbahnhof und 
die grofsen Hotels, weshalb hier auch der Mittelpunkt 
des Fremdenverkehrs ist, namentlich in den unmittel- 
bar am WTasser gelegenen Theilen. Norrbro iuhrt 
direct auf den schónsten Platz Stockholms, den Gustav-

Adolf-Torg, mit der ehernen Reiterstatue des grofsen 
Kónigs. Dic Ostscite des Platzes nimmt das Opcm- 
haus ein, die Westseite das Erbprinzenpalais. Die 
ganze Nordstadt ist sehr rcgelmftfsig in Form eines 
Faćhers gebaut. Fur die Orientirung ist es ausreichend, 
sich die drei Hauptstrahlen, welche verlangert sich im 
Mittelpunkt von Altstockholm schneidcn mufsten, zu 
bemerken. Vom Gustav - Adolfplatz gerade nćlfdlich 
geht Regeringsgata, 200 Schritt westlich beginnt die 
in nordwestlicher Richtung allmahlich ansteigende, 
anderthalb Kilometer lange Drottninggata. Der dritte 
hinter dem Opcrnhaus beginnende Strahl, in seiner 
Fortsetzung Nybrogata benannt, bildet die Achse der 
regelmafsig wie ein ScUachbrett gebauten Militarstadt 
Oestermalm, welche aber fiir den Freniden wenig 
Interesse bietet, Dic erstgenannten Strafsen, YOran 
Drottninggata, sind die Hauptverkehrsadern, haben die 
grófsten Laden und sind 1'ummelplatz der Flaneure 
und schónen Weit. Selbstredend darf man an diese 
Strafsen nicht im entferntesten den Mafsstab von Berlin 
oder Paris legen wollen. Stockholm hat ja kaum eine 
Viertelmiliion Einwohner und ein dunn bevólkertes 
Hinterland und liegt aufserhalb des grofsen Fremden- 
verkehrs. Gleichwohl konnen die Juwelierladen, wegen 
des eigenartigeu, specifisch nordischen, Stils der aus- 
gelegten Gcschmeide auch denjenigen interessiren, 
welcher dic Millionenstadte bcsuchte. Ebenso sind die 
Stahlwaaren von Eskilstuna gleich hervorragend wegen 
ihres inneren Werths, wie wegen ihrer dem Runen- 
zeitalter entnommenen Yerzierung.

Das von den beiden Hauptstrafsen eingeschlosscne 
spitze Dreieck liegt auf einem Hóhenrucken, zu dem 
die Querstrafscn von beiden Seiten ziemlich steil an- 
steigen. Hier befindet sich in der Nahe des grofsen 
Marktplatzes die Centralstation der Stockholmer Tele- 
phongcsellschaft. Es geschieht derselben Erwahnung, 
weil es in Europa nichts Gleiches giebt. Nicht w e
niger ais 6000 Drahte laufen an dem gewaltigen Eisen- 
geriist auf dcm Dache zusammen. In der 1 hat ist der 
hochragende Telephonkafig mehr ais alle Kirchthurme 
das am weitesten sichtbare Wahrzeichen der Stadt. 
Ganz Stockholm ist mit Driihten umsponnen, so dafs 
man den Eindruck hat, ais lagen Schichtwolken uber 
den Hausera und uber dem Wasser. Telephonsprech- 
stellen findet man uberall, namentlich in den Cigarren- 
laden, welche Jedermann gegen eine Gebiihr von 
10 Oere benutzen kann. Ueberhaupt sei hier bemerkt, 
dafs Sehweden in bezug auf den allgemeinen Gebrauch 
des Tclephons allen europaischen Landem weit voraus 
ist. Ist doch die Zahl der Sprechstellen in der abge- 
legenen nordischen Metropole die namliche, wie in der 
5 Mai grófseren Weltstadt Berlin, Selbst in kleinen 
Stadten, wie Filipstad oder Falun, zahlt man mehrere 
Hundcrt Leitungen auf dem Dache der Centralstation. 
Auch die Dórfer, Hutten und grofsere Gehófte sind in 
das allęemeine Netz eingeschlossen. Man erkennt aus 
dieser Thatsache wiederum die hohe Cultur und den 
praktischen Sinn des schwedischen Volks.

An der Basis des durch die genannten Haupt
strafsen gegliederten Fachers der Nordstadt hangt gleich 
einem kóstlichen Zieratlt der kleine, aber durch seine 
Lage und prachtigen Bauten bevorzugteste Stadttheil 
Blasieholmen. Sein nach der Schlofsseite hin gewandter 
Quai mit dem Nationalmuseum und dcm Grandhotel 
bildet einen der schónsten Stadtprospecte der ganzen 
W eit. Blasieholmen ist jetzt eine nach Sudost vor- 
springende Halbinsel, w ar aber friiher ganz vom Wasser 
umflossen. An Stelle des Wassers schieben sich heute 
zwei der schónsten und besuchtesten Parks zwischen 
den Holm und die eigentliche Nordstadt: Im Norden 
der kleine Berzeliuspark mit der uberlebensgrofsen 
Broncestatue des grofsen Chemikers; im WTesten der 
400 m  lange, bis zum Wasser reichende Kónigspark. 
Diesen zieren aufser der kunstlerischen Fontane von 
Molin die Standbilder der Kónige Carl XII und Carl XIII.
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Das erstere stellt jenen abenteuerlichen Helden, welcher 
das Land an den Abgrund brachte, aber trotzdem ais 
Nationalheros im Herzen jedes Schweden eine stille' 
Yerehrung findet, zu Fuls dar, das Schwert hoch in 
der Rechten, den Seinen voransturniend.

In der Yerlangerung von Blasieholnien und mit 
diesem durch Brucken verbunden liegen noch die beiden 
Felseninseln Skeppsholmen und Kastellholmen, welche 
inmitten schóner Parkanlagen nur wenige, grófsten- 
theils der Marinę gehorige, Gebaude tragen, Ganz 
hervorragend ist hingegen die landschaftliche Wirkung 
dieser Inseln in dem Panorama, welches sich von der 
Schlofsterrasse und vor allcm von Mosebacken aus 
darbietet. —

An diese Schilderung der Stadt schliefsen wir noch 
einige kurze Mittheilungen iiber ihre Hauptsehens- 
wfirdiglSiten. Der Fremde wird aufser der bereits 
erwahnteń Riddarholm - Kirche in erster Linie das 
nordische Museum und das Nationalmuseum aufsuchen. 
Ersteres, in der Drottningata gelegen, fafst eine unge- 
heure Zahl von Dingen, welche fiir die Ethnologie 
der skandinavischen Ydlker der Vor- und Jetztzeit hoch 
bedeutungsvoli sind. Der Genuls wird aber dadurch 
beeintrachtigt, dafs diese Schatze in mehreren unan- 
sehnlichen Gebauden in unzureichenden Raumen zu- 
Samniengehauft sind. Das grofse Publikum wird sich 
ani meisten durch die nach Art des Panoptikums aus- 
gesteilten lebensgrofsen Figurengruppen angezogen 
liihlen, welche die verschiedenen Yolksstamme, wie 
sie leiben und leben, in Zimmer und Zeit, in Wald 
und Feld zugleich mit der charakteristischen Scenerie 
vor Augen Jahren. Yon lebendigen Wescn sind 
ubrigens aufser dem veritablen Eskimohund, welcher 
vor dem Lappenzelte kauernd mit seinen klugen Augen 
die Cłualification der Beschauer festzustellen scheint, 
die frischen und freundlichen W arterinnen in National- 
tracht unserer ganzen Aufmerksamkeit werth. —

Das Nationalmuseum auf der Spitze von Blasie- 
holmen, an dem wirkungsvollsten Platze von dem Ber- 
liner Stuler im venetianischen Renaissancestil erbaut, 
wendet seine herrliche 87 m lange Hauptfront mit 
dem marmornen Mittelbau dcm gegenuberliegenden 
Schlosse zu. Auch das Innere, namentlich das Treppen- 
haus, macht einen grofsartigen Eindruck. Ich habe 
eingehender nur die im zweiten Stock befindliche Ge- 
maldegallerie besichtigt, bin aber im Ganzen ent- 
tauscht worden. Am meisten interessirten mich noch 
die neueren skandinavisdien Maler, von dereń Konnen 
und eigenartiger Begabung ich bereits auf der Berliner 
Jubilaumsausstellung eine hohe Mcinung gewonnen. 
Der Mittelstock enthalt die Skulpturen, worunter der 
beruhmte schlafeude Endymion, dann eine vorzugliche 
keramische Abtheilung und hervorragende Erzeugnisse 
des Kunstgewerbes. Die im Erdgeschofs untergebrachte 
historische Sammlung soli der altnordisclien Abthei
lung der Kopenhageuer ebenburtig sein.

Im Garten neben dem Museum steht die Bronce- 
gruppe der Baltespaunare, Molins grofste Schopfung. 
W ir verweilen ein wenig bei diesem vollendeten und 
so ergreifenden Werfce, zumal es bei uns zu Lande 
durch Gypsnachbildung oder Photographie noch nicht 
allgemeiner bekannt geworden. W ir sehen einen Zwei- 
kampf aus alter skandinavischer Zeit. Die nackten 
Kampfer sind durch einen Riemen oberlialb der Huften 
dicht zusammengebunden. Beider Rechte hall das todt- 
bringende Messer, aber mit der Linken umspannt jeder 
die rechte Handwurzel des Gegners, so den Stofs ver- 
hindernd. Ein Bein ist kraftig nach ruckwarts ge- 
stemmt, wahrend das andere vorgebogene Knie den 
feindlichen Oberschenkel beriihrt. Jeder Muskel ist aufs 
Hochste angespannt. W er von den wildblickenden 
Kanipen unterhegen w ird, ist in dem dargestellten 
Moment nicht zu sagen, beide gleichen sich an Grofse

und Korperkraft. Aber schliefslich wird der eine er- 
matten und den Tod empfangen. Der Steinsockel 
enthalt vier Reliefs, Ursache und Ausgang des Kampfes 
schildernd. Trunk und Eifersucht lassen die beiden 
Manner zum Messer greifen. Das vierte Bild zeigl 
die trauernde W iltwe am Runenstein auf dem Grabę 
des Erschlagenen. Den ganzen Sockel umzieht oben 
ein zum Ganzen wunderbar stimmendes Schlangen- 
ornament. —

Von wissenschaftlichen Sam m lungen, an denen 
Stockholm reich ist, besuchte ich nur die geologische. 
Aufserdem sahen w ir unter der liebenswurdigen 
Fiihrung von Professor Richard Akerman die Eisen- 
huttenabtheilung der Bergakademie mit ihren gut aus- 
gestatteten Laboratorien, Sammlungen und Unterrichts- 
mitteln, dereń Bedeutung fur die Entwicklung des 
schwedischen Eisenhuttenwesens w ir am Ende unserer 
Reise noch gebiihrend ins Licht stellen werden.

U m gebung von  S tock h olm .
Neben der Stadt selbst mit ihren Parks und 

Wasserflachen, mit ihren Schlóssern und Museen, fesselt 
uns vor allem die wundervolle N atur, welche sie von 
allen Seiten umgiebt. Kein Reisender sollte eine Fahrt 
nach der Ostsee hinaus, sowie in den Malar, verab- 
saumen. Tagtaglich gehen 6 Mai grofse und bequeme 
Salondampfer abwarts nach Waxholm und aufwarts 
nach Drottningholm. Und an solchen heitern, wind- 
stillen Somm ernachm ittagen, wie zur Zeit unserer 
Anwesenheit, erfullen das zeltuberspannte Deck so 
viele frohliche Menschenkinder, auf dereń Gesichtern 
sich die freudige Stinimung malt^ welche diese Natur 
in ihrem Herzen erweckt. Somit vcrmag auch der- 
jenige, dem die Natur langweilig erscheinen kdnnte, 
auł einer solchen Fahrt sich doch des Anblicks der 
Menschen zu erfreuen. Es giebt ja Leute, und dereń 
Existenzberechtigung steht aufser aller Frage, welche 
jeder Landschaft den Riicken keliren, wenn ein liebes 
Gesicht oder ein tiefes Augenpaar ins Bereich ihrer 
Sehweite tritt.

Die Hauptinseln des unterhalb Stockholms be- 
ginnenden Scharengartens. stehen einander so nałie, 
dafs man den Eindruck erhalt, ais fuhre man 
auf einem Flufs mit zahlreichen Seitenarmen, wild- 
zerrissenen Felsenufern und zahlreichen kleinen Inseln 
und Klippen in seinem Bette. Oft erscheint die 
Wasserflache seeartig abgeschlossen, weil einzelne 
Inseln sich vor die Zwischenraume der nachst- 
folgenden Reihe stellen. Die grofseren Hohne sind 
etwa 30 m hoch und fallen steil ab, so dafs der róth- 
liche Granit zum Vorschein kommt. Auf dem Plateau 
und den weniger steilen Abhangen herrscht der Nadel- 
wald, untermischt m it Eichen und Birken. W enn man 
den Scharengarten von einem hohen Aussichtspunkte 
uberblickt, erscheint er in der Ferne wie eine watd- 
bestandene Ebene. Das Ganze ist ja eine zerborstene 
Granitplatte, in dereń Risse das Meer eingedrungen. 
Was die Scenerie des Hauptfahrwassers so aufser- 
ordentlich belebt, sind aufser den zahlreichen Dampfern 
und Segelschiffen die Schlósser und Villen, welche 
uberall aus dem Grun der Tanneu hervorschimmern. 
Selbst ganz kleine Holme im Stroni sind von 
I-amilien in Besitz genommen. Yon der mit Blumen 
umkranzten Yeranda winkt die Beherrscherin des 
kleinen Reichs den Voruberfahrenden ihren Grufs 
zu und die Kinder unten am Strande klatschen fróhlich 
in die Hande. So klein das Reich dieser Gluckiichen 
auch ist, so hat es doch, wie das grofse nordische 
Yaterland, seinen Wald und einen Fleck Culturland; 
Felsen und Klippen umgurten es, und ein schmaler 
Fjord bietet fur das kleine Boot einen sicheren Hafen.

(Fortsetzung folgt.)


