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Welche Anforderungen stellt die Yolkswirtłiscliaft an die 
Einrichtung- unserer hoheren Sclinlen?*

Vortrag des Landtagsabgeordneten Dr. Natorp in der Delegirten-Versam m lung des Allgemeinen 
Deutschen Realschulmanner-Yereins am 4. April 1888 im Architektenhause zu Berlin.

M. H . ! W enn ich mich habe bereit finden 
lassen, der mich ehrenden Aufforderung Ihres

* Mit ganz besonderer Freude ver6ffentlichen wir 
die nachfolgenden Ausffihrungen unseres hochge- 
schatzten Mitarbeiters uber die Schulreform. Vor 
wenigen Wochen hat ein rheinischer Schulmann, der 
Gymnasialdirector Herr Dr. Jager in Koln, einen Vor- 
trag gehalten uber einThem a, das dieoffenbar geist
reich sein sollende Fassung hatte : „Der beste Bei- 
trag zur Reform des Gymnasiums wurde sein, wenn 
das Gerede daruber aulhorte." Er bezeichnete dann 
in seinen Ein- und Ausfallen das, was Nichtschul- 
mSnner z. Zl. uber die Schulreform reden und schreiben, 
ais „larmende Strom ungen', und die „Kolnische Zei- 
tung‘ nannte wenige Tage nachher die B eitrage'zur 
Schulreform „hitzige Phrasen*. In solchen Redens- 
arten zeigt sich ein Gelehrtendunke!, der in verstan-. 
digen Elternkreisen ganz die Beurtheilung findet, die 
er verdient. Es lohnt nicht, mit diesen in olympischer 
Ruhe uber die berechtigten Forderungen unserer 
Zeit lachelnden oder m it „klassischer* Ueberhebung 
polternden Schulmonarchen Abrechnung zu halten; 
das wird die Zeit thun, dereń Entwickelungsgang die 
Herren doch nicht werden aufhalten kónnen. Ais 
Antwort mOgen ihnen heute die nachstehenden Aus- 
fiihrungcn des Herrn Dr. Natorp dienen, in betrefT 
dereń wir unseren Lesern ruhig das UrLheil uber- 
lassen: ob sie in das Gebiet der „larmenden StrO- 
m ungen“ und „hitzigen Phrasen* geiiOren oder nicht. 
Wollle man, wie es die Herren in der Golonią Agrippina 
zu wOnschón schienen, die Schulreform den Schul- 
mannern allein uberlassen, so wurde das ebendasselbe 
sein, ais wenn m an die Gesetzgebung eines Landes 
ausschliefslich in die Hande derJuristen  legen wollte. 
Wir meinen, auch die Eltern hatten so zu sagen doch 
noch ein W ort daruber mitzureden, was ihre Kinder 
in der Schule lernen sollen. W enn dies einigen Scliul- 
mannern nicht pafst, so andert das noch nichts an der 
Berechtigung dieser Forderung. Die Redaction.

"VI.8

Vorstandes nachzukommen und zu der Frage, 
welche Sie heute beschaftigen w ird , den eia- 
leilenden Bericht zu ubernehm en, so bin ich 
m ir dabei der Schwere der m ir gestellten Auf- 
gabe voll bewufst gewesen. D ie  F r a g e ,  w e l c h e  
A n f o r d e r u n g e n  d i e  V o l k s w i r t h s c h a f t  
a n  d i e  E i n r i c h t u n g  u n s e r e r  h o h e r e n  
S c h u l e n  z u  s t e l l e n  h a t ,  hangt auf das 
Innigste mit der allgemeinen Frage der Reform 
unseres hoheren Schulwesens uberhaupt zu- 
sąmmen, d. h. mit den tausend und abertausend 
Untersuchungen und Vorschliigen, die auf diesem 
Gebiete nun schon seit Jahrzehnlen von Berufenen 
und Unberufenen, von Padagogen und Laien an
gestellt und gem acht sind. Inmitten des heifsen 
und theilweise erbitterten Kampfes, der um diese 
Frage entbrannt ist, stehe ich nicht, und so habe 
ich auch nicht allen Phasen desselben m it der- 
jenigen Aufmerksamkeit folgen konnen, welche 
zu einem allseitig zustandigen Urtheile berechtigen 
konnte. W enn Ihr Vorstand mich gleichwohl 
ais Berichterstatter gewahlt hat, so hat ihn wohl 
dabei der W unsch geleitet, einem Mannę das 
W ort zu geben , der einerseits seit langerer Zeit 
mitten im wirthschaftlichen Leben steht und so 
Gelegenheit gehabt hat, die Bediirfnisse desselben 
kennen zu lernen, und der andererseits eine Reihe 
von Jahren selbst im hoheren Schulwesen prak- 
tisch thatig gewesen ist und dort in der Lage 
war, einige Erfahrungen zu sammeln. Fiir mich 
war bei der Uebernahme des Berichtes der Um
stand bestim m end, dafs die Dinge in dieser 
Frage mir an einem Punkle angelangt zu sein
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sclieinen, wo es nicht blofs fiir den Schulm ann 
und Padagogen, sondern fiir Jeden, der sich an 
den offentlichen Angelegenheiten betheiligt, geradezu 
P f l i c h t  geworden ist, zu derselben Stellung zu 
nehm en. Die Reform unseres hoheren Schul- 
wesens wird eine taglicli dringendere und unab- 
w eisbarere, sie wird aber nur dann bald und
glucklich gelost w erden , wenn auch diejenigen 
Kreise der Bevólkerung, welche aufserhalb der
Schule stehen, lebhafler in die E rórterung der
selben e in tre ten , ais es bisher leider der Fali
gewesen ist.

Diese Bemerkungen glaubte ich.vorausschicken 
zu mussen und Sic werden es nach denselben 
nicht ais eine blofse Redensart ansehen, m. H., 
wenn ich Sie bitte, meinen weiteren Ausfuhrungen 
IhrefreundlicheN aclisichtzu theil werden zu lassen.

Die zur E rórterung stehende Frage ist seit 
Jahren nicht blofs in der Presse und in zahllosen 
Schriften behandelt w orden , sondern sie hat 
auch wiederholt zu K u n d g e b u n g e n  seitens 
angeseliener Korperschaften und Vereine Anlafs 
gegeben. Ich hebe aus denselben nur die ein- 
gehenden Verhandlungen hervor, welche in der 
Yersammlung des Vereins fiir Socialpolitik am
6. und 7. Oc.tober 1884 stattgefunden haben, 
ferner die von dem Verein deutscher Ingenieure 
in seiner H auptversam m lung am 24. August 1886 
beschlossene Denkschrift, ferner die Berathungen 
des Liberalen Schulvereins fur Rheinland und 
W estfalen in seiner Versammlung am 23. October 
1887 iiber die Aufnahme der Volkswirthschafts- 
lehre in den offentlichen U nterricht, endlich 
die Verhandlungen in der 60. Yersammlung 
deutscher N aturforscher und Aerzte im Herbste 
v. J. und den in derselben von Preyer erstatteten 
Bericht, der unter dem Titel „Naturforschung und 
S chule“ in mehreren Auflagen erschienen ist. Alle 
diese und almliche Kundgebungen finden ihre Er
klarung in der t i e f e n  U m g e s t a l t u  n g ,  welche 
das w irthschaftliche Leben im Laufe der letzten 
Jahrzehnte erfahren hat, und in der Einwirkung, 
welche diese Umgestallung auf unsere g e s a m m t e n  
m ateriellen, socialen und geistigen Zustande 
ausiibt. Es giebt kaum noch ein Glied der 
menschlichen Gesellschaft, welches von diesem 
Einflufs unberuhrt geblieben w a re , und m an 
redet deshalb geradezu von der Gegen w art ais 
von einem naturwissenschaftlich-volkswirthschaft- 
lichen Zeitalter im Gegensatze zu der vorauf- 
gegangenen humanistisch-asthetischen Periode.

Diese Umgestaltung des gesammten wirth- 
schaftlichen Lebens ist auf die aufserordentlichen 
Fórlschritte zurtickzufuhren, welche die n a t u r -  
w i s s e n s c h a f t l i c h e  E r k e n n t n i f s  in der 
neueren Zeit gem acht h a t , und auf die lange 
Reihe der Entdeckungen und E rfindungen, die 
dieser gestiegenen Erkenntnifs entsprungen sind. 
Die letzteren wurden erst m oglich, seitdem die 
W issenschaft sich der einzigen richtigen zur Er-

forschung der N atur dienlichen M e t h o d e  bedienen 
lernte undseitdem  einejedegew onneneN aturerkennt- 
nifs ihre b ew  u fs te  A n w en  d u n g zu Zwecken der 
Technik , der Schiffahrt, der H eilkunde, des 
Verkehrs u. d. m. fand, oder, um mit Du Bois- 
Reyinond zu reden , seitdem die N a t u r  p l a n -  
m & f s i g  b e w a l t i g t  u n d  a u s g e n i i t z t  w i r d  
d u r c h  d e n  M e n s c h e n  z u r  V e r m e h r u n g 
s e i n e r  M a c h t ,  s e i n e s  B e h a g e n s  u n d  
s e i n e r  G e n i i s s e .

W eder das A lterthum , noch auch das Miltel- 
alter waren imstande, in dieser W eise die Kriifte 
der N atur dem Menschen dienstbar zu m achen; 
dies wurde erst moglich mit der Anwendung 
des Princips der Causalitat und an der Hand 
des Experiments.

Seitdem ist an die Stelle der Hand die 
Maschine, an die Stelle der verzcttelten Einzel- 
arbeit die Massenerzeugung und die damit aufs 
engste verbundene Theilung der Arbeit getreten. 
Die raum lichen Entfernungen sind durch den 
F ortschritt der Verkehrsm iltel zugleich auf ein 
weit engeres Mafs begrenzt, ais friiher, und ein 
leichter Austausch der Giiler und Gedanken 
zwischen weit von einander getrennten Landern 
und dereń Bewohnern moglich geworden. W ir 
reisen, um ein bekanntes am erikanisches W ort 
anzuw enden, m it dem Dampfe, w ir schreiben 
mit dem Blitze und wir malen mit dem Sonnen- 
strahl.

Damil hat der friihere patriarchalische W irlh- 
schaftsbetrieb sein Ende erreicht. Die Berufs- 
verhaltnisse und die Berufsanforderungen sind 
andere geworden fiir den H andw erker, fiir den 
Gewerbtreibenden, fiir den T echniker, fiir den 
Kaufmann, fiir den L andw irth , ja  fiir den Be- 
am ten und fiir jeden anderen S ta n d : vom hoehsten 
Staatsm ann herab bis zum untersten Arbeiter 
empfindet es Jeder, dafs die alten Bedingungen 
der Giilererzeugung und des Giiteraustausches 
nicht m ehr zutreffen, so sehr man sich auch 
noch mit Unbehagen vielfach gegen diese That- 
sache strauben mag. W irthschaftliche Vorgange, 
die sich weit jenseit der Meere abspielen, iiben 
ihren Einflufs aus bis in die einsame Scheune 
des Landm anns und in die slille W erkstatt des 
Handwerkers.

A l l e  Culturvolker sind von dieser aus den 
Fortschrilten der Naturwissenschaften entsprun- 
genen Umwalzung des wirthschaftlichen Lebens 
ergriffen w orden ; bei keinem aber hat sich die
selbe wohl so fiihlbar gem acht, wie bei uns in 
D e u t s c h l a n d ,  welches erst in den letzten zwanzig 
Jahren zu einem einzigen W irthschaftsgebiete 
verschmolz und seit der Ilerstellung seiner poli- 
tischen und wirthschaftlichen Einheit tausend 
Dinge nachzuholen hatte , in dereń Besitz die 
ubrigen Gulturstaaten sich bereits seit langer Zeit 
befanden. Unsere w irthschaftliche Gesetzgebung 
ist zum grofslen Theil eine Schopfung erst der
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letzten Jahrzebnle und sie liat deslialb um  so tiefer 
eingegriilen in das ganze Leben und die Existenz 
der erwerbenden Klassen, und noch heute ist diese 
Gesetzgebung, wie Sie w issen, keineswegs ais 
eine abgeschlossene zu erachten, sie befindet sich 
vielmehr in einem standigen Flusse, und tagtaglich 
treten an die Gesellschaft und den Staat neue 
und grofse Anforderungen heran , um die wirtli- 
schaftliche Bewegung der neuen Zeit in die 
riclitigen Bahnen zu leiten. Ich erinnere in 
dieser Beziehung nur an die socialpolitischen 
Aufgaben, welche der Gegenwart durch die E nt
wicklung des sogenannten vierten Standes auf- 
erlegt sind.

Selbslverstandlich sind es in erster Linie die 
e r w e r b e n d e n  K lassen, diejenigen Kreise der 
Bevolkerung, die mitten in dem Karapfe um 
das Dasein stehen , der L andw irtli, der Hand- 
werker, der Techniker, der Ingenieur, der Kauf- 
mann, der Industrielle, die von den Umwalzungen 
in der Erzeugung, dem Yertrieb und dem Ver- 
brauch der Giiter beriihrt werden und die darum mit 
den nothwendigen Waffen ausgeriistet sein miissen, 
um diesen Kampf mit Erfolg zu bestehen.

Diesen Klassen gehort der weitaus grofste Theil 
der gebildeteren Bevolkerung an. Man wiirde aber 
einen grofsen Irrlhum  begehen , wollte man 
glauben , dafs auf den ubrigen Theil der Be- 
volkerung die UmgestaKung des W irthschafts- 
betriebes ohne Einflufs geblieben sei, im Gegen^ 
theil giebt es zur Zeit kaum noch einen Be- 
rufszweig, der nicht unm ittelbar oder mittelbar 
von derselben beriihrt und genothigt w are , 
zu ihr in einer oder der anderen Weise 
Stellung zu nehrnen. Auch in bezug auf diejenigen 
Krafte, welche bei der Gesetzgebung und der Ver- 
waltung des Staates und der Gemeinde mitwirken, 
bedarf es keines besonderen Nachweises, dafs es fiir 
sie ein unabweisbares Bediirfnifs geworden ist, eine 
eingehende Kenntnifs der verwickelten Vorgange 
in dem wirthschaftlichen Leben und von den 
Bedingungen, unter welchen dasselbe sich ent- 
w ickelt, zu besitzen, da jede Unkenntnifs auf 
diesem Gebiete sich schwer zu rachen pflegt. 
Die Thatigkeit aller dieser Beamten ist wesent- 
lieh wirthschaftliclier Natur. Nur eine oberflach- 
liche Betrachtung der Dinge kann m einen, dafs 
etwa bei dem R i c h t e r s  t a n  de ein solches 
Bediirfnifs nicht vorhanden sei. Mit Recht be- 
merkt der Rechtslehrer G o l d s c h m i d t  in 
seinem im vorigen Jahre erschienenen W erke 
„Rechtsstudium und Priifungsordnung“ , dafs 
„von einer liichtigen volkswirlhsehaftlichen Vor- 
bildung nicht am wenigsten die richtige H and
habung des Rechtes und dessen zweckmafsige 
Fortbildung abhange*. Nicht allein der Ver- 
waltungsbeam te, sondern auch , wenn auch viel- 
leicłit in etwas geringerem G radc, der Richter 
mufs heute eine umfassende Kenntnifs der 
Staatsw issenschaften und der Yolkswirthschaft

besitzen, wenn er seinen Beruf voll erfiillen soli. 
Ohne eine solche ist weder eine griindliche Aus- 
legung der bestehenden wirthschaftlichen Gesetz
gebung, des Handelsgesetzes, der Gewerbeordnung
u. s. f., noch auch eine Stellungnahm e zu der 
w e r d e n d e n  Gesetzgebung fiir ihn moglich, ja  er 
bedarf dazu, bei dem internationalen Charakter, 
welchen die sociale Gesetzgebung m ehr und m ehr 
annim m t, zugleich einer Bekanntschaft m it der 
Entwicklung, welclie dieselbe im Auslande ge- 
nommen hat.

Nicht wesentlich anders liegen die Verhall- 
nisse bei den ubrigen gelehrten Berufsarten, bei 
dem Geistlichen, bei dem Lehrer u. s. w. Das 
geistige und sittliche W ohlergehen der Gesell
schaft, welches diese Stiinde zu befordern in 
erster Linie berufen sind, steht mil dem materiellen 
W ohl und W ehe der Gesellschaft in so innigem 
Zusam m enhange, das ganze Yerhalten des E in
zelnen ist so sehr bedingt durch dessen materielle 
Existenz, dafs ein Uebersehen, eine Nichtkenntnifs 
dieses Zusam menhanges, die W irksam keit jener 
Stiinde nothwendig erschw eren , ja  geradezu 
lahmen mufs.

Nehmen wir hinzu, m . H . , dafs heute die 
weitesten Kreise der Bevo!kerung genothigt sind, 
iiber den engen Rahmen des besonderen Be- 
rufes hinaus sich an dem offentlichen Leben zu 
betheiligen und so auch an der Gestaltung des 
W irthschaftsbetriebes m itzuarbeiten , bei den 
W ahlen zu den gesetzgebenden und verwaltenden 
Korperschaften in Reich, S taa t, P rovinz, Kreis 
und Gemeinde, dafs ein nicht kleiner Procentsatz 
berufen is t, in diesen Korperschaften und zahl- 
losen anderen offentlichen Funclionen selbstthatig 
mitzuwirken, dann erscheint es gewifs ais eine 
berechtigte, unabweisbare Forderung , dafs der 
zukiinftige Burger mit Kenntnissen ausgeriistet 
w erde, welche ihn fiir die Ausiibung seiner 
spateren Obliegenheiten befahigen, welche ihm 
ein selbstjindiges Urtheil iiber die berechtigten 
und unberechtigten Bedurfnisse der inodernen 
Gesellschaft ermoglichen, und welche ihn zugleich 
in den Stand setzen, d e n  G e f a h r e n  m i t  
E i n s i c h t  u n d  T h a t k r a f t  zu  b e g e g n e n ,  
d i e  m i t  u n d  a u s  d e r  E n t w i c k l u n g  d e s  
h e u t i g e n  w i r t h s c h a l l l i c h e n  L e b e n s  e r -  
‘w a c h s e n  s i n d  u n d  d e r e ń  U e b e r  w i n d u n g  
d i e  e r s t e  A u f g a b e  u n s e r e s  J a h r h u n d e r t s  
i s t .  Ich glaube nicht zu viel zu sagen, wenn 
ich behaupte , dafs die utopistischen Lehren des 
Socialismus in unserem offentlichen Leben nicht 
eine so weite Verbreitung gefunden hatten , wie 
sie es in W irklichkeit leider gethan haben, wenn 
die Gebildeten ■ der Nation uber die Grundlagen 
und Bedingungen des W irthschaftsbetriebes ge- 
nauer unterrichlet und so imstande gewesen 
w a re n , den socialistischen Theorieen an der 
Hand der Thatsachen und der Forschungen der 
W issenschaft entgegenzutreten.
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W enn wir uns liunm ehr der Frage zuwenclen, 
welche Anforderungen die Volkswirthschaft unter 
solchen Umstanden an die hoheren Schulen zu 
stellen h a t, so ist dieselbe im allgemeinen nicht 
schwierig zu beantworten. W ir mussen von 
denselben verlangen , dafs sie Manner heran- 
b ilden, die fur das wirthschaftliche Leben der 
Gegenwart ein offenes Auge haben, die zugleich 
die Befahigung haben, sich in demselben zurecht 
zu finden und die fiir den Kampf der wider- 
streitenden Interessen m it den nóthigen sprach- 
lichen und wissenschaftlichen Kenntnissen aus- 
geriistet sind.

Es verstelit sich von selbst und bedarf kaum 
einer weiteren Ausfiihrung, dafs auch vom volks- 
wirthschaftlichen Standpunkte aus an die hoheren 
Schulen dabei in erster Linie die Forderung zu er- 
heben ist, dafs sie dem Schuler eine a l l g e m e i n e  
B i l d u n g  gewahren. Auch derjen ige, dessen 
spatere Thatigkeit ganz oder doch zum grofsen 
Theile im W irthschaftsbetriebe steht, bedarf einer 
solchen allgem einen, den Idealismus pflegenden 
Bildung, ja  er bfdarf derselben um so mehr, 
ais das praktische Leben der Gegenwart von 
dem Einzelnen eine gewisse E in s e i t ig k e i t  und 
Beschrankung verlangt, wie sie in der Yergangen- 
heit unbekannt war, und dereń iiblen Folgen man 
nur dadurch begegnen kann, dafs man schon friih das 
jugendliche Gemuth und den jugendlichen Gesichts- 
kreis iiber die engen Grenzen des unm ittelbar 
Niitzlichen hinausliebt. Gerade dem Umstande, 
dafs man in der deutschen Schule stets darauf 
Bedacht genommen h a t, neben der Bildung fur 
den besonderen Beruf die allgemeine Bildung zu 
pflegen, selbst die eigentlichen Fachschulen nicht 
ausgeschlossen, gerade diesem Umstande haben 
w ir es zu verdanken, dafs der Deutsche, obgleich 
seine eigentliche wirthschaftliche Bildung vielleicht 
eine weniger geniigende w ar,- im Auslande mit 
so grofsem Erfolge den W ettbewerb gegen andere 
Nationen aufgenominen hat. Die Ueberzeugung 
von der Nothwendigkeit einer solchen allgemeinen 
Bildung erfullt denn auch zum Gluck noch heute 
die weitesten Kreise der Bevólkerung.

Mit dieser allgemeinen Bildung kann und 
m ufs aber die Bildung fiir den besonderen Beruf, 
die Forderung des Yerstandnisses des wirtli- 
schaftlichen Lebens der Gegenwart, Hand in Hand 
gehen, und es giebt m. E. keinen verkehr- 
teren Grundsatz ais den, diese Gegenwart 
aufser Acht zu setzen und nur das zu lehren, 
was nicht von praktischem Nutzen ist, weil nur 
so eine Pflege des Idealismus moglich sei.

Die Bediirfnisse des wirthschaftlichen Lebens 
fordern aber, dafs der Schuler der hoheren 
Bildungsanstalt so weit in die Naturwissensckaften 
eingefiihrt werde, dafs ihm  die Methodik der 
Forschung und die Anwendung der Naturgesetze 
auf die pl-aktischen Zwecke des Lebens zum 
Yerstandnifs gekommen sei. W eiter mufs er

uber den Gang, den die w irthschaftliche E nt
wicklung der Menschkeit bis heute hin genom
men hal, und die Um walzung, die in dem 
gesammten W irthschaftsbetriebe unter dem Ein
flufs der angewandten Naturwissenschaft wahrend 
der letzten Jahrzehnte eingetreten ist, wenigstens 
im allgemeinen unterrichtet sein. E r mufs 
ferner so weit wenigstens der neueren Sprachen 
H err sein, des Franzosischen und Englischen, 
dafs er neuere W erke lesen, riehtig franzosisch 
und engiisch schreiben und wissenschaftliche 
Zeitschriften wenigstens mit Hiilfe des W orter- 
buches verstehen kann.

Ich beschranke mich auf die Hervorhebung 
dieser hauplsachlichen Forderungen, da es hier 
nicht darauf ankommen kann, gewissermafsen 
einen idealen Lehrplan fiir die Bcrufsarten des 
wirthschaftlichen Lebens aufzustellen. Vor Allem 
ist aufserdem dahin zu wirken, dafs derSchiiler lernt, 
seine S i n n e  r i e h t i g  zu g e b r a u c h e n ,  dafs er 
sehen und horen lernt, was in seiner Umgebung 
vorgeht, und darin liegt vom volkswirthschaft- 
lichen Standpunkt die Bedeutung des U nterrichts 
im Zeichnen, in der beobachtendenNaturgeschichte, 
in der Ausbildung seiner Handfertigkeit und in 
den gymnastischen Uebungen. Im allgemeinen 
mufs der Unterricht weit weniger auf vieles ge- 
lehrtes W issen, ais auf die E n t w i c k l u n g  d e s  
g e s u n d e n  M e n s c h e n v e r s t a n d e s  gerichtet sein.

Fragen w ir nun, ob unsere heutigen hoheren 
Schulen diesen Anforderungen, welche die Ge
genw art an sie stellt und stellen mufs, gerecht 
werden, ob sie dem jungen Mannę eine Bildung 
gewahren, die ihn in den Stand setzt, in seinem 
spateren Leben der Sphare seines Handelns ge- 
wachsen zu sein und daraus die fiir dieses 
Handeln nothige Zufriedenheit zu schopfen, so 
schallt uns von vielen Seiten ein t a u s e n d f a c h e s  
N e i n  entgegen. Unsere hoheren Schulen sind, 
so ruft m an uns zu, nach m ehr ais einer Richtung 
nicht geeignet, um das heranwachsende Geschlecht 
fiir das offentliche Leben und seine Anspriiche mit 
den niithigen Kenntnissen und geistigen, sittlichen 
dhd korperlichen Eigenschaften, auszustatten.

Man hat bei diesem abfalligen Urtheil zu
nachst die hum anistischen Gymnasien im Auge, 
aus denen ja  auch die grofse Mehrzahl der den 
hoheren Berufsarten sich widmenden Schuler 
hervorgeht. Die Universitat bleibt von ahnlichen 
Vorwurfen unberiihrt, weil sie in dem yorliegenden 
Falle fiir jene hoheren Berufsarten die Aufgabe 
einer Fachbildungsanstalt erfullt. W as aber die 
Realgytnnasien anbetrifft, so erkennt man an, 
dafs sie weit m ehr bemiiht sind, den Zwecken 
und Aufgaben des Lebens zu dienen, ais die 
klassischen Gymnasien, obgleich man auch ihnen 
gegenuber den Vorwurf nicht unterdriicken kann, 
dafs sie den Zwecken, zu denen sie urspriinglich 
ins Leben gerufen wurden, nicht hinreichend 
treu geblieben sind.
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W enn m an nach den Ursaehen der scharfen 
Verurtheilung forscht, welche heute die gymnasiale 
Bildung in weiten Kreisen der Bev6lkcrung findet 
und welche dazu gefuhrt hat, dafs der Ruf nach 
einer Reform unseres hoheren Unterrichtswesens 
im m er lauter und allseitiger vernommen wird, so 
wird m an sofort zu der Ueberzeugung gelangen, 
dafs dieselben nieht in der Einrichtung unserer 
Schulen an und fiir sich und in der Unzuliing- 
lichkeit der an ihnen wirkenden Krafte zu 
sucben sind. Der Lehrerstand ist im Gegentheil 
zur Zeit vielleicht ein tuchtigerer ais derjenige der 
voraufgegangenen Generationen,' die Ausbildung 
fiir seinen Beruf ist eine griindliehere und viel- 
seitigere geworden, der Fachlehrer ist den an 
ihn zu stellenden Anforderungen ganz anders 
gewachsen, ais in friiherer Zeit, wo eine und 
dieselbe Person den verschiedensten Anspriichen 
des Lehrplahs gerecht werden sollte. Das Pe- 
dantenthum  der Vergangenheit ist kaum noch 
dem Namen nach bekannt, und Jeder wird dem 
Ausspruche Du Bois-Reymonds beipflichten, dafs 
der oft tief gelehrte, anspruchslose, arbeitsfreudige 
O berlehrer noch heute ein deutscher Typus ist, 
auf welchen die Nation stolz zu sein ein Recht hat.

Hier liegen also die Griinde der Unzufriedenheit 
nieht, sie liegen vielmehr einzig und allein in 
dem L e h r s t o f f  und in der A r t  der B e h a n d 
l u n g ,  die derselbe in unseren hoheren Lehr- 
anstalten erfahrt.

Die g a n z e  W e i t  um uns herum  ist in den 
letzten Jahrzehnten eine a n d e r e  geworden, und 
selbst der Begriff der B i l d u n g  ist ein anderer ge
worden. Niemandem wird es in den Sinn kommen, 
die Bildung desKaufm anns, dessen Unternehmungen 
sich uber alle Theile der Erde erstrecken, oder 
diejenige des Industriellen, der unausgesetzt auf 
die Vervollkommnung seiner Erzeugnisse durch 
neue Erfindungen sinn t, oder die Bildung des 
Ingenieurs, der Bauten entwirft und zur Ausfuhrung 
bringt, welche alle Bauwerke der Vergangeriheit 
hinter sich lassen, Niemandem wird es einfallen, 
solche Bildung etwa fiir m inderwerthig anzusehen, 
ais diejenige des Geistlichen oder des Reehts- 
gelehrten. Die Gegenwart scheidet von der Zeit 
unserer Vater und Grofsvater eine Gulturent- 
wicklung, wie sie sich in keiner friiheren Periode 
der Geschichte so tiefgreifend vollzogen hat, und 
die Gymnasien sind gleichwohl in dieser Um- 
wandlung d i e s e l b e n  g e b l i e b e n ,  d i c  s i e  vor  
e i n e m  h a l b e n  J a h r h u n d e r t  w a r e n .  Damals 
haben sie einen A nlauf gem acht, den yeranderten 
Zeitverhaltnissen Rechnung zu tragen, indem sie 
eine Reihe neuer W issenszweige in ihre Lehrplane 
aufnahmen, aber diese Aufnahme w ar leider m ehr 
eine aufsere Angliederung, ais eine innere Reor- 
ganisation; das Gymnasium blieb in seinem 
inneren W esen L a t e i n s c h u l  e,  weil es nach 
wie vor den Schw erpunkt seiner Aufgaben fast 
einzig in die klassischen Sprachen legte, und so

weit daran etwas geandert w urde , war es in 
W irklichkeil nur eine Vermehrung, eine aufserliche 
Erweiterung des Lehrstoffes, die sich um so 
fiihlbarer fiir den Schiiler m achen inufste, je  un- 
abweisbarer sich das Bediirfnifs herausstellte, auch 
den neuen Unterrichtsgegenstiinden die nothige 
Zeit und Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Nach wie vor entfallt der Lowenantheil der 
Unterrichtszeit auf die lateinische und griechische 
Sprache, nach wie vor ist der Schuler genóthigt, 
diesen Sprachen, Grammatik und Lectiire, seine 
volle Kraft zuzuwenden, nach wie vor hangt der 
gliickliche oder verfehlte Verlauf, den seine 
Schulzeit nimmt, davon ab, inwieweit er dieser 
Nóthigung Folgę giebt, und er mag sehen, wie 
weit seine Krafte ausreichen, um im iibrigen 
den Anforderungen des Lehrplans nachzukommen.

Die ganz unvermeidliche und nothwendige 
Folgę dieses Zustandes ist die U e b e r l a s t u n g  des 
Schiilers mit Wissensstoff. Auf der einen Seite 
an dem Verlangen festhalten , dafs der Schiller 
seine geistige Kraft auf die alten Sprachen 
in alter W eise concentrire, auf der andern Seite 
ihm zum uthen, dafs er sich in den Naturwissen- 
schaften, in den neueren Sprachen u. s. w. die
jenige Bildung aneigne, welche nun einmal fiir 
seinen spateren Beruf ihm unentbehrlich ist, heifst 
Unmogliehes von ihm fordern, und auch da gilt das 
W ort, dafs Niemand zweieu Herren dienen kann. 
Die Klage iiber die U e b e r b i i r d u n g  ist darum 
eine allgemeine, und sie ist es, welche zu dem 
Ruf nach einer Reform unseres Unterrichtswesens 
in erster Linie Anstofs gegeben hat.

Dafs diese Ueberbiirdung mit allen ihren be- 
dauernswerthen Folgen yorhanden ist, kann trolz 
aller Erhebungen, die man daruber angestellt hat, 
und trotz aller Versuche, sie in einem milderen 
Lichte erscheinen zu lassen, von keiner Seite 
m ehr bestritten werden. Mit Recht yerlangt man, 
dafs die Zeit geistiger Arbeit taglich bei dem 
heranwaehsenden Knaben im D urchschnitt nieht 
8 Stunden iiberschreite. W ie seiten kann aber 
dieses Zeitmafs innegehalten w erden ! W er Ge- 
legenheit hat, das Thun und Treiben eines ge- 
wissenbaft seiner Pflicht nachkom m enden und 
nieht m it ungewohnlichen Talenten ausgeslatteten 
Schulers unserer hoheren Bildungsanstalten zu 
beobachten, der wird finden, dafs fur denselben 
8 Stunden nieht ausreichen, dafs er viehnehr 
haufig genug verurtheilt ist, weit iiber dieselben 
liinaus nach fiinf- oder sechsstundigem ange- 
strengten Unterricht bis in die Nacht hinein 
iiber seinen Biichern zuzubringen, und es ist 
fast ein W under zu nennen, dafs die W irkungen 
derartiger Ueberanstrengung nieht noch greller 
sich aufsern, ais es leider schon der Fali ist.

Dieser Mifsstand, der allen Grundsalzen einer 
gesunden Padagogik widerspricht, der physiologisch 
zu den unheilvollsten Folgen fiihren mufs, bedarf 
dringend der griindliehen Abhiilfe. Daruber ist
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freilich alle W eit langst einig; wie aber diese 
Abhiilfe zu bringen ist, ohne die Zwecke der 
Erziehung und Bildung zu beeintrachtigen, dar
iiber gehen die Ahsichten weit auseinander.

Mit der einfachen Forderung: Y e r i n i n d e r u n g  
d e s  U n t e r r i c h t s s t o f f e s ,  ist die Frage nicht 
zu lo sen , wie m an sich bald bei niiherer Be- 
trachtung der Dinge iiberzeugt.

An Vorschlagen in dieser Richtung hat es 
freilich nicht gefehlt.

Der eine, unter anderen von H i l l e b r a n d  
in einem geistreichen Aufsatz der » Deutschen 
R undschau« naher begriindete Vorschlag geht 
auf nichts Geringeres aus, ais mit dem „Muth 
der Ignoranz", wie er sich ausdriickt, das Gym- 
nasium wieder auf seinen alten Standpunkt zuriick- 
zuschrauben, den U nterricht in Geschichte und 
Geographie auf 2 Stunden zu beschranken, den 
Religionsunterricht nach der Confirmation zu be- 
seitigen, den Unterricht im Deutschen abzuschaffen, 
ebenso den in den Naturwissenschaften, denjenigen 
in den neueren Sprachen nur facultativ zu ge- 
statlen. Bei so beschriinktem Studienprogram m , 
meint er, wiirde zweifeilos eine eingehende Kennt
nifs der M athem atik, der alten Sprachen wie 
ihrer bedeutendsten Schriftdenkmale, ohne Ueber- 
anstrengung und ohne die zur Gesundheit, zur 
Zerstreuung, ja  selbst zur Bildung nothwendigen 
Spiele, Leibesiibungen und Privatlecliire zu be
eintrachtigen, erreicht werden konnen.

Das letztere kann man unbedingt zugeben, 
die Ueberanstrengung ware beseitigt, aber ich 
m ochte den Vater sehen, der es glauben wiirde 
m it seinem Gewissen verantworten zu konnen, 
seinen Sohn in seinem 20. Lebensjahre, mit 
solchem W’issen ausgeriistet, in das Getriebe des 
modernen Lebens zu entlassen. Ich meine, selbst 
der begeistertste Anhanger der klassischen Bildung 
konnte einen solchen Yorschlag nicht ernsthaft 
nehm en.

Nicht viel weiter kom m t man mit dem andern 
Auskunftsmittel, welches darin bestehen soli, fiir 
die m ehr dem Leben und der Gegenwart dienen- 
den Wissenszweige dadurch Zeit und Raum zu 
schaffen, dafs m an den U nterricht in den allen 
Sprachen ganz beseitigt, bezw. nur fiir die Vor- 
bildung derjenigen Berufsarten beibehalt, die der
selben nicht entbehren konnen, also der Theo- 
logen, der altsprachlichen Philologen, der Histo- 
riker und vielleicht der Jurislen. Mit diesem 
Yorschlage ist praktisch auch wenig anzufangen, 
selbst wenn man principiell auf die Erlernung 
der alten Sprachen fiir die meisten Zweige des 
offentlichen Lebens keinen W erth legt, denn im 
Grunde bedeutet er nichts Anderes, ais die Um- 
gestaltung der hum anistischen Gymnasien in 
Mittelschulen, hohere Burgerschulen oder wenig- 
stens Realgymnasien, oder die Errichtung soleher 
Anstalten neben den Gymnasien. An eine der- 
artige Umgestaltung ist aber nicht zu denken,

so lange das humanistische Gymnasium im Besitz 
derjenigen Vorrechle verbleibt, dereń es sieli vor 
allen anderen Anstalten zu erfreuen hat, und auf 
Grund dereń dem jungen Mannę, der es durch- 
laufen bat, alle W ege zum Eintritt in das offent- 
liche Leben ofTen stehen.

Der einzig richtige Weg fiir die zu erstrebende 
Reform ist auch hier, wie in anderen Verhalt- 
n issen , nur der, dafs m an an die bestehenden 
Verhaltnisse, wie sie sich im Laufe einer langen Zeit 
gebildet haben, die bessernde Hand anzulegen sucht 
und gliicklicherweise haben die Erorterungen 
in dieser Angelegenheit in m ancher Richtung zu 
einer Verstandigung weiter Kreise gefiihrt, die 
verspricht, nicht ohne Erfolg zu bleiben.

Die Reform hat sich m. E. vorzugsweise nach 
drei Seiten zu rich ten : e r s t e n s  auf eine ander- 
weitige Regelung des Verhal(nisses der die hohere 
Bildung vermittelnden Anstalten zu einander, 
z w e i t e n s  auf eine thatsachliche Einschrankung 
des Unterrichtes in den alten Sprachen, und 
d r i t t e n s  auf eine andere Behandlung verschiedener 
Untcrriehtsgegenstande, ais denselben heute noch 
vielfach zu theil wird. Gleichzeitig mufs mit 
diesen Reformen eine anderweitige Regelung der 
Berecbtigungsfrage, nam entlich der Berechtigung 
zum freiwilligen einjahrigen Dienst, Hand in Hand 
gehen.

Vor Allem erscheint es dringend geboten, dafs 
der monopolistischen S te llu n g , welche die 
klassischen Gymnasien bis dahin einnehmen, ein 
Ende gem acht und den Realgymnasien ebenso, 
wie den G ym nasien, im ausgedehntesten Mafse 
das Recht zugestanden w erde, fiir die Universi- 
laten und fiir die Staatspriifungen vorzubilden.

Mit einer solchen Mafsregel ware nicht Alles, 
aber Vieles erreicht, und das Verlangen darnach 
erscheint ein so billiges und gerechtfertigtes, dafs 
es nicht fiiglich zuriickgewiesen werden kann. 
Aus den Kampfen, die um diese Frage seit Jahren 
gefiihrt sind, hat sich m. E. so viel ergeben, dafs 
der von dem Realgymnasium entlassene Schiiler 
mit derselben A ussicht auf Erfolg selbst dem 
Studium der sogenannten Geisteswissenschaften 
sich widmen k a n n , wie der Abiturient des hu 
manistischen Gymnasiums heute sich dem Studium  
der Naturwissenschaften, der Medicin und anderen 
praktischen Berufsarten, zuwendet. Sie wissen, 
m. H., dafs diese Frage noch in einer der letzten 
Sitzungen des preufsischen Abgeordnetenhauses 
zur Erorterung gelangt ist. Die Auslassungen des 
U nterrichtsm inisters bei diesem Anlafs, so wenig 
versprechend sie im ubrigen auch zu sein scheinen, 
waren insofern bem erkenswerth, ais in denselben 
der p r i n c i p i e ! l e  Einwand derU nzulanglichkeitder 
realistischen Bildung fiir die hoheren Berufsarten 
nicht enthalten war, der Minister vielmehr gegen 
die Gleichberechtigung der Realgymnasien nur 
Opportunitatsriicksichten ins Feld fiihrte. Ein freier 
W ettbewerb beider hoheren Bildungsanstalten unter
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gleichen Bedingungen w iirdewenigstensohne Zweifel 
den Erfolg haben, dafs das Gymnasium sich ent- 
schliefsen mufste, nach dem Vorgange der Real- 
gymnasien m ehr den Anforderungen der Gegen- 
w art nacbzukom men, ais es bis dahin geschieht.

Mit der Gleichberechtigung beider Kategorieen 
von Gymnasien wird aber im m er noch wenig 
erreicht sein, wenn es nicht zugleich gelingt, eine 
E i n s c h r a n k u n g  d e s  U n t e r r i c h t s  in den 
a l t e n  S p r a c h e n  herbeizufiihren, und die Durch- 
fflhrung derselben kann im Interesse Aller nicht 
ernsthaft genug ins Auge gefafst werden.

Der W iderstand, dem eine solche Forderung 
begegnct, ist bekannt; aber Niemand, er mag noch 
so innig iiberzeugt sein von der Bedeutung des 
klassischen Unterrichtes fiir die hohere Bildung, 
kann sich der ernsten Prufung der Frage m ehr 
entziehen, ob es denn wirklich eine unabweisbare 
Nothwendigkeit ist, dafs die Jugend ein volles 
Jahrzehnt hindurch die Hiilfte der ihrer geistigen 
Ausbildung gewidmeten Zeit und m ehr auf die 
Erlernung der lateinischen und griechischen 
Sprache verwende.

E in  Grund, weshalb dies in fruherer Zeit 
geschah, ist langst hinfallig gew orden: die latei- 
nische Sprache ist langst nicht m ehr die Sprache 
der W issenschaft, und selbst auf den Unirersitaten, 
wo sie sich noch ani langsten zu behaupten wufste, 
ist die deutsche Sprache an ihre Stelle getreten. 
Man lernt sie noch um der Kraft allein, die ihr in be- 
sonderem Mafse fiir die form ale Bildung innewohnen 
soli, und um der Lectiire der romischen Schrift- 
steller willen. Sollte es nun wirklich nicht 
moglich se in , dem Schiiler bei kraftiger An- 
spannung die lateinische Grammatik, Form enlehre 
und Sytilax, im Laufe von sechs bis sieben Jahren 
einzupragen, zumal bei dieser formalen Bildung 
der U nterricht im Deutschen und Franzosischen 
fordernd zur Seite tritt?  In allerdings sehr ein- 
geschriinktem Mafse hat die Berechtigung einer 
Einschrankung wenigstens des gramm atikalischen 
Unterrichtes bereits der revidirte Lehrplan der 
preufsischen hoheren Schulen vom Jahre 1882 
anerkannt, indem er den lateinischen Unterricht 
um 9 Stunden, den griechischen um 2 Stunden 
verkiirzt und zugleich dem ubertriebenen gram 
matikalischen U nterricht gegenuber eine ausge- 
dehntere Lectiire der klassischen Schriftsteller 
empfohlen hat.

Eine Einschrankung des Unterrichtes in den 
alten Sprachen liegt im gr6fsten Interesse selbst 
derjenigen, welche von der Unentbehrlichkeit 
dieses Unterrichtes fiir eine ideale Geistesbildung 
auf das Innigste iiberzeugt sind und denselben 
unserer Jugend zu erhalten wiinschen. W ie zur Zeit 
dieser U nterricht behandelt wird, wo der Schiiler 
Jahr aus Jahr ein seine ganze Schulzeit hindurch mit 
demselben gram m atischen StofT in A nspruch ge- 
nommen wird, ohne dafs bei ihm jem als so recht 
das stolze Gefiihl der Befriedigung zum vollen Durch-

bruch kommt, welches die Ueberwindung be- 
stim m ter Sćhwierigkeiten eirizuflófsen pflegt, ist 
der U e b e r d r u f s ,  mit welchem der Schiiler 
in den meisten Fallen an demselben theilnimmt, 
nur zu begreiflich. Gefórdert wird dieser Wider- 
wille und dieser Ueberdrufs dadurch, dafs der 
G l a u b e  an die besondere Bildungskraft, welche 
den alten Sprachen innewohnen soli, den weiteśten 
Kreisen der Bevolkerung abhanden gekommen ist, 
und dafs die daraus hervorgehende Gleichgiiltigkeit 
gegen das Alterthum sich unwillkiirlich vonden Eltern 
auf die Jugend iibertragt. Leider hat Paulsen nur 
zu rech t, wenn er in seiner Geschichte des ge- 
lehrten Unterrichtes sagt, dafs es der preufsischen 
Gymnasialpolitik im Zeitalter der Reaclion nicht 
gelungen sei, ihr letztes und ideales Ziel, die 
Beseitigung der aus der Ueberbiirdung mit zerstreuter 
Penscnarbeit hervorgehenden E r s c h l a f f u n g  
und A p a t h i e ,  die Erweckung eines spontanen 
Eifers und einer aus Liebe und Freude an der 
Sache entspringenden freien Thatigkeit der Schiiler, 
zu erreichen. Es ist ihr das, wenn w ir aufrichtig 
sein wollen, auch bis heute hin nicht gelungen. 
Vielleicht gelingt es aber, diese Freude neu zu 
wecken und zu beleben, wenn man den klassischen 
Unterricht in einen engeren Zeitraum zusammen- 
drangt, den W eg, der zum Ziel fuhrt, so abkiirzt, 
dafs der Schiiler vor der Zuriicklegung desselben 
nicht von vornherein zuriickschrecken mufs.

In der zweckmafsigsten Weise wurde eine 
solche Einschrankung des klassischen Unterrichtes 
ineines Erachtens dem schon wiederholt gemachten 
Vorschlage gemafs erfolgen, dafs man den Beginn 
desselben auf die vierte oder fiinfte Klasse (Tertia) 
hinausschobe und in der ersten Klasse (Sexta) 
an S t e l l e  d e s s e l b e n  m i t  d e m  U n t e r r i c h t  
i m  F r a n z o s i s c h e n  b e g o n n e .

Es ist Ihnen bekannt, m. II., dafs dieser 
Vorschlag nicht etwa ein ketzerischer und der 
Eintall eines beliebigen Laien is t ,  sondern die 
crnsthafteste Prufung und Billigung einer grofsen 
Anzahl der angesehensten Padagogen gefunden 
hat und selbst Manner wie W iese und Bonitz 
sich nicht ablehnend gegen denselben verhalten 
haben.*

Die Vortheile, welche die Durchfiihrung dieses 
Vorschlages mit sich bringen w iirde, konnen in 
der T hat nicht hoch genug veranschlagt werden. 
Namentlich wiirde damit den Anforderungen, 
welche das wirthschaftliche Leben an die hoheren 
Schulen zu stellen hat, in unerw artet grofsern 
Mafse entsprochen werden.

* Der Yorschlag, in den hoheren Unterrichts- 
anstalten den fremdsprachlichen U nterricht m it dem 
Franzósischen beginnen zu lassen, ist neuerdings einer 
eingehenden ErOrterung unterzogen und begrfindet 
worden namentlich von Dr. G. VOl ek  e r  in seiner 
Schrift: „Die Reform des. hoheren Schulwesens*
u. s. w. (Berlin, Julius Springer 1887), und von 
H e m p f i u g  in dera Programm desRealprogymnasiums 
zu Marburg fiir das Jahr 1886.
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Die p i i d a g o g i s c h e n  W irkungen einer 
solchen Mafsregel will ich hier nur kurz andeuten. 
Steht es nicht m it jeder gesunden Padagogik in 
schreiendem W iderspruch, dafs der fremdsprach- 
liche U nterricht in der untersten Klasse m it dem 
Latein beginnt? Stets wird der Satz betont, dafs 
man in U nterricht und Erziehung vom Leichteren 
zum Schwereren (ibergehen m iisse, vom Nahen 
zum Fernen, vom Concreten zum Abstracten, und 
hier wird geradezu der um gekehrte W eg einge- 
schlagen. Der neu n -b is  zwolfjahrige Knabe wird 
verurtheilt, Form en und Regeln seinem Gedachtnifs 
einzupr&gen, die besonders grofse Schwierigkeiten 
bieten, weil sie von denen der modernen Sprachen 
weit abliegen, er wird gezwungen, Begriffe und 
Anschauungen in sich aufzunehmen, die mit der 
Gegenwart wenig oder nichts zu thun haben. 
Sein Geist wird m it Dingen belastet, bei denen 
er sich absolut nichts denken kann. Oder sind 
ihm etwa Begriffe wie Dativ, Accusativ, Partici- 
pium, Supinum, Gerundium, Deponens, Conjunctiv
u. s. w. etwas A nderes, ais hohle W orte? Mir 
ist es nicht zweifelhaft, dafs das Urtheil unserer 
Nachkommen uber diese Zum uthungen, die man 
bis heute an den unentwickelten Geist des Kindes 
stellt, ein ebenso scharfes und wegwerfendes sein 
wird, wie es das unsrige iiber die Scholastik der 
Yergangenheit ist. Durch eine derartige Unterrichts- 
weise mufs eben schon in den ersten Schuljahren 
der Grund zu dem so yiel beklagten und empfun- 
denen Ueberdrufs der Schuler gelegt werden.

W eit m ehr fal 1Ł aber in die W aagschale, dafs 
m it der Beseitigung des Lateinunterrichtes aus 
den untersten Klassen und Ersetzung desselben 
durch das Franzijsische eine Menge von Uebel- 
stiinden aus dem W ege geraum t wurden, welche 
zur Zeit einer gesunden Vorbildung fiir die Auf- 
gaben des praktischen Lebens entgegenstehen.

Es ist haufig genug darauf hingewiesen und 
nam entlich in den Verhandlungen des Vereins fiir 
Socialpolitik vor vier Jahren mit aller Scharfe dar- 
gethan worden, dafs die grofse, grofse Mehrzahl der 
die Gymnasien besuchenden Schuler schon darum 
eine g a n z  u n g e e i g n e t e ,  ja g e r a d e z u  ver -  
k e h r t e  Bildung empfangt, weil diese Bildung eine 
u n a b g e s c h l o s s e n e ,  u n a b g e r u n d e t e  ist, weil 
dieselbe aus allerlei Ansatzen besteht, die eben 
Ansatze ohne Abschlufs bleiben. Die Statistik 
ergiebt, dafs von allen Schiilern, die die Gymnasien 
besuchen, nur etwa 4 f i  das Abiturientenexamen 
ablegen. die ubrigen 96 f i  verlassen die Schule 
in den unteren und m ittleren Klassen mit einer 
Bildung, die fur ihren Beruf nur von sehr ein- 
geschranktem W erthe ist und sie nothigt, sich 
nach dem Yerlassen der Schule noch so gut und 
schlecht, wie es gehen mag, diejenigen Kenntnisse 
anzueignen, die ihnen ais Kaufleute, Gewerbe- 
treibende,Subalternbeam te, Techniker, Handwerker, 
Landwirthe u. s. w. von Nutzen sein konnen. Hier 
jst die eigentliche Brutstatte der H a l b b i l d u n g

und der V e r b i l d u n g  zu suchen, iiber die so viel 
geklagt wird, und aus diesen Verhaltnissen geht 
die Unzahl der Unzufriedenen hervor, welche 
unter Umstanden geradezu zu einer socialen 
Gefahr werden konnen.

Um den hieraus fiir die Volkswirthschaft er- 
waehsenden verderblichen Folgen zu begegnen, 
bietet sich kein geeigneteres Mittel, ais wenigstens 
in den unteren Klassen die Unterrichtsgegenstande 
so zu wahlen, dafs sie auch denjenigen Schiilern 
zu gute kommen, welche von vornherein nicht die 
Absicht haben, die ganze Schule durchzum achen. 
Es ist leicht gesagt, dafs die Gymnasien fiir diese 
Schuler nicht bestim m t sind, dafs die Schuler auf 
anderen Anstalten die ihnen geeignete Bildung 
zu suchen hatten, dafs man fiir sie hohere Biirger- 
schulen , Realschulen, Mittelschulen einrichten 
moge. An solchen Anstalten fehlt es an manchen 
Orten uberhaupt ganzlich. Nach W ieses Statistik 
waren im Jahre 1873 von den 220 Gymnasien 
des preufsischen Staates nicht weniger ais 122 
sogenannte isolirte, d. h. die einzigen hoheren 
Bildungsanstalten des Ortes, und heute wird es in 
dieser Beziehung nicht viel anders geworden sein. 
Und selbst in denjenigen Orten, wo es an realisti- 
schen Schulen nicht fehlt, wird der Vater haufig 
genug dem Gymnasium den Vorzug geben, so lange 
dasselbe die einzige A nstalt ist, welche den Zugang 
zu a l l e n  Berufsarten des Lebens eroffnet, und er 
fragt dabei nicht darnach, ob auf demselben 
Franzosiseh, Lateinisch oder Sanskrit gelehrt wird. 
Der gegenwartige preufsische U nterrichtsm inister 
hat im Abgeordnetenhause wiederholt daruber 
Klage gefiihrt, dafs die Stadtgemeinden so wenig 
Lust empfanden, ihre Gymnasien in Mittel- oder 
Biirgerschulen umzuwandeln, obgleich diese An
stalten den Bediirfnissen der Biirgerschaften weit 
m ehr entsprechen w iirden, ais die Gymnasien; 
er m ag sich aber uber diese ablehnende Haltung 
der stadtischen Vertretungen nicht wundern, sie 
wird dieselbe bleiben, so lange nicht die Be- 
rechtigungen der verschiedenen hoheren Bildungs
anstalten anders geregelt sein w erden, ais das 
zur Zeit der Fali ist.

Auch der Vorschlag, den Conrad in seinem 
W erke »Das Universitatsstudium in Deutschland« 
m acht, das Zustróm en der Schuler zu den Gym- 
nasien dadurch zu hem men, dafs das Schulgeld 
eine erheblicheErhohung erfahre, wiirde schwerlich 
zum Ziele fuhren, abgesehen davon, dafs er eine 
scliwere Ungerechtigkeit gegen die weniger be* 
mittelten Klassen in sich schliefsen wiirde.

Entschliefst man sich dagegen, auf den be- 
stehenden hoheren Schulen in den unteren Klassen 
mit den neueren Sprachen zu beginnen und mit 
dem Lateinischen erst in Unter- oder noch besser 
in Obertertia den Anfang zu m achen, so schafft 
man e i n e  g e m e i n s a m e  U n t e r l a g e  fiir  Al le,  
d i e  e i n e  h o h e r e  B i l d u n g  a n s t r e b e n .  DieStadte 
werden dann ohne Zweifel ein Uebriges thun und
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fiir diejenigen Schuler, welche sich den praktischen 
Berufsarten widmen w o llen , besondere Parallel- 
klassen ins Leben rufen, die eine in sich ab- 
geschlossene, abgerundete, der Gegenwart zuge- 
wendete Bildung ermoglichen. Dem alsdann ver- 
bleibenden Reste der Schuler konnen die Gymnasien 
eine um so sorgfiiltigere Aufmerksamkeit zuwenden. 
Endlich aber wird dam it ein yielbeklagler Mifsstand, 
der unserm lióheren Bildungswesen anhaftet und 
der darin besteht, dafs die Eltern heute genothigt 
sind, iiber den spateren Beruf ihrer Kinder im 
fruhesten Alter Entscbeidung zu treflen, wenn 
nicht voll beseiligt, so doch erheblich gemildert.

Das Verlangen, welches hierm it ausgesprochen 
wird, meine ich, ist kein so unbilliges. Der 
Staat kann nicht darauf bestehen, dafs um der 
verhaltnifsmafsig geringen Anzahl von Schiilern 
willen , welche sich den Universitiitsstudien wid
men,  die grofse Mehrzahl der ubrigen eine ver- 
kehrte Ausbildung erhalt. Es birgt das im Gegen- 
theil eine s c h w e r e  U n g e r e c h t i g k e i t  in sich. 
Auch er mufs ein lebhaftes Interesse daran 
haben, dafs auch dieser Theil seiner zukiinftigen 
Burger mit allen den geistigen Waffen ausgeriistet 
werde, dereń sie im Kampfe des wirthschaftlichen 
Lebens bediirfen.

Damit ware zugleich der erste bedeulsame
Schritt zur sogenannten E i n h e i t s s c h u l e  gethan, 
die ich nicht blofs innerhalb gewisser Grenzen
fiir ausfiihrbar eraclite, sondern zu dereń Ver-
wirklichung man friiher oder spater m. E. wird 
schreiten m u s s e n .

W enn durch eine derartige Umgestaltung des 
Lehrplanes fiir die grofse Mehrzahl der Schuler 
auch der humanistischen Gymnasien eine wesent- 
lich bessere Vorbildung fur die Aufgaben des 
wirthschaftlichen praktischen Lebens erzielt wurde, 
so bliebe imm er noch die Frage iibrig, ob
nicht auch durch eine a n d e r e  B e h a n d -  
l u n g  verschiedener Unterrichtsgegenstande eine 
Erleichterung fur die Lernenden geschaffen und 
zugleich den Bedurfnissen der Gegenwart besser 
Rechnung getragen werden konnte, und ich 
meine, diese Frage mufs bejaht w erden: es kann 
dies unzweifclhaft geschehen, wenn man im Unter- 
richt sich d i e s e  B e d i i r f n i s s e  m e h r  a i s  
b i s  b e r  v o r  A u g e n  h ii 11, bei demselben von 
der Gegenwart ausgebt, an dieselbe ankniipft.

Ich denke dabei zunachst an den Unterricht 
im D e u t s c h e n  und namentlich in der Ge- 
s c h i c h t e .  W arum  befolgt man im Geschichts- 
unterricht noch im m er so wenig die Methode, 
die fiir die Geographie liingst ais selbstverstiind- 
lich gilt, indem man zunachst Heim athskunde 
lehrt, dann die Kenntnifs des engeren und weiteren 
Yaterlandes daran schliefst und endlich die ganze 
Oberflache der Erde zum Gegenstande des Unter- 
richtes rnacht?

W arum  schlagt man in der Geschichte nicht 
denselben W eg ein? Es streitet wider jede ver- 
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stiindige Piidagogik, den Schuler m it der E n t
wicklung der Volker des A lterthum s oder des 
Mittelalters, m it der Verfassung und Gesetzgebung 
des athenischen, sparlanischen oder romischen 
Staates, m it dem mittelalterlichen Feudalwesen 
bekannt zu machen, so lange er von dem eigenen 
Staat, in dem er lebt, und dessen Einrichtungen, 
nicht die geringsle Vorstellung h a t, so lange er 
in der Geschichte seines Vaterlandes ein Fremd- 
ling ist. Ist es nicht geradezu widersinnig, wenn 
der jungę Mann die Amtsbefugnisse eines rdmi- 
schen Prators oder Aedilen auf das Genaueste 
kennt und ihm gleichzeitig ein preufsischer Land- 
rath ein leerer Begrilf ist?

Das Yerstiindnifs der Vergangenheit ist nur 
moglich an der Hand der Gegenwart. N ur durch die 
V e r g l e i c h u n g  m it der Gegenwart ist ein richtiges 
Urtheil iiber die Zustande und Verhaltnisse der 
untergegangenen Volker und Staaten zu gewinnen.

Die Vortheile eines solchen von der Gegen
wart ausgehenden geschichtlichen Unterrichtes 
liegen o (Ten zu Tage und sind nicht hoch genug 
zu veranschlagen.

Dem Schuler wird bei einem solchen an die 
Gegenwart ankniipfenden Unterricht zunachst das 
Verstandnifs fiir das m o d e r n e  S t a a t s w e s e n  
iiberhaupt und fur den d e u t s c h e n  und p r  e u f  s i - 
s c h e n  S t a a t  insbesondere erschlossen. Es wird 
ihm klar, wie dieser Staat im  Gegensalz zu den- 
jenigen des Alterthums und des Mittelalters sich 
m ehr und m ehr von Culturaufgaben der wich- 
tigsten A rt erfiillt h at, wie er liingst daruber 
hinaus i s t , nur gewissermafsen Nachtwachter- 
dienste zu verrichten. E r lernt begreifen, 
wie dieser moderne Staat schon deshalb alle 
friiheren staatlichen Gebilde weit zuriicklafst, weil 
er nicht m ehr den Unterschied zwischen berech- 
tigten und rechtlosen B iirgern, zwischen Freien 
und Unfreien, kennt. Mit Liebe und Begeisterung 
mufs er namentlich fiir die neue Zeit erfiillt 
werden, wenn er die grofsen Kampfe kennen 
lernt, die in dieser Zeit um die geistige und sitt- 
liche Freiheit der Menschheit gefubrt sind, gegen 
welche alle Heldenthaten des Alterthums und des 
Mittelalters verblassen.

Vor Allem wird ihm das Verstandnifs fiir die 
Bedeutung des preufsischen und deutschen Staates 
und des Hohenzollerngeschlechtes in diesen 
Kampfen aufgehen, wenn er sieht, dafs es ebenso 
grofser Anstrengung und Aufopferung bedurft 
h a t, diesen Staat auf seine gegenwartige Hohe 
zu fiihren, wie die Griindung des alten rćimischen 
Staatswesens. E r wird es alsdann auch verstehen, 
w arum  die monarchische Yerfassung dieses unseres 
Staates soviel "hoher steht, ais die Republiken des 
Alterthums und die Feudalstaaten des Mittelalters.

W as insbesondere die wirthschaftliche E nt
wicklung unseres Landes anbetrifft, so bietet gerade 
sie einen Lehrgegenstand, wie er kaum besser 
zur Forderung wirthschaftliclier Einsicht gewiinscht

2
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werden kann. In dem engen Raum von kaum 
zwei Jahrhunderten hat sich unser Yolk aus dem 
tiefsten wirthschaftlichen Verfalle des dreifsig- 
jiihrigen Kricges unter Entbehrungen und An- 
strengungen aller A rt auf den gegenwartigen Stand 
seiner materiellen W ohlfahrt emporgearbei lot. 
Das im  einzelnen darzulegen, das W esen und 
nam entlich die Bedeutung der einst mit dem 
Makel der Yerachtung behafteten A r b e i t  in 
dem modernen Cullurleben zum Bewufstsein zu 
bringen , ist eine der dankbarsten Aufgaben fiir 
die Schule.

W ird diese Aufgabe richtig aufgegrifTen, so 
bedarf es nieht der Aufnahme der Volkswirth- 
schaftslehre ais eines besonderen Unterrichts- 
gegenstandes in den L ehrplan , es wird yielmehr 
auch ohne dieselbe damit eine feste Unterlage 
fiir gesunde wirthschaftliche Ansichten geschaffen.*

Bei einer solchen Behandlung der Geschichte 
wird dieselbe ganz von selbst aufhóren, fiir den 
Schiiler nur eine Anhaufung von Thatsachen und 
Zahlen auszumachen, die nur zu bald wieder ver- 
gessen werden, sie wird zugleich, wie wenige andere 
Gegenstande, geeignet sein, die ideale Gesinnung des 
Schiilers zu pflegćn und zu naliren, und die Gegenwart 
wird endlich auch auf diesem Gebiete zu ihrem 
vollenRechte kommen gegenuber der Vergangenheit.

Ich will hierm it meine Ausfiihrungen schliefsen, 
so manches ich auch noch zu sagen hiitte. Viel-

* In bezug auf die F rage, ob die Aufnahme der 
Yolkswirthschaftslehre und Gesetzeskunde unter die 
Unterrichtsgegenstiinde der niederen und hoheren 
Schulen zu empfehlen sei, mOge hier gestattet sein, 
auf den von dem Vortragenden auf der G e n e r a l -  
v e r s a m m l u n g  des L i b e r a ł  e n  S c h  u i y e r e i n s  
fur R h  e i n  l a n d  und W e s t f a l e n  am 23. October 
1887 erstatteten und in dem Organ des genannten 
Yereins yerOffentlicbten Bericht zu yerweisen.

leicht wundern Sic sich, dafs ich nieht aus w irth
schaftlichen Griinden die Nothwendigkeit des 
Z e i c h e n u n t e r r i c h t s  in allen Klassen heryor- 
gehoben habe , die gerade vom wirthschaftlichen 
Standpunkt aus nieht scharf genug betont werden 
kann , dafs ich ferner nicbt darauf hingewiesen 
habe, wie dringend gebolen es erscheint, der 
G y m n a s t i k  und dem U n t e r r i c h t  in der 
H a n d f e r t i g k e i t  eine grofsere Ausdelmung zu 
geben. Anerkannt werden die dahin zielenden 
Bediirfnisse ja  seit langer Zeit, aber alle W iinsche 
werden eben W iinsche blciben, so lange es nicbt 
gelingt, eine wesentliche Verminderung des gegen
wartigen wissenschaftlichen Lehrstoffes herbei- 
zufiihren.

Ob und wie die Reformvorschlage, die jetzt 
von allen Seiten gemacht w erden, friiher oder 
spater zur Durchfiihrung gelangen werden, das 
wird, glaube ich, wesentlich davon abhangen, 
wie weit das Publikum, die aufserhalb der Schule 
stehenden Kreise, dieselben zu den ihrigen machen 
und fiir dieselben eintreten werden. Unter den 
Schulm annern wogt ja  der Kampf seit langen 
Jahren, und ich habe die E h re , hier vor einer 
Anzahl von Mannern zu s te h en , die mitten in 
diesem Kampfe stehen, von dem alten unumstofs- 
lichen G r u n d s a t z e geleitet, d a f s d i e S c li u 1 e 
d e m  L e b e n  z u  d i e n e n  h a b e ,  n i c b t  a b e r  
d a s  L e b e n  d e r  S c h u l e .  Nimmt sich die Bevol- 
kerung, nehm en sich namentlich die Presse und 
die Parlam ente, der Sache einmal eifriger an ais 
bisher, dann ist ja  Aussicht, dafs die Zeit nieht 
m ehr ferne ist, wo Gegenwart und Schule wieder 
in ein richtiges Verhaltnifs zu einander gebracht 
sein w erden, und wir wollen das hoflen im In
teresse der W ohlfahrt unseres Vaterlandes, dem 
ja  unser Aller Dienste gewidmet sein mussen.

Ueber die Formen des Eisens und Kohlenstoffs im Schmied- 
eisen, Stahl und weifsen Roheisen.

Die Frage, mit der schon Karsten sich Jahr- 
żehnte hindurch beschaftigte: W elches sind die
eigentlichen Formen des Kohlenstoffs im Eisen 
und welche Aenderungen erleiden diese Form en 
beim Harten, Anlassen und Gliihen ? ist in ihrem 
vollen Umfange im m er noch nieht erschopfend 
beantwortet worden. Zahlreiche Theorieen sind 
im Laufe der Zeit entstanden, und die meisten 
derselben sind m ehr oder m inder rasch ais un- 
haltbar wieder verworfen w orden; imm er noch 
fehlt uns eine iiber jeden Zweifel erhabene E r
klarung fiir m ancherlei Erscheinungen des prak- 
tiseben Lebens, welche mit jener Frage in nahem  
Zusam m enhange stehen.

Die vielen bis in die neueste Zeit hinein 
fortgesetzten Versuche nam hafter Ghemiker und 
M etallurgen, durch neue Untersuchungen m ehr 
Licht zur Aufbellung jener Erscheinungen herbei- 
zuschaffen, besitzen daher ihre yollstiindige Be- 
rechtigung; und je m ehr wir unsere Methoden 
der chemischen Analyse au sb ild en , je  voll- 
kom m nere GerStli.e wir fiir physikalische U nter
suchungen — Tem peraturm essungen und andere
— erlangen , je griindlicher wir die schon vor 
uns errungenen Forschungsergebnisse priifen, je 
gewissenhafter nnd freier von Vorurtheilen wir 
selbst an die Untersucliung herantreten, desto elier 
diirfen w ir lioffen, zum erstrebten Ziele zu gelangen.
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Auch die Manner der Praxis werden den 
erwahnten Bestrebungen ihre Theilnahm e nicht 
versagen. Jeder Sieg der W issenschaft bleibt 
schlielslich auch fiir die Praxis nicht ohne 
Nutzen.

Zu den Forscbern der Jetztzeit, welche mit 
besonderm Eifer der Losung der besprochenen Auf- 
gabe durch Anstellung wissenschaftlicher Ver- 
suche nachstreben, gehort Hr. F. O sm ond, In
genieur in Paris und Mitglied des Vereins deuL- 
scher Eisenhiittenlcute. Auch wenn man den 
Scblufsfolgerungen, welche H r. Osmond aus den 
Ergebnissen seiner Arbeiten zieht, nicht immer 
beistimmen sollte, wird man doch nicht umliin 
konnen, der Umsicht und dein Fleifse Beifall zu 
zollen , m it welchem jene Arbeiten ausgefiihrt 
wurden, und den Nutzen anzuerkennen, welchen 
sie fiir die Erforschung der Eigenschaften des 
Eisens im allgemeinen besitzen.

Friihere Untersuchungen Osmonds wurden 
bereits in dieser Zeitschrift 1886, Seite 374 und 
folgende bcsprochen , und einige an diese Be- 
sprechung gekniipfte Bemerkungen fanden eine 
unmittelbare Entgegnung auf Seite 539 des 
gleichen Jahrgangs. Neuerdings hat nun der 
namliche Forscher wieder eine langere Beibe 
wissenschaftlicher Untersuchungen iiber den 
gleichen Gegenstand in einer besonderen Ab- 
handlung ver6ffent]icht, welche unter dem Titel 
»Transformations dw fer et du carbone da»s les 
fers, les aciers et les fontes blanches« in der 
Librairie militaire de L. Baudoin et Co. zu Paris 
erschienen ist. W enn auch eine ausfiihrliche 
W iedergabe des Inhalts der genanhten Abhandlung 
kaum den Zieleń unseres Blattes enlsprechen 
d iirfte , einiges W esentliche der betreffenden 
Untersuchungen auch bereits im vorigen Jahr- 
gange Seite 448  nach Abhandlungen in den 
»Gomples rendus« mitgetheilt w urde, so diirfte 
docli eine gedrangte Schilderung des Planes, 
nach welchem Osmond arbeitete, und der Schlufs- 
folgerungen, welche er aus den erhallenen Er
gebnissen zog, den meisten Lesern nicht unwill- 
kommen sein.

Osmond stiilzlc seine Untersuchungen auf 
die von G ore, B arre tt, Brinell, Pionchon und 
Anderen gem achte B eobachtung , dafs beim 
allmahlichen Abkiihlen gliihenden schmicdbaren 
Eisens ein oder m ehrere Haltepunkte eintreten, 
wo die Tem peraturabnahm e fiir einige Zeit auf- 
hor t ,  ja  wohl gar in eine Tem peratursteigerung 
sich uinw andelt, w ahrend beim langsamen E r
warmen kalten Eisens der umgekehrte Vorgang 
sich zeigt (»Stahl und Eisen* 1887, Seite 447;  
1885, Seite 611). Ausgeriistet mit sehr genauen 
Vorrichtungen fiir Tem peratur- und Zeitmessungen, 
verfolgte er diesen Vorgang bei zahlreichen 
Proben mit verschiedenem Kohlenstoflgehalte, 
anfangend vom galvanisch niedergeśchlagenen 
und gegliihten Eisen (welches jedoch ebenfalls

nicht ganz kolilenstofffrei w ar, sondern 0,08 ^  
Kohlenstoff enthielt, vermuthlich weil es aus 
einer durch Auflosung von kohlenstolTbaltigem 
Eisen bereiteten Losung niedergeschlagen worden 
war) und endigend m it weifsem schwedischen 
Roheisen mit einem Kohlenstoflfgehalte von 
4,10 % bei nur geringein Gehalte an anderen 
Korpern.

Galvanisch niedergeschlagenes und dann ge- 
gliilites Eisen, also unter allen benutzten Eisen- 
sorten das reinste, zeigle bei der Abkiihlung 
eine deutliche Verzogerung der Tem peratur- 
abnahm e bei 855° C ., weniger deutliche Yer- 
ziigerungen bei 750° und 660°.

Die Erscheinungen beim Abkiihlen weichen 
Flufseisens und halbweichen Stahls sind ihrem 
wesentlichen Verlaufe nach schon in dem er
wahnten friiheren Berichte (Seite 448 des vorigeri 
Jahrgangs) gescliildert. Beim Abkiihlen harten 
Stahls mit 1,25 (fó Kohlenstoff trat eine sehr 
deutliche und lange anhaltende Verzogerung bei 
674° ein. Weifses Roheisen, bis zum Schmelzen 
erhitzt, erstarrte bei 1085°, erlitt dann eine gc- 
ringe Verzogerung zwischen 1035 und 1015°, 
welche Osmond einer stattgehabten Graphit- 
bildung zuschreib t, und eine deutliche Yer
zogerung bei 695°.

Ein Vergleich der erlangten Ergebnisse 
(welcher in der Osmondschen Abhandlung durch 
Beigabe einer graphischen Darstellung wesentlich 
erleichtert wird) zeigt, dafs die zwischen 600 
und 700° eintretende Yerzogerung bei allen 
Sorten schmiedbaren Eisens mit wachsendern 
Kohlenstoffgehalte an Deutlichkeit zuni mmt ,  bis 
sie im harten Slabie ihr hochstes Mafs erreicht 
und im weifsen Roheisen wieder etwas sich 
verringert, wahrend umgekehrt jene Yerzogerungen 
in hoheren Tem peraturen undeutlich oder gleicb 
Nuli in den kohlenstoffreicheren Eisensorten sin<i 
und am starksten ausgepriigt in dem reinsten 
Eisen hervorlreten.

Beim Hiirlen der S tahlsorten ■ in kalteiK 
W asser w ar keine Verz6gerung im Yerlaufe der 
Abkiihlung bemerkbar.

Beim allmahlichen Erwarm en der Eisenproben 
zeigte sich die umgekehrte Erscheinung, d. h. 
eine Verzogerung der Tem peraturzunabm e, jedoch 
stets bei etwas hóberer Tem peratur ais der- 
jen ig en , bei welcher wahrend der Abkiihlung 
die entspreebende Yerzogerung der T em peratur
abnahme beobachtel worden war. In Tem pe
raturen unter 600° C. trat beim Erwarm en 
naturharten Slahls nichts Auffalliges h e rv o r ; 
gehiirteter Stahl dagegen liefs bei ungefahr 200° 
den Beginn eines Freiwerdens von W iirme — 
also einer Besehleunigung der Tem peraturzunahm e
— erkennen , welches bei 350° am deutlichsten 
wurde und bei 520° aufhorte. Eine abermalige 
Wiirme-Entwicklung trat dann zwischen 660 und 
680° ein.
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Die Erscheinungen, welche beim Abkuhlen 
oder Erw arm en nianganhaltigen, wolfiamhaltigen, 
chrom haltigen, phosphorhaltigen und schwefel- 
haltigen Eisens sich zeigten, sind zum grofsen 
Theile schon in der fruheren Abhandlung (1887, 
Seite 449) besprochen worden.

Bei Abscheidung des Kohlenstoffs nach W eyls 
Yerfahren aus w eifsem , langsam ahgekiihltem 
Roheisen mit dem oben angegebenen Kohlen- 
stotTgehalte einerseits und aus hartem , langsam 
abgekuhltem Slahle andererseits fand m a n , dafs 
ersteres fast reinen Kohlenstoff, letzterer dagegen 
ein Carbid mit reichlicliem Eisengehalte (vergl. 
»Stahl und Eisen« 1886 , S. 375) hinterliefs. 
Schied man fernerhin nacb demselben Verfahren 
den KohlenstofT aus geharletem und dann w ah
rend einer halben Stunde auf 400° erwarm tem  
Slahle und aufserdem aus langsam abgekuhltem 
Stahle a b , welcher zuvor auf Rothgluth erhitzt 
worden w ar, so erhielt man aus ersterem ein 
am orpbes schwarzes P u lv e r , aus letzterem 
gliinzende eisengraue Flitterchen. Dic chemische 
Zusammensetzung der Riiekstande w ar in letz
teren beiden Fallen gleich, aber die physikalische 
Beschaffenlieit w ar verschieden.

Osmond stelit nun auf Grund dieser Be
obachtungen folgende Theorie auf.

Das Eisen sowohl ais der Kohlenstoff treten 
im sclimicdbaren Eisen in zwei versehiedenen 
Form en auf. Der Uebergang aus der einen in 
die andere Form  ist bei der Erw arm ung des 
Eisens durch eine Bindung, bei der Erkaltung 
durch ein Freiwerden von W arm e begleitet.

Im gliihenden Eisen befindet sich der Kohlen- 
stoff im gelosten Zustande; bei der Abkuhlung 
geht er eine wirkliche chemische Vereinigung 
mit dem Eisen ein. Diese Um wandlung vollzieht 
sich in einer Tem peratur zwischen 660 und 
700° und verrath sich durch die in dieser Tem 
peratur stattfindende Entwicklung von W arm e; 
sie tritt naturgemafs am deutlichsten in dem 
kohlenstoffreichston schmiedbaren E ise n , dem 
harten  Stahle auf und verliert an Deutlichkeit, 
je  m ehr der KohlenstotTgehalt sich verringert. 
Beim Abkuhlen weifsen Roheisens dagegen geht 
nur ein verhaltnifsmafsig kleiner Theil des ge
losten Kohlenstoffs in die Form  des chemisch 
gebundenen u ber, wie bei der Zerlegung des 
Eisens nach Weyls Verfahren erkennbur i s t ; 
daher tritt bei diesem die W arm e-Entwicklung 
nicht ganz so deutlich ais beim harten Stahle 
auf. Beim Erhitzen des kalten schmiedbaren 
Eisens spielt sich der umgekehrte Vorgang 
ab: die Eisenkohlenstoff-Verbindung zerfallt, der 
Kohlenstoff lost sich im Eisen und ein W arm e- 
verbrauch ist die nachste Folgę dieser Um 
wandlung. Die T em peratur, bei welcher sich 
dieser Yorgang volIzieht, liegt um 30 bis 
40 Grad hóher ais diejenige, bei welcher

wahrend der Abkuhlung dic entgegengesetzte Um 
wandlung stattfand.

Bei plótzlicher Abkuhlung gliihenden Stahles 
(Eisens) durch Abloschen in W asser verharrt 
der Kohlenstoff in der gelosten F o rm ; beim E r
warmen —  Anlassen — solches rasch abge- 
kiihlten Stahls beginnt der Kohlenstoff, sobaki 
die Tem peratur von 200 Grad erreicht isl, 
allmahlich wieder in die chemische Verbindung 
mit dem Eisen Uberzugehen.

Die beiden Formen des chemischen Elemenls 
Eisen mogen ais a-Eisen und [3-Eiscn bezeichnet 
werden.* a-Eisen waltet im langsam abgekuhlten 
Eisen vor; bei der Erbitzung geht es in j3-Eisen 
iib e r, wahrend dieses bei der Abkuhlung des 
gliihenden Eisens wieder die andere Form  an- 
nimmt. Die Tem peratur, wo bei der Abkuhlung 
diese Umwandlung beginnt, ist beim galvanisch 
niedergeschlagenen Eisen etwa 855°, und bei 
ungefahr 700° ist die Umwandlung beendet; 
diese T em peratur aber sinkt um so tiefer, je 
reicher das Eisen an Kohlenstoff w ird, und im 
Stahle mit etwa 0,8 Jo Kohlenstoff fiillt sie 
vollstandig mit derjenigen zusammen, bei welcher 
die Kohlenstoffform sich andert. Beim Abloschen 
gluhenden Stahls wird die Um wandlung der 
Eisenform nicht minder ais die der Kohlenstoff- 
form behindert; abgeloschter Stahl enthalt 
demnach nicht a-Eisen, sondern (3-Eisen, und 
dieses [3-Eisen ist e s , welches ihm seine eigen- 
thiimlichen Eigenschaften verleiht (?). Dic Rolle 
des Kohlenstoffs bei der H arlung ist dem nach 
nur eine m ittelbare: seine Anwesenheit im Eisen 
verhindert bei der Abkuhlung den Uebergang 
der (3-Form in dic a-Form  (?). Im kolilenstoff- 
armen Eisen kann deshalb auch bei einer sehr 
plotzlichen Abkuhlung jene Um wandlung des 
harten (3-Eisens in das weiche a -E ise n  nicht 
ganz verniieden w erden, und uingekehrt behalt 
im sehr kohlenstoffreichen weifsen Roheisen auch 
bei langsam er Abkuhlung der grofste Theil des 
Eisens die j3-Form bei — es bleibt bart.

Beim Anlassen des geharteten S tahls wandclt 
sich mit der KohlenslolTform auch die Eisenfonn 
um ; aber ein Theil des ^-Eisens bleibt iinmcr- 
liin zuruck, bis die Tem peratur auf 660° ge- 
stiegen ist; daher verringert sich die Hiirte beim 
Anlassen weniger rasch ais die Sprodigkeit. 
Der glasharte Stahl ist gewissermafsen einem 
starren Diamanten zu vergleichen, der nach dem 
Harten angelassene Stahl einem K o rp e r, aus 
Diamantpulver m it einem geschmeidigen Binde- 
mittel gefertigt. —

Dem L eser, welcher sich eine selbstandige 
Ansicht iiber das Fiir und W ider dieser Theoriecn 
zu biiden w iinsćht, sei das Studium der oben 
genannten Schrift empfohlen. A. Ledebur.

* Yergl. auch »Stahl und Eisen« 188t>, S, 377.
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Betriebsimchweiso der Ilseder Hiitte bei Grofsilsede.

Ucbor die Uśeder Hiitte (Prov.Hannover) brachle 
diese Zeitschrift zwar schon wicderholt Mitthei
lungen,* doch sind die Ergebnisse dieser deutschen 
Hochofenanlage in jeder Beziehung so hervor- 
ragend. dafs man die Aufmerksamkeit der Hiitten- 
leute nicht oft genug auf dieselben lenken kann.

Die llsedcr Hiitte umfafste Ende 1887 :

3 Hochofen, von denen imm er nur 2 betrieben 
werden ; dazu die erfordcrlichen W inderhitzer 
und zwar Gjersscher Art.

156 Koksofen.
2 Geblasemaschinen, welche zusammen 540 cbm 

Luft in der Minutę ansaugen konnen.

* 1884, Nr. 8, Seite 499.

3 Geblasemaschinen, welche zusammen 1460 
cbm Luft ansaugen konnen.

1 Erzwasche zur Gewinnung von taglich 
210 t gewaschener Erze.

2053 qm Dampfkesselheizflache.
3 Pumpmaschinen mit zusammen 16 820 cbm 

taglicher Leistung.

Dazu kommen die mechanische W erkstatte, 
Schlosserei, Schmiede und Tischlerei.

Welche Fortschritte der Betrieb der Ilseder 
Hiitte in der Vermehrung der Erzeugung und in 
der Verminderung der Koslen derselben gem acht 
hat, lehrt folgende Zusammenstellung der Betriehs- 
nachweise fiir die 20 Jahre von 1867 bis 1887.

Verhlittungskosten von 10 000 kg Erz.
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18 6 7 1 1 ,0 5 _ 4 6 4 1 4 6 4 1 ___ 14 2 2 _ 1 4 2 2 _ ___ 1 3 ,8 5 5 ,2 0 330 8 3 2  660 4 1 ,9 0
1868 10 ,62 — 4 3 5 9 4 3 5 9 — 1 18 8 — 1 18 8 ----- 2 2 2 1 1 ,7 2 4 ,1 7 3 5 1 0 5 2  6 S 1 3 5 ,7 7
1S 6 9 12 ,0 0 — 4 2 7 1 4 2 7 1 10,00 1 1 7 5 — 1 1 7 5 1 1 ,1 0 2 2 5 1 2 ,2 1 4 ,0 2 3 6 1 5 6 1  5 3 0 3 5 ,4 0
18 70 14,2 8 — 4 3 5 7 4 3 5 7 1 1 ,5 6 1 4 5 3 — 14 5 3 13 ,0 3 2 5 7 1 2 ,6 0 4 ,0 2 3000 7 1  6 1 1 3 0 ,9G
18 7 1 1 5 ,7 2 — 4 3 2 5 4 3 2 5 1 3 ,5 8 1 3 1 7 1 1 6 1 4 3 3 1 3 ,7 7 2 9 6 13 ,5 9 4 ,7 1 3 5 5 0 68  400 4 3 ,9 0
18 7 2 !S ,9 7 1 2 7 3 3 0 5 1 4 3 2 4 1 4 ,1 0 1 1 0 2 3 5 0 14 5 2 14,2 0 3 0 1 1 4 ,4 0 5 ,1 0 3 0 2 7 7 2  3 5 8 4 7 ,5 1
18 7 3 2 0 ,2 2 13 2 0 3 2 4 1 4 5 6 1 1 4 ,1 7 1 2 3 1 3 6 8 15 9 9 13 ,9 0 2 S 5 16,8 0 6 ,5 6 3G9G 7 3  9 9 7 6 4 ,6 2
18 7 4 19/J5 1389 2 78 0 4 1 7 5 1 3 ,1 0 7 1 4 4 4 5 1 1 5 9 1 1 ,5 0 2 7 1 1 6 ,4 7 5 ,2 2 3 7 0 5 7 6  4 4 1 4 7 ,9 4
1 8 7 5 2 5 ,4 2 1S 2 0 2 4 3 7 4 2 5 7 12 ,4 0 2 5 7 # 5 6 5 8 22 9 ,0 5 3 0 7 14 ,5 8 4 ,0 1 3 7 1 2 7 9  4 2 9 3 9 ,0 4
18 7 6 2 5 ,9 2 19 7 0 2 1 2 7 4 0 9 7 1 1 ,8 1 48 6 5 6 70 4 9 ,0 7 3 4 5 1 3 ,1 2 3 ,5 1 3GS8 7 6  1 1 4 3 3 ,4 0
18 7 7 2 5 ,S0 19 2 5 2 0 42 3 9 6 7 10,30 — 63S 6 38 8 ,1 4 34 0 1 1 ,7 3 3 ,2 2 3 6 7 5 84 034 2 9 ,6 7
18 7 8 2 6 ,0 5 173 8 190 8 3 6 4 6 10 ,60 5 6 32 6 3 7 8 ,30 4 2 0 10 ,79 2 ,9 8 3 6 2 1 9 5  0 4 5 2 7 ,8 8
18 7 9 2 2 ,6 7 15 7 8 18 9 2 3 4 7 0 10 ,2 0 — 6 2 6 626 8 ,5 0 4 0 2 1 0 ,1 5 2,90 3 6 4 0 10 5  0 0 5 2 5 ,2 0
1880 2 6 ,5 9 1 4 7 7 2 0 1 5 3 4 9 2 8 ,9 0 — 6 10 6 10 7,00 4 0 2 10 ,10 3 ,1 3 3 0 1 4 10 9  5 7 3 2 7 ,3 3
18 8 1 2 5 ,5 5 2 0 18 14 2 3 3 4 4 1 9 ,5 0 14 7 5 2 7 6 6 7 ,7 0 4 4 2 10 ,3 3 3 ,0 2 3 5 6 8 1 1 5  0 5 7 2 7 ,6 1
18 8 2 2 5 ,8 8 168 3 1 7 1 8 3 4 0 1 9 ,5 0 144 5 6 5 709 8 ,30 4 8 0 9 ,7 2 3 ,4 7 3 5 4 7 1 2 5  7 6 7 2 8 ,9 7
1883 26,00 168 9 17 9 9 3 4 8 8 9 ,3 0 18 4 50 3 6 S 7 8 ,60 4 5 2 9 ,7 8 3 .5 0 3 6 1 3 13 9  0 5 7 2 9 ,3 8
1884 2 5 .5 6 2 0 7 5 1399 3 4 7 4 S ,9 0 1 5 4 5 6 0 7 1 4 8 ,20 4 5 0 9 ,9 3 3 ,1 8 3 6 4 4 14 0  1 7 4 2 6 ,9 9
18 8 5 2 4 ,2 6 2 3 2 5 909 3 2 3 4 8 ,7 6 1 1 6 9 5 70 6 7,8 0 4 5 5 9 ,5 2 3 ,0 2 3 5 7 7 143 7 6 7 24,95
1886 22,44 260 6 594 3200 9,03 4S 831 879 7,20 428 9,71 2,89 3 6 5 5 142 100 23,81
1887 2 4 ,1 8 2440 5 8 5 3 0 2 5 8 ,6 7 0 ,5 7 4 7 7 4 7 ,5 7 ,4 2 4 5 3 8 ,7 9 2 ,4 2 3 5 5 7 15 0  100 2 3 ,0 1

Aus dieser Zusam m enstellung geht hervor, 
dafs die Erzeugungskosten von 1 t Roheisen in 
den Jahren 1867 bis 1887 von 41 ,96  <M auf 
23,01 J 6 , d. h . um 82 ^  der jetzigen Kosten 
fielen, obgleich in derselben Zeit die Kosten von 
10 t Erze von 11 ,05 tM  auf 24,18 <M, also 
um 118 ^  stiegen.

W ahrend ferner im Jahre 1867 auf 1 t Roh

eisen noch 1422 kg Heizkohlen gebraucht wurden 
ist dieser Verbrauch im Jahre 1887 auf 0 ,5 kg 
heruntergegangen. Seit 1871 ist der nothige 
D am pf, aufser durch Verbrennung von Hoch- 
ofengasen, m ehr und m ehr durch Koksofenabhitze 
erzeugt; zugleich aber ist der Dampfverbrauch 
durch Anwendung verbesserler Maschinenein- 
richtungen wesentlich verm indert, so dafs der
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entspreclicnde Kohlenvcrbraucli, welcher sich aus 
der W asserverdampfung durch Koksofenabhitze und 
durch Hochofengase berechnen la fs t, jetzt etwa 
747 kg betragen wurde. Im Jahre 1867 betrug 
der Koksverbrauch fur 1 t Roheisen 1348 kg, 
im Jahre 1887 dagegen nur 851 kg; derselbe 
ist also um 58 f i  des jetzigen Verbrauchs 
niedriger geworden ; dagegen stieg die im Jahre 
1867 durchschnittlich taglich erzeugte Menge 
von 32 660 kg Roheisen auf 156 160 kg im 
Jahre 188 7 , oder um 478 f i  der friiheren E r
zeugung.

Der Hochofen II erzeugte 1887 durchschnitt
lich taglich 154 713 kg und der Hochofen III 
sogar 157 608 kg; letzterer also 1103 t durch- 
schnitllich in jeder W oche des Jahres 1887 ; 
beide Hochofen zusammen erzeugten in diesem 
Jahre 11 3 997 354 kg.

Verhraucht wurden dazu 320 488 615 kg 
Erze und Schlacken, sowie 10 750 kg A lteisen; 
nach Abzug des letzteren ergiebt Sich ein Aus- 
bringen von 35,57 f i .  Die Ergebnisse dieser 
deutschen Hiitte sind viel giinsliger, ais die
jenigen der am erikanischen W erke, z. B. South

Chicago, dereń Belriebsergebnisse ich in dieser 
Zeitschrift* miltheilte. Der Ofen VII dieses 
W erkes erzeugte taglich durchschnittlich 200 t 
Roheisen bei einem Ausbringen von 54,3 f i  
auf den Molier und einem Koksverbrauch von 
867 kg auf 1000 kg Roheisen. Dieser Ofen 
verschmolz also taglich nur 368 t Erze und 
verbrauchte dazu 173,4 t Koks, wahrend der 
Hochofen II in llsede taglich 443 t Erze ver- 
schmolz und dazu nur 134 t Koks verbrauchte.

In llsede wurden 1887 auf 96961 ,2  t Koks 
320488,6  t Beschickung gesetzt, d. li. auf 100 kg 
Koks der aufsergewóhnlich hohe Satz von 330 kg 
Beschickung, w ahrend in South Chicago auf 
100 kg Koks nur 190 kg, d. h. nur 57 f i  der 
Menge wie in llsede gesetzt werden kónnten. 
Diese schweren Siitze kónnten gesetzt werden, 
obgleich der Wind durchschnittlich nur 453° 
heifs war. Die Beschickung wird in llsede 
zusammengesetzt aus thonigen und kalkigen 
Eisensteinen der eigenen, nahe bei der Iliitte 
gelegenen Gruben.

Die Eisensleine haben folgende Zusammen- 
setzungen:

Name der Gr ube :
Adenstedt

Thonerz

Bulten

Kalkerz

Mathilde

Thonerz

Mathilde

Kalkerz

Gewas
Eisens!

Bulten

chener 
ein von

Mathilde

Georg

Friedrich

K ie se lsa u re ....................................... 8,74 4,42 10,17 7,88 4,74 6,27 22,97
T h o n c rd e ........................................... 3,51 0,82 3,36 3,71 5,5S 5,43 5.26
Eisenoxyd........................................... 57,92 47,10 59,43 49,16 54,46 60,S7 52,99
M anganoxyd....................................... 10.32 7,15 1,28 1,34 9,28 0,83 0,62
K a lk e rd e ........................................... 6,28 17,03 8,21 15,58 7,97 7,48 3,21

0,74 0,65 0,69 0,52 — 0,51 0,22
Phosphorsaure.................................. 2,65 2,68 4,41 3,76 3.21 4,63 1.64
G lfih v e rlu s t.......................... .... 9,84 20,03 11,99 17.18 14.58 13.55 12.83
Gehalt an E is e n .............................. 40,54 32,97 41,99 34,41 38,11 42.61 37,06

„ „ Mangan .......................... 6,52 4,51 0,80 0,84 5,86 0,52 0,39
„ „ P h o s p l io r ..................... 1,15 1,17 1,95 1,64 1.40 2,02 0,72

Aus dieser Beschickung wird ein Roheisen 
dargestellt, welches Kir Flufseisenerzeugung nach 
der basischen Methode ausgezeichnet geeignet 
ist. Durchschnilllicb besteht das Roheisen aufser 
Eisen aus 3,22 C ; 2 ,92 P ; 2 ,38 Mn; ^0,049 S 
uud 0 ,108  Si. Die dabei fallende Schlacke aus 
30 ,24 SiO*; 0 ,82 FeO ; 11 ,90 A120 3 ; 9,31 MnO ; 
40 ,50  CaO; l , 9 0 Mg O ;  0,71 Phosphorcalcium  (?) 
oder phosphorsaurein Kalk (?) und 3,82 CaS. 
Die aufsergewóhnlich gunstigen Materialverhalt- 
nisse der Jlseder Hiitte werden unterstiitzt durch

ausgezeichnete Einrichtungen und ebenso liichtige 
und sparsam e Betriebsleitung.

Infolge dieser letzteren Umstande betrugen 
die Arbeitslolme auf 1 t Roheisen im Jahre 
1887 nu r 2,47 J t ,  die gesamm ten Erzeugungs- 
kosten nur 23,01 und die zu vertheilende 
Dividende 20 f i .

Osnabriick, Ende April 1888.
Fritz W. LUniiaim, Hutten-Ingenieur-

* 1887, Nr. 10, S. 698.



Krahnausladiuuj SSOÔ A. K rid u ic u is la d iu ig K rc ih iM U s lm lu n g  JSOO_1

■w«» • ■

IrW w iuc M i_
I Rotieisenppirm?

J*00.
MOOO.

OasleJłun/f

m m m m
O T

y •
WM

,STAHL UND EISEN* Nr. 6, 1888. &ntww^ O A Y IO /O  91La tłinstaM&wUe. Blatt X .



juni  188&. „ S T A H L  t l N D  E I S E Ń . 4 Nr. (!. §6S

Ueber Anlage yon Martinstalillnitten.
(Ilierzu Blalt X.)

Yon W. Schmidhammer.

Das Heft Nr. 6 vom Jahre 1887 der Zeit- 
schrift »S tahlund Eisen« brachleeinen interessanten 
Artikel iiber einen Entw urf einer neuen Martin- 
stahlanlage von Hrn. Ingenieur C o n s t. S t e f f e n. 
Die durch die Einfiihrung des basischen Betriebes 
im Martinofen seit einigen Jahren erhohle Wich- 
tigkeit und Yerbreitung dieser Anlagen sicbert 
jeder neuen Erscheinung auf diesem Gebiete ein 
gewisses Interesse; der eben erwahnte Entw urf 
verdient ein solches um so m ehr, da dabei von 
Althergebrachtem fast durchwegs abgegangen 
wurde und sam m tliche Details mit einem Auf- 
wand ausgefiihrt sind, der Soliditat der Anlage 
und Sicherheit im Betriebe verspricht. Ais be
sondere Vortheile in der Anlage sind zu erwahnen 
die Vorrichtungen fiir das erleichterte■ Einfiillen 
des Ofens und fur das WegschafTen der Materialien.

Soviel der Entw urf im ganzen und in vielen 
Einzelheiten Beifall verdienl, giebt es doch in 
manchen Stiicken Meinungs - Verscbiedenheiten, 
welche naher zu erortern ich mir im Yorliegenden 
erlauben will. Zu dem Zweck sei m ir gestattet, 
die Theile naher zu besprechen.

Die Trennung des eigentlichen Ofens und 
der W arm espeicher nach dem Vorgang von 
R i l e y  und D i c k  ist jedenfalls gut zu heifsen; 
es ist schon viel iiber die Vortheile der Anord
nung mit freistehenden W arm espeichern ge- 
schrieben worden, dafs es hier iiberfliissig ware, 
ein W eiteres hinzuzufugen. Auf die Construction 
der W arm espeicher selbst will ich noch zuriick- 
kommen.

Zu den wichtigsten Vorbedingungen eines 
regelm afsigen, sicheren und okonomischen Be
triebes gehort die geeignete BeschafTung guten 
Gases. Da die Qualitat der zu Gebote stehenden 
Kohle eine nach der Oertlichkeit sehr verschie- 
dene sein kann, die Gaserzeuger aber meist nach 
alten Schablonen hergestellt s ind , so begegnet 
man haufig Klagen iiber unzureichendes Gas. 
Die bis jetzt iiblichen, allerdings mit dem Vortheil 
der Einfachheit ausgestatteten Gaserzeuger werden 
aber durchaus nicht der Anforderung gerecht, 
stets gleichaitiges und gutes Gas zu liefern. 
Dadurch, dafs die Kohle in demselben Raum, 
in welchem sie zu Kohlenoxydgas verbrannt 
wird, auch abdestilliren m u fs , werden dem Gas 
stets wechselnde Mengen von Destillationspro- 
ducten und, was am nachlheiligsten w irkt, von 
W asserdam pf beigemengt, wodurch die Flammen- 
ftihrung im Ofen erschw ert wird. Sind in 
diesem Falle die Gaswege nicht sehr lang, so

dafs die Gase noch mit einer T em peratur iiber 
100° zur Verwendung kom m en, so bekommt 
der Ofen bei frischer Schiittung im Generator 
m ehr langflammiges Gas, das m ehr Luft ver- 
tragen wurde, aber zugleich eir.en hohen Gehalt 
an W asserdam pf besitzt, der im m er stark frischend 
auf das Bad wirkt. Beide Umstande wirken 
abm attend. Ist dagegen die Schiittung im Gene
rator schon en tgast, so erhalt man ein kurz- 
flammiges, aber wie die Schmelzer sagen, scharfes 
Gas, welches weniger Luft vertragt und dadurch 
leicht Anlafs zum Abschmelzen der Ofenzustellung 
giebt. Ueberdies kiililt die Destillation der 
frisch aufgeschiitteten Kohle das Gas und den 
Generator a b , wodurch ein m atter Gang und 
infolgedessen ein hoherer Procentsatz an Kohlen
saure hervorgerufen werden. Um diesem letz
teren Uebelstand abzuhelfen, hat F r .  L u r m a n n  
im G r o b e - L i i r m a n n - G e n e r a t o r  die Einrich- 
tung getroffen, dafs die Kohle schon im ent- 
gasten und folglich auch trockenen Zustand in 
den eigentlichen Gaserzeuger gelange; iiberdies 
ist in diesem Apparat durch die Zufiihrung der 
Yergasungsluft im geprefsten Zustand der Vor- 
theil erreicht, dafs durch die Bildung eines Focus 
die Tem peratur ortlich so gesteigert w ird , dafs 
die Aschenbestandtheile mit einem geeigneten 
Zusehlag eine fliissige Schlacke bilden, die leicht 
entfernt werden kann, dadurch die lastige Arbeit 
des Rostputzens ersparend. Zugleich wird der 
oft betrachtliche Kohlenverlust durch den Aschen- 
fall auf diese Art auf ein Wenigstes vermindert. 
W arum  diese so viel verbesserte Art der Gas
erzeuger nicht haufiger Anwendung findet, durfte 
wohl in der Scheu zu suchen se in , die dabei 
angewandte, iibrigens unbedenkliche Art der 
mechanischen Beschickung mit in den Kauf zu 
nehmen, ais auch den, wie man glaubt, kosteri- 
losen, natiirlichen Luftzug durch Auslagen ver- 
ursachenden Geblasewind zu ersetzen; diese Aus
lagen werden aber sicher durch die Ersparnifs 
an der sonst mit der Asche verloren gehenden 
Kohle ersetzt.

Dem erstlieh erwahnten Uebelstand, dafs die 
Destillationsproducte und der W assergehalt der 
frischen Kohle mit in das Gas gelangen, wird 
durch den G robe-L iirm ann-G enerator allerdings 
auch nicht abgeholfen. Auch dieser Forderung 
zu entsprechen, mufsten die Entgasungskam m ern 
so angeordnet sein, dafs die Destillationsproducte 
in eine eigene gesonderte Leitung gelangen. 
Yon hier aus konnte man sie entweder von den
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condensirbaren Bestandtheilen reinigen und so 
dem Hauptgas beimcngen, oder noch Yortheil- 
hafter die oft betrachtliche Menge condensirbarer 
Kohlenwasserstoff-Verbindungen mit zur Ver- 
w erthung bringen, indem man sie durch Be- 
riihrung m it gliihender Kolile fixirt, sie in per- 
rnanente Gase ver\vandelt und so dem Hauptgas 
beimengt. Wie icli m ir die Erreichung dieses 
Zieles denke, will ich weiter unten noch er- 
wiihnen.

Um auf den Steffenschen Entw urf zuriickzu- 
ko mme n , kann der W ahl des Liirmannschen 
Generatorsystems nur beigcpflichtet werden. Da 
der Betrieb desselben mit geprefster Luft erfolgt 
und infolgedessen auch die Pressung der Gase 
etwas grofser sein w ird , ais bei gewohnlichen 
Z uggeneratoren, so ist es auffallend, dafs IIr. 
Gonst. Steffen es noch fiir nothig findet, dem 
Gas eine noch hohere Pressung zu geben. Es 
ist allerdings vollkommen richtig , dafs es wiin- 
schensw erth ist, Gase und Luft mit Pressung 
zum Ofen zu fiihren, weil dadurcli die Construction 
der Einslromungen viel leichter fallt, und der 
Betrieb des Ofens von aufseren Einfliissen unab- 
liangig wird. Es diirfte aber die eines m it Wind 
betriebenen Generators genugen. Auch scheint 
die W ahl von Gasometern nicht em pfehlenswerth, 
da die Anlagekosten derselben hoch sind und 
zum Fiillen derselben doch auch mechanisclie 
Kraft erforderlieh ist, und weil dieselben endlich 
nur eine Exp!osionsgefahr vergrofsern konnen. 
W ollte man durchaus die Gase hoher pressen, 
so konnte man rnit m ehr Vortheil einen kleinen 
Ventilator neuerer Construction in die Gasleitung 
einschalten.

Die zur Erleichterung der Manipuiation beim 
Ofen getrotfenen Einrichtungen sind durchaus 
gut gew ahlt; so der Laufkrahn iiber den Oefen 
zum Abheben der O fengewólbe, der W arme- 
speiclierdeckel und der B renner, svodurch jede 
Beparatur moglichst beschleunigt werden kann. 
Zudem vereinfacht und verbilligt derselbe alle 
Arbeiten bei der Monlage und bei Neuzustellungen 
des Ofens.

Das Giefsen der Stahlblocke in einem abge- 
sonderten Raum mit Hiilfe des fahrbaren Gufs- 
kralmes ist auch eine schon vielseitig erprobte 
beąueme Einrichtung. Dafs es auch eine be- 
deutende Ersparung an Arbeitskraft is t , wenn, 
wie in dem Entw urf vorgeselien, die am Ofen 
fallende Schlacke in einem W agen gesammelt 
wird und so leicht und rasch aus der Hiitte 
entfernt werden kann, wird oft unterschatzt.

Die Einrichtung, das Roheisen fliissig in den 
Ofen zu chargiren, ist jedenfalls sehr yortheil- 
haft; dadurch wird nicht nur an Arbeitskraft 
und direct an Brennstolf gespart, die indirecte 
Ersparung an BrennstofT stelit sich noch grofser 
lieraus, wenn man bedenkt, dafs das flussige 
Roheisen bei nahe geschlossener T hur einge-

gossen werden kann, dafs die Zeit hierzu eine 
viel kiirzere is t , ais zum Einsetzen festen R oh
eisens nothig ware, wodurch die Abkiihlung des 
Ofens und der W itrmespeicher durch einstrom ende 
kalte Luft auf das geringste Mafs beschrankt 
wird. Je kiirzer die Einsetzzeit, je geringer die 
Abkiihlung des Ofens, desto rascher der Verlauf 
der Hitze. Ist man in der Lage, die Frischung 
des Metallbades durch beliebig hohe Erzzusatze 
zu beschleunigen, so fiillt es nicht ins Gewicht, 
dafs bei Verwendung von fliissigem Roheisen 
der Procentsatz an Roheisen iii der Charge ge
ringer sein m ufste, ais wenn es erst im Ofen 
eingeschmolzen wurde. Es diirfte wohl diesem 
letzteren Umstand und dafs erst in jiingster Zeit 
durch die basische Ausfiitterung die Verwendung 
grijfserer Mengen Erz moglich w urde , ztizu- 
schreiben sein , dafs die schon vor Jahren von 
Riley in Glasgow empfohlene und durchgefiihrte 
Verweridung (liissigen Roheisens zum Martin- 
ofenbetrieb nicht m ehr Nachahm er gefundęn hat.

Der in der Entwurfsbeschreibung erwahnte 
fahrbare Yorwiirmofen ist nicht naher beschrieben. 
W enn durch denselben nicht die Moglichkeit 
eines leichteren und rascheren Einsetzens geboten 
wird, so isl dessen W erth wohl gering.

Gegen die Form des Stahlofens und dessen 
Arm irung ist nichts einzuwenden, es ware denn, 
dafs das Abhobeln der Bodenplalten mit Riicksicht 
auf die Yertheuerung nicht gerade nothig w a re ; 
die zur Luftkuhlurig vorgesehenen Zwischenraume 
scheinen wohl etwas zu klein zu sein, um eine 
energische Kuhluhg zu bewirken.

Unter das den Herd bildende Stainpfmaterial 
einen gem auerten Boden zu se tzen , ist wohl an 
m anchen Orten ublich und kann moglicherweise 
des zum Stampfen verfiigbaren M ateriales wegen 
erforderlieh sein; trotzdem halte ich es unter keinen 
Umstanden fiir nothig , diese U nterm auerung in 
der Mitte des Bodens starker zu machen. Die 
am meisten dem Yerschleifs unterworfenen 
Parlhien sind vielmehr an der S eite , an der 
sogenannten Schlackenlinie. Darum scheint es 
auch gerathen, fiir ein bestimm tes Zustellungs- 
material die Construction des Ofens passend zu 
wahlen, und es ist nicht ganz richtig, die W ahl 
des Zustellungsm aterials erst naclitriiglich zu 
treffen , bezw. dem Betriebsingenieur zu iiber- 
lassen. Derselbe mufste vielinehr vor der W ahl 
der Ofenconstruction sein Votum abgeben. Hr. 
Const. Steffen mufste iibrigens auch trolz seiner 
Aeufserung dieses gefiihlt haben, da er im Fol- 
genden der V a l t o n - R e  m a  u r  y - Ausfiitterung 
das W ort redet. Allerdings w ar diese seinerzeit 
im »Genie civil« sehr gelobt, doch horte man 
seitdem wenig davon; dagegen werden von 
mehreren Seiten Stimmen l a u t , welche die 
Brauchbarkeit des Chromeisensteines in Frage 
stellen. In Beriihrung mit fltissigem Metali und 
in offener Flam m e halt sich Chromeisenslein
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sehr yortheilhaft, w ie-ich aus eigener Erfahrung' 
w eifs, dagegen scheint derselbe in Beriihrung 
mit basischen Schlacken einer raschen Auflosung 
entgegen zu gehen.* Die abhebbaren Gewolbe 
sind in neuerer Zeit sehr beliebt geworden, sie 
versprechen jedoch nur dann guten Erfolg, wenn 
der Ring, in welchen das Gewolbe gespannt wird, 
stark genug ist, um dem Gewolbdruck so sicher 
zu w iderstehen, dafs sich dasselbe nieht selzen 
kann. Im yorliegenden Fali ist die ovale Form 
gerade nicbt sehr steif und stelit zu furchten, 
dafs die Tendenz, den Ring der Kreisform zu 
nahern, eine sehr grofse wird. Ueberdies ware 
es angezeigter, das Gewolbe mit seinem Gewicht 
auf der A rm irung und nieht auf der Umfangs- 
m auer des Ofens aufrUhen zu lassen, da diese 
dadureh besser geschont wird und leichter zu 
repariren ist. Zu letzterem Zwecke miifste die 
A rm irung so eingerichlet werden, dafs die Aus- 
mauerung des Ofens von aufsen zuganglich ist.

Der heikelste Punkt am ganzen Ofen sind 
die mit Bunsenbrennern verglichenen Gas- und 
Luftzuleitungen. Die Einrichtung ware sehr sinn- 
reich getroffen, diirfte aber fur die Praxis zu 
com plicirt sein. Das beste feuerfeste Materiał 
vermag der inlensiven Hitze eines Stahlofens 
nicbt lange zu widerstehen, wenn es von allen 
Seiten derselben ausgesetzt ist, wo uberdies die 
Flam m e eine Menge sowohl kieselsaurehaltigen 
ais metalloxydhaltigen Rauch oder Flugstaub mit 
sich fiihrt. Meines Erachtens wurden diese 
Brenner sehr haufige Reparaturen und Aus- 
wechslungen erfordern, was sowohl Materiał ais 
Arbeitskraft in Anspruch nimmt, ais auch immer 
Betriebsstorungen yeranlafst. — Die allerkiirzeste 
Lebensdauer diirften die vor den Brennern gegen 
das Ofeninnere angeordneten Pfeiler haben, die, 
rings von der Flam m e um spiilt, wie es scheint 
den Zweck erfiillen sollen, die Flam m e zu theilen 
und die Mischung von Gas und Luft zu befórdern. 
Ich glaube, bei der holien Erhitzung von Gas 
und Luft ist eine so angstliche Mischung gar nieht 
nothig. Bei kurzflammigem Gas kann es sogar er- 
w iinschtsein, wenn die Mischung nicbt allzu stark ist.

Die Anordnung der W arm espeicher getrennt 
und unabhangig vom Ofen und voneinander ist, 
wie schon erw ahnt, eine vielseitig lebbaft be- 
griifste Einrichtung. Ais Hauptvortheil gilt wohl 
die bessere Zuganglichkeit sam m tlicher und be
sonders der gefahrdetsten Theile des ganzen Baues.

Dafs in dem besprochenen Entw urf die aus- 
gem auerten runden Schachte noch in drei Theile 
getheilt sind, ist niclit ganz begriindet; nach
dem der Durchm esser der Blechmantel 2,1 m 
belragt und die Ausm auerung doch mindestens 
300 bis 350 mm  betragen m ufs, so bleibt eine 
lichte Oeffnung von 1,4 bis 1,5 m  Durchm. Diese 
ist nun uberdies m it Gilterwerk verlegt oder

* Vergl. hieruber »Stahl und Eisen* 1887, S. 851.
V I . s

anderer passender Ausfiiliung versehen, die im 
besten Fali nur die Halfte des Querschnittes 
frei liifst; es bleibt also fiir den Durchgang des 
Gases nur 0,88 qm Raum. W ird dieser noch 
in drei Theile getheilt, so ist der Durchgangs- 
querschnitt nur 0 ,293  q m , also nur doppelt so 
grofs, ais man den Einstromungsquerschnitten 
zum mindesten geben mufs. Bei einem freien 
Quersclinitt von 0,88 qm ist nieht m ehr zu 
fu rch ten , dafs sieli todte Raume bilden, am 
wenigsten wenn keine Ecken yorhanden sind, 
die etwa zu grćifserer Reibung Anlafs geben.

Auch die yorgesehene Kiiblung der Mantel- 
bleche durch die Hohlschachte halte ich fur 
nieht gut angebracht, da dadureh iiberflussig 
viel W arme verschwendet wird. Die Bleche 
sind durch die aufsere Luft geniigend gekilhlt. 
Ueberdies wiirde man durch die Durchbrechung 
der Mantelbleche den Yortheil yerlieren, dafs 
die Gaswarmcspeicher durch dieselben besser 
von der aufseren Luft abgeschlossen sind , ais 
solche, die nur gemauerte Mantel besitzen, durch 
dereń Fugen viel Luft eindringt und das Gas 
yorzeitig zur Verbrennung bringt.

DieYentile hinter den W armespeichern sind sehr 
yortheilhaft angebracht, weil es dadureh moglich 
wird, beliebig viel Verbrennungsproducte durchjeden 
der zu gleicher Zeit in Abhitze stehenden Speicher 
zu le ite n , wodurch man dereń gleichmafsige 
Erwarm ung vollstaridig in der Hand hat.

Ueber die Umsteuerungsyorrichtung ist wenig 
zu sagen. Sie ist gut ausgedacht und leicht zu 
regieren. Gufseiserne Klappen sind trotz ihrer 
geringeren Verlafslichkeit, ihrer Einfachheit wegen 
noch sehr beliebt. Jedoch sind schon eine 
grofse Anzahl anderer Apparate eingefuhrt worden, 
die alle gut functioniren und m ehr oder weniger 
dem Geschniacke des jeweiligen Gonstructeurs 
ihre Entstehung verdanken.

Das Studium und die Kritik des vorstehend 
besprochenen Entwurfes haben mich angeregt, 
einen Parallelentw urf in einfachen Ziigen auszu- 
arbeiten, der seinerseits jedenfalls auch und m it 
Recht die Kritik herausfordern w ird , auch nicbt 
auf Yollkommenheit Anspruch m ach t, sondern 
nur meinen zum Theil schon geaufserten An- 
sichten ais lllustration dienen soli. Die Anlage 
ist ohne beschrankende Vorbedingungen gedacht.

Die leitenden Gesichtspunkte sind neben 
bestmoglichster Ausniitzung der W arm e moglichste 
Vereinfachung der Manipulation und Ersparung 
an m enschlicher Kraftleistung und endlich mog
lichste Sicherheit und Stetigkeit des Betriebes.

Von der W arm equelle ausgehend , beginne 
ich mit dem- Gaserzeuger. Wie schon im Vor- 
stehenden erw ahnt, halle ich fiir das einzig 
richtige Princip bei Yergasung der Kohle, w elcher 
Gattung immer, aus derselben zuerst die fluchtigen 
Bestandtheile und die Feuchtigkeit auszutreiben, 
die Kohle dann im sogenannt »entgasten« Zustand

3
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zur V ergasung, d. h. Verbrennung bis zum 
Kohlenoxyd zu bringen, die Destillationsproducte 
aber durch die bei der Vergasung entstehende 
W arm eiiberproduction so weit zu zersetzen, dafs 
ihre Bestandtheile noch dem erzeugten Gas zu 
gute kommen. Genugt die W armeuberproduction 
noch uberdies zum Schmelzen der Asche, so ist 
das ein nicht zu unterschatzender Vortheil, weil 
dadurch die liistige und darum  auch theure 
Arbeit des FortschafTcns der Asche und Reinigens 
des Gaserzeugers vereinfacht und verbilligt wird. 
Ich liabe einen Gaserzeuger skizzirt, der andeuten 
so li, wie ich m ir die Losung dieses Problem s 
Yorstelle.

Zur Entgasung der Kohle, welche mittels des 
Fulltrichters F  (Fig. 3 und 5) aufgegeben wird, 
dient der Entgasungsraum  E, der gleich verticalen 
Verkokungskaminern aus Faęonsteinen errichtet 
wird, die mit einer zweiten Gattung von Faęon
steinen zugleich die Heizkanale I i  bilden. Letztere 
miinden in einen ringformigen Raum R , aus 
welchem eine Rohrleitung zur Diise G und in 
den unter dem Entgasungsraum  befindlichen 
Vergasungsraum Y  fiihrt. Dieser letztere ist 
gegen den Entgasungsraum  bedeutend erweitert 
und wird durch einen Kiihlkasten K  von dem- 
selben g e tre n n t; dieser Kiihlkasten triigt eines- 
theils, indem er auf Flantschen der winkelformigen 
Saulen S  aufsitzt, das ganze obere Maueęwęrk, 
dadurch den unteren Theil entlastend, andern- 
theils dient er zugleich zu einer mafsigen Er- 
hitzung des W indes; zu diesem Zweck wird der 
W ind durch die Leilung W  zugefiihrt und durch 
die Rohre w und ic\ abgeleitet; w fiihrt zu den 
Diisen D, von welchen auf jeder Seite der Diise 
G eine angeordnet ist, und liefert den W ind zur 
Vergasung der Kohle. Die Leitung w>\ fiihrt zu 
den injectorartig geformten Brennern i ,  welche 
die Destillationsproducte aus der Entgasungs- 
kam m er E  absaugen und zur Yerbrennung 
bringen. Die gebildeten heifsen Verbrennungs- 
producte gelangen durch den Kanał R  zur Diise 
G und zwischen den W inddusen D  in die 
gliihende Kohle, wo sie zu Kohlenoxyd und 
W asserstoff reducirt werden sollen. Die Gase 
des Gaserzeugers werden durch das flachę Rohr 
L  in einen Reinigungskasten und von da durch 
das Absperrventil m it W asserverschlufs A  in 
den Gassammelkasten und zur Verbrauchsstel!e 
gefiihrt.

Z ur Inbetriebsetzung des Gaserzeugers ist es 
vorerst nothig, die Entgasungskam m er heifs zu 
bekommen. Zu dem Zweck wird erst in dem 
Vergasungsraum V  Feuer gem acht und bei ge- 
schlossenem Yentil A  das Mauerwerk inclusive 
des Entgasungsraum es soweit heifsgeblasen, ais 
es mit Ruckśicbt auf den nur durch Wind ge- 
kiihlten Kiihlkasten angeht; dabei liifst man die 
Verbrennungsproducte durch die offenen Putz- 
lijcher P  des Ringkanals R  entweichen. Kommen

bei hoherer Kohlenschiittung schon unverbrannte 
Gase zu den Brennern i ,  so konnen sie, wenn 
die Brenner schon etwas w arm  sind , mit W ind 
verbrannt werden, bis die Heizkanale I i  in guter 
Hitze sind. Ist dies bei allm ahlicher Anfiillung 
des Entgasungsraum es erreicht, so konnen sofort 
das Ventil A  geoffnet und die Putzlócher ge- 
schlossen werden und der Apparat ist in voller 
Thatigkeit. Sollten Festsetzungen der Kohle 
trotz der nach unten erweiterlen Form des Ent
gasungsraum es vorkommen, so konnen diese mit 
Hulfe von Stangen durch die an den kurzeń 
Seiten des Fullkastens angebrachten Locher be- 
hoben werden.

Fiir backende Feinkohle, die im Entgasungs- 
raum  einen einzigen Kokskuchen bilden konnie, 
mufste m a n , wenn die Erweiterung des Ver- 
gasungsraum es nicht hinreichen sollte, diesen 
Kuchen entsprechend aufzu lockern , die Ent- 
gasungskarnmer nicht v ertica l, sondern schief 
oder nahe horizontal ano rdnen , dafs durch die 
Brechung der Kuchen aufgelockert wird.

Auf andere A rt liefse sich das oben ausge- 
sprochene Princip auch m it Vortheil erreichen, 
wenn man die Betriebsart der W assergaserzeuger 
auf die Darstellung des Kohlenoxydgases an- 
wenden wollte. Zwei mit Kohle gefiillte Schachte, 
wie in Fig. 6 gezeichnet, die im oberen Theil mit- 
einander inVerbindung stehen, werden abwechselnd 
mit den W inddusen heifs geblasen ; wahrend 
der eine heifsgeblasen w ird , mussen die dabei 
producirten Gase und mit ihnen die Destillations
producte bcider Schachte die heifse, gliihende 
Kohlenschicht des andern passiren und gelangen 
an dem wassergekiihlten Ring vorbei in die 
Gasleitung; in passender Zeit wird umgeschaltet, 
es wird der andere Schacht heifsgeblasen, und 
der erste mufs die Zersetzung der Destillations
producte iibernehmen. Die Um schaltung von 
W ind und Gas geschieht auf einmal. Fiir 
backende Staubkohle konnte man auch hier eine 
Art Verkokungskam mer fiir beide Schachte ge- 
meinsam anordnen und durch entsprecliende 
Vorrichtungen die verkokte Kohle bald in den 
einen, bald in den andern Schacht gelangen 
lassen. Die Heizung der Verkokungskammer 
kann durch die heifsen Gase des gerade unter 
W ind stehenden Schachtes erfolgen.

W ie bei der erst beschriebenen A rt ist es 
auch hier vortheilhaft, den W ind in erhitztem  
Zustand zu verwenden. Am besten konnte man 
den W ind erh itzen , indem man in den Essen- 
kanal des Regenerativofens, in welchem die 
Rauchgase imm er eine noch sehr betrachtliche 
Tem peratur h ab e n , einen Rohrenapparat einbaut 
und ais Ersatz fiir den W arm eyerlust die Esse 
etwas hoher macht.

Yon den Gaserzeugern gelangen die Gase in die 
W arm espeicher(Fig. 1 u. 2). Zur Regulirung fiir die' 
zustrom enden Gase und die Luft dienen einfache
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Tellerventile.' Die Umschaltung beim Regenerativ- 
ofen erfolgt ebenfalls mit Ventilen, die aber mit 
W asser gekiihlt sind ; die Ventilkasten sind, wo 
nothig, ausgem auert und reichlich mit Putz- 
offnungen versehen. Durch einen Kettentrieb 
werden sammtliche acht Ventile, die zur Um
schaltung nothig sind , von einem Handrad aus 
mit einem Małe gestellt. Alle Ventile sind mit 
Zeigern in V erbindung, die ilire Stellung genau 
angeben. Bei den Regulirventilen sind die Stander 
der Stellrader iiberdies mit den Ventilsitzen in 
starrer Verbindung, dam it die Einstellung des 
Ventils im m er genau erfolgen kann. Sammtliche 
Ventile sind leicht und rasch auswechselbar. 
Von den Umschaltungsventilen fiiliren geraumige 
Kanale, welche ais liegende W armespeicher dienen 
und daher m it einem Ziegelgitter ausgefiillt sind, 
unter die verticalen, in Blechcylindern von 2 m 
Durchmesser eingebauten freistehenden W artne- 
speicher. Diese sind am Umfang auf 300 mm aus- 
gem auert (Fig. 2 a) ; dic Ausfiillung ruht auf einem 
gewolbartig hergestellten Gilter von Chamotte- 
steinen und besteht aus Faęonstcinen, welche 
vertical durchgehende, rundę Schachtchen von 
135 mm Durchmesser bilden; diese sind iiber- 
dies durch enge quadratische, horizontale Kanal- 
chen untereinander in Vcrhindung, welcłie in 
ihrer Uebereinanderfolge verticale quadratische 
Schachtchen von 50 mm Seitenlange bilden. 
Diese Ausfiillung besteht aus einer einzigen Gattung 
von Faęonsteinen und ist unverrtickbar, da die 
Steine mit Vorspriingen ineinandergreifen. Der 
Uebergang von dem liegenden in den steheuden 
W arm espeicher wird durch einen ein Meter 
hohen leeren Raum  gebildet, der den Gasen und 
der Luft resp. den Verbrennungsproduclen Ge
legenheit bielet, sich zu sammeln und iiber den 
ganzen Querschnilt des zu durchstreichenden 
W armespeichers gleichmiifsig zu -verbreiten. Die 
vcrticalen W arm espeicher sind oben durch einen 
ausgemauerten Blechconus abgeschlossen, der am 
abgestutzten Ende sich in das zum Brenner 
fuhrende Rohr fortsetzt. Die horizontalcn W arm e
speicher sind oben mit Chamotteplatten gedeckt, 
die auf den die Schlichtung hildenden Langs- 
mauern ruhen. Daruber kommen Eisenplatten 
und zum Schulz gegen zu grofse A usstrahlung 
eine Sandschicht, So sind sie am besten von 
oben zuganglich.

Die Heizflache eines verticalen W armespeichers 
betragt 67 q m , die des horizonlalen fiir Gas 
69, fiir Luft 138 qm , so dafs fiir die Gase in 
Summę 136,  fiir die Luft 205 qrn Heizflache 
vorhanden sind, was jedenfalls reichlich bemessen 
und fur lange Umsleuerungspcriodeu geeignet 
ist. Die Anordnung horizontalcr W armespeicher 
neben den verticalen erm óglichteine entsprechende 
Vergrofserung der Heizflache und hat den Vor- 
th e il, die nicht zu uingehenden grofsen Kanal- 
rau m e, welche bei jedem Umsteuern einen he-

stimmten Gasverlust bed ingen , wenigstens fiir 
die W arm eausniitzung in geeigneter W eise heran- 
zuziehen.

Von den W arrnespeichern fiihren je  zwei 
gekriimmle Rohre in gleicher Hohe zu den 
B rennern , welche in der Hauptsache aus einem
1,4 m weiten horizonlalen Blechstutzen bestehen, 
der durch eine wassergekiihlte Scheidewand in 
zwei Theile getheilt wird. Aufsen- und Scheide- 
wand sind mit feuerfestem Materiał bekleidet. 
Die Scheidewand ist so windschief gewunden, 
dafs Gase und Luft von rechts und links ein- 
treten, das Gas aber unter der Luft in den 
Ofen gelangt. Der ganze Brenner ist m it dem 
W armespeicher und dem Ofen nur in losem 
Conlact und ruht  in einem Lager, das mit Iliilfe 
eines Ilandrades und Excenters um etwa 40 mm 
vom Ofen weggeruckt werden kann,  sobald der
selbe gedrcht werden soli. Infolge dieser losen 
Anordnung konnen die Brenner auch ohne Um
stande mit Hiilfe von Krahnen .abgehoben, 
durch ńeue ersetzt und in Mufse reparirt werden. 
Der Ofen selbst besteht aus einem mit zwei 
conischen Ansatzen versehenen Blechcylinder von
3 ni Durchmesser und 5,4 m Gesammtlange (Fig. 1 
und 2). Der cylindrische Mittellheil ist 3,5 m lang 
und an seinen zwei Enden mit kraftigen Winkel- 
ringen versehen. Mit diesen Ringen ruht der 
Ofen auf vier kraftigen, solide gelagerten Rollen, 
die alle vier zu gleicher Zeit von einer Trans- 
mission aus mittels Schneckengetrieben gedreht 
werden konnen und welche auf diese Art den 
Ofen auch drehen.

Die Blechumhiillung, die iiberdies mit T-Eisen 
versteift is t, wird auf 300 mm Starkę ausge
m auert und zwar mit gut gebrannten Magnesit- 
ziegeln. An den conischen Enden befinden sich 
die Oeffnungen fiir die Gas- und Lufteinstróm ung 
mit einem Durchmesser von 750 mm, ferner an 
einer Seite zwei rundę Thiiroffnungen von 800 mm 
Durchmesser und auf der andern Seite in der 
Mitte eine thiirahnliche Oeffnung von 350 nun 
Weite zum Entleeren des Stahles. Der Boden 
ist iiber die M agnesitausmauerung von Dolomit 
aufgestampft. Die eigenthiimliche Form  des 
Ofens ist eine Folgę der Absicht, denselben 
drehbar einzurichten. Das Drehen des Ofens 
soli folgende Vortheile bieten: Da die Charge
durch Drehen des Ofens enlleert werden kann, 
entfiillt jede Arbeit am Stichloch, es kann daher 
auch nicht durch Versagen des Stichloches eine 
S torung eintreten; ferner, und das ist die H aupt
sache, lafst sich der Boden am besten conser- 
vircn. Am rerderblichsten fur den Boden sind 
die k le inen ' Reste vori Metali und Schlacke, 
welche in den Griibchen des Bodens imm er 
zuruckblaben; diese fressen sich immer mehr 
ein; und wenn die Griibchen auch mit neuer 
Bodenmasse ausgefiillt und ausgebessert werden, 
so bleibt doch unterhalb immer etwas Stahl
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oder Schlacke. Oft gehen dann auch die aus- 
gebesserten Stellen auf;  sind die Locher grofser, 
so ist es gar nicht m ehr moglich, sie ganz rein 
zu erhalten ; auf diese Art wird der Boden dann 
von ganzen Adern, ja  m itunter breiten Gangen 
von Eisen durchzogen, die seine Verlafslichkeit 
beeintrachtigen. Kann ich aber den Boden 
soweit neigen, dafs alles Metali und alle Schlacke 
abfliefsen konnen, so ist der basische Boden von 
unbegrenzler Dauer.

In weiterer Verfolgung der Vortheile ist der 
ganze Ofen leicht ausw ecbselbar; dazu ist nur 
ein kraftiger W agen nothig,  auf dem vier 
bydraulische Hebevorrichtungen stehen , dereń 
P lunger von Hand aus durch kleine Pum pen 
gehoben werden konnen. Zwei P lunger tragen 
je einen T rag er, welche den Ofen aufnehmen. 
Die Eisenconstruction des Ofens, der fur 12 bis 
15 t Chargengewicht gerechnet is t ,  wiegt etwa 
6000 kg, die Ausmauerung 12 000 kg. Der 
Ofen hat somit ein Gewicht von 18 000 bis 
20 000 kg. W enn die vier P lunger je einen 
Durchm esser von 250 mm haben, die kleinen 
Pum penpistons 20 mm und 100 mm Hub, 
so konnen bei einer Hebelubersetzung von 1 : 5 
vier Mann leicht den ganzen Ofen um 250 mm 
in 13 Minuten heben. Mit Iliilfe einer Locomo- 
tive oder des fahrbaren Gufskrahnes wird der 
W agen sam m t dem Ofen herausgefahren und an 
jene Stelle gebracht, wo er reparirt wird. Da- 
neben ist eine Feuerung anzuordnen , w-elche 
dazu dient, den Reserveofen gut vorzuwarmen, 
indem derselbe zwischen die Feuerbriicke und 
die Fuchsoffnung eingesehaltet w ird. Dieser 
Rcserveofen wird mit demselben W agen in 
ahnlicher Weise von der Feuerung weg und 
zwischen die Brenner gefahren und m it den 
hydraulischen Hebevorrichtungen in die Lager- 
rollen eingesenkt. Er kann nun in kiirzester 
Zeit in volle Hitze gebracht und chargirt werden. 
Der schadhafte Ofen wird ausgebessert und 
wieder mit Hulfe des besprochenen W agens in 
die Vorheizfeuerung eingesehaltet, getrocknet und 
im vorausgesehenen Bedarfsfalle gut vorgewarmt. 
Der ganze Aufenthalt kann auf einige wenige 
Stunden beschrankt werden und man hat dadurch 
wieder einen vollkommen betriebsfahigen Ofen 
gewonnen.

Die Arbeit beim Ofen lafst sich folgender- 
mafsen skizziren:

Die Matęriaiien werden am Depótplatz auf 
kleine W agen, die hochstens zwei Tonnen fassen, 
geladen, diese auf eine W aage gefahren, das 
Gewicht derselben berichtigt, dann auf den Ele- 
valor geschoben, mit demselben auf das Niveau 
der Arbeitsbuhne gehoben und neben die Ein- 
selzthur gefahren, wo sie stehen bleiben, bis das 
Materiał eingesetzt wird. Auf diese Art wird es 
nur zweim al, und zwar einmal beim Beladen 
des W agens und das andere Mai beim Einsetzen

selbst in die Hand genominen. Soli fliissiges 
Roheisen verwendet w erden , so wird es mil 
einer Pfanne vom Hochofen direct oder vom 
Gupolofen zugefahren, mit dem Elevalor ge
hoben und vor die kleine Ausgiefsoffnung gc- 
schoben, wo es m it einer beweglichen Rinne in 
den Ofen eingegossen werden kann. Zu gleicher 
Zeit wird von der Arbeitsseite her eingesetzt. 
Der Elevator kann zwei Oefen zugleich bedienen. 
Sind schwere Stiicke einzusetzen, so werden 
dieselben mit Hulfe der K rahne, die an beiden 
Seiten des Ofens s te h en , auf die Schaufel ge
hoben. Fiir diese Krahne wiirde ich das System 
W ellm an em pfehlen, weil dieselben den gering- 
sten Raum einnehmen und am billigsten sind.

Soli die Schlacke abgezogen w erd en , so 
wird der Ofen soweit geneigt, dafs bei der A us
giefsoffnung gerade die Schlacke ablaufen kann;  
ist es no th ig , so kann man noch mit Krucken 
nachhelfen. Die ablaufende Schlacke wird in 
einem untergestellten Schlackenwagen aufgefangeu 
und mit demselben entfernt. Ist dic Charge 
beendet, so wird der Stahl wieder durch Drehen 
des Ofens in die Pfanne des Gufskrahnes aus- 
gegossen, wobei man so rasch drehen kann, 
dafs die Schlacke noch zmn Theil durch den 
oberen Rand der Ausgiefsoffnung zuriickgehalten 
wird, zum Theil durch Vorhalten einer Schaufel 
gegen Ende des Ausgiefsens. Der letztc Rest 
von Schlacke wird in einen kleinen, niedern 
Schlackenwagen, der unter der Pfanne noch 
Platz findet, entleert. Dadurch soli die Verun- 
reinigung des Geleises moglichst hintangehalten 
und ein grofser Theil der Reinigungsarbeiten 
erspart werden. Das Giefsen der Blocke erfolgt 
in einer separaten Giefshalle, die je  nach der 
Anzahl der Oefen entsprechend angeordnet sein 
kann. Zur Bedienung der Giefsgrube dienen die 
ublichen Ingotskrahne. Dabei soli in Betracht 
gezogen werden, dafs man einen Krahn so stark 
ausfuhrt, dafs man dam it die schwęrsten Blocke, 
die noch gegossen werden ko nne n , ausheben 
konne.

Wie aus der Zeichnung ersichtlicli, ist die At- 
beitsbiihnc moglichst geraumig angelegt. Auf 
derselben kann nahe der Ruckwand des Hiilten- 
gebiiudes und zwischen zwei Oefen imm er je 
ein Yorwiirmofen aufgestellt werden. Geraumige 
Arbeitsbuhnen sichern sowohl rasche Arbeit beim 
Einsetzen, weil sich die Leute nicht gegenseitig 
im W ege s teh en , und gestatten die Anwendung 
langer E insetzschaufeln, die dann auch eine 
grofsere Last auf einmal einzusetzen gestalten 
und zugleich den Arbeiter vor der grofsen Hitze 
der Ofennahe schiitzen.

Die Maschinen fiir BeschafTung von Druck- 
wasser und Wind fiir die Generatoren sowie 
die zugehorigen Kessel werden in einem Anbau 
zwischen den Oefen und Generatoren unterzu- 
bringen sein.
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Die Zufuhr der Gaskolile geschieht auf einem 
Geleise langs der Generatoren. Ist es nothig 
und verlangen es die Terrainverhaltnisse, so kann 
fiir die Kohle, um sic zur Gicht der Generatoren 
zu bringen, auch ein Elevator aufgestellt werden. 
Der Depótplatz der Kohle soli uberdacht sein.

Wie aus Yorstehendem ersichtlich, sollen alle 
Einrichtungen darauf abzielen, alle Leistungen, 
die durch Maschinen erzielt werden konnen, 
nicht durch M enschenkraft ausfiihren zu lassen 
und den gesammten Betrieb so unabhangig ais

móglich von aufseren Einfliissen zu ste llen , sei 
es von W itterungsverhaltnissen, sei es von der 
Verlafsliclikeit der feuerfesten Materialien.

Die Anlagekosten w u rd en , besonders der 
ausgedehnten Verwendung von Eisen wegen, 
ziemlich bedeutende sein. Sollte sich aber die 
Erw artung erftillen, dafs das Gebotene Betriebs- 
sicherheit und rasche Arbeit s ic h e rt, so wiirden 
die Mehrkosten gegeniiber anderen Anlagen sich 
bald hereinbringen lassen.

Resicza (Ungarn), Marz 1888.

Untersucliiingen iiber den Einflufs des Silieiums auf die 
Beschaffeulieit des Wcrkzeuggufsstalils.

Von Dr. Friedrich C. G. MUller.

Die Giite des VVerkzeugs(ahls ist ein Inbeariff 
vieler Eigenscłiaften, welche zum Theil weder 
mefsbar noch definirbar sind. In erster Linie 
giebt sich dieselbe, namentlich bei schneidenden 
W erkzeugen, in der Zeitdauer zu erkennen, 
wahrend welcher das W erkzeug unter normalen 
Verhaltnissen benutzt w-erden k a n n , ohne eine 
Scharfung oder sonstige Umarbeitung zu benothigen. 
Andererseits soli sich der Stahl auch beim 
S chm ieden, Bearbeiten und Harten moglichst 
gutartig zeigen, so dafs er keinen Aufwand un- 
verlialtnifstnafsiger Arbeit und Vorsicht erheischt. 
Die vielen in dieser Hinsicht in Betracht kommen- 
den Gesichtspunkte ausfiihrlicher zu erortern, ist 
iibrigens nicht die Aufgabe unserer heutigen 
U ntersuchung; es geniigt, auf die eingehenden 
Mittheilungen hinzuweisen, welche in der Fach- 
literalur der letzten Jahre von seiten gewiegtcr 
praktischer Metallurgen iiber die Eigenscłiaften 
und beste Behandlung des Gufsstahls gemacht 
worden* sind. Hier sollte nur festgestellt werden, 
dafs in anbetracht jener verwickelten und | 
schwierigen Verhaltnisse eine wissenschaftliche 
Untersuchung uber die Abhangigkeit der Giite 
des W erkzeugstahls von seiner chemischen Zu- 
sam inensetzung weseńtlich darauf hinauslaufen 
m ufs, das Urtheil solcher Leute gewissenhaft 
und sachgemafs herauszubringen, welche mit Stahl 
umgehen und mil Stahlwerkzeugen ihr Brot 
verdienen miissen. Den Slahl iin Laboratorium 
auch m it den raffinirtesten Folterwerkzeugen 
probiren zu wollen, konnte nur wenig Aussicht 
auf praktisch brauchbare Ergebnisse bieten.

* Fridolin Reiser: Das Harten des Stahls. Felix 
Bischoff: Ueber Werkzeug-Gufsstahl. »Zeitschrift des 
Veieins deutscher Ingenieure*, XXIX, 780. Moritz ! 
BSker, >Stahl und Eisen« 1886, Heft 1. Henry See- i 
bohm, łS lahl und Eisen« 1884. Heft 11 und 12.

Es braucht kaum hervorgehoben zu werden, 
dafs alle Festslellungen iiber die Giite irgend eines 
Stahls nur relative sein konnen, indem man ihn mit 
einem solchen vergleicht, der nach allgemeinem 
Urtheil dertnalen ais ein guter .oder ais der beste 
gilt. Lafst man aus einem solchen N orm alstahl, 
sowie aus dem zu priifenden Stahl fiir einen gleichen 
Zweck gleiche W erkzeuge m it gleicher Sorgfalt 
herstellen, so mufs sich nachher im Gebrauch bald 
entscheiden, welcher von beiden vorzuziehen ist.

So sicher dieser Weg der Priifung auch sein 
mag, so mufs doch wohl beachtet werden, dafs 
das, was gegenwiirtig ais guter Stahl gilt, und auf 
den die Arbeiter in den Stahlhutten und in den 
W erkstatten eingearbeitet s in d , eine moglichst 
reine Kohlenstofflegirung des Eisens ist. Neue 
Stahlgattungen werden voraussicht!ich auch neue 
Eigenscłiaften zeigen und somit beim Giefsen, 
Schmieden und Hiirten eine andere Behandlung 
verlangen. Wenn nun schon der alte Kohlen
stoffstahl nicht davor sicher ist, gelegentlich auch 
von erfahrenen Leuten infolge irgend welcher 
Versehen falsch beurtheilt zu werden, so kann 
bei einer neuen Eisenlegirung eigentlich nur ein 
positiver Befund ais ohne weiteres annehm bar 
gelten. W enn sie bingegen weniger gut befunden 
wird, so bleibt es immerhin noch zweifelhaft, ob 
dies ungiinstige Resultat nicht in Fehlern bei 
der Fabrication und Bearbeitung seinen Grund 
hat. Gesetzt man hutte, um eine neue Gompo- 
sition zu prufen, einen Tiegel mit Rohmaterialien 
beschickt, welche derzeit bei der Stahlfabrication 
gar nicht gebraucht werden, schmiilze und gosse 
das Metal] aber genau wie Kohlenstoffstahl, so 
ware es ein Zufałl, wenn es sofort ałs in seiner 
Art gelungen gelten konnte. E rst bei regel- 
mafsiger Fabrication im grofseren Mafsstabe kann 
sich das richtige Arbeilsverfahren herausbilden.
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Um in dieser Hinsiclit ein bestimmtes Beispiel 
anzufiihren, nenne ich dic im vorigen Hefte des 
»Stahl und Eisen« mitgetheillen Versuche von 
T urner und Genossen. Die gedachtcn englischen 
Experimentatoren schm olzen, um den Einflufs 
des Siliciums zu stud ieren , ausgeblasencs und 
oxydhaltiges Bessem ennctall unter Zusatz von 
etwas Siliciumeisen im Tiegel um. Das von 
vornherein rothbruchige Metali blieb aucli nach 
diesem Umschmelzen rotbbruchig und konnte 
nicht m ehr gewalzt werden, wenn der Silicium- 
gehalt iiber 0 ,13 % sticg. Dieses Resultat wider- 
spricht, soweit der Einflufs des Siliciums auf dic 
Schmiedbarkeit in Frage kommt, allen Erfahrungen 
des praktischen Hiittenbetriebs und kann durch
aus nicht entscheidend fiir die aufgestelllen 
Fragen sein. Dagegen verdient es volle Beriick- 
sichtigung bei der Erklarung der im ganzen noch 
rathselhaften Vorgange bei der Desoxydation des 
Bessemermetalls. W er soli wissen, ob bei den 
gedaclilen Versuchen die den Rolhbruch urspriing- 
lich bewirkenden Substanzen wirklich zerstort 
und, wenn dieses geschehen, ob nicht die gebildetc 
SiO;> suspendirt geblieben und nun ihrerseits schiid- 
lich wirkt. Hiittc man von vornherein ein rolhbruch- 
freies und in der Tiegelslahlfabrication arigewandles 
Rohm aterial, wie z. B. schwedisches Stabeiscn, 
so lange geschmolzen, bis es hinreichend Silicium 
aus der Tiegelwandung aufgenommen, so hatle 
man ein bei weit hoherm Siliciumgehalt rotli- 
bruchfreies und gut walzbares Product erhalten.

Von all den Stoffen n u n , welche bei der 
Gufsstahlfabrication neben dem Kohlenstoff eine 
Rolle spielen, verdient in erster Linie das Silicium 
unsere A ufm erksam keit, da es ein niemals 
fehlender Bestandtheil des Tiegelstahls ist und 
auf seiner Reduction der praktische Erfolg 
der Tiegelstahlfabrication beruht. Trotz dieser 
hervorragenden W irksam keit wird dies Metalloid 
von den meisten Stahlverstandigcn nicht mit 
giinstigen Augen angesehen. Man spricht nicht 
gern davon und bezeichnet es ais ein noth- 
wendiges Uebel. Trotzdem  man w eifs, dafs in 
den besten Sheffielder Stahlen oft gegen 0,5 % 
Silicium Yorkommen, ist man unangenehm  be- 
riilirt, wenn im eigenen Stahl iiber 0 ,25 $  
nachgewiesen werden. Und dennoch ist nirgends 
ein umfassenderes Yersuchsmaterial ver6ffentlicht, 
auf Grund dessen man Anlafs h a tte , in solcher 
W eise iiber das Silicium abzusprechen. Man 
folgt einem alten Herkommen aus der Zeil, wo 
alles schmiedbare Eisen im teigigen Zustande 
gewonnen wurde und ein hoherer Siliciumgehall 
auf anwesende Schlacke, also auf ungeniigende 
Yerarbeitung schliefsen liefs. Deshalb diirfle es 
gegenwartig hohe Zeit se in , einmal nachzu- 
forschen, inwieweit die Metallurgen Grund haben, 
sich dieses Aschenbrodels zu scham cn und dessen 
Gegenwart vor den Augen der W eit zu ver- 
heimlichen.

Die Herstellung der zu einer solchen Unter- 
suchung erforderlichen hSher silicirten Stiihle 
hatte H r. Felix Bischoff in Duisburg die Giitc 
zu ubernehmer). Der hóhere Siliciumgehalt wurde 
durch Zusatz eines 15procentigen Fcrrosilicium s 
erzielt. Leider war hierbei von vornherein eine 
enge Grenze gezogen, weil es uns bis jetzt nicht 
moglich w ar, ein Silicit m it wreniger ais 0 ,2 % 
Phosphor zu beschaffen. Eine irgendwie er- 
hebliche Steigerung des Phosphorgehalts in diesen 
edlen Stahlen hatte aber die Resultate triiben 
miissen. Sammtliche untersuchtcn Slabie, sei es 
mit oder ohne Silicitzusatz , wurden in der 
namlichen sorgfaltigen Art hergeste llt, wie es 
auf der Fabrik ublich ist. Die Ticgeleinsatze 
bestanden aus Dannemora-Rohmaterialien, welche 
durchschnittlich neben kaum nachweisbaren Spuren 
von Schwefel nur 0 ,006  $  Kupfer und 0 ,015 % 
Phosphor enthalten, nach welchen Angabcn die 
unten mitgetheilten Stahlanalysen zu ergiinzen sind.

Es wurden zuerst 4 weichere Stiihle zu 
Schneidwerkzeugen fiir Holz hergestellt und zu 
Flachstaben von 45 mm Breite und 6 mm Dicke 
ausgeschmicdet. Zur Priifung bot sich hier in 
Brandenburg durch das Entgegenkommen des 
Hrn. A. Raschig, Besitzers einer Fabrik von 
Holzleisten fiir Bilderrahmen, eine gute Gelegen- 
heit. Es wurde aus jeder S tahlgaltung ein 
Satz Eisen fiir die Hobehnaschinen angefertigt 
durch den griindlich erfahrenen Obermeister der 
Fabrik. Alle Eisen sind im Yerlauf von 10 
Monaten wiederbolt in Verwendung gewesen
und haben m ehrere Kilometer Leisten gehobelt. 
Das Urtheil, welches bald ausgesprocben und 
bislang festgehalten wur de ,  lautet dah in , dafs 
sam m tliche Stahie mit den besten englischen 
auf einer Stufe stehen und ein Unterschied
zwischen den einzelnen , abgesehen von der
grófseren Harte von A und A j, sich weder bei der 
H errichtung noch im Gebrauch wahrnehm en liefs.

Die chemische Analysc dieser vier Stiihle 
ergab die nachfolgenden W ertlie:

C Si Mn P
A . . 0,783 0,342 0,37
Ai . . 0,826 0,840 0,43 —
B . . 0,6 (Col.) 0,193 0,27
B i. . 0,574 0,478 0,20 0,019

Eine umfangreichere Versuchsreihe wurde
mit Stahlen fiir die Eisendrcherei in der Ma- 
schinenfabrik der Gebriider W iemann hierselbst 
ausgefiihrt. Ein tiicbtiger Dreher, welcher gleicli- 
zeitig in der H erstellung seiner W erkzeuge ge- - 
schickt ist, erhielt die mit nichtssagenden Stem pelił 
gezeichneten Quadratstabe von 30 mm Starkę 
nach und nach in Gebrauch. Die fur die Ver- 
suche sehr interessirten Chefs der Fabrik und 
ich selber haben dieselben stels uberw acht. Die 
Analysenproben wurden aus den im Gebrauch 
befindlichen Drehstahlen gebohrt, so dafs ich 
selber die chemische Zusam m ensetzung erst
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erfuhr, nachdem  ih r Verhallen bereits feststand. 
Die Slabie G bis F  sind aus den vorziiglichsten 
Dannemora-Rohmaterialienfabricirt, Ghingegen aus 
billigeren schwedischen Rohstoffen fiir gewohn- 
liche Ilandelsw aare. Dieser Stahl wurde nainent- 
licb aus dem Grunde mitgepruft, um festzustellen, 
ob sich der Phosphor bereits bemerklich macht, 
wenn er ein wenig iiber 0 ,02 Jó hinausgeht. 
Endlich steht unter H  die Analyse des in der 
Fabrik gewohnlich verwendeten besseren Stahls, 
w elcher den Stempel eines renomm irten oslerrei- 
chischen Fabricanten fuhrt.

c Si Mn P
C . . 1,050 0,229 0,41 0,015
Cl . . 1,075 0,075 0,52 0,023
D . . 1,188 0,575 0,40 0.018
E . . 1,091 0,690 0,37 0,019
F . . 1,114 0,684 0,40 —

G . . 0,941 0,377 0,36 0,028
H . . 1,017 0,226 0,32 0,024

Sam m tliche Stahle sind in der bereits 15
Monate umfassenden Versuchszeit zu den ver- 
schiedensten Arbeiten an der Drebbank stark in 
Gebrauch genommen auf Eisen, Stahl und Gufs- 
eisen. Alle haben sich ais Stahle erster Klasse 
erwiesen. Obenan steht D und dicht daneben
E, welcher ein wenig weicher ist. Diese beiden 
iibertreffen Alles, was man hier bis dahin gekannt 
hat. Sie werden bei grofseren Accordarbeiten 
hervorgehólt und man m uthet ihnen in bezug 
auf Spandicke und Peripheriegeschwindigkeit mehr 
zu, ais sonst fur statthaft gilt. Beim Drehen scharf- 
gangiger Schrauben dauerte die Spitze des Dreh- 
stahls fiinfmal la n g e r, ais beim gewohnlichen 
Stahl. G und Ci stehen nur wenig nach, 
G scheint bei gleicher Behandlung etwas sproder 
ais Ci zu sein. Beachtenswerth is t ,  dafs sich 
bei diesen Versuchen der etwas hohere Phos- 
phorgehalt von G nieht nachtheilig bemerkbar 
machle. Es sind nun noch gewisse kleine Eigen- 
arten der einzelnen Stahle wahrgenommen, uber 
dic ich aber hinw eggebe, da sie praktisch ohne 
Belang sind und grofstentheils in der personlichen 
Anschauung des betreffenden Arbeiters und in 
zufalligen Abweicbungen in seinen Manipulationen 
ilire Erklarung finden. So galt F zuerst ais 
etwas weich, spater aber nach neuer Zurichtung 
und Hiirtung verhielt sich der Drebstahl sehr gut. 
Die H auptsache ist das G esam m tresultat, dafs 
alle S tahle gut sind und keiner mit irgend 
welchen Untugenden behaftet ist.

Neben den vorstehenden Ergebnissen fiibrte 
der Zufall noch zu einer uberraschenden anderen 
Beobachtung. Von dem oben zu Hobeleisen 
benutzten weichen Stahl Bi war ein starkerer 
rechteckiger Stab geschmiedet worden, den ich 
in der W iemannschen Dreherei aufbevvahrte. 
Ohne mein W issen hatte m an daraus einen Dreh- 
stahl gem acht und berichtete mir spater, dafs 
man dam it einen Dampfmascliinencylinder fertig

ausgedreht und dafs die Schncide nach 18stiindiger 
Arbeit noch unversehrt geblieben. Ich verm uthete 
zuerst einen Irrthum  beim Abstempeln und bohrle 
direct aus dem W erkzeug eine P robe, welche 
aber colorimetrisch 0,6 Kohlenstoff und einen 
Siliciumgehalt ergab, der mit dem oben mitge- 
theilten identisch war. Naehher ist der namliche 
Stahl nocli mehrfach zum Drehen von Eisen, 
speciell zum Drehen von Schrauben verwandt 
worden und auch da lautete das Urtheil, dafs er 
neben die Stahle C und Ci gestellt werden miisse. 
Mir scheint dieses auffallende Ergebnifs sowohl 
fiir die P rax is, ais fiir die Theorie aller Be- 
achtung werlh.

W as min den Einflufs des Siliciums auf die 
Gute des W ergzaugstahls anbetrifft, so diirfte 
sich das Ergebnifs der vorstehenden langwierigen 
Untersuchungen dahin kurz zusammenfassen lassen, 
dafs dieses Element bis zu einem Procentsatz 
von 0,8 in Schneidstahlen unbedingt keinen 
nachtheiligen Einflufs aufsert. Ja , wenn man 
neben der zuletzt mitgetheilten Thatsache bem erkt, 
dafs gerade die Stahle, welche allen anderen voran- 
stehen, siliciumreiche sind, so konnte man zu dem 
Schlufs gelangen, dafs ein Siliciumgehalt von
0,5 bis 0,6 die Qualitat des W erkzeuggufsstahls 
verbesfert. Jedenfalls steht fest, dafs das Silicium 
innerhalb der Grenzen, welche bei der heutigen 
Gufsstahlfabrication innegehalten werden, nichts 
weniger ais ein nothwendiges Uebel ist.

Auch beim Ausschmieden des Ingots. sowie 
beim Schmieden der W erkzeuge konnte kein 
Unlerschied zwischen den siliciumreichen und 
den siliciumarmeren Stiililen beobacbtet werden. 
Dagegen ist das Bruchansehen beider wesentlich 
verschieden. Die siliciumreichen Stahle zeigen 
einen m ehr unebenen Bruch m it stark hervor- 
tretenden Streifen- und Faltenbildungen, welche 
Martens* ais Brucblinien bezeichnet.

W ir schliefsen, ohne an die vorstehenden 
thatsiiclilichen Mittheilungen weitere theoretischen 
Erorterungen zu kniipfen. Der entscheidende 
Mafsstab w ar uns fiir die Beurtheilung der unter- 
suchten Stiible die Schneidbaltigkeit, das heifst 
die Z e it, welche ein W erkzeug in beslimm ler 
Weise arbeiten k an n , ohne slum pf oder sonst- 
wie unbrauchbar zu werden. In welchem Ver- 
haltnifs sich dabei Festigkeit, Ziihigkeit uud Hartę 
des Stahls betheiligen, ist, wie die Yorgange beim 
Schneiden iiberhaupt, gegenwartig noch vollig 
unaufgekliirt.

W ir sind augenblicklich dabei, Gufsstahl mit 
m ehr ais 1 Silicium ohne Zuhiilfenahine 
pbosphorhaltigen Silicits herzustellen, und boffe 
ich iiber d e n ' Ausfall dieser Versuche in den 
nachsten Monaten berichten zu konnen.

Brandenburg, den 10. Mai 1888.

* >Stahl und Eisen*, Apriiheft 1887.
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Ueber die AbMngigkeit 
der Structur der Bruclifliichen sclimiedeiserner Stlibe yon 

der Wirkungs weise der zerstorenden Kraft.
Vortrag vom Ingenieur R. E. Tlllff vor dem Bezirksverein an der niederen Ruhr 

am 19. Februar 1888 zu Duisburg.

M. I I . ! Die Mittheilungen, welche ich Ihnen 
heute mache, enthalten meines W issens nichts 
N eues; die Erscheinungen, die ich Ihnen vorfiihre, 
sind bekannt und wohl von Jedem von uns mehr 
oder weniger oft beobachtet. Abweichend von 
Friiherem  ist nur die E rklarung dieser Erschei
nungen und Abhangigmachung derselben von 
iiufseren Ursachen. W enngleich ich nun meinen 
Erkliirungen eine bestim rate pracise Form  gebe, 
so bitte ich doch dringend, dieselben nur ais eine 
personliche Auffassung gewisser Erscheinungen 
betrachten zu w ollen; allerdings durfte dabei zu 
beriicksichtigcn sein, dafs mich zu dieser Auf
fassung jahrelang taglich vorgenommene Versuche 
gefiihrt haben, und aus diesem Grunde bille ich 
Sie, dem Folgenden Ihre ungetheilte Aufmerk- 
samkeit zu schenken und etwa unterlaufende 
Trugschliisse freundlichst aufzudecken. In den 
Fallen aber, wo meine Ausfuhrungen berechtigten 
Zweifeln begegnen, ohne dafs ein Trugschlufs 
nachweisbar, wiirde ich im Interesse der Sache 
an die verehrten Fachgenossen die ergebene Bilte 
richten, durch gleiche Beobachtungen und Yer
suche entweder die Richtigkeit m einer Aus- 
lassungen bestatigen zu helfen oder das Falsche 
derselben mit absoluter Sicherheit nachzuweisen.

Um den Gegenstand durch Yielseiligkeit nicht 
unnothig zu Yerwirren, unterlasse ich es, Ihnen 
Mittheilung von einer Anzahl beobaclileter E r
scheinungen an \'erschiedenartigen Materialien zu 
machen, und behandle nur einen concreten Fali, 
der allerdings die beste Gelegenheit fiir eine fort- 
geselzte Reihe von Beobachtungen bietet. Wenn 
Jemand Jahre hindurch grofse Mengen eines 
Materials (Rundeisen) der verschiedensten Dimen- 
sionirung unter seiner speciellen Aufsicht ver- 
arbeiten - lafst und weifs, dafs dies Materiał jeder- 
zeit von demselben W erk m it der grófsten Ge- 
wissenhaftigkeit zu dem betreffenden Zwecke mit 
teclmisch grofstmoglichster Gleichmafsigkeit her- 
geslellt wird, und wenn aufserdem vor Beginn 
der W eiterverarbeitung jede einzelne Stange dieses 
Materials durch eine Biegeprobe untersucht wird 
und nur solche Stangen zur Fabrication zuge- 
lassen werden, die eine hochgradig schone Seline- 
bildung zeigen, dann, m. H., werden Sie es be- 
rechtigt finden, dafs man stutzig wird, wenn 
Einem seitens der Abnehmer, die das ferlige 
Materiał zur Benutzung erhielten, im Falle ein-

tretender Briiche die gebrochenen Stiicke m it dem 
Bemerken zugesandt werden, dafs der ersichtlich 
grobkornige Bruch gentigender Beweis sei, dafs 
die Ver\vendung ungeniigenden Materials s ta tt
gefunden habe. Die landlaufigen Benennungen 
der Materialien nach Aussehen soleher Bruch
flachen ais rothbriichig, kallbriichig, grobkornig 
oder feinkornig sind Ihnen genugsam bekannt, 
konnen aber dem nicht geniigen, der nach Vor- 
gesagtem m it ziemlicher Gewifsheit iiberzeugt sein 
darf, dafs gul sehniges Materiał verarbeitet wurde 
und sich zum Ueberflufs vor dem Yersand durch 
Zerreifsproben an der fertigen W aare iiberzeugte, 
dafs solclies Materiał auch wirklich zur Abliefe- 
rung kam.

Yergleichen w ir nun die Bruchflache der
jenigen schmiedeisernen Materialien, welche wir 
zur Ueberwachung unserer Fabricationen auf Zer- 
reifsmaschinen lierstellen, m it den Bruchflachen 
jener Sliicke, die im wirklichen Gebraucli oder 
Yor der Verwendung durch ZufUlligkeiten beim 
Abladen oder T ransportiren zu Bruch gehen, so 
zeigen dieselben ein ganz versehiedenes Aussehen. 
Unsere Proben sind durchweg sełmig, zeigen be- 
deutende Dehnung und vortrefflich schone Con- 
traction, und vor allen Dingen in den meisten 
Fallen eine unebene Zerstorungsflache, d. h. ein
zelne Partikel des einen Stiickes sind tief lieraus- 
gerissen aus dem andern.

Hingegen sind die Bruchflachen der im Ge
brauch zerslórlen Stiicke fast jederzeit kornig, 
ohne jede Contraclion und Delmung, auch sind 
die Bruchflachen eben und winklig zu den Quer- 
schnitls-Achsen des Materials, d. li. sie haben das 
denkbar geringste Areał. Dieser Umstand allein 
sollte schon darauf h inw eisen, dafs die Zer- 
storungsweise beim Gebrauch eine wesentlich 
andere ist, ais bei Vornahme der Proben auf der 
Zerreifsungsmaschine. Suclit m an zunachst zu 
ergriinden, in welcher W eise die Gegenstande 
im Gebrauch zerstort wurden und versucht dann 
kunsllich eine gleiche Zerstorung des Materials 
herbeizufiihren.. und deckt sich alsdann das Aus
sehen der Bruchflachen mit dem der im Gebrauch 
zerstijrten Stiicke, so hat m an meiner Ueber- 
zeugung nach eine gewisse Berechtigung, eine 
Abhangigkeit der S tructur der Bruchflache von 
der W irkungsweise der zerstorenden Kraft anzu- 
nelmien.
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Nimmt man einen Probestab der gewohnlichen 
Form  und setzt denselben in herkommlicher 
W eise der Belastung mittels der Probirmaschine 
aus, so geht die Kraftrichtung durch die Achse 
des P robestabes; derselbe wird durch absolute 
Kraftwirkung zerstort und zeigt, wenn nicht be
sondere Umstande hinzutreten, an seiner Bruch
flache schone Sehne, bedeutende Contraction und 
genugende .Dehnung. Ordnet man jedoch aus 
dem gleichen Materiał zwei Probestabe parallel 
nebeneinander an, verbindet dereń Enden durch 
Querstiicke und lafst m an die zerstorende Kraft 
an diesen letzteren angreifen, so gelil die Kraft
richtung der angreifenden Kraft nicht durch die 
Achsen des Materials, sondern die Verbindungs- 
linie der Kraftangriffspunkte ist eine Luftlinie. 
In den parallelen Probestaben treten Gomponenten 
der Kraft auf und ist je  nach A rt der Einspannung 
zunachst zu untersuchen, welche Richtung die 
Gomponenten haben. Der einfachste Fali ist der, 
dafs die beiden Probestabe genau um so viel von 
einander entfernt sind, dafs die Spannvorrichtung 
fiir die AngrifTskraft genau dazwischen Platz hat, 
in diesem Falle kann man die in den Probe
staben auftretenden Gomponenten ais in der Achse 
derselben wirkende Parallelkrafte der Hauptan- 
griffskraft auffassen und ist jeder Stab mit der 
Hiilfte der Angriffskraft beansprucht; die Stabe 
sind also durch absolute Kraftwirkung in An- 
spruch genommen. Fassen wir nun den Moment 
der Zerstorung ins Auge und nehmen wir an, 
dafs die Zerreifsmaschine so eingerichlet ist, dafs 
die Ausiibung der vollen Kraftwirkung auch iiber 
den Moment der Zerstorung hinaus dauert, so 
konnen folgende zwei Hauptfalle ein treten : ent- 
weder beide Stabe reifsen a tempo, ein Fali, der 
allerdings nur sehr seiten eintritt, und sind dann 
beide Stabe durch absolute Kraftwirkung zerstort 
und zeigen gleiches Aussehen der Bruchflache 
d. h. Contraction, Dehnung und Sehne. Im 
andern Falle wird zuerst der eine Stab zerstort 
und zwar durch absolute Kraftwirkung, derselbe 
zeigt an der Bruchflache ebenfalls Contraction, 
Dehnung und Sehne.

In dem Moment der Zerstorung des ersten 
Stabes wird die hierzu erforderlich gewesene Kraft 
frei und wirkt auf den andern, bereits bis dicht

an die Grenze der Zerstorung gespannten Stab, 
und nun nicht m ehr in absoluter Richtung, son- 
dern m it einem Biegungsmoment oder besser 
Brechmoment, dessen A nn der Abstand der Achsen 
des Probestabes und der Spannvorrichtung ist. 
Dieser Stab wird also durch eine plotzlich w ir
kende iibergrofse Kraft kurz gebrochen und die 
so entstandenen Bruchflachen zeigen jedesmal 
Korn. Diese Erscheinung lafst sich bei hierfur 
geeignelen Probinnaschinen am besten an Bolzen- 
augen und Kettengliedern beobachten; reifst ein 
solches, so zeigt durchgangig die eine Seite Korn, 
die andere Sehne an den Bruchflachen. Diese 
sich taglich wiederholenden Erscheinungen haben 
mich die Ueberzeugung gewinnen lassen, dafs die 
Structur der Bruchflachen wesentlich durch die 
Wirkungsweise der zerstorenden Kraft beeinflufst 
wird und glaube ich nicht fehl zu gehen, wenn 
ich diese Abhangigkeit dahin pracisire, dafs eine 
allmahlich steigende Kraft, sei es, dafs dieselbe 
den Stab in absoluter Richtung oder auf Biegung 
beansprucht, der Bruchflache ein sehniges Gefiige 
verleiht, wahrend eine iibergrofse, plotzlich w ir
kende K raft, die den Slab auf Bruchfestigkeit 
beansprucht, Korn in den Bruchflachen hervorruft.

Uebergrofse, plotzlich wirkende Kraft ist dahin 
zu verstehen, dafs die Kraft bedeutend grofser 
ais zur Zerstorung des Stabes erforderlich ist, 
und dafs die Zerstorung so momentan m it der 
Krafteinwirkung zusammenfallt, dafs ein fiir eine 
Deformation (Contraction) des Stabes immerhin 
erforderlicher Zeitmoment ausgeschlossen ist.

Die zahlreieh Ihnen vorgelegten Bruchproben 
und die Erklarung, wie solche vorgenommen sind, 
halte ich fiir eine wesentliche Unterstiitzung des 
hier Mitgetheilten - und wurde es mich freuen, 
durch von anderer Seite vorzunehmende Versuche 
das Gesagte bestiitigt zu fmden, oder auf in meiner 
Auffassung vorhandene Irrthiimer hingefiihrt zu 
werden.

Ob eine iibergrofse, plotzlich wirkende, den 
Stab in absoluter Richtung zerstorende Kraft 
ebenfalls Korn in den Bruchflachen hervorruft, 
daruber Gewisses zu berichten bin ich nicht in 
der Lage, da ich dahingehende Yersuche bislang 
nicht anstellen konn te; fast mochte ich aber ver- 
muthen, dafs auch in diesem Falle Korn auftritt.

4
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Zoltan yon L;tzłir’s Gas-Ringofen mit Centralfeueruiig- 
zum Brennen yon Ziegel- und feuerfesten Steinen, Kalk, 

Dolomit, Cement.
Deutsches Reichs-Patent Nr. 43483 .

(Hierzu Blatt XI.)

Einen aufserordenllichen Erfolg hatte mit 
allergrofstem Recht der H o f r m a n n s c h e  R i n g -  
o f e n ,  welcher, im Jahre 1858 eingefuhrt, der 
Merkstein eines neuen bahnbrechenden Zeit- 
abschnittes fiir diese A rt Oefen ist.

Die Yortheile, welche dieser Hoffmannsche 
Ringofen der Ziegelindustrie brachte, waren iiber- 
raschend grofs, und da diese Vortheile in erster 
Reihe aus der Continuitiit des Betriebes abzuleiten 
waren, wahrend an der Giite der W aare durch 
die dem Ofen eigenthiimliche Befeuerungsweise 
yerloren wurde, so móchte wohl der Gedanke 
nahę gelegt werden, die sogenannte Streufeuerung 
durch die Gasfeuerung zu ersetzen, und so den 
Ringofen auch fiir die hoheren Zweige der Thon- 
w aarenindustrie tauglich zu machen.* Dieser 
Gedankengang regte Hrn. Z oltin  von Lazar, In
genieur in Salgó Tarjan (Ungarn) zu folgender 
Construction eines Gas-Ringofens an, welcher sich 
durch seine Einfachheit und durch die leichte 
Handhabung seines Betriebes auszeichnet.

Dieser Gas-Ringofen kann beliebig viele Kam- 
m ern haben; dereń Zahl und Grofse richet sich 
nach der A rt und der Menge des Materials, wel
ches darin gebrannt werden soli; in der Zeich
nung Blatt XI sind 8 Kammern B l — B s ange- 
nommen. In dem mittleren freien Raum dieses 
Gas-Ringofens steht der Gaserzeuger A ,  dessen 
Grofse, die A rt und die Einrichtung sich nach 
den Eigenschaften des zur Yerwendung gelangenden 
Brennm aterials richten. ■

Ais Brennm aterial kann H olz, Sagespane, 
Braunkohle, fette und m agere Steinkohle oder 
Gaskohle, d. h. dasjenige Brennm aterial Yerwen
dung finden, welches an dem betreffenden Orte 
am Yortheilhaftesten zu haben ist. Der in der 
Zeichnung Blatt XI ais Beispiel gewahlte Gas
erzeuger hat 4 Kammern A 1— A*, wovon nach 
Bedarf nur eine Kammer im Betriebe sein kann 
oder welche alle 4 in Betrieb genommen werden 
konnen.

Der Betrieb nim m t bei diesem Gas-Ringofen 
folgenden Verlauf, wenn die Kammer B l die erste 
und die Kammer B s die letzte im Ringe des 
Betriebes ist. Die Kammer B l ist in diesem 
Falle diejenige, welche am langsten m it dem zu

* Stegmann, Gasfeuerung und Gasofen. Berlin. 
Jul. Springer 1881, S. 144.

brennenden Materiał besetzt ist, und die Kammer 
B 8 diejenige, welche kurz vorher m it diesem 
Materiał besetzt wurde. Die Gase treten aus dem 
Gasraum G des Gaserzeugers A 1— A* durch das 
Gasrohr a 1 an einer Stelle oder an mehreren. 
geeigneten Stellen in den unteren Hohlraum der 
Scheidewand zwischen den Kammern B1 und B s 
und werden durch die OefTnungen d l in die 
Kammer B 1 gefiihrt.

Die Anordnung und die Zahl dieser Oeffnungen 
d 1 richtet sich nach der Grofse der Kammern 
und der A rt des zu brennenden Materials.

Die zur Verbrennung der Gase nothige Luft 
tritt heifs aus dem Luftraum  L  des Generators 
durch das Rohr bl an einer Stelle oder an m eh
reren geeigneten Stellen in den oberen Hohlraum 
der Scheidewand zwischen den Kammern B l und 
B s und wird durch die Oeffnungen c1 in die 
Kamm er B 1 gefiihrt.

Die Anordnung und die Zahl der Oeffnungen 
c l richtet sich nach der Anordnung und Zahl 
der Gasoffnungen d l und nach der Tem peratur, 
welche erzielt werden soli.

Der Zutritt oder Abschlufs des Gases 
der Luft sowohl, ais die Mengen beider, werden 
durch Oeffnung der gleichzeitig oder einzeln und 
leicht zu bewegenden, dicht schliefsenden Scliieber 
oder Ventile abgemessen, welche in dem Gas
rohr a 1 und dem Luftrohr bl angeordnet sind. 
Alle anderen Gas- und Luft-Ventile in den Rohren 
a 2—a s und J 2—J 8 sind in dem hier vorgesehenen 
Falle geschlossen. Die heifsen Gase verbrennen 
in der Kam m er B 1 beim A ustritt aus den Oeff
nungen d 1 m it der heifsen Luft, welche aus den 
Oeffnungen c 1 austritt, bei richtiger Anordnung 
der Oeffnungen d 1 und c1 vollkommen, und wird 
dadurch eine so hohe und gleichmafsige Hitze in 
der Kammer B l erzeugt, ais nothig ist, um das 
darin befmdliche schon Yorgewarmte Materiał 
rasch gar zu brennen.

Die Abhitze tritt aus der Kammer B 1 durch 
die Oeffnungen e1 der Schachte f l, welche in der 
Sclieidemauer zwischen den Kamm ern B 1 und B 2 
angeordnet sind, und durch die Oeffnungen d 2 in 
die Kammer B 2. Zu diesem Ende ist der Ver- 
bindungsschieber c 1 in den Schachten f l g e -
o f f n e t ; ebenso sind gleichzeitig die Verbindungs - 
schieber c 2 bis einschliefslich V1 g e o f f n e t ;
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dagegen ist der Verbindungsschieber vs g e -  
s c h l o s s e n .  Die Abhitze gelangl also aus der 
Kammer B l durch die Oeffnungen el — e7, durch 
die Schachte f l— f  und durch die Oeffnungen 
d 2— d 8 nacheinander in die Kammern B 2— B 8, 
giebt ihre W arm e an das darin befindliche zu 
brennende Materiał ab, trocknet und w arm t das
selbe also vor.

Aus der Kammer B 8 gelangen die vollstandig 
abgekublten Yerbrennungsproducte durch die Oeff
nungen e8 in der Scheidemauer zwischen den 
Kammern B 8 und B l in den Abhitzekanal k 8, 
und aus diesem in den Schornsteinkanal S. Zu 
dem Ende ist der Schieber s8, welcher den Zu- 
gang von e8 zu k 8 vermittelt, ganz g e o f f n e t ,  
wahrend die entsprechenden Schieber s 1—s 7 der 
iibrigeń Kamm ern alle g e s c h l o s s e n  sind.

W ie vorher beschrieben, ist der Verbindungs- 
schieber va g e s c h l o s s e n ,  wahrend der Schorn- 
steinschieber s8 g e o f f n e t  is t; dagegen sind alle 
anderen Verbindungsschieber v l — v'! g e o f f n e t ,  
und alle anderen Schornsteinschieber s 1—s 7 g e 
s c h l o s s e n .  Die Schieber u1— v8 und die Schie
ber s 1— s8 haben also im m er entgegengesetzte 
S tellungen; um diesen Gegensatz auf einfache 
und sichere W eise zu bewirken, werden die zu- 
sammengehorigen Schieber, z. B. v l und a1, durch 
gleich grofse Excentriks, welche auf ein und der
selben Stange festgekeilt sind, zwar gleichzeitig 
aber entgegengesetzt bewegt.

Die Starkę des Zuges, also die Geschwindig- 
keit, m it welcher Gas und Luft in die erste 
Kammer des jeweiligen Betriebsringes eintreten, 
und m it welcher sich die heifsen Yerbrennungs
producte durch die iibrigeń Kammern bis zu den 
Abhitzekanalen /c1—żfc8 bewegen, wird durch die 
Stellung der Zugschieber z 1 — z s abgemessen. 
Alle Ventile und Schieber konnen von der obern 
Buhne des Gas-Ringofens aus bedient werden.

W enn das Materiał in der Kammer B l gar 
gebrannt ist, wird das Gas-Ventil in dem Rohr a 1 
geschlossen, und ist damit sofort die Befeuerung 
der Kammer B l ohne Brennmaterialverlust auf- 
gehoben, und beginnt die Abkuhlung der ge
brannten W aare. Zu dem Ende w ird die Thiir t 1 
an der Aufsenwand der Kammer B l geoffnet.

Die nun durch t l in die Kammer B 1 zur 
Abkuhlung der gebrannten W aare eintretende 
aufsere Luft erw arm t sich an derselben und ge- 
langt, wenn die gebrannte W aare die rasche 
Abkiihlung verlragen kann, auf dem W ege c 1 
b1 L  c2 Ł2 in die Kammer B 2, um  hier das 
durch a 2 zugelassene und aus den Oeffnungen 
d 2 tretende Gas zu verbrennen; zu diesem Ende 
wird das Ventil in dem Luftrohr b l nieht ge
schlossen.

W enn die fertige W aare die Luft nieht m ehr 
geniigend erhitzt oder eine langsame Abkuhlung 
verlangt, oder Zufiihrung atm . Luft aussehliefst, 
tritt die zur Yerbrennung der Gase in der be

treffenden Kammer nóthige Luft bei h in die 
Kanale, welche in den Gaserzeugerwandungen 
ausgespart sind, um sich hier zu erwarm en und 
dann auch heifs in den Luftraum L  zu gelangen.

Nach yollstandiger Abkiihlung der in B 1 ge
brannten W aare wird diese Kammer durch die 
Oeffnung O 1 sowohl entleert ais wieder mit
neuem Materiał, welches zunachst getrocknet 
werden soli, besetzt; nachdem diese Oeffnung O 1 
gut vermauert und luftdieht verschmiert ist, tritt 
dann B 1 ais letzte Kammer in den Ring des 
Betriebes ein. Jede der Oeffnungen O1 — O8
kann auch durch eine fahrbare Sandthiir luft- 
dicht geschlossen werden. Entweder wenn das 
zu brennende Materiał nieht der in einem Be- 
triebsring von 8 Kammern bewirkten langsamen 
Yorwarmung bedarf, oder wenn das Materiał 
oder die W aare rascher gar zu brennen ist,
kann ein solcher Gas-Ringofen auch in zwei ge-
trennte Betriebsringe getheilt werden.

Ein solcher halber Betriebsring wiirde bei 
einem Gas-Ringofen m it 8 Kammern also je  i  
Kammern enthalten. In diesem Falle kann die 
Yerbrennung gleichzeitig z. B. in den Kammern 
B l und B b und der Abzug zum Schornstein 
auch gleichzeitig uud zwar in diesem Falle durch 
die Kammern und B 8 stattfinden. Ein 
grofserer dieser Gas-Ringofen m it 9 oder 12 
Kammern kann auch in 3 einzelne Betriebsringe 
getheilt werden. Auch kann jede Kammer des 
Gas-Ringofens allein betrieben werden.

Diese Zoltan von Ldzarschen Gas-Ringofen 
m it Centralfeuerung vereinigen also alle aner
kannten Vortheile der bewahrten Ringofen in 
sich, haben aber vor denselben noch folgende 
Vortheile voraus:

1. Der Gas-Ringofen hat nur einen einzigen 
Heizort, den Gaserzeuger A 1— A i , welcher sehr 
yortheilhaft, weil immerwahrend und ohne Yerlust 
bedient werden kann, wahrend bei dem ge- 
wShnlichen Ringofen die Heizung durch Streu- 
feuerung, d. h. abwechselnd in jeder einzelnen 
Kammer und in dieser wieder an vielen Stellen 
stattfinden m ufs, wodurch viel Brennmaterial 
verzettelt und die W aare durch die Schlacke 
desselben verdorben wird.

2. Das Brennmaterial fiir den Gas-Ringofen 
kann aus Holz, Sagespanen, Braunkohle, felter 
und m agerer Steinkohle oder Gaskohle bestehen, 
also beliebiger und auch minderwerthiger Art 
sein, man hat nur nothig, einen der bekannten, 
fiir das betreffende Brennmaterial geeigneten 
Gaserzeuger anzuwenden. Bei dem gewohnlichen 
Ringofen kann dagegen nur ein sehr gutes und 
sehr wenig Schlacke gebendes, also nur ein 
theures Brennmaterial Yerwendung finden.

3. Durch die Verwendung von Gas zur 
Feuerung des Gas-Ringofens kann m an in den 
betreffenden Kammern jede erforderliche Tem 
peratur erzeugen und den Brennprocefs jeder-
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zeit und sofort durch Scliliefsen des Gas- 
rentils unterbrechen; bei den gewdhnlichen 
Ringofen ist die Streufeuerung in den kleinen 
Schiichten eine schwierige; auch ist dieselbe 
erst unterbrochen, wenn das in die Kammer 
eingetragene Brennm aterial ausgebrannt ist.

4. Durch die Verwendung minderwerthigen
Brennm aterials, durch die Ueberfiihrung desselben 
in Gas, in einem einzigen Heizort, dem Gas
erzeuger, durch die Gasheizung an sich und da
durch , dafs die Heizung jederzeit beliebig ver- 
stiirkt und auch sofort unterbrochen werden
kann, tritt eine erhebliche Ersparnifs an Aus-
gaben fiir Brennm aterial ein.

5. Die centrische Lage des alleinigen Heiz- 
ortes, des Gaserzeugers, veranlafst eine geringere 
A rbeit, verlangt also eine geringe Bedienung, 
spart daher an Lóhnen gegenuber den gewiihnlichen 
Ringofen.

6. Die centrische Lage des Heizortes, des
Gaserzeugers, sow ohl, ais die gleichzeitig cen- 
trische Lage des Anfanges des Schornsteinkanals 
S  gestattet eine ganz gleichmafsige Beheizung
der einzelnen Kammern, veranlafst demnach H er
stellung einer gleichmafsigeren W aare , welche 
zugleich durch die wirksamere Gasheizung ent- 
spreehend stark gebrannt werden kann.

7. Die beschriebene einfache und rasche
Aenderung der Reihenfolge der Kammern in 
dem Ringe des Betriebes, also der rasche Gang 
des Betriebes in jeder einzelnen Kammer, infolge 
des raschen Ueberganges aus der Brenn- zur 
Abkiihlungszeit, die Theilbarkeit des Gas-Ring- 
ofens nach Bedarf in m ehrere Betriebsringe, die

Moglichkeit, selbst eine Kammer allein zu be- 
treiben, und die leichte Handhabung der Ventile 
und Schieber sichern und vermehren die 
Leislung dieser Gas-Ringofen.

8. Die allen Ringofen gemeinsame Aus- 
nutzung der W arm e, d. h. des Brennmaterials 
durch Abkiihlung der Verbrennungsproducte bis 
auf das zuliissige Mafs, ist bei diesem Gas- 
Ringofen, wie oben beschrieben, eine voll- 
kommene.

9. Die H e r s te l lu n g s k o s t e n  d e s  in  d en  
G a s - R in g o fe n  g e b r a n n te n  M a te r ia ls  w e rd e n  
vermindert:

a) durch V e r m in d e r u n g  der verbrauchten 
B r e n n m a te r i a lm e n g e  infolge der Gas- 
feuerung;

b) durch Y e r w e n d u n g  eines jeden vor-
handenen und auch m in d e r w e r th ig e n  
B r e n n m a t e r i a l s ,  infolge Anwendung 
eines dafur passenden Gaserzeugers;

c) durch V e r b e s s e r u n g  der Gute d e r
W a a r e  infolge Anwendung gleichmafsig 
hoher Tem peraturen der centrischen Gas- 
feuerung;

d) durch V e r m e h r u n g  d e r  gesammten in
diesem Gas-Ringofen gebrannten M e n g e
d e s  M a te r i a l s  infolge Vermehrung der 
Leistung der einzelnen K am m ern;

e) durch Y e r m in d e r u n g  der Bedienung,
also d e s  A r b e i t s l o h n e s ,  infolge Yer- 
einfachung der Beheizung und des Betriebes.

Osnabriick, im Mai 1888.
Fritz W. Lurmann, 

Hutten-Ingenieur.

Konigliche techńische Yersuchsanstalteii zu Charlottenburg.

Nachdem wir im Januarheft dieser Zeitschrift* 
iiber die Thatigkeit der kóniglichen technischen 
Yersuchsanstalten in Berlin-Charlottenburg einen 
Ueberblick gegeben haben, glauben wir unsern 
Lesern einen willkommenen Dienst durch den 
untenstehenden Abdruck der mittlerwTeile erganzten 
Vorschriften, welche bei Benutzung der mechanisch- 
technischen Abtheilung zu beachten sind , zu 
erweisen. Aus denselben ist ersichtlich, dafs ihr 
Thatigkeitsgebiet in letzter Zeit wesentliche Er- 
weiterungen erfahren hat und dafs die Priifungs- 
gebiihren, dereń Hohe an dieser Stelle fruher 
Anlafs zu Klagen gegeben hat, ermafsigt worden 
sind.

Es sei hier zum besseren Yerstandnifs fiir 
die Thatigkeit der Charlottenburger Anstalten be
sonders auf folgende Punkte aufmerksam gem ach t:

* Yergl. »Stahl und Eisen* 1888, Seite 31.

Die Abtheilung fiir die Festigkeitspriifuugen 
von Metallen, Constructionstheilen, Seilen, Treib- 
riemen, Hólzern u. s. w. besteht bereits mehrere 
Ja h re ; die Einrichtungen sind erheblich erweitert.

Die Abtheilung zur Ausfuhrung von Dauer- 
versuchen ist alt und ebenfalls erheblich erweitert.

Die Abtheilung fiir Papierpriifung ist 1884 
gegriindet und hat sich seit jener Zeit eines leb- 
haften Zuspruches zu erfreuen gehabt.

Die Abtheilung fiir Sehmierolpriifung isl jelzt 
erst eingerichtet und bereits lebhaft in Anspruch 
genommen.

Die Anstalt ist befugt, auch Priifungen von 
Festigkeitsprobirmaschinen, Fallwerken u. s. w. 
vorzunehmen.

Das Personal der A nstalt besteht zur Zeit 
aus dem Vorsteher (Herrn Ingenieur M a r  te n s ) ,
12 Assistenten und 15 Hiilfskraften, im ganzen 
28 Personen. Die Einrichtungen der Anstalt
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werden Vereinen und einzelnen Interessenten gerne 
gezeigt, auch ist der unermiidlicheVorsteher erbotig, 
alle in das Thatigkeitsgebiet der Anstalten fallende 
Fragen bereitwilligst zu beantworten. —

Es liegt auf der Hand, dafs die Versuchs- 
anstalten erst m it dem Zeitpunkte in ihren vollen 
segensreichen W irkungskreis eintreten, in dem sie 
von dem Gewerbe fiir praktische Untersucliungs- 
zweeke regelmafsig in Ansprueh genommen werden. 
Um ihre wiinschenswerthe enge Verbindung mit 
der Praxis herzustellen, scheint es vielleicht auch 
angebracht, einen technischen Beirath, der aus 
im  praktischen Leben stehenden Mannern zu 
erwiihlen w are (wie ein soleher sich z. B. in 
kleinerem Mafsstabe bei der bekannten Unter
suchung von Eisenbahnmaterialien bereits bewahrt 
hat), der Aufsichtscommission zur Seite zu stellen. 
Ais bestes Mittel zur Gestaltung der Charlotten- 
burger Yersuchsstatten zu einer vaterlandischen

Vorschriften fUr die Benutzung der KUnigli' 

1. Leitnng.
Die mechanisch-techniscbe Versuchsansta)t steht 

unter der Leitung des Ingenieurs A. M a r t e n s .  Sie be- 
findet sich in Charlottenburg (Technische Hochscbule).

2. Hiilfsmittcl.
Die Yersuchsanstalt besitzt die ndthigen Yorrich- 

tungen, um besonders hergerichtete Probestabe, sowie 
ganze Constructionstheile auf Zug-, Druck-, Knickungs-, 
Biegungs-, Dreli- und Scheerfestigkeit zu untersuchen, 
Riemen und Seile auf Zugfestigkeit, W ellenblecbe und 
Buckelplatten auf ihre Widerstandsfahigkeit und Drahte 
auf Biegungs- und Verwindungsfilhigkeit zu prflfen, 
fem er die Yorrichtungen zur Untersuchung und Her- 
stellung v o n ' Normalkupferkfirpern behufs Aichung 
von Fallwerken, zur Untersuchung von Festigkeits- 
priifungsmaschinen, SchmierOlen und Papieren. Hierzu 
stehen folgende Hulfsmittel zur Verfugung.

A. M echanisch-technische Abtheilung.
Festigkeitsuntersuchungen an Metallen, Holzern, 

Seilen, Riemen, Ketten und anderen Materialien fUr 
den Maschinenbau.

1. Selbstthatiger hydraulischer Accumulator, von 
der stadtischen W asserleitung getrieben, erzeugt Druck- 
wasser bis zu 300 Atmospharen und speist die Ma
schinen unter 2 und 3.

2. Festigkeitsprufungsmaschine fur Kraftleistungen 
bis zu 100 000 kg, Constr. W erder, eingerichtet fur 
Zug-, Druck-, Kuickungs-, Biegungs-, Dreli- und Scheer- 
versuche; m it Feinm eisapparaten von Bauschinger 
und Martens.

3. Festigkeitsprufungsmaschine fur Kraftleistungen 
bis zu 50000 kg, Constr. Martens, lediglich zum Zer- 
reifsen von Normalrundstiiben und kleinen Proben. 
Selbstthatig wirkende stehende Maschine mit Antrieb 
durch hydraulische P resse; Kraftmessung durch Hebel- 
waage mit einmaliger Uebersetzung von 1 :250 ; mit 
Feinmefsapparaten von Martens.

4. Festigkeitsprufungsmaschine fur Kraftleistungen 
bis zu 40000 kg, Constr. Wedding, fur Zug-, Druck- 
und Biegungsversuche. Mit Schraubenantrieb, Lauf- 
gewicht und doppelter Hebeliibersetzung; mit Fein
mefsapparaten.

5. Festigkeitsprufungsmaschine fur Kraftleistungen 
bis zu 1000 kg, Constr. Rudeloff, fur Zug- und Bie- 
gungsversuche. Mechanischer Schraubenantrieb, Kraft
messung durch Feder- und Gewichtswaage; mit Schau-

segensreichen Einrichtung bezeichnen w ir aber 
die I n a n s p r u  c h n a h m e  d e r s e l b e n  in  je d e m  
e i n z e ln e n  F a l l e :  Dadurch wird die Fiihlung 
m it der Praxis von selbst hergestellt; letztere 
wird nach einigen Yersuchen die Niitzlichkeit 
einer solchen unpartheiischen Untersuchungsstelle 
bald einsehen lernen und von der Niitzlichkeit 
bis zur Unentbehrlichkeit wird nur ein Schritt 
sein. Dann aber, und wir konnen auch sagen, 
n u r  dann wird die Anstalt befahigt sein, ihr 
eigentliches Ziel zu erreichen, d. h. fiir die 
T e c h n ik  das zu werden, was die Kliniken, die 
physiologischen Institute u. s. w. fiir die Medicin, 
die Stern- und Seewarten fiir die Geodasie und 
SchifTahrt, die Laboratorien fur die Chemie, die 
physikalischen Institute, an ihrer Spitze die Reichs- 
anstalt, fiir Pracisionstechnik, die Museen fur das 
Kunstgewerbe sind.

ien mechanisch-technischen Versuchsanstalt.

linienapparat von Martens zum Verzeichnen mikro- 
skopischer Schaulinien auf Glas.

6. Kleine Drehfestigkeitsmaschine, Constr. Rude
loff ; zur Prufung von Drahten bis zu 10 mm Durch
messer.

7. Kleines Fali werk, Constr. M artens; mil mehreren 
Baren bis zu 50 kg Gewicht und 4,5 m Fallhohe 
arbeitend. Eingerichtet fiir Stauchungs-, Biegungs- 
und Zugversuche unter Fallwirkung.

8. Grofses Fallwerk, Constr. Cramer; m it einem 
Bar von 600 kg und 10 m Fallh5he arbeitend. Eisen- 
gewicht der Schabotte 10 000 kg. Hauptsachlich zur 
Prufung von Sehienen, Radreifen und Achsen einge- 
richtel; m it Mefsapparaten von Martens.

9. Einspannvorrichtungen und Mefsapparate.
10. Gluhofen zum Ausgluhen von Probestucken 

bis zu 1,5 m Lange, 0,3 m Breite und 0,13 m H6be.
11. Tiegelofen zum Glflhen von Probestucken und 

zur Herstellung von Legirungen und Gussen.
12. Schmiede zur Herstellung von Scliweifsproben.

B. Abtheilung zur Ausftihrung von  Dauer- 
versuchen.

1. A e l t e r e  M a s c h i n e n  y o n  W ó h l e r .
a) 2 Maschinen fur oft wiederholte Zugwirkung fur 

die gleicbzeitige Prufung von je 4 Staben einge
richtet.

b) 2 Maschinen fiir oft wiederholte Biegungswirkung 
in stelig wechselnder Ebene, fOr die gleicbzeitige 
Prufung von je 8 Staben eingerichtąt.

c) 3 Maschinen fur oft wiederholte Biegungswirkung, 
fur die gleichzeitige Prufung von je 6 Staben 
eingerichtet.

d) 3 Maschinen fur oft wiederholte Drehwirkung, 
fur die gleichzeitige Prufung von je einem Stabe 
eingerichtet.

2. N e u e  M a s c h i n e n  v o n  M a r t e n s .
a) 1 Maschine fur oft wiederholte Biegungswirkung 

in stetig wechselnder Ebene fur die gleichzeitige 
Prufung von 6 Staben eingerichtet.

b) In Aussicht genommen ist die Aufslellung m ehrerer 
Maschinen fur Dauerrersuche mit Schlagwirkung.

C. A btheilung ffir Schmierolprufung.
1. Oelprobirapparat, Constr. Herrmann, einfacher 

Apparat zur Bestimmung von Reibungscoeflfi cien ten 
bei geringem Druck und geringen Geschwir.digkeiten.
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2. Oelprobirmaschine, Constr. Martens, m it selbst- 
w irkender Geschwindigkeitsregulirung und selbsttha- 
tiger Aufzeichnung des Reibungswiderstandes.

3. Eine Reihe von Viscosimetern und Apparaten 
zur physikalisehen und ehemischen Untersuchung von 
SehmierOlen.

D. A btheilung fUr Papierprtifung.
1. 4 Festigkeitspriifungsmaschinen, System Hartig- 

Reuseh, m it Kraftleistung bis 18 kg, mit Schaulinien- 
apparaten.

2.3 Festigkeitspriifungsmaschinen, SystemWendler, 
mit Kraftleistung bis zu 20 kg.

3. 1 Prufungsapparat, System Rehse, kleiner Iland- 
apparat.

4. Eine Reihe von Apparaten zur physikalisehen 
und ehemischen Untersuchung von Papier.

E. Photographische Einrichtung.
Photographische Einrichtung fur die Aufnahme

von Bruchflachen, Oberflachenerscheinungen, Mikro- 
photograpbien von FaserstofTen, mit Instrum enten 
von Karl Zeifs in Jena.

F. M echanische W erkstatt.
Zur Herstellung von Probekórpern ; zugleich Re- 

paratur- und Lehrw erkstatt der technischen Hochsehule.
3. Znlil nnd Form der einzusciidenden Proben.

Es empfiehit sieh,zu den Festigkeitsuntersuchungen 
mit Gonstructionsmaterialien fur den Maschinenbau 
unter BeifOgung mOglichst erschSpfender Angaben 
uber den Ursprung und iiber die Bearbeitung des 
Materials mindestens 5 vollkommen gleichartige Probe

stabe einzusenden, da aus einem einzelnen Versuch 
der durchschnittliehe W erth des Materials nicht zu- 
verlassig erm ittelt werden kann. Zur Ausfuhrung 
umfangreicher Untersuchungen uber den Einflufs des 
Fabricationsprocesses oder zur Entscbeidung iiber die 
Erfullung vorgesehriebener Bedingungen an Stilcken 
aus mehreren Lieferungen (s. g. Abnahmepriifungen) 
empfiehit es sich, vor Entnahm e der einzelnen Proben ein 
besonderes Programm mit der Anstalt zu vereinbaren.

Die Probestiicke von den nachstehend angegebenen 
Formen sind stets durch schneidende Werkzouge aus 
dem Vollen herzustellen und nicht durch Stauchen 
oder Strecken herauszubilden. Zum Zwecke des Ab- 
drehens sind die KOrnermarken vorzubohren und 
sorgfaltig zu erhalten. Sind die vorgeschriebenen 
Abmessungen nicht innegehallen, so iibernimmt die 
Versuchsanstalt die Nachbearbeitung auf Kosten der 
Antragsteller. Ueberhaupt empfiehit es sich, da alle 
Probestabe zur Vermeidung einer Beeinflussung der 
Ergebnisse mit aufserster Sorgfalt hergestellt sein 
miissen und die V ersuchsanstalt uber die nOthigen 
Sondermaschinen verfugt, die Bearbeitung in der An
stalt ausfiihren zu lassen, wofur nur die baaren Aus- 
lagen in Rechnung geslellt werden. Die Bearbeitungs- 
kosten fur einen Normalrund- oder Flachstab aus 
Materiał von 30—40 mm Durchmesser, beziehenllich 
von 60—70 mm Breite pflegen sich auf etwa 2,— 
bis 4 ,— JL zu stellen.

Form der P robestiicke.

1. Fur Zugversuche m it Rund- und Flachstaben 
geben Fig. 1 und 2 die Normalstabformen. Die Fest- 
stellung der Proportionalitatsgrenze (Elasticitatsgrenze)
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und des Elasticitatsmoduls kann nur an 
NormalstSben erfolgen. Fiir andere 
Stabformen mufsten besondere Vor- 
kehrungen getrofTen w erden, wofur 
die Kosten dem Antragsteller zur Last 
fallen wurden.

Geniigt das vorhandene Materiał zur 
Herstellung der Normal - Stabformen 
nicht, so konnen fur Rundstabe auch 
die in Fig. 3—5 und fur Flachstabe 
die in Fig. 6 dargestellten Formen zur 
Anwendung kommen; jedoch ist es 
zweckmafsig, in derartigen Fallen stets 
besondere Vereinbarungen mit der 
Yersuchsanstalt zu treffen.

2. Zu Druckversuchen sind Cylinder 
oder WOrfel von 30 mm Durchmesser 
bezw. Quadratseite und 30 mm Hóhe 
zu verwenden, wenn nicht die beson
deren Eigenschaften des Materials an
dere Abmessungen wunschenswerth er
scheinen lassen.
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3. Der zur Bestimmung der Biegungs- oder rela- 
tiven Festigkeit von Sehienen, R Shren, Tragern, 
Cylindern u. s. w. bestimmte Apparat gestattet eine 
Aufiagerweite von 0,80—3,30 m bei freien, oder bis 
zu 2,70 nrbei aufserhalb der Stutzpunkte eingespannten 
Enden. Der Querscbnitt der Prufungsgegenstande 
ist beliebig, jedoch ist zu bemerken, dafs nur Kraft- 
leistungen bis zu 100000 kg zur Verfflgung stehen. 
Fur Biegungsversuche m it besonders hergerichteten 
Proben aus Gufseisen empflehlt es sich mit Rucksicht 
auf die bisher beobacbtete Versuehsweise, Stabe von 
1,100 m Lange und ąuadratischem Querschnitt von 
30 mm Kantenlange zu verwenden. Dieselben sind 
thunlichst liegend in getrockneten Sandformen und 
unter einem Druck von 15 cm Gufseisensaule sauber 
zu giefsen und an der Oberflache nieht zu bearbeiten. 
Wenn die Probestucke anders gegossen wurden, so 
sind Angaben iiber die naheren Umstande nothwendig.

4. Knickungsversuche kSnnen mit Eisensaulen, 
MetallrOhren, Holzbalken u. s. w. bei einer Proben- 
lange bis 7,G6 m und einem Durchrnesser bis zu 
300 mm ausgefuhrt w erden; die grOfste zur Verfu- 
gung stehende Kraftaufserung betragt 100000 kg.

5. Die zu Dreh- (Torsions-) Versuchen bestimmten 
Cylinder durfen einen Durchrnesser von 60—140 mm 
und eine Lange bis zu 1,50 m haben, jedoch darf die 
Festigkeit 50000 kg Belastung nieht ubersteigen*.

6. Versuchsstiicke fiir Scheerfestigkeit durfen bis 
220 mm breit und 60 mm dick sein, vorausgesetzt, 
dafs zur Abscheerung nieht m ehr ais 100000 kg er- 
forderlich sind.

7. Fur Zugversuche mit Hanf- und Drahtseilen 
mufs die Lange jeder Probe mindestens 2,5 ni be
tragen, so dafs fur jede vollstandige Untersuchung 
(5 Einzelversuche) 12,5 lfd. Meter Seil einzureichen 
sind.

8. Fur Zugversuche mit Riemen aus Leder und 
FaserstofT sind zu einer yollstandigen Untersuchung 
(5 Einzelversuche) 7,5 lfd. Meter Riemen einzusenden.

Fur Oeluntersuchungen sind von jeder Oelsorte 
mindestens 3 Liter in gut verschlossenen Glasgefafsen 
einzusenden.

Fur yollstandige Papieruntersuchungen, welche 
nach den Vorschriften des Koniglichen Staatsministe- 
riums die Prufungen

1. auf Zerreifsungsfestigkeit und Dehnung nach
zwei Richtungen,

2. auf Widerstandsfiihigkeit gegen Zerknittern und
Reiben,

3. auf Bestimmung des Aschengehalts nach Gewicht,
7. auf qualitative Untersuchung auf Holzschliff,
9. aut mikroskopische Untersuchung der im Papier

enthaltenen Fasern und anderen Stoffe,
10. auf Leimung und Gehalt an freier Saure 

umfassen mussen, sind nieht weniger ais 5 Bogen, 
mindestens von der Gr5fse des Kanzleipapiers (33 cm 
Lange, 21 cm Breite) einzusenden, welche unbeschrieben 
und frei von schadhaften Stellen, Bissen und Kniffen 
sein mussen. Es wird zur Yermeidung von VerzSge- 
rungen im eigenen Interesse der Antragsteiler dringend 
em pfohlen, die Papierproben zwischen zwei steifen 
Pappdeckeln zu versenden, damit sie beim Transport 
durch Poststempel u. s. w. nieht leiden.

Nur bei Papieren, dereń Verwendung in kleinerem 
Formate ublich ist, wird eine von den erwahnten 
Mafsen abweichende Grofse zur Prufung auf Festig
keit zugelassen, doch ist in diesem Falle eine ent- 
sprechend grofse Anzahl Bogen einzusenden. Fur 
Prufungen ohne Ermiltelung der Zerreifsungsfestigkeit 
reichen im Nothfalle geringere Probemengen (30 g), 
welche die Herstellung von mindestens 5 Blattchen

* Wegen der Form  dieser Probestucke empflehlt 
es sich in jedem einzelnen Falle, mit der Versuchs- 
anstalt zu Yerhandeln.

zu je 4 qdm gestatten, aus, doch wird empfohlen, 
auch hier gleicbfalls 5 Probebogen zur Vorlage zu 
bringen.

4 . GebUhrenordnung.
Zur Vermeidung von YerzOgerungen ist es dringend 

zu empfehlen, in den schriftlich zu stellenden An- 
tragen genau die einzelnen Nummern dieser Gebuhren- 
ordnung zu bezeichnen, nach welchen die Priifungen 
erfolgen sollen. Die unter den Absatzen a aufge- 
fuhrten Kosten gelten fiir die Ausfuhrung einzelner 
Versuche. Die unter den Absatzen b aufgefOhrten 
Kosten kommen bei umfangreicheren, daselbst naher 
bezeichneten Antragen zur Anrechnung. Fur Unter- 
suchungen nach b Nr. 25 bis 27 kommen bei Aus
fuhrung von Einzelversucheti die zwei- bis dreifachen 
Satze zur Berechnung.

A. F estigk eitsversu ch e im allgem einen.

a) Einzelne Versuche.

1. F e s t i g k e i t s p r o b e n  m i t  Me t a l l e n . *
1. Vollstandiger Zugversuch m it einem M

Rundstab bis zu 40 mm Durchrnesser, um- 
fassend die Bestimmung der Proportionalitats- 
grenze (Elasticilatsgrenze), des Elasticitatsmo- 
duls, der Bruchbelastung, der Langenausdeh- 
nung nach dem Bruch und der Querschnitts- 
v e rm in d e ru n g ........................................................ 8 —16

2. Zugversuch wie unter Nr. 1, jedoch
ohne Bestimmung der Elasticitatsconstanten . 4 —14

3. Zugversuch mit einem Rundstab von 
m ehr ais 40 mm Durchrnesser unter der Yor- 
aussetzung, dafs dessen beide Enden mit 
Schraubengewinde und Muttern yersehen sind 10—20

4. Vollstandiger Zugversuch m it einem
flachen Stab von weniger ais 106 mm Breite, 
umfassend die Bestimmung von Proportionali- 
tats- (Elasticitats-) grenze und Elasticitatsmodul, 
von Bruchbelastung, Dehnung und Querschnitts- 
v e rm in d e ru n g ........................................................8 —16

5. Zugversuch wie unter Nr. 4, jedoch ohne
Bestimmung der Elasticitatsconstanten . . . 4 —14

6. Vollstandiger Druckversuch m it Be
stimmung der Elasticitats- und Festigkeitscon- 
stanlen, je nach dem Querschnitt und Materiał 10—20

7. Vollstandiger Biegungsyersuch mit
J-T ragern , Sehienen und sonstigen Barren von
1,0 bis 4,0 m Lange mit genauer Angabe der 
Elasticilatsgrenze u. s. w. je nach den Quer- 
sc h n ittsd im e n s io n e n ........................................... 10—25

8. Biegungsyersuch mit Staben von 400
bis 1100 mm Lange und nieht allzugrofsem 
Q u e rs c h n i t t ................................................... ....  . 4 —14

9. Drehfestigkeitsversuch mit Bundstaben
bis zu 24 mm D u rch rn esse r............................8 — 10

10. Vollstandiger Drehfestigkeitsversuch
mit Locomotiy- und W ag en ach sen ................ 30—40

11. Yollstandiger Knickungsversuch je
nach der L5nge und dem Durchrnesser der 
S a u l e n .....................................................................10—50

12. Prufung von Buckelplatten, Wellen-
blechen u. s. w........................................................ 15—20

13. Prufung der Scheerfestigkeit . . . .  3—10
14. HarteYersuch m it je  2 Einschnitten

an 4 Stellen des V ersuchss tabes................... 3— 5
15. Bestimmung des speciflschen Gewichts 

von Staben m it einem Gewicht von nieht
m ehr ais 5 k g .......................... 3— 5

* Form der Probestucke. S. Seite 384 und 385, Ab- 
satz 1 bis 6.
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2. F f lr  n i c h t  m e t a l l i s c h e  V e r s u c h s s t u c k e , *  
ais Hólzer, Treibriem en, slarkere Taue, Hanfseile
u. s. w. stellen sich die Prilfungskosten auf 30 bis
00 % der un ter a) 1 Nr. 1 bis 15 aufgefuhrten 
Tarifsatze.

b) Umfangreiche Untersuchungen.

Die yorstehenden Gebuhrensatze kOnnen bis auf 
die nachstehenden Satze erinafsigt werden:

a) bei Auftragen auf ausgedehnte, zusammen- 
hangende Untersuchungen mit mindestens 5 
Einzelversuchen der gleichen A r t ;

b) wenn bei Auftragen auf gleichartige, im Laufe 
eines Kalenderjahres auszufuhrende Einzelver- 
suche, die nach den ermafsigten Satzen berech- 
neten vorauszuzahlenden Kosten mindestens 
100 J t  betragen;

c) die GebOhrensatze kOnnen um fernere 20 % 
ermafsigl werden, wenn die Kosten mindestens 
500 J t  betragen.

Die Antrage zu b und c sind an den Vorsteher 
der Anstalt zu richten, welcher die Genehmigung der 
K5niglichen Commission zur Beaufsichtigung der tech- 
nischen Versuchsanstalten einholen wird.

I. F e s t i g k e i t s p r o b e n  m i t  M e t a l i  en.
16. Zerreifsyersuche m it Normalrund- J i

staben, Normalflachstaben uud Staben kleiner 
Form nach Fig. 3 —6,  einschliefslich Be
stimmung des elastischen Verhaltens, sta tt 
8 - 1 6  J i  (Nr. 1 und 4) j e ..............................  4,50

17. Zerreifsversuche m it Normalruud- 
staben, Normalflachstaben und Staben kleiner 
Form nach Fig. 3 —6, ohne Bestimmung des 
elastischen Yerhaltens, statt 4— 14 J t  (Nr. 2
und 5) j e .................................................................  3,50

18. Druckversuche mit NormalkSrpern von
30 mm Hohe, beziehentlich 30 mm Durch
messer oder W urfelseiten-Liinge, ohne Be
stimmung des elastischen Verhaltens, statt 
10—20 J i  (Nr. 6) j e ...........................................  3,50

Fur die Ansatze 16, 17 und 18 tritt bei 
abweichenden Formen der Probestabe ein Zu- 
schlag von 0,50 J t  fur jeden Versuch ein.

19. Biegeproben (kalt und warin) mit je 
drei Proben nach jeder Walzrichtung an Streifen
von 150 mm Lange und 30—50 mm Breite je 1,00

20. Zugversuche mit Drahtseilen, ein
schliefslich Yorbereitung der Proben je . . . 4,50

21. Zugyersuche mit Seil- und Telegraphen-
drahten j e ................................................................  2,00

22. Bestimmung der Verwindungszahl von
Drahten auf je 150 mm Lange j e .................  1,00

23. Bestimmuug der Biegbarkeit von
Drahten je ............................................................  0,70

24. Fur eine yollstandige Prufung yon 
Gufseisen, gegossenen Legirungen u. s. w., 
umfassend:

a) 3 Biegeversuche mit Staben von 1100 
X  30 X  30 mm,

b) Zerreifsyersuche m it Normalrundstaben, 
je  2 aus jeder Biegeprobe gedreht, ohne 
Bestimmung des elastischen Yerhaltens,

c) 6 Druckversuche m it W urfeln yon 30 mm
Seite, je 2 aus jeder Biegeprobe ohne 
Bestimmung des elastischen Verhaltens, 
G esam m tkosten ............................................ 57,00

Yersuche m it dem kle inen Fa llw erk.

25. Fall-Stauch-Versuche mit Normalkor-
pern yon 15 mm H5he und 15 mm Durch
messer j e ................................................   2,00

* Lange der Probestucke. S. Seite 385, Absatz 7 
und 8.

26. Fall-Zerreifsversuclie mit Normalrund- J t
staben j e .................................................................3—5,00

27. Fall-Biegeversuche bis zu 200 mkg 
Arbeitsleistung fur einen Schlag je . . . .  2 —4,00

2. F e s t i g k e i t s p r o b e n  
m i t  n i c h t  m e t a l l i s c h e n  Y e r s u c h s s t u c k e n .

28. Zerreifsyersuche mit Hanftauen in Ob- J t
licher Ausfuhrung und bis zu 50 mm Durch
messer einschliefslich Vorbereitung der Pro
ben j e .....................................................................  3,50

29. Zerreifsyersuche mit Flachseilen und
Riemen bis 200 mm Breite j e ...................... .... 3,50

B. Schm ierfiluntersuchungen.*
a) EinzeWersuche.

1. Bestimmung des specifischen Gewichts 1,00
2. Angabe der aufseren Beschaffenheit

(Farbę, Durchsicht, Fluorescenz, Geschmack,
G e ru c h ) .....................................................................  1,00

3. Bestimmung des Flussigkeitsgrades im 
Vergleich zu reinem RubOl. Mitlel aus drei 
Yersuchen (die Versuche werden nach Wunsch 
entweder m it dem A pparat von Engler oder 
yon Traube ausgefiihrt).

a) Bestimmung bei 20° G ..............................  1,50
b) Bestimmung bei einem hoheren Warme-

grade j e ................................................ . . 2,00
c) yollstandige Bestimmung des Flussigkeits

grades zwischen 20 und 150° C. aus 
mindestens 10 V e r s u c l ie n ......................  10,00

4. Bestimmung der inneren Reibung des 
Oeles, Mittel aus m ehreren Versuchen mit 
dem Apparat von Traube, bei Zimmerwarme 
oder einem beliebigen W arm egrade bis zu
150° C....................... ..................................................  3,00

5. Bestimmung von Schnrierfahigkeits- 
Beibungscoefficient und Erwarrnung der Lager- 
fiachen bei 0,5, 1,0 und 2,0 m/sec Umfangs- 
geschwindigkeit derreibenden ZapfBnflache und
10 und 25 kg Druck fur 1 qcm Lagerflache 15,00

Fur weiter ausgedehnte Versuche sind 
besondere Yereinbarungen zu treffen.

6. Beifugung einer Pause yon der Selbst- 
aufzeichnung der Beibungsschaulinien durch
die Maschine ......................................................... 5,00

7. Feststellung des Erstarrungspunktes . 1,50
8. Feststellung des Entflammungspunktes 1,00
9. Feststellung des Entzundungspunktes . 1,00
10. Feststellung der bis 320“ in Abstu- 

fungen von je 50° uberdestillirenden Mengen 
m it Bestimmung des Siedepunktes und des 
Huckstandes

a) in V o lu m p ro c e n te n ...................................  3,00
b) in G ew ich tsp ro cen len ..............................  5,00

11. Bestimmungen des Sauregehaltes qua-
litatiy oder q u a n t i ta t iv .......................................  1,50

12. Einfache qualitative chemisclie Unter-
suchungen sogen. „A bnahm eproben“ je nach 
U m fa n g ......................................................................1—5,00

Alle Antrage auf nur quantitative chemische 
Untersuchung sind an die chemisch-technische Ver- 
suchs-Anstalt zu richten.

b) Umfangreiche Untersuchungen.

13. Fur die yollstandige U ntersuchung 
eines Oeles

a) nach den Satzen Nr. 1, 2, 3c, 5, 7, 8, <M>
9, 11 und 1 2 ................................................  25,00

b) nach den Satzen Nr. 1, 2, 3c, 5, 7, 8,
9, 10, 11 und 1 2 ......................................  27,00

14. F ur die gleichzeitige Ausfuhrung einer 
yollstandigen Untersuchung von mindestens
funf Oelproben nach Nr. 13 a oder b je . . 18,00

* Bez. Probemenge s. Seite 385.
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15. Bei Auftragen auf im Laufe eines Kalender- 
jahres auszufiihrende Untersuchungen konnen, bei Vor- 
ausbezahlung eines Betrages von 200 Jt, fur Einzel- 
untersuchungen die Siitze Nr. 1—12 um 20% ermafsigt 
und fur yollstandige Untersuchungen kann der Satz 
Nr. 14 angewendet werden.

C. P a p  ie  r p r i i  f u n g  en.* 
a) Einzeluntersuchungen.

1. Prufung der Zerreifsungsfestigkeit und Jt 
der Dehnung nacli zwei Kichtungen in je
5 P ro b en .............................................................. 10,00

2. Prulung auf Widerstand gegen Zer-
knittern und R e ib e n .........................................  2,00

3. Bestimmung des Aschengelialtes nach
G ewicht.................................................................. 3,00

4. Desgleichen mit Prufung der qualitativen
Zusammensetzung der A s c h e ......................... 10,00

5. Desgleichen mit Prufung der quanti-
tativen Zusammensetzung.................................  50,00

6. Messung der Dicke des Papiers und
Bestimmung des Gewichts fur das Quadrat- 
m eter .....................................................................  2,00

7. Qualitative Untersuehung auf Holz-
sch liff.....................................................................  1,00

8. Quantitative Untersuehung auf IIolz-
sch liff...................................................................... 30,00

9. Mikroskopische Untersuehung der im 
Papier enthaltenen Fasern und anderen Stoffe 5,00

10. Chemische Untersuehung des Papiers 
auf Farbstoff, Leimung, Gehalt an freier Siture,
Chlor u. s. w. je nach dem Umfange der ver- 
langten Untersuehung.........................................5— 50

11. Desgleichen quantitative.................10—100
b) Umfangreiche Untersuchungen.

12. Die yollstandige Untersuehung eines Papiers 
auf Zerreifsungsfestigkeit, Dehnung, Widerstand gegen 
Zerknittern und Reiben, Bestimmung des Aschenge- 
haltes, die mikroskopische Untersuehung der im Papier 
enthaltenen Fasern und anderen StofTe und die che- 
mische Untersuehung auf Leimung und freie Saun' 
(also die Gesainmtuntersuchung nach C. Nr. 1, 2, 3,
7, 9 und 10) kostet 20 Jt.

Bei Vorausbezahlung der nachgenannten Gesammt- 
gebfihren und unter der Voraussetzung, dafs mindestens 
die angefiihrte Zahl von Papierpriifungen innerhalb 
eines Kalenderjahres ausgefuhrt werden soli, werden 
die Gebuhren:

13. fur die yollstandige Untersuehung yon 25 
Papieren nach dem Umfange der yorhergehenden 
Tarifnummer (C. 12) auf

25 X  15 =  375 Jt,
14. fur die yollstandige Untersuehung von 50 

Papieren nach dem Umfange derselben Tarifnummer 
(C. 12) auf

50 X  10 =  500 Jt,
15. fur die Untersuehung von 25 Papieren auf 

Zerreifsungsfestigkeit, Dehnung, sowie Widerstand 
gegen Zerknittern und Reiben, also im Umfange der 
Tarifnummern C. 1 und 2 auf

25 X  9 =  225 Jt,
16. fur die Untersuehung von 50 Papieren im 

Umfange derselben Tarifnummern (C. 1 und 2) auf
50 X  6 =  300 Jt

festgesetzt.
D. U ntersuchungen y o n  Materialpriifungs- 

m aschinen.
1. Maschinen zur Priifung der Festigkeit yon 

Metallen.
Die Yersuchs-Anstalt nimmt Untersuchungen von 

Maschinen zur Prufung der Festigkeit yon Metallen

* Ueber Probeneinlieferung s. Seite 385. 
YI.8

vor. Die Untersuchungen hiinnen auf die Prufung 
ganzer Maschinen, auf die Nachprufung der wesent- 
lichen Theile bereits gepriifter Maschinen (Wagovor- 
richtung, Uebersetzungsverhaltnifs der Hebel, Liingcn- 
mafsyorrichtung u. s. w.), sowie auf die erste Pru
fung einzelner Maschinenbestandtheile (Waage, Mefs- 
yorrichtung u. s. w.) erstreckt werden. Die dafur zu 
zahlenden Kosten bleiben yorlaufig jedesmaliger Yer- 
einbarung yorbehalten.

2. Abgabe yon Normalkupferkorpern zur Prufung
yon Fallwerken.

Zur Feststellung der WirkungsgrOfse eines Fall- 
werkes und namentlich zum Zwecke des Vergleiches 
der Wirksamkeit yerschiedener Fallwerke kSnnen 
Kupfercylinder benutzt werden, dereń Stauchung mafs- 
gebend ist. Die Versuchs-Anstalt halt hierzu geeignete 
Normalkupferkorper (Cylinder, dereń Hflhe gleich dem 
Durchmesser ist) yorrathig und giebt dieselben nebst 
Abschriften der Prufungsbescheinigungen zu den nach- 
folgenden Bedingungen ab:

1. je einen Normalkupferkorper von 53,5 mm Jt
Durchmesser nebst Abschrift der Prufungs- 
bescheinigung f i i r ........................................... 30

2. bei Entnahme von gleichzeitig mehr ais
4 KOrpern, jeden KOrper von 53,5 mm Durch
messer fur ........................................................20

3. je einen Normalkupferkorper von 15,0 mm
Durchmesser nebst Abschrift der Priifuugs- 
bescheinigung f u r ....................................... .... 6

4. bei Entnahme von gleichzeitig m ehr ais
4 KOrpern, jeden KOrper von 15,0 mm 
Durchmesser f u r ...............................................  4

3. Untersuehung yon Papierpriifungs • Apparaten.
Die Untersuchungen kOnnen auf die Prufung voll- 

standiger Apparate, auf die Nachprufung der wesent- 
lichen Theile bereits geprufter Apparate (Federn, 
Mafsstabe u. s. w.), sowie auf die erste Prufung ein
zelner Apparattheile (Federn, Mafsstabe u. s. w. er
streckt werden.

Die Gebuhren betragen :
1. fur die yollstandige Prufung eines Jt

A p p a r a t e s ............................................... 20 — 120
2. fur die Nachprufung einzelner Theile

eines bereits geprufien Apparates . . 10— 20
3. fur die Prufung einzelner Theile eines 

noch nicht im ganzen gepruflen Appa-
r a l e s ............................................................20— 60

Fur grófsere Yersuchsreihen, namentlich wenn 
sie mehrere Versuchsanslalten oder mehrere Abthei- 
lungen derselben Versuchsanstalt beschaftigen oder 
sich uber eine langere Reihe von Jahren erstrecken, 
kflnnen mit Genehmigung der Koniglichen Commission 
zur Beaufsichtigung der technischen Versuchsanstalten 
erheblichere Preisermafsigungen vereinbart werden, 
wenn ein bindender Arbeitsplan yorgelegt werden kann.

Die Gebuhren werden in der Regel vor der Ver- 
suchsausfuhrung eingezogen und nur bei kleineren 
Betragen unter Nachnahme erhoben. Alle Zahlungen 
sind an die Kasse der Koniglichen technischen Hoch- 
schule in Charlottenburg zu leisten. An die Versuchs- 
anstalt gerichtete Betrage mussen zuruckgewiesen 
werden.

Y erlangteine Untersuehung die Betheiligung einer 
zweiten Versuchsanslalt, so wird der betreffende Auf- 
trag vom Vorsteher unmittelbar der andern Anstalt 
ubersendet und hiervon dem Auftraggeber Nachricht 
gegeben.

Berlin, den 3. Februar 1888.
KOnigliche Commission 

zur Beaufsichtigung der technischen Versuchsanstalt
S c h u 11 z.

-------------  5
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Socialpolitisches

Spiitere Geschlechter werden die Zeitepoche, 
welche wir durchleben und durchkampfęn, die- 
jenige der b e w u f s t e n  Socialreform benennen. 
Jedes Zeilalter hat sociale Fragen zu losen gehabt, 
welche sich ihm aus dem Stande s e i n e r  ge- 
sellschaftlichen Ordnung ergaben, jedes Zeitalter 
hat an der Losung der ih m  gestellten Aufgaben 
auf socialem Gebiete gearbeitet, aber dem neuen 
Deutschen Reiche ist vorbehalten gewesen, mit 
dem Bewufstsein des socialreformatorischen 
W o l l e n s  eine Verbesserung des Gesellschafts- 
zustandes in Angriff zu nehmen. W ahrend in 
allen friiheren Fallen die Reform der socialen 
Zustande m ehr nebenberlaufend zu der sonstigen 
staatlichen Thatigkeit erfolgte, haben wir diese 
Reform zur Hauptaufgabe unserer Zeit erhoben, 
und kaum hatten wir die ersten Schritte auf
dem W ege des durch die Allerhochste Botschaft 
voni 17. N orem ber 1881 vorgezeicbneten Reform- 
program m s gem acht, so schickten sich die ubrigen 
Cullurnationen Europas a n , unserm Beispiele 
zu folgen.

Es ist unter diesen Umstanden kein W under, 
dafs neben berufenen auch unberufene Mitarbeiter 
am socialen Reformw-erke sich einstellen. Man 
wird der guten Absicht auch Derer, dem W ollen
eines Jeden, an seinem Theile zu helfen an der
Losung dieser grofsen die Kopfe und Herzen
von Millionen beschaftigenden F rag en , dem 
hum anen Impulse a lso , der auch die Unbe- 
rufenen antreibt, sich am W erke zu versuchen, 
alle Achtung zu zollen schuldig sein — aber 
auch das beste W ollen ist nie und nim m er eine 
T hat. N ur die geistige Klarheit der befreienden 
socialreformatorischen T h a t  aber ist es, welche 
Nutzen zu schaffen imstande ist, wahrend das 
beste W ollen, so lange es sich nicht zur T hat 
verdichtet und veredelt, nur die ohnehin schon 
w irr genug durcheinanderlaufenden Fiiden auf 
diesem weitverzweigten Gebiete noch m ehr zu 
verwirren beitragen kann.

Darin aber, dafs, s ta tt m ehr Klarheit zu 
schaffen, grofsere Verwirrung der Kopfe und 
Geister angerichtet w ird , liegt eine nicht zu 
unterschatzende Gefahr. Denn gerade so wie 
die erwachsende Klarheit die socialdemokratischen 
Nebel verscheucht, lockert die auf socialpolitischem 
Gebiete anwachsende Verwrirrung der social
demokratischen Propaganda den Boden, in welchen 
die letztere alsdann den Sam en ihrer nur im 
Umsturze der beslehenden Gescllschaftsordnung 
sich verwirklichenden »Ideale« einzustreuen nicht 
zogert.

Nun halten wir keineswegs etwa nur die 
W eislieit der Staatsregierungen und der Parlam ente

1> i 1 et ta i itcn 11 n i n i.

b eru fen , den Boden der socialen Fragen zu 
beackern. Es ist so recht eigentlich Aufgabe 
der periodischen Presse, der wissenschaftlichen 
und wirthschaftlichen Organisationen aller Art, 
des gesprochenen und gedruckten W ortes, rnilzu- 
arbeiten, dam it in weitesten Kreisen die Klarheit 
iiber die zu erstrebenden Ziele und iiber die zu 
diesen fiihrenden W ege wachse — aber die 
Gefahr, von der wir oben sprachen, sollte Jedem, 
der an dieser Arbeit theilzunehmen den Willen 
hat, yeranlassen, sich die ernsthafte Frage vor- 
zulegen, ob er denn in W irklichkeit einer der 
Berufenen ist. Jeder, der die Feder ansetzt, um 
iiber sociale Fragen zu schreiben, sollte sich vor 
Augen stellen, dafs socialpolitisches D ilettanten- 
thum  der Unberufenen zw ar der Absicht nach 
gegen, in W irklichkeit aber fiir die Socialdemo- 
kratie schafft.

In der Presse sowohl wie in der sociale 
Fragen behandelnden Broschiirenliteratur m acht 
sich aber dieses Dileltantenthum in einem Umfange 
breit, dafs es an der Zeit ist, endlich einmal ein 
warnendes W ort dariiber zu sagen.

Besonderer Argwohn, einem Erzeugnisse des 
socialpolitischen Dilettantenthum s zu begegnen, 
mufs aber stets geweckt werden, wenn in der 
politischen Tagespresse die Reclam etrom m el fiir 
diesen oder jenen neuen »Apostel« der social
reform atorischen »L6sungen« geriihrt wird, dessen 
„neuestes, epochem achendes W erk soeben die 
Druckerpresse verlassen h a t“ . W ie auf jedem  
andern Gebiete bedarf auch auf dem social
politischen das wirklich Gediegene, das aus der 
Feder der Berufenen Gekommene der reclamen- 
haften Anpreisung durch die Tagespresse nicht, 
welcher es allzuoft nur Parteisache ist, diesen 
oder jenen Gonner oder Parteigenossen zu lob- 
hudeln. Aber schlim m er noch, ais wenn Partei- 
organe ein socialpolitisches »allerneuestes« Opus 
eines der Ihrigen lobpreisen, ist es, wenn an 
einem solchen Opus die verschiedensten, in ihren 
Meinungen oft diametral entgegengesetzten 
Richtungen Gefallen finden. In diesem Falle 
kann m an sicher sein, dafs das Charakteristikum 
des betreffenden Opus verschwom menste Yiel- 
rednerei ist, bei der sich aber Jeder denkt, svas 
ihm in den Kram pafst.

Diesem Schicksale, so ziemlich von allen 
S e iten , d. h. von allen D enen , die selbst an 
Yerschwommenheit ihrer socialpolitischen Ideen 
laboriren, gelobt zu w erden, is t, neuerdings in 
besonderem Mafse, der Hr. Reichslagsabgeordnete 
und Geh. Gommerzienrath W ilhelm  O e c h e l-  
h i iu s e r  verfallen. Hr. Oechelhauser ha t seit
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nunm ehr drei Jahren jedes Jahr eine socialpolitische 
Broschiire erscheinen lassen:

1 8 8 6 : Die Arbeiterfrage. Ein socialpolitiscbes 
Program m .

1 88 7 : Die socialen Aufgaben der Arbeitgeber.
1 8 8 8 : Ueber die Durchfuhrung der socialen 

Aufgaben im Verein der Anhallinischen 
Arbeitgeber.

Aus allen drei Schriflen leuchtct der lobens- 
w erthestc Eifer, das beste Wollen hervor. Alle 
drei aber haben Eins gemeinsam. Auf wenigen 
Bogen wird von einer solchen Fiille von Fragen 
und Dingen gesprochen, dafs keine und keines 
zu seinem Rechte kommen kann. W er alle 
diese Schriflen gelesen hat und sich fragt, was 
er aus ihnen hinzugelernt hatte zu dem, was er 
schon w ufste, wird sich antworten miissen: 
Nichts! W er sich an der Hand dieser Schriften 
die Frage vorlegt, ob er denn nun eigenllich 
w isse , was Hr. Oechelhauser w ill, wird sich 
antw orten: Nein! Hrn. Oechelhausers Ausdrucks- 
weise ist die des Unbestimmten. Eine Sache 
kann nach ihm gleichzeitig gut und schlecht 
se in ; es kommt nur darauf an, wie Derjenige, 
der Hrn. Oechelhausers Schrift liest, iiber diese 

^  Sache denkt; denn Hrn. Oechelhausers Schriften 
finden eben deshalb so »allgemeinen« Beifall, 
weil Jeder und mag der Standpunkt sonst auch 
noch so verschieden sein, glaubt, Hr. Oechelhauser 
wolle das, was er schreibt, gerade so verstanden 
wissen, wie jeder einzelne Leser subjectiv die 
Sache auffafst.

In dieser Monatsschrift w urde bereits die Frage 
angeregt, wie denn gerade Hr. Oechelhauser, der 
ja  ein hervorragender Arbeitgeber ais Director 
der Dessauer Continental-G as-A ctiengesellschaft 
ist, dazu komme, seine Collegen im Stande der 
Arbeitgeber iiber ihre »socialen Pflichten* zu 
belehren, ihnen wohlwollende Fiirsorge fiir ihre 
Arbeiter ans Herz zu legen, sie zu Wohlfahrts- 
einrichtungen anzuspornen, wo doch nacliweislich 
andere grofsgewerbliche Unternehmer fiir ihre 
Arbeiter weit grofsere Fiirsorge geleistet und 
hierfur weit erheblichere finanzielle Opfer gebracht 
haben, ais die von Hrn. Oechelhauser geleiteten 
Dessauer Gaswerke.

Aber lassen wir diese Seite der Sache aus 
dem Spiel, halten wir uns nicht an den Social- 
praktiker, sondern nur an den Socialtheoretiker 
Oechelhauser und fragen wir dann, ob denn etwa 
das, was dieser H err in seinen beiden ersten der 
obengenannten Schriften ais sein Program m  auf- 
gestellt, im Verein anhaltinischer Arbeitgeber 
d u r c h g e f i i h r t  worden ist?  Nun ist in diesem 
Verein, dessen Tendenz und Ziel iibrigens auch 
unsern vollsten Beifall hat, bis dato noch gar 
nichts durchgefiihrt. W ie kommt dann aber 
Hr. Oechelhauser dazu, sein »Ueber die Durch- 
fiihrung der socialen Aufgaben im Yerein an
haltinischer Arbeitgeber* zu schreiben? Die Schrift

ist doch vorl;iufig bestenfalls im m er nur ein 
P ro g r a m m  dieses Vereins; wir wollen abw arten, 
was im B e r ic h t  desselben iiber seine Erfolge 
und Thatigkeit nach 5 oder nach 10 Jahren 
stehen wird, dann wird Zeit sein, von »Durch- 
fiihrung socialer Aufgaben* zu schreiben.

W ir wurden nun die Oechelhiiusersche Social- 
literatur hier nicht unter das socialpolilische 
Dileltantenthum subsum irt haben, wenn wir nicht 
nachweisen konnten, dafs die in diesem liegende, 
zum Ausgangsputikle unserer Betraehtung gc- 
nommene Gefahr bereits eingetreten isl. Uns 
liegt namlich eine Schrift vor unter dem Titel:

D ie A r b e i te r - O r d e n .  Ein Vorschlag zur 
raschen und endgiilligen Losung der socialen 
Frage auf friedlichem W ege. Allen Klassen 
der menschlichen Gesellschaft gewidmet von 
Ph. Fink, Schriftsetzer. S tuttgart, Druck und 
Commissionsverlag von J. Fink, 1888.

Die Schrift ist zum Massenvertrieb unter den 
Arbeitern bestimmt. Der Autor sagt in der 
Y orrede:

„Den eigentlichen Anlafs zu meiner Schrift 
boten mir die von dem Reichstagsabgeordneten 
Oechelhauser herausgegebenen Broscbiiren: 
»Die Arbeiterfrage* und »Die socialen Aufgaben 
der Arbeitgeber*.

Hr. Oechelhauser spricht in seinen Schriften 
ais Mensch zu den Menschen und man kann wohl 
sagen, dafs viele seiner Rathschlage von innigem 
Verstandnifs und praktischer Erfahrung zeugen.

Vom Arbeiterstandpunkte aus lafst sich 
jedoch in vielen Punkten mit dem Herrn Ver- 
fasser rechten. . . . Trotzdem aber kann man 
sagen, dafs sich Hr. Oechelhauser durch seine 
Schriften ein gewisses Yerdienst um die Sache 
des Arbeiterstandes erworben hat.

Durch giitige Vermittlung eines hiesigen 
Arbeitgebers konnte ich mir die Ueberzeugung 
verschaflen, dafs Hr. Oechelhauser den grofsten 
Theil seiner Mufsezeit ausschliefslich dem W ohle 
des Arbeiterstandes widmet. Mein personlicher 
W unsch geht nun dahin , dafs die Oechel- 
hausersclien Rathschlage uberall die gehiihrende 
Beherzigung und in den mafsgebenden Kreisen 
thatkraftige Unterstiitzung finden m och ten ; 
hierdurch wiirde der W eg zu den Arbeiter- 
Orden geebnet werden.

. . .  In meinen Ausfiihrungen habe ich 
mich an die Oechelhauserschen Schriften in 
allen Theilen angelehnt und so kann dieses 
Biichlein gewissermafsen ais Pendant zu den
selben gelten. “

Das Letztere ist richtig. Der Schriftsetzer 
Fink hat ein Pendant zu den Oechelhauserschen 
Schriften geliefert: es ist derselbe Socialdilettantis- 
mus, d er, vom Hundertsten ins Tausendste 
kommend, in breitester Verschwommenheit ein 
bischen Socialdemokratie, etwas Staatssocialismus 
und ein gut Stuck Manchesterthum durcheinander
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wiirfelt. Jeder, der m it vorurtheilslosem Bliek die 
Schrift des H rn. Fink liest, wird sich sagen : Schade 
um  das schone Papier und den gulen Willen — aber 
wie kann man daran denken, ein solches konfuses 
Buch zur Massenverbreitung unter den Arbeitern 
empfehlen zu wollen?

Im Mainzer »Tageblatt« votn 17. April (Mainz 
ist der W ohnort des Hrn. Fink, der seine Vor- 
rede Mainz den 15. Marz dalirte) lesen wir nun 
folgende Reclam e:

E in  h e r v o r r a g e n d e r  s o c i a l p o l i t i s c h e r  
S c h r i f t s t e l l e r  nennt die kiirzlich erschienene 
Brosehiire »Die A rb e i te r - O rd e n *  von P h . 
F in k  in M ainz  (in einem langeren Schreiben 
an. diesen) eine » v o r t r e f f l i c h e  S c h r i f t«  und 
sagt u. a. w eiter: „Ich sehe mit grofser Genug- 
thuung aus Ihren Darlegungen, dafs die Ueber- 
einstim mung unserer Ansichten eine noch 
grofsere geworden ist . . . .  Es sind sehr 
wenige Punkte, in denen ich abweichender 
Meinung bin und auch hier meist nur im 
Detail, nicht im Princip. Bei dieser Gelegen- 
heit mochte ich noch besonders bctonen, dafs 
ich mit Ihrer Darlegung der Grundziige der 
Alters- und InvaIidenversorgung ganz einver-
standen b i n ................“ Der competente Kritiker
betont dann, dafs es zunachst unsere Aufgabe 
ist, „ K r e is -O r d e n , locale Vereinigungen ais 
V o rs tu fe n  kiinftiger Einheit in solchen Formen 
und mit solchen Aufgaben l ib e ra ł 1 in s  L eb e n  
z u ru fe n ,  wie sie objectiv und subjectiv 
durchfiihrbar sind und Anklang finden*. Am 
Schlusse sagt der beachtenswerthe Kritiker: 
„Inzwischen wiinsche ich , dafs Ihre Schrift 
die Aufmerksamkeit der weitesten Kreise der 
Arbeitgeber und Arbeiter auf sich ziehen mogę, 
wie sie es verdient.“

»Hervorragender socialpolitischer Schriftsteller*
— »competentcr« und »beachtenswerther Kritiker*
— »Uebereinstimmung u n s e r e r  Ansichten eine 
n o c h  g r o f s e r e  g e w o rd e n *  — und dazu die 
obigen Satze der Finkschen Vorrede zu seinem 
»Pendant« zu den Oechelliauserschen Schriften, 
an die sich Hr. Fink in allen Theilen angelehnt 
hat. Est modus in rebus!

H rn. Oechelhausers socialpolitische Schriften 
werden iiberwiegend nur in die Hand gebildeter 
Leser kommen, dort zwar keine grofsere Klarheil 
in socialpolitischen Dingen schaffen, aber auch 
gerade nicht allzuschlimmen Schaden stiftcn. 
Aber der von dem »hervorragenden socialpolitischen 
Schriftsteller« so giinslig beurtheille Hr. Fink, der 
selbst nur Oechelhausersches Pendant zu sein den 
Ehrgeiz hat, hal seine Schrift gerade fiir Arbeiter- 
kreise berechnet, sie soli Massenverbreitung finden,
— und die Socialdemokratie wird die Ernte 
d i e s e r  Saat einheim sen, wenn wir uns auch 
ausdriicklich dagegen verwahren, anzunehmen, 
dafs das in der Ab s ic  lit der bei der Sache 
Betheiligten lage.

W ir haben das socialpolitische Dilettantenthum 
charakterisirt und haben es bis an denjenigen 
Punkt begleitet, an welchem die stets in ihm 
liegende Gefahr dringend wird, bis dahin namlich, 
wo dieser Dilettantismus darauf ausgeht, die 
Arbeiter en masse mit seinen verschwotnmenen 
Ideen zu haranguiren. Dafs hier eine eminente 
Gefahr obwaltet, wird Niemand bezweifeln, und 
vor dieser zu warnen hielten wir fiir Pflicht. 
So wenig wir die diesen Dilettantismus beseelenden 
edlen A b s ic h te n  bezweifeln, so sehr glauben 
wir an der Zeit zu m ahnen : Yideant consu les!

E.

Ein neues franzosisclies Markenscliutzgesetz.

Mit der zunehmenden Concurrenz auf dem 
inlandischen wie auf dem W eltindustriem arkt, die 
allerdings nicht immer sich absolut loyaler Mittel 
bedient, ist, so schreibt die »Bayrische Handels- 
zeitung*, auch in und zwischen den einzelnen In- 
dustrieslaaten das Bediirfnifs dringender geworden, 
durch die Gesetzgebung das industrielle geistige 
Eigenthum besser ais bisher zu schutzen. Einer
i. J. 1883 abgeschlossenen internationalen Con- 
vention zum Schutze des industriellen Eigenthums 
ist Deutschland bekanntlich nicht beigetreten. 
W ahrend aber auch bei uns eine starkę Bewegung 
auf die Revision des Markenschutzgesetzes vom 
30. November 1874 hinstrebt, hat England bereits 
im vorigen Jahre ein neues Gesetz mit sehr 
strengen Bestimmungen cingefiihrt; in Oesterreich

ist dieser Tage eine betreffende Vorlage deui 
Parlam ent zugegangen und in Frankreich ist eine 
solche schon liingere Zeit in parlam entarischer 
Behandlung. Dort wie in England soli sich die 
Neuerung besonders gegen die auslandische In
dustrie kehren, von der Englander und Franzosen 
durch Nachahtnung und Usurpirung ihrer nationalen 
W aarenbezeichnungen geschadigt zu werden 
glauben. Jedenfalls w ird , ohne damit die bc- 
trefTenden Vonviirfe in ihrer ganzen Ausdehnung 
ais berechtigt anzuerkennen, ebenso wie das 
englische das zu erwartende franzosische Gesetz 
auch fiir die deutsche Industrie und den deutschen 
Handel von nicht geringer Bedeutung werden, 
und es durfte deshalb eine kurze Skizzirung 
seiner Grundziige jetzt schon von Interesse sein,
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W ir folgen dabei dem in der Senatssitzung vom
16. December 1887 von Hrn. Dietz-Monnin 
nam ens der eingesetzten Commission erstalteten, 
sehr ausfiihrlich gehaltenen Ergiinzungsbericht 
iiber den von den HH. Bozćrian, Dietz-Monnin 
und Genossen eingebrachten Gesetzentwurf, der 
uns im » Journal officiel« vorliegt.

Zur Yorgeschichte des jetzigen Entwurfs wird 
erwahnt, dafs schon in den Jahren 1884 und 1886 
Vorlagen iiber den Verkauf auslandischer Producte 
vor das Parlam ent kamen, dafs aber die Meinung 
vorherrschle und auch heute von der Senats- 
commission vertreten wird, dafs die ganze ein- 
schlagige Materie neu geregelt werden und ein 
organisches Gesetz, betreffend Fabrik- und Handels- 
m arken, Handelsbenennungen (le nom commercial) 
und Firm en (raison de commerce) und alle sich 
daran knupfenden Fragen, geschaffen werden 
miisse, welches den Interessen der zahlreichen 
Betheiligten entspricht „und zugleich geniigende 
Bestimmungen trifft, um den Betrug zu unter- 
driicken und unser gutes industrielles und kauf- 
mannisches Rcnommće zu schiitzen".

Ein Gesetz allein wegen derBetriigereicn betreffs 
der Proyenienz der W aaren zu machen, davon 
rath die Commission ab. Das bisherige Recht, 
beruhend auf Gesetzen vom Jahre 1824 und 1857, 
geniige den modernen Verhaltnissen und An- 
spriichen durchaus nicht m ehr. Auch der in Paris 
1878 abgehaltene internationale Congrefs iiber 
das induslrielle Eigenthum babo die Nothwendig- 
keit erwiesen, dafs Frankreich seine Markengesetz- 
gebung von Grund aus umforme (was ubrigens 
der Com missionsentwurf gar nicht einmal th u t!). 
Das heutige Gesetz solle durchaus nicht einem 
wirthschaftspolilischen System , dem Freihandel 
oder dem Schutzzoll dienen; „sein Zweck ist 
einzig der, in gewisse Handelstransactionen eine 
M oralitat einzufiihren, wTelche sie nicht haben, 
und dem getauschten Consumenten ebenso wie 
dem Eigenthiimer einer nachgemachten Markę 
die Mittel an die Hand zu geben, die Urheber 
der fraudulosen Manover zu verfolgen“ .

Ais einer der wesentlichsten Fehler der bis- 
herigen Gesetzgebung wird bervorgeboben, dafs 
keine Publication der deponirten Marken vorge- 
sehen istt wie sie anderwarts fast iiberall erfolgt. 
Ferner miisse dieselbe mit der internationalen 
Convention von 1883 in Einklang gebracht werden, 
obwohl letztere durchaus nicht der inneren Ge
setzgebung der einzelnen Lander Eintrag thun 
wollte. Die Commission verhehlt sich nicht, dafs 
hochst wahrscheinlich wegen einzelner Bestim
mungen das Ausland Repressalien ergreifen wird.

Die wesentlichsten Bestimmungen des neuen 
Entwurfs, der 8 Titel und 39 Artikel enthalt 
und fur welche die Senatscommission den Namen 
vorschlagt: „loi sur les m arąues, le nom com mer
cial, la raison de com merce et ]e liet? de prove- 
nance", sind nun folgende;

Art. 1. „Die Marken konnen auf zwei ver- 
schiedene Weisen angewandt w erden : ais Fabrik- 
marken und ais Handelsmarken. Die Fabrikm arke 
ist diejenige, welche vom Fabricanten, Producenten 
oder Exploitirenden angewandt wird ais Unler- 
scheidungszeichen fiir seine P roducte, sei e?, 
dafs dieselben in allen Stiicken in seinen Werk- 
statten oder Fabriken hergestellt oder daselbst 
einfach urngebildet oder bearbeitet worden sind. 
Die Handelsmarke ist diejenige, welche ein 
Kaufmann oder Commissionar anwenden kann 
ais Unterscheidungszeichen der Producte, wrelche 
er kauft, um sie unter seiner Verantwortlichkeit 
und Garantie wieder zu verkaufen.“ Fabrik- 
marken miissen auf dem betreffenden Gegenstand 
deutlich mit M de F (marque de fabrique), Handels
marken mit M de C (marque de commerce) be- 
zeichnet sein. Fabrik- und Handelsmarken sind 
facultativ. Das Eigenthumsrecht einer Markę 
erstreckt sich nicht iiber den Industrie- oder 
Handelszweig h inaus, fiir welchen die Markę 
declarirt und angewandt ist. In den Motiven 
wird gesagt, die schon im jetzt geltenden Gesetz 
von 1857 eingefiihrte Unterscheidung von Fabrik- 
und Handelsmarken miisse genauer pracisirt 
w erden; die Englander, welche nur e i n e  Art 
Markę, die »trade mark« kennen, seien in dieser 
Beziehung gliicklicher; warum aber jene Zwic- 
faltigkeit beibehalten werden so li, wird nicht 
gesagt. — Das Gesetz giebt eine Aufziihlung der 
verschiedenen Maniercn, wie eine Handels- oder 
Fabrikmarke constituirt werden k ann : Benennungen, 
Etiketten, Enveloppen, Siegel u. s. w. Eine 
Marko soli in der Regel speciell und neu se in ; 
doch diirfen fiir verschiedene Industrien dieselben 
Marken angewandt werden. Natiirlich kann auch 
das Princip der Neuheit kein absolutes sein, zumal 
gewisse Zeichen, wie das Kreuz, das Dreieck, 
die Biene, die Garbe u. s. w. bestandig und 
gleichzeitig bei einer Menge von Industrien im 
Gebrauche sind. Irgend eine Beschrankung (eine 
Ausnahme ist nur fur Orden auf W unsch der 
K anzlenrhaft der Ehrenlegion aus dem bisherigen 
Gesetz ubernommen worden), wie sie die Gesetz- 
gebungen anderer Lander vielfach aufweisen, 
kennt dagegen der neue franzosische Entw urf 
nicht. Der Commissionsbericht weist hier auf 
die deutschen J>Freizeichen« (Hahn, Krone, Angel- 
haken, Degen, Pistole, Sonne, Mond und Sterne
u. s. w.) hin, welche dem freien Gebrauch an- 
gehoren; da diese Freizeichen nicht beschrankt, 
sondern die Notorietat dem Erm essen des Richters 
iiberlassen sei, so konne bei der so oft beliebten 
Berufung auf ein angebliches Freizeichen das zu 
schweren Unzulanglichkeiten Anlafs geben. Jedoch 
wird anerkannt, dafs „gliicklicherweise die 
deutschen Gerichte in diesen Fallen sehr umsichtig 
sind und ihre Billigkeit sehr seiten dieses Ver- 
theidigungsmittel zulafst*.

Der neue Entwurf halt das jetzt geltende
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Gesetz aufrecht, dafs gesetzlich das Eigenthum 
an einer Markę nieht zugetheilt, sondern nur 
declarirt wird. Das Dcclarativ- sei dem Attri- 
butivsystem vorzuziehen, wenn auch ersteres die 
Unzukonunlichkeit habe, den Deponenten der 
Gefahr auszusetzen, die Rechte Dritter zu occupiren, 
ohne es zu wissen. Die Vorlage bleibt also beim 
reihen Anmeldeprincip und adoptirt nieht das vom 
P ariser internationalen Congresse, nach Verwerfung 
des eigentlichen Vorprufungssystems, empfohlene 
System des sogen. avis prćalable — auf welchem 
z. B. das Schweizer Gesetz beruht und auch das 
neue osterreichische Gesetz basiren wird — wonach 
den M arkenschutzbewcrbern eine vorlaufige Mit- 
theilung daruber zugehen soli, wenn eine mit der 
neugemeldelen identische oder ahnliche Markę fiir 
die betreffende W aarengattung bereits besteht. Auch 
in Deutschland haben wir das Vorpriifungssystem 
niclit; die Marken werden ohne jede Vorprufung bei 
den Handelsgerichten eingetragen und durch die 
Zeichenrolle des »Reichsanzeigers« yerofTentlicht. 
Eine solche bisher in Frankreich fehlende Centrali- 
sirung empflehlt, un ter Berufung auf das in Deutsch
land herrschende Recht, der neue franzosische Ent- 
wurf. Bisher wurden nur die Anmeldungen auf der 
Gerichtsschreiberei des betreffenden Bezirks nieder- 
gelegt; jetzt soli in Paris ein Centralinarkendepót 
errichtet und nach dem deutschen Vorbild in einer 
besonderen Beilage des ^Journal officiel« alsbald 
die gesammte Listę der angemeldeten Marken 
veroffentlicht werden, dam it wenigstens vermieden 
werden k a n n ,  dafs in verschiedenen Landes- 
theilen in demselben Industriezweig dieselbe Markę 
angemeldet wird. Das grundlegende Prirtcip bleibt 
aber, dafs an der niederen wie an der Central- 
stelle die deponirte Markę sachlich gar nieht 
gepruft werden darf, sondern nur auf die Erfiillung 
der Form alitaten zu achten ist. Derjenige, der 
zuerst offentlichen Gebrauch von einer Markę 
macht, erw irbt daran das alleinige Eigenthum. 
Auch eine F rist bis zur Gultigkeit der Markę 
nach der Anmeldung soli nieht eingefiihrt werden. 
„In Frankreich ist das System der Gultigkeit des 
Depóls durch einfache Declaration so eingewurzelt, 
dafs man sich hiiten mufs, daran zu riih ren .“ 
Abgesehen von den etwa direct verursachten 
Koslen ist bei jeder Markendeponirung, die fiir 
15 Jahre giiltig ist, eine Gebiihr von 10 Francs 
zu entrichten. Ausgeschlossen werden von der 
Móglichkeit des Markenschutzes soli kein Product.

Auf eine weitere Skizzirung der Hauptbe- 
stimmungen des franzósischen Entwurfs kSnnen 
wir hier nieht eingehen; w ir erw ahnen nur noch, 
dafs er sehr hohe Strafbestim m ungen enthalt, 
von 100 bis zu 10 000 Franken, welche Geld
strafe im Riickfalle verdoppelt und woneben auf 
Gefangnifs bis zu zwei Jahren erkannt werden 
kann. Nur die auf Auslander beziiglichen. Be
stimmungen des Titel 6 bediirfen noch der 
besonderen Hervorhebung.

Auslander werden fur die Producte ihrer in 
Frankreich gelegenen Etablissements der Benefizien 
des Gesetzes theilhaftig, ebenso (wie schon nach 
dem jetzt gultigen Gesetz von 1857) Auslander 
und im Auslande wohnende Franzosen fur dort 
fabricirte Producte, wenn das betreffende Land 
fiir franzosische Marken Reciprocitat iibt. Am 
wichtigsten ist Art. 23, welcher lau tet:

„Allen auslandischen Producten, welche auf 
sich selbst, oder auf Umschlagen, Banden und 
Etiketten eine Markę, einen Namen oder eine 
Bemerkung tragen, der Art um glauben zu machen, 
dafs sie in Frankreich fabricirt worden sind, ist 
die Einfuhr zu verwehren, sie sind ausgeschlossen 
vom Entrepót, m ussen saisirt und confiscirt werden, 
an welchem Orte im m er es sei, durch die Zoll- 
verwaltung, den Staatsanw alt oder die interessirte 
Partei, selbst wenn sie auf die Ordre oder die 
Zustim mung des in Frankreich wohnenden Rechts- 
inhabers expedirt worden sind. Diese Prohibition 
findet in gleicher W eise A nwendung: 1. auf
frenule Producte, welche den Namen eines Orts 
oder eines Bezirks franzosischer Fabrication tragen ;
2. auf fremde Producte. welche an einer Localital 
mit gleichem Namen wie eine franzosische fabricirt 
sind und nieht zugleich neben der Ortsbenennung 
den Namen des originaren Landes tragen. Aus- 
genommen sind fremde P roducte, wenn neben 
den Marken und Designationen m it augenfalligen 
Buchstaben die Notiz »importirt« angebracht is t.“ 

Die Motive erwahnen, dafs man lange iiber 
die Art und W eise berathen habe , wie aus
landischen W aaren ihr auslandischer Charakter 
deutlich aufgepragt werden kijnne; schliefslich 
habe man ais das Sicherste und Einfachste den 
obligatorischen Aufdruck des W ortes »importirt« 
gewahlt. Uebrigens sollen die Mafsnahmen durch- 
aus nichl den Charakter einer Feindseligkeit fiir 
die auslandische Fabrication haben. Auf Transit- 
waaren finden sie keine Anwendung.
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Die Grrofsindustrie und die Detailpreise.

Die Stufe der induslriellen und commerziellen 
Entwicklung, auf welcher sich Deutschland und 
die ubrigen grofsen CulturvSlker Europas befinden, 
hat es mit sich gebracht, dafs bei denkbar 
geringstem  Nutzen die grofstmogliche Leistungs
fahigkeit der industriellen Unternehmungen ent- 
faltet wird.

Unsere gesammte Production arbeitet auf 
im m er weiter gesteigerten Massenabsatz ihrer 
Fabricate hin und die Unternehmer begniigen sich 
mit minimalen Gewinnen an dem einzelnen Ge
schafte, indem sie bestrebt sind, durch gesteigerten 
Absatz eine im m er noch ertriigliche Rente des 
in ihrem  Unternehinen investirten Kapitals zu 
erzielen. Die bis in das Extrem entwickelte 
Concurrenz sorgte sowold auf dem eignen W irth- 
schaftsgebiete, wie auf dem W eltm arkte, dafiir, 
dafs die Engrospreise je  langer je mehr jenem 
Minimum zustreben, welches bestenfalls uberhaupt 
noch Rentabilitat gewahrt.

Dieser Entwicklungsprocefs datirt nicht von 
heute und gestern. Derselbe hat seinen Anfang 
genommen m it der Ausbreitung der Maschinen* 
arbeit, auf welcher die Grofsindustrie basirt ist. 
Man kann daher sagen, dafs mit dem Erwachsen 
der Grofsindustrie die wirthschaftiiche Devise des 
Zeitalters ihres Entstehens und ihrer Verallge- 
m einerung: Verringerung der Productionskosten 
geworden ist. Unter der Herrschaft dieser Devise 
allein konnte die M anchesterdoctrin solchen Einflufs 
auf die allgemeine Denkungsweise gewinnen, wie 
sie es in der T hat vermochte, und jene Doctrin 
suchte die von Allen ais nothwendig empfundene 
Verbilligung der Production zunachst auf dem 
Wege der Lohnherabsetzung zu erreichen.

W ahrend nicht nur in Europa der internationale 
Freihandel seine Orgien feierte, sank das Lohn- 
niveau bestandig; zwar weniger quantitativ, indem 
die Sum m ę aller uberhaupt gezahlten Lohne 
stets stieg, wohl aber qualitativ, indem fiir die 
gleiche Leistung stets geringere Lohnąuanten 
bewilligt wurden — und unter der herrschenden 
Stróm ung auch nur bewilligt werden kónnten.

Jener patriarchalische Geist des Leben und 
Lebenlassens, der die industrielle Production 
bei ihrem Uebergange zum Grofsbelriebe noch 
beherrschte, w urde im m er weiter zuriickgedrangt, 
was natiirlich nicht ausschliefst, dafs der einzelne 
Unternehmer gegeniiber seinen Arbeitern nach 
wie vor sich bem iihte, auch ihnen einen aus- 
kommlichen Lebensunterhalt zu verschaffen. Man 
vergleiche nur die Entwicklung dieser Dinge in 
England m it derjenigen bei uns, dann wird sich 
dieRichtigkeit dieserReobachtungen sofort ergeben, 
gleichzeitig aber auch erkennen lassen, dafs und

weshalb dic Verbilligung der Productionskosten 
durch Herabdriickung der Lohnąuote an die 
Grenze ihrer Moglichkeit gelangen mufste.

Fur unsere Betrachtting ist es gleichgiiltig, 
w an n , wo und ob die untere Grenze dieser 
Moglichkeit eingetreten ist, es geniigt festzustellen, 
dafs der gesteigerte Massenabsatz die Tendenz 
in sich trug, die Productionskosten zunachst in 
der Lohnaufwendung zu verbilligen.

Aufserdem wurde die allseitig gewiinschte 
Verbilligung der Productionskosten wesentlich auch 
auf dem Gebiete der Transportkosten gesucht. 
Es diirfte jedoch kaum Jernand bezweifeln, dafs 
auch hier die Grenze des Móglichen im allge
meinen erreicht ist, was natiirlich wiederum 
nicht ausschliefst, dafs im einzelnen durcli 
Kanalbauten und Tarifherabsetzungen Einiges noch 
erreicht werden kann.

Wenn aber diese beiden zur Einschrankung 
der Productionskosten uberhaupt gegebenen Mog- 
lichkeilen bis an ihre Grenze gelangt sind und 
trotzdem die Entfesselung der freiesten Concurrenz 
fortfuhr, die Preise aller Producte lu-rabzudrucken, 
dann mufste erkannt w erden , dafs die von 
der volkswirthschaftlichen »W issenschaft« des 
M anchesterthums gebotenen Hiilfsmittel nicht 
ausreichten, um die Grofsindustrie lebensfahig zu 
erhalten. Lebensfahig kann dieselbe namlich 
auf die Dauer nur dann sein, wenn die erziel- 
baren Preise eine Moglichkeit dauernder Renta
bilitat gewiihren, wobei letztere in anbetracht 
der iibernomnienen Risikos stets ein Betrachtliches 
i i b e r  der landesiiblichen Rente des Leihkapitals 
stehen mufs.

Die Verbreitung dieser Erkenntnifs fiihrte zu
nachst zur Sicherung der einheimischen Markte 
fiir die nationalen Industrieen durch Schutzzolle. 
Auf diesem Wege konnte jedoch immerhin nur 
erreicht w erden, dafs dem Unternehm er die 
Absatz* und dem Arbeiter die Arbeitsgelegenheit 
gesteigert wurde und zwar insow eit, ais es 
gelang, fremde Productionen von den einheimischen 
Markten zu verdrangen. Der Erfolg der vom 
Deutschen Reiche im Jahre 1879 eingeschlagenen 
und bisher conseąuent nationalen W irthschafts- 
politik ist wesentlich ein in dieser Richtung ver- 
laufender gewesen. Aber da insbesondere England 
stets bereit war, seine Productionskosten an Lohnen 
weiter herabzusetzen und die deutschen Zoile 
seinerseits zu tragen, d. h. von seinen Arbeitern 
tragen zu lassen, so konnte von »Vertheuerung 
aller Preise* fur uns nicht die Rede sein, indem 
heute wohl zur Geniige feststeht, dafs die be- 
ziigliche freihandlerische Prophezeiung dem Schick- 
sale verfallen ist, zu Agitationszwecken erfundenes
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und ausgiebigst venverthetes Argum ent ge- 
blieben zu sein.

Die Grofsindustrie mufste also wohl oder 
iibel nach anderen Milteln ausschauen, um ihre, 
nicht etwa nur fur den Unternehm er erwiinschte, 
sondern geradezu fiir die Allgemeinheit und ins
besondere fiir die Arbeiter n o  t li  w e n  d i ge 
Rentabilitat zu sichern. Nachdem es nun einmal 
mit der m anchesterlichen Verbilligung der Pro- 
ductions- und Transportkosten nicht weiter ging, 
lag es nahe, dafs nunm ehr versucht wurde, auf 
anderem W ege das Preisniveau direct und zwar 
steigend zu beeinflussen. Die diesem Zwecke 
dienenden industriellen Yereinbarungen, Gonven- 
tionen, Cartelle haben in wenigen Jahren eine 
sehr weite Ausdehnung und Verallgemeinerung 
erfahren. Indem selbige nicht nur die Einheits- 
preise der Grofsindustrie, sondern auch zur Ver- 
łuitung planloser Ueberproduction das Productions- 
ąuantum  zu regeln unternahm en, haben sieoffenbar, 
dariiber besteht bei denen kein Zweifel, die diese 
Verhaltnisse fortgesetzt beobachtet haben, in der 
beabsichtigten Richtung gewirkt. Vermuthlich 
ist auch fur unsere Volkswii thschaft noch nicht 
erreicht, was fiir dieselbe auf dem W ege der 
industriellen Unternehmerconvention erreicht 
werden kann. Aber selbst wenn Alles erreicht 
sein wird, was dieses Mittel der Volkswirthschaft 
ais preisregelnder Factor zu bieten verinag, 
wird es doch nicht iiberfliissig se in , das Kapitał 
der Preise fortgesetzt und auch nach anderer 
Richtung hin im Auge zu behalten.

Zw arglauben unsere Freihandler schon jetzt die 
Zeit fiir gekommen, in welcher es angebracht ware, 
vor »wirthschaftlichein Chauvinismus« zu warnen. 
Aber — man wird es zu bedauern haben, dafs 
die Zeit noch nicht da ist, in der solche W arnung 
angebracht ware — m an wird nicht dabei stehen 
bleiben diirfen, seine Aufmerksamkeit auf das 
Niveau der Engrospreise zu richten, sondern man 
wird dazu iibergehen miissen, die Detailpreise in 
den Kreis der w irthśchaftlichen Reachtung m ehr 
ais bisher einzubeziehen.

Man mag iiber Kornzolle oder insbesondere 
iiber die neueste Erhohung derselben denken, 
wie man w ill; Thatsache ist jedoch, dafs die 
Discussion iiber die letztere mit einem hochst 
beachtenswerthen Argum ente seitens der Agrarier 
gefiihrt wurde. Fiir die Erhohung der Kornzolle 
hat ofTenbar m ehr ais der drohende Ruin des

land,virlhschaftlichen Gewerbes der Nachweis 
gew irkt, dafs, aller Theorie zum T ro tz e , die 
Brotpreise in ihrer Bewegung von derjenigen 
der Getreidepreise so gut wie unabhangig sind. 
Die Thatsache dieser SelbstSndigkeit des Detail- 
preises des Ganzfabricats gegeniiber dem Engros
preise des Rohproducts steht fest, mag auch 
iiber die dabei mitwirkenden und preisbestimmen- 
den Factoren noch gestritten werden.

Aber steht es auf industriellem Gebiete anders 
mit den Detailpreisen ? Und wenn es nun ebenso 
stiinde, ware es etwa fiir die Grofsindustrie nicht 
der Miihe werth, sich um diese Angelegenheil zu 
kiim mern und nach Mitteln zu suchen, welche 
Detail- und Engrospreis in angemessener W echsel- 
bezielmng zu einander erhielten ?

Zwei Moglichkeiten sind ins Auge zu fassen: 
Erstens konnen bei sinkenden Engrospreisen die 
Detailpreise dieser R ichtung nicht folgen, dann 
wird der Consum des Artikels nicht denjenigen 
Umfang erreichen, den er infolge des eingetretenen 
Preisriickganges andernfalls gewinnen konnte. 
Zweitens konnen aber bei steigenden Engrospreisen 
die Detailpreise vermittelst der zwischen den 
Detaillisten obwaltenden Concurrenz bis ans 
Messer auf ihrem Stande verbleiben. In diesem 
Falle aber wird die W irkung doch die sein, dafs 
der Absatz des Artikels wegen des verminderten 
Gewinns der Detaillisten schwieriger w ird; dieser 
Umstand wird auf den Engrospreis unzweifelhaft 
zuruckwirken und die eingetretene steigende Tendenz 
derselben wird riicklSufig werden. Beide Falle 
verlaufen aber zum Nachllieile der Grofsindustrie, 
und letztere ha t daher alle Ursache, der Bewegung 
der Detailpreise ein ebenso lebhaftes und nach- 
haltiges Interesse zuzuwenden wie derjenigen der 
Engrospreise.

Vielleicht fiihrt die Untersuchung dieser Ver- 
haltnisse — und leider stelit zu befurchten, dafs 
die Nothwendigkeit dieser Untersuchung sehr 
deutlich werden konnie — dazu, dafs die Cartelle 
ihre Aufgaben spater auch dahin erweitern, dafs 
die ihnen beitretenden U nternehm er sich verbinden, 
an die »nachste Hand« nur dann abzugeben, 
wenn sich die letztere verpflichtet, auf a n g e -  
m e s s e n e  Preise — angemessen in bezug auf 
den Engrospreis der Artikel — zu halten. Die 
Schwierigkeit dieses Problem s wird nicht abhalteu 
diirfen, seine Losung anzustreben. E.



juni  1888. „ Ś T A H L . U Ń D  i3ISEN.u Ńr. 6. ŚŚH

stiicke oder in die auszufullende OefTnung gelegt und 
durch den elektrischen Lićhtbogen mit den Werk- 
stucken verschmolzen. Die r e d u c i r e n d e  Wirkung 
des Lichtbogens soli eine chemische Veranderung des 
Gufseisens nicht bewirken, so dafs dasselbe weder 
hart, weifs noch bruchig wird.

KI. 81, K r. 42827, v o m 2 2 .  Mai  1887. R u d o l f  
H i l l e r  i n  H a m m e r g u t  W i t t i g s t h a l  be i  J o h a n n -  
g e o r g e n s t a d t .  Falirbarer Boden an Tempero fen.

Zu jedem Ofen gehfiren 2 auf 4 Radem  laufende 
BOden a, von welchen einer innerhalb des Ofens 
steht, wahrend der andere Boden aufserhalb des Ofens 
erkaltet, abgeladen und neubeladen wird. Die Schieber-

desselben sind m it der Schraubenspindel o fest ver- 
bunden. Letztere geht durch eine in den Zapfen e 
festgelagerte glatte Buchse b hindurch, in dereń unteren 
Erweiterung ein in die Gange der Schraubenspindel u

eingreifender Schraubenradkranz w  mittels einer 
Bremse c m ehr oder weniger festgeklemmt werden 
kann. Die Schraubenspindel a schraubt sich an dem 
ihr ais M u t t e r  dienenden Schraubenrad w so lange 
vor, bis sie auf einen bestimmten W iderstand stOfst. 
Bei weiterer Drehung von a ro tirt das Schraubenrad w 
in der Buchse b, bis der W iderstand uberwunden ist. 
Die Starkę der Bremsung von w  liifst sich vermittelst 
e i n e r  S c h r a u b e  jedem Gestein anpassen.

K I. 5, N r. 42 848, v o m  29. M ai 1887. E m i l  
D i e c k m a n n  i n  W e s t e r b u r g  u n d  R o b e r t  
M u l l e r  i n D o r t m u n d .  Bohr-Apparat zum Schlitzen 
ron Kohle und Gestein.

In einem Gestell sind Bohrspindeln, dereń Bohr- 
schneiden bei der Drehung einander u b e r g r e i f e n d e  
LOcher herstellen, dicht nebeneinander gelagert. Die 
LOcher bilden einen d u r c h g e h e n d e n  S c h l i t z .

K I. 81, N r. 42 970, vom  G. S e p t e m b e r  1887. 
F r i e d r .  B o n g a r d t  i n  D u i s b u r g .  Schaale zum 
Gicfsen ton lietłenrollen.

Die den U m f a n g  der Kettenrolle bildende 
eiserne Schaale besteht aus 8 durch Bolzen mit-

thuren c an den offenen Enden des Ofens setzen sich 
auf den Boden a auf, dessen Langskanten durch einen 
Sandverschlufs gegen die Ofenwande abgedichtet sind. 
An den Langsseiten des Ofens ist je  eine lange Feuerung 
angebracht, von welcher die Feuergase durch je
7 Oeffnungen e, ebensoviele im Boden angeord- 
nete Kanale und gegeneinander verselzt liegende 
LOcher h in das Ofeninnere treten, um durch die 
Fuchse i aus demselben zu entweichen. Die Ver- 
brennungsluft strómt seitlich in die Ofenwande ein, 
warm t sich in Ziekzack-Kanalen o vor und tr itt an 
den Langsseiten in das Ofeninnere ein.

K I.49, N r .42208, vom 30.Marz 1887. H. BOn t e n  
i n  L o n d o n .  Apparał zu r  Ilersłellung ron Dralit 
m it eingeflochfenen Spitzen.

Auf einer vermittelst Riemscheibe drehbaren 
Welle a (Fig. 1) sitzen 2 feste Scheiben b, zwischen

einander verbundenen Theilen, welche zusammen 
einen g e s c h l o s s  e n e n  K r e i s  ausrnachen. Dic 
Schaale wird zwischen Unter- und Ober-Formkasten 
gelegt und vollgegossen.

Fig. I.

welchen 3 drehbare Rahmen c gelagert sind. Die 
linken Achsschenkel derselben tragen Zahnrader,

Bericlit iiber in- und

Deutsche Reichspatente.

KI. 5 , N r. 4 2 993 , v o m  8. S e p t e m b e r  1887. 
•G. W. E l l i o t t  i n  S h e f f i e l d  ( En g l a n d ) .  Iland- 
Bohr - Apparat (Bohr - Ratsche) mit sełbsttMtigem 
Yorschub.

Der Bohrer und die Handkurbel zum Drehen

auslandisclie Patente.

KI. 49, N r. 43174, v o m  23. S e p t e m b e r  1887. 
N i c o l a s  d e  B e n a r d o s  i n  St .  P e t e r s b u r g .  
LOthen ron Gufseisen mittels des elektrischen Liclit- 
bogens.

Ais Loth- bezw. Flufsmittel dienen schmiedbares 
oder Gufs-Eisen bezw. ein thonerdehaltiger Sand. 
Dieselben werden zwischen die zu verbindenden Werk-
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welche in einen feststehenden Radkranz d mit Inncn- 
verzahnung eingreifen. In den Rahmen c ruh t je 
eine Drahtrolle c, von welcher aus der D raht durch 
den hohlen rechten Rahmenachsschenkel f  in eine mit 
der Welle a sich drehende conische Buchse g eintritt, 
vor welcher die 3 Driihte bei der Drehung der Welle a 
zusammengeflochten werden. Mit der Buchse g isl

die Vorrichtung zum Ein- 
stecken der Spitzen i ver- 
bunden. Dieselbe (Fig. 2 
und 3) besteht aus dem 
Behalter 7i fur die Spitzen 
i, dem Schieber k, 
welcher von einer Feder 
hochgehalten und durch 
eine Daumenwelle l 
niedergedriickt wird, u. 
aus dem Schnecken- 
bezw. Innenradgetriebe 
m bezw. n  zum Antrieb 
der Daumenwelle l. In be- 
stimmten Zeitabschnit- 
ten schiebt der Schieber 
k  eine Spitze i  aus dem 
Behalter li zwischen die

Fig. 2.
F ig . 3.

Driihte, worauf die im Behalter li liegende Reihe Spitzen 
von einer Feder vorgeschoben wird, wenn der Schieber 
k  wieder aus dem Behalter h herausgctreten ist.

K I. 4 9 , N r. 4 2 4 2 8 , v o m  24. J u n i  1887.
H. W o h l e n b e r g  i n H a n n o v e r .  L u ft-  und  
Wasserdruckhammer.

Zur Verstarkung des Hammerschlages wird die 
lebendige Kraft einer durch Luft-Verdunnung und 
-Verdichtung bewegten Wassersaule benutzt. Letztere 
beiindet sich in dem gleichzeitig das Ilammergestell 
bildenden S-Rohr (Fig. 1). In dem rechten Schenkel

Fig.

desselben gleitet der Hammerkolben o und in dem 
linken Schenkel wird der Kraftkolben b vermittelst 
Kurbel und Riemscheibe auf- und abbewegt. Infolge 
des Beharrungsyermdgens ist bei Aufgang des Kraft- 
kolbens b die Bewegung der Wassersaule noch nicht 
beendet, wenn der Kolben b seinen hOchsten Stand 
erreicht hat und seine Abwiirtsbewegung beginnt. Die 
zwischen Kraftkolben und W asser befindliche Luft 
wird deshalb zusammengeprefst und treib t die W asser
saule vor sich h er, welche dann m it ihrer ganzen 
lebendigen Kraft auf den vorlier gehobenen Hammer
kolben a wirkt. Die Starkę der Schlage kann durch 
die Menge und Spannung der unter dem Kraftkolben b 
belindlichen Luft geregelt werden. Letztere kann auch 
in einem windkesselartigen Gefiifs (Fig. 2) sich be
finden. Dort bedcutet b den Kraftkolben.

K I. 7, N r. 42010, vom  13. M ai 1887. A l f r e d
S. B o i  t o n  und T h o m a s  B o l t o n  i n  O a k a m o o r  
( G r a f s c h a f t  S t a f f o r d ,  E n g l a n d ) .  Yerfahren  
und VorricJttu)ig zum  Ziehen von Draht.

Um D raht durch m ehrere direct hintereinander 
stehende Zieheisen B  zu ziehen, ohne zwischen je
2 Zieheisen umstandliche Vorrichtungen zum Regeln 
derDurchgangsgeschwindigkeiten anbringen zu miissen, 
wird zwischen den einzelnen Zieheisen B  je eine 
Rolle I  angeordnet, welcher durch Schnurlrieb eine

g r 6 fs  e re  Umfangsgeschwindigkeit ertheilt wird, ais der 
grófsten Ziehgeschivindigkeit des Drahtes zwischen den 
Zieheisen entspricht. Der D raht wird durch die 
einzelnen Zieheisen B  gesteckt und nach dem Durch- 
gang durch je ein Zieheisen in einer e i n z i g e n  
W indung um die betreffende Rolle I  gelegt. An dem 
einen Ende der Ziehbank wird der D raht von der 
Ziehtrommel F  aufgewickelt, w&hrend die durch die 
Spannung des Drahtes zwischen den einzelnen Zieh
eisen bewirkte Reibung desselben auf den Rollen I  
das Durchziehen des Drahtes durch die ubrigen Zieh
eisen bewirkt. Naturlich findet hierbei ein um so 
starkeres Gleiten des Drahtes auf den Rollen /  slatt, 
je grofser der Unterschied der Geschwindigkeiten des 
Drahtes und des Rollenumfanges is t, also je weiter 
die Rollen I  von der Ziehtrommel F  abliegen.

KI. 18 , N r. 42579 , v o m  6. A u g u s t  1887. 
(Zusatz zum P aten t Nr. 42 051; vergl. »Stahl und 
Eisen* 1888, Seite 204.) F r i t z  W.  L u r m a n n  i n  
O s n a b r u c k .  Steinerner W inderhitzer.

Der W inderhitzer unterscheidet sich dadurch von 
dem unter Nr. 42 051 bereits patentirten, dafs in den 
Seitenwanden des Gaseintritts-Schachtes d, soweit der
selbe aus der Steinfiillung heraustrilt, OefTnungen c 
vorhanden und in dem KuppelgewSlbe in das Innere 
desselben bei a und 6 einmundende Kanale e zum 
A ustritt des heifsen W indes angeordnet sind, welche 
mit dem den W inderhitzer umgebenden Sammelrohr i 
in Yerbindung stehen. Letzteres kann in der Ebene 
des am Hochofen angeordneten Heifswindrohres liegen.
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Durch die Oeffnungen c im Schachte 6 wird eine 
glcichinafsigere Verbrennung der Gase in der Kuppel 
erzielt, so dafs das Gewolbe derselben haltbarer wird.

KI. 4i), Nr. 42 2S4, voin 17. N o v e m b e r  1886. 
P h i l i p  M e d a r t  u n d  W i l l i a m  M e d a r t  i n St. 
Lo  u i s ( M i s s o u r i ,  V. St. A.). Maschine zum  Gerade- 
richten von Rdliren uml Rtindeisen.

Auf 2 in einem Gestell festgelagerten Schienen A  
(Fig. l)lauftverm ittelst Radem ein Wagen N, auf welchem 
durch eine Schraubenspindel G (Fig. 2) mit Rechts-

Fig. 1. F ig . 2.

und Linksgewinde 2 Schlitten E F  m ehr oder weniger 
anseinander gestellt werden konnen. Jeder Schlitten 
tr;igt in um Mittelzapfen stellbaren Lagern I I I  2 Kegel- 
rollen J . Ebensolche Kegelrollen O sind in einem 
stellbaren Lager an dem Q uerhaupt L  angeordnet, 
welches in dem am Wagen N  befestigten Bock K  
vcrmittelst einer Schraube eingestellt werden kann. 
Der Wagen N  wird beliufs Richtung eines Rund* 
eisens D bis an das aufserste linkę Ende der Schienen A  
geschoben, wonach das Rundeisen D  zwischen die 
Kegelrollen J  O geschoben und in  dem Fulter C be
festigt, wird. Nach genauer Einsteliung der Rollen O 
lafst man das Futter C und damit auch das Rund
eisen D  rotiren , so dafs die die Stange D  an
3 Stellen stiitzenden Rollen J  O dieselbe gerade 
richten, Die Kegelform der Rollen bewirkt ein Fort- 
schreiten des Wagens N  an der Stange D entlang. 
Fur dicke Stangen wahlt man klnine, fur dunne 
Stangen aber grOfsere Rollen; bei ersteren mufs auch

die Entfernung der Schlitten E F  eine 
grSfsere sein ais bei dunnen Stangen. Nach 
einer Abanderung dieser Maschine kfinnen 
sowohl die oberen Rollen O ais auch die 
unteren Rollen J  nach der Hohe eingestellt 
werden, um besonders dicke Stangen be- 
arbeiten zu konnen.

Britische Patente.
N r. 2S!)<> v o m  27. F e b r u a r  1888. 

J a m e s  Ri l e y  i n  G l a s g o w .  Basischer 
Słahlschnielzofen.

Die den basischen Herd a von den 
sauren Ofenwandungen b trennende Schicht

c neutralen Materials wird derart angebracht, dafs 
sie von keinem Ofentheil belastet oder zusammen- 
gedruckt wird.

N r. 2 S99 v o m  27. F e b r u a r  1888. J a m e s  
R i l e y  i n G l a s g o w .  Staldschmelzofen m it Wiirme- 
speichern.

Die W armespeicher liegen direct u n t e r  dem 
Ofen. Um hierbei eine ZerstOrung des Fullmauer- 
werks der W armespeicher durch auf dasselbe herab- 
fallende Schlacke. Staub und dergleichen zu vermeiden, 
sind a u f  dem Ftillmanerwerk und direct u n t e r  den 
die W armespeicher m it dem Ofenherd verbindenden 
s e n k r e c h t e n  Kanalen Schusseln aus feuerfestem 
Materiał angeordnet. Dieselben fangen die herab- 
tropfende Schlacke auf und dienen gleichzeitig zum 
gleichm.ifsigen Yertheilen der von oben auf sie 
stofsenden Flamme uber die g a n z e  Flfiche des Full- 
mauerwerks. Denselben Zweck kann man dadurch 
erreichen, dafs man die erwahnten senkrechten Yer- 
bindungskanale an den W armespeichern entlang und 
durch eine Mauer von denselben getrennt, seitlich 
herabfuhrt und die Yerbindung der Kanfile m it dem 
Innern der Warmespeicher durch wagreehte OefTnungen 
in der Mauer herstellt. Der untere Theil der Kanale 
dient dann ais Sammelraum fur Schlacke und Staub.

N r. 10817 v o m  6. A u g u s t  1887. L a  Co t n -  
p a g n i e  A n o n y m e  d e s F o r g e s  de  C h a t i l l o n  
e t  G o m r n e n t r y  i n P a r i s .  Bleibad zum  Tempem  
ron Panzcrplatten und Geschiltzrohren.

Dicht nebeneinander sind 2 Herdofen angeordnet; 
von denselben dient einer zum Ausgluhen des Werk- 
stOckes und der andere zur Aufnahme des Bleibades. 
Beide Oefen werden durch die Flamme einer einzigen 
Feuerung geheizt. Die GewSlbe beider Oefen sind 
zwischen iiber dieselben fahrharen Tragern ein- 
gespannt, so dafs die Gewólbe behufs Einsetzens und 
Herausnehm ensdes Werkstuckes leicht entfernt werden 
konnen. Der Herd des Bleiofens besteht aus Eisen- 
bleeh mit einem inneren feuerfesten Futter. Durch 
unter dem Herd liegende Kanale kann derselbe nach 
Bedarf gekuhlt und auch durchsickerndes Blei auf- 
gesammelt werden. Der Herd fafst etwa 3 bis 4Mal 
so viel Blei, ais das Gewicht des Werkstflckes betragt. 
Letzteres wird in dem Gliihofen auf ein*1 gleich- 
mafsige Temperatur gebracht (vergl. britisches
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welcher ein Paar Transportwalzen c und einen Fett- 
trichter d m it 3 Paar Glattwalzen e enthalt. Das 
nntere Paar derselben und die Walzen c liegen u n t e r  
der Mctalloberflache, um sie von Kratze rein zu halten. 
Zwischen beiden Walzenpaaren ec  liegen die Fuhrungs- 
schienen f, w ahrend entgegcngesetzt gebogene Fuh- 
rungsschienen g zwischen den Walzen c und h an- 
geordnet sind. Die Fuhrungen des Kessels a worden 
m it Blechen gefullt und diese werden dann einzeln, 
unter sofortigem Ersatz durch ein neues Blech, zwischen

stehen. Alle oder nur eine der Brennkammern a besilzt 
eine Vorfeuerung h, welche bei Beginn des Betriebes den 
Inhalt der betreffenden Kammer in Gluth setzt. Dic 
abziehenden Gase leitet man, so lange sie noch Feuch- 
tigkeit enthalten, durch den Kanał i  direct in dio 
Esse g. Sind die Abgase trocken, so heginnt man nach 
Schliefsung der Schieber m n m it der Gasfeuerung d 
und lafst die Gase derselben, nachdem sie durch die 
Brennkammer a gegansen sind, in das eine Paar der 
W armespeicher b c und von hier durch die Wechsel- 
ventile e in die Esse g treten. Von Zeit zu Zeit 
werden die Wechselvent.ile e umgestellt und dadureh 
beide Paare W armespeicher b c in Gluth gesetzt. Man 
gelit dann zum Betrieb der 2., 3. und 4. Brenn
kammer uber. Ist die 1. Brennkamm er fertig ge- 
b rannt, so sperrt man sie durch die Schieber ov  
gegen die W armespeicher b c ab , lafst sie abkuhlen, 
entleert sie, fullt sie und setzt sie wieder in Gluth. 
Unterdessen geht der Betrieb der ubrigen Oefen un- 
unterbrochen fort. In der Patentschrift ist noch eine 
Abiinderung dieses Ofens erlautert, welche nach der 
Oesterreichischen »Zeitschrift fur Berg- und Hutten- 
wesen« 1887, S. 593, sich bereits bew ahrt hat.

Patent Nr. 10 823 vom 24. August 188G) und dann 
nach Entfernung der Ofcngewdlbe verm illelst beson- 
derer Hebevorrichtu»gen in das Bleibad gesenkt. In 
diesem wird das Werksluck zum Theil oder ganz so 
lange nntergetaucht (wozu besondere Einrichtungen 
erforderlich sind), bis das Blei erstarren will. Das 
Werkstuck wird dann herausgenommen. Dieses Yer
fahren soli auf das Werkstiick dieselbe Einwirkung 
haben, wie das Schmieden.

N r. 619S v o m  28. A p r i l  1887. M o n t a g n e  
B r o w n  M o u n t a i n  i n G o a l b r o o k d a l e  ( S h r o p -  
s h i r e ) .  Wechschenlil fiir  Gasufcn.

Der Theil a des Ventilgehauses (Fig. 1), in 
welchem das \Vechselventil b gelagert ist, ist cylin-

Fig. 1. Fig. 2.

die Walzen i  geschoben. Diese geben sie an dio 
Walzen h ab, welche die Bleche unter den Fuhrungen g 
entlang zwischen die Walzen c stockcn, wonach dio 
Bleche in hekannter Weise durch den zweiten Kessel 
gohen, welcher reineres Metali ais der erste Kessel 
enthalt und auch auf niedrigerer Tem peratur ais 
dieser erhalten wird.

N r. 12 074 vom  6. S e p t e m b e r  1887. J o s c f  
v o n  E h r e n w e r t h  i n  L e o b e n .  Steinbrcnnofcn 
m it lVurmespeichern.

Quor u n t e r  mehreren Seite an Seite liegenden 
Brennkammern a sind an jedem Ende zwei lange 
W armespeicher bc  angeordnet, die am linken Ende 
durch dic Kanale b' c' &“ c "  m it den Brennkammern a 
und am rechten Ende je nach der Stellung von zwei 
Wechselventilen e mit einem Generator d und der 
Aufsenluft (bei f)  oder m il der Esse g in Yerbindung

drisch und hat seitlich 2 o v a l e ,  z u  e i n e r  h o r i z o n -  
t a l e n  L i n i e  x y  s y m m e t r i s c h e  kurze Stutzen c. 
Auf die Aufsenflachen d (Fig. 2) dieser Stutzen werden 
die Krummer e festgeschraubt und verbinden diese 
das Ventilgehause a mit dem Ofen und der Esse. Ist 
der n a c h  d e m  O f e n  hin gelegene Theil des cylin- 
drischen Ventilgehauses a infolge der grOfseren Hitze 
der Flamme abgenutzt, so dreht man dio Krummer c 
um 180° herum (siehe punktirte Stelhmg) und stellt 
dann das ganze Gehause auf den Iiopf; es kommt 
hierdurch derjenige Theil desselben nach dem Ofen 
hin zu liegen, welcher vorher nach der Esse zu lag 
und infolgedessen auch weniger abgenutzt worden war.

N r. 7 139 v o m  16. M ai 1887. D a n i e l  E d w a r d s ,  
R i c h a r d  L e w i s  u n d  P h i l i p  J o n e s  in M o r r i s t o n  
b e i  S w a n s e a. Verzinnherd.

Der lle rd  ist eine w eitere Ausbildung des unter
D. B. P. Nr. 38 158 patentirten Apparates (vergl. 
»Stahl und Eisen« 1887, S. 353). Der dort erlauterte 
Kessel a steht dicht neben einem andern Kessel b,
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S t a t i s t i s c l i 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

Werke.

April 1888.

Production.
Tonnen.

P u d d o l -

R o l i e i s e n

u u d

S p i e s - e l -

c i s c n .

Nordwestliclie G ruppe ...........................
(Westfalen, Rheinl., ohne Saarbezirk.)
Ostdeutsclie G r u p p e ...........................

(Schlesien.)
Mitteldeutsclie G ruppe ...........................

(Sachsen, Thuringen.) 
Norddeutselie Gruppe . . . . .  
(Prov. Sachsen, Brandenb., Hannovcr.)
SiiddcutscJie Gruppe ......................

(Bayern, W iirttemberg, Luxęmburg, 
Hessen, Nassau, Elsafs.)

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

30

12

1

8

8

77 451 

26 177 

1377

28 302 

47 308

Puddel-Roheisen Summa .
fim Marz 1888 
(im April 1887

65
65
61

180 615 
176 618) 
159 617)

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

Nordwestliclie G ruppe ...........................
Ostdeutsche G r u p p e ...........................
Mitteldeutsclie G ruppe ...........................
Suddeutsche G r u p p e ...........................

8
1
1
1

24 903 
1461

1 730
Bessemer-Roheisen Summa .

(im Marz 1888 
(im April 1887

11
11
11

28 094 
34 781) 
36 763)

T h o m a s -
R o h e i s e n .

Nordwestliclie G r u p p e ......................
Ostdeutsche G r u p p e ...........................
Norddeutselie G ru p p e ...........................
Siiddeutsclie G r u p p e ...........................
Siidwestdeutsche G ru p p e ......................

11
3
1
2
3

43 867 
5 222 
9 481 

19 925 
19 798

Thomas-Roheisen Summa .
(im Marz 1888 
(im April 1887

20
20
17

98 293 
104 592) 
80 067)

G r ie f ‘!«iei*ci-
R o h e i s e n

und
G 11 ( s w n a r e n  

I . Schmelzung.

Nordwestliclie G r u p p e ......................
Ostdeutsclie G r u p p e ...........................
Mitteldeutsclie G ruppe ...........................
Norddeutselie G ru p p e ...........................
Siiddeutsclie G r u p p e ...........................
Siidwestdeutsche Gruppe . . . . .

12
7
1
2
6
4

14 855 
2 163 

712 
2 986 

14 773 
7 389

Giefserei-Roheisen Summa .
(im Marz 1888 
(im April 1887

32
27
28

42 878
43 781) 
38 174)

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

Puddel-Roheisen und Spiegeleisen . . 
B e s s e m e r-R o h e is e n .................................

180 615 
28 094 
98 293 
42 878

Production nom 1. Januar bis 30. A pril 1888 
Production tom 1. Januar bis 30. A pril 1887

349 880 
314 621 
359 772 

1 395 455 
1 200 439
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Ein- und Ausfuhr von Eisenerzen, Eisen- und Stahlwaaren, 
M elrischo  Contner zu 100 K ilo  v o n  bezw.

den deutschen Zollausschlusscn
Belgien Danemark Frankreich Grols- Italien

Bremen Hamburg- d. uhr. Zoll- britannicn
Altoua anssclilussc

E rze .
66 863 46

E is e n e r z e ...................................... (E. 201 167 293 _ 871 960 — 1 398 035
\A . 1 210 6 700 — 10 572 242 959 6 362 169 6 492

R oheisen.
1 349 919

Roheisen aller A r t ...................... /E. 1 314 95 845 59 23 503 -- 2 541 ---
\A . 1 523 447 719 024 73 357 929 25 021 29 906

Brucheisen und Eisenabfalle / E. 5 333 19 130 552 609 1001 1416 7 339 25
\A . 1 883 161 187 2 23 254 8 7 391 14190 141 527

Luppeneisen,RohSęHiencii,Ingots
£

_ 10
427 _

1 304 
61 029 ___ 46 890

2
31 751 102 223

Sa. )E. 6 647 114 985 611 25 416 1 001 3 957 1 357 260 25
\A . 3 406 162 061 2 803 307 81 412 210 70 962 273 656

F ab rlcn te .
272

Schmiedbares Eisen in Staben . /E .
IA-

754 7 763 24 11 660 202 7 197 30 715
36 760 132 192 659 171 863 75187 17 838 64 426 207 119

Radkranzcisen, Pflugschaaren- /E . — 3 — 1213 49 59 18 —
e i s e n ............................................ \A . 1 099 1 567 1 4 869 563 35 609 9 207 8 004

Eck- und Winkeleisen . . . , f  E. 
\A .

39 
25 028

157 
77 954 1 957

167 
69 696 676

558 
1 150

168 
26 583 130 420

CE. 3 686 ___ 96 988 6 159 9 197 3
\A. 26 243 75 558 343 386 978 48 260 1 795 60 274 130 142

Eisenbahnlaschen, Schwellen etc.
( a .

14
1402

64 
8 695

— 587 
31 654 334

1
431 8 848 17 091

Hohe Eisenplatten und Bleche . ; e

\ a .
113

35 843
1 244

68 281
5

7 733
1940 

28 292
7

15 882
2 335 
8 385

13 088 
21800 97 146

W eifsblećh...................................... /E . 342 10 226 88 39 ___ 427 20 056 1
\A. 232 298 51 10 129 112 141

Polirte, gefirnifste etc. Platten (E. 13 168 — 188 — 68 274 3
und B lech e ................................. \A. 2 932 3 205 81 663 315 169 135 1 578

Eisen- und S tahldraht . . . . JE .
U -

26 
9 686

1 676
26 305 20

4 052 
227 933

4
8 586

473 
37 928

8910
337 931

1
18S 198

Ganz grobe Eisengufswaaren (E. 1 287 5 606 54 6 126 176 8 614 13 530 32
{a . 21 118 33 015 279 14 155 6 652 47 512 881 14317

Eisen, roli yorgeschmiedet . . /E .
\A .

5
1 016

19
1433

1
51

559 
2 312

7
140

76
1061

120
81

4
657

Eiserne Brucken etc......................
i

52 
30 332

19
10 959

— 1524 
2 698

— 11
302 566 792

Anker und ganz grobe Ketten .
{ 5 :

53
325

2 105 
4145

13
26

2 735 
266

6
370

3 672 
41

9 487 
13 386

/  E. 
\A .

3
653

90
1792

2
. 470

25
527

1
201

61
88

493
707 867

Eisenbahnachsen, Eisenbahn- /E . 5 458 — 568 2 994 60 17
rader, PulTer etc........................ \A . 374 2 343 — 8912 3 033 421 5 086 115 229

Ambosse, Schraubstocke, Win- /E . 97 2 173 4 706 9 637 920 3
den etc.......................................... \A . 1490 7 123 299 10 423 350 1807 1 908 2 049

Bohren aus schmiedbarem Eisen 1E. 
\A.

194 
7 648

2 391 
16 351

9
170

733 
44 885

4
8 456

557 
13 897

2 574 
8612 32 948

D ra h ts tif te ...................................... t e\A.

{ Ł

10
3 328

223 
33 154 16

3
25 593

27 
23 632

73
958

48
104 954 11746

Grobe Eisenwaarcn, andere . 2 231 
20 846

14 822 
132 675

138 
4 471

5 435 
53 438

554 
16 266

19 079
26 685

11 545
20 142

70 
42 475

Feine E ise n w a a rc n ..................... /E . 117 1435 4 929 33 2 679 • 3 135 41
\A . 3 335 17 744 18 7 675 1 406 3 986 4 025 5 193

Sa. (E. 5 358 51 328 34 i 136 177 1 087 47 730 124 338 447
\A- 229 690 654 789 16 594 1 092 883 210 319 200 192 676 291 1 006 498

M aschinen.
164

28 639Loeomoliven und Locomobilen
I

5
• 203

4 512 
1 487

48 1246
2 319

1
349

288 
2 100

12 752

N a h m a s c h in e n ...........................
f

303
547

16 837
17 241

68
4

81 
4 269

35
1210

165 
5 249

1 955
2 344

16 
10 800

D a m p fk e s se l.................................
{ 5 :

19
687

123 
5 612

— 497
1008 58

22
534

729
8C

—

1026

Andere Maschinen aller A rt
f i

2 627 
12 634

27 547 
72 737

140
1316

30 489 
53 825

2 136 
10 546

17 633 
87 772

154 349 
8 276

936
77166

1
385Eissnbahnfalirzeuge . . Stuck /E.

\A- 7
1
2 1

7
6 2

1
9 —

Sa (E. 2 954 49 019 256 32 313 2 172 18 108 169 785 1 116
\A. 14 071 97 077 1320 61 421 12 163 j 95 655 10 70C 117 631
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Maschinen im deutschen Zollgebiete im Jahre 1887 im freien Verkehr 
n a c l i  E. =  Einfuhr. A. =  Ausfuhr.

Jen Jiieder- 
landeD Norwegeu Oesicrreich-

Ungarn RuMaud StlmeJen Selmeiz Spanicn
Jen Vtrein. 
Staaten ron 

Aiuerika

Jen ubrigen 
LiinJcrn 

beiif. nicht 
ermitlelt

S u tn di a Im Jalirs 
1886

3 451 557 
42 906

17 009 
203 935 

19 408 
3 325 

1
1 028

11

213 
1 444

53

237 646 
453 767

25 201 
214 952 

6 607 
40 077 

148 
12 575

68 840 
1 367

2
318 377 

865 
522

1 121

233 926 
599

27 465 
207

3 166
4 836 
1 274

601 
2 367

128 
58 194 

616 
57 130 

5
29 325

3 864 793

27 966 
730 
10

7
192 322 

140 027 

114 583

401
729

298 
21 

8 681

400

10 362 173 
17 445 513

1 571 019
2 122 938

66 334 
605 484 

2 797 
401 352

8 126 760 
18 316 494

1 648 648
2 506 814

46 227 
522 36r> 

2 400 
424 008

36 478 
208 288

3 482 
145 652

2
13 421 

151
16 575 

422
338 078 

633 
21 920 

1344 
88 526 

26 
191 

5
2 967 

665 
232 998

4 534
26 734

12 
1024 

11 
934 
239 
250 

25 
684 

56 
6 239 

133 
2 812
1 910

17 101
37

27 446
2 582 

66 535
601 

9 451

266
1444

772
1258

2 057

1 222

127

221

1

2
1

6 809 
9 

111

10

182

192

10

36

46

770 
17 

1 109

227

31 956 
267 604

11 780 
47 433

3
10 334 

77
6 320 

181
8 670

12
1 149 

281
30 918 

183 
220 

84
2 182
2 505 
4718 
1 118

16 931 
194 
769

20
30

474
4

1452
157

12 180 
268

1969 
81 

14 496 
176

3 826
9 451 

56 158
989

7 246

867 
320 020

8
170186

2 538 

15161

1707

84 
13 

78 983

605

1756
12

3 558
24 

9 475 
81 

116

890
7

46

459

5 291 
72 

2 476 
17

9 388

1882 
61 

61 535 
22 

3511

31 905 
5 043

100 742 
7 763 

46
155

586
1

11 235

546
397
827

3 
8 

23 
13 853 
16 614 

31 
1335 

41 
17

53

957
5

464
2

370 
37 

2 163 
41 
17 

677 
7 253 

63 
1360

749 
144 649

580 
137 675 

23 
6143 

127 
102 929 

67
107 751

79 515 
66 

35 976 
12 

589 
4

4 733 
102

37 205
2 753 

17 194
31 

4 642

370
12

314
7

237 
323 

8 244 
83 

1604 
267

38 730
35

984
3 997 

33 846
255 

3 379

27 976 
730

3 585 

788 

145 

7 795 

87 

1117

63 

34 264

2 347

73 

1053 

136 

1158

3 352
1

827

1364

1481
2

9 561 
8

1024

30
446 932 

7
310199

41 025

14 635

118 221

1001

13 332 
7 
4 

19
3
4

706 058 
143 

1 153

1
42

42
4

11 681 
10

836

1548
1

13 014 
1 049 

13 276 
160 

4 317

21 
9 379

4
311 559

7 047 

30 728

417 936

42 647

23 775

13

2 076 
1

546 720 
2

22 541

525

26 560 
9

490

2 965

21 614

2 382 
111

8 132

160 230 
26

117017
7

15 546

1 640 150 
3 129 774

175 962 
1 841 354 

1416 
142 370 

1444 
522 600 
107 713

1 742 258
1 311 

215 531
20 833 

557 037
31 407

2 599 
835

22 883
32 285

2 425 531
44 039 

235 750 
1 150 

13 927
1 617 

75 658 
18 422
7 324 

711
13 451
2 649 

204 473
5 118 

38 761
8 885 

225 935
674 

413 031 
71 736 

683 288 
10 478 
89 443

1 697 275 
3 453 187

162 113 
1 773 025 

562 
126 614 

1 101 
309 713 

2 450
1 632 215

1 200 
228 197 

21 303 
429 186 

35 103 
2 202 

821 
15 245 
28 474

2 384 981
38 584 

196 729 
779

7 081 
254

92 402 
24 533 
4 913 

481 
13 446 
4 377 

125 970 
4 453 

37 947 
10 884 

187 724 
549 

396 725 
71 513 

600 969
8 988 

83 109

16 870 
1 019 538

384 
3 033 

105 
3 463 

190 
1334 
9 644 

28 340 
2 

45

799 
14 390

4
227

291
1415

27 574 
227 465

316
2 488 
1864
3 700 

232
2 351 

11 929 
113 646 

4 
40

317 
369 647

32 
1811 

53 
5 378 

5
528 
570 

67 385

168

115 997 
51 688

947
6

2 409

454 
2 049 

13 066

8 744 
622 060

282 
4424 

116 
4117 

411 
430 

42 461 
26 946 

4 
12

11
70 220

3 949

1631

804 
62 

12 565

66

1405 
1 250 387

84

1 143 
191
43

2 324 
8173

160 
1 760 553

5
16 966 

12 
10 693

2 603 
75 

43033

29

538 685 
9 473 204

20119 
68 715 
22 763 
73 473 

2 277 
17 509 

305 262 
638 841 

20 
772

418 522 
8 648 393

15 350 
79 526 
25 705 
68 991

1 454
16 476 

266 837 
558 324

183
900

10 329 
36170

295 
1 642

14 341 
122 185

660 
75 102

2 055 
16 876

43 270 1 62] 3 594 j
35 917 1 18 949| 8 3 6 4 1 73 295

350 421 
798 538

309 346 
723 317
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Ein- und Ausfuhr von Eisen- und Stahlwaaren, Maschinen und Kupferwaaren im deutschen 
Zollgebiete im Jahre 1887, verglichen mit dem Vorjahre.

(Nach den Zusammenstellungen des Kaiserlichen Statistischen Amtes berechnet.)

Tonnen zu 1000 Kilo

E in f u h r A u s f u h r

1SS7 1SSG 1SS7 1SSC
Erze.

E isenerze................................................................................. 1 030 217 812 676 1 744 551 1 831 649
Kupfer- und B l e i e r z e ...................................................... ? 27 725 ? 2 363

Roheisen uud llalbfabricate.
157 102 104 865 212 294 250 681

Brucheisen und E isen ab fa lle ........................................... G 033 4 623 60 548 52 236
Luppeneisen, Rokschienen, I n g o ts ................................. 280 240 40135 42 401

Sa. 104 015 169 728 312 977 345 318
Fnbricnte.

Schmiedbares Eisen in S l a b e n ...................................... 17 596 16211 184 135 177 303
Radkranzeisen, P nugschaareneisen ................................. 142 56 14 237 12 661
Eck- und W in k e le is e n ...................................................... 144 110 52 260 30 971
E is e n b a h n s c b ie n e n ............................................................ 10771 245 174 226 163 222
Eisenbabnlaschen, Schwellen etc..................................... 131 120 21 553 22 820
Rohe Eisenplatten und B le c h e ...................................... 2 083 2 130 55 704 42 918
W e if sb le c h ............................................................................ 3 141 3 510 260 220
Polirte, gefirnifste etc. Eisenplatten und Bleche . . 83 82 2 288 1524
Eisen- und S ta h ld r a l i t ...................................................... 3 228 2 847 242 553 238 498
Ganz grobe E isengufsw aaren........................................... 4 404 3 858 23 575 19 673
Eisen, roli vorgesciimiedet etc.......................................... 115 78 1 393 708
Eiserne Brucken etc.............................................................. 162 25 7 566 9 240
Anker und ganz grobe K e t t e n ...................................... 1 842 2 453 732 491
D r a h t s e i l c ............................................................................ 71 48 1 345 1 344
Eisenbahnachsen, EisenbahriHider, Puffer etc. . . . 265 438 20 447 12 597
Ambosse, SchraubstScke, Winden etc............................. 512 445 3 876 3 795
ROhren aus schmiedbarem E i s e n ................................. 888 1 088 22 593 18 772
D r a h ts t i f t e ............................................................................ 67 55 41 303 39 673
Grobe Eisenwaaren, a n d e r e ........................................... 7 174 7 151 68 329 60 097
Feiue E is e n w a a re n ............................................................ 1 048 899 S 944 8 311

Sa. 53 867 41 849 917 319 864 838
Maschinen.

Locornotiven und L o com ob ilen ...................................... 2 012 1 535 6 872 7 952
N ah m asch in en ....................................................................... 2 276 2 570 7 347 6 899
Dampfkessel aus schmiedbarem E i s e n ...................... 228 145 1 751 1 648
Andere Maschinen und M aschinentheile...................... 30 526 26 684 63 884 55 832

Sa. 35 042 30 934 79 854 72 331
Eisenbahn fali rzeii ge.

Stuck 20 183 772 900
W erth Mark 64 550 813 000 2 208 400 1 631 000

Zusamiueustclliing.

1. R o h e isen ............................................................................ 164 015 1G9 728 312 977 345 318
2. F abricale ....................................................................... 53 867 41 849 947 319 864 838
3. M a s c h in e n ................................................................. ..... 35 042 30 934 79 854 72 331

Sa. 252 924 242 511 1 340 150 1 282 487

Kupferwaaren.

Kupfer, roli oder ais B r u c h ............................................ 12416 11913 5 154 6 510
Kupfer in Stangen und B l e c l i e n ................................. 288 221 3 353 3 080
Grobe Kupferschmiede- etc. W a a r e n ........................... 619 542 1 449 1276
Andere W aaren aus K u p f e r ........................................... 510 495 3 496 3 389

Sa. 13 833 13 171 13 452 14 255
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Mehr-Ein- und MeJir-Ausfuhr von Eisen- und Stahlwaaren, Maschinen und Kupferwaaren im 
deutschen Zollgebiete im lahre 1887, verglichen mit dem Vorjahre.

In iler folgenden Tabelle sind Ein- und Ausfuhr jeden Jahres direct einander gegenObergcstellt, urn zii 
erfahren, in welchen Arlikeln eine Mehr-Einfuhr oder eine Mehr-Ausfuhr slattfłhdet.

Tonnen zu 1000 Kilo.

Erze.
E is e n e r z e ..................
Kupfer- und Bleierze

Roheisen und Halbfabricate.
Roheisen aller A r t .......................................
Brucheisen und E isenahfa lle .....................
Luppeneisen, Rohschienen, Ingots . . . 

Sa. R o h e i s e n  und 11 a 
Gesammt-Mehr-Aus- resp.

li l'a li r i c a t e  
Einfuhr . . .

Eisenfabricate.
Schmiedbares Eisen in S ta b e n .....................
Radkranzeisen, Pflugsfchaareneisen . . . .
Eck- und W inkeleisen ......................................
Eisenbalm schienen.........................................
Eisenbahnlaschen, S chw ellen .........................
Rohe Platten und B le c h e ..............................
W eifsblech............................................................
Polirte und gefirnifste Platten und Bleche .
Draht '.....................................................................
Ganz grobe E isengufsw aaren .........................
Eisen, roli vorgeschm iedet..............................
Eiserne B r i ic k e n ........................................... ....
Anker und K e t t e n ...........................................
D ra h ts e ile .............................................................
Eisenbahnachsen, -Rader etc....................... ....
Ambosse, ScliraubstOcke etc............................
Riihren aus sclimiedbarem E is e n .................
D rah ts tif te ............................................................
Grobe Eisenwaaren, a n d e r e ..........................
Feine E is e n w a a re n ...........................................

Sa. E i s e n f a b r i c a t e  
Gesainmt - Mehrausfuhr

Masehmen.
Locomotiven und Locom obilen.................
N & hm aschinen................................................
D am pfkessel....................................................
Andere Maschinen und Maschinentheile .

Sa. Ma s ch i ne n  
Eisenbnlinfahrzciige.

Stiick 
W erth Mark

Kupfer nnd Kupferwaaren.
Kupfer, rob oder ais B r u c h ......................
Kupfer in Stangen und Blechen . . . . 
Grobe Kupferschmiede- etc. W aaren . . 
Andere W aaren aus K u p fe r ......................

Sa. K u p f e r w a a r e n

Mehr-Einfuhr

1887

?

2 S 8 1

1110

a  991

7 262

18SC

25 362

3 290

1962

5 252

5 403

7 262 i 403

Mehr-Ausfuhr

897 443 
893 452

4 860
5 071
1 523 

33 358
44 812

752 
2 143 850

3 065 
830 

2 986
6 881

1887 1886

708 334 
?

1 018 973

55192 
53 915 
39 855

85 816 
47 613 
42 161

148 962 
148 962

175 590 
175 590

166 539 
14 095
52 116 

163 455
21 422
53 621

161 092 
12 605 
30 861

162 977 
22 700 
40 788

2 205 
239 325 

19171 
1278 
7 404

1442 
235 651 

15 815 
630 

9 215

1274 
20182 

3 364 
21705 
41 236 
61 155 

7 896

1 296 
12159 
3 350 

17 684 
39 618 
52 946 

7 412
828 241 
822 989

6 417
4 329 
1503 

29148
41397

717
8 1 8  000

2 859 
734

3 894
6 487

Es ergiebt sich daraus das sehr erfreulirhe R esultat, dafs von den hier aufgefOhiten Artikeln nur m 
Anker und Ketten, in Weifsblech und in Rohkupfer die Einfuhr starker war, ais die Ausfuhr, dafc dagegen 
in allen anderen Artikeln die dcutschc Industrie nicht blofs den heimischen Bedarf n a c M J u a n tta t QuahUt 
und Preisen befriedigend zu dccken, sondern auch noch sehr erhebhche GewichUmengen zu exportiren 
Yermochte.

YI.s ‘
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Vergleichende Zusammenstellung der Ein- und Ausfuhr von Eisen- und Stahlwaaren, Maschinen 
und Kupferwaaren in Deutschland, Oesterreich, Frankreich, Grofsbritannien und Belgien 

im Jahre 1887.

Eisenerze . . . .  
Kupfer- u. Bleierze 
Roheisen und Halb- 

fabricale . . .
Eisen- und Stahl- 

fabricate . . .
Maschinen . . .
Eisenbahnfahrzeuge 
Rohkupfer . . .
Kupferwaaren . .

In Tonnen zu 1000 Kilo. 

E ln fu h r .

D eulsch
land

1 036 217
?

164 015

53 867 
35 042 

Stuck 20 
12 416 

1417

Oeilerr.-
Ungaru

45 442
1 356

55 391

19 163 
21310 
St. 262 

5 138 
81

Frankreich *

1 154 625 
13 871

147 470

59 363 
Fr. 42963 156 

To. 414 
25 888 

2 772

G rofs-
brilannien

3 762 936 
89 647

114 382 

127 606 
?
?

79 840 
29 198

Belgien

1 435 782 
?

159 856

18 637 
13 516 

To. 1 162
5 755 
?

Ausfuhr.

D eutsch-
laud

1 744 551
?

312 977

947 319 
79 854 

Stuck772 
5 154 
8 298

Oesierr.-
Uugarn

32 273
5 541

24 065

32 325
6 449 

St. 235
433
105

281129 
11 151

75 418

241 593 
Fr. 29 6S0 012 
To. 4 433 

1 418 
9 604

Grofs-
briiauuien

1 448 799

2 698 108 
£  11 115 745

?
k  152 414

Belgieu

176 597 
?

22 770

480 860 
43 474 

To.21453 
3 049 
?

Ein- und Ausfuhr im procentalen VerhSltnifs zur Production.

Roheisen.
Production . To. 
Einfuhr \in  % der % 
Ausfuhr /  Production %

Eisen- uud Stahl- 
fabricate.

Production . To. 
Einfuhr \in  % der % 
Ausfuhr f  1’roduciiou %

Deulschland Oesterreich-Dngarn Frankreich Grofgbritanuien Belgien

18S7 1886 1887 1886 1887 18SG 1SS7 188G 1887 1886

3 880 918 3 489 466 ca.702 000 647 210 1 630 000 1 526 446 7 240 000 6 780 665 712 000 697 110
4,2 4,6 7,9 8,5 9,0* 11,2* 1,6 1,6 22,4 12,3
8,1 7,2 8,4 1,8 4,6 0,5 20,0 15,4 3,2 1,5

3 895 817 3 324 257 ? ? ? 2 803 000 ? ? 742 000 738 655
1,4 1,3 ? ? ? 1,9 ? ? 2,5 2,2

24,3 26,0 ? ?
* einscl 
titres d

6,4
liefslich
’acquits.

? ? 64,8 56,5

(Nach den A u f  stellungen des Dr. H. Rentzsch.)

Die Statistik der Oberschlesischen Berg- und Hiittenwerke f iir  das Jahr 1887.
Herausgegeben vom Oberschlesischen

Wie im ganzen Reiche, so stand auch fur Ober- 
schlesiens Eisenindustrie das Jah r 1887 unter der 
S ignatur: Syndieat — Coalition — Convention. Aus 
dem Yorjahre ais Veikaufsvermittler der Mehrzahl ober- 
schlesischer Walzwerke ins neue Jah r ubergegangen, 
bildete sich unter harter Arbeit das Syndieat weiter 
aus und fand Nachahmung bei den mitteldeutschen, 
rheinischen und westfalisćhen Werken.

Neben der Gonvention der oberschlesischen Walz
werke und gewissermafsen ais Correlat dazu trat 
unter den ausschliefslich, beziehungsweise zum Theil 
fur den Verkauf an fremde W erke producirenden 
Hochofen Oberschlesiens eine Coalition in die Er- 
sebeinung, welche in ih rer B lanche gleiche Zwecke 
verfolgte, wie jene : vernunftigc Begrenzung der P ro
duction und billige Yertheilung des Absatzes unter 
sich behufs Erhaltung einigermafsen nutzbringender 
1’reise. Dies letzte Ziel wurde erreicht; es lafst sich 
eine gewisse Steligkeit darin voianssetzen und die 
Mehrzahl der coalirten W erke ist endlich gewisser
mafsen in den Walzwerksyerband mit aufgenommen

berg- und huttenm annischen Verein.

worden. Freilich ist dies nicht ohne Opfer und nur 
unter Selbstbeschrankung zu erlangen gewesen.

W ahrend vom Yerbande der oberschlesischen 
Walzwerke Pielahutte, Lorywalzwerk und Paruschowitz 
zum Zwecke der A ulserbetrieberhaltung auf drei Jahre 
gepaclitet w urden , ubernabm  derselbe auch die ge- 
sammte verfugbare Production an Puddelroheisen 
wahrend 1888 bis 1890 von den coalirten Hochofen- 
werken Donnersmarck-, Tarnowitzer- und Gleiwitzer- 
Hiłtte zum Preise von 50 J l  pro Tonne unter der 
Bedingung, dafs w ahrend dieser Zeit von denselben 
nicht m ehr Hochfifen zur Production Yon Puddel
roheisen ins Feuer gebracht, Raffinirwerke nicht er- 
richtet und in Betrieb gesetzt werden durfen, und 
erpachtete, ebenfalls zur AuCserbetriebstellung wahrend 
der Jahre 18S9 und 1890, die Hochofen der graflich 
Henkelschen Antonienhutte, welche im Anfange des 
August fur Rechnung der Friedenshutte auf Thomas- 
roheisen wieder in Betrieb gestellt worden waren und 
fur dieselbe anscheinend bis zum August des Jahres
1888 ihre Campagne fortsetzen sollen.
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Das Uebergewicht der Roheisenproduction gegen 
den eigenen Verbrauch, andauernd die schwache Seite 
der oberschlesischen Eisenindustrie, ist damit, wenn 
auch noch nicht fur die Dauer, so docli vor)iiufig auf 
eine bestimmle Zeit beseiligt, was zur Erhaltung aus- 
kOmmlichpr Verkaufspreise um so nOthiger wurde, 
ais der Roheisenexport nach Rufsland infoljre einer 
ahermaligen, sofort in W irkung gesetzlen ErhOhung 
des Eingangszolles am 7. Mai hochgradig besehrankt, 
vielleicht auf lange Zeit hinaus unmOglich gemacht 
wiirde, und andererseits die Goncurrenz Osterreichischer 
Hochofenwerkc immer naher rtickt.

Die im Laufe des Jahres so erlangte Verbesserung 
der Geschitftslage hal inzwischen einzelne Hochofen
werkc zur Vervollkomnmung ih rer Betriebseinrich- 
tungen hehufs Ermóglichung billigerer Production be- 
slimmt. So dimensionirte Donnersmarckbiitte einen 
Ersatzhochofen, grofser ais den abgetrogenen Vorganger; 
Falvahulte cntschlofs sich, zu spaterer Loschung eines 
alten, kleinen Hochofehs einen neuen mit grofsen 
Abmessungen zu erbauen und m it drei steinernen 
W inderliitzern auszuslatten, und Julienhutte nnter- 
brach den W eiterbau eines neuen grofsen Ofens nur 
wegen eines hOchst umfangreichen Koksofenbaues, 
der die Hutte bezuglich ihres Koksbeaarfs auf eigene 
Fufse stelll. Vermuthlich wird die VolIendung dieses 
Ofens im laufenden Jahre erfolgen und wohl auch 
hier die bis vor wenigen Jahren in Oberschlesien 
gefurchtete und ais unmOglich perhorrescirle Wind- 
erhilzung in steinernen Apparaten nicht aushleiben.

Den oben erw ahnten Baulen der Hochofenwerke 
scliliefsen sieli im Jahre 1887 die Erbauung einer 
ausgedehnten neuen Martinhutte auf Borsigwerk und 
der Umbau und die Erweiterung der basischen Martin- 
anlage der Konigshulle an.

Ist anscheinend die Sanirung der Tarnowitzer- 
und der Redenhutle im Laufe des Jahres durchgefuhrt, 
so trat nun auch die bereits friiher erfolgte Bildung 
der »Oberschlesischen Eisenindustrie«, Actien-Gesell- 
schaft fiir Bergbau und Hiiltenbetrieb — Julienhutte, 
HerminenhOtte und Baildonhutle, 8 Millionen Mark 
Kapitał — und der ^Oberselilesischen Dralilindustrie«, 
Actien-Gesellschaft — Drahtwerke Hegenscheidt und 
Kern & Co., 4,8 Millionen Mark Kapitał — officiell 
an die Oeffentlichkeit.

Nach allem Angefuhrten ist das Gegenslandsjahr 
fur die oberschlesische Eisenindustrie ais ein leidlich 
gunstiges zu bezeichnen; andererseits war es aber auch 
hochverhangnifsvoll fur ein Glied derselben.

In der Mitlsommernacht ereignete sich auf Friedens
hiitte eine alles bis dahin Dagewesenc ubersehreitende 
Dampfkesselexplosion, welche neben gftnzlicher Ver- 
nichtung der grofsen Dami>fkesselanlage des Hoch- 
ofenwerks erliebliche Besebadigung der Hochófen 
sam mt ZubehOr veranlafste, viele Menschenleben 
rauhte und iiber dereń Entstehungsursache die 
Discussion noch lange nicht geschlossen ist. Nur 
einer Energie, wie sie dem Leiter dieser Unternehmung 
eigen, konnte es gelingen, innerhalb noch nicht eines 
Yierteljahres das betroflene Hochofenwerk wieder in 
betriebsfiihigen Zustand zu versetzen und zwischen- 
leitlich Yeranslallungen zu Ireffen, welche Arbeits- 
interbrechungen bei den von diesem mit Roheisen 
m alimentirenden Raffinirwerken hintanhielten. Infolge 
jener entsetzlichen Explosion wunle in Oberschlesien 
zum ersten Małe Verkaufs-Thomasroheiscn erblasen.

Fur Giefsereieisen wurden im Anfange des Jahres
49 bis 52 J t,  am Schlusse desselben 50 bis 54 J t ,  
fur Puddelroheisen 45 bezw. 50 J l  pro Tonne ge
macht, wahrend nach der Friedenshiitter Katastrophe 
infolire Mangels an verkauflicher W aare kurze Zeit 
54 J t  zugestanden werden mufsten. Lelzterer Preis 
wurde auch fur oberschlesisches Thomasroheisen 
erzielt; oberschlesisches Bessemerroheisen kam nicht i 
auf den Markt.

Zur Slatistik selbst sei liemerkt, dafs die vor- 
liegende der sechslen Feder innerhalb eines Jahrzelintes 
ihre Entstehung verdankt. Das Bestreben, immer 
yollstandiger, klarer, richtiger alle Zalilenthatsachen 
statistiseh zu regislriren und dadurch das Studium 
der Statistik zumal dem Techniker nutzbringend zu 
gestalten, fallt auch diesmal ins Auge, wie es bereits 
seit Jahren ais unverkennbar vom Referenten hervor- 
gehoben werden konnte; leider scheint der Slatistiker 
in diesem Bestreben nicht uberall die wunschens- 
werthe Unterstutzung zu finden. Wahrend er eine 
ganze Reihe Yon Zalilenthatsachen gerade bei grofsen 
Unternehmungen infolge unterlassener Declaration 
schatzen zu mussen gezwungen war, was ihm, dem 
Nichttechniker, bei Yerlangen einer gewissen Zuver- 
lassigkeit, kaum zugemuthet werden durfte, haben 
nicht minder bedeutende Declaranten diesmal wichtige 
Factoren fur verschiedene Betriebszweige, abweichend 
vTon bisheriger Gepflogenlieit, ungetrennt angegeben, 
so dafs es dem technisch gebildeten Leser nicht m ehr 
moglich ist, betriebsókonomische Resultate der ein
zelnen Fabricationshranchen zutreffend berechnen zu 
konnen. Dies ist ais ein Ruckschritt gegen fruher zu 
bezeichnen, dessen Veranlassung zu ergrunden dem 
Referenten um so weniger mSglich ist, ais er infolge 
naherer Bekanntschaft m it den betreffenden Belrieben 
weifs, dafs gerade das Jahr 1887 bei ihnen wirklich 
ausgezeichnete OkonomischeFortschritte zeitigte, welche 
zu verhergen eine ubergrofse Bescheidenheit isl. In 
allen Fallen, in welchen liachstehend lechnisch- 
Okonomische Resullate berechnet sind, ist auf die Mit- 
einbeziehung vom Statistiker nur geschatzter Zahlen 
rerzichtet worden.

H o c h o f e n b e t r i e b  mi t  Koks .
Die Gesammtproduction der oberschlesiscben Koks- 

hochofen in 1887 ist statistiseh beziffert mit 301 325 t 
Puddel-, 19 914 t Giefserei-, 23 846 t Bessemer- und 
48 819 t Thomas-Roheisen towie 254 t Gufswaaren 
erster Schmelzung, in Summa mit 395 204 t gegen 
372 38G t (rectius 373 086 t im Yorjahre). Abweichend 
von diesen Zahlen summiren die Monalsstatistiken des 
Yereins deutscher Eisen- und Stahlinduslrieller die 
Production der ostdeutschen Gruppe (Schlesien) zu 
296 856 t Puddel-, 23 324 t Bessemer-, 51 621 t Thomas- 
und 20950 t Giefserei-Roheisen und Gufswaaren erster 
Schmelzung, zusammen zu 392 751 t oder um 2513 t 
niedriger ais die Statistik des oberschlesischen berg- 
und hutlenniannischen Yereins. Nach dieser ergiebt 
sich gegen das Jah r 1886 eine Mehrproduction von 
22 878 t =  6,14 % (reclius 22 178 t =  5,94 %), nach 
der Statistik der deutschen Eisen- und Stahlindustriellen 
dagegen nur von 20 365 t  =  5,47 % (gegen die be- 
riclitigte Zahl der 1886er oberschlesischen dagegen 
nur von 19 665 t =  5,27 %). Yertheilt auf die 
einzelnen Sorten zerfallt die Mehrerzeugung nach der 
oberschlesischen Statistik in 11672 t (rectius 10 972 l) 
Puddeleisen, 576 t Giefsereieisen, 3886 t Bessemereisen, 
6207 t Thomasroheisen und 1106 t Schaaleneisen, 
wogegen 569 t Gufswaaren vom Hochofen weniger 
geliefert wurden. Proeentual zerfallt die Gcsammt- 
production in 76,22 % Puddel- (1886 =  77.78 % 
bezw. 77,82 %), 5,03 % (5,19 %) Giefserei-, 6,03 % 
(5,36 %) Bessemer-, 12,35 % (11,44 %) Thomas-,
0,27 % (0,00 %) Schaaleneisen und 0,06 % (0,22 %) 
Hochofengufs.

Gegen 47 im Yorjahre besafsen die zwólf ober
schlesischen Kokshochofenwerke in 1877 nur mehr 
46 HochOferi, doch ist diese Verminderung nur eine 
zeitweilige, da Julienhutte fur einen abgetragenen einen 
neuen Ofen erbauen wird und damit bereits im Be- 
richtsjahre begonnen hatte. Am Schlusse des Jahres 
waren yon diesen Oefen 27 im Feuer, wahrend im 
Juli infolge der Friedenshutter Explosion nur 23 im 
Betriebe standen. Die im August 1886 gelOschte
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A ntonienhulte, von welcher damals dauerndes Kalt- 
lager Yorausgesetzt wurde, ging gerade ein Jah r spater 
in Pacht der Friedenshulte m it 2 Oefen aufs neue 
ins Feuer.

Im Jahre 1886 bestand die Motorenausrustung 
der obersehlesischen Kokshoehofenwerke statistiscb 
aus 121 Dampfmaschinen mit insgesamint 11 373 IIP, 
in yorliegender Statistik dagegen ist die Stuckzabl um 
2 vermehrt, die Gesamintstfirke aber nur m ehr mit 
11036 IIP angegeben. Wcshalb der Autor der Statistik 
vermutb!ich scllist — alle sonstigen Zahlen der Julien- 
butte mufsten von ihm geschatzt werden — die 
maschinelle Substanz dieses Werkes gegen das Yorjahr 
yeriinderte, ist nicbt erfindlich; aufserdem haben vier 
der zwolf Werke ihre vorjahrigen diesbeziiglichen An- 
gaben nieht aufrecht erhalten, obwohl ais feststebend 
angenommen werden kann, dafs ihre Betriebsmittel 
inzwischen eine Aenderung nicbt erhtten haben; 
Verringerung der Stuckzabl bei gleichzeitiger Ver- 
grofserung der Kraft, andererseits Verdreifachung der 
Stuckzabl ohne entsprechende Kraftvergr6fśerung 
machen auch diesmal den Eindruck von Unsicherheit 
darflber, was eigentlich ais zum Hochofenbetriebe 
gehiirigo Maschine anzusehen sei, und wahrend 
einzelne Verwaltungen die Gebliisemaschinen allein 
ais Betriebskraft declarirten, haben andere sichtlich 
dic letzte Pumpe und die Gichtzugsmaschine zur 
statistischen Yerewigung fur geeignet gehalten.

Von 9 Werken m it zusammen 17 Oefen allein 
vcrmag Referent m it Sicherheit die Zahl der Blase- 
wochcn festzustellen: sie ist 736. Die Gesammt- 
production dieser 17 Oefen sum m irt 212 307 t und 
i)erechnet sieli daraus die Production pro Ofen und 
Woche m it 288,732 t. In ahnlicher Weise berechnet, 
liefs sieli die durchschnittliche W ochenproduction pro 
Ofen in 1886 auf 267,343 und in 1885 auf 250,083 t 
feststellen. Die starkste W ochenproduction unter allen 
obersehlesischen Hochófen lieterte m it 350,403 t der 
Redenhutter Ofen und schlug damit um 1,211 t den 
sonst statistiscb stets an der Spitze marschirenden 
fiscalischen Gleiwitzer; im Jahre vorher Helen wochent-

Brauneisenerze . . . 
Thoncisensteine . . . 
Rotheisensteine . . . 
Spatheisensteine . . 
Schwefelkiesabbrande 
Magneteisensteine . . 
B lackband.....................

lich bei beiden 315,8 bezw. 330,9 t. Beiden folgen 
trotz der Betriebsunterbrechung die drei Friedenshiitter 
Oefen mit w6chentlich je 349,192 und die Anlonien- 
hu tter mil je 309,818 t. Es darf ais feststebend an
genommen werden, dafs einer der Oefen zu Konigs- 
hutte die vorher berechnete Maxinmhvochenprodut'.tion 
noch recht erheblich hinter sich zurucklafst, doch ist 
seine W ochenleistung aus der Statistik ebensowenig 
allein iiberhaupt, ais auch die der gesammlen KSnigs- 
und Laurahuttcr Oefen zu ermitteln, weil die Gesanimt- 
zalil der Blasewoehen aus der darin beliehten.Form  
nicbt festgestellt werden kann. Im allgemeinen mufs 
eine durchschnittliche, recht erhebliche VergrOfserung 
fast siiinmtlicher Einzelleistungen constatirt werden, 
da in 1887 auch die kleinste W ocbenpróduction bei 
einem W erke 242,173 t betragt und die kleinste im 
Yorjahre noch um 27,873 l ubertrifft.

Bei der nieht zu unterschatzenden Schwierigkeit, 
aus in Oberschlesien dem Schmelzer hauptsachlieh 
zur Yerfiigung stehenden Erzen und Koks andere 
Sortrn nutzbar zu erzeugen, darf es nicbt auffallen. 
dafs heute noch dort die Production von Puddel- 
roheisen in so bohem Grade iiberwiegt; wie im 
vorhergehenden Jahre, erblies man auf sammllichen 
zwolf W erken Puddeleisen, auf vieren derselben aus
schliefslich, auf einem 1520 t Spiegeleisen daneben. 
Thomasrobeisen stellten vier Werke dar, unter ihnen 
zum Yerkauf an andere erstmals ein Werk. Bessemer- 
roheisen wurde wie bisher nur fiir eigenen Bedarf 
auf Konigshiitte producirt und dieses W erk allein hat 
auch Gufswaaren vom Hochofen declarirt. Mehr ais 
zwei Di-itlol des im Jahre 1887 erzeugten Giefsereieisens 
lielen vom fiscalischen Ofen zu Gleiwitz, der Best 
desselben vertheilt sich auf vier Producenten.

An haltigen Materialien verbraucbten die ober- 
schlesischen Werke nach den Aufzeichnungen des 
Statistikers, der den nicbt unbedeutenden Verbrauch der 
drei Hochofen der »oberschlesischen Eisenindustrie®, 
A.-G., mangels Declaration in rech t runden Zahlen 
auf 133100 t scluitztc:

Erze Summa
B ru c lie isen ..................................................
Frisch-, Puddel-, Schweifs- und Tliomas- 

schlacken ....................................................

Bedauerlicherweise ist ein Auseinanderhalten 
der verschiedenen Erzsorten dem Statistiker in diesem 
Jahre dadureh unniSglich gemacht, dafs einzelne Werke 
ihren Erzverbrauch nur collectiy zu declariren be- 
lieb ten ; konnte man fruher verfolgen, wie der ober- 
schlesische Hochofner die Armuth der einheimischen 
Erze unschadlich zu machen suchte und wolier er 
das dazu nothige Materiał bezog, so ist dies jetzt nur 
noch in einzelnen Fallen moglich, und das Erzimport- 
geschaft nach der Statistik zu beurtheilen, ist kaum 
noch Jemand in der Lage. Ais annahernd richtig 
kann Referent aus Einzelangaben der Statistik her- 
ro rh eb en , dafs 12 258 t scliwedische (Grangesberg-) 
Magneteisensteine, 6221 t Innerberger und 8544 t 
ungarische Spathe vergichtet w urden, dagegen ist 
daraus der Yerbrauch von erzgebirgischen Magnet- 
eisensteinen und der Umfang der ganz erheblichen 
Venvendung von Kiesabbranden beim oberschlesisehen 
Hochofenbetriebe nicbt mehr festzustellen. Die statt- 
gefundene Yerwendung von Rasenerzen ist nirgends

1887 1886 1885

787 243 t 

117 038 „

793883 t 
20 365 „ 

3 047 „ 
7 702 „ 

46 484 „ 
20 575 „ 

219 .

928445 t 
22 325 „ 
11 314 „ 
19 397 „ 
18782 „ 
38827 „ 

1129 „
904281 t 892275 t 1 050219 t

2 973 „ 3 887 „ 2 391 n

227 892 „ 209 962 „ 201 553 n

sichtbar gem acht; zum ersten Małe ist in 1887 in 
Oberschlesien scliwedische Frischschlacke m it ver- 
gichtet worden, was jedoch ebenfalls nicbt zur Kenntnifs 
des Statistikers kam.

W ahrend die 1887er Rolieisenerzeugung in Ober
schlesien gegen das Vorjahr um  6,14 % gestiegen, 
hat die Yerhuttung der arm en, beziehungsweise 
theuren einheimischen Erze — der milden, mulmigen 
Brauneisenerze und Tboneisensteine — um 3,51 % 
abgenommen; Spathe, Kiesabbrande und Magneteisen
steine im Jahre yorher in der Gattirung nur mit 
6,75 % yertreten, bilden 1887 10,16 % derselben und 
von haltigen Schlacken kamen 8,58%  m ehr zur Giebt 
ais im yorangehenden Jahre.

Unter Abzug des mityerschmolzenen Brucheisens 
und unter Beiseitelassung der nur geschatzten Zahlen 
der Julienhutter Production und ihres Materialver- 
brauchs stellt sich das Durchschnittsausbriugcn aus 
der yorjahrigen Gattirung auf 35,06 gegen 33,43% 
im Jahre 1886 und aus dem MSller auf 26,42 gegen
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24,6!) %. Das bedeutet eine Ersparung von 259 kg 
MOller bei jeder Tonne erblasenen Roheisens.

Uuler Beibehaltung der vorher gemacliten Abzflge 
erm iltelt sich eine procentuale Beigabe von 20,35 
halliger Schlacken zur Gattirung, 1,87 mehr ais 1886. 
Der hOchste Schlackenzusatz im Jahresdurchschnitt 
betrug 38,23 % der Gattirung, den kleinsten wendeto 
Huberlushutte an mit 11,86% , letzterer schliefst sich 
Borsigwerk mit 11,89%  an ; der Schlackenzusatz der 
ubrigen Werke variirt von 18,79 % (Tarnowitz) und 
29,62 % (Antonienhutle).

Nach Vorabzug des mit vergichteten Roheisens 
und im Jahresdurchschnitt berechnet, brachten die 
einzelnen Werke ihre Gattirung aus mit 47,42 % 
(Gleiwilz; dasselbe vorjahrig 48,33 %) bis herab mil 
30,31%  (Friedenshutte; dieselbe vorjahrig 34,60 %). 
Das Aushringen des RedenhOtter Ofens erreichte
48.07, das der Konigshiilte und der Laurahfltte 38,04 
bezw. 37,28 %, die Falvahutte erzielte 36,26 % und 
die Tarnowitzer Hutle, das einzige oberscblesische 
Werk, welches, wie im Jahre yorher, nur einheimische 
milde Braunerze und Thoneisensteine yerblies und 
dazu den im Yergleich zu anderen Hullen geringen 
Zusatz von nur 18,79 % Schlacken gab, erfreule sich 
eines Ausbringens von 31,30 %, 2,12 % m ehr ais im 
Jahre vorher. In derselben Reihenfolge, wie sie eben 
genannt, erbliesen diese Werke aus ihrem Molier 
38,52 -  25,57 -  28,09 — 28,15 -  21,76 %.

Julienhulter Schatzungszahlen unberucksichtigt 
gelassen und vergichtetes Brucheisen pro und conlra 
abgezogen, wurden zur Tonne erblasenen Roheisens 
2,852 Tonnen haltigen Materials verschmolzen; beim 
re ich sten Aushringen verbrauchle man dazu 2,065 t, 
beim arm sten dagegen 3,268 t ;  im Jahre vorher war 
in beiden Fallen der Aufgang 2,067 bezw. 3,426 l.

WTiederum die geschatzten Zahlen nicht beriick- 
sicbligt, enthielt der Molier der ubrigen Werke im 
Jahresdurchschnitt 24,20 % basische Zuschlage; in 
welchem Verhaltnisse hier Dolomit verwendet wurde, 
liifst sich im Generaldurchschnilt nicht feststellen, 
weil zwei Werksverwaltungen Kalk und Dolomit nicht 
mehr getrennt declarirten. Im Jahre 1886 waren in 
100 Molier durchschnittlich 26,07 Zuschliige enthalten; 
Tarnowitzer Hutte verbrauchte im Mćiller 30,49 %, 
Friedenshutte dagegen infolge der MilvTerarbeitung von 
Thomasschlacken nur 15,58 %, Gleiwitz schmolz mit
20.08, Huberlushutte m it 29,90 und Antonienhutle, 
welche ebenfalls Thomasschlacken vergichtete, m it 
19,43 % Zuschlag. Zur Verschlackung der Erden in 
100 haltigen Malerialien wurden durchschnilllich 32,69 
basische Zuschlage erfordert, 2,58 weniger ais in 1886 
und 5,08 weniger ais in 1885.

Abzuglich der nur geschatzten Julienhulter Datcn 
gelanglen nach der Statistik 327 626 t Zuschlage zur 
Gicht, unter ihnen, getrennt declarirt, 21 7111 Dolomite. 
Die Productionstonne Roheisen erforderte danach 
durchschnittlich 928,7 kg Zuschlage, gegen die beiden 
Yorjahre 98,9 bezw. 216,3 kg weniger, und bei den 
Yorhcrgcnannten W erken in unveranderter Reihenfolge 
1401,2 — 610,1 — 524,3 — 1347,4 -  723,9 kg. Aus 
der reichsten und der Armsten Beschickung berechnet 
sieli ein Durchsatzgewićht fur die Produciionstonne 
von 2527.5 bezw. 459-1.2 kg (Gleiwitz bezw. Tarnowitz), 
fur a 'le  Werke, JulienhuttiS ausgeschlossen, im Durch* 
schnilt 3973 kg; im Jahre Yorher waren dic bezug- 
liciien Gcwichle 2683 — 5031 — 3960 kg.

Den Verbrauch an Brennmalerialien seitens aller 
7wolf Hochofenwerke beziffert die Statistik mit 721 154 L; 
hierunter befinden sich 80 500 t nur geschalzt fur 
Julienbulte. Auseinauder zu halten . aus welchen 
Sorten dies Brennmaterial besleht, ist im ganzen nicht 
m ehr moglich. nachdem - -  anscheinend ans Princip — 
abernial-s seitens zweier Yerwaltungeri dasselbe nur 
mehr  colleeliv declarirt wurde, was ais R uckśdirilt 
lebhafl zu beklagen ist. Neun Hochofenwerke deęlarirten

ais Schmelzbrennmalerial 758 t SKlckkohlen, 346 608 t 
Stiickkoks und 2350 t Kleinkoks bezw. Zunder; wie seil 
Jahren die Sltickkoblen unter Mulliplicalion mil 0,519 
auf Koks umgerechnet, ergiebt sich ais Verbrauchs- 
summe 349351 t Koks, womit gedachte Werke 211 507 t 
diverses Roheisen erschmolzen haben. Dies reprasentirt 
einen Koksaufgang von 1.6517 fur die Productions- 
einheit; im Vorjahre berechnete sich aus den Angaben 
von 11 Werken dafur 1,7133. Die reichste Beschickung 
(Gleiwitz) verbrau'chte dazu nur 1,2813, gegen das 
Vorjahr 0,0672 weniger, die arm ste (Tarnowitz) 2,038 
und bei der grOfsten Wochenproduclion (Redenhiitte) 
gingen trotz der steinernen W inderhitzer 1,8604 auf, 
was wohl vorzugsweise die geringere Koksqualitat 
Yerschuldete.

Fur Dampferzeugung, Windheizung und secundare 
Zwecke registrirt die Statistik einen Gesammtverbrauch 
Yon 66 591 t Kohlen meist geringerer Qualitat und 
entfallen auf jene neun Werke daYon 40 445 t ;  der 
Verbrauch pro Tonne Production berechnet sich daraus 
auf 167 kg, ein Mehr von 24 kg gegen den Yerbrauch 
in 1886. Der geringste Verbrauch an Heizkohlen ist 
bei Donnersmarckhutte und Gleiwilz mit 10,8 bezw.
16,8 kg pro Produciionstonne zu constatiren, w ahrend 
der grolste Yerbrauch eines Werkes 448,6 kg pro 
Tonne Production erreichte.

Gleiwitzer Hutte producirle diestnal rd. 77 % 
Giefserei- und nur 23 % Puddelroheisen gegen 65,7 
bezwr. 34,3 % im Yorjahre; jahrcsdurchschniltlich be
rechnet sich ihr Molier wie folgt:

1887 1886 1885
Milde Brauneisenerze . 32,76 % 34,07 % 39,17 %
Thoneisensteine . . . 2,11 » 2,43 , 0,94 „
Spatheisenstcine . . . 22,37 , 21,27 „ 20,67 „
Rotheisensteine . . . Ił 0,02 , T
Kiesabbrande . . . . 1,29 „ Jl H
Magneteisensteine . . 1,97 „ 0,84 „ 0,18 „
B ru ch e isen ...................... 2.10 „ 1,42 , 0,40 ,
Eisenschlacken . . . 37,40 „ 39,42 , 38,64 ,

Summa 100,00 % 99,97 % 100,00 %
Kalkzuschlag . . . . 20,08 „ 29,27 „ 32,06 „

Ais Nebenproducte beim Schmelz- und beim Auf 
bereitungshetriebe der Hochofenwerke zeichnet die 
1887er Statistik auf: 1690 t silborhaltiges Blei, 3069 t 
Ofenbruch, 7711 t Zinkstaub, 28 895 t getemperte 
Schlacken, 560,46 t lOOprocentiges Cementkupfer, 
521,525 kg Silher und 0,7527 kg Gold, letztere drei 
Producte der KOnigshutter Auslauganstalt fur Kies
abbrande entstammend und o h n e  W erthangabe de
clarirt. Werden die nur geschatzten Nebenproducte 
der Julienhutte abgezogen — 110 t Blei, 410 t Ofen
bruch und 535 t Zinkstaub — mit ihrem Schatzungs- 
w erthe von 83 000 J l ,  so verhleibl fur die der ubrigen 
Oefen ein W erth von 783 296 Jl, oder pro Pro
ductionstonne Roheisen derselben 2,224 «,iH, gegen 
2,706 J l  im Iahre 1886. Die stiirkstc Gewinnung von 
Hochofenhlei hatten Huberlushutte 448 t =  107042 
pro Tonne Roheisen =  3,61 J l ,  Borsigwerk 26!) t =  
89255 J l , pro Tonne Roheisen =  3,16 J l ,  und 
Friedenshutte 253 t =  79 709 J ! , pro Tonne Roh
eisen 2,38 J l ,  Tarnowitzer Hutte Yerwerthete Schlacken 
zum Betrage von 18 539 J l  und verringerte damit und 
durch ihre ubrigen Nehenproducle die Selbskosten um 
5,37 J l  pro Tonne. Beim Gleiwitzer Hochofen wurde 
weder Blei gewonnen noch Ofenbruch abgestochen. 
Das werthvoJlste Blei fiel bei den Laurahutter Hocli- 
Ofen ; dasselbe w urde mil 422.32.,^ pro Tonne bezablt, 
wogegen Hubertushutle lur das gleiche Quanlum nur 
238, -H dem IM riebscónto guthringen durlte. Ais 
Durchschnillswerlhe enn itte ln  sich fiir Ofenbruch 
(Zinkschwamrn) 82,99 J l  (1S86 -= 60.69 Jl) ,  fur Zink- 
staub 19,49 - ^  pro Tonne (1886 =  19,50 -M) und fiir 
Temperschlacke 0,97 J t  (1886 == 1,14 Jl) .  Der
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Gesammtwerth der Roheisenproduction und der Neben- 
producte wird statistiscli m it 19 643 272 J t  angegeben.

Besondere Aufmerksatiikcit widmete der Statisliker 
den Arbeitern und ihren LOhnen, die er fiir die ver- 
schiedencu Geschlechter sowie fiir die jugendlichen 
Arbeiter getrennt zu ermitteln gesucht bat. D ieUnter- 
stulzung, welche er hierbei gefunden, ist nicht fiber- 
raschend grofs, und inlolgcdessen sind seine Fest- 
stellungen wohl ebensowenig unanfecbtbar.

Es wird statistiscli m itgetheilt, dafs im Gegen- 
slandsjahre beim Hochofenbetriebe Oberschlesiens 
2552 Manner und 712 Frauen uber 16 Jahre und 56 
miimiliche und 14 weibliche Jugendliche beschaftigt 
gewesen und dafs die gegen die vorjahrigcn Aufzeich- 
nungen besteliendo DilTorenz darin begriindet, dafs 
882 lnannliche und 169 weibliche Arbeiter, weil nur 
bei Nebenbetrieben der Konigs- und Laurabutte bc- 
schaftigt, nicht m ehr wie fruher declarirt wurden. 
Der Gesammtlohnbetrag derselben ist m it 1 759 0 6 4 ^  
angegeben. In seiner Uebersicht der Hauptergebnisse
u. s. w. completirt der Stalistiker diese Summo auf 
1 844 064 tM , indem er bei Werken ohne yollen 
Jahresbetrieh einen solchen aunim m t, um Durch- 
schnitts-Jahreslohne berechnon zu konnen; so be- 
rechnet ist der Jahreslohn pro Arbeiter auf 562,50 J t  
gegen 568,05 J t  im Jahre vorher ermittell. Nach Alter 
und Geschlecht erm ittelt waren 576,71 Jf. fur einen 
Mann, 265,57 J t  fiir eine Frau und 210,57 J t  fiir einen 
Jungen ais Jahreslohn anzunehmen. Seilens des 
Referenten wie in frulieren Jahren berechnet (Frauen- 
lolin gleich halben Manneslohn gesetzt), betrug der 
Jahresverdienst des mannliehen Arbeiters durchschnitt- 
lich 603,45 J t.

Die Leistung eines Arbeiters — ein Mann und 
zwei Frauen im Eflecle gleichwerthig angenommen — 
bclauft sich auf 135,59 t Roheisen und, nach den 
Zahlen der Stati-lik berechnet, waren pro Tonne 
Roheisen 4,45 J t  Arheitsloline gezahlt worden, 0,949 J t  
weniger ais im Jahre vorher.

infolge der Friedcnshutter Explosion hiclt der 
Schnitter mit der Hippe reiche Ernte unter den oher- 
schlesischcn Hocbofenarbeitern gelegentlicb Yer- 
ungluckungen: 16 Personen verungliickten mit tod-

lichem Ausgango und auch dicsonstigenVerungliickun- 
gen uberschritten das gewohnliche Mafs, allerdings ais 
Folgę des gleichen Vorganges.

Den Selbstverbrauch der Werke an Roheisen und 
Hochofengufs beziffert die Statistik m it 255 011 t, 
ihren Verkauf im Inlande m it 129 492 t, den Export 
nach Oesterreich mit 171 t, den nach Rufsland mit 
21 372 t, den Bestand am Jahresschlusse in erster 
Hand m it 11501 t, und in zweiter Hand mit 4592 t. 
W enn unter dem Exportroheisen fiir Rufsland nur 
solches verstanden werden soli, welches von den 
Werken direcl und ohne Miltelsmann dorthin v erka uf t 
wurde, so ist vielleicht gegen die hier verzeiclmete 
Gewichtssumme nichts einzuwenden, andernfalls bleibt 
sie h in ter der W irklichkeit nicht uneriieblich zuriick; 
obwolil z. B. nach der Statistik Tarnowitzer Hiitte 
kein Roheisen nach Rufsland esportirte, sah Heferont 
doch auf einem der Grenzwerke im Friihjahre 1887 
ein nicht kleiues Ouaulum solchen Hoheisens, welches 
unm ittelbar vor der letzten Zollerhohung eingcfuhrt 
worden war.

H o c h o f e n b e l r i e b  m i t  H o l z k o h l e n .

Diese Abtheilung der Statistik isl unvollstandig; 
cs ist nicht nur ein, sondern es sind zwei Hol/.kohlen- 
ofen im Betriebe gewesen: aufser dcm zu W z i e s k o  
auch der zu B r u s c t i i k ,  dem Prinzen Hohenlohe 
gehurig. Dieser producirte wahrend 24 Wochen 
641,449 t Roheisen und 8,901 t Gufswaaren und ver- 
gichtete dazu 6660 cbm Holzkohlen, 1519,3 t milde, 
oberschlesische Brauneisenerze, 277,65 t Kiesabbriinde 
und 344,4 t Kalksteine, beschaftigte wahrend des 
Blasons 18 Arbeiter und zabite denselben 3610,40 J t  
L5hne.

Wziesko huttete nur 17 Wochen und beschaftigte 
dabei 10 A rbeiter, dereń Loline 3403 J t  belrugen; 
3,34 t Thoneisensteine m it 0,3 l Kalksteinen gemoltert 
und mit 1,43 t Holzkohlen niedergeschmolzen, lieferten
1 t Roheisen, dereń durchschnittlicher Yerkaufspreis 
9 ś ,l J t  waren. (Schlufs folgt.)

D r. Lcu.

Grofsbritanniens Eisen- und Stahl-Industrie im Jahre 1887.

Nach dom »Annual Statistical Report 

(Alle Gewicbtsangaben

Die Gesammtproduction yon Roheisen einschliels- 
licti Spiegeleisen und Ferromangan betrug in Grofs- 
brilannien im Jah re  1887 7 560 997 t, ubertraf die- 
jenige von 18S6 (6 OSO 595 t) also um 580 402 t. An 
der Spilze steht. Gleveland m it einer Production von
2 548 314 t (2444776 t), dann folgt Pchottland, dessen 
Production mit 917 155 t um 3 617 t geringer ist ais 
im Yorjahre. Yon der Gesammtproduction entfalien 
auf Giefserei- und Puddeleisen 3731 148 t, auf Hamatit- 
oisen 3 113 874 t ,  Spiegeleisen und Ferromangan 
236 912 t und auf Thomasroheisen 479 054 t. Die Roh- 
eisen-Yorriithe betrugen am Emie des Jahres 2 658227 t. 
davon befanden sich in den ŁagerhSusern 1 777 092 t 
und an Y orrathen auf den Hilttenwerken 881 135 t. 
Der Verbrauch an Roheisen betrug 7 434 140 t oder 
595 110 t m ehr ais im Yorjahre.

Interessant ist die Zusammenstellung iiber das 
Anwachsen der Lagervorrathe seit 1882; dieselben 
betrugen;

of tlie British Iron Trade Association«. 

in Tonnen zu 1000 kg.)

j Ende 1882 18,2 % od. 9,4 Wochen d.Jahresverbrauchs. 
„ 18S3 21,1 % ,  10,4 „ „
, 1884 24,5 % „ 12,7 „ ,
„ 1885 35,0 % ,  18,0 „ „
,  1886 37,0 % „ 1 9 , 4  „ „
„ 1887 36,0 % „ 18 , 6  „ „

Am 31. December waren 855 Hochofen vor- 
handen, von denen 403 unter Feuer standen. Die 

{ wSćheniliche Durchschnittsproduction eines Hochofens 
| betrug 358 t gegen 346 t im Yorjahre. Dic Preis- 

notirungen standen am hOchsten am 1. Februar mit 
44,6 sli. fiir Schottische W arrants, 36,3 fur Gteveland- 
eisen Nr. 3 und 51,6 fur Hamalileisen Nr. 1 von der 
Westkuste, am niedrigsten unter dem l.N ovem ber mit 
38,5*/a sh., 31,6 und 44 sh. fur genannte drei Marken.

An S t a b e i s e n  (puddled bars) wurden erzeugt 
1 728 532 t, d. i. 85 964 t m ehr ais in 1886. Die Zahl 
der am Jahresschlusse vorhandejion Puddelófen betrug
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4294, davon waren 2 875 in Betrieb (Ende 1886 
2908 Stiick). Die durchschnittliche Stabeisenerzeugung 
eines Ofens betrug 600 t, die hOchste Productionszahl 
mit 812 t pr. Ofen erreiehte Lancashire, wahrend in 
Derbyshire m it 841 t die niedrigste Durchschnitts- 
production fur den Ofen stattfand.

Die Erzeugung von Bessemerstahl (Ingots) helief 
sich auf 2 097 433 t, ubertraf diejenige des Vorjahres 
um 501 785 t oder 2 4 % ,  und die des Jahres 1880 
(1 058 672 t) um das Doppelte. Zwei neue Bessemer- 
stahlwerke, in Wishaw und in Gardiff, sind im Laufe 
des Jahres hinzugekom nien; es betrug am Jahresende 
die Anzahl der vorhandenen Converter 126, von 
welchen 87 in Betrieb waren. Die hOchste Production 
wurde in South Wales m it 547 394 t (26 061 t a. d. 
Converter) erreicht, dann folgt Cleveland mit 492596 t 
(30786 t fur den Converter), die hOchste Durchschnitts- 
erzeugung fur den Converter wurde mit 35 489 t in 
Cumberland erzielt; die Durćhschnittserzeugung der 
wahrend des Jahres im Betrieb gewesenen 87 Con- 
verter uberhaupt betrug 24 158 t, wahrend im Jahre 
1886 von 78 Convertern durchschnittlieh 20 456 t 
dargestellt wurden.

An basischem Stahl wurden in der Zeit vom
30. September 1886 bis 31. October v. J. 370 3-58 t 
erzeugt, oder 20 % der Totalproduction aller Lander 
(1 729 488 t).

Im Clapp-Griffiths-Procefs wurden im verflossenen 
Jahre 25 400 t gewonnen, dieselben sind in der oben 
angegebenen Productionszahl des Bessemereisens mit 
einbegriffen.

Die Erzeugung von Flammofen-Flufseisen (open 
hearth steel) des Jahres 1887 belief sich auf 996 801 t, 
ubertraf also diejenige des Vorjahres von 705 276 t 
um 291 525 t. Dies ist die grOfste Zunahme, welche 
jemals innerhalb eines Jahres erzielt worden ist, und 
betragt dieselbe m ehr ais die Gesammt-Production 
des Jahres 1880. Im North-East Goast betrug die 
Production von 252 259 t mehr ais das Doppelte der 
vorigjahrigen Erzeugung. Die Zahl der am Jahresende 
vorhandenen Flammofen betrug 261 gegen 244 
Ende 1886 und 215 Ende 1885; von diesen waren 
wahrend des Jahres in Betrieb 222 und 43 Oefen mit 
einer jahrlichen Leistungsfahigkeit von 301 142 t im 
Bau begriffen.

Die Gesammt-Ausfuhr von Eisen und Stahl aus 
Grofsbritannien belief sich auf 4213 257 t oder 15,57 % 
der Gesammtproduction gegen 3 442 709 t in 1886; 
davon gingen nach den britischen Colonieen 1098749 t, 
nach den Vereinigten Staaten 1 302 964 t (1886 
817 453 t), und nach Deutschland 183 684 t oder

6 856 t weniger ais im Vorjahre. Die englische 
Ausfuhr nach Rufsland, welche in 1886 155 854 t 
betrug, sank in 1887 auf nur 93 986 t.

Es wurden ausgefuhrl: Roheisen 1 178 252 t im 
W erthe von 2 741 507 j g , altes Eisen 293 936 t 
(827 698 £ ) ,  Eisenbahnmaterial 10288831 (4617 4 6 0 ^ ) ,  
Bandeisen, Platten und Kesselbleche 357 040 t 
(3 319 323 Stab - Winkeleisen u. s. w. 267 306 l
(1 447 977 Gufs- und Schmiedeisen und Fabricate
daraus 375 6S5 t (4 120 931 £ ) ,  Weifsblech 360 449 t 
(4 796 928 £ ) ,  Rohstahl 290 904 t (2 094 454 £ ) ,  
b rah t 47 192 t (629 975 sg ) , Eisen- und Stahlwaaren
13 815 t (404 083 *g). Hierzu kommt noch die Aus
fuhr von Kleineisenzeug mit 2 920 358 ^  und fertigen 
Maschinen und W erkseinrichtungen mit 11 145 745 j g ,  
so dafs sich der Gesammtwerth der Ausfuhr an Eisen 
und Stahl des Jahres 1887 auf 39 066 439 £  belauft 
gegen 34 800 122 j g  in 1886. Die Ausfuhr in den 
beiden ersten Monaten des laufenden Jahres betrug 
579716 t gegen 559307 t im gleichenZeitabschnitt des 
Jahres 1887.

Die Einfuhr von Eisen und Stahl betrug in 1887 
331 868 t  gegen 300 833 t in 1886.

Die Weifsblecherzeugung Grofsbritanniens war im 
verwiehenen Jahre grOfser ais je zuvor; sie betrug 
431 569 t. Die Ausfuhr betrug, wie schon oben er- 
wahnt, 360 449 t =  6 207 388 Kisten, davon gingen 
allein 4526 367 Kisten nach den Yereinigten Staaten, 
wahrend die Ausfuhr nach diesem Lande im Jahre 
1878 nur 1 931 128 Kisten betrug, also von der vorig- 
jahrigen um 134%  ubertroffen wurde. Die Ausfuhr 
nach Deutschland ist nicht besonders aufgefiihrt, 
sondern nur diejenige nach Deutschland, Holland und 
Belgienzusammen, welche 144577 Kisten gegen 136409 
in 1886 und 222 732 in 1885 betrug.

Ueber den englischen Schiffsbau wird berichtet, 
dafs namentlich im letzten Viertel des vorigen Jahres 
eine betrachtliche Belebung derNaclifrage stattgefunden 
hat, dafs ferner die Anwendung des Flufseisens an 
Stelle des Schweifseisens einen beispiellos grofsen 
Umfang angenommen hat ,  und dafs eine plótzliche 
und bedeutende Verminderung des Tonnengehalles 
der zu erbauenden Segelschiffe eingetreten ist.

Die im Jahre 1887 vom Stapel gelaufenen Sciiiffe 
hatten einen Tonnengehalt von 560 045 gegen 433446 t 
Gehalt der in 1886 erbauten Schiffe.

Die grofse Vermehrung in der Anwendung von 
Flufseisen erhellt daraus, dafs im Jahre 1880 23, 
1881 23, 1882 63, 1883 109, 1884 92, 1885 118, 
1886 220 und 1887 391 Fahrzeuge aus diesem Materiał 
erbaut wurden.

Bericlite Uber Yersammlimgen yerwandter Yereiiie.

Deutsche Gesellschaft fiir angewandte 
Chemie.

Bericht uber die erste Hauptversammlung. Von einem 
Theilnehmer.

Am 22. und 23. Mai d. J. hielt die Deutsche 
Gesellschaft fur angewandte Chemie ihre erste Haupt- 
versammlung in Hannover ab. Diese Gesellschaft, 
liervorgegangen aus dem Verein analytischer Ghe- 
miker, will eine Mittelstellung zwischen der Deutschen 
chemischen Gesellschaft in Berlin, die rein wissen- 
schaftliche Bestrebungeu verfolgt, und der Gesell
schaft fur chemische Industrie, die mehr handels- 
politische und Okonomische Zwecke im Auge hat, 
einnehmen. Dafs das Bedurfnifs der Grundung einer

derartigen Gesellschaft wirklich vorhanden war, zeigt 
die schnelle Zunahme der Mitgliederzahl, die gegen- 
wartig auf 250 gestiegen isl und vie!e Namen mit 
gutem Klang zu den ihrigen rechnen darf. Die Yer- 
handlungeri am 22. wurden mit Berathung der Statulen 
und Vorstandswahl eroffnet; gewahlt wurden Prof. 
Engler (Karlsruhe), Prof. Lunge (Zurich), Dr. Fischer 
(Hannover), Dr. Yogel (Metnmingen), und Meineke 
(Wiesbaden). Statt Prof. Engler, der den Yorsitz 
nicht annehmen konnte, wurde spater Prof. Marx 
(Stuttgart) gewahlt. Nach Erledigung des geschatt- 
lichen Theiles begannen die offentlichen Verhand- 
lungen mit Begrufsung der Gaste; ais solche waren 
erschienen: ais Verlreter der Sladt Senator Liebrecht, 
Geheimrath Prof. Ruhlmann fur die dortige technische 
Hochschule, Prof. Ollo fiir die technische Hochschule
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zu Braunschweig, fur den Verein der deutschen 
lngenieure Hr. Generalsecretar Peters. Darauf nalim 
Prof. Lunge das W ort zu einem Vortrag uber Vor- 
und Ausbildung der Studirenden der angewandten 
Chemie. Er stellte sieben Forderungen auf,  dereń 
erste lautete:

„Fur den Aufbau der fa r den Studirenden der 
Chemie nSthigen Kenntnisse sei eine solide Grund- 
lage unerlafslich , und eine solche schaffe fur diesen 
Fali nur die reale Bildung. Ohne Gegner der huma- 
nistischen Bildung zu se in , mdsse er doch darauf 
hinweisen, dafs sehr wenige die alten Sprachen be- 
herrschen. Die reale Bildung stehe durchaus nicht 
im Gegensatze zu einer idealen Auffassung der Weit, 
ebensowenig wie die klassische Bildung einen Frei- 
brief fur ideale Gesinnung ausstelle. Sie gewahre 
auch keine Unterstutzung bei dem spateren Studium 
der Naturwissenschaften, sondern richte den Gedanken- 
gang auf ein ganz anderes Gebiet. Seine erste 
Forderung sei deshalb : Die Studirenden mussen beim 
Eintritt in die Ilochschule das Matur einer Realschule 
besitzen , die Abiturienten eines Gymnasiums aber 
sich einer besonderen Prufung unterziehen.

Zweite Forderung: Fur den Lehrstoff der Hoch-
schule mufs ein bestimmter Plan vorhanden sein, dessen 
Gang von den Studirenden innezuhalten is t; es ware 
somit nOthig, von dein gegenwartig herrschenden System 
der unbedingten Freiheit der Studirenden abzugehen 
und einen gewissen Zwang durch Yerpflichtung zur 
Ablegung von Prufungen einzufuhren (Zustimmung). 
Die wirthschaftlichen Nachtheile des gegenwfirtigen 
Systems unbedingter Freiheit beim Mangel jeder 
Gontrole sei geradezu auflallend; es sei Verschwen- 
dung einer Unmasse von Geistes- und Geldkraften. 
Bei Aufstellung des Studienprogramms musse er auf 
die Stroinungen, die sich in Frankreich und Deutsch
land geltend m achen, hinweisen; die franzosischen 
Ansichten finden ihren starksten Ausdruck in der 
Ecole centrale in Paris. Hier geniefsen sammtliche 
Studirende eine gleichmiifsige Ausbildung bis zum 
letzten Ja h re , wo eine Trennung stattlindet. Dieses 
System hat Vieles fur sich, da es den Uebergang von 
einem Fache zu einem andern sehr erleichtert und 
dem Chemiker viel nutzliches Wissen beibringt; aber 
von Chemie wissen diese Studirenden herzlich wenig, 
und Niemand wurde wohl dieses System fur Deutsch
land empfehlenswerth halten. Ein anderes System, 
von Prof. Solkowsky in Prag vertre ten , begreite die 
weitgehendste Specialisirung des Studiums in sich, 
was eher unseren Anforderungen entsprechen wurde.

Dritte Forderung: Der Studirende der angewandten 
Chemie soli eine ebenso grundliche Bildung erhalten, 
wie die Universitat sie giebt; w ahrend der zwei 
ersten Jahre soli nur theoretische Chemie neben 
Physik, hSherer Mathematik und Mineralogie vorge- 
tragen werden.

Yierte Forderung: Erst m it dem dritten Semester 
ist m it den technischen Fachem  zu beginnen; der 
jungę Student der Chemie ist vorher fur dieses 
Studium zu wenig Yorbereitet; hier wurden dann 
Mechanik, mechanische Technologie, Zeichnen u. s. w. 
ihren Anfang nehmen. W en n , wie es durchaus 
nothwendig, das Studium der Chemie auf Yier Jahre 
sich erstrecken w urde, dann durfte das Studium der 
cliemischen Technologie erst m it dem dritten Jahre 
anfangen.

Funfte Forderung: Der Uebergang aus dem
zweiten Jahre zum Studium des dritten mufs von 
einer Prufung abhiingig gemacht werden. Es ware 
dringend nothwendig, dafs die Studirenden den Nach- 
weis lieferlen, dafs sie die Theorie Yollstandig be- 
greifen, ehe sie zu ihrer Anwendung auf die Praxis 
ubergehen durfen.

Sechste Forderung: Nach diesem Uebergangs-
esam en soli den Studirenden die W ahl der Fach er.

in denen sie weitore Ausbildung wiiiischen, freistehen; 
dies sei durchaus nothwendig, um die nun erfolgende 
Specialisirung des Studiums zu ermOglichen. Seit
8 Jahren sei diese Einrichtung m it grofsem Erfolge 
am Zuricher Polytechnikum eingefuhrt worden.

Siebente Forderung: Selbstiindige Arbeiten durfen 
erst im vierten Jahre ihren Anfang nehm en; es 
schliefsen sieli h ier neben den Yortragen uber allge- 
meine chemische Technologie solche Ober besondere 
Kapitel derselben an. Yor Allem wiire eingehende 
Einfuhrung in die verschiedenen Zweige der chemi- 
schen Industrie zu em pfehlen , belegt m it guten 
Zeichnungen, weniger gut m itM odellen , ohne sich 
jedoch dabei in Rezeptenkram zu verlieren; liierzu 
kamen praktische Uebungen in Darstellungen von 
P rapara ten , technischen A nalysen, Entwerfen von 
Anlagen u. s. w. Die Darstellungen der Pruparate
durfen aber nicht bis zur Nachahmung der Vorg;1nge 
der chemischen Industrie gehen , da sonst leicht ver- 
kehrte Ansichten uber die wirklichen Yorgange in
der Praxis sich ausbildeten. Kein wissenschaftliche 
A rbeiten , soweit sie zur LSsung von technischen 
Fragen geeignet erschienen, k6nnten auch ausgefiihrt 
werden. Den Abschlufs der Studien bilde dic 
Diplomprufung; neben der mundlichen Prufung ware 
eine selbstiindige A rbeit, etwa in Form einer Disser- 
tation oder einer Construction zu verlangen. Hieran 
knupft sich die achte Forderung: Die technischen
Hochschulen sollen das Recht besitzen, den Doctor- 
titel zu verleihen (allgemeine Zustimmung). Es sei 
fiir die jungen Chemiker, die die Hochschule ver 
lassen, ein dringendes B edurfnifs, einen Abschlufs
ihrer Studien dokumentiren zu kOnnen. Die Studireu- 
den anderer Abtheilungen erhalten durch ih r Diplom 
einen Titel, der sie mit den nóthigen Kenntnissen 
und Fiihigkeiten ausgestattet erkliirt: der Titel
•Chemiker* sage gar nichts, und »diplomirter Clie- 
miker« sei fur den taglichen Verkehr zu schwer- 
fallig. Der Doctortitel sei hier der einzig richtige, 
und thatsachlich holen sich m ehr ais zwei Drittel 
der jungen Chemiker diesen Titel m it Aufwand 
von zwei bis drei Semestern bei der Universitat.“ 
Nach dein Schlusse des V ortrags, der aufserst 
beifiillig aufgenommen wurde, wurde die Discussion 
durch Prof. Ruhlm ann erSfTnel. Er erklarte sieli mit 
den Principien des Yortrags vollsliindig einverstanden ; 
es musse irgend eine Controle uber die Studirenden 
unbedingt ausgeubt werden kćinnen. Die Freiheit 
musse sich selber beschranken, sonst arte sie in 
Ziigellosigkeit aus. ' Redner fordert Einfuhrung von 
R epetitorien; er wolle gern den Besuch der Vortrage 
frei lassen, die Repetitorien sollen jedoch obligatorisch 
sein. Redner tritt ebenfalls mit voller Ueberzeugung 
fur die reale Bildung ais Grundlage des technischen 
Studiums ein,  ist auch fur den Doctortitel ais Ab
schlufs desselben. Dr. Forster (Berlin) fuhrt an, dafs 
Prof. Zeuner (Dresden), fruher am Polytechnikum in 
Zurich, sich entschieden gegen den dort herrschenden 
Schulzwang ausgesproclien habe, ais ungeeignet fiir 
deutsche Verhaltnisse. Im ubrigen stimme er den 
Forderungen des Vortragenden vollkommen bei, mOchte 
auch eine weitere Forderung dahin formuliren, dafs 
nur diejenigen ais Lehrer der technischen Chemie 
anzustellen w aren, die eine Anzahl Jahre in der 
Praxis thatig waren. Generalsecretar Peters bezeiehnet 
die allgemeine Anerkennung der Realbildung ais einzig 
berechtigte Grundlage fur das Studium an der tech
nischen Hochschule ais sehr erfreulichen Fortschritt; 
er weist auf den Vortheil hin, dafs die Studirenden 
auf keine Laufbahn im Staatsdienste angewiesen 
seien; die Staatsexarnen lasten schwer auf dem 
Ingenieurwesen; hier wurden vor Allem die Bedflrfnisse 
des Staales berucksichtigt, und die der Industrie 
kamen kaum in Betracht. Die Industrie brauche aber 
auch lngenieure zweiten Ranges, die sich mit weniger
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eintraglicheu Stellungen begniigten. Er frage an, wie 
es sieli mit dieser Frage auf dem Gebiete der ciicmischen 
Industrie verlialte. Hierauf ergriff Hr. Rhousapontos 
(Athen), Assistent des Hrn. Prof. Hoffmann (Berlin), 
das W ort und trat aus leicht erklarlichen Griinden 
fur die humanistische Bildung ein. Er erkliirte Real- 
fur Halbbildung (allgemeines »Oho«!) und nur huma
nistische Bildung ais zum richtigen Denken hefahigend. 
Dr. Fischer (Hannover) erliob entschiedene Einsprache 
gegen letztere Beliauptung des Vorredners. Nur reale 
Bildung befahige zu Beobachlung und Anschauung, der 
Grundlage jedes technischen Studiums. Rhousapontos 
erklart, nach seinen Erfahrungen befiinden sich die 
Realgebildeten den Klassischgebildeten gegeniiber im 
Naehtheil; in Gesellschaft der letzteren fuhlten sie 
sich gedruckt und verlassen (Unruhe). Generalsecretar 
Peters, Prof. Riihlrnaun und Prof. Lunge erhoben 
gegen diese sonderbare Aeufserung lebhaften Wider- 
spruch; letzterer fuhrte aus, dafs Prof. Hoffmann 
nachgewiesenermafsen in seinen statistischen Angaben 
schwer geirrt habe, ja  dafs, ais er den Realgebildeten 
die Fahigkeit wissenschaftlicher Studien absprach, 
ihm die Thatsache, dafs drei von seinen funf Assistenten 
n u r  Realbildung genossen hatten , unbekannl war. 
Ihm, Redner, der selbst klassisch gebildet und zur 
Zeit tuchtiger Grieehe w a r , konne keine Yoreinge- 
nomm enheit vorge\vorfen werden. Gegen den Ein- 
w urf des Prof. Forster fuhrt er an, dafs seit Prof. 
Zeuners Zeit der damals in Zurich herrschende Schul- 
zwang zu der jetzigen freieren Auffassung fortgeschritten 
sei; er wunsche nur eine Controle, wie sie ja  auch 
von den Lehrern der Rechtswissenschaft und der 
Medicin allgemein gefordert werde. Hi1. Peters habe 
die Frage in bezug auf Techniker zweiten Ranges 
b e ru h r t; solche bilden sich aus der Gewerbeschule 
und den schwacheren Kraften der Hochschule.

Peters halt die Beantwortung der Frage nicht 
erschOpfend und bittet die Gesellschaft, Stellung zu 
derselben zu nehmen. Dr. Fischer schlagt vor ,  eine 
Commission zu w iihlen, die sich mit dem Verein 
deutscher Ingcnieure und dem der chemischen 
Industrie in Verbindung zu setzen habe. Prof. Lunge 
will die Frage zunachst vom Yorstand behandeln uud 
bis zum niichsten Jahre Yertagen lassen; dieser Vor- 
schlag wird angenommen.

Der folgende Tag, der 23., sollte das angekundigte 
Referat uber »Einheitsmethoden« bringen. Der Re
ferent, Prof. Dr. Konig aus Munster, war aber ani 
Erschejnen verhindert; Dr. v o n  R e i s ,  Aachen, wurde 
deshalb gebeten, einige einleitende Worte in der Sache 
zu sprechen. Redner fuhrte aus, dafs er sich ganz 
unerw artet im Mittelpunkte der Discussion befinde, da 
er nur gekominen sei, Belehrung zu holen. Er ver- 
moge deshalb nur einige kurze Bemerkungen iii der 
Sache zu m achen : Das Bestreben nach Einheits-
methoden sei keineswegs n eu ; schon vor m ehr ais
8 Jahren seien in der Soda-Induslrie Schritte in dieser 
Richtung geschehen. Prof. Lunge habe damals im 
Auftrage derselben nach Einholen von Gutachten aller 
Betheiligten ein Taschenbuch herausgegeben, dessen 
Yorschriften bindend angenommen wurden; derselbe 
werde jedenfalls die Giite haben, weitere Auskunft 
uber die Erfolge seiner Bestrebungen zu ertheilen. 
Mehrere andere Industrieen, so die Cement- und 
die Dungerfabrication, tliaton ahnliche Schritte, nicht 
zu vergessen das grofse System von Einheitsmethoden, 
das die deutsche PharmakopSe biete; die Idee kiinnte 
demnach wohl ais spruchreif hetrachtet werden. Die 
Yortheile eines solchen Systems einheitlicher Methoden 
iiberwogen durchaus die verschiedenen in der letzten 
Zeit dagegen aufgetauchten Bedenken. Einige der 
Yortheile mOchte Redner kurz anfiihren. 1. Bei 
kunftigen Differenzen zwischen Analytikern wird, da 
die durch Benutzung verschiedener Methoden oft ent- 
stehenden Fehler fortfallen, der Grund derselben 
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leichter zu ontdecken und Infolgedessen zu beheben 
sein. 2. Dic jungen Chomiker finden beim Eintritte 
in die Praxis eine Fiille von Methoden vor, die wahr- 
haft Yerwirrend wirkt und sie ohne bestimmten Anlialt 
lalst, Ist dagegen das Einheitssystem eingefCihrt, so 
kann er sich auf Methoden stutzen, die seine alteren 
Collegen ais den Anforderungen der Praxis durchaus 
geniigend anerkannt haben. 3. Der Industrie werden 
durch die Einheitsmethoden beim Kauf und Yerkauf 
grofse Vortheile erw achsen; denn durch Vorschrift 
einer bestimmten, gewissenhaft gepriiften Methode 
wird sie sich und andere vor Uebervortheilung schulzen. 
Besonders dem Auslande gegeniiber wird dies Yon 
hohem W erthe sein, da hier oft thatsachlich unzu- 
langliche analytische Methoden im Gebrauche sind. 
Welche Unsumme an Geld und Zeit so gespart werden 
kOnne, wird Jedem einleuchten. Redner schliefst mit 
dem Wunsche, dafs die gegebene Erorterung Anstofs 
zu lebhaftem Anstausch der Ansichten in dieser Frage 
sei. (Lebhafte Zustimmung.) Hierauf nahm  Herr 
Meineke (Wiesbaden) das W ort: Das Verlangen nach 
Einheitsmethoden liefse sich in eine Bedflrfnifs- und 
eine Zweckmafsigkeitsfrage eintheilen; die Bedurfnifs- 
frage sei vorhanden, wenn z. B. der zu bestimmende 
KOrper sieli nicht genau definiren liefse, wie z. B. 
der Exlract im Wein. In der Metallurgie existire 
eigentlich nur e i n solelier Fali, namlich der uni5s- 
liche Ruckitand der Erze; da dieser aber so ziemlich 
Alles enthalten konne, so diirfte er schwerlich Gegen- 
stand einer Einheitsmethode sein. Die Metallurgie 
hat aber im allgemeinen bestimmte Stoffe zu behandeln, 
und die Zweckmafsigkeit der Einheitsmethoden auf 
diesem Gebiete sei nicht zu leugnen. Es treten oft 
kolossale Differenzen auf, die ihren Grund entweder 
in der Methode, in der Probe oder in der Ausfuhrung 
haben. Die Wiśsenschąft aber gebe Methoden zu ge- 
liauer Analyse in die Hand. Wenn z. 15. Differenzen 
bei Bestimmung von Kieselsaure entstanden, so sei 
dies nur der Yernachlassigung allgemein bekanuter 
Yorschriften zuzuschrąihen; bei Phosphorbestimmungen 
die salpetersaure AuflSsung ohne weiteres zu be- 
nutzen, sei nach den Erfahrungen der letzten Jahre 
einfach Fahrlassigkeit. Die auftretendcn Unterschiede 
liefsen sich meistens auf Mangel an Sorgfalt bei 
Auswahl und Ausfuhrung der Methoden zuruckfiihren. 
Die Wahl sollte durch Normalmethoden erleichtert 
werden, dereń Aufstellung Aufgabe der Hochschulen 
sei. Bei der Ausfuhrung konne ein geubter Chemiker 
m it einer rnangelhaften iMethode bessere Resultate 
erziclen, ais ein ungeflhter Chemiker mit der besten. 
Ein mit sorgfaltig gepruften Methoden arbeitendes 
Laboratorium werde sich nicht dazu verstehen, einzu- 
fuhrende Einheitsmethoden einer eingehenden Pru- 
fung zu unterziehen. Trotzdem in einzelnen Zweigen 
der Metallurgie Einheitsmethoden vorlagen, kamen 
doch haufig Differenzen Yor, die folglich ihren Grund 
in den Proben haben mufsten. Es liiOsśe deshalb 
in erster Reihe, wie auch Ukena neuerdings empfahl, 
die grOfste Sorgfalt auf die Proben verwcndet werden. 
Auch ein etbisches Moment liege in dieser Frage, 
wie auch Ledebur betont; dem betreffenden Zweige 
der analytischen Chemie wurde Versumpfung drohen, 
und es sei wohl kein Zufall, wenn in der Blei-Industrie, 
die schon lange nach bestimmten Methoden arbeitet, 
ein bedanerlicher Stillstand in bezug auf Entwicklung 
der analytischen Methoden eingetreten sei. Redner 
glaubt, dafs im Falle der Einfuhrung von EinheiU- 
inethoden das Streben nach Yerbesserung der felilen- 
den Anerkennung wegen erlalnnen w urde; die Aus- 
sichten auf Einfuhrung waren ja ausgeschjossen, und 
wohl wenige wurden so frei von Egoisrnus sein, 
trotzdem weiterzustreben.

Dr. Krauch (Darmstadt) betont die Wichtigkeit 
der Rcinheit der Reagentien, da ohne diese die besten 
Methoden werthios seien. Er liabe sich in letzter

8
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Zeit vielfach mit der Untersuehung der gangbarcn 
Reagentien beschaftigt und gefunden, dafs sie yon 
aufserordentlieh yerschiedenem W erthe sind und we- 
nige den an sie gestellten Anforderungen geniigten. 
Redner theilte eine ganze Reihe derartiger Unter- 
suchungen mit und schlug zum Schlusse vor, um 
sowohl den Fabricanten ais den Abnehmern feste 
Anhaltspunkte zu gehen, einheilliche Beslinnnungs- 
metlioden der Reagentien einzufuhren. Dr. Fischer 
klagt uber die Unkenntnifs der jungen Chemiker 
in bezug auf R eagentien, verlangt genaue Fest- 
stellung der an die Reagentien zu stellenden Anfor
derungen und spricht sich fur Einheitsm ethoden in 
dieser Frage aus. Dr. Schmitt (Wiesbaden) pflichtet 
dem R edner yollstandig bei und schlagt die Wahl 
einer Commission in dieser Angelegenheit vor, was 
auch geschieht. Professor Lunge, der in  die Com
mission gewalilt wurde, lehnte dankend ab, da er 
bereits zwei Jahre alle seine freieZeit aut Commissions- 
arbeiten yerwendet habe, ohne zum Ziel zu gelangen. 
Er halte den Verein noch fur zu schwach. um irgend 
etwas in dieser Beziehung ausrichten zu konnen. Das 
YiSllige Fehlschlagęn der zweijahrigen Arbeit habe in 
dem allzu grofs gesteckten Ziele seinen Grund: es 
sollte Deutschland, England und Frankreich umfassen. 
Er sei aber deshalb durchaus kein Gegner derartiger 
Bestrebungen, sondern betrachle sie immer noch ais 
ideales Ziel; nur musse man sich anfangs auf eng 
begrenzte Gebiete beschranken. Wichtige Methoden 
mufsten dann auch von Zeit zu Zeit erneuerter Pru
fung unterzogen werden. Meineke fordero eine Pru
fung aller M ethoden; dies sei wohl eine ideale For- 
derung, zu dereń ErfQUung aber Zeit und Gelegenheit 
fehle. Nicht alle Chemiker seien Leute ersten Ranges; 
es sei deshalb wohl wiinschenswerth, dafs genau ge- 
prufte, scliarf begrenzte N om en  festgeslellt wurden, 
wonach die weniger begabten sich richten konnten. 
Die Proben hatten zwar Vieles, bei weitem aber nicht 
Alles zu verantworten. Um eine solche Mafsregel, 
wie Einfuhrung von Einheitsmethoden zur Geltung 
zu bringen, sei cin geschlossenes Auftreten, wie das 
der Sodafabricanten nothwendig. Diese fuhrten aus- 
drucklich auf ihren Verkaufsrechuungen an, dafs die 
Analysen nach dem Taschenbuche fiir die Soda- 
industrie auszufuhren seien, und sie haben es durch- 
gesetzt, dafs nach diesem gearbeitet wurde. Er glaube 
jedoch, dafs die Frage fur die Versammlung noch 
nicht spruchreif sei, und schlage vor, sie bis zur nachsten 
Jahresversam mlung zu vertagen. Da der Vorsitzende, 
Professor Lunge, seine Ruckreise antreten mufste, 
wurde ein Antrag auf Schlufs der Discussion ange
nommen und sein Yorschlag zum Beschlufs erhoben.

Yon den gehaltenen Yortragen ist nur der yon 
Meineke uber die Bestimmung von Schwefel im 
Eisen fiir die Leser der Zeitschrift von Interesse. 
Da derselbe bald im Druck erscheinen und dann hier 
besprochen werden soli, so sei nur erwahnt, dafs die 
allgemein gebrauchliche Methode des Auffangens der 
durch die Behandlung des Eisens m it Saure entstehen- 
den Gase in oxydirenden Flussigkeiten nach iMeineke 
haufig zu niedrige Resultate giebt, indem ein Theil 
des S in dem Aufliisungsgefiifs zuruckbleibt.

Nach Beendigung der Yerhandlungen fand die 
Versammlung ihren Abschlufs in einem Ausfluge nach 
Peine und Ilsede, wo die dortigen Stahlwerke und 
Hoch5fen in Augenschein genommen wurden.

Verein zur BefSrderung des Gewerbe
fleifses.

In der Sitzung vom 9. April hielt Hr. Julius 
Molier einen sehr interessanten Vortrag uber II u f - 
n a g e l  f a b r i c a t i o n ;

Nach einer allgemeinen und geschichtlichen Ein-

leitung ging Redner zunachst zur Beschreibung des 
Ilufnagels und der A nforderungen, welche man an 
denselben stellt, iiber und unterzóg sich damit, unter 
Berucksichtigung der grofsen Yerschiedenheit dieser 
Anspriiche, einer nicht leichten Aufgabe.

Ais zweiten Theil behandelte Vortragender das 
Rohmaterial zur llufnagelfabrication und geben wir 
seine Ausfiihrungen, ais fiir die Leser dieser Zeitschrift 
von besonderem Interesse, in Nachstehendem wortlich 
wieder:

„Die Zahigkeit oder W id e rs la n d s fa h ig k e i t  ist die 
wichtigste Eigenschaft des Hufnagels. Keine Art 
Nagel und kein sonstiger Artikel ist den fortwahrenden 
A nstrengungen, Stdfsen und ruckweisen Proben auf 
Zerreifsbarkeit und Abbreehen so ausgesetzt wie der 
Hufnagel, bei dem jeder T ritt d e s  Pferdes Veranlassung 
zu Brach oder Zerreifsen giebt. Mitliin sollte nur 
das zaheste Eisen zur Anfertigung von Hufnageln 
yerwendet. w erden , und ais solches h a t sich das 
schwedische llolzkohlen-IIufnageleisen bewahrt, welches 
nach dem allen Lancashire-Frischherd-Verfahren m it 
Holzkolilen hergestellt wird. Dasselbe ist seit alten 
Zeiten von allen erfahrenen Special - Faclileuten in 
Europa, namentlich in Spanien, Italien, Frankreich, 
England und den OstseeProvinzen Rufslands, spater 
aucli in N ordam erika, China und Japan , ais das 
beste, von keinem andern nur annaheriid erreichte 
Materiał zur Herslellung von Hufnageln anerkannt 
und zu diesem Zweckc regelmiilsig bezogen und ver- 
braucht worden.

Die Erze, aus denen dieses Eisen hergestelll 
wird, sind, bis auf geringe Spuren, frei yon Phosphor 
und Schwefel. Bei der Herstellung des Eisens selbsl 
yerfiihrt man so sorgfaltig, dafs bei den Luppen eine 
genaue Sortirung stattfindet, und nachher bei den 
sogenannten Riegeln alle Theile und namentlich die 
E nden, welche nicht durchaus gesund sind, abge- 
h au en , zuruckgestellt und ebenso wie die aussortirten 
Luppen zu geringeren Sorten Eisen yerarbeilet werden.

Die Hufnagel aus diesem schwedischen Holz- 
kohleneisen sind so zahe und w iderstandsfahig, dafs 
sie meistens so lange b a lte n , bis das Hufeisen abge- 
lau fen , d. h. abgenutzt ist, wenn es nicht schon 
yorher aus einem andern Grunde abgenoinmen und 
ersetzt werden mufs.

Wir selbsl haben w ahrend des nunmelir 18jah- 
rigen Bestehens unserer Fabrik die umfangreichsten 
Versuche mit den allerbesten Qualitaten nassauischen, 
westfalischen und schlesisclien Hufnageleisens gemacht 
und dabei leider die Ueberzeugung gewinnen mussen, 
dafs sie fur unseren Zweck das schwedische Eisen 
n icht ersetzen kOnnen.

In Belgien wurden fruher Hufnagel m it der Hand 
aus weichem Bessemerstahl geschm iedet; dieselben 
waren aber dennoch zu hart und sprode, und falls 
sie nachtraglich getempert w urden, um sie weicher 
zu machen, wurden sie zu weich; keinesfalls erwiesen 
sie sich zahe genug.

In neuerer Zeit hat m an yielfache Yersuche ge
macht, das schwedische Eisen durch Flulsstahl oder 
Flufseisen zu ersetzen. WTie unsere eigenen eingehenul- 
s te n , praktischen Versuche ergeben h ab en , ist dies 
aber weder fur die Maschinen-, noch fur die Hand- 
arlieit moglich. Das Flufseisen ist slahlartig, und die 
Folgę is t, dafs schon beim Schmieden eines Nagels 
von der gliihenden Stange nur ein ganz geschickter 
Nagelschmied imstande is t, den Hufnagel so schnell 
fertig zu schm ieden , dafs der Nagel nicht noch 
Hammerschlage bekom m t, wenn er schon ziemlich 
abgekulilt ist. Jeder Schlag, der den Nagel in diesem 
abgekuhlten Zustande tr iff t, m acht die betreffende 
Stelle m ehr oder weniger h a rt, sprode und biuchig. 
So kommt es, dafs, wahrend die von ganz geschickten 
Nagelschmieden aus Flufseisen schnell in weifs- oder 
wenigstens rothgliihendem Zustande fertig gestellten
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Hufnagel einigermafsen zalie sind , andere, nieht so 
schnell von dem schon m ehr abgekGhlten Eisen der
selben Stange geschmiedete Hufnagel hart und sprdde 
ausfallen. Die stahlartige Eigensciiaft des Flufseisens 
bewirkt a u ch , dafs der daraus geferligte Hufnagel 
durch jeden Scblag, Stofs, Druck und durch jede 
Biegung beim Einschlayen und spater im Hufeisen 
m ehr und inehr gehartet wird und dann mit einem 
Małe wie Glas abbricht. Dio Hufnagel aus Flufseisen 
sind daher durchaus unzuverlassig; sie brechen oft 
bei den ersten Trittcn des Pferdes, sonst nach etwas 
langerem Gebrauche ganz plotzlich ab. Sogar ein 
schneller Temperaturwechsel yerursacht, dafs Huf
nagel aus Flufseisen abbrechen. Mit Hufeisen aus 
Stahl bat inan dieselben Erfahrungen gem acht, so 
dafs man die Behauptung aufstelleu kann , dafs sich, 
wegen der damit verkniipften efgenthumlichen Be
dingungen , Stahlartiges uberhaupt nicbt fiir den 
Hufbeschlag eignet.

Abgesehen von der Untauglichkeit in dieser Be- 
ziehung, verarbeitet sich das Flufseisen infolge seines 
hoheren Gradcs von Hartę viel schwieriger, ais das 
bei seiner grofsen Zahigkeit sehr weiclie scliwedische 
H olzkohleneisen, und ist schon deshalb auch zur 
hand wer ksmafsigen Herstellung (durch Handschmiede) 
von llufnageln ganz ungeeignęt. Wird das Flufseisen 
weieher hergestellt, so verliert os noch rcehr an 
seiner Zabigkeit und Haltbarkeit und ist zu llufnageln 
erst recht nicbt zu brauchen. Der grofsere Grad von 
Hiirte erschwert das Yerschmieden, indem die Hand- 
gelenke und Oberarmmuskeln der Nagelschmiede 
dadureh mehr angegriffen und schneller ermudet 
w erden , ais es beim Verschmieden des weichen 
schwedischen Eisens der Fali ist. Die Nagelschmiede 
konnen aus Flufseisen in einer Woehe gewohnlich 
kaum die Hiilfte oder hochstens zwei Drittel des 
Quantums Nrigel sebm ieden, das sie aus weichem 
schwedischen Eisen fertig zu stellen pllegen. Diese 
durch das scliwedische Eisen ermoglichte Mehrleistung 
m acht so viel aus, dafs dagegen ein Preisunterschied, 
selbst wenn er zu Gunsten des Flufseisens yorhanden 
ware, nieht in Betracht kommt.

Fur das Yerschmieden durch Maschinen verur- 
sacht der hOhere Hartegrad des Flufseisens denselben 
Nachtheil, indem er die Werkzeuge so viel rascher 
abnutzt, haufigen Stillstand behufs Auswechselung 
der Werkzeuge yerursacht und dadureh die Produc
tion so verringert, dafs es schon aus dem Grunde 
nicbt zu brauchen ist. Auch sind die yerkauflichen 
Abfalle von deutschom Hufnageleisen oder Flufsstabl, 
welche bei der Fabrication immerhin bedeutend sind, 
bei weitem nieht so gut zu yerw erthen, wie die aus 
schwedischem Holzkohleneisen; woraus wieder hervor- 
geht, dafs auch fur diese anderen Zw'ecke, zu welchen 
die Abfdlle gebrauclit werden, das scliwedische Eisen 
besser ist und durch das deutsche Hufnageleisen und 
Flufseisen nieht ersetzt werden kann. Aufserdem 
lafst sich das Flufseisen nieht sicher schweifsen; die 
kurzeń 1 bis I ‘/s Zoll langen Enden, welche bei dem 
Verscbmieden m it der Maschine ubrig bleiben, konnen 
daher nicbt zusarnmengeschweifst w erden, um die 
Yerarbeitung zu Hufniigeln zu ermOglichen; denn 
eine schleehte Schweifsstelle giebt jedesmal mehrere 
unganze Niigel, dereń Fehler oft erst zum Vorschein kom- 
men, wenn es zu spat ist, ihre flblen Folgen zu yerhuten.

Dr. F r a n k e n s t e i n  in seinem Werke »Bevol- 
kerung und Hausindustrie im Kreise Schmalkalden,
1887« sagt auf Seite 74, dafs die Hufnagelschtniede 
der Schmalkaldener Gegend fruher Schmalkaldener, 
spater nassauisches Nageleisen yerarbeiteten , und 
fahrt dann wórtlich fort: „Alle Versuche, das
schwedische Eisen durch deutsches zu ersetzen, sind 
bis jetzt fehlgeschlagen. Lange Jahre hindurch hat 
man zwar das Nassauer Eisen zur Hufnagel fabrication 
yerw andt; um aber der Concurrenz der Maschinen-

Hufnagel begegnen zu k6nnen, mufste man das weit 
bessere, ziihere und leichter zu yerarbeitende sclnve- 
dische Eisen einfuhren. Erst in neuerer Zeit sind 
wieder Yersucbe gemacht worden, ob nicbt doch die 
Venvendung deutschen Eisens moglich sei, und die 
Regierung hat den Hausindustriellen des Steinbacher 
Grundes 100 Centner Peiner Walzeisen (Flufs
eisen namlich) zur Vorfugung gestellt. Diese Ver- 
suche haben aber ergeben, dafs sich das Peiner Eisen, 
welches sich loco Steinbach - Hallenberg auf 8,10 M  
bis 8,30 M  pro Centner (gegenuber 13,20 J t  pro 
Centner schwedischen Eisens) stellen wurde (heute, 
im April 1888, sind die Preise andere), zwar zur 
Herstellung oiniger Schlosserarlikei und gewisser 
anderer Nagelsorten der Art bew ahrt, dafs es seliwe- 
disches Eisen zu ersetzen imstande ist, zur Fabrication 
von Hufnageln aber nicbt in gleicher Weise geeignet 
ist. Es sei zu h art — sagt man — und besitze nicbt 
die nothige Zahigkeit, so dafs hieraus gefertigte Huf
nagel leicht springen und dadureh unbrauchbar werden. ‘

Wie ich ofter Gelogenheit gehubt habe, mich zu 
Oberzeugen, sind die ganz cigenthunilicheii Anforde
rungen, welche man an einen wirklich untadelhaften 
und in jeder Beziehung vollkommęnen Hufnagel, und 
iufolgedessen zum Theil auch an das Eisen, welches 
zu dessen Herstellung dient, stellen mufs, selbst den 
bedeutendsten Fachlcuten der deutschen Eisenindustrie 
unbekannt gewesen; si« haben nieht gewufst, was 
man von einem wirklich besten Hufnagel yerlańgen 
mufs und yerlangen kann, und dafs das schwedische 
Holzkohlen-Hufnageleisen allein die Voizuge hat, 
welche es zur Fabrication von Hufnageln am besten 
geeignet machen. Sie priesen uns ihr Flufseisen oder 
anderes Nageleisen, ais dem schwedischen Holzkohlen
eisen gleichkommond, ja  ais dasselbe iibertreffend an 
und haben sieli naehher uberzeugen mussen, dafs sie 
die hohen Eigenschaften des letzteren gar nieht ge- 
kannt ha tten , und dafs ihr Eisen dasselbe nieht 
ersetzen kann.

Bei den Eisenzoll - Debatten im Reichstage kam 
es vor, dafs ein Abgeordneter erklarte: „Ich kann
yersichern, dafs ich mehr derarliges Eisen (— nam
lich Hufnageleisen —) fabricire, ais imporLirt wird'*, 
wahrend sich naehher bei oingehender Nachforsehung 
unsererseits herausstellte, dafs er nur gewohnliches 
Eisen zu Hufeisen fabricirt, das uberall in geniigender 
Qualitat zu haben ist', und dafs er also gar nieht 
wufste, dafs Eisen zu Hufnageln etwas ganz Anderes 
is t, ais das gewOhnliche Eisen zu Hufeisen. — Ein 
anderer Abgeordneter behauptete bei derselben Debatte, 
die Handnagelschmiede seiner Gegend brauchten schon 
langst das deutsche Hufnageleisen, das ebenso gut 
sei; wir dagegen, namlich meine Firm a, arbeiteten 
nur in dem alten Schlendrian fort, wir seien einmal 
an das schwedische Eisen gewohnt. Diesem Herrn 
w ar naturlich unbekannt, dafs eben die deutschen, 
mit der Hand geschmiedeten Hufnagel, wegen des 
allerdings seit uralten Zeiten uberall in Deutschland 
dazu venvendeten geringen inlandischen Materials, 
ungeniigend waren, und daher unsere neu eingefuhrten 
Maschinen - Hufnagel aus schwedischem Eisen einem 
langst gefuhlten wahren Bedurfnisse nach hesserer 
Waare entspraehen. Nach der allgemeineren Ver- 
breitung unserer Hufnagel waren die deutschen Hand
nagelschmiede uberall gezwungen, ebenfalls schwe- 
disehes Eisen zu beziehen, um uberhaupt noch Ab- 
nehmer fiir ihre Hufnagel zu finden. Dies wird z. B. 
auch durch den Ihnen soeben yorgelesenen Bericht 
des Dr. F r a n k e n s t e i n  uber Schmalkalden bestatigt.

Neben der so r.Sthigen Gleichmafsigkeit in Arbeit 
und Faęon fehlte dem handgeschmiedeten Hufnagel 
hauptsachlieh gerade die Gute (Zahigkeit, Biegsamtęit 
und heile — nieht unganze — Beschaffenheit) des 
Materials; eine grofse Zahl der Nagel hatte unganze 
Spitzen und brach schon beim Einschlagen ab , oder
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die Pferdc wurden infolge derselben vernagelt und 
dadurch lahm , und die Hufeisen gingen haufig ver- 
loren. Nun mag es ja  nach dem uberall verbreiteten 
Aberglauben Gluck bedeuten, wenn man ein verlorenes 
Hufeisen findet; aber fur den Besitzer eines werlh- 
vollen Pferdes ist das Verlieren der Hufeisen eine 
sehr ungluckliche G eschichte, denn er wird der 
Dienste seines Thieres beraubt.

Auf das Flufseisen zuruckkommcnd, so steht es 
aufser Zweifel, dafs dasselbe das schwedische Eisen 
fiir viele andere Zweche YÓuItommen ersetzt, ja viel- 
leicht ihm noch Yorzuziehen ist. Dies wird durch 
die Thatsache bewiesen, dafs schwedisches Stabeisen 
in den letzten 3 bis 4 Jahren ca. 20 % billiger, 
wiilirend Flufseisen theurer geworden isl. Die 
schwedischen Eisenberichte crwiUiuen selbst, dals in 
den letzten Jahren das Flufseisen vielfąeh das 
schwedische Eisen yerdrangt hal.

Trotzdem werden immer noch grofse Parlien 
schwedisches Eisen uber R otterdam , Lflbeck und 
Hamburg zu anderen Zwecken, ais der Hufnagel- 
fabrication, nach Deutschland im pprtirt, z. B. fiir 
die Kratzen-, Musiksaitendraht-, Lockenbrenneisen- 
und Werkzeugstalil-Fabrication, ferner fOrTelegraphen- 
bau- und Maschinenbau-Zwecke u. s. w., fur welche 
also das schwedische Eisen durch anderes auch 
nicht zu ersetzen sein mufs.

Meine aus langjahriger Praxis gewonnerie Ueber- 
zeugung is t, dafs die Vorzuge des schwedischen 
Eisens durchaus nicht das Ergebnifs einer Ueber- 
legenheit in der Herstellungsweise sind, also nicht 
etwa einer grOfseren Gśscliicklichkeil oder hoheren 
Kenntnissen der schwedischen Eisen-Industriellen und 
ihrer Arbeiter zu/.uschreiben s in d , sondern ich be- 
I lach te sie ais eine Gabe der Natur, die im Hohstoffe, 
im Eisen erze liegt, das in gleicher Gule in keinem 
andern Lande der Erde zu finden ist.

Aus schwedischen Erzen und mil Holzkohlen 
wurden unsere Eisenwerke ein ebenso gutes Huf- 
uageleisen lierstellen; das liegt aufser alleni Zweifel.

Um fur unsern W inlerbcijarf und bis Milte 
Mai d. J., wo erst wieder auf Zufuhr pr. Wasser von 
Schweden zu rechnen ist, gedeckt zu sein, mufsten 
wir vorigen Herbst ca. 120 000 Z.-Ctr. oder fiir etwa 
l'/< Million Mark schwedisches Hufnageleisen auf 
Lager nehmen; wir wurden dies gewifs nicht thun und 
die Zinscn sparen, auch nicht fiir unsern Bedarf tur 
das Inland den Zoll von 2,50 J l  pr. 100 kg zahlen, 
wenn wir deutsches Eisen verwenden konnten.

Das von uns v erarbe ite te  Eisen ist gewalztes 
Stangeneisen von G his 10 Fufs Lange und zwar in 
den Yerschiedenen Querschnitten Yon 5 bis 14 mm 
Ouadrat oder 6 X 9  bis 8 X  12 mm flach, wie sie zu 
der Anferligung der vielen Yerschiedenen Faęons und 
Grofsen von Hufnageln erforderlieh  s in d .11

Des W eiteren beselmeb Keduer die eigenlliche 
Herstellung der Hufniigel, zuniichst die Yon Hand 
und dann die auf der Maschine unler besonderer 
Berucksiclitigung des von der Firma Molier & 
Schreiber in Eberswalde benutzten Yerfahrens; da- 
selbst sind gegenwarlig 10 Danipfmascliinen mit zu- 
sammen 1500 HP und 10 Dampfkessel, etwa 450 
Nagclmaschinen, 80 Putz- oder Scheuer-Trommeln 
mit Dampfhelrieb und 38 Weikzeugmaschiuen zur 
R eparatur und dem Bau von Nagelmaschinen im be- 
slandigen Betriebe. Die Belegschaft der Fabrik betragt 
im ganzen uber 1000 Arbeiter.

Nicht uninteressant mag die Bemerkung sein, 
dafs genannte Firma, deren Mitinhaher Hedner ist, 
gewisse Sorten von Hufnageln, deren Faęon zu 
complieirt ist, um sie mit einer Maschine allein und auf 
einmal lierstellen zu konnen, durch die nothleidenden 
Handarbeiter in Thiiringcn, in der Nahe von 
Schmalkalden, nach Schablonen Yorschmieden lafst.

Yerein fiir Eisenbahnkunde in Berlin.

Y c i* .s ii m inluii<y
am  10. A p r i l  1888.

H err Geheimer Regierungsralh E m  m e r  ic h  
sprach iiber die in Deulschland durch das Hochwasser 
im Fruhjahr 1888 an Eisenbahnen hervorgerufenen 
Bcschftdigungcn unter Bezugnahme auf eine Eisen- 
bahnkarte, auf welcher die beschadigten Slrecken be- 
zeichnet waren. Die Liinge derjenigen Bahnstrecken, 
auf welchen der Betrieb infolge der Ucberfluthungen 
entweder ganz eingestellt oder wenigstens in erheb- 
lichcm Mafse eingeschrankt werden mufste, betrug 
etwa 2000 km, von welchen rund 1000 km zeilweise 
iiherhaupt nicht hefahren wurden. An m ehr ais 40 
Slellen war die Balin vollstańdig zerstort und Briickeu 
und Durchlasse infolge von Unterspulung cingestiirzt.

Herr Hauptmann im Eisenhahn-Reginient S ch  u lz 
sprach iiber die durch das Hochwasser herbeigefuhrle 
Beschadigung der Eisęnbahnbrucke uber den Oder- 
Vorfluth-Kanal bei KOstrin. Diese zweigeleisige Brucke 
hat 9 Oeffnungen von je 13,8 m lichter Weile, die 
durch einzelne 1,8 m hohe Gitterlriiger m il in halber 
Hohe liegender Bahn uberśjjannt sind. Die Pfeiler,
2,1 m stark, 12 m breit und 5 bis 6 m hoch, sind 
aus bestem Ziegehnauerwerk hergestellt. Durch das 
Hochwasser wurde einer der Strompfeiler flufswarls 
untcrwaschen, infolgedessen derselbe sich am unleren 
Theile um etwa 1,4 m  senkte, so dafs die obere 
Flacho eine flufsabwarts geneigte schiefe Eiiene hildele. 
Das weitere Sinkcn des 1’feilers, dessen Mauerwerk 
keinerlei Risse zeigte, wurde durch Versenken voh 
Steineu an der angegriffenen Stelle verhindert. Die 
auf dem Pfeiler aufgelagerten Eisenconstructioncn, 
welche infolge des Sinkens zum Theil sehr stark de- 
form irt waren, wurden durch Unterklotzen wieder in 
ihre richtige Lage gebracht. Das Befahren der Brucke 
wurde hierdurch in kurzer Zeit wieder ermoglicht.

H err Regierungs- und Baurath Dr. z u r  Ni e d e n  
stellte die W asserverhaltnisse dar, welche den ehen 
besprochenen Unfall herbeigefuhrt haben. Infolge 
von Eisatopfungen, welche an der Abzweigungsstellc 
des Yorfluthkanals die Oder in ihrer ganzen Breile 
deckten, war die Wassermenge, welche in den Kanał 
trat, eine ungewohnlich .grofse. An der Bruckenstelle 
w ar der Querschnilt des Grabens noch Yerengt durch 
eine grofse festsitzende Eismasse, und die Geschwindig- 
keit des Wassers in dem Kanał wurde aufserdem noch 
durch den Umstand wesentlich verm ehrt, dafs im 
Odergebiet das Thauw eller fruhzeitig einlrat, wahrend 
das W arthegebiet nur noch wenig T hau wasser lieferte, 
infolgedessen der W asserstand am Einmundungspunkt 
des Kanals niedriger ais am oberen Ende war. Die 
in dieser Weise erzeugte ungewOhnlicli starkę Slió- 
muug Yeranlafste Auskolkungen, welche die Senkung 
des Pfeilers zur Folgę hatten.

H err Ober-Ingenieur F r o i t z h e i m  sprach unter 
Bczugnahme auf ausgestellte Modelle und Zcichnungen 
uber eine V orrichtung, durch welche das Auffahren 
einer in einen Cenlralapparat einbezogenen Weiche 
oder ein Bruch in der Transmission zwischen Apparat 
und W eiche zur Kenntnifs des Centralwarters gebracht 
wird. Beim Aufschnciden der Weiche wird ein Ab- 
scheerbolzen von 13 nim Siarkę zerschnitten und ein 
Riegel gelSst, der eine pendelnde Rollenfiihrung frei- 
lafst, welche, durch das im Apparathause befindliche, 
sonst zur Ausgleichung der Langenunterschiede bei 
Temperaturschwankungen dienende Spanngewicht 
herum geworfen, die ursprungliche Lange des Draht- 
zuges um et ,va 0,6 m verlangert und das Spanngewicht 
in seine tiefste Slellung sinken lafst. Indem das Ge- 
wicht sinkt, wird durch einen am Schlitten seitwarls 
befindlichen Zapfen ein Hebel umgelegt, welcher,
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durch eine verticale Zugstange mit einer Transmission 
yerbunden, bewirkt, dafs ein Lautewerk ausgelOst 
wird, welches den W arter aufmerksam macht. Yor- 
richtungen der beschriebenen Art sind auf den Balin- 
hflfen in Weifsenfels, Zeitz und Neifse in Thatigkeit, 
bezw. werden daselbst gebaut.

Herr Regierungs-Baumeister Do n a lb  sprach unter 
Bęzugnahme auf ausgestellte Karton und Zeichnungen 
iiber die im November 1885 eroffnete Kanadische Pa- 
cificbahn, die jiingste der in Nordamerika gebauten 
Ueberlandbahnen. Die Lange dieser Bahn betragt 
4000 km, ihre Kosten haben sich auf etwa 700 Millionen 
Mark bolaufen. Trotz grofser entgegcnstehender 
Schwicrigkeilen — cs war u. A. eiue Gebirgskette zu 
uberschreiten, welche an HtShe unseren Alpen gleich- 
kornmt, an Breite sie aber iibertrifft, ist diese Bahn 
in sehr kurzer Zeit — in nur wenig m ehr ais 5 
Jahren — gebaut worden.

Y e r s a m m  l u n g ;
am 8. Mai 1888.

Der Yerein hat ffir das Jahr 1887 ais Preisauf- 
gabe die Beantworlung der Frage ausgeschrieben: 
, Welche Grundsatze sind fiir die Anwendung und den 
Betrieb von Stellwerken zur Sicherung von Weichen 
und Signalen auf Bahnhófen nach den bisherigen Er- 
fahrungen zu empfehlen ? ‘ Zu dieser Preisaufgabe 
sind 2 Losungen eingegangen, welclie einer eingehen- 
den Prufung durch einen vom Verein fur diesen 
Zweck gewahllon — aus den Herren Geh. Regierungs- 
ra lh  Emmerich, Regieruugs- und Bauralb Hóusselle, 
Wirki. Geh. O ber-R egierungsrath Kinel,  Prof. Georg 
Meyer, Geh. Ober-Bauralh Oberbeck, Geh. Regierungs- 
ratli Rock, Regierungs- und Baurath A. Schneider, 
Geh. Ober-Regierungsrath Streckert und Eisenbahn- 
Bau- und Belriebsinspector Thelen beslehenden — 
Ausschufs unterworfen wurden. Nach dem Ergebnisse 
dieser Prufung hat der Ausschufs den ausgesetzlen 
Preis von 500 J l  nicht zueikannt, jedoch vorgeschlagen, 
mit Rucksicht auf den Werth der unter sich ais 
gleichstehcnd anzusehenden Arbeiten m it den Wahl- 
spriichen .S icherheit11 und „Nach Beobachtungen im 
praktischen Betriebe" den Yerfassern derselben eine 
Anerkennung durch die Gewahrung gleich hoher Be- 
triige zuzubilligen. Der Yerein erklarte sich mit diesem 
Anlrage einverstanden und hewilligte auf Vorschlag 
des Yorsitzenden aus Yereinsmitteln zu dem fiir die 
Gewahrung eines Preises bereits bewilligten Betrage 
von 500 J l  noch weitere 800 J l,  so dafs den Ver- 
fassern der vorbezeicbnelen beiden Arbeiten je 400 J l  
ais Anerkennung desYereinsausgezahlt werden konnen.

H err Regierungsrath a. D. S e e  b o  Id sprach 
iiber die B e s c h a f f c  n h ci  t u n d  d i e  Q u a l i l a t  
d e s  b e i m  E i s e n b a h n b e t r i e b e  z u r  Y e r 
w e n d u n g  k o m m e n d e n  E i s e n -  u n d  S La b l 
in a t e r  i ai s .  Der Bedner wies zunachst darauf 
hin, dafs die lechnische Verwendbarkeit der ver- 
scbiedenen Eisen- und Stahlsorten von der ehemischen 
Zusammensetzung und von der Bebandlung abhangig 
sei, welche das Materiał bei seiner Herstellung und 
Yerarbeitung erlitten habe, und gab bierfur eine Reihe 
von Beispielen. Er bob die Bedeutung herror, welche 
der Kohlenstoffgehalt fur die Festigkeitseigenschaften 
des Eisens besitze und ging dazu uber, die Eigenthum- 
lichkeiten der Massenfabrication zu schildern, welche 
durch den Bedarf der Eisenbahnen hervorgerufen 
sei und-fiir dieselben eine so grofse Bedeutung be
sitze. Eingehender wurden die Fabricationsfehler 
besprochen, welche bei der Herstellung von Flufseisen 
und Schweilseisen auftreten und mehr odpr weniger 
schwer zu vermeiden sind. In dieser Beziehung wurden 
besonders aufgefuhrt die Eigenschaft des Flufseisens, 
bei seinem Erstarren Blasenraume im Inneren zu 
bilden, das Vorkommen von inneren Spannungen, die 
Neigung zum Bruche, welche bei Fabricaten aus Flufs

eisen besteht, und dasVorkommen von Schweifsfehlern 
bei Schweifseisenfabricaten. Der Vortragende war 
der Meinung, dafs das Verbot der Verwendung von 
Kesselblechen und Faęoncisen aus Flufseisen, wie es 
bei den Preufsischen Staatsbahnen for den Bau von 
Locomotiven und Waggons besteht, bei der gegen- 
witrtigen hohen technischen Ausbildung der deutschen 
Eisenindustrie nicht mehr berechtigt soi. Er fuhrte 
dann aus. wie es dem Hiittenmanne yerhaltnifsmafsig 
geringe Schwierigkeiten maclie, ein Materiał von vor- 
geschriebencr Festigkeit und Delinbarkeit herzustellen, 
dafs es aber bedeutend schwerer sei, Eisen und Stahl 
mit einem Maximum des W iderslandes gegen die ver- 
schiedpnen Slofswirkungen und gegen Abnutzung zu 
erzeugen. Es gebe in dieser Beziehung nur empirische 
Regeln und keine Theorie, unter welche sich die 
beziiglichen Thatsachen unterordnen liefsen. Eine 
ahnliche Schwierigkeit wie fiir den Hutlenmann ergabe 
sich fur den Eisenbahntechniker, wenn er fur Materiał, 
welches Slofswirkungen auszuhallen habe und der 
Abnutzung ausgesetzt sei, Qualilals-Vorschriften for- 
inuliren solle, nach welchen dio Eisenwerke direct 
zu arbeiten vermd)gen. Ererw iihnte der beiden wicli- 
ligslen Proben fiir Schienen und Radreifen, der Zcr- 
reifsungsprobe und der Schlagprobe, und der Meinungs- 
verschiedenheiten, welche uber diese beiden Proben 
bei den belheiligten Interessenlen noch jetzt bestanden. 
Er erinnerte an die Gommission, welche der Verein 
Deutseher Eisenbahn - Venva!lungen in den Jahren 
1877 bis 1879 zur Feststellung von Qualitatsvorschriften 
niedergeselzt hat, und erwahnte, dafs diese Commission 
bei ihren Berathungen von theoretischon Voraus- 
sotzungen ausgegangen sei, dereń unbedingte Bicbtig- 
keit angezweifelt werden musse. Schliefslich sprach 
Bedner die Meinung aus, dafs es wohl gerechtfertigt 
sei, bei Malerialien, welche im Betriebe verschiedene 
Eigenschaften zeigen mussen, auch yerschiedene Proben 
zu verlangen. Von diesem Principo gingen dieQuali- 
tatsvorschriften der Preufsischen Staatsbahnen aus. 
Man musse sich aber davor liii ten, die Anspruche bei 
den einzelnen Proben zu hoch zu spannen. Es kdnne 
sonst der Fali eintreten, dafs man Eigenschaften ver- 
lange, welche bei einem durch Massenproduction her- 
gestellten Fabricate nicht vereint vorkommen konnten. 
Es sei zu hoffen, dafs die von der technischen Ver- 
suchsanstalt in Charlottenburg ausgefuhrten umfassen- 
den Yersuche dazu beitragen wurden, in die bis jetzt 
noch so sehr streitige Materie m ehr Klarheit zu bringen.

Au diesen Vortrag schlofs sich eine kurze Dis
cussion an. Herr Regierungs-Baumeister L e i f s n e r  
wies darauf hin, wie es der Preufsischen Slaafs-Eisen- 
balin-Yerwaltung sehr wohl bekannt sei, dafs in 
Oeslerreich, England und Amerika seit Jahren Flufs- 
eisen-Kesselbleche m it gulom Erfolge beim Locomotiv- 
bau verwendet wurden. Praktische Yersuche aber 
halten gezeigt, dafs die deutschen Eisenhulten bis 
jetzt nicht imstande gewesen seien, ein Materiał zu 
liefern, welches allen Ansprflchen genuge. Narnent- 
lich hatlen die deutschen Flufseiseubleche vielfach 
die Beansprucliung beim Nielen nicht ausgehallen.

Herr Regierungsrath S c e h o l  d erwiderte biurauf, 
dafs es ihm fern gelegen habe, eine Polemik uber 
die Qualitatsvorschriften bei den Preufsischen Staats
bahnen anzurt-gen, dafs aber deutsche Flufseisenbleche 
thatsachlich in grófserem Umfange bei der Dampf- 
kesselfabrication schon jetzt zur Verwendung kamen, 
und dafs daher die ubelen Erfahrungen bei dem Nieten 
der Bleche keińeswegs allgemein sein kSnnten.

Iron and Steel Institute.
Das diesj.ihrige Fruhjahrs-Meeting fand in London 

an den Tagen vom 9. bis 10. Mai statt unter nur 
rnafsiger Theilnahme seilens der Mitglieder. Den
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Yorsitz fulirtc Mr. Daniel Adamsem. Aus dem Be- 
riclite des Vorstandes enlnehmon wir, dafs die Mit- 
gliederzahl der Vereinigung einscliliefslich der neu- 
gewilhlten 1385 betragt und dafs Sir Fredpric Abel 
an Stello des durch den Tod aus dem Vorstande 
ausgeschiedenen Mr. H. Robertson gewślhlt wurde. Die 
fiir den Sommer dieses Jahres heabsichtigte Reise 
nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika wurde 
wegen der daselbst beyorstehenden Prasidentenwahl 
aufgegchen, und bescblossen, die diesjahrige Herbst- 
Yersammlung im August in Edinburg abzuhalten. 
Aufserdem w3re noch zu erw ahnen , das der Prinz 
von Waleś zum Ehrenmitglied der Gesellschaft ernannt 
worden ist.

Die. diesjahrige Bessemermedaille wurde dem Voi- 
sitzenden, Mr. Adamson, durch Sir Henry Bessemer 
persOnlich uberreiebt. Der noch aufserordentlich 
riislige Altmeister des Eisenhuttenwessns hegleitete 
die Uebergabe durch eine Ansprache, in welcher er 
die Yerdienste des Ausgezeichnelen bei der Einfuhrung 
des Bessemerstahles bervorhob. Durch die Bemflhnngen 
desselben ging im Jahre 1862 die bc-kannte Firma 
Platt in Oldham dazu uber, 2 Kessel von 7 Fufs 
Durchmesser und 36 Fufs Lange aus Bessemer-Material 
herzuslellen; dieselben sind noch heute, nach 26jahrigem 
Dienste, in gutern, betriebsfahigem Zustande.

Von den 3000 Kesseln, welche seit jener Zeit von 
ihm hergestellt worden sind,  sei die grofsere Zahl 
aus Bessemerstahl. Wenngleich das neue Materiał 
bei seiner Einfuhrung viele Schwierigkeiten vcrursacht 
habe, so sei er doch von dem W ertho desselben so 
uberzeugt gewesen, dafs er zur Errichtung besoriderer 
Stahlwerke nach Bessemers Methode in Pennistown 
geschrilten sei, welche mittlerweile in den Besilz der 
Firm ą Cammell & Go. ubergegangen sind. Bei der 
weiteren Einfuhrung des Bessemerstahles sei er 
wesentlich durch John Platt in Oldham, durch William 
Richardson und durch John Tosh unterstutzt worden; 
der lelzterc habe i hrn zuerst eine ganz aus Stahl ber- 
gestellte LocOmotive iu Auftrag gegeben.

In der nun folgenden officiellen Ansprache gab 
der Yorsitzende eine Uebersicht uber das Yereinsleben 
im Iron and Steel Institute und uber die Thatigkeit 
des englischen Eisenhiittengewerbes im allgemeinen, 
seit dem Jahre 1869, dem Grundungsjahre genannter 
Yereinigung. So interessant diese Zahlen auch an 
und fur sich sind, so konnen wir dieselben an dieser 
Stelle doch ubergehen, weil sie in dieser Zeitschrift 
schon mehrfach Gegenstand eingehender Behandlung 
gewesen sind.

Den Reigen der Vortriige eroffnete Thomas T urner 
vom Marson College in Birmingham uber das Thema 
»Silicium und Schwefel im Gufseisen*. W ir werden 
auf den Yortrag spater ausfuhrlic.li zurfiekkommen 
und bemerken fur heute nur, dafs derselbe in zwei 
Theile zerfiel. Der erste Theil beschaftigt sich mit 
in Laboratorien angestellten Versucheti, der zweite 
mit Beobachtungen uber die Producte, welche beim 
Hochofen fallen. Das Schlufsergebnifs, zu welchen) 
Redner gelangte, mdge in Kurze dahin gekennzeichnet 
w erden, dafs im llochofen hauptsachlich 3 Krafte 
thatig sind, um den Schwefel zu entfernen, namlich :
1. eine hohe Temperatur ist bestrebt, die Aufnahine 
des Schwefels durch das Eisen zu verhindern, 2. eine 
hoch-kalkhaltige Schlacke verbindet sieli leicht mit 
Schwefel, 3. der thatsachlich durch das Eisen auf- 
genommene Betrag an Schwefel wird durch den Gelialt 
an Silicium und wahrscheinlich auch noch durch 
andere Elemenle beeinflufst, so dafs fur jeden Procent- 
satz Silicium unter sonst gleichen Bedingungen ein 
entsprechender Masimalgehalt an Schwefel vorhanden 
ist. Unseres Wissens nach ist die Theorie, zufolge 
welcher Silicium den Schwefel aus dem Giefsereieisen 
fern halten soli, eine neue.

Dann folgte F. G a u t i e r  aus Paris m it einem Yor-

trage n lber das Schmelzen von Sclimiedcisen- oder 
Slahl-Abfallen im Cupolofen«. Dieses Verfahren ist in 
dieser Zeitschrift Seite 562, 1887, ausfuhrlich be
handelt und daselbst nachgewiesen worden, dafs es 
sich hierbei einfach um eine Preisfrage bandelt.

Beiden Vortragen folgten lebhafte Besprechungen.
Die Verhandlungen des zweiten Tages wurden 

durch einen Yortrag von Mr. H e r b e r t  E e c l e s ,  
aus Gwmaron. uber »einen Mangel bei Flufseisen- 
platten vom chemischen Standpunkt aus* eroffnet. 
Yerfasser bezog sich auf die Thatsache, dafs die 
meisten Bruche von Flufseisenplatten dcm Mangel an 
Sorgfalt seitens der Arbeiter oder dereń Unkenntnifs 
der Eigenschaften des Flufseisens zugesclirieben w erden; 
im Gegensatz hierzu ist seine Absicht, nachzuweisen, 
dafs es auch noch andere Ursachen dafur giebt, 
namlich die ungleichmafsige Yertheilung des Kohlcn- 
stoffs, Schwefels und Phosphors. Vortragender zeigte 
Q uerschnitte, welche in der Mitte eine schlechtc 
Materialschicht besessen hatten. Diese schlechten 
Malerialschichten zeichneten sich durch einen weifsen 
kfirnigen Bruch aus. Namentlich nach yorgenommener 
Politur ist es mOglich, den Rand der Schicht genau 
zu verfolgen. In der Zerreifsmaschine giebt dieser 
Theil fruher nach, ais das aufsen liegende Materiał. 
Vorgenommene Prufungen ergaben bei gesundetn, 
durchaus seidenartigem Bruch eine Bruchfestigkcit 
von 41 kg und eine Dehnung von 25 %, bei schlechtcm 
Bruch mit kornigen Bandern 37 kg Bruchfcstigkeit und 
17 % Dehnung'.

Nachdem eines der fehlerhaftesten Stiicke einige 
Wochen lang in yerdunnter Saure gelegen hatte, war 
der kórnige Rand starker angegriffen ais die ubrigen 
Flachen, das Innere war in demselben Verhaltnifs 
weggefressen. Die chemische Analyse ergab:

Innerhalb des 
Randes

Aufserhalb des 
Randes

1’i'ohe 1 Probe2 Probe 1 Probe 2

Kohlenstoff . . 0,160 0,155 0,115 0,105
Schwefel . . . 0,073 0,239 0,030 0,105
Silicium . . . Spuren Spuren Spuren Spuren
Phosphor . . . 0,112 0,106 0,038 0.057
Mangan . . . 0,59 0,655 0,576 0,576

Eine Probe mit hervorragend seidenartigem Bruch 
ergab ebenfalls 41 kg Festigkeit und eine Dehnung 
von 31 %. Die chemische Analyse ergab dort:

Innerhalb Aufserhalb
des seidfiiartigen Bruch es

Kohlenstoff . 0.135 0,115
Schwefel . . 0,072 0,041
Silicium . . Spuren Spuren
Phosphor . . 0,051 0,044
Mangan . . 0,518 0,51S

Ais Ursache dieser Vorkommnisse bezeichnet 
Yerfasser die bekanute Unregelmafsigkeit in der Yer
theilung der Elemente in Stahlblocken, namentlich die 
Ansammlung des Kohlenstoffs in Lungertrichlern.

Alsdann folgte Mr. A. Wilson m it einem Yortrage 
uber »Wassergas fiir metallurgische Zwecke*. Vor- 
tragender beschrieb die Apparate fur W assergas von 
Lowe und Strong und deren Yerbesserungen durch 
Blafs. Yon Interesse fur die Leser dieser Zeitschrift 
durfteu nur die Preisangaben sein. Wilson macht 
dariiber folgende A ngaben:

G eneratorgas, 1 t Schlackenkohle zu 5 sh. 6 d. 
gerechnet, ergiebt 150 000 Cubikfufs, d. h. 1000 Gubik- 
fufs kosten 0,44 d.
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W u is ||g as , 1 t Koks geringer Beschaflenheit zu
0 sh. 3 d. gerechnet, ergiebt 35 000 Cubikfufs reinen 
W assergases und etwa 140 000 Cubikfufs Generatorgas 
=  175 000 Cubikfufs. Durcheinander gerechnet ergab 
sich hier fiir 1000 Cubikfufs 0,43 d,

W eitere Vortriige wurden noch gehalten: »Ueber 
eine conlinuirliche Korinmaschine auf den Werken 
von M. Godin in Guise (Frankreich)* von Mr. James 
Johnston aus Manchester, »Ueber die Fabrication und 
Behandlung von Feldkanonen« und »Ueber die Be- 
handlung von Kanonen-Gufsstahl«, beide von L. Cubillo,

Major in der spanischen Artillerie, in Trubia, ferner 
»Ueber das Verhallen des ArSens in Erzen und im 
Eisen wahrend des Schmelzens und dereń Vereinigungs- 
proceis« von Mis. Pattinson und Stead aus Middles- 
borough, und schliefslich »Qber ein neues Tintometer, 
d. li. einen neuen Apparat zur Bestimmung der Farhe, 
namentlich zur Benutzung bei der colorimetrischen 
Kohlenstoffprobe*, von Mr. H. Le Neve Foster.

W ir behalten uns vor, auf einzelne der Vortrage, 
welche besouderes Interesse fur die Leser unserer 
Zeitscbrift bieten, spater zuruckzukommen.

Referate und kleinere Mittheilungen.

A ngeblichc M arkenfHlseliung d n r cli deutsche 
F irn ien .

Die unter dem Titel: »Britisches Geschiifts- und 
ZeituńgsGebahren* in voriger Nr., S. 323, auseinander- 
gesetzte Angelegenheit hat in England einige literarische 
Bewegung hervorgerufen und verfelilen wir nicht, die 
diesbezuglichen Sehr i ftstiicke nachstehend zur Kennt
nifs unserer Leser zu bringen.

Im »Engineer« vom 20. April lesen wir folgenden 
an die Redaction desselben gerichteten B rief: 

Deutsch-Schwedischer Stahl.
Die Aufmerksamkeit der Dflsseldorfer Firmen 

nnd des Kaiserlich deutschen Consuls in Glasgow 
wird auf folgende Stelle eines kurzlichen Berichtes 
des britischen Consuls von Barcelona in »Foreign- 
office Annual Series« Nr. 274, Seite 3 und 4, gelenkt: 

„Grofse Schadigung wird in Grofsbritannien 
hergestellten W aaren, namentlich Messerwaaren 
dadurch zugefugt, dafs Deutsche werthlose Artikel 
einfuhren und dieselben ais britischen Ursprungs 
klassificiren, wahrend hochklassificirte britische 
W aaren ais deutsche bezeichnet und bezahlt 
werden."

Nach dieser und auch nach anderen Beweisurkundcn 
ist die von der Dusseldorfer Firma (?) zurilckgewiesene 
Praxis in Deutschland nicht unbekannt.

W estminster SW, 16. April 1888. C.
Nach Kenntnifsnahme des britischen Consularberichts 
hat die Redaction die Muhe nicht gescheut, bei dem 
britischen Consul in Barcelona nach naheren Einzel- 
heiten Nachfrage zu lialten. Die erhaltene Antwort 
lautete, soweit sie bei der stark unleserlichen Hand- 
sclirift zu entziffern war, in der Uebersetzung etwa 
iblgenderm afsen:

Barcelona, 27. April 188S.
Der Handel zwischen Deutschland und Barcelona 

ist umfangreich und legitim, węńngleich gewisse 
spanischeHiindlererfolgreicheVerśuchem it deutschen 
Kleineisenwaaren machen, welche sie billig einkaufen 
und uber die sie ais britische und umgekehrt ver- 
fugen (?) Ich vermag Ihnen keine weiteren Einzel- 
lieiten zu geben, spreche aber aus eigener Anschauung 
und auf Grund von Berichten britischer Beisender, 
welche ais Geheinipolizisten in die Lad en eindringen. 
Diese A rt Handel koinint indessen uberall vor; ich habe 
Gleiches in Rufsland gesehen und ist Ihnen auch 
ohne Zweifel bekannt, wie derselbe in London be- 
trieben wird. Ich erinnere in dieser Beziehung nur 
an die scandalosen Vorkoinmnisse mit in Eng
land Yerkauftern franzOsischen Cognac, welcher aus 
dem billigsten deutschen Sprit hergestellt wird.

Ihr ergebener (folgt die Unterschrift).

Also nicht einmal die bekannle lacherliche Maus 
des Yirgil kommt aus den Bergen der Anschuldigungen 
heraus. — Wir konnen nicht um hin, die Art und 
Weise, mit welcher der genannte Consularbericht ab- 
gefafst worden ist, ais eine leichtsinnige zu bezeichnen.

In demselben Blatte vom 27. April lesen wir unter 
gleicher Ueberschrift die folgende Mittheilung:

Die folgende Thalsache scheint geeignet zu sein, 
auf die vorliegende Angelegenheit einiges Licht zu 
werfen. Nachstehend sind zwei Anzeigen aus 
deutschen Zeitungen. (Rs folgen dann zwei Anzeigen, 
in welchen zwei westfalische Hiittenwerke ih r Stab
eisen a i s  E r s a t z  fur schwedisches gehammertes 
Eisen anbieten.)

Nach meiner AulTassung beweist die von den 
32 Firmen in Dusseldorf durch den Consul Lietke 
abgegebene Erklarung n ich ts , weil die dreiund- 
dreifsigste ,* welche nicht uuterzeichnete, das 
Angebot gemacht haben kann. Die genannlen 
Anzeigen, welche wfSchentlich in der »Eiseu- 
zeitung* erscheinen, beweisen ja n ich ts; aber 
diese negativen Anzeigen, welche mit der Verfolgung 
eines positiven Zweckes eingeruckt s in d , weisen, 
unter BerOeksichtigung der Thalsache, dafs die
selben Leute oder andere in ihrer Nachbarschaft 
wissen, dafs durch hollandische llandlerfirmen 
(?) deutscher Stahl ais Ersatz fur schwedischen, 
wenn auch nicht unter der Markę eines solchen, 
gewohnheitsmafsig verkauft wird, klar auf die Móg- 
lichkeit hin, dafs die in Frage stehende angebliche 
Dusseldorfer Firma einen kurzeń Schritt weiter 
gehen und dasselbe Manover in Glasgow versuchen 
konnte.

Warum sollte man in Glasgow gewissenhafter 
sein, ais in Rotterdam ?

23. April. Y.
* *

*

Unsere Leser werden nicht erwarten, dafs wir 
auf d i e s e n  Versuch einer Beweisfuhrung des Herrn 
Y. nalier eingelien.

Die YerOffentlichung beider Zuschriften bczweckt 
lediglich die Lieferung eines weitern Beitrags zur Be- 
urtheilung des- Artikels „Britisches Geschafts- und 
Zeitungsgebąhf|h‘ in voriger Nummer.

* Es wird durch die Dusseldorfer Ilandelskammer 
ausdrucklich festgestellt, dafs a l l e  in Betracht kom- 
menden Firmen aufgefordert worden sind und dafs 
sie ebenmafsig al I e die Erklarung unterzeichnet haben.
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Dio lirupii eisernen Briiekon Iiber dio Weiehsel boi 
Dirsclmu und iiber die Nognt bei Marienburg;.

Nachdem im Reichstage und Lnndlage bezw.
9 Millionen und 6 Millionen, zusammen 15 Millionen 
Mark ITir den Ncuhau bewilligl worden sind, ist der Bau 
der Brucken sofort in Angriff genommen worden. 
Allerdings haben sich einzelne Interessenten-Kreise be- 
muht, durch Yorstellungen hoheren Orls eine Ver- 
legung der bereits festgesetzten Lage der Brucken 
herbeizufubren, aber, wie wir Zeitungsnachrichten 
entnehmen, vergebens. Denn die geaufserten Be- 
furchtungen, die neuen Brucken konnten in der ge- 
planlen Lage dazu beitragen, die Gefahr von Eis- 
stopfungen zu erhohen , haben sich ais unbegrundel 
erwiesen. Die Lage der neuen Brucken bleibt also, 
wie anfanglich geplant, und zwar kommt die Weichsel
brucke etwa 40 m, die Nogatbrucke etwa 70 m 
strom abw arts der alten Briicke zu liegen. Bei der 
Weichselbrucke war ein grOfserer Abstand nicht zu 
erzielen, weil sich sonst eine zweckmSfsige Geleis- 
verbindung mit dem nahebei liegenden Bahnhof 
Dirschau nicht m ehr herslellen liefs. Bei der Nogat
brucke wurde ein grófserer Abstand gewithlt, um die 
geschiehtlich merkwurdigen Ueberreste des sog. 
Marienburger Buttermilch-Thurmeszu erhalten, welcher 
kunftig zwischen der alten und neuen Brucke zu liegen 
kommen wird.

Unsere Leser wird es gewifs interessiren zu er- 
fahren, dafs die Spannwcite der allen Dirschauer 
Brucke seinerzeit (1850) die bedeutendste aller Balken- 
brucken der Weit war, sie uberlraf mit 130,9 m 
diejenige der damals bestehenden Brucken sogar 
ganz bedeutend. Selbst heute wird diese Spannweile 
unter den festlandischen Brucken nur von derjenigen 
der Kuilenburger Brucke Ober den Leck in Holland 
(150 m) ubertroffen.

Die neue Briicke wird G Oi-lfnnngen von je 129 m 
ŚUUzweite erhalten. Iłanach wird das Gesammt- 
Gewicht der eisernen Ueberbauten, nach dem Gewichl 
ahnlicher weilgespannter Brucken zu urtbeilen, auf ein 
M'4er Lange etwa 10 t oder im ga-izen fur G OelTnungen 
etwa 7S0U0U0 kg ausmachen. Das Gewicht isl also 
nahezu um 1 Million Kilógramm grofser ais das Gewicht 
des bekannten 300 m hohen eisernen Eifel-Thurms, 
der zur W rherrlichung der Welt-Ausstellung vom Jahre
1889 das Pariser Marsfeld am Seine-Ufer unm illetbar 
gegenfiber dem Trocadero-Palast ziereu soli.

Die Nogatbrucke wird nur 2 Ueberbauten von je 
103 m Spannweite erhalten. Wie wir der » Deutschen 
Bauzeilung* entnehmen, soli diese Briicke in 3 Jahren 
vollendct sein , wahrend die Weichselbrucke eine 
Bauzeit von 4 Jalnen  erfordert. Mil der Aufslellung 
der eisernen Ueberbauten durfte schon im nachsten 
Sommer der Anfang gemacht werden.

Die Leitung des Bureaus fur den Bau der beidi-n 
Brucken ist dem, den Lesern dipser Zeitschrift wohl- 
bekannten Hrn. Eiśenbahnbau- und Belriebsinspector 
Mehrtens ubertragen w orden, allem Anscheine nach 
mit Hucksicht darauf, dafs derselbe sich durch seine 
Arbeiten auf dem Gebiete des Bruckęnbaues und 
besonders der Technologie des Eisens und der Eisen- 
conslructionen einen Namen gemacht hat.

D er P ietzknsclio  D reh-Puddelofen .
Ueber die Betriebsergebnisse des Pietzkaschen 

Dreli-Puddelofens, dessen Beschreibung in »Stahl und 
Eisen* 1887, Seite 816, gegeben ist, m achte Hr. Geh. 
Bergrath Dr. W edding nach Angaben des Hrn. General- 
diroctors Meier im Verein fur Eisenbahnkunde zu 
Berlin in der Sitzung vom 20. Marz. d. J. die nacli- 
slehenden Mitlheilungen, die wir »Glasers Annalen' fiir 
Gewerbeund Bauwescn«,Band XXII, Heft 8, entnehmen :

„In Witkowilz bestehen jetzt schon 7 solcher 
Oefen, in Zawadzki (Zweighiilte der Friedensliutle) 
sollen dem einen Yorhandenen jetzt noch siebeii zu- 
gefiigt werden.

In einem gewohnlichen Ofen in Zawadski werden 
in 12 Stunden 2000 kg Rohschienen mit 3 Arbeitern 
erzeugt, in dem Drehofeu dagegen in 12 Hitzen zu 
500 kg 6000 kg Rohschienen mit 6 Arbeitern. Der 
Kohlenyerbrauch war schon bei der alteren unvoll- 
kommenen Gasfeuerung der Drehofen auf 60 % des i 
gewohnlichen Puddelofens herabgegangen, und mań 
holTt ihn um weitere 20 % bei der lieuen Eeuerung 'i 
zu bringen, was nicht unwahrscheinlich ist, denn dic j 
Planrostfeuerung der alten Oefen mit Stuckkohlen isl 
sehr unvortheilhaft.

Die Reparaturen sollen nicht bedeutend sein. Das 
Gewolbe bałt viele Monate Stand und nur diem itllęre 
Feuerbrucke bedarf alle vierWochen einer Ausbesserung. 
Die W arinespeicher werden alle 14 Tage gereinigl, eine 
Arbeit, die in zwei Stunden beendigt sein kann.

D j s  Anheizen des Ofens nach einem Slilistand (Sonn- 
und Feiertags) erfordert nur 5 .Stunden. Allerdings sind 
die Generalorga.se auch sehr gunstig zusammengesetzt. 
Ihre miltlere Zusammensetzung ist folgende:

Kohlensaure . ...................... . 1 , 4%
Schwerer Kohlenwasserstoff . ■ 0,4 ,
Deichter „ . 2,3 „

• 27,8 „
W assersto lf................................ . 8,9 „
S a u e rs to lT ................................. 1.4 „
SlickstotT ■ 57,8 „

SeltiTi sinkt der Kohlenosydgehall auf weniger 
ais 20 % und steigl Ofters auf m ehr ais 30 %.

Wenn man gleichzeitig einen geringern Abbrand 
festgesLellt haben will, so darf nichl vergessen werden, 
dafs bei einer Ojcydatiónsarheit, wie es der Pmldel- 
procefs immer sein mufs, die frem drn Elemenle des 
Roheisens, namlich Silicium. Mangan, Phosphor, 
Schwefel und der grofste Theil des KohlenstolTs 
oxydirt und daher entfernt werden mussen. U n L e r  
dereń Mciige kann also der Abbrand nie herabgehen. 
Freilich kann noch inehr Eisen oxydirl werden , ais 
neben Mangan zur Bildung eines Singnlosilieals ver- 
w erlhet werden mufs, indessen das kommt aucli beim 
gewohnlichen Puddelprocefs slets i»it der Garschlacke 
wieder zur Yerwendung. Der Unterschied liegt nur 
in der Tem peratur. Je hoher die T em peratur, um 
so m ehr Schrott (Eisenabfall) lafst sich ver\verLhen. 
Rechnet man letzteren nichl, so kann nalurlieh kein 
Verlust, ja  sogar ein Mebrausbringen, ais der Einsutz 
betrug. feslgestelll werden. Die folgende Uebersicht 
giebt den Yergleich des Eifolges in den gewohnlichen 
PuddelSfen, den Drehofen mit Steinkohlenfeuerung 
und den Drehofen mit Gasfeuerung in zwei Monalen 
in Witkowitz nach Angabe des Hrn. Pietzka.
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Nencs Instrnmcnt zur Messung (lor Temperatur 
von gliihcnden Korpern.

Alfred Evrard, der Director der Compagnie des 
forges de Chatillon & Commentry, beschreibt im 
»Genie Civil« vom 19. Mai d. J. ein neues Instrum ent, 
welches er mit Erfolg angewendet hat, um die Tem
peratur an Stahlgussen zu bestimmen. Dasselbe hat 
die Form eines Fernrohrs mit weitem Ocular, es he- 
ru h t auf der Lichtbrechung eines zwischen zwei 
Spal ten eingelassenen Quarzstuckes. Die Ablesung der 
Tem peratur erfolgt auf einer graduirten Scheibe am 
Kopfe des Instrum ents und betragt bei einer Dicke 
des Quarzstuckes von 11 mm der Brechungswinkel

bei Kirschroth-Gluth 40°
, heli „ „ 45°

Gelb- „ 52°
Weifs- „ 62°

Auf dem Hiittenwerke von Saint Jacques in Mont- 
luęon ist ein derartiger Apparat, der von den Er- 
findern, Mesuró und Nouel, ^lunette polarimćtricjue* 
genannt wird, seit einem Jahre in standigem Ge- 
brauch.

Amerikanische Drahtwalzwerke.
Einem an »The Iron Age« vom 10. Mai gerichteten 

Schreibcn entnehmen wir die Mittheilung, dafs in den 
Yereinigten Staaten von Nord-Amerika in den letzten 
■6 Jahren nicht weniger ais 720 000 § zum Neu- bezw. 
Aufbau von Drahtwalzwcrken verwendct worden sind.

Die Leistungsfahigkeit der Haupt-Drahtwalzwerke 
jenes Landes mag aus folgender Zusammenstellung 
entnom m en werden:

B rutlo-
-Cleveland Rolling Company, Cieveland, Ohio, Tonnen

3 Drahtwalzwerke ....................................... 40 000
■Cambria Iron and Steel Company, Johnstown,

Pa., 2 Walzwerke ......................................  32 000
W ashburn & Moen Mfg. Company Worcester,

Mass., 4 W alzw erke...................................... 50 000
J .  A. Roeblings Sons Company, Trenton,

Mass., 1 W a lz w e rk ...................... . . .  12 000
Cooper & Hewitt Company, Trenton N. J.,

1 W a lz w e rk ...................................................  12 000
01iver & Roberts Wire Company, Pittsburg,

Pa., 1 W a lz w e rk ..........................................  20 000
Braddock W ire Company, Braddock, Pa.,

1 W a lz w e rk ...................................................  20 000
H artm an Steel Company, Beaver Falls, Pa.,

1 W a lz w e rk ...................................................  20 000
' American Wire Company, Cleveland, Ohio,

1 W a lz w e rk ...................................................  20 000
.Joliet Steel Company, Joliet, Illinois, 1 Walz

werk ............................................................ . 20 000
zusammen Brutto-Tónnen 240 000

In bezug auf den Fortschritt in der Technik beim 
Drahtwalzwerk wird gleichzeitig berichtet, dafs man 
vor 6 Jahren den rohen Bessemerblock zunachst 
auf 7 Zoll vorblockte und ihn darauf auf Knuppel 
von l ’/s Zoll Quadrat, im Gewichte von 50 bis 

-60 Pfund, herunterwalzte. 15 t war damals die tagliche 
Durchschnittsleistung und 65 000 Pfund war die grSfste 
Leistung in 12 Stunden.

Heute wird der Błock auf 4z6llige Knuppel her- 
untergewalzt, alsdann in LSngen von ungefahr 
135 Pfund geschnitten und auf der Drahtstrafse direcl 
zu W alzdraht Nr. 5 gewalzt. Die durchschnittliche 
Leistung ist 50 Brutto-Tonnen in der Schicht, es sind 
jedoch schon bis zu 75 t in der lls tu n d ig en  Arbeits- 
zeit gewalzt worden.

Die Einfuhr von W alzdraht in die Yereinigten 
S taaten belief sich im Yergangenen Jahre au f 149 000 t.

Y I.s

V ersiclicrung yon D am pfkesseln  gegen ExpIosions- 
schiiden.

Um Bestiminungen fiir die Versicherung von 
Dampfkesseln aufzustellen und wenn mOglich fiir den 
Begriff »Explosion« eine Erkliirung zu geben, hat sich 
der Verein deutscher Ingenieure in Ausfuhrung eines 
auf seiner XXIX. Haupt-Yersammlung zu Leipzig ge- 
fafsten Beschlusses mit namhaften Versicberungs- 
Gesellschaften und den Verbanden der Dampfkessel- 
Ueberwachungs-Yereine in Verbindung gesetzt und 
sind am I I .  und 12. April d. J. die nachbenannten 
H erren , Vertreter des Yereins deutscher Ingenieure 
des Verhandes deutscher P riv a t-F t‘uerversicherungs- 
Gesellschaften, des Verbandes der Dampfkessel- 
Ueborwachungs - Yereine und des Centralverbandes 
preufsischer Dampfkessel-Ueber\vachungs-Vereine, die 
HH. Abel-Frankfurt a. d. O., Bandhauer-Essen, Bene- 
m ann-P osen , Blecher - Unterbarmen , Bueck - Berlin, 
Gyfsling-Miinchen, Fr. Peters-D ortm und, Th. Peters- 
Berlin, Strupler-Zurich, Tschmarke-Magdeburg und 
Vinęotte-BrusseI zu einer diesbezuglichen Beratliung 
zusammengetreten. Dem Berichtc uber die Sitzutigen 
der genannten Abgeordneten entnehmen wir das Nach- 
stehende:

Durch die m it der wachsenden Bedeutung und 
Ausdehnung des Dampfkessel-Betriebes leider ver- 
bundene grOfsere Zahl von Unfallen hat sich das Be- 
durfnifs herausgestelit, diese Unfalle zu sichten und 
zu kennzeiclmen, besonders aber im Interesse der 
Gesetzgebung der Statistik und der Technik den 
Charakter der Dampfkessel-Explosionen, der schwersten 
und gefahrlichsten dieser Unfalle, genauer festzustellen.

Die von dem Yerbande der Dampfkessel-Ueber- 
wachungs-Vereine im Jahre 1879 in Zurich gegebene 
Erklarung des Begriffes Dampfkessel-Explosion:

„Erleidet dic Wandung eines Dampfkessels eine 
„Trennung in solehem Umfange, dafs ein plBtzlicher 
„Ausgleich der Spannungen innerhalb und aufser- 
„halb derselben und damit eine plótzliche Ent- 
„lecrung von Wasser und Dampf stattfindet, so ist 
„dieser Unfall ais ICsplosion zu bezeichnen,“ 

w elche, wenn auch nicht amtlich von den dazu 
berufenen Organen anerkannt, seit jener Zeit vielfach 
bei der Schadenregelung von Dampfkessel-Unfallen 
angewandt wurde, hat nach zwei Richtungen zu Un- 
zutriiglichkeiten gefuhrt, indem dieselbe einerseits 
doch nicht in allen Fallen das deckte, was man 
allgemein und unzweifelhaft ais Explosion auffalst 
und sich andererseits Falle von schweren Kessel- 
beschiidigungen ereigneten, welche so dicht an Ex- 
plosion nach der ublichen Auffassung streiflen, dafs 
Entschadigung begehrt und auch meist gewahrt wurde. 
Ohne weiteres konnte jedoch bei derartigen Vor- 
kommnissen eine Verstandigung zwischen Versicherer 
und Versichertem nicht immer erreicht werden und 
mufste wiederholt die Mitwirkung von SacliYerstandigen 
und bei dereń widersprechenden Gutachten die von 
Obmannern in Anspruch genommen werden. Aufser- 
dem stcllte sich heraus, dafs auch den BehOrden bei 
der Feststellung, ob im gegebenen Falle eine Explosion 
vorliege oder n icht, und damit der Statistik aus d“r 
Unzulanglichkeit der Zuricher Erklarung Schwierig
keiten erwachsen.

Die Versammlung nahm, um eine Rechlsgrundlage 
zu schaffen, durch welche das Verhaltnifs zwischen 
dem Versicherten und den Gesellschaften so weit ais 
thunlich klargestellt werden soli, einstimmig den 
folgenden W ortlaut fur die Fassung der Policen an : 

„Die p. p. Objecte gelten auch gegen die Gefahr 
„der Beschadigung oder Vernichtung durch Explosion 
„und uberhaupt gegen solche Unfalle an Dampf- 
„ kesseln (Dampferzeugern) ais Yersichert, durch 
„welche infolge einer pl5tzlichen, gewaitsamen, 
„durch den Dampfkesselbetrieb verursachten Zer-

9
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„stórung der W andung des betreffenden Kessels 
„dessen W eiterbetrieb unm 6glich gemacht ist.“ 

Diesem Satze ist noch die bisher schon in den 
Policen flbliche Bedingung hinzuzufiigen:

„Die Gultigkeit dieser Explosions-Versicherung 
„ist jedoch dadureh bedingt, dafs der Versicherte 
„in betreff von ihm selbst benutzter Kessel allen 
„ihm durch geselzliche oder polizeiliche Vorschriften 
„auferlegten bezOglichen Pflichten nachkommt.*

Die anwesenden Vertreter der Versicherungs-Ge- 
sellschaften erklarten auf Befragen, dafs durch den 
beschlossenen W ortlaut eine ErhShung der Ver- 
sicherungspramien voraussichtlich nicbt herbeigefuhrt 
werde, und bemerkten ferner, dafs es von ihnen ais 
ein fur die Bemessung der Pr&mien gflnstiger Umstand 
angesehen w erde , wenn die Dampfkessel einem frei- 
willigen Dampfkessel - Ueberwachungs - Vereine an- 
gehóren.

Nachdem die Versammlung, zum zweiten Theile 
ihres Auftrages ubergehend, das BedOrfnifs nach einer 
allgemein anerkannten Erklarung des Begrifies »Dampf- 
kessel-Explosion« einstimmig ais thatsachlich yor
handen bezeichnet ha t, gelangt nach Yorberathung 
durch einen Unterausschufs der folgende geanderte 
W ortlaut der Zuricher Erklarung einstimmig zur 
A nnahm e:

„Erleidet die W andung eines Dampfkessels eine 
„Trennung in solchem Umfange, dafs durch Aus- 
„strdmen von W asser und Dampf ein plótzlicher 
„Ausgleich der Spannungen innerhalb und aufser- 
„halb des Kessels stattfindet, so ist dieser Unfall 
„ais Explosion zu bezeichnen.*

Die Abanderung der Zuricher Erklarung wird 
damit begriindet, dafs die darin verlangte plStzliche 
Entleerung eines Dampfkessels von W asser und Dampf 
n ieh t im m er in allen Fallen yorkom mt, z. B. bei 
Siederohrkesseln, WasserrOhrenkesseln u. s. w., in 
welchen dóch unzweifelhaft nach ublicher Auffassung 
eine Explosion yorliegt.

Die yorstehenden Beschlusse sollen den einzelnen 
Verbanden zur Begutachtung und Beschlufsfassung 
yorgelegt werden.

Die Berechtignng der grofsgewerblichen Ver- 
einifrungen.

Der »Industrie, deutsche Consulatszeitung« ent- 
nehm en w ir im Anschlufs an die Mittheilung in der 
yorigen Nummer unserer Zeitschrift, Seite 341, das 
Folgende:

„Will m an sich uber das Wesen der neuen 
Ordnung im grofsgewerblichen Betriebe ein zutreffendes 
Urtheil bilden, so mufs man das Vereinigungswesen 
der Grofsgewerbe scharf unterscheiden von dem Zu- 
sammenwirken des Grofskapitals zu speculativer Aus- 
beutung einer kunstlichen Preisbildung. BSswilligkeit 
und Unkenntnifs haben beide Bestrebungen ais Kinder 
desselben Geistes bezeichnet, ais Ausflusse der Gier, 
auf Kosten der Allgemeinheit aus willkurlich festge- 
setzten Preisen Nutzen zu ziehen und ais Auswiichse 
des modernen Kapitalism us, der seine Macht zum 
Schaden der grofsen BevOlkerungsschichten mifs- 
braucht. Man hat die industriellen Cartelle von dieser 
Seite in gleiche Linie m it den speculatiyen »Bingen« 
des internationalen Kapitals gestellt.

Dies beruht aber auf einer yollstandigen Ver- 
kennung des W esens der beiden wirthschaftlichen 
Erscheinungen, die miteinander nur das gemein haben, 
dafs sie beide auf dem Erfahrungssatze beruhen, dafs 
Einigkeit stark macht. Zur Anwendung dieses Er- 
fahrungssatzes sind beide aber auf ganz yerschiedenem 
Wege gelangt, und dabei ist es dem Grofskapital 
leichter gew esen, das Ziel zu erreichen, ais dem 
Grofsgewerbe.

Dem Grofskapital — wir verstehen darunter hier 
das freie bewegliche im Gegensatz zu dem festgelegten, 
gebundenen Kapitał der Grofsgewerbe — ist es nur 
darum zu thun, in mOglichst kurzer Zeit einen mOglichst 
grofsen Nutzen aus der Bewegung der Preise zu ziehen. 
Es ist ihm vollstandig gleichgOltig, welcher Gegen- 
stand ihm die Mdglichkeit dieses Nulzens yerschafft, 
wenn der letztere nur ein grofser und sicherer ist. 
Jede W aare ist ihm dafur gut genug; aber diejenigen 
Gebiete, wo der grdfste Nutzen zu erzielen ist, sind 
die bevorzugten. Es giebt wenige W aaren, an welchen 
die grofskapitalistische Speculation nieht schon in 
dem angedeuteten Sinne sich yersucht, noch weniger, 
auf welche sie nieht ih r Auge geworfen hatte. Es 
werden selbst die scheinbar unbedeutendsten Objecte 
nieht verschmaht. Darauf kommt es immer an, dafs 
dieselben einen Angriffspunkt bieten, der die Aussicht 
auf Erfolg erOffnet, und dies ist dann fast immer der 
F a li, wenn eine W aare sich in yerh&ltnifsmafsig 
schwachen Handen befindet. und dies durch den 
niederen, unlohnenden Preisstand erkennen lafst. 
T ritt nun hinzu, dafs die Waare entweder nur an 
wenigen Statten erzeugt oder an nur wenigen Haupt- 
m arkten angeboten w ird , so eignet sich dieselbe 
vorzuglich fur eine beąuem e und erfolgreiche Be- 
herrschung durch das internationale freiliegende- 
Kapital. Die schwache Hand m acht es dem letzteren 
ungeheuer leicht, sich in den Besitz der Vorrathe der 
W aare zu setzen; die Ausbildung der neuzeitlichen 
Verkehrsmiltel, insbesondere der Telegraph, ermOglicht 
der yaterlandslosen Grofsmacht, der schwachen Hand 
auf einen Schlag die W aare zu entw inden, und nun 
beginnt das Spiel der rucksichtslosesten, unsinnigsten 
und unwirthschaftlichsten T re ibere i, das w ahrend 
Tagen und W ochen, in seltenen Fallen langer, den 
Markt beherrscht nnd kennzeichnet, um naehher das- 
Unheil hereinbreehen zu lassen. Das Kapitał hat in 
dieser Zeit sein Schafchen geschoren, dio schwache 
Hand ist gehrandschatzt und m it ih r der Verbraucher, 
sei dieser letztere nun die breite Masse der V8lker 
aller Lander, welche dem Kapitał die Monopolpreise 
fur einen Bedarfsgegenstand zu bezahlen gezwungen 
war, oder sei es der Gewerbefleifs, dem ein Bohstoff 
yertheuert worden ist. Apres nous le dćluge! das 
ist das kalte Losungswort dieser gefahrlichen Macht.

Auf diese Weise sah man in jungster Zeit eine 
ganze Reihe von W aaren der W illkur dieser Aus- 
beutung anheimfallen. Bald waren es die Rohstoffe 
der Gewebe-lndustrie, Baumwolle und Seide, bald die 
unedlen M etalle, yoran Kupfer und Zinn, bald d ie 
Bohstoffe und Erzeugnisse der chemischen Industrie,- 
welche zu diesem Spiel ausersehen waren. Selbst an 
dem einen der beiden edeln Metalle, an dem Silberr 
hatte man nieht wenig Lust, sich zu yersuchen- 
W ohin ein solches Beginnen fiihren w iirde, davon 
kann m an sich selbst dann kaum einen Begriff m achenr 
wenn m an weifs, welche Verwirrung durch die un- 
geziigelte Preistreiberei auf anderen Gebieten ange- 
richtet worden ist.

Im Gegensatz zu diesem freveln Spiel m it den 
Interessen der geordneten und ansassigen Arbeit 
stehen nun diejenigen Bestrebungen, welche w ir die- 
grofsgewerblichen V ereinigungen, die industriellen 
Cartelle nennen. Zwar haften auch ihnen manche 
Mangel und Unyollkommenheiten an ; was sie ab er 
griindlich unterscheidet von den sogenannten »Ringen« 
des internationalen Grofskapitals, das ist ihre auf die 
Dauer und die Gesundung der gewerblichen A rbeit 
gerichtete Thatigkeit. Es ist ein grofser Irrthum  und 
zeugt von der Unkenntnifs der Betreffenden, welche 
diesen Vorwurf erheben , wenn gesagt wi rd,  die 
industriellen Cartelle hatten  lediglich die Erzielung 
hSherer Preise zum Zwecke. Ganz abgesehen davon, 
dafs es eine Reihe von solchen Yereinbarungen giebt, 
welche die Preise yollstandig unberuhrt lassen, is t
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mit allem Nachdruck zu betonen, dafs fast alle 
grofsgewerblichen Cartelle sich auf Abmachungen 
erstrecken, welche dazu bestimmt, an Stello der bis- 
herigen Unwirthschafllichkeit des Betriebes eine neue 
Ordnung zur Geltung zu bringen, welche den Zweck 
h a t, die gewerbliche Arbeit und zwar nicht allein 
diejenige der Untcrnebmer, sondern auch der grofsen 
A rbeitennassen zu einer lohnenden und sicheren 
zu gestalten. W ahrend in den »Ringen« des specula- 
tiven Kapitals ein Auswuchs des neuzeitlichen Wirth- 
schaftslebens zu crblicken ist, erkennen wir in den 
grofsgewerblichtn Vereinigungen eine neue Stufc der 
gesellschaftlichen Entwicklung, welche die grofste 
Aufmerksamkeit verdient. Man mufs sich nur das 
Eine vor Augen halten, dafs die Letzteren bestimmt 
sind, dem Grofsgewerbe, das unter der Einwirkung 
des zugcllosen W ettbewerbes immer unhaltbareren 
Verhaltnissen zugetrieben wurde, eine Gliederung und 
Zwerkmafsigkeit der Verwaltung zu geben, welche 
dasselbe der Willkiir des Handels entreifst, demselben 
eine gedeihliche Entwicklung gestallet und dasselbe 
den Umwalzungen auf den Absatzgebieten und der 
Herslellungsarten gegeniiber widerstandsfahiger maclit. 
Alle auf diese Ziele geriebteten Mafsnahmen sind auf 
die Dauer berechnet; sie greifen tief ein in die Ver- 
waltung der einzelnen Unternehm ung; sie erfordern 
ein grofses Mafs von gegenseitigem Yertrauen der 
Unternehmer, einen hohen Grad von Selbstbeherrsclning 
und geistiger Schulung, und sie entspringen vor Allem 
einer tiefen und weitausblickenden AulTassung der 
Yolkswirthschaft.

Das sind so wesentliehe Unterscheidungsmerkmale, 
welche sich zwischen die speculativcn »Ringe« des 
vaterlandsloson Grofskapilals und die grofsgewerblichen 
Vereinigungen stellen, dafs von einer naheren Ver- 
w andlschaft beider iiberhaupt nicht die Rede sein kann.

Wetthewerb der deutschen mit der englischen 
Eisen- und Stahl-lnduslrie in Italien.

Aus englischem Munde erfahren wir, dafs die 
deutsche Eisen- und Slahlindustrie der englischen in 
Italien einen sehr energischen Wetlbewerb macht, 
was fiir uns nur erfreulich sein kann, den Englandern 
aber schwere Schmerzen zu verursachen scheint. Der 
englische Consul in Genua, Mr. Brown, fuhrt nurnlich 
iin Londoner »Economist« das Folgende aus: „Ver-
zinkte Drabtseile, welche bisher in bedeutendem LTm- 
fange aus Deutschland eingefuhrt wurden, werden 
jetzt aus England bezogen. In gewelltem und anderem 
Blech fiir Diicher scheinen wir gleichfalls unsere 
deutschen Nebenbuhler aus dem Felde zu schlagen. 
In manchen Artikeln verlieren wir jedoch m ehr und 
m ehr den italienischen Markt, obwohl die Qualilat 
der deutschen Waaren w eit geringer (?) ais die der 
englischen ist. Verursacht ist diese Aenderung durch 
die hilligeren Preise, die g r o f s e r e  T h a t k r a f t  d e r  
d e u t s c h e n  F i r m e n  u n d  i h r e n  U n t e r n e h m u n g s -  
g e i s t ,  welcher sie veranlafst, intelligente, mit vor- 
trefflichen Sprachkenntnissen ausgerustetc Reisende 
hinauszusenden. Diese Bemerkungen gelten nicht nur 
fpr die Eisen-, sondern auch fur die Stahlindustrie. 
Die Kessel der Kriegsschiffe, welche fiir Rechnung 
der italienischen Regierung gebaut werden, sind zwar 
aus schottischcin Siem ens-Stahl; ich flnde aber, dafs 
auf allen Eisenwerken an der Kiiste in der Haupt- 
sache deutseher Stahl verwendel wird. Auch erfahre 
ich , dafs aus Deutschland in grofser Anzahl Kessel 
m it Rohren und der sonstigen vollstandigen Aus- 
slattungim portirtw erden, ebensoEisenbahnmaterialien 
aller A rt, Gufsstahlbolzcn, Scheiben und alle Arten 
Kleineisenzeug. Die Qualitat dieser Producte ist un- 
streitig fast in allen Fallen nicht so gut (?) wie die 
unserer Fabricate; es ist aber der Preis ein geringerer,

und vor Allem geben sich die Deutschen weit m ehr 
Miihe ais wir, den Markt zu gewinnen , auf die Be- 
diirfnisse ihrer Kunden einzugehen und — wie ich 
vorhin gesagt habe — sie persOnlich aufzusuchen 
oder sie durch intelligente beredte Reisende aufsuchen 
zu lassen. In Weifsblech ist zwar die Einfuhr im 
letzten Jah r sehr grofs gewesen und wir sind noch 
ohne G oncurrenten; man sagt aber, dafs iiberhaupt 
sehr wenig in diesem Artikel, von welchem wir gegen- 
wartig einen sehr grofsen Vorrath haben, gemacht 
wird." Wir unsererseits kOnnen den deutschen Weifs- 
blechfabricanten nur rathen, es auch einmal durch 
„intelligente und beredte Reisende" zu vcrsuchen, 
den Wettkampf mit dem englischen W eifsblechimport 
in Italien aufzunehmen. Dr. B.

Deutsche allgemoine Ausstellung' fiir Unfallyer* 
hiltung, Berlin 1SS9.

Die aus den HH. H. Lueg, Dr. Edm. Lachmann, 
K. Eichhorn, G. Dichmann, Rob. Platz und Specht 
bestehendc Gommission V, welche, die Gruppe XI 
umfassend, Mafsnahmen zum Schutze und zur Wohl- 
fahrt der Arbeiter in der Metallindustrie flbernommen 
hat, hat das nachstehende Specialprogramm aufgestellt:

I. Maschinen und Einrichtungen, welche in den Betrieben der 
genannten Berufsgenossenschaften allgemein vorkommen.

A. E i s e n -  u n d  M e t a l l - B e a r b e i t u n g .
1. B o h r m a s c h i n e n  d e r  v e r s c h i e d e n s t e n  

A r t .  Antrieb der Maschinen resp. l^age dcsselben. 
Sicherungen der Raderwerke, namentlich der conisclien 
Rader. Bei Trittbohrmaschinen im Besonderen: 
gefahrlose Anordnung des Schaltzeuges. Bohrfutter 
ohne vorstehende Schrauben. Aufspannvorrichtungen.

2. D r e h b a n k e  d e r  y e r s c h i e d e n s t e n  A r t ,  
e i n s c h l i e f s l i c h  d e r  R e v o l v e r -  u n d  S c h r a u 
b e n  - D r e h b a n k e. Schutz der Rader, insbesondere 
Schutzvorrichtungen fur die W echselrader der Leit- 
spindeldrehbanke. — Einrichtungen zur Beseitigung 
der Gefahr an Spann- und Mitnehmevorrichtungen, 
wie Drehhei-ze, Bohrfutter, Schraubenfutter, Gentrir- 
futter u. dergl. — Vorrichtungen zur Verhutung von 
Augenverletzungen durch abspringende Drehspane.

3. F r a s m a s c h i n e n .  Schutz der Raderwerke. 
Schaltwerke.

4. H o b e l m a s c h i n e n  (auch Blechkanten-Hobel- 
maschinen). Schutzvorrichtungen fur den Antrieb 
bezw. Anordnung desselben. — Schutzvorrichtungen 
fiir die Umsteuerungsknaggen. Selbstthatige Um- 
steuerungseinrichtungen; Ausruckvorrichtungen von 
jedem Platze des Arbeitstisches aus; Vorrichtungen 
zur Festslellung der Ausrucker in der Ruhestellung, 
sammtlich mit hesonderer Rdcksicht auf sichere 
Wirksamkeit.

5. S h a p i n g -  u n d  N u t h s t o f s - M a s c h i n e n .  
Anordnung der Raderwerke mit besonderer Rucksicht 
auf Sicherheit der Arbeiter. Schutz der Raderwerke. 
Sicherung freilaufender Schwungrader. Schutzvor- 
richtungen gegen Augenverletzungen.

6. S c h r a u b e n - ,  M u t t e r -  u n d  G e w i n d e -  
s c h n e i d e - M a s c h i n e n .  Schulz derRadervorgelege.
— Anordnung der Einspannvorrrichtungen mit be
sonderer Rucksicht auf Sicherheit der Arbeiter.

7. B l e c h  - u n d  S t a b  e is e n  s c h e e r e n ,  L o c h -  
w e r k e  m i t  K r a f t b e t r i e b .  Schutz bezw. sichere 
Anordnung der Raderwerke. — Schutz der Schwung
rader. — Bequeme Handhabung der Ausruckvor- 
richtungen vom Standpunkte des Arbeiters. — Justir- 
barkeit der Fuhrungen der Messerschlitten oder 
Sfempeltrager. Gegenhalter an Scheeren und Locli- 
werken. Entfernung der Abfallstucke aus dem von 
den Schnpidwerkzeugen bestrichenen Raum.

9*
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8. B l e c h s c h e e r e n  m i l  H a n d b e t r i e b  (Tafel- 
scheeren, Hebelscheeren u. s. w.). Schulzvorrięhlungen, 
besonders beim Schneider) schmaler Streifen. Entfer- 
nung der Abfallslficke aus dem von den Schneid- 
werkzeugen bestriehenen Raum.

9. K r e i s s c h e e r e n ,  B a n d s c h e e r e n ,  B o d e n -  
s c h e e r e  n.

10. B I e c h  r i c h t m a s c h i n e n ,  W e l l b l e c h -  
w a l z e n ,  We i l  b l  e c h  p r e s s e n ,  W e l l b l e c h -  
B o m b i r - M a s c h i n e n .  Schutzvorrichtungpn vor den 
Walzen, bezw. Stempeln, Rfulerwerken und Scliwung- 
radern derselben.

11. Bl e ch  b e a r  b e i t u n g s m  a s c h  i n e n  , i m 
B e s o n d e r e ń  f u r  K l e m p n e r e i .

12. P r a g ę  w e r k e ,  F a l l w e r k e  (Fallhammer). 
Yorrichlungen zum Hochhalten des Oberstempels. 
Yorrichtungen zum gefahrlosen Einlegen der Arbeits- 
slucke in den Unterstempel. Yorrichlung zum Hoch- 
hallen, des Biemens von der Milnehmerriemscheibe 
bei Transmissionsfallhammern.

13. B a l an  c i e r s  (Stanzen, Schraubcnprcssen) mil 
Handbetrieb. — Einlege-, bezw. Schulzvorrichtungen vor 
der Matrize. — Sicherung der Schwungkugel-Bahnen.

14. F r i  c l i  o r i s p  r e s s e n ,  S c h r a  u b e  n p r e s s e n  
m i t  K r a f t b e t r i e b .  Einlegevorrichlung. Ausruck- 
Yorrichlungen. Sicherung der Schwungriider.

15. E x  c e n  t e r p r e s s e  n ,  Z i e h p r e s s e n .  Ein- 
legevorrichtungen. Selbslthatiges Auswerfen der Ar- 
beitsslflcke.

16. S c h  1 e i f s  l e i  n e  f u r  W e r k z e u g e .  Be- 
fesligung des Sleines auf der Welle. — Auflager vor 
dem Slein. — Vorrichtungen zum Ahdrehen des 
Steines. — Schutzhauben. — Schutz resp. Form der 
Anlriebriemscbeiben.

17. S c h l e i f s t e i n e  f u r  g r O f s e r e  A r b e i t e n .  
Befestigung des Steines auf der Welle. Ausriickvor- 
richtungen. — Schutzhauben.

18. S c h l e i f m a s c h i n e n  m i t  S c h r n i r g e l -  
s c h e i b e n .  Befestigung der Scheibe auf der Welle.
— Anwendung verschieden grofser Befesligungsschei- 
ben. — Schutzvorrichtungen gegen Sprengstucke der 
Scheiben. — Schulzschirme gegen abspringende 
Schmirgelkornchen und Funken. — Schutzvorrich- 
lungen fur den Betriebsriemen.

19. F a r b e m u h l e n .
20. Li  tli og r a p  h i s c h  e P r e s s e n .
21. S c h m i e d e e i n r i c h t u n g e n .  Dampf- und 

Fallham m er; Vorrichtungen zum Festhalten des Bars 
in hOchster Stellung beim Auswechseln des Ambosses
u. s. w. — Sicherung der bewegten Theile der 
Sleuerung von Dampfhammern.

22. G i e f s e r e i e i n r i  c h t u n g e n .  Sicherheils- 
vorrichtungen fur Krahnpfannen wahrend des Trans- 
porles derselben am Krahn. Kippvorrichtungen zum 
Gebrauch beim Giefsen. Transportwagen fiir grofsere 
Giefspfannen. Zangen zum Heben und Tragen der 
Tiegel. — Sicherheitsvorrichtungen fur die Bedienungs- 
mannschaften der Laufkrahne gegen spritzendes 
Eisen. — Sicherheitsvorrichtungen an Gichtaufzugen. 
Selbstthatige Verschlufsvorrichtungen des Aufzug- 
schachtes und Festslellen des Fordergefafses an den 
Ladestellen. — Ventilatoren, besonders auch Schmier- 
Yorrichtungen der letzteren. — Lohmuhlen, Koller- 
gange, Thonschneider, Sandmisch- und Sieb-Maschinen, 
Slrohseil - Spinnm aschinen, Koks - Zerkleinerungsma- 
schinen, Formmaschinen. — Sicherheitsvorrichtungen 
an Faliwerken zum Zerschlagen von Gufsstucken 
U .S. w .— Fufsbekleidungenund Gamaschen zum Schulz 
gegen spritzende Metallmassen. — Schutzbrillen fur 
die Ofenarbeiler beim Beinigen der Diisen wahrend 
des Betriebes und beim Abstechen des Gupolofens. — 
SchutzYorkelirungen zur Verhutung yon Explosionen 
ilusfigen Eisens und Abwenduug von dereń Folgen.
— Yorrichlungen zur Vermeidung der Rauchent- 
wicklung beim Trocknen der Form en.

23. V e r z i n k e r e i e n .  Anordnting der Zink- 
pfannen. — Vorrichtungen zum Eiidassen der Gegeu- 
stande in die Pfanne, mit RGcksicht auf Verhinderung 
des Spritzens. — Venlilalions-Einrichtungen.

24. D r a h t z i e h e r e i .  Schutz gegen Schleudern 
der Enden beim Brechen des Drahtes. Yorrichtungen 
zum Ein- und Ausrucken der Ziehscheiben.

25. R o l l f a s s e r ,  P u l z f a s s e r ,  R u n n n e l -  
k a s t e n .  Ausrfu'kvorrichtungen. Verschlufsvorrich- 
tungen ohne vorspringende Theile. Abkleidungen.

20. D r eh  s ch e i b en  und G e l e i s a  n 1 a g e  n inner- 
halb und aufserhalb der Workstation ; Transportwagen 
auf Geleisen. Zweiradrigc Handlransportwagen.

B. H o l z b e a r b e i t u n g
i n M o d e l i  t i s c h l e r e i e n ,  F a b  ri  k e n  l a n d w i r  tli - 
s c h a f t l i c h e r  M a s c h i n e n ,  W a g g o n f a b r i k e n ,  
U lir  en  f a  b r i  k e n , N a h  m a s c h  i n e n fa b r  i ke  n e tc .

1. V e r  t i c a l g a  t te  r. Schutz der Lenkslangen.
2. H o r i z o n t a l  ga  t t  er. Schutz gegen Heraus- 

fliegen des Ralimens beim Bruch der Lenkstange.
3. K r e i s s a g e n  fi ir B r e l t e r  u n d  L a n g -  

h Olz er. Vorschubeinrichlungen. — Schutz des 
Sageblattes. Spaltkeil. Vorrichtung zum Verhindern 
des Hebens und Zuruckschleudern des Langholzes.

4. K r e i s s a g e n  zum Querschneiden, Pendel- 
s a g e n .

5. K r e i s s a g e n  z u m  A u f s c h n e i d e n  u n -  
r e g e l m a f s i g e r  K l o b e n h O l z e r .

6. B a n d s a g e n .  Schutz des gespannlen Blattes 
und der Scheiben. Schutz der Arbeiter beim Zer- 
reifsen des Blattes.

7. H o l z h o b e l m a s c h i n e n  m i t  W a l z e n -  
v o r s c h u b .

8. A b r i c h t e h o b e l m a s c h i n e n .  Schulz der 
Messerwelle. Zufuhr-Vorrichtungen.

9. K a n t e n h o b e l ,  F u g ę -  u n d  L e i s l e n -  
h o b  el  m a s c h i n e n .

10. F r a s m a s c h i n e n  (T ischfrasen).
11. G op i r m a s c h i n e n  fur Speichen, Ge- 

welirschafte u. s. w.
12. H o l z - B o h r -  u n d  S t e m r a - M a s c h i n e n .  

Besonders Construclion der Bohrfutter.
13. H o lz - W o 11 m a s  c h in  e n.
D e c k  e n v o r g e l e g e  fur W erkzeugmaschinen 

mit besonderer Rucksicht auf sichere Wirksamkeit 
der Ausrucker.

11. Maschinen und Einrichtungen, welche den Betricben 
einer der genannten Berufsgenossenschafts-Kategorion 

eigenthUmlich sind.

E i s e n -  u n d  S t a h l - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f l e n .
1. H o c h o f e n b  e t r i e b  (Gichtaufzuge). Kohlen- 

aufzuge u. s. w. — Schutz der Arbeiter beim T rans
port lliissiger Schlacke.

2. S t a h l w e r  ks  b e t r i e  b. Schutz der Arbeiter 
gegen das Einathmen von Kalk- und Dolomilstaub.

3. B l e c l i -  u n d  S t a b e i s e n  - W a l z w e r k e .  
Schutz der Arbeiter beim Ausschmieden von Luppen.
— Schutz der Walzenkuppelungen und der Walzen- 
getriebe. — Schutz der Arbeiter gegen Schlackenspritzen 
beim Walzen. Schutzvorrichtungen fur die Arbeiter 
an Schmelz-, Schweifs-, Gementir-. Regenerativ- und 
anderen Oefen.

4. W a s s  e r  h a m m er,
5. Dr  a h t wa l  z we  r k e. Schulz beim Reifsen 

der schnelllaufenden Riemen oder Seile. Sicherung 
des Standes der Walzen. Seibstthulige Uinstech- 
vorrichtungen.

6. D r a h t s t i f l f a b r i c a t i o n  u n d  N i e t e n -  
f a b r i c a t i o n .  Riemenausrucker, Yorrichtungen zum 
Festslellen der Schlagfedern beim Einstellen der 
Maschinen, Schutz der Schwungrader.
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7. E i s e n  - E m a i l l i r w e  r k e. Glasurmiihlen, 
Brennófen.

8. D r a h  t s e  i l f a b r i c a t i o n .
9. F a b r i c a t i o n  s c h m i e d c i s e r n e r  R o h r e .  

Schutzvorrichtungen gegen abspringende Schlacken.
10. E i s en  e r z g r  u b en.
11. S i l b e r - ,  BI e i - , K u p f e r - ,  Z i n k - ,  Z i n n -

II u l t e n .

12. N i c k e l - ,  K o b a l t - ,  A n t i m o n - ,  W i s -  
m u t h -  u n d  A r s e n i k - H i i t t e n .

13. V e r k o k u n g s a n s t a l t e n .  Schutz an den 
Koksausdriickmaschinen.

14. H u f s c h m i e d e .
15. S t a h l f e d e r f a b r i c a t i o n .
10, D a m p f - D r  es  cli m a s c h i n e n .

Marktbericlit.

D u s s e l d o r f ,  den 31. Mai 1888.
Die allgemeine Lage auf dem E i s e n -  u n d  

S t a h l m a r k t  darf zur Zeit eine im ganzen be- 
friedigende genannt werden, wenngleich der Markt in 
einzelnen Branchen ais slill bezeichnet werden mufs 
und das Friibjahrsgeschaft bis jetzt nicht iiberall die- 
jenige Lebhafligkeit gezeigt hat, welche man erwarten 
zu durfen meinte. Die Werke sind aber durohweg 
geniipend beschaftigt und Preisruckghnge nicht erfolgt.

Die Festigkeit auf dem K o h l e n ma r k t e  ist noch 
immer in der Zunahme begriffen und die Aufbesserung 
diirfte bereits soweit gediehen sein, dafs, wio z. B. 
bei gewaschenen Kokskohlen, die seither ublichen, 
geradezu _verlustbringenden Preise bis auf weiteres 
von der Bildflache yerschwunden sein werden. Be- 
souders m acht sich die Preisaufbesserung bei Koks 
bemerkiich, so zwar, dafs dieselbe bereils in natur- 
gemafser Wechselwirkung beginnt. eine Yermehrung 
der Erzeugung anzulocken. Soweit es sich um Neu- 
anlagen handelt, die bis gegen Mitte dieses Jahres 
in Betrieb kommen werden, ist freilich dereń Erzeu
gung fast durćhweg bereits im Voraus verschlossen 
worden. In hflchst unliebsamer Weise hat sich im 
Yerlaufe der letzten Wochen der leidige Wagenmangel 
wieder bemerkiich gemacht.

Die Lage des inlandisehen E ise  n e rzgeschafteshat 
sich im Laufe dieses Monats wenig rerandert. Die 
Nassauischen Gruben haben bei seitherigen Preisen 
genugenden Absatz. Im Siegerlande herrscht augen- 
hlicklich Mangel an Eisenstein, und die Hochofcii- 
werke sind geneigt, fur sofortige Liefcrung hohere 
Preise zu bewilligen. Die GesammUago des Erz- 
marktes darf ais eine gunstige bezeichnet werden.

Im R o h e i s e n g e s c b a f t  isl es slill. Fur die 
nSclisten Monate ist jedenfalls noch genugender Ab
satz vorhanden, mil Ausnabine von Spiegeleisen; 
jedoch auch fur letzteres holTt man auf weitere Auf- 
trasfć Eine Preisveranderung hat nicht statlgefunden.

Die von 27 Werken vorliegende Statistik ergiebt 
folgendes R esultat:

Yorriithe an den Hochófen:

Qualitats - Puddeleisen ein- 
schliefslich Spiegeleisen 

Oidinares Puddeleisen 
Bessemereisen . . . .

Ernie April 1SSS
Tonnen

18 710
1 255 
7 586

T h o m ase isen ........................... 14 131

Ende Min 1SSS
Tonnen

12 702 
734 

8 434 
12 713

Summa 41682 34 583

Die von 10 Werken gegebene Statistik fur Giefserei- 
roheisen ergiebt folgende Ziffern:

Yorralh an den Hochófen:
Ende April 1SS8 Ende Marz ISSS

Tonnen Tonnen

18 576 17 733
Der S l a b -  ( H a n  dels-)eisen-M ark t Terbarrt in 

seiner ruhigen Festigkeit und wird darin durch den

in augenscheinlichem Anwachsen begriffenen Bedarf 
fiir sofortigen Yerbrauch — Bauzwecke, Maschinen- 
und sonslige W erkstatten — wesentlicli unterslntzt. 
Die Auftrage vom Auslande her kónnten reger sein, 
wenngleich die Zuverlassigkeit des deutschen Materials 
m ehr und m ehr die verdiente Anerkennung findet 
und bei gleicher Preisstellung an vielen Pliitzen jedem 
anderen Materiał vorgezogen wird. Leider lassen dic 
jelzigen Preise nur sehr wenig Nutzen.

In G r o b b l e c h e n  sind die Werke durch weg 
gut beschaftigt und haben genugende Auftrage. Eine 
PreiserhOhung fiir die nachste Zeit scheint nicht 
ausgeschlossen zu sein.

In F e in b lech en  haben sich dic Preise behauplet; 
wenngleich das Friihjahrsgeschaft die Hoffnungen, 
die man auf dasselbe gesetzt, nur zum Theil erfullt 
hat. Die Verbandlungen beziiglich der gemeinsamen 
Yerkaufsslelle befinden sich in gulem Flusse.

Die Beschaftigung der Werke in E i s e n b a h n -  
m a t e r i a l  ist zur Zeit eine flotte, so dafs stellenweise 
langere Lieferfrist ais 3 Monate verlangt wurde. 
Weitere Vergebungen stehen in Aussicht.

Auch die W a g g o n  bauansta lten  haben gut 
zu thun.

Nicht minder bofriedigend ist die Beschaftigung der 
E is  e n g i  e f s e r e i e  n und M a s c h  i n e n  f a b r i  k e n , 
die fur die nachste Zeil durchweg mit genugenden 
Auftragen rerseben sind.

Die Preise stelllen sich wie folgt:

Kohlen und Koks:
F la m m k o h le n ...........................J l  6,20— 6,50
Kokskohlen, gewaschen . . » 4,80— 5.40

» feingesiebte . . » 4,60— 4,80
Goke fur Hochofenwerke . . » 9,00— 9,50

» » Bessemerbelrieh . » 9,60—10,50

Erze:
R o b s p a t h ................................
Gerósteler Spatheisonslein 
Somorroslro f. a. B. Rotterdam 

bei prom pter Lieferung . .

Boheisen:
Giefsereieisen Nr I.

II.
III.

Oualiliils-Puddeleisen Nr. I .
» » Siegerliinder

Ordinares » . . . .
Puddeleisen, Luxemb. Oualilat 
Bessemereisen, deutsch. graues 
Stahleisen, weifses, un ter0 ,l % 

Phosphor, ab S iegen. . . 
Thomaseisen, deutsches . . 
Spiegeleisen, 10—12% Mangan 
Engl. Giefsereiroheisen Nr. III 

franco R uhrort . . . .  
Lusemburger ab Luxernburg, 

letzler P r e i s ........................... Fr.

9.60-
12,50-

57.00-
54.00-
51.00-
50.00-
49.00

45.00
54.00

45.00
58.00

50,50-

48,50

- 9,80 
-13,50

-59,00
-55,00
-52,00
-52,00
-50,00

51,00
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Gewalztes Eisen:
Stabeisen, westfalisches . .^ 1 2 5 ,0 0 —127,00 
Winkel- und Faęon- Eisen zu (Grundpreis) 

ahnlichen Grundpreisen ais 
Stabeisen mit Aufsćhlagen 
nach der Scala.

Trager, ab Bur-
M  10S,00 
» 165,00 
» 145,00 
» 150,00- -155,00

Grund
preis, 

Aufschliige 
nach der 

Scala.

bach
Bleche, Kessel- 

» secunda . . >
» dunneabK oln >

Stahldraht,5,3mm 
netto ab Werk i 

D raht aus Schweifs- 
eisen, gewohn- 
licher ab Werk ca. 

besondere Qualitiiten — —
Der Yorstand der »Nord\vestlichen Gruppe* fafste 

bekanntlich am 15. Nov. v. J. die Resolution, dafs 
eine Nothwendigkeit zu einer W arrantgesetzgebung 
seitens der Eisen-Industrie nicht anerkannt werden 
kónne, ein W arrantgesetz vielmehr unter Umstanden 
ais scliadlich erachtet werden miisse. Wie sehr der 
Vorstand recht hatte, eine solche Ansicht zu aufsern, 
beweisen die Zustande in G r o f s b r i t a n n i e n .  
Die Roheisenverschiffungen in Glasgow sind in diesem 
Monat sehr bedeutend; aber trotzdem bleiben die 
Preise infolge der kolossalen, taglich noch zuneh- 
menden Vorrathe, und der Befurchtung, dafs dieselben 
eine Krisis auf dem schottischen Roheisenm arkt ver- 
anlassen werden, niedrig. Der »Ironmonger« schreibt

in scinem Bericht uber die Lage der englischen 
Eisenindustrie u. A .: In Gufseisen ist das Geschaft 
schwach, was durch die grofse Anhaufung von Roh
eisen in Schottland ganz erklarlich ist; so lange allein 
schon in Glasgow nahezu eine Million Tonnen R oh
eisen ais Reserve angesammelt ist, miissen die Preise 
gering und schwankend bleiben. Die genannte Zeit- 
schrift fdhrt dann eingehend aus, dafs das W arrant- 
system, welches in Schottland seine grOfste Ausbildung, 
lediglich zum Vortheil der Speculanten, erlangt habe, 
aufserordentlich ungiinstig auf die Lage der Eisen- 
Industrie einwirke. Bestatigung findet diese Beliaup- 
tung durch die Berichte aus Middlesborough, wo die 
Yerschiffungen gleichfalls sehr ansehnlich sind und 
auch die Vorriithe rasch abnehmen, trotzdem aber 
der Roheisenmarkt aufserordentlich m att bleibt.

In einigen englischen Industriecentren herrfcht 
in der Stahlindustrie, im Maschinenbau und in der 
Herstellung von Werkzeugen lebhafte Thatigkeit.

In den V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  von Amerika 
hat sich der Geschiiftsgang nicht gebessert. Im Osten 
des Landes gingen die Roheisenpreise infolge der 
Concurrenz des \Vestens und Sudens noch m ehr zuruck ; 
durch Ermafsigung der Eisenbahnfrachten und der 
Preise fur Erze und Koks hat sich jedoch die Lage 
der Roheisenproducenton etwas ertragliclier gestaltet. 
Man glaubt nicht an eine baldige Besserung des Ge- 
schiifts, hat yiehnehr die Ueberzeugung, dafs die 
Eisenpreise noch mehr weichen werden.

Dr. IF. Beumer.

Y ereins-Naclirichten.

Yerein deutscher Eisenhi i t tenleute.

Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.

Boos, H., Betriebsdirector der WestHilisclien Union, 
Hamm i. W.

Elbers, Ed., jr .,  Hagen i. W.
Garrison, 1<\, Lynwood, Minning Engineer, S. E. Corner 

4th and Chestnut Sts., Philadelpliia.
Lociun, Ilerm., Ingenieur, Redingen, Lothringen. 
Niickel, Betriebs-Director der Hutte Phoenix, Esch- 

weiler Aue.

N e u e  M i t g l i e d e r :
E ydt, C., Ingenieur des Aachener Hiilten-Actien-Ver.

Rolhe Erde bei Aachen.
Jahn, Wilhelm, Ingenieur und Director der Nadrager 

Eisenindustrie-Gesellsch. Nadrag, Siebenburgen.

Jiteuker, Christ., Ingenieur der Julienhiitte b. Bobreck, 
Ober-Schlesien.

Schalselia, Max, Ingenieur der Julienlnitle b. Bobreck, 
Ober-Schlesien.

Y e r s t o r b e n :
Peters, F ranz, Civil-Ingenieur, Dortmund.

Hierdurch richte ich an die Herren Mitglieder, 
welche m it der Zahlung ihres Jahresbeitrages noch im 
Ruckstande sind, die hofliche Bitte, denselben spatesleus 
bis zum 1. Juli d. J. an unseren Kasscnfiihrer Herrn 
E d. E l b e r s  i u H a g e n  i. W. einzusenden, indem 
ich darauf aufmerksam m ache, dafs nach Ablauf 
dieses Termins alle bis dahin nicht eingezahlten Bei- 
trage durch Postauftrag eingefordert werden.

Der Geschaftsfuhrer: E. Schrodter.
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Eine yergniigte Studienfahrt nach Schweden.
Von Dr. F r ie d r ic h  C. G. M uller.

(Schlufs aus Yoriger Nummcr.)

OjriD

Fahrt aufs Land. Die schwedische 
Volksschule.

Am zweiten Tage unserer Anwesenheit in Gy
singe untcrnahm der Besitzer mit uns eine stunden- 
lange Fahrt nach den verschiedensten Theilen seines 
Gebicts. Hier kónnten wir, wozu Touristen sonst seiten 
Gelegenheit geboten wird, auch das platte Land kennen 
lernen. Ich kann Hrn. Benediks nicht genug danken 
fiir die Unermudlichkeit, womit er nicht allein auf ge- 
stellte Fragen einging, sondern von selbst Gelegenheit 
nahm , uns die naturlichen Verhaltnisse des Landes, 
die vorzuglichen administrativen E inrichtungen, die 
socialen Zustande, sowie das hausliche Lebcn und 
Sitten der Bevolkerung an O rt und Stelle zu schildern. Es 
wurde citiBuch fiillen, wenn ich Alles wiedergcbenwollte.

Die Fahrt ging zucrst die Landstrafse entlang 
durch hohen Tannenwald bis zum Kirchdorf, dessen 
Thurm wir von unseren Zimmern aus durch eine Liicke 
des Waldes hatten schimmern sehen. Das Pfarrhaus 
birgt auch dort schóne Tóchter und w ir hatten das 
Gluck, die eine hinter dem von Blumen fast verdeckten 
Fenster begrufsen zu konnen. Am Kirchwege ist ein 
heidnisches Graberfeld, worin einige Broncegegenstande 
gefunden worden sind. Es steht heute dort eine ganze 
Alice kleiner Blockhauser, in welchen Sonntags die 
Kirchfahrer die Pferde einstellen. Von dort ab fuhren 
wir auf dem Riicken des As entlang, jenes haushohen 
W alles, welcher viele Meilen lang von Norden nach 
Suden streicht und den Geologen noch ein Rathsel ist. 
Derselbe besteht aus Granitschutt mit Rollsteinen unter- 
mischt und zeigt deutliche Schichtung. — In der Nahe 
der grofsen Gutsziegelei wurde am Rande eines ver- 
sumpfenden Sees auch Torf gew'onnen. Aul die Yer- 
w erthung der grofsen Torflager hat man in Schweden 
schon langst seine Aufmerksamkeit gerichtet und ist 
man bei Gewinnung und Form ung des Materials zu 
Methoden gelangt, welche man bei uns noch nicht 
kennt. So wurde an dem gedachten O rt der Torf 
behufs besseren Trocknens und besseren Brennens 
mittels einer Dampfmaschine in die Form von Rohren 
gebracht.

Die Gehófte und Dorfer, welche w ir passirten, ge- 
hóren zur Herrschaft Gysinge. Ein Theil der Ein- 
lieger steht zum Patron im Yerhaltnifs einfacher 
Pachter, andere sind Erbpachter. Dic W ohnungen und 
Aecker der letzteren gewahrten in der Regel einen 
weniger guten Eindruck, eben weil der Patron hier in 
beschrankterem Mafse einzugreifen vermag. Der Bauer 
ist dort, w ie uberall, wenig geneigt, mit dem Herge- 
brachten zu brechen. Hr. Benediks erzahlte, wie er 
formlich List anwenden miisse, um die Leute an bessere 
Culturmethoden zu gewohnen. Er gabę ihnen geeig-

0 ^ 1 3 0

neten Kunstdunger und neue SSmereien mit der Be- 
dingung, dafs er nur dann Bezahlung erw arte, falls 
ein guter Erfolg sichtbar geworden. — Es fiel uns 
auf, dafs bei den HSfeu und in den Dórfern oft weder 
Baum noch Strauch zu sehen war. Es besteht namlich 
der Aberglaube, dafs Baume Ungluck bringen. Der
selbe erklart sich aus der Feindsćhaft des Acltersmanns 
gegen den W ald, dem ja einstmals jede Scholle in 
muhevollem Ringen entrissen werden mufste. Es hatte 
vieler Ueberredungskunst seitens des Gutsherrn be- 
durft, um den Leuten das Yersprechen abzunehmen,
111 jedem Jahre beim Hause einen einzigen nutzlichen 
Baum zu pflanzen. So werden die Dorfer nach und 
nach ein freundlicheres Aussehen gewinnen,

Besonderes Interesse gewahrte mir ais Lehrer der 
Besuch zweier Yolksschulen, der einen in Gysinge 
selbst, der andern in einem entfernten Dorfe, Leider 
waren damals Fericn , so dafs ich nur das Schullocal 
und die Lelirmittel in Augenschein nehmen konnte. 
Doch verdanke ich der Giite der Patronin, welche fur 
das Gedeihen der Schule ein thatiges Interesse be- 
kundet, genaucre Angaben uber die Lehrplane und den 
Unterrichtsbetrieb. Was beim Eintritt in den Schul- 
raum zuerst auffiel, war das Fehlen der Schulbank. 
Jedes Kind hat seiti eigeties Pult nebst Sitz, beides 
solide nach den Anforderungen der Hygieine und Pa- 
dagogik conśtruirt. Die Zwischenraume sind so grofs, 
dafs der Lehrer bequem rings um jeden Platz gehen 
kann. Welch ungemeiner Yortheil darin liegt, dafs 
jedes Kind aufser Beruhrung mit seinen Nachbarn 
einen Platz inne h a t, der ihm allein gehórt und fiir 
den es verantwortlich ist, liegt fiir Jedermann auf der 
Hand. Aus dieser Einrichtung eręiebt sich von selber, 
dafs auch die Grofse des Schullocals im Yerhaltnifs 
zur Kinderzahi ausreicliend bemessen sein mufs.

In bezug auf den Lehrplan ist hervorzuheben, dafs 
wahrend der drei Sommermonate Ferien sind und dafs 
jede der zwei Abtheilungen nur an den drei ersten, 
resp. letzten, W ochentagen 5'/a Stunden unterrichtet 
wird. Es ist dafur Sorge getragen, dafs sehr entfernt 
wohnende Kinder an den drei Unterrichtstagen am 
Schulorte bleiben konnen. Mittellose erhalten vom 
Patron oder vom  Staat freie Unterkunft, dichtes Schuh- 
werk und einen warmen Mantel. Wie man sieht, ist 
die Zahl der Stunden geringer ais in Preufsen. Der 
Unterricht beginnt 1jt  Stunde mit Gebet und Bibel- 
lesen. Fiir dic Religion sind wodientlich nur 3 Stunden 
angesetzt und zwar eine Stunde fur biblische Geschichte, 
zwei fur Absolvirung des Katechismus. Von_ den 
ubrigen Fachem erhalt: Rechnen 2, Geographie 1, 
Geschichte 1 , Lescn 2 , Schreiben 1 ‘/i Zeichnen 1, 
schriftliche Uebungen in der Muttersprache 2 , Natur- 
geschichte i ,  Geometrie ’/*> Gesang 1/2. Nach der.
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dritten Stunde ver\vendct man 20 Minutcn auf die 
Gymnastik.

Der Unterricht legt mit vollem Recht ein grofscs 
Gewicht auf die Anschauung und die praktischen 
Uebutigen. Zu dem Zweck liefert der Staat einen 
festen, sehr reich bemessenen Bestand von Unter- 
richtsmitteln, welche in Staatswerkstatten unter Mit- 
wirkung und Aufsicht der obersten Schulbebórde an- 
gefertigt werden. Ein grofser Wandschrank mit be- 
stimmten Fachem und Einsatzkasten ninimt die Samm- 
lung auf. Dem geographischen Unterricht dienen 
zahlreiche Wandkarten, Globus und Tellurium. Be
sonders reich ist der naturgeschichtliche Unterricht 
bedacht; derselbe soli lediglich praktische Ziele ver- 
folgen und nieht etwa die Kinder mit Thier- und 
Pfianzensystcmen quilen, sondern ihnen diejenigen 
Naturdinge und Krafte zur Anschauutig bringen, mit 
denen der Mensch sein Leben lang hauptsachlich in 
Beriihrung kommt und durch dereń Kenntnifs er seine 
Lage verbessert. Zu dem Zweck besitzt jede Volks- 
schule Sammlungen, resp. Abbildungen, der nutzlichen 
und schadlichen Thiere und Pflanzen, der Hólzer, der 
wichtigsten Samcreicn und Mineralien, u. s. w. Auf 
dem Lande wird aufserdetn die GemDse-, Obst- und 
Blumenzucht im Schulgarten praktisch vorgefiihrt 
Hin zerlegbares Modeli zeigt den anatotnischen Bau 
des menschlichen Kórpers. Hierzu treten noch physi- 
kalische Apparate, wie Thermometer, Barometer und 
Glaslinsen. Schliefslich sind die Hiilfsmittel des geo- 
metrischen Anschauungsunterricbts nocli von Interesse, 
bestebend aus schónen Kórpermodellen und sclie- 
matischcn Zeićhnungen, denen die wichtigsten Rcgeln 
zur Inhaltsberecbnung beigedruckt sind. Fiigen wir 
diesen Andeutuągen noch hinzu, dafs auch die Aus- 
bildung der Lchrer eine gute und zweckmaftige und 
ihre Besoldung eine den Yerhaltnissen nach ausreichende 
ist, so kann es in anbetracbt der Bildungsfahigkeit 
und des Bildungstriebes der skandinavischen Vólker 
nieht mehr auffallen, dafs hinsicbtlich der durchschnitt- 
lichen Yolksbildung Schweden von keinem Lande der 
Weit iibcrragt wird.

Das Eisenwerk Gysinge und allgemeine 
Betrachtungen iiber das schwedische 

Eisenhiittenwesen.
Doch wir vergessen uber dem Besuche von Stallen 

und Feldern, Gartcn und Schulen den eigentlichen 
Zweck unserer Reise! Wir wollten ja in Gysinge ein 
typischesDannemora-Eisenwerk kennen lernen. Gewifs! 
Aber das erste Ergebnifs unserer Studicn ist auch kein 
anderes, ais dafs auf den kleineren schwedischen Hutten 
dic Eisengewinnung gegenuber der Land- und Forst- 
wirthschaft allmahlich zum Nebenbetrieb herabsinken 
mufs. Die Gewinnung des Rolieisens und dessen 
Ueberfuhrung in Stabeisen ist ja in jenen Districten 
durchaus an die Beschaffung von Holzkohle gebunden, 
und daraus folgt, dafs auch bei dem besten Betriebe 
die Selbstkosten eine solche Hóhe behalten mufsten, 
dafs ein lohnender Absatz im Aus- und Inlande von 
Jahr zu Jahr schwieriger wird. Denn so grofs der 
Waldreichthum auch sein mag, so ist doch das Wachs- 
thum der Waldbaume ein so langsames, dafs in den 
bestverwalteten Forsten des mittleren Schwedens auf
2,8 Hektaren jahrlich nur so viel Holz zuwachst, ais 
zur Erzeugung von einer Tonne Roheisen erforderlich 
ist. Soli dies Roheisen aber in Stabeisen uberge- 
fuhrt werden, so ist dazu beim Lancashirefrischen 
nabczu dieselbe Holzkohlenmenge, beim Wallonfrischen 
sogar die dreifache Menge erforderlich. Dabei ist 
noch zu bcrucksichtigen, dafs nur das Ast- und Ab- 
lallbolz zur Holzkohlendarstellung verwcndet wird. 
Daraus erhellt, welch ungeheures Waldareal eine 
kleine Hutte, welche nur 1 joo t Roheisen und 
1000 t Stabeisen producirt, in Coniribution zu nehmen

hat. Da aber das Holz nicbt wie die Sleinkoble an 
einem bestimmten Punkte gefórdert wird, sondern uber 
weiten Flachen langsam wachst, so kann der Trans
port von der Ursprungsstelle weg nur auf gewróhn- 
lichen Fuhrwerken bewerkstelligt werden. Hierzu bedarf 
es gangbarer Wege, dereń Anlage aber gerade in einem 
Lande von der Oberflaclienbeschaffenheit Schwedens 
auf unverhaltnifsmafsige Schwierigkeiten stofsen wurde. 
Deshalb mufs man den Winter abwarten, wo Eis die 
Secn und Sumpfe bedeckt und der Schnee die Wald- 
wege ebnet, um Holz und Holzkohlen an die Hochofen 
oder zu den Eiscnbahnstationen zu schaffen. Deshalb 
giebt es auch in ganz Schweden nur 13 Hutten, 
welche 2 Hochofen mit der im Vergleich mit den 
Kokshochófen geringen Production von 15 t pr. Tag 
das ganze Jahr hindurch betreiben konnen. Domnarfvet 
allein hat dank der bei der Schilderung jenes Werks 
hervorgehobenen besonderen gliicklichen Umstande
4 Hochofen in ununterbrochenem Betrieb. Die ubrigen 
180 Hochofen sind einzeln uber das mittlere Schweden 
zerstreut. Nur wenige derselben konnen das ganze 
Jahr hindurch arbeiten. Mit der Eróffnung der Schlitten- 
falirt wird auch der Hochofen angezundet, und dic 
Lange der Campagne liangt wesentlich von der Natur 
des Winters ab. Im allgemeinen dauert sie nur bis 
zum Beginn des Sommers und die Hochofenarbeiter 
werden dann in der Landwirthschaft verwandt. Ein 
derartiger, durch die natiirlichen Verhaltnisse cr- 

zw'ungener Betrieb brachte es mit sich, dafs dic 
schwedischen Hochofenwerke sich der Pfiege der Land
wirthschaft zuwandten, um so mehr, ais die Eisen
gewinnung ailfing ruckwarts zu geben.

Das im Hochofen erblasene Roheisen wird zur 
grófseren Hiilfte in Scbmiedeisen ubergefiihrt und 
zwar ausschliefslich auf dem Frischhcrde, w'ovon ge- 
genwartig nocli uber 700 in Schweden betrieben 
werden. So primitiv der Frischprocefs schon an sich 
ist, so hat sieli im Dannemoradistrict noch eine be
sonders alte Abart desselben erhalten, welche man in 
Schweden ais das Wallonfrischen bezeichnet. In Gy
singe arbeitet eine Wallonschmiede sowie auch eine 
Lancashire-Schmiede mit je zwei Feuern. Nichts hat 
mir mehr Yergniigen bereitet, ais der Aufenthalt in 
der alten Wallonfrischhutte. Darin weht noch der ro- 
mantische Hauch der einsamen Waldschmiedc, welche 
Adolf Menzcl zu mehreren seiner kostbarsten Bilder 
den Vorwurf gab. Ich habe, von Frankreich abge- 
selien, die grófsten Eisen- und Stahlwerke Europas 
kennen gelcrnt und kam damals direct von Domnarfvet, 
trotzdem oder vielmehr gerade desb:ilb trieb es mich 
stundenlang in die Wallonschmiede, ais sei sie die 
grófste Sehenswurdigkeit auf dem F.elde der Eisen- 
huttenkunde. In der Tliat mufs man schon nach 
Schweden rcisen, um diesen metallurgischen Procefs, 
der wie eine alte ehrwurdige Ruinc in unser modernes 
Leben hineinragt, sehen zu konnen. Dic Schweden 
haben ihn langst beseitigen wollen, aber die Sheffielder 
Werkzeugstahlfabricanten bestehen auf Walloncisen aus 
Dannemora-Erzen und zahlen dafur entsprechend lióhcrc 
Preise. Jedenfalls sind fur sie praktische Erfahrungcn 
bestimmend, da sich ein wissenschaftlicher Grund nieht 
recht auffinden lafst.

Beim Wallonfrischen wird das Holzkohlenfeuer 
auf dem offenen Ilerde durch eine scitliche Windduse 
unterhalten. Das Wescntliche des Processes bestelit 
darin, dafs das siliciumarme Roheisen in Gestalt 4 bis 5 111 
langer Barren zur Verwendung gelangt, welche bei 
jeder Charge von hinten ber ein Stiick in das Feuer 
vorgesehoben werden und vor dem Windę abschmelzen. 
Man legt gleichzeitig zwei ncbencinander. Der Kohlen- 
stoff des abgetropften Eisens, namentlich von dem 
unmittelbar vor dem Windę liegenden Barren, ist 
bereits zum Theil verbrannt. Der auf den Boden 
des Herds geflossene, etwa ein Centner schwere Kuchen 
halbgaren Eisens wird dann mit einer Eisenstange auf-
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gebrocheu, wieder vor den Wind gehoben und von 
neuem niedergeschmolzen. Nachdem diese Procedur 
noch mehrere Małe wiederholt, wird die gare Luppe 
unter einem Aufwerihammer von 800 Pfund geziingt 
und in zwei Zaggel zertheilt. Zu jedem Frischherd 
gehórt nun noch ein besonderer Herd, auf welchem 
die Zaggeln im Holzkohlenfeuer ausgeschweifst werden. 
Da das Stuck aber zu grofs, kann es nur in zwei 
Hitzen geschmiedet werden, erst die eine Halfte, darauf 
die andere. Man bringt das Eisen dabei in die Form 
von Flachstaben von 8 cm Breite und 1,5 cm Dicke. 
Ein Wallonherdpaar producirt in 12 Schichten pro 
Woche durchschnittlich 10 t, wobei pro Tonne etwa 
20 cbm Holzkohle verbraucht werden; nur ausnahms- 
weise geht der Kohlenverbrauch bis auf 15 cbm hinunter.

Das nach der Wallonmethode erfrischte Eisen ist 
keiueswegs homogen, sondern enthalt in seiner 
Masse noch stahlartige Theilchen eingebettet. Dieser 
Umstand ist einer directen Verwendung ais Schmied
eisen wenig gunstig, bringt aber bei der Gufsstahl- 
iabrication nach Ausweis der Thatsachen gewisse Vor- 
theile. Deshalb wandern die Stabe grófstentheils ins 
Ausland, namentlich nach Sheffield, um entweder 
durch den Cementadonsprocefs oder durch Zusammen- 
schmelzen mit bestem Dannemora-Roheisen in Werk- 
zeugstalil unigewandelt zu werden.

Zur Herstellung richtigen Schmiedeisens dient in 
ganz Schweden der sogenannte Lancashire - Frisch- 
procefs, welcher dem steirischen sehr ahnlich ist. Den 
Wind liefern zwei gegeniiberstehende Diisen. Das 
Feuer ist uberbaut und die Hitze geht nicht, wie beim 
Wallonfrischen, direct in den Schorn^tein, sondern iiber 
einen Herd zum Vorwarmen des Roheisens. Dasselbe 
kommt in Form von Platten in Anwendung, welche 
auf dem Herde auf einmal in ihrer ganzen Masse 
fliissig werden. Iiierin liegt der Hauptunterschied vom 
Wallonverfahren. Das auf den Boden geflossene Eisen 
wird dann wiederholt aufgebrochen und vor dem 
Windę geschmolzen, bis es gar ist. Die Zangung der 
Luppe bewerkstelligt man unter weit schwereren 
Hammera. Dieselben bestehen ganz aus Gufseisen und 
sind in der Regel sogenannte Stirnhammer im Ge- 
wichte von 4000 bis 5000 Pfund. Das Ausschweifsen 
der Zaggel geschieht schliefslich nicht im Holzkohlen- 
feuer, sondern in richtigen Gasschweifsófen, so dafs 
die Stabe in einer Hitze fertig geschmiedet oder ge- 
walzt werden konnen. Das Product ist ein weiches 
Schmiedeisen von grofser Homogenitat und Zahigkeit. 
Indessen wird das aus den besseren Dannemora-Erzen 
erzeugte Lancashire-Eisen ebenfalls ais solches weniger 
verbraucht, sondern geht zum Zwecke der Stahlfabri- 
cation ins Ausland. Denn beim Stabeisen macht es 
keinen bemerkbaren Unterschied, ob der Phosphorgehalt 
o,oi betragt, wie im Dannemoradistrict, oder 0,05 bis 0,1 , 
wie in den meisten anderen schwedischen Eisenhutten. 
Bei der Fabrication besten Werkzeugstahls hingegen 
ist die erste Bedingung, dafs der Phosphorgehalt 0,02 
nicht iibersteigt.

Das in den schwedischen Frischhutten iibliche 
Lohnsystem ist ein eigenthumliches und dazu angethan, 
die interessen des Arbeiters, wie des Arbeitgebers 
gleich gut zu wahren. Der Vorarbeiter an jedem 
Herd und sein erster Gehulfe erhalten einen festen 
Lohnsatz und aulserdem eine Pramie fiir den Minder- 
verbrauch von Roheisen und Holzkohle. Dagegen 
zahlen sie eine Strafe, sobald der Materialverbrauch 
eine bestimmte Grenze iibersteigt. Einen Hiilfsarbeiter 
wahlen und bezahlen sie selber. Das Durchschnitts- 
einkommen fur die Wallonschmiede betragt 675 , der 
Lancashireschmiede 800 Kronen. Die Hochofenarbeiter 
erhalten an Lohnesstatt auch Naturalien, sowie ein 
Stuck Acker- und Gartenland. Ueberhaupt sind die 
Arbeiterverhaltnisse auf den schwedischen Hiitten noch 
ganz patriarchalische. Wir besuchten einige Arbeiter- 
wohnungen und gewannen den allerbesten Eindruck,

Die zwei grofsen Stuben waren iiberaus sauber, schnee- 
weifs die Gardinen und Bettdecken, schneeweifs der 
Fufsboden. Zweierlei Dinge scheinen den Leuten zur 
Ausstattung der Wohnung besonders unentbehrlich zu 
sein: Bunte Decken auf dem Fufsboden uud Stutzuhren. 
In einer Stube waren nicht weniger ais 4 Uhren, 
etwas altfrankisch zwar, aber sie gingen munter uud 
zeigten in befriedigender Ucbereinstimmung die im 
ganzen Lande ubliche Stockholmer Zeit In Gysinge 
ianden wir vor den Hausern der Arbeiterfamilien auf- 
fallend schóne Blumenbeete. Wir erfuhren, dafs der 
Patron durch ausgesetzte Pramien die Leute anspornt, 
derBlumenzucht besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. 
Ein Levkojenbeet hatte den ersten Preis von 10 Kronen 
eingetragen.

Wir kniipfen an diese Mittheilungen noch eine 
kurze Schlufsbetrachtung iiber die Zukunft des schwe
dischen Eisenhiittenwesens. Schweden erzeugt in etwa 
180 iiber ein weites Gebiet vertheilteu Hochofen 
460000 t Roheisen uud 260000 t Schmiedeisen auf 
etwa 700 Frischherden. Ganz Europa uud Amerika 
producirte aber im Jahre 1886 gegen 20 Millionen 
Tonnen. Somit entfallen auf Schweden nur 2 
Wenn man die Roheisenproduction Schwedens gleich
1 setzt, ergiebt sich diejenige der iibrigen Lauder wie 
folgt: Rufsland 1, Belgien 2, Oesterreicb 2, Frauk- 
reich 3, Deutschland 7, Vereinigte Staaten 1;, Eng
land 16. So gering liieruach die Menge des in 
Schweden erzeugten Eisens auch sein mag, so hat 
dasselbe sich trotz der ungunstigen geographischen 
Lage der Werke doch seinen Ruf und seine Stellung 
auf dem Weltmarkte bewahrt, da es bei allen Ver- 
wendungen, welche die aufserste Feinheit des Materials 
erfordern, ungeachtet seines hóheren Preises bislang 
nicht zu ersetzen war. Das bezieht sich in erster Linie 
auf die Fabrication des edelsten Stahls. Deshalb sind 
auch die meisten schwedischen Werke bedacht, sich 
nur auf dem Gebiete der Qualitat ihrer Erzeugnisse 
concurrenzfahig zu erhalten. Leider ist aber der Be
darf feinsten Eisens und Stahls schon heute ein ver- 
haltnifsmafsig geringer, fo  dafs infolge des Wettbewerbs 
der schwedischen Werke unter sich nur ein beschei- 
dener Gewinn erzielt wird. Die Aussicht fur die Zu
kunft ist wenig tróstlich. Die Ilauptgefahr liegt in 
di 111 Zuge der Zeit, dafs Niemand fiir eine bessere 
Waare mehr Geld bezahlen will, wenn er hoffen kann, 
dafs die billigere fiir die namlichen Zwecke allenfalls 
auch geuugt. In der That macht man in Sheffield, 
wie in Rheinland-WTestfaIen im Bessemerconverter oder 
Martinofen einen Werkzeugstahl, der wirklich recht 
gut ist und nur halb so viel kostet, wie bester Danne- 
morastahl. Letzterer ist gewifs besser, aber nur bei 
wenigen subtilen Verwendungszwecken und in den 
Augen grundlich erfahrener Leute diirfte dieses Mehr 
an Giite dem hóheren Preise entsprechend scheinen.

Auf der andern Seite mufs der Gedanke ais ver- 
hangnifsvoil bezeichnet werden, in Schweden billigeren 
Massenstahl wie Eisenbahnbaumaterial im grofsen 
Mafsstabe fabriciren zu wollen. Denn es ist kaum 
móglich, im Lande selbst auf diesem Felde mit Eng
land zu concurriren, wo die Selbstkosten der Schienen 
fast um die Halfte niedriger sind, ais in den am besten 
gelegenen und so rationell arbeitenden grofsen Werken 
am Dalelf. Selbstredend diirfte auch die Darstellung 
von Secunda-Werkzeugstahl im Bessemerconverter, wie 
sie einige schwedische Hiitten betreiben, eben wegen 
der hohen Selbstkosten des Roheisens, schwer concur
renzfahig bleiben. Ueberdies hat man indirect dadurch 
geschadet, ais der alte Ruf Schwedens, dafs es nur 
bestes Eisen und Stahl liefere, erschiittert wurde.

So kommen wir zu dem betriibenden Schiufs, 
dafs den schwedischen Eisenhutten ein schwererJŁimpt 
ums Daseiu bevorsteht. In ahnlichem Sinne I^Sfeich 
bereits vor 10 Jahren kein Anderer ais Prof. Kich. 
Akerman ausgesprochen in seiner klassischen Schrift:
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„Sur 1’etat actuel de 1’industrie du fer en Sufcde'. 
Yieles, was er voraussah, ist bereits eingetroffen, und 
keine seiner Befurchtungen bat sich leider ais unbe- 
griindet erwiesen. Trotz alledem steht fest zu hoffen, 
dafs es der Thatkraft und Intelligenz der schwedischen 
Eisenhuttenleute gelingen w ird , diesen Kampf gegen 
die Ungunst der naturlichen Verhaltnisse erfolgreich 
durchzutechten, um so mehr, ais eine berufene geistige 
Fuhrerschaft hinter ihr steht. Das Vaterland des Ber- 
zelius ist ja auch die Wiege der wissenschaftlichen 
Eisenhuttenkunde gewesen, die »Jernkontorets Annaler« 
sind die iilteste und noch gegenwarti® mit die vor- 
nehmste Eisen-Zeitschrift der Weit, und die Bergakademie 
zu Stockholm bewahrt sich ais eine treue Lehrerin und 
Beratherin der vaterliindischen Industrie. Nichts hat 
in diesem Landc einen so wohlthuenden Eindruck 
in mir hervorgerufen, ais das enge Zusammen- 
gehen und die gegenseitige Anerkennung und Be- 
lruchtung von Wissenschaft und Praxis. Nirgends 
widerlegt sich schlagender die auch bei uns oftmals 
laut werdende Meinung, derzufolge fiir einen Hutten- 
ingenieur so etwas wie hóhere wissenschaftliche Bildung 
und Sinn fur die idealen Guter der Menschheit ein 
wirthschaftlich unniitzer Ballast ist.

Heimkehr und Schlufs.
Nachdem wir zwei herrliche T age, welche des 

Anregenden und Lehrreichen so viel brachten, in Gy- 
singe verlebt, mufsten wir an eine schnelle Heimfahrt 
denken. An einem sonnigen Morgen bestiegen wir 
wieder das Boot, mit welchem man uns herbefórdert, und 
winkten dankerfullten Herzens Hrn. Brukspatron Benediks 
und seiner Gattin unsern letzten Scheidegrufs. Nach drei- 
stundiger Fahrt wieder in Sóderfors angelangt, benutzte 
ich die Zeit bis zum Abgang des Zuges, um wenigstens 
einen fluchtigen Blick in das dortige Eisenwerk, welches 
eins der grófsten im Dannemorabezirk ist, zu werlen. 
Der Hochofen lag still und ebenso eine grofse Lanca- 
shireschmiede. Im Betrieb waren die Werkstatten und 
ein kleiner Martinofen, aus welchem man lediglich 
Faęongufs machte, speciell Ambosse und Hammer. 
Der Dalelf, welcher in ein schmales Bett eingezwangt, 
hier einen bedeutenden Wasserfall bildet, liefert dem 
Werke eine ungeheure Betriebskraft.

Nach zweieinhalbstundiger Eisenbahnfahrt durch 
eine verhaltnifsmafsig wohlbebaute und gut bevdlkerte 
Ebene erreicht man Ganiła Upsala mit seinem im 
altnordischen Stil aufgefuhrten Stationsgebaude. Hier,
4 km nórdlich vom heutigen Upsala, w ar der Schau- 
plat7. der altesten schwedischen Geschichte, hier stand 
der Tempel Odins und die Halle der heidnischen 
Schwedenkónige. Drei gewaltige Grabhiigel erblickt 
man hinter der Dorfkirche. Dieselben wurden vor 
Jahren geoffnet und ihr reicher Inhalt an Broncege- 
rathen in das Nationalmuseum von Stockholm ubergefuhrt.

Ais der Tag sich neigte, trafen wir wieder in der 
Hauptstadt e in , wo wir bis zum nachsten Abend 
blieben. Wir durchwanderten nochmals die schónsten 
Theile der Stadt, besuchten die Concerte in Stróm- 
parterren und in den Parks und nahmen an einem 
herirlichen Morgen unser Friihstuck auf der Veranda 
von Katharinamssen. Kurzum, wir liefsen noch einmal 
den ganzen Zauber dieser unvergleichlichen Stadt auf 
uns wirken. Ob ich je sie wiedersehen w erde? —

Abends um 6 Uhr tuhren wir mit dem Nachtcourier- 
zuge nach Malmó ab. So lange es noch heli war, genossen 
wir mit neuem Entzucken den Anblick der Landschafts- 
bilder von Sódermanland. Darauf versuchten wir mit 
leidlichem Erfolge 7 Stunden zu schlafen. Ais wir 
wieder munter waren und die Sonne den kalten Nebel 
durchbrach, betanden wir uns noch in einer der ódesten 
Provinzen Schwedens, der seen- und sumpfreiclien 
Granitplatte von Smaland. Bald gelangen wir aber in

die dicht bevólkerte, fruchtbare Provinz Schónen. Gegen
7 Uhr passiren wir Lund und erreichen eine Stunde 
spater Malmó. Ohne Verzug begeben w ir uns zum 
Kopenhagener Dampfer, zugleich mit einer grofsen 
Anzahl Nordkapfahrer aus aller Herren Lander.

Der Himmel war ohne Wolken, die Luft klar und 
still und die See fast ohne Bewegung. Allmahlich 
weicht die Kuste Schwedens zuruck und wir scheiden 
von diesem merkwurdigen Lande, das uns so viel 
Anregung geboten und dessen Bild sich tief in unsere 
Seele gepriigt hat. Grofser ais Norddeutschland erhebt 
sich seine unermefsliche Ebene aus den Fluthen der 
Ostsee. Aber sie ist nicht mit Erdreich bedeckt, 
sondern mit anstehendem Urgestein und losen Fels- 
trummern. Moos und Gestrupp sucht uber den nackten 
Granit eine griine Decke zu ziehen, und in den Rissen 
und Kluften wurzelt das Nadelholz. Noch heute liegen 
grofse Flachen wie im Urzustande da, kaum stórt der 
Tritt des Wildes oder der Gesang eines Vogels den 
Frieden dieser Stein- und Waldwuste. Rothbluhende 
Epilobien bilden ihren einzigen Schmuck. Tausende 
von einsamen Seen, dereń dunkle Wasser und wilde 
Ufer wie ausgestorben scheinen, stimmen ganz zum 
Charakter jener-W ildnils. Auch die zahlreichen Bache 
und wasserreichen Strome wollen keine W ege sein fur 
das Yordringen der Cultur, sondern stiirzen trotz ge
ringen Gesammtgefalles in zahlreichen Cataracten dem 
Meere zu. Dieses Land, welches der nordische Winter
5 Monate lang mit Schnee und Eis bedeckt, wurde 
einem hochbegabten Yolke vom echten Germanenstamm 
zum Wohnsitz gegeben. Und wenn wir uns vergegen- 
w artigen, was das an Zahl kleine Volk auf seinem 
unwirthlichen Heimathsboden geschaffen, wie es w irth
schaftlich stark und glucklich gew orden, vermógen 
wir unsere Bewunderung kaum einzuschranken. Das 
grofste Wunder aber is t , dafs die Sehweden im 
Kampf mit der Natur kein rohes Naturvolk blieben, 
sondern am Gipfel der heutigen Ciyilisation stehen, 
und dafs diese Civilisation sich nicht auf die Stiidte 
und privilegirte Klassen beschrankt, sondern Gemeingut 
des ganzen Volkes ist. Der schwedische Volkscharakter 
hat mit dem deutschen viele verwandte Ziige, so die 
Tiefe des Gemuths, die grundliche Art zu denken und 
zu schaffen und das Streben nach dem W ahren und 
Edlen. Aber der Schwede besitzt auch, was uns noch 
fehlt, jenen praktischen Sinn, der sich an die gegebenen 
Verhiiltnisse halt, der zuerst das Nachstliegende und 
Erreichbare erstrebt, sich nicht durch Nebensachen ab- 
lenken lafst und spitzfmdigen Klugeleien keinen Werth 
beimifst. Dieser Charakteranlage entstammt auch die 
heitere Auffassung des Lebens, das Streben nach Com- 
fort und verniinftigem Lebensgenufs und die Ireundliche, 
rucksichtsvolle Art im Verkehr mit den Mitmenschen.
In der That leben die Sehweden alucklicher ais die 
leitenden Culturvólker. Freilich ist dies Volk aus seiner 
einstigen Machtstellung auf seine Halbinsel zuruckge- 
driingt. Es hat seine kriegerische Lauibahn abge- 1 
schlossen, um rastlos an der Gestaltung seines inneren 
Gliicks zu arbeiten. Im ubrigen Europa erschópft sich 
die Kraft der Vólker in der Zurustung auf den Krieg, 
und der Krieg steht im Mittelpunkte des Interesscs. 
Bulgarien zieht die Augen des W elttheils auf sich, weil 
es den Frieden gefahrdet, und das kleine Danemark, 
weil es seine Hauptstadt befestigt. Aber unser nor- 
disches Brudervolk jenseit der Ostsee< ist fast vcr- 
gessen. Seiten spricht man von ihm und seiten verirrt 
sich ein Reisender in seine eintónigen Landschaften. 
Aber die W enigen, welche Sehweden kennen lernten, 
mussen es lieb gewinnen und betroffen eingestehen, 
dafs sein Volk unter erschwerenden Yerhaltnissen den 
hóchsten Zieleń der Menschheit naher gelangte, ais die 
mafsgebenden Nationen des Erdballs.

B r a n d e n b u r g ,  im Herbst 18S7.


