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Locomotiy-Feuerkisten ans Fiufseisen.

n drei Abhandlungen, welche fruher in 
lj\\r  dieser Zcischrift erschienen sind, ist die 

Yerwendung von Fiufseisen fiir Dampf- 
^  kessel und fiir Feuerkisten* von Loco- 

inotiven im besonderen** an Stelle von Schweifs- 
eisen bezw. Kupfer ausfuhrlich behandelt worden. 
Der Redaction war damals — es war in der .Mitte der 
80er Jahre — die Thatsache aufgefallen, dafs in 
den Ver. Staaten im Vergleich zu Deutschland die 
Y e rw e n d u n g  von Fiufseisen zu obengenannten 
Zwecken weśehtlich yorangeeilt war, wahrend dies 
gleichzeitig fiir die H e r s te l lu n g  der Flufseisen- 
bleche, namentlich der wcicheren Sorten, niclit der 
Fali war. Die Redaction begriifste es daher freudig, 
ais ihr damals Gelegenheit geboten wurde, durch 
zuverlassigeMiltheilungen, welche sie dem Ingenieur 
aus dem Materialien - Abhahmebureau der Penu- 
sylvania-Railroad Co., P a u l  K r e u z p o in  t n e r ,  
iiber die damalige thatsachliche Lage dieser wich- 
tigen, bei uns noch sehr strittigen Frage in Amerika 
verdankte, weitere Anregungen zu ihrer Klar- 
stellung bei uns zu geben. Wenngleich nun 
schon seit Anfang der 80er Jahre — von ver- 
einzelten friiheren Versuchen sehen wir ab — 
seitens einer Firma fortgesetzt Bestrebungen vor- 
handen gewesen sind, die kóstspieligen kupfernen

* W ir haben den Ausdruck , F e u e r k i s t e ‘ statt 
der fruher voh uns angewandten Bezeichnuugen 
,F e u e r l ) i lc h s e ‘ oder , F e u e r b u c h s e “ eingefubrt, 
weil derselbe in neuerer Zeit in Faehkreisen all- 
gemein gebrauehlich geworden ist, aucli die passendere 
Ausdrucksweise seiu diirlte. Die Redaction.

** Verg). .S tahl u. Eisen‘ 1880, Oct., S.647 u. f.
. , , 1887, Sept., S. 611 u. f.
„ „ ,  JS8S, August, S, 835 u. f.
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Wandungcn unserer Locomotiv-Feuerkisten durch 
-solche aus Fiufseisen zu ersetzen, so glauben wir 
doch nicht fehl zu gehen, dafs die Anregungen, 
welche durch jene K r e u z p o in tn e r s c h e n  Mit- 
theilungen gegeben wurden, zur Folgę hatten, 
dafs m an in umfangreicherer ^^'eise ais fruher 
mit Yersuchen nach dieser Richtung vorging.

Zwei Berichte, welche in dankenswerther Weise 
Regierungs- und Baurath vort B o r r ie s  zwischen- 
zeitlich veroffentlicht hat, gaben nun Aufschlufs 
uber die seit jc-ner Zeit stattgehabte Einfiihrung 
von Fiufseisen bei Locomotiv-Feuerkisten der 
Koniglich Preufsischen Staatseisenbahnver.valtung 
und die Erfahrungen, welche damit im Betriebe 
gesammelt worden sind.

In dem ersten, aus dem Jahre 1893 stammen- 
den Bericbt beschreibt der Verfasser unter Beigabe 
von Zeichnungen die Bauart der Kessel und giebt 
an , dafs die W andstarken der Feuerkistenbleche 
mit Riicksicht auf den Dampfuberdruck von 12 Atm. 
wie folgi augenommen w urden:

R o h r w a n d .......................................... 13 mm
R flc k w a n d ..........................................  10 „
Seitenwande und D e c k e .................  ,
Stebbolzeneinlheilung hOclistens . 10t> ,

Eine Rohrwand wurde versucbs\veise nur 10 mm 
stark hergestellt.

Fur die Bescliaffenheit der Bleche wurden 
folgende Bedingungen gestellt:

,Zu den Bleehen des Langkessels, der aufseren 
und inneren Feuerkiste ist besonders gutes und 
weiches, im Flammofen erzeugtes Fiufseisen mit 34

* .O rgan fur die Fortschritte des Eisenbabn- 
wesens“ (Wiesbaden. Kreidels Yerlag) 1893, Y. lleft, 
Seito 16S: 1897, I. Ileft, Seite 7.
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bis 41 kg Zugfestigkeit und mindestens 25 % Dehnung 
auf 200 mm Lange zu verwenden. Zu den Rauch- 
kammerblechen kann Flufseisen derselben Zugfestigkeit 
mit mindestens 20 % Dehnung yerwendet werden.

Probestabe aus Blechen und Formeisen beider 
Flufseisensorten, kirschroth in Wasser yon 28° C. 
abgekuhlt, miissen sich, ohne Risse und Anbriiche 
zu zeigen, derartig um 180° biegen lassen, dafs der 
kleinste Ilalbmesser der Krummung gleich der Starkę 
ist. Im iibrigen mufs das Flufseisen sich leicbt 
scbweifsen lassen.

Die Probestabe zu den Zerreifsversuchen und 
Biege- und Harteproben sind sowohl lang ais quer 
zur W alzrichtung von den Blechen zu entnehmen.

Probenj: ein Stiick vo n  j e d e m  K e s s e l b l e c h e ,  
im iibrigen nach Ermessen des iiberwachenden Be- 
amten.

Zu den Winkel- und Formeisen, Ankern, Steh- 
bolzen, Nieten, Schrauben u. s. w. kann Flufseisen von 
derselben Beschaffenheit, wie die Bleche des Lang- 
kessels yerwendet w erd en /

Ebenso waren auch fiir die Bearbeitung der 
Flufseisenbleche genaue Vorschriften gegeben; der 
Beseliaftungspreis der Kessel wird schliefslich auf 
durchschnittlich etwa 80 $  dcsjenigen der Kessel 
alterer Bauart von gleichen Abmessungen mit 
kupfernen Feuerkisten angegeben.

Fiir die Behandlung im Betriebe wurden 
folgende Yorschriften erlassen:

„Rasche und ungleichmafsige Erwarmung und 
Abkiihlung der Feuerkistenwande ist zu yermeiden, 
d a h e r:

Beim Anheizen und wahrend der Fahrt das 
Feuer uberall gleichmafsig zu h a lten , damit der Zu- 
tritt kalter Luft an einzelnen Stellen vermieden wird. 
Grafsere Mengen feuchter Kohlen durfen nicht gegen 
die Wandę geworfen werden. Das Fahren mil offener 
Feuerthiir ist verhoten.

Beim Ausschlacken und Ausreifsen des I>’euers 
mtissen die Aschklappen und der BlSser geschlossen 
sein, erstere bleiben auch nach dem Ausreifsen ge
schlossen. Das Auswaschen und Fiilłen mit kaltem 
Wasser ist strengstens untersagt. *

Es empfiehlt sich, mehrfaeh besetzte Locomotiyen 
mOglichst lange im Feuer zu lassen.”

Ueber die Betriebsergebnisse berichtet alsdann 
Verfasser weiter, dafs das Verhalten der Kessel 
anfangs wenig ermuthigend war, da die Yer- 
schraubungen der W asserrohre nicht dauernd dicht 
zu halten w aren ; dieser Uebelstand wurde durch 
Entfernung der W asserrohre beseitigt. Ais das 
wesentlichste Ergebnifs der damaligen Yersuche 
betrachtete Verfasser die Thatsache, dafs kein 
Feuerkistenblecli nach kurzer Betriebsdauer ge- 
sprungen sei. dafs sich also das von yerschiedenen 
W erken bezogene Flufseisen ais fiir Locomotiv- 
Feuerkisten geeignet erwiesen habe.

In einem zweiten Aufsatz iiber denselben 
Gegenstand, welcher vom selben Yerfasser zu An
fang dieses Jahres erschienen ist,** berichtet der Yer
fasser iiber weitere Erfahrungen iiber llufseiserne

* Im Bezirk der KCnigl. Eisenbahndirection zu 
Hannoyer w ird in der Regel mit warmem W asser 
ausgewaschen und gdulll.

** .Organ fur die Fortschritte des Eisenbahn- 
w esens' 1897, 1. Heft.

Feuerkisten und fafst alsdann das Ergebnifs wie 
folgt zusammen:

1. Undichtigkeiten der Ileizrohre, Stehbolzen und 
Niihte treten bei eisernen Feuerkisten bei An- 
strengung und mangelhaftem Speisewasser leichter 
auf, ais bei kupfernen. Nur bei sehr gutem 
Speisewasser entsprechen die eisernen Feuerkisten 
allen Anforderungen.

2. Die Abnutzung der eisernen Feuerkisten wird 
durch das in Europa yorwiegend ubliche Abkuhlen 
und Wiederanheizen der Locomotiyen fur jede 
Dienstleistung befOrdert.

3. Die Feuerkistenbleche mussen yon mógiichst 
weicher und zaher Beschaffenheit sein und diirfen 
sich auch beim Bearbeiten nicht ais hart erweisen.

„Nach diesen Erfahrungen”, śo heifst es im 
Bericlit weiter, „diirfte die Anwendung flufseiserncr 
Feuerkisten an Personenzug - Locomotiven einst- 
weilen nicht, an Giiterzug-Locomotiyen nur bei 
sehr gutem Speisewasser zu empfehlen sein. An 
Tender-Locomotiyen fiir Yerschiebedienst konnen 
weitere Versuche bei gutem Wasser empfohlen 
werden. “

Inzwischen w ar im „Centralblatt der Bau- 
verwaltung“ in der Ausgabe yom 27. Juni 189G 
schon die folgende Notiz erschienen:

„Die D a u e r  d e r  f l u f s e i s e r n e n  F e u e r k i s t e n  
hat nach den auf den preufsischen Staatseisenbahnen 
angestellten Probeversuchen durchschnittlich nur drei 
Jahre betragen, unter ungunstigen Verhaltnissen, ins
besondere bei mangelhaftem Speisewasser, noch er- 
heblich weniger, in einem Falle sogar nur etwa seclis 
Monate. Auch hat sich gezeigt, dafs wahrend des 
Betriebes nicht seiten Risse in den Feuerkisten- 
wandungen entstanden sind, dereń Ausbesserung nićht 
nur schwierig war, sondern auch mehrfaeh zu be- 
deutenden Kosten und Zeitverlusten Anlafs gegeben 
hat. Unter diesen Umstanden unterliegt es keinem 
Zweifel, dafs trotz des yerhaltnifsmafsig niedrigen 
Beschaffungspreises der flufseisernen Feuerkisten die 
Anwendung derselben mit RClcksicht auf die mit der 
Auswechslung yerbundenen Kosten und den geringen 
W erth des Altmaterials im allgemeinen unwirthschaft- 
lich sein wurde.

Fiir dio Folgę soli daher yon der BeschafTung 
flufseiserner Feuerkisten bei Locomotiyen im all
gemeinen abgesehen werden. Nur in solchen Fallen, 
in denen es sich darum handelt, altere Locomotiyeu 
durch Auswechslung der Feuerkiste soweit instand zu 
setzen, dafs dieselben bis zu ihrer Ausmusterung noch 
einige Jahre Verschubdienst zu leisten yermOgen, 
wird ais Feuerkistenmateriat Flufseisen in Betraeht 
kommen k5nnen.“

Da - aber der Redaction dieser Zeitschrift 
gleichzeitig zuverliissige Nachrichten dariiber vor- 
lagen, dafs im Eisenbahnbetriebe der Vereinigten 
Staaten, im Gegensatz zu den Preufsischen Staats- 
balmen, sehr giinstige Erfahrungen mit der Yer
wendung von Flufseisen zu Feuerkisten gemacht 
worden waren, so hatte sie sich an ihren friiheren 
geschatztenMitarbeiter, Hrn. P a u lK r e u z p o iu tn e r  
in Altoona, gewandt, um yon dieser Stelle aus 
nochmals bestimmte Angaben iiber den dortigen 
Betrieb zu erhalten und, wenn moglich, die Ur- 
sachen festzustellen. welche an dem hier in Deutsch
land eingetretenen Mifserfolg die Schuld tragen.
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Mit gewohnler Liebenswiirdigkeit entsprach 
unser amerikanischer Freund der an ihn gerichteten 
Bitte durcli Einsendung des folgenden im Wort- 
laut wiedergegebenen Berichts.

,D a ich in den Jaliren 1886 und 1887 in 
»Stalil und Eisen* Einiges iiber den Gebrauch 
von Flufseisen fiir Locomotivkessel in den Ver- 
einigten Staalen und auf der Pennsvlvania-Eisen- 
bahn im besonderen schrieb, und jene Miltlieilungen 
mehr oder weniger zum versuclisweisen Gebrauch 
von Flufseisen fiir Dampfkessel und Feuerkisten 
den Anstofs gaben, so inleressirte mich Ihre freund- 
liclie Mittheilung iiber den anscheinenden Mifserfolg 
auf den Konigl. Preufsischen Eisenbahnen sehr,
und benutze ich mit Vergniigen die Gelegenheit,
Ihre Frage iiber den Erfolg, welcher sich bei 
Anwendung dieses Metalls in den Yereinigten 
Staaten gezeigt hat, zu beantworten, und auch 
mir zu gleicher Zeit die Freiheit zu nehmen, auf 
die Ursachen hinzuweisen, welchen wohl zu dem 
bekannt gegebenen Mifserfolg auf den Konigl. 
Preufsischen Staatsbahnen bei der Anwendung von 
Flufseisen fiir Feuerkisten die Scliuld beizumessen 
ist. Ich darf mir diese Freiheit wohl um so mehr
nehmen, ais sich im Laufe der Zeit aus Ingenieur-
und Eisenbahnkreisen zahlreiche Personen privatim 
bei mir Auskunft uber diesbeziigliche Punkte 
geholt h ab en ; wahrend der vergangenen Jahre, 
seit 1889, hatte ich die Ehre, einer grofseren Anzahl 
deutscher Ingenieure, Bahnbeamten und Regie- 
rungsbaumeister, welche die Vereinigten Staaten 
besuchten, hier in den Altoonaer Werkstiitten der 
Pennsylvania-Eisenbahn personliche Mittheilungen 
iiber den erfolgreichen Gebrauch von Flufseisen 
fiir Feuerkisten und Locomotivkessel zu machen 
und diese Mittheilungen durch greif- und mefsbare 
Anschauungen zu bestatigen, unterstiitzt durch 
15jahrigę Erfahrung in vergleichenden Versuchen 
und Untersucliungen von altem ausgenutztem, oder 
vorzeitig zerstortem Kesselmaterial und allem neuen, 
an der ganzen Pennsylvania-Bahn fiir etwa 3200 
Locomotiven benothigten Flufseisen fiir Kessel 
und Feuerkisten.

Dafs der Gebrauch von Flufseisen fiir Dampf
kessel und Feuerkisten sicher und zugleich wirth- 
schaftlich ist, beweist die Thatsache, dafs sich 
der Gebrauch von Flufseisen fur Dampfkessel seit 
dem Jahre 1861, in welchem Jahre die Pennsylvania- 
Bahn die ersten Versuche mit diesem Materiał fiir , 
Locomotiv-Feuerkisten machte, immer m ehr aus- 
dehnte und gegenwartig a l le  amerikanischen Eisen- 
bahnen und Fabricanten von stationaren Kesseln I 
ausschliefslich Flufseisen von 38 bis 4-6 kg/qmm ! 
Zugfestigkeit verwenden.

Auf eine kiirzlich an ein Blechwalzwerk, das 
sich eines hohen nationalen Rufes wegen aus- 
gezeichneter Schweifseisen-Kesselbleche erfreut, 
gerichtete Anfrage, inwieweit Flufseisen dereń 
Geschafl beeintrachtigt habe, wurde m ir die Ant- 
wort, dafs noch vor zehn Jaliren die Nachfrage

nach Kesselblechen von Schweifseisen sehr lebliaft 
gewesen ware, dafs aber heute, Juli 1896, keine 
Nachfrage mehr dafiir vorhanden sei, und dafs 
das ganze Geschaft in diesem Zweige sich auf 
Bleclie fiir Reparatur von alten Kesseln und »Mud- 
Drums« (Sehlammsammlern) beschranke. Hieraus 
ist ohne weiteres der Schlufs zu ziehen, dafs die 
Erfahrungen mit Flufseisen solcher Art sind, dafs 
dasselbe wirthschaftlich iiber dem Schweifscisen 
stellt. Freilich ist damit nicht gesagt, dafs alle 
amerikanischen Kesselbauer in ein uneingeschranktes 
Lob fur die Vorziige des Flufseisens einstimmen. 
Wie nicht Alles Gold ist, was gliinzt, so weist 
auch Flufseisen fiir Kessel seine schwachen Seilen 
auf. Aber die Thatsache der praktisch allgemeinen 
Anwendung von Flufseisen, in einem grofsen 
Lande wie die Vereinigten Staaten, ist jedenfalls 
Beweis fiir gewisse Yorziige, welche scliuld gew'esen 
sind, dafs das Schweifseisen verdrangt worden ist. 
Unsere deutschen Freunde mógen sicher sein, dafs 
der praktische Amerikaner auf die Dauer nicht 
etwas bezahlt, das ihm  keinen klingenden Yor- 
theil bringt.

Gegeniiber der obigen Thatsache, dafs wir in 
Amerika mit der Verwendung von Flufseisen einen 
grofsartigen Erfolg zu verzeichnen haben, finden 
wir auf den Konigl. Preufsischen Staatsbahnen 
einen solchen Mifserfolg im Gebrauche von Flufs
eisen fiir Feuerkisten, dafs es anscheinend fiir 
nothig eraclitet wird, den ferneren Gebrauch dieses 
praktisch so werthvollen Materials zu verbieten 
oder wenigstens wesentlich einzuschriinken.

Drei Ursachen liegen meines Erachtens diesem 
Mifserfolge zu Grunde:

Entweder verstehen die deutschen Huttenleute 
es nicht, das richtige Metali herzustellen — was 
kaum glaublich ist — oder die Construction der 
Kessel und Feuerkisten und die Behandlutig der 
Bleclie in den Werkstiitten ist so fehlerhaft, dafs 
dabei das beste Materiał vor der Zeit zu Grunde 
gelien mufs, oder die Liebe zum Alten, das Yor- 

! urtheil der betreffenden Behorden und Angestellten,
I und der Unwille, die Eigenthumlichkeiten des 

Flufseisens im Dienst zu studiren, sind so grofs, 
dafs ein Mifserfolg unausbleiblich ist.

Eigentliiimlich beriihrt mich, dafs mir schon 
vor sechs Jahren von zustiindiger Seite die Mit- 
theilung gemacht wurde, dafs die versuehsweise 
Anwendung von Flufseisen fiir Feuerkisten an den 
Konigl. Preufsischen Bahnen upfehlbar von Mifs
erfolg begleitet sein werde.

Deutschem Wissen und deutscher Griindlichkeit 
und zaher Griibelei, die sonst nicht wenig bespottelt 
wird, macht dies sicherlich keine Ehre.

Die erfolgreiclie Anwendung von Flufseisen fur 
Locomotivkessel und Feuerkisten erfordert die Be- 
rucksichtigung von einer Reihe wichtiger Factoren. 
Der Hartegrad und die Beschailenheit des zu ver- 
wendenden Materials, die Construction des Kessels 
und der Feuerkiste, die Dicke der anzuwendenden
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Bleche, die Beschaffenheit des W assers, die Art 
der Feuerung und die Behandlung des Kessels im 
Dienst spielen hierhei gleichwichtige Rollen.

Der H a r te g ra d  mufs insofern beriicksichtigt 
werden, ais zu bart es Materiał leicht Spriingen 
ausgesetzt ist. Ais die Pennsylyania-Bahn im Jahre 
1801 anfing die schweifseisernen und kupfernen 
Feuerkisten durch anderes Materiał zu ersetzen, 
wurden zuerst Tiegelstahlbleche angewendet. Diese 
erwiesen sich hekanntermafsen liberall, wo man 
sic Yersucht hat, fiir die Bearbeitung und im 
Betrieb zu hart. Gelang es, diese Bleche nach 
vieler Miilie zu borteln und in den Kessel zu 
bringen, so zcigten sich manchmal nach der Ab- 
kiihlung des Kessels feine, durch die ganze Lange 
des inneren Feuerkistenbleches gehende Risse, 
wodurch dieselben unbrauchbar wurden.

Im Laufe der Zeit zeigte dann die Erfahrung, 
die ja der beste Lehrmeister ist, dafs ein Metali 
von 38,0 bis 40,4 oder 47,8 kg/qmm Zugfestigkeit 
mit einer Dehnung von etwa 24 r*ó auf 200 mm 
Liinge am besten sei.

Die Nothwendigkeit, auf welche wir spater 
zuriickkommen, bei Anwendung von Fłufseisen 
moglichst diinne Błeclie zu verwenden. m acht ein 
etwas steiferes Materiał wunschenswerth und ist 
dies um so m ehr der Fali, ais die Abmessungen 
der Stehbolzen voneinander ziemlich weit sein 
sollen, um den Wirkungen der Ausdehnung und 
des Zusammenziehens moglichst viel Spielraum zu 
geben. Es mtige hier nebenbei bemerkt werden, dafs i 
es meines Wissens in den Yereinigten Staaten nicht j 
iiblich ist, Bleche oder Probestiicke auszugltihen. j 
Nur solche Bleche. welche vieler Bortelung hediirfen, ■ 
werden nach dem Borteln ausgegliiht, um zu grofse 
Verschiedenheiten in den Spannungen auszugleichen.

Ich mochte bei dieser Geiegenheit wiederholt, 
wie schon fruher, darauf aufmerksam machen, 
dafs uns nur das Erzeugnifs des Martinofens fiir Loco- 
motivkessel wunschenswerth erscheint. W as die 
weitere Beschaffenheit des zu verwendenden Materials 
anbelangt, so soli dasselbe in Gemafsheit der 
Licferungsbcdingungen fiir Kesselbleche, wie solche 
an der Pennsylvania-Bahn in Kraft sind und aucli 
mit geringen Abweichungen bei anderen grofsen 
Bahnen des Landes verwendet werden, fiir Mantel- 
blechc • eine Zerreifsfestigkeit vOn mindestens 
B8,0 kg/qmm haben bei einer Dehnung, dereń 
Mindestmafs durch einen Quotienten (140 000:B e- 
lastung in engl. Pfunden a. d. Quadrątzoll) dargestellt 
wird. Ueberschreitet die Festigkeit 40,4 kg, so 
ist dies nur erlaubt, wenn gleichzeitig die Dehnung 
mindestens 20 % ist. Fiir Feuerkistenbleche wird 
gleiche Festigkeit, aber fiir den Dehnungsąuotienten 
145 000 ais Dividend vorgesclirieben.

Die Gonstruction mufs natiirlich so sein, dafs 
bei genugender Starkę der Bauart geniigend Spiel
raum fiir die Bewegungen des Kessels bezw. der 
Feuerkiste yorgesehen ist. Ist die Bauart zu steif 
und sind die Stehbolzen zu diclit gesetzt, so mufs

etwas nachgeben, und vorzeitige Rcparaturen sind 
die Folgę. Bei zu weiter Versetzung der Stehbolzen 
untcreinander baucht sich das innere Seitenblech 
gern zwischen den Stehbolzen aus. Die Dicke der 
Bleche in einem Ilufseisernen Kessel spielt eine 
aufserst wichtige Rolle in Bezug auf die Lebens- 
fahigkeit eines Locomotivkessels.

Es ist nicht allein von besonderer Wichtig- 
keit, dafs die durch brennende Kohle oder IIolz 
erzeugte W arm e sich moglichst schnell und ohne 
grofsen Verlust dem W asser an der andern Seite 
des Bleches mitlheilt, sondern dafs sich die an 
der Wasserseite des Bleches belindlichen Moleciile 
des Metalles dem Gesetz der Ausdehnung und 
Zusammenziehung durch grófsere oder geringere 
W arnie ebenso schnell folgen konnen wie die an 
der Feuerseite des Bleches belindlichen Moleciile. 
Je grofser der Unterschied in den W armegraden 
auf beiden Seiten der Feuerkiste, je grofser der 
Zeitraum, der nothwendig ist zur Fortpflanzung 
der Warmewellen von der Feuerseite des Bleches 
nach der W asserseite, desto ungleicher und grofser 
sind die Spannungen in dem Melalle; Ungleich- 
heiten, welche durch den unvermeidlichen un- 
gleichen Hitzegrad, der zwischen der Feuerlinie 
und dem hoher gelegenen Theile des Bleches 
besteht, noch complicirter gemacht werden.

Diese verderblichen Folgen der ungleichen Span
nungen bezw. der Verschiedenheit des Warme- 
grades auf beiden Seiten der Feuerkistenbleche 
werden noch durch den anhaftenden Kesselstein auf 
der W asserseite vermehrt.

Die Nalurgesetze lassen sich nicht in eine 
Zwangsjacke stecken. Das Gesetz der Warme- 
leitung fordert in einem flufseisernen Locomotiv- 
kessel eine moglichst geringe Dicke der Bleche, 
widrigenfalls die ungleichen Spannungen, ver- 
ursacht durch die verschiedenen W arm egrade auf 
beiden Seiten der Feuerkistenbleche, eine ver- 
haltnifsmafsig sclnielle Zerstorung des Materials 
durch Spriinge herbeifuhren. Dreifsigjahrige Er
fahrung in den Yer. Staaten hat dies immer 
und immer wieder bewiesen und zu den geringen 
Dicken der Bleche gefiihrt, welche den europaisćhen 
Besuchern in unseren W erkstiitten so sehr auffielen.

An der Pennsylvania-Bahn sind die inneren 
Feuerkistenbleche fiir Locomotiven von 9 ,8  Alm. 
Dampfdruck und weniger ' / i  engl. Zoll ■= 0 ,3 5  mm 
dick. Fur Locomotiven mit mehr ais 9 ,8  Atm. 
bis zu 14 Atm. sind sie s/ic Zoll =  7 ,937  mm 
dick. Und die Frage wurde bereits aufgeworfen, 
ob es nicht besser w are, auch fiir Locomotiven 
fiir hohen Dampfdruck wieder auf ‘u  Zoll dicke 
Blechezuriiekzugehen. W enn je 3/» Zoll =  9 ,5 2 5 nim 
dicke Bleche verwendet wurden, so slellte sich 
Zerstorung durch Sprunge ein, veranlafst durch 
zu grofse ungleiche Spannungen. das Uebel ver- 
schwand wieder mit diinneren Blechen. Der viel- 
erfahrene Aulseher der Kesselschmiede in den 
Werkstiitten in Altoona erzahlle mir von einem
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Falle, wo er in Ermangelung des richtigen Materials 
3/io Zoll =  4,762 mm dicke Bleche zum Notlifall 
ver\vendete und keinerlei Ungelegenheiten dadurch 
hervorrief. Man kann die Thatsachu nicht oft 
genug wiederholen, dafs, wo alle anderen Umstande 
die gleichen sind, zu dicke Bleche in einem llufs- 
eisernen Kessel bald die Unbrauchbarkeit des Kessels 
und theure Keparaturen herbeifiihren.

Von der B e s c h a f fe n h e i t  d es  W a s s e rs  
hangt ferner viel fiir die Lebensfahigkeit eines 
Locomotivkessels ab. Saure- und alkalienhaltiges 
W asser zerstort das Metali; fleifsiges Auswaschen 
und Neutralisiren der schadlichen Substanzen durch 
Zinkspane oder Chemicalien sind dann nothwendig. 
Vor kurzer Zeit horte ich von einer westlichen 
Balin, wo fortwahrend Klagen iiber die unrichtige 
Beschaffenheit des venvendeten Flufseisens einliefcn. 
Nach mehrfachen Versuchen stellte es sich jedoch 
heraus, dafs nicht die Beschaffenheit des Metalls 
die Schuld trug, sondern die unrichtige Behand- 
lung der Kessel in Bezug auf Auswaschen. Nach- 
dem andere Methoden eingeftihrt worden waren, 
und das Personal geschult war, gab es so wenig 
Kesselreparatur, dafs von je acht Kesselschmieden 
sechs, d. h. Dreiviertel, wegen Mangels an Arbeit 
entlassen wurden. Messing- oder Kupferrohren, 
wenn diese direct dem Einflusse des W assers 
ausgeselztsind, erzeugen haufig galvanische Strome, 
welche das Metali in der unmittelbaren Nahe 
dieser Theile zerstoren, was sich durch schwarzen, 
schlammigen Niederschlag kundgiebt.

Dies zeigt sich haufig in der Nahe der 
Messingstopfen, „Mudplugs", von 70 mm Durch
messer und gleicher Lange, welche am Boden 
des Kessels in die Auswaschlocher geschraubl 
sind. Rings um dieselben zersetzt sich das Flufs- 
eisen, und auch der „Mudring“, der schwere, 
100 mm dicke, schmiedeiserne Kranz, welcher den 
Raum zwischen dem Boden der inneren und aufseren 
Feuerkistenbleche verschliefst, wird oft durch die 
stattfindende galvanische Einwirkung angefressen.

Auf einigen Theilen der Chicago-, Milwaukee- 
und St. Paul-Bahn ist das zu verwendende Speise- 
wasser aufserordentlich alkalienhaltig, und um den 
Boden des Kessels unter den Siederóhren vor 
baldigem Zerfressen zu schtilzen, behilft man 
sich manclimal auf folgende W eise: Der Boden
des Kessels wird bis zur Hóhe der seitlichen 
Nietreihe mit Cement bis zur Dicke der Nietkópfe 
belegt. Auf diesen Cementboden schiebt man 
dann ein -4,76 mm  dickes Blech, das der Rundung 
des Kessels angcpafst ist. Anstatt dafs nun der 
Boden des eigentlichen Kessels zerfressen wird, 
wie dies anderswo haufig zu beobachten ist, wird 
nur das ordinare, eingeschobene Stuck Blech zerstort, 
tlas dann bei niichster nothwendiger Reparatur 
herausgenommen und durch ein neues ersetzt wird.

Nachfolgend gebe ich in Uebersetzung ein 
paar Briefe, welche beziiglich des vorerwahnten 
Punktes von Interesse sein diirften.

S. P. B u sh , Superintendent des „Southwest 
Systems" der Pennsylvania-Linien westlich von 
Pittsburg, schrieb auf meine Anfrage hierzu 
Folgendes:

Columbus, Ohio, 5. Aug. 1896.

„Zu Ihrer Anfrage, unsere Methode, die ver- 
derbliclien Einflusse des Speisewassers, wenn dieses 
von schlechter BeschafTenheit ist, zu neutralisiren 
betrelTend, bemerke ich, dafs die Behandlung der 
Kessel, welche wir seit langerer Zeit in Anwen
dung bringen, nicht bei uns zuerst in Anwendung 
kam. Es sleht jedoch ganz aufser F rage, dafs 
wir wahrend der letzten Jalne ganz bedeutende 
Fortschritte gemacht haben, um die schnelle Zer- 
storung der Feuerkisten durch schlechtes Speise- 
wasser zu verhindern, und es ist mir ein Yer- 
gniigen, Ihnen mitzutheilen, wie wir das zuwege 
gebracht haben. Ich mochte vorausschicken, dafs 
beinahe alle unsere Speisewiisser sehr yiel kohlen- 
sauren Kalk und in einigen Fallen sehwefelsauren 
Kalk enthalten. Vor ungefiihr zwei Jahren be- 
stimmten wir móglichst genau die den Kesselstein 
bildenden Substanzen in unseren Speisewassern, 
und wir gelangten zu der Einsicht, dafs infolge 
der grofseren Menge von kesselsteinbildenden 
Substanzen auf einigen Strecken unserer Bahnen 
das grundliche Auswaschen der Kessel auf diesen 
Strecken ofter vorgenommen werden mmste ais 
auf anderen Strecken, auf weichen das Speise- 
wasser nicht so schlecht war. Es wurde deshalb 
die Verfiigung getroffen, dafs, mit Ausnahme eines 
Betriebsamts, das Auswaschen der Kessel gegen 
fruher zweimal so oft stattfinden miisse. Mit 
alleiniger Ausnahme des Pittsburger Betriebsamts 
werden daher in allen Betriebsamtern die Kessel 
je alle ł0 0  bis 500 Meilen (610 bis 800 km) 
ausgewaschen.

Unmittelbar nach Anwendung dieser Praxis 
machten sieli die wohlthatigen Einflusse dieser 
Verfiigung geltend. Die Abnalime der Zerstiirung 
der Feuerkisten war iiberraschend. Vor dieser 
Verfiigung litten die Feuerkisten durch. Ausbauchen 
der Bleche zwischen den Stehbolzen. (An- 
m erkung: Derartig ausgebauchte Seitenbleclie der 
Feuerkisten sahen manchmal aus wie ein Stiick 
gepolstertes Mobel, in dem die Knopfe tief ein- 
gezogen sind. P. K.).

Die Bleche iiberhitzten sich an der Feuerseite 
infolge des sich auf der W asserseite ablagernden 
Kesśelsteins. Unmittelbar nach Einfiihrung der 
Praxis fleifsigen Auswaschens yerminderten sich 
die Einflusse des Ueberhitzens. Ungefahr sechs 
Monate nach Einfiihrung dieser Praxis untersucliten 
wir den seit Jahren an der Chicago-, Milwaukee- 
und St. Paul-Bahn angewandten Zusatz von Soda 
zum Speisewasser behufs Niederschlags der Kessel
stein erzeugenden Verunreinigungen. Die Speise
wasser an dieser Bahn sind den unsrigen sehr 
iilinlich; die Benutzung von Soda in Yerbindung
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mit fleifsigem Auswaschen der Kessel war von 
den giinstigsten Resultaten begleitet. W ir be- 
gannen den Versucli mit Soda im Betriebsamt 
Chicago. Die Soda wurde einfach in das W asser 
des Tenders eingebracht, wo sich dieselbe aufloste.

Am Ende einer jeden Falirt wurde so viel 
W asser ausgeblasen, ais ungefahr der Hohe von 
drei W asserstandsglasern entsprach, wobei auf 
diesem W ege gleichzeitig ein grofser Theil des 
Niederschlags ausgetrieben und ferner noch die 
Sattigung des W assers mit Soda verhindert wurde. 
Diese verliindert das Schaumen des W assers. 
W ird das Ausblasen des W assers nicht gewissen- 
haft besorgt, dann erzielt man ungiinstige Resul- 
tate und das W asser schaumt.

Die giinstigen Resultale dieser Próbę im 
Chicagoer Betriebsamt m it Soda waren nach 
dreimonatlichem Gebrauch ersichllich. Obwohl 
die Soda selbst den alten Kesselslein nicht aufloste, 
so loste er sich doch von den Blechen der Feuer- 
kisle entweder durch die Bewegung des Wassers 
wahrend des Auswaschens, oder durch die Aus
dehnung und Zusammenziehung, oder wurde durch 
Desinlegration langsam zerkleinert. Alle Feuer- 
kistenbleche der Kessel auf dem Chicago- und 
den anderen Betriebsamtern, wo die Soda an- 
gewandt w urde, sind jetzt frei von Kesselstein, 
und obwohl die gunstige Wirkung sich an den Siede
rohren nicht in demsclben Mafse bemerkbar macht 
wie am Kesselboden, so hat sich die Anhaufung 
des Kesselsteins an den Rohreri doch auch be- 
deutend vennindert und , was besonders wichtig 
ist, es hat die Ansammlung von Kesselstein zwischen 
den Siederohren an dem hinteren Siederohrenblech 
aufgehort. Dies ist dasjenige, was bisher bei 
uns gelhan w urde; soweit der Gebrauch von 
Flufseisen fiir Feuerkisten in Betracht kommt, so 
wurde hierdurch die Dienstdauer des Metalls ganz 
bedeutend verlangert. Um wieyiel, kann ich noch 
nicht sagen, da wir die jelzige Praxis noch nicht 
lange genug eingefiihrt haben. In der Hoffnung, 
dafs die obige Mittheilung Ihrer Anfrage Geniige 
leistet, zeichnet Aufrichtig Ihr

S. P. Bush,
Supt. Motive Power.

Auf Anfrage an die Great Northern Railroad, 
auf dereń Strecke sich sehr schlechte Speisewasser 
finden, erhielt ich folgende Antwort:

S t. P a u l ,  Minnesota, den 31. Juli 1896.
In Beantwortung Ihrer Anfrage vom 27. Juli 

bezuglich unserer Erfahrungen im Westen iiber 
die Brauchbarkeit von Flufseisen fur Locomotiv- 
Feuerkisten mochte ich bemerken, dafs es fiir 
uns schwierig ist, genaue Daten iiber die durch- 
schnittlicheŁebensfahigkeit der Feuerkisten zu geben.

Die meisten Bahnen, welche von St- Paul 
nach der Kiiste des Stillen Oceans gehen, haben 
mit der Unannehmlichkeit zu kampfen, dafs ihr

Speisewasser die denkbar schlechtesten Eigen- 
schaften besitzt. Im allgemeinen ist das fiir den Balm- 
dienst zur Verfiigung stehende Speisewasser in Minne
sota und Siid-Dakota sehr hart und enthalt haufig 
50 bis 70 grains kesseisteinbildende Substanzen 
in der Gallone W asser (== 0 ,71  bis 0 , 9 9 ^ ) ,  
meist kohlensauren Kalk und Magnesia und schwefel- 
sauren Kalk. Das W asser in Nord-Dakota enthalt 
bedeutende Quantitaten von Alkalisalzen (schwefel- 
und kohlensaure, sowie Chlorsalze), welche durch 
Schaumen des W assers in den Kesseln sehr viel 
Unannelnnlichkeilen bereiten. W eiter westlich, 
in Montana, enthalt das W asser grofse Quantitiiten 
von Alkalisalzen sowie Kalk- und Magnesiasalzen.

Trotz der erschwerenden Umstiinde, unter 
denen die Locomotivkessel hier im Westen arbeiten: 
schwerer Dienst, aufserordentlicli schlechtes W asser, 
ungewohnliche Kalte im W inter, kann man 
die durchschnittliche Lebensdauer einer flufs- 
eisernen Feuerkiste auf 5 bis 7 Jahre schatzen; 
an ungewiihnlich ungiinstigen Platzen weniger und 
an anderen Platzen zweimal so lange. Soweit ich 
ein Urlheil abgeben kann, erzielen wir jedes Jahr 
bessere Resuitate und langere Lebensdauer der 
Feuerkisten in dem Mafse, ais wir mehr und mehr 
Erfahrungen sammeln in Bezug auf die richtige 
Behandlung des Flufseisens in den Werkstatten 
sowie der Behandlung der Kessel im Dienst und 
Locomotivschuppen. Die Praxis herrscht allgemein, 
die Kessel nur m it warmem oder heifsem W asser 
auszuwaschen und den Dampfdruck vor dem Aus
waschen langsam, anstatt plotzlich zu erniedrigen.

Seit diese Praxis 'eingefiihrt wurde, hat sich 
die Zahl gesprungener Bleche ganz bedeutend 
vermindert, zu Gunsten langerer Dienstfahigkeit 
der Feuerkisten.

W enn wir die Thatsache in Betracht ziehen, 
dafs es auf einigen Strecken der Balin nothwendig 
ist, die Kessel jede W oche einmal auszuwaschen, 
und wir selbst dann noch gezwungen sind, die 
Locomotive alle 6 bis 10 Monate in die W erkstatte 
zu bringen, um den Kesselstein zu entfernen, der 
sich an den Siederohren und Seitenplatten ansetzt; 
wenn wir ferner den hohen Dampfdruck von 11,2 
bis 12,6 kg/qcm, und endlicli das sehr kalte Klima 
und den schweren Dienst in Betracht ziehen, so 
kann man fiiglich kaum m ehr ais 5 bis 10 Jahre 
Dienstzeit oder Lebensdauer von einer Feuerkiste 
erwarten. Wiihrend der letzten 5 oder 6 Jahre 

. kam es einmal oder zweimal vor, dafs ein Feuer- 
kistenblech in 6 Monaten unbrauchbar wurde. 
Die Untersuchung zeigte, dafs physikalische Fehler 
in den Blechen daran schuld waren. Einige 
derartige Falle konnen natiirlich den W ertli des 
Flufseisens fiir Feuerkisten nicht verringern. Es 
ist selbstverstandlich, dafs obige Mittheilungen nur 
einen ganz allgemeinen Ueberblick iiber die That- 
sachen geben konnen.

Aufrichtigst Ihr 
P. II. Conradson, Chemiker.
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Aus einem Briefe uber dieses Thema von 
G e o r g e  G ib b s ,  Maschineningenieur der Chicago-, 
Milwaukee- und St. Paul-Ry. vom 6 . August 1896 
entnehme ich Folgendes:

„.............Unsere flufseisernen Feuerkisten dauern
durchschnitllich i 2 Jahre. Ich denke jedoch, 
dafs sich diese Dienstzeit in nachster Zeit 
wegen allgemeiner Anwendung von bohem Dampf- 
druck verringern wird. Ich bin der Ansicht, dafs 
es unrichtig ist, die Lebensdauer einer Feuerkiste 
nacli der Durchsclmittszeitdauer ausgewechselter, 
schadhaft gewordener Seitenplatten zu berechnen.

.......... .. Ich kann nicht begreifen, was man
mit einer Feuerkiste aus °/i6 Zoll =  14,287 mm 
dicken Blechen thun kann. S o la n g e  w ir  3/s Zoll 
== 9 ,525 m m  d ic k e  B le c h e  fiir F e u e r k is te n  
v e rw e n d e te n ,  h a t t e n  w ir  u n g e m e in  v ie l  
U n a n n e h m lic h k e i te n .  D ies  h a t  v o l ls ta n d ig  
a u f g e h o r t ,  s e i t  w i r  B le c h e  m i t  e i n e r  
N o r m a l d i c k e  v o n  ?/ig Z o l l  =  7,937 m m  
a n  w e n  d e n .

W ir gebrauchen Soda, die unter dem Namen 
»Boiler Compound* bekannt ist, um die Kessel 
frei von Kesselstein zu halten. Ohne Zweifel triigt 
diese Praxis zur Verlangerung der Dienstzeit der 
Feuerkisten ganz erheblich bei.“ —

Die Erfahrungen, welche in den vorhergehcn- 
den Mittheilungen wiedergegeben sind, sind im 
ganzen Lande ahnliche.

Im Jahre 18S9 verbanden sich die amerika- 
nischen Dąmpf kessel - Fabrikanteh zu einer Yer- 
einigung unter dem Namen: „American Boiler
Manufacturers Association of the United States 
and C anada“.

Das erste, was der Verein nach seiner Organi- 
sation in Pittsburg im Jahre 1SS9 that, war die 
Annahme von gemeinsamen Lieferungsbedingungen, 
und nach langerer Besprechung, zu welcher 
Schweifs- und Flufseisenblech - Fabricanten ein- 
geladen wurden und sich auch hćiren liefsen, 
sprach sich der Yerein fiir Verwendung von Flufs
eisen aus, das auch seitdem von den Mitgliedern 
Yerwendet wird.

Ich schrieb kurzlich an den Secretar jenes 
Vereins, E. D. M e ie r in St. Louis, um Auskunft 
iiber die Erfahrungen zu erlangen, welche von 
den Mitgliedern in der Anwendung von Flufseisen 
bisher gemacht wurden. Man schreibt mir, dafs 
dieselben giinstig seien und er konne nicht ein- 
sehen, wie heutigen Tages noch Jemand an der 
okonomischen Anwendung von Flufseisen fiir Kessel 
zweifeln konne, wenn nur der Schwefel- und 
Phosphorgehalt niedrig genug gehalten werde.

Da die Pennsvlvania-Eisenbahn im Jahre 1861 
mit Tiegelstahlblechen fiir Feuerkisten Yersuche 
m achte, dann nach Erscheinen des im Martin- 
ofen erzeugten Flufseisens sogleich auf dasselbe 
iiberging und seitdem in ihren etwa 3200 Loco-

motiven ausschliefslich venvendet, so brauche ich 
wohl nichts weiter in Bezug auf dieses grofse 
Bahnnetz zu sagen, ais dafs die Schwierigkeiten, 
welche W asser, Materiał u. s. w. im Locomotiv- 
dienst bei Anwendung von Flufseisen zuerst boleń, 
ganzlich iiherwunden sind.

Es soli damit nicht gesagt sein, dafs sich 
nicht immer wieder neue Probleme zur Losung 
bieten; ein solches tritt zum Beispiel, wic G. G ib b s  
von der Chicago-, Milwaukee- und St. Paul-Bahn 
zutreffend bemerkt, durch die steigende Forderung 
fiir hiiheren Dampfdruck auf, welcher die Dienstzeit 
der Kessel erniedrigen werde.

Aber das ist eines der Probleme, welches, 
wie viele andere moderne Fragen, aus der raschen 
Entwicklung unseres Industrie- und Yerkehrswesens 
entspringt und nichts mit der Frage. ob Flufseisen 
fur Locomotivkessel und Feuerkisten iiberhaupt 
yerwendet werden konne, zu thun hat.

Nach genauer Zusammenstellung der Lebens
dauer von 215, zwischen 188S und 1891, einschl. 
ausrangirten Feuerkisten an den Pennsylvania- 
Bahnen, finde ich eine durchschnittliche Dienstzeit 
Yon 7 Jahren und 2 Monaten. Hiferin sind Per- 
sonen-, Fracht- und Rangirlocomotiven einbegrilfen, 
sowie solche, welche sehr gutes, wie die anderen, 
welche sehr schlechtes Speisewasser auf den ver- 
schiedenen Strecken verwenden mufsten und 
miissen. Eine der obigen Locomotiven wies eine 
Dienstzeit von 17 Jahren und 8 Monaten auf, 
wahrend die kiirzeste Dienstzeit einer derselben 
2 Jahre und 9 Monate betrug.

Die grofsle durchlaufeneMeilenzahl hat eine Feuer- 
kiste einer Personenzuglocomotiven aufzuweisen, 
namlich 498 439 Meilen oder rund 824 000 km, 
die kiirzeste 86 830 Meilen =  139 000 km.

Man will die Bemerkung gemacht haben, dafs 
Locomotirkessel, welche stets eine Woche ununter- 
brochen unter Feuer und im Dienst sind, selbst 
bei harter Arbeit verhaltnifsmafsig weniger Re- 
paratur bediirfen ais solche mit leichterem Dienst 
und daher wechselnden Hitzegraden.

Ich sende Ihnen ein Stiick* aus einer inneren 
Seitenplatte einer Frachtlocomotiv - Feuerkiste. Die 
LocomotiYe gehorte zur Klasse R , fur schweren 
Dienst in unserer gebirgigen Gegend; die Feuer
kiste war zehn Jahre im Dienst, vom Juli 1S86 
bis zum Juni 1896, mit einer Dienstmeilenzahl 
Yon 264 816 Meilen == 394 905 km.

Nachfolgend fiihre ich einige Proberesultate 
von 5/ic Zoll =  7,937 mm dicken inneren Feuer- 
kistenblechen an, wie - wir gewohnt sind solche 
zu erhalten, gleich giiltig ob dieselben dem 
basischen oder sauren Martinofen entstammen. 
Die Resultale reprasentiren eine Lieferung von 
einem Werke.

* Steht Interessenten zur Ansicht zur Verfugung.
Schródter.
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Z u g f  o s t  i g k e i l D e h n u n g
Pflltul. Prorenło
a. d. kg/qmm auT 8 Zoll

Ouadratzoll =  200 mm Llingu

58 200 40,91 26,5
57 300 40,28 29
60 900 42,8 27
5S 600 41,2 27,5
57 800 40,63 29,5
56 800 39,93 29
60 600 42,6 24
60 600. 42,6 30
59 500 41.83 28,5

In den Locomotivschuppen der Pcnnsylvania- 
Bahn befinden sich grofse, stets mit heifsem W asser 
gefiillle Kesscl, welches zum Auswaschen der Loco- 
niotivkessel beuutzt wird. Seitdem mit warmem 
W asser ausgewaschen wird, liahen sich Ręparaturęn 
bedeutend vermindert, und die lastigen Spriinge, 
welche entstehen, wenn mit kaltem W asser aus- 
gewaschen wird, kommen nicht m ehr vor.

Ich glaube im Yorhergegangenen den jctzigen 
Stand der Anwendung von Flufseisen fiir Loco- 
motivkesselin den VereinigtenSlaatengeniigend dahin 
abgeklart zu haben, um zu behaupten, dafs bei 
uns kein Riickschritt, sondern ein ganz bedeutender 
Forlschritt in dessen Anwendung seit den letzten 
10 Jahren stattgefunden hat. Nunmehr werde ich 
yersuchęn, die Factoren, welche ansclieinend das 
Mifslingen des Yersuchs.auf preufsischen Balmen 
Yerursachten, kritisch zu beleuchten.

Aus den mir gemachten Angaben iiber Dicke 
der Bleche fiir Feuerkisten u. s. w. und dem mir 
zur Probe eingesandten Ausschnitt yon einem 
neuen Kesselblech und dem Stiick Blech aus 
einem , wie ich verstehe, ausrangirten Kessel,*

* Es waren dies zwei Bleehausschnittę. Der eine 
ruhrte aus einer neuen Flulseisenplatte her, welche nach 
der Ansicht des liefernden Blechwalzwerks ais Feuer- 
kistenmaterial sich geeignet h a tte ; das Walzwerk hatte 
sich bisher mit der Lieterung von Blechen 1'iir diesen 
Sonderzweck noch niclit heschaftigt. Da, wie die 
Redaction nachtraglich erfuhr, andere Blechwalzwerke 
bereits grOfsere Lieferungen von iFeuerkistenblechen 
ausgefiihrt haben und von dieseu zum Theil gerade 
darauf Werth gelegt wurde, den zu diesem Zweck 
bestimmten Blechen solche Eigenschaften zu verleihen, 
dafs sie denjenigen des Kupferś mdglichst nahe kamen, 
so ist anzunehmen, dafs die nach Amerika von uns ge- 
schickte Probe nicht die beste deutsche Qualitat fur 
diesen Zweck yorstellt.

Das zweite Probesluck ist aus dem unteren Theil 
des Langkessels einer Locomotiveentnommen, welche im 
Jahre 1S93 erbaut und drei Jahre auf der Preufsischen 
Staatsbahn in Betrieb war. Da aus anderem Anlafs 
die Siederohren herausgezogen worden m ufsteu, so 
wurde eine Besichtigung des Kesselinnern ermOglicht, 
welche alsdann ergab, dafs der Langkessel in seinem 
unteren Theil einen die ganze Lange einnehmenden 
etwa 100 nun breiten Streifen zeigte, in welchem 
tiefe Narben (Pocken) eingefressen w aren , an den 
lilechstOfsen sich sogar bis i  mm tiefe Furchen zeigten. 
Wenngleich somit die Beurtheilung dieses Stucks nur 
indirect mit dem durch den Titel angegebenen Inhalt 
der Abhandlung in Beziehung steht, so glaubten wir 
doch den dieses Stiick betretfenden Theil des ameri- 
kanischen Gutachtens nicht auśscheiden zu sollen.

Die Redaction.

schliefse ich auf Grund meiner Erfahrungen 
Folgendes:

1. Die Bleche sind viel zu dick, um praktisch 
niitzlich sein zu konnen.

2. Es scheint eine galvanische Wirkung hervor- 
gerufen durch messingene oder kupferne 
Siederohren, das Zerfressen des Flufseisens 
zu begiinstigen.

3. Die physikalischen wie chemischen Eigen
schaften des mir zugesandten Materials be- 
wegen sich innerhalb der gegenwiirtig an 
der Pennsylvania-Bahn giiltigen Lieferungs- 
bedingungen und kann deshalb die Be- 
schaffenheit des Materials Ursache jenes 
Mifslingens n ic h t  sein.

W as die Dicke der Bleche anbelangt, so ist 
es ais ein sehr grofser Mifsgriff und ais gegen 
Naturgesetz und Erfahrung zu bezeichnen, 15 mm 
und 17 mm dicke Bleche in irgend einem Theile 
eines Ilufseisernen Kcssels zu venvenden, es sei 
denn ais Verbindungsring, wie z. B. zu dem an 
einer Klasse unserer Locomotivkessel, Rundkessel 
und Dampfsammler verbindenden R ing , welcher 
22 mm dick ist. Flufseisen ist ein so dichtes, 
homogenes Metali, dafs dasselbe die W arm e un- 
zweifelhaft auf andere Weise in Bewegung setzt 
ais das Kupfer. Es ist wohl nicht zu bezweifehi, 
dafs 6 mm dicke kupferne Feuerkistenblcche in 
Bezug auf W armeiibertragung auf das W asser 
besser wirkten ais 17 mm dicke, wenn die 
W eichheit des Kupfers solche geringe Dicken 
nicht aussschlósse.

Die inneren Seitenwande einer Feuerkiste 
haben die Aufgabe, die durch das Verbrennen 
der Kohle erzeugte W iirme auf das W asser zu 
iibertragen. Die durch das Materiał strómende 
W arme wird vom W asser sofort aufgesaugt. Nun 
kann aber das W asser nicht mehr W armegrade 
aufsaugen, ais zum Yerdampfen desselben noth- 
wendig ist. Sobald dieser Zeitpunkt eintritt, tritt 
kalteres W asser an Stelle des Dampfes. Infolge
dessen is t, selbst unter gunstigsten Umstanden, 
der Unterschied in den W arm egraden zwischen 
der inneren Feuerseite der Feuerkistenbleche und 
dereń Wasserseite sehr grofs und zwar am grofsten 
entlang der Feuerschicht. Dieser grofse Warme- 
unterschied auf den beiden Seiten der Feuerkisten
bleche m ufs, nach den Gesetzen der N atur, im 
Laufe der Zeit das beste Materiał zerstoren bezw. 
untauglich zu fernerem Dienst machen. Dieser 
Zerstorungsprocefs mufs um so schneller vor sich 
gehen, je langer die Zeit ist, d. h. bis ein gegebener 
W arm egrad, von der inneren Seite der Feuer- 
kistenwand aufgenommen, durcli das Blecłi liin- 
durchgehl und auf der anderen Seite vom W asser 
aufgesaugt und fortgefuhrt wird. Diese Zeitdauer 
ist aber jedenfalls von geringerer Bedeutung ais 
der Umstand, dafs, je weiter ein Gegenstand von 
einem'^ W arm e ausstrahlenden Punkte entfernt
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ist, dcsto weniger der betreffende Gegenstand er- 
warmt wird. W ir konnen das Ende einer Stahl- 
stange, dessen entgegengesetztes Ende wir in der 
Hand liaben, verbrennen ohne Schaden fiir unsere 
Hand, vorausgesetzt, dafs die Stange lang genug ist.

Das Fortpflanzungsverm6gen der W ar me in 
Metali hat aber eine Grenze. Uebertragen wir 
dieses gemeinfafsliche Beispiel auf eine Feuerkiste, 
so ist es selbstverstandlich, dafs, je dicker das 
Blech, dcsto geringer das Warmefortpflanzungs- 
yermogen des Metalles an der Wasserseite, desto 
grofser aber die nothwendige llitze, um das 
W asser in Dampf zu verwandeln, dcsto grofser 
ferner die Spannungen im Metali infolge der un- 
gleichen W armevertheilung in den verschiedenen 
Schichten und desto grofser endlieh die Gefahr 
der Ueberhitzung und schnelleren Desintegration 
des Metalles an der Feuerseite der Bleche und 
ais ganz natiirliche Folgę dcsto unokonomischer 
die Verwendung von Flufseisen fiir Feuerkisten.

Die Erfahrung hat unwiderleglich gelehrt, dafs 
10 mm dicke Flufseisenpiatlen fiir Feuerkisten zu 
dick sind und man ging daher, wie schon bemerkt, 
immer wieder auf 8,7 und 6 mm zuriick. W arum 
man daher, nach all meinen diesbeziiglichen Er- 
klarungen und Erm ahnungen, liachdem viele 
unserer Locomolivkesselzeichnungen nach Deutsch- 
land gewandert sind, nachdem sich Regierungs- 
baumeister, Baur&the u. s. w. in unseren Werk- 
stiitten und auf den amerikanischen Bahnen yon 
dcm praktischen W erth von diinnen Flufseisen- 
blechen fiir Feuerkisten durch eigene Anschauung 
und eigenes Messen iiberzeugt haben, dennoch 
dąs Unmogłiche moglich zu machen suchte und 
gegen alle Erfahrung und Naturgcsetz dennoch 
solche Dickhauter verwandte und damit wirth- 
schaftlich praktische Resultate zu erzielen hoffte, 
ist mir unbegreiflich. Im Gegentheil dazu denkt 
man bei uns daran, noch von 8 mm auf 7 mm 
zuriickzugehen. Der Dampfdruck auf deutschen 
Locoinotiven ist doch gewifs nicht grofser ais bei 
uns, niimlich 180 bis 190 Pfund a. d. Quadratzoll 
( =  12,6 bis 13,3 kg/qcm).

In all den verschiedenen Klassen von Locomotiven 
an der Pennsylvania-Bahn ist nur ein Blech, das 
sogenannte „Front Tube Sheet“, des eigentlichen 
Kessels 12 mm dick. Alle anderen Abmessungen 
bewegen sich zwischen 6 und 11 mm. Un- 
geschminkte, vergleichende Kritik mufs daher 
angesiclits all dieser unwiderlegbaren Thatsachen 
uud Erfahrungen die Anwendung von dickercn, 
llufscisernen Blechen fiir irgend einen Theil eines 
Locomotivkessels ais fehlerhaft und unwirthschaft- 
lich bezeichnen.

Beziiglich des zweiten Punktes, galvanische 
Wirkung betreffend, so kann man selbe durch den 
Gebrauch von schweifseisemen oder flufseisernen 
Siedertihren vermeiden, auch dadurch, dafs man 
die Entfernung zwischen den untersten Siederohren 
und dem Boden des Rundkessels grofser macht.
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Um allenfallsige schadliche Einwirkungcn des 
Speisewassers zu neutralisiren, gebrauche man 
Zinkspiine oder passende Ghemicalien. Praktische 
Versuche an Ort und Stelle in dieser Richtung 
mussen sich den jeweiligen Bediirfnissen anschmiegen.

Das mir zugesandle Stiick aus dem Boden 
eines Rundkessels, das durch saurehaltiges Speise- 
wasser oder galvanische Einwirkung angefressen war, 
war nach dem Abhobeln aller Vertiefungen immer 
noch starker, bezw. dicker ais unsere derartigen 
Bleche, wenn sie neu eingesetzt werden.

W as die Eigenschaften des zu verwendenden 
Flufseisens anbetriflt, so sollte dasselbe nicht zu 
weicli sein, um bei den anzuwendenden geringen 
Dicken ein gewisse Steifheit zu behalten. Ist das 
Metali zu weicli, dann miissen die Stehbolzen zu 
nalie gesetzt werden, was wiederum die Elasticitat 
des Kessels beeintrachtigt. Das Ideał eines Kessels 
ist ein solches ohne Stehbolzen, in welchem sieli 
das Metali ungehindert ausdehnen und zusammen- 
ziehen kann.

Ein Flufseisen mit einer Mindestzugfesligkeit 
von =  38 kg/qmm und 25 oder 26 Jo Dehnung 
in 200 mm Lange bis zu einer Zugfesligkcit yon 
46 kg/qmm und 21 oder 22 Jó Dehnung scheint 
sich am besten zu bewahren. Die Elasticitat und 
Zugfestigkeit durcli Kaltwalzen in die Hohe zu 
treiben, ist nicht ratlisam, weil die anhaltende 
Wiirme diesen kiinstlich erzeugten Yortheil wieder 
zerstort. Vergliclien mit diesen Anforderungen, 
entsprachen die physikalischen Eigenschaften des 
mir gesandten, aus dem Boden eines Rundkessels 
ausgeschnittenen Stiickes nicht allein den Lieferungs- 
bedingungen der Pennsylvania-Bahn und anderer 
Bahnen, sondern auch meinen personlichen Er- 
wartungen, welche ich, durch 15 jahrige Erfahrung 
belehrt, an ein gutes, fiir Locomotivkessel be- 
stimmtes Materiał Stelle.

Die Streckgrenze w ar 20,9 kg /qm m , die 
Bruchgrenze 39,1 kg/qmm und die Dehnung 
24,5 %.

Vor dem Probiren liefs ich das Probestuck 
abschleifen und poliren, um die Bewegungen des 
Metalls unter Zug besser beohachten zu konnen, 
und fand auch in dieser Beziehung das Metali 
sehr gut. Im Laufe der Jahre lernte ich , dafs 
diese Methode mir einen gu ten , freilich malhe- 
matisch nicht m efsbaren, Fingerzeig iiber die 
Beschaffenheit des Gefiiges und den Einflufs von 
Zugkraften auf dasselbe gab. Namentlich zu Ver- 
gleichen zwischen altem und neucm Materiał ver- 
scłiiedener Fabricate fand ich diese Methode des 
ófteren sehr nutzlich.

Die Analyse des mir zugesandten Stiickes 
Kesselblech ergab folgendes Resultat:

K o b i e ..................... 0,155
M angan.....................0,35
P h o sp h o r.................0,053
S ch w efe l................. 0,077
S i l ic iu m ................. 0,002

2

Loco>notiv-Fenerkisten aus Flufseisen.
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Gemafs den Lieferungsbedingungen der Penn- 
sylvania-Bahn ist der Schwefel etwas hoeh. Die 
iibrigen Elemente bewegen sich innerhalb annehm- 
barer Grenzen.

W enn ich im Yorhergehenden mich frei und 
ungezwungen ausgesprochen habe, so Ihat ich es 
einerseits, um die von mir im Laufe der Zeit er- 
lioltcn Rathschlage und Mittheilungen zu bestatigen, 
und andererseits, um den Eindruck zu widerlegen, 
ais ob der deutsche Huttenmann unfahig ware, 
gutes, dienst- und lebensfahiges Flufseisen fiir 
Kessel- und Feuerkistenbleche herzustelien. Ich 
sehe keinen G rund, warum er das nicht sollte 
thun konnen, und wenn die mir ubersandten 
Probestiicke allgemein das Erżeugnifs deutscher

HiUtenindustrie reprasentiren, so beweist es, dafs 
der deutsche iluttenm ann in dieser Beziehung 
den an ihn gestellten Anspriichen gerecht werden 
kann.“ Preundlichst Ihr

P. Kreuzpointncr.

Soweit dic liebenswiirdigen Mittheilungen un
seres amerikanischen Gewahrsmanns. Wic weisen 
auf den grofsen Unterschied hin, welcher zwischen 
der deutschen und der amerikanischen Praxis bestelit, 
und auf den Gegensatz in den Erfahrungen, welche 
man hier und dort gesammelt hat; wir hoflen 
dahei, dafs die obigen Mittheilungen in den bc- 
theiligten Kreisen dic gebiihrende Beachtung finden 
werden. Dic Redaction: E.Schrodtcr.

Neuerungen im Hochofenbetriebo.
Von Hochofendirector C. Th. Jung-Burbacherhiitte.

(Yorgctragen im Pfalz-Saarbrucker Bezirksvercin des 'Ycreins deutscher Ingenieure.)

Der Bau unseres Hochofcns Nr. 5 hat uns 
Gelegenheit gegeben, verschiedene zweckmafsige 
Neuerungen einzufiihren, die von m ehr oder weniger 
grofser Bedeutung immerhin aber wichtig genug 
sind, eingehender besprochen zu werden. Besonders 
waren es die C o w p c r-A p p a ra te ,  die weitgehende 
Yeranderungen erfahren 
haben und die zum Theil 
durch die Patente der 
HH. Ingenieure P u is s a n t  
d ’A g im o n t in Burbach 
und J o s e p łi G u s t o r 
iii Saarbrucken gesetzlich 
geschiitzt sind.

Die Frage, ob man heut- 
zutage fiir den Betrieb der 
Cowper - Apparale gufs- 
eiserne oder feuerfeste 
Roste anwenden soli, diirfte 
zu Gunsten der letzteren 
Gonstruction entschieden 
sein und zwar liauplsaeh- 
lich in Anbetracht der fort- 
wahrenden kostspieligen, 
nicht zu vermeidenden 
Reparaturen durch das 
Breclien des gufseisernen
Rostes und das Nachstiirzen des Gittermauerwerks. 
Ein weiterer Fehler der Gonstruction wird infolge 
der ungleichen Ausdehnung yon Gufseisen und feuer- 
festen Steinen hervorgerufen, so dafs die Gittersteine 
fortwahrend (wenigstens die auf dem Rost zunachst 
liegenden) inBewegung bleibenund auf dem harteron 
Gufseisen abschleifen, der Apparat also nicht zur 
Ruhe kommen kann. Die feuerfesten Steinroste

haben, Weil sie aus gleichem Materiał hergestellt 
sind, diesen Uebelstand nicht, allein es liifst sich 
niclit leugnen, dafs dic yielfach ausgefiihrten feuer- 
festeu Steinroste dcm einfachen gufseisernen Rost 
bedeutend nachstehen, yielfach sehr scliwerfiillig
und maśsig ausgefallen sind, so dafs sowohl der

freibleibende Raum unter 
dem Roste sehr beengt, 
ja  sogar durch die Gon
struction ein Theil der
freien Durchgangsoflhun- 
gen (Zellen) sich sehr
leicht zusetzen und spater 
kaum m ehr zu reinigen 
bezw. offen zu erhalten 
sind. Das ist und bleibl 
ein Uebelstand, der dem 
gufseisernen Rost nicht 
anhaftet; ebenso sind auch 
bei dem letzteren vorkom- 
mende Reparaturen leicht 
auszufiihren.

Um das fortwalirende 
Abschleifen der Besatz- 
steine auf dem Rost zu 
yerhiiten, haben wir uns 
friihzeitig dadurch ge- 

holfen, dafs wir im Rauhschacht in Entfernungen 
von je l m ,  zwei bis drei Aussparungen aus- 
hielten, in welche die Gittersteine einsetzten,
um auf diese Weise den Gesammtdruck der Gitter
steine gewolbeartig auf das Rauhgemiiuer zu
iibertragen; allein wir sind auch hier nicht 
ganz vollstiindig zum Ziel gekommen, indem 
manches Mai Steine aus hoheren Lagen nach-
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stiirzten. Immerhin ist diese kleine Aenderung 
beim Aufbau des Rauhschachtes, die ohne Muhe 
und Kosten herzustellen ist, wohl zu empfehlen, 
da sie den eigentliehen Rost entlastet.

Ein weiterer nicht zu unterschatzender Uebel- 
stand einer modernen feuerfesten Rostconstruction 
ist die Anwendung der durchschnittlich sehr langen, 
hohen, ungeniigend unterstiitzten Rostbalken, bei 
dereń Fabrication vielfach ungleiche Spannungs- 
verhaltnisse hervorgerufen wer
den, wodurch die Steine leiehter 
springen und somit die ganze 
Construction gefahrden konnen.
W ahrend aber Reparaturen bei 
dem gufseisernen Rost verhaltnifs- 
mafsig einfach, wenn auch kost- 
spielig und zeitraubend auszu- 
fiihren sind, konnen solche bei 
dem feuerfesten Steinroste unter 
Umstanden recht viel Schwierig- 
keiten bereiten, ja  unter Um
standen ganz unmoglich werden.

Die in Burbach angewandte 
feuerfeste, dem Hrn. P u i s s a n t  
d ’ A g i m o n t patentirte Rost
construction (Fig. 1) vereinigt die 
Vorziige der beiden SysLeme ohne 
die Nachtheile derselben, ja, sie 
ist noch wesentlich solider, in
dem die Ilalfte des Gewichtes 
des Gilterwerks durch die Mauer- 
pfeiler aufgenommen und nur die 
andere Ilalfte gewólheartig ab- 
gestiitzt wird. W eiterhin ermóg- 
licht dieselbe die Ver\vendung 
aufserordentlich kraftig gehalte- 
ner, verhiiltnifsmafsig kiirzerer 
Rostbalken, die trotz ihrer ge
ringen Lange (bei unserer Con
struction nur 700 mm lang) drei- 
mal unterstiitzt werden.

W ahrend bei den meisten Gon- 
structionen die Gitteriiffnungen 
Gefahr laufen, sich nach unten 
liin zuzusetzen, haben wir hier 
genau das Gegentheil: die Zellen- 
offnungen erweitern sich nach 
unten und bieten durch die ko- 
nische Anordnurig der kleinen Gewiilbe noch die 
weitere Moglichkeit, den Querschnitt der einzelnen 
Zellen durch Aufiegen eines Steines bequem 
und nach Belieben reguliren zu konnen. Das 
ware an und fiir sich ein sehr grofser Yor
theil der Construction und Wirkungsweise des 
Apparats gewesen, wenn dieser nicht durch 
die Anwendung der durchlochten Steine (auf die 
ich spater noch zuriickkommen werde) iiberholt 
worden ware. Weiterhin ist die Anordnung der 
einzelnen Mauerpfeiler eine aufserordentlich zu- 
ganglicłie, nirgends ein Hindernifs, das dem regel-

mafsigen Abflufs der Gase und des Windes 
hinderlich sein konnie.

Eine weitere Verbesserung bei dem Bau der 
Gowper-Apparate war die Aenderung der nach 
oben sich erweiternden Zellen (Fig. 2) infolge der Ver- 
ringerung der Steindicken, wodurch nicht allein 
eine zweckentsprechende Yertheilung der feuer
festen Steinmassen, eine gleichzeilige Erhohung 
der Heizfliichen, sondern auch eine bessere Aus- 

nutzung der Heizgase, sowie auch 
Erwarmung des Windes statt- 
findet. Es war bis jetzt Gewohn- 
heit, beim Bau der Cowper-Appa- 
rate die Zellen in genau gleichen 
Querschnitten durch den ganzen 
Apparat durchzufiihren. Eine der- 
artige gleichmafsige Anordnung 
entspricht aber keineswegs den 
Eigenthumlichkeiten des Wind- 
erhitzungsbetriebes; sie ist wider- 
sinnig und unlogisch, wenn man 
bedenkt, dafs die gleichen Stein- 
ąuerschnitte nicht gleichzeitig 
richtig fiir die Abgabe der W arme 
der Heizgase fiir hohe und nie- 
drige Tem peraluren, gerade so 
wie auch fiir die WTarmeaufnahme 
des zu erbitzenden warmeren oder 
kalteren Windes dienen konnen, 
d. h. also mit anderen W orten: 
bei dem Betriebe von Wind- 
erhitzungsapparaten werden Heiz
gase und kalter W ind genau nach 
entgegengesetzten Riclitungen aus- 
genutzt und gefiihrt. Nichtsdesto- 
weniger sollen sie aber in jedem 
einzelnen Querschnitle des Appa- 
rates der Warme-Aufnahme und 
-Abgabe entsprechend richtig ar
beiten, was aber nur dann der 
Fali ist, wenn wir fiir stark er- 
hitzte Heizgase und W ind grofse 
Querschnitte. verhaltuifsmafsig 
bessere W armeaufnahme schafien 
(diinnwandigere Steine), fiir kalte 
Heizgase und Wind aber verhall- 
nifsmafsig kleinere Querschnitte 
mit dickeren Steinstarken. W ir 

sind also durch Verminderung der jewciligen Stein
dicken der Besetzsteine (ohne die fixen Langen 
zu beriihren) in der gliicklichen Lage, diesen 
Principien von Flammen- und Windfiihrung theil- 
weise nachkommen zu konnen, wenn auch nicht 
so vollstandig, wie es den Tem peraturgraden in 
den Zellen im allgemeinen entsprechen diirfle.

Nun hat es sich in der Praxis herausgestellt, 
dafs ein Stein von 50 mm Steindicke die Tem- 
peraturgrade am schnellsten aufnimmt und abgiebt, 
dafs wiederum Steindicken von 70 mm und mehr 
fur den gleichen Zweck sich schon ais unvortheil-
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haft erwiesen haben. Diesen Spielraum konnen 
wir somit fur unsere Zweeke auf die einfachste 
Weise ausnutzen, indem wir die Steinstarken um 
je 2 1/-2 und 5 mm in gewissen Abstanden geringer 
oder grofser nehmen. Diese Veriinderungen in 
den Steinstarken konnto natiirlich an jedem und 
heliebigem Gittersteine vorgenommen werden, am 
bequemsten und besten aber an unserem Backstein 
gewohniiehen Porm ates, den ich in Anbetraeht 
seiner aufserordentlichen Einfachheit, sowie bc- 
cjuemen und genauen Darstellung u. s. w. unter 
allen Formsteinen fur die allein riehtige, praktische 
Form aller in Anwendung gekommenen Besetz- 
oder Gittersteine halte und dem ich vor allen 
anderen, m ehr oder weniger kiinstlichen Steinen, 
den Vorzug gebe.

W ir besitzen in Burbach fur den Betrieb 
unserer vier alten Hochofen 14 Cowper-Apparate, 
je 7 Stiick fiir eine Gruppe von 2 Hochofen. 
Die ersten 6 Cowper-Apparate haben Zellenlocher 
von 100 X  100 m m , die zuletzt errichteten 
dagegen solche von 120 X  120 mm. Mit diesen 
Querschnitten,! die vielleicht Manchem etwas klein 
erscheinen diirften, sind wir bis jetzt gut aus- 
gekom m en; trotzdem wir Apparate von nur 18 m 
Hohe haben, erzielen wir bei dem Betrieb von 
nur 3 Apparaten (der siebente, gemeinschaftliche, 
steht bestandig in Reserve) noch immer Wind- 
temperaturen von 800 bis 830 0 C., und dieses 
giinstige Resultat haben wir wohl in erster Linie 
unseren staubfreien Hochofengasen zu verdanken. 
Aus diesem Grunde bin ich auch kein grofser 
Freund der neueren Richtung, d. h. der grofsen 
Zellenoflnungen, ich arbeite vielmehr lieber mit 
gut gereinigten Hochofengasen und guter Aus- 
nutzung der Heizflache,

Nichtsdestoweniger haben wir uns entsclilossen, 
auch den grofseren Quersclmitten etwas Rechnung 
zu tragen. Unter Beibehaltung unseres Anfangsquer- 
schnittes der Zellenoflnungen von 120 X  120 mm 
und einer Steindicke von 70 mm  wurden wir 
beispielsweise bei einer Verringerung von 5 mm 
Steindicke, einer absoluten Hohe des Gitterwerks 
von 20 m und einer stufenweisen Absetzung von 
je 4 ni nachstehende Zahlen erhalten:

4 m 70 mm Steinstarko 120 X  120 mm =  141 qmm
4 ,  65 , ,  125 X  125 „ =  156 ,
f ,  00 ,  „ 130 X  130 „ =  159 ,
1 ,  55 „ „ 135 X  135 , =  182 ,
4  ,  50 „ .  140 X  HO , =  196 „

unter den gleichen Yerhaltmssen bei einer Ver- 
ringerung der Steindicke um 2 1js nim  und einer 
stufenweisen Absetzung von je 2 m dagegen:
2 m 70 mm Steinsturke 120 X  120 mm == 144qmm 
2 „  67'/*, , 122'/a X  122'/a , = 1 5 0  ,
2 „ 65 „ , 125 X 125 „ =  156 ,
2 ,  62‘/a , „ lS 7 lh  X  127‘/a ,  - 1 6 3  ,
2 ,  60 . ,  130 X  130 , = 1 6 9  „
2 ,  57 ‘/a , , 1321/a X  132‘/a , = 1 7 6  ,
2 ,  55 , , 135 X 135 , = 1 8 2  ,
2 ,  52»/a, , 137‘/rX 137V * „ =  1S9 ,
4 „ 50 , , 140 X 140 „ =  196 „

somit eine Querschnittsvermehrung von etwa 36 %, 
einzig und allein durch riehtige, rationelle Ver- 
theilung der Steinmassen fur logische Auf- und 
Abgabe der W annę an Heizgase und W ind ; ferner 
eine Erhóhung der Heizflache von 8,3 fó resp. 
9,2 fa im zweiten Falle. Ein derartiger Apparat 
wird also gleichbedeutend sein an Gewicht und 
Oberflache einer ZellenofTnung von 130 X  130 mm 
und GO mm Steindicke.

In der Yerringerung der Steindicke ist man 
natiirlich unbeschrankt, Jeder kann sich alle 
moglichen Variationen erlauben, ebenso auch in 
der Hohe des Gitterwerkes.

Eine derartige Anordnung ist unter allen Um- 
stiinden rationell, weil sie sich genau den Eigen- 
thiimlichkeiten der W arm e und Tem peratur ab- 
gebenden Heizgase und ebenso aucli des W arm e 
und Tem peratur aufnehmenden W indstroms zur 
besseren Ausnutzung der Heizgase anschliefst, 
gleichmafsigere Geschwindigkeiten, geringere Pres- 
sungsverluste des W indstroms durch Reibungs- 
widerstande mit sich fiilirt. Sie bietet aber auch 
weiterhin den Vortheil, dafs die Construction an 
und fur sich solider ist, indem da, wo es noth 
thut, die direct auf dem feuerfesten Rost liegenden 
Gittersteine viel kraftiger gehalten und ebenso auch 
wiederum der feuerfeste Steinrost selbst mit ver- 
hiiltnifsmafsig viel starkeren, dickeren Rostbalken 
ausgerustet werden kann, und es ist jedenfalls ein 
grofser Yortheil, wenn man bedenkt; dafs man 
heutzutage schon Cowper-Apparate bis zu 30 m 
Hohe und mehr baut, sich im Besitze einer soliden 
Grundlage zu wissen. Die Construction selbst wird 
absolut nicht theurer, im Gegentheil, sie ist, was 
Masse, Oberflache und Steindicke anbelangt, allen 
anderen Constructionen vorzuziehen.

Nun konnte man aber entgegnen, dafs derartig 
angeordnete Steinquerschnitte sich schlecht reinigen 
lassen, dafs bei dem Ausbiirsten der Staub sich 
festkeilen mufs u. s. w . ; diese Befiirchtung theile 
ich aber keineswegs, denn erstens wird eine Ver- 
starkung eines Steines um eine Querschnitts- 
erweiterung von 2 ł /2 bezw. 5 mm  keinen nennens- 
werthen Einflufs auf dieses Einkeilen haben, und 
weiterhin diirfte es sich hier an und fiir sich nur um 
die ersten 3 bis 4 m unter der Kuppel eines Cowper- 
Apparates handeln, da die nachstfolgenden Meter 
sich nur mit Staub festsetzen und diese unter allen 
Umstanden bequem gereinigt werden konnen. Freilich 
wiirde diese Reinigung einer grofseren AnzahlBiirsten 
benothigen, allein die kostspieligeAnschaflung der 
letzteren diirfte wohl kaum in Betracht kommen.

Weiterhin behaupte ich, dafs 2 ‘/a bezw. 5 mm 
Steindicke-Verstarkung keine Rolle spielen konnen, 
wohl aber machen viel Weniges ein Viel und, wenn 
wir diese Yerstarkung einigemal, in unserem Falle 
also 9 X  2 ł/ż oder o X  5 m m , durchfiihren 
konnen, so kommen wir schon zu ganz respecta- 
belen Procentsatzen der Querschuittserweiterung 
resp. ErhOhung der Heizflachen.
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Der grofste Uebelstand der Construction ware 
also der, dafs man sich mehrere Biirsten an- 
schaffen, eine zweite, folgende, gliicklicherweise 
kleinere anwenden mufs, wenn die zuletzt in Ge
brauch gewesene Biirste nicht mehr durch die 
Locher gehen sollte. Da wir nun aber wissen, 
in welcher Hohenlage wir die Querschnittsver- 
engungen vorgenommen liaben, so sind wir jederzeit 
in der Lage, an der Lange des herabgelassenen 
Seiles beurtlieilen zu konnen, in welchen Punkten 
der Hohe des Apparates wir uns befmden. Die 
Reinigung der nur lose bestaubten Zellen bietet 
aber gar keine Schwierigkeiten, gleichgiiltig, oh wir 
dieselben Querschnittsoff- 
nungen von oben nach 
unten durchlaufen oder, 
wie in unseren Anord- 
nungen, zeitweise in be- 
stimmten Absatzen Quer- 

schnittsveranderungen 
11111 je 2 '/2 bezw. 5 mm 
bcgegnen. Somit diirfte 
auch der Vorwurf, dafs 
derartige Zellen sich nur 
schwer reinigen lassen, 
vollstandig abgewiesen 
sein. W ie gesagt, ich selie 
nirgends einen Nachtheil, 
schiitze aber den Yortheil 
der Querschnittserweite- 
rung, rationellen Verthei- 
lung der feuerfesten Steine 
fiir die Ausnutzung der 
Heizgase und des Win- 
des aufserordentlich liocli 
und bin tiberzeugt, dafs 
uns hier ein Mittel an 
die Hand gegeben ist, 
die vielfach zu liolien 
Abgangstemperaturen in 
dem Schornstein bis zu 
4-00 0 C. und m ehr leicht 
auf ein Minimum lierab- 
zudriicken und weiterhin
einen nicht unwesentlichen Gewinn aus den ge- 
ringeren Pressungsverlusten des Windes zu erzielen.

Ich komme nun zu der dritten Neuerung 
unserer Cowper - Apparate, und wenn die Be- 
sprechung der vorhin erwahnten Verbesserungen 
ganz sicher das Gefiihl aufserordentlicher Einfachheit 
hervorgerufen hat, so ist die Erfindung der d u rc h -  
l o c h t e n  S t e i n e  ais Besetzstein und dereń 
Wirkungsweise von ganz grofsartiger Bedeutung, 
nicht allein fiir den Betrieb von Cowper- 
Apparaten, sondern auch fiir Regeneratoren und 
technische Feuerungsanlagen, welche mit einer 
Umkehr der Heizflammen zu rechnen haben. Ich 
habe daher die feste Ueberzeugung, dafs die Er- 
iindung des Hrn. Custor, fiir die nachste Zukunft 
vielfache Yerwendung finden wird.

Fig. 3.

Bekanntlich ist der Schornsteinzug iiber dem 
Gesammtąuerschnitt der Cowper-Apparate in den 
einzelnen Zellen ein recht ungleichmafsiger; die 
Folgę davon ist, da einzelne Zellen von den Ileiz- 
gasen mehr bevorzugt;', andere wiederum stark 
benachtheiligt werden, dafs einzelne Zellen sich 
schneller und starker zusetzen und somit die 
Wirkung des Apparates durch den ungleichmafsig 
erwarmlen Wind stark heruntergedriickt wird. 
Es ist hier nicht der Platz, auf die bis jetzt in 
Vorschlag gebrachten Verbesserungen in der Bauart, 
die diesen Fehler beseitigen sollen, naher einzu- 
gehen; es diirfte geniigen hier darauf hinzuweisen, 

dafs die bekannten Con- 
structionen den eigent- 
lichen Zweck m ehr oder 
weniger nicht erfiillt haben. 
Dieser Uebelstand wird 
aber ganz vollstandig und 
in iiberaus einfacher Weise 
beseitigt, wenn m an die 
Gitlersteine mit Lochem 
auch die Formsteine mit 
Oeffnungen versieht, so 
dafs die einzelnen Zellen 
untereinander in Verbin- 
dung stehen. Durch der- 
artig angeordnete Steine 
findet dann nicht allein 
iiber dem GesammUiuer- 
schnitt ein Warmeaus- 
gleich statt, sondern, was 
noch viel wichtiger ist, es 
werden dadurch gleiche 
Druck- bezw. Saugverh;ilt- 
nisse, eine Art Regulator 
fiir den gleichmafsigen 
Schornsteinzug samml- 
licher Zellen, sowohl fiir 
die W arme-Aufnahme ais 
auch -Abgabe geschaffen. 
Ein weiterer, nicht zu 
unterschatzender Yortheil 
ist die nicht unwesent- 

liche Erhohung der Heizflache durch die Aus- 
sparung der Locher. Diese Locher konnen natiir- 
lich in verschiedenen Anordnungen vorgenommen 
werden, Bedingung bleibt natiirlich, dafs die 
Steine nicht geschwacht und der Staub keine 
Gelegenheit zum Ansetzen findet. Auch hier 
gebe ich den Backsteinen gewóhnlichen Formates 
den Yozug vor allen gekiinstelten Formsteinen. 
Bei unserer ersten Anordnung in Burbach hat 
jeder Besetzstein je vier, an den Enden etwas 
konisch gehaltene Locher von je 35 mm Durch- 
messer erhalten (siehe Fig. 3), hauptsachlich um 
die Bewegung des Gases und des Windes in den 
Ecken des Querschnittes zu erhóhen. Die Heiz- 
flachenerhohung betrug dabei etwa 12 ^  des 
Normalsteines. Heute wiirde ich der in Fig. i  und 5
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dafgestellten Form den Yorzug geben. Dieselbe 
giebt nicht allein eine Oberflachenerholumg von 
etwa l i  %, sondern sie hat auch den Yorzug, 
da£s Staub sich in diesen Ldchcrn iiberhaupt 
nicht absetzen kann.
Fig. 6 7.eigt einen pro- 

jectirten Stein fiir 
Zellenquerschnitte von 
100 X 160 und 170 mm 
Hohe. Die Steine sind 
aufśerdem viel barter 
gebrannt, widerstands- 
fahiger fiir Yerschlackun- 
gen und in ihrer Festig
keit absolut nicht gefahr- Fig. i.
det. Aufśerdem liaben
die Steine etwfS geringeres Gewicht; allein dieser 
Vortheil diirfte durch liohere Fabricationskosten 
zum Theil wieder ausgeglichen werden. Immerhin 
aber ist und bleibt es die Hauptsache, dafs eine 
derartig durchbrochene 
Form zur schnellsten 
W arm e- Aufnahme be- 
stens geeignet ist. Das 
Princip der durclilochten 
Steine kann natiirlich 
beim Neubau von Cow- 
per - Apparaten fiir die 
ganzc Hohe des Gitter- 
werks Yerwendung fin- 
den und m an kann sich 
leicht vorstellen, dafs
sich, mag man die Locher wahlen wie man will, 
eine Heizflachenerhohung von mindestens 15 
ergeben w ird , wenn man nur einigermafsen 
praktische Lochformen anwendet. Eine derartige 
Ersparnifs ist gewifs 
nicht zu verachlen, denn 
sie diirfte sich immer
hin bei einem heutigen 
modernen Apparat auf 
3000  bis 4000 J l  be
laufen. Fiir den Augen- 
blick diirfte jedoch der 
Hauptvortheil darin zu 
finden sein, dafs man 
auch alte Cowper-Appa- 
rate ohne wesentliche 
Unkosten noch nacbtrag- 
lich mit dieser einfachen 
und docli so vollkom- 
menen Einrichtung aus- 
riisten kann. Bekannt- 
lich leiden die oberen Fig. o.
3 bis 4 m  Gittersteine
unter der Kuppel unserer Cowper-Apparate durch 
Verschlackung in der starken Hitze gerade ani 
allermeisten und bediirfen nach mehreren Reini- 
gungen (was bei uns z. B. nach einem Zeitraum 
von 5 bis G Jahren der Fali ist) einer Reparatur

durch Ersatz von neuen Gittersteinen. Das isl 
dann fur alle alten Gowper-Apparate der geeignete 
Zeitpunkt, die durclilochten Steine zur Verwendung 
zu bringen und die alten Apparate mit der Neuerung

auszustatten; 2 bis 3 m 
derartig angewandter 
Steine halte ich fiir die 
Erzielung des Zweckes 
bereits vollstandig aus- 
reichend (ein Mehr scha- 
det nichts). Ein Ver- 
stopfen derartiger Loch- 
steine halte ich fiir aus- 
geschlossen, ja , ich 
mochte sogar behaup- 
ten, dafs durch dieselben 

beim Betriebe eher ein minimales Ansaugen der 
Heizgase stattfindet, und wenn man weiterhin 
hedenkt, dafs in einer Lage von 150 bis 170 mm 
Ilohe der Gittersteine 1000 bis 1200 Locher

iiber dem Gesammtąuer- 
[ schnitt des Cowper-
a Apparates vertheilt sind, 

so ist ein Zusetzen mil 
Staub, das dem gleich- 
mafsigen Zuge gefiihr- 
lich werden diirfte, jeden- 
falls ausgeschlossen. 
Sollle es aber dennoch 
der Fali sein, so stehl 
ja auch hier einer grund- 
lichen Reinigung nichts 

im W ege. Damit will ich aber noch lange nicht 
gesagt haben, dafs man die Reinigung der Gase 
aufser Acht zu lassen habe; im Gegentheil, der- 
selben soli nach wie vor die grofste Aufmerksam-

keit geschenkt werden. 
W enn auch in den 
letzten Jahren gerade 
auf diesem Gebiete grofse 
Anstrengungen gemacht 
worden sind, so kann 
docli im Interesse des 
guten Belriebes unserer 
Gowper - Apparate hier 
nicht genug geleistet 
werden. Es ist doch 
melir wie thoricht, sieli 
mit dem liistigen Staub 
in den Apparaten abzu- 
qualen, wenn man in 
der Lage ist, durch vor- 
theilhafte Einrichtungen 
denselben auf ein Mini
mum bringen zu konnen. 

Es wiirde mich zu weit fiihren, auf dieses Capitel 
naher einzugehen; die allerorts eingefiihrte starkere 
Windpressung im Hochofenbetrieb verlangt ge- 
bieterisch bessere Einrichtungen ais friiher. Immer
hin mochte ich anfuliren, dafs man im Detriebe

Fig. 5.
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auf eine rechl kalte Gicht hinzuarbeiten hat und 
dafs ein Auswaschcn der Gase mit kaltem W asser 
weitaus die besten Resultate ergeben wird,

Aus dem bisher Gesagten 
geht somit hervor, dafs mit der 
Yerwendung durchlochter Steine 
absolut kein Risico verbunden 
ist und dafs wir mit der Yer
wendung derselben auf aufser- 
ordentlich einfache Weise ver- 
schiedene Uebelstande unseres 
augenblicklichen Gowper-Betrie- 
bes abzustellen in der Lage sind, 
und dafs ferner die von mit 
geschilderten Vortheile derartig 
hergerichteter Apparate:

1. gleichmafsiger Zug iiber 
dem Gesammtquersclmitt,

2 .; yortheilhaftere und okono- 
mischere Ausnutzung der 
Heizgase mit geringeren 
Abgangstemperaturen in 
den Schornsteinen,

3. hulicrc und gleichmafsigcre 
Windtemperaturen,

•t. langere Betriebsdauer der 
Apparate,

5. Erhohung der Heizflache 
der neuen Apparate um 
tnindestens 15 und der 
damit verbundenen Erspar- 
nisse,

G. scharfer gebrannte und zur 
Versehlackung weniger ge- 
eignete Besetzsteine, ohne 
dereń Festigkeit zu ge- 
fahrden,

7. relatiy geringere Steinge- 
wichte u. s. w v 

wohl Beachtung beim Hoch- 
olenbetrieb verdieneu.

Fig. 7 giebt ein Gesammt- 
bild der im Yorstehenden be- 
schriebenen Neuerungen.

Erfahrungen liegen fur den 
Augenblick noch nicht vor; 
unser Ofen Nr. 5 ist seit Mitte 
November im Betrieb, entspricht 
aber ganz vollstandig meinen Er- 
wartungen; im iibrigen sind die 
Anordnungen so einfach, dafs 
sie .Jedem einleuchten miissen, 
und ist es wirklich nur zu ver- 
wundern, dafs diese Erfindung 
nicht schon fruher gemacht wor
den ist, der ich, wie bereits 
gesagt, noch eine sehr grofse 
Bedeutung fiir alle diejenigen technischen Feuerungen 
zusprechen mufs, die mit Riiekkehr der Flammen 
zu arbeiten haben.

Weiterhin arbeiten wir bei unseren neuen 
Gowper-Apparaten mit vorgewartnter Luft, um die 
zweifellos hohere Tem peratur in dem Yerbrennungs-

Fifr. 7.

schacht, anstatt wie dies bis jetzt bei dem Betriebe 
der kalten Yerbiennungsluft der Fali gewesen, in 
die Kuppel und die ersten Meter Gitterwerk zu
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yerlegen. Diese Anordnung ist ja  nicht neu, 
jedoch viclfach verlassen worden, weil hiiufige 
po ru n g en  durch das geschwiichte Mauerwcrk des 
Yerbrennungsschachtes den Yortheil der hoheren 
Temperaturgrade wieder hinfallig machten. Ich 
habe mich aber doch nicht abschrecken lassen 
und dem Auf hau der Luftkanale eine ganz be- 
sondere Beachtung geschenkt, weiterhin aber auch 
die Anordnung getroffen, die Hochofengase mit 
kalter Luft verbrennen zu konnen. Auf diese 
Weise sind wir in der glticklichen Lage, was 
bcsonders beim directen Convertiren wunschens- 
werth ist, ein Mittel in der Hand zu haben, 
kleinere Schwankungen in der Roheisenqualitiit 
durch m ehr oder weniger stark erhitzten W ind 
auszugleichen, indem wir mit m ehr oder weniger 
vorge\varmter Yerbrennungsluft arbeiten. Und das 
ist ein Yortheil, den ich nicht mehr missen 
mochte. Ferner haben wir unsere Cowper-Apparate 
so ausgeriistet, dafs wir den geprefsten W ind beim 
Umwcchseln der Apparate hinten am Schornstein 
sowohl ais auch am Yerbrennungsschacht ablassen 
konnen. Es ist somit ausgeschlossen, den Staub 
tler Apparate durch einseitiges Ausblasen einzu- 
keilen-

Ich vcrlasse nunmehr die Cowper-Apparate 
und gehe zu einem weiteren Punkte, unserem 
neuen G a s fa n g , iiber. Ich habe schon in ineinem 
Vortrag uber „ Roheisenproduction an der Saar 
und Mosel“ * darauf hingewiesen, dafs das Dampf- 
bedtirfnifs der Anlagen, die m it Stahl- und Walz- 
werken verbunden sind, wie bei uns in Burbach, 
von Jahr zu Jahr grofser wird, einestheils durch 
die Yerstarkten Productionen gegeniiber dem 
Schweifseisen, anderntheils durch den Umstand, 
dafs in geregeltem Betriebe die Blocke sehr warm 
in den Yorwarmofen kommen, somit flotter gewalzt 
werden kann, und dafs die neuerdings m ehr und 
m ehr zur Verwendung kommenden Siemens-Gas- 
ófen ais Schweifsofen (Vorwarmofen) keinen Dampf 
liefern.

Der (ikonomischen Ausnutzung der Hochofen- 
gase habe ich von jeher die grofste Aufmerk- 
samkeit gcwidmet und habe schon frtiher darauf 
hingewiesen, welche enormen Gasmengen, in 
Dampf umgesetzt, wir fiir unsere anderen 
Betriebsabtheilungen iibrig haben, welches Er- 
gebnifs einzig und allcin der rationellen Ausnutzung 
der Gase zuzuschreiben ist. Ich habe auch schon 
damals erwahnt, dafs wir fast ideał, olme Luft- 
iibcrschufs yerbrennen, kesselsteinfreies W assćr 
zur Yerfiigung haben, die Kessel tagtaghch mit 
Dampf ausblasen und mit Iliilfe des Luxschen 
Zugmessers die Kessel genau, einen wie den 
anderen, einstellen konnen und dergleichen mehr, 
kurz und gut, dafs wir fortgesetzt die grofste 
Ausnutzung unserer Hochofengase anstreben und

* Yergl. , Stahl und Eisen* 1895, Nr. 13, S. 617 
und Xr. l i ,  S. 656.

zu erhalten suchen. Dabei hat sich dann heraus- 
gestellt, dafs. obgleich wir mit P a r ry s c h e m  
Trichter und eingehangtem Centralrohr arbeiten, 
doch yiel Hochofengase yerloren gehen, die durch 
einen zweiten Deckelverschlufs noch gewonnen 
werden konnen. Sobald niiinlich ein Ofen be- 
gichtet wird, gehen nicht allein die Gase des 
betreffenden Ofens yerloren, sondern es findet auch 
noch ein weiterer Verlust durch Druckausgleich 
in den Leitungen bis zur atmosphiirischen Pressung 
statt, ja, an den entfernt liegenden Verbrennungs- 
stellen wird sogar durch den Schornsteinzug 
Gegendruck (Depressioti) in den Leitungen entstehen. 
W ahrend der Beschickung wird also unter allen 
Umstanden viel m ehr kalte Luft an den einzelnen 
Yerbrennungsstellen eingesaugt und es wird dadurch 
eine mangelhafte Yerbrennung und Abkiihlung der 
Flammen stattfmden.

W enn man bedenkt, dafs m an zum Gichten 
im Durchschnitt mindestens 30 Secunden gebraucht 
(glticklicherweise arbeiten wir noch mit grofsen 
Satzen yon 5 t Koks und lassen auch den ganzen 
entsprcchenden Erzsatz auf einmal herun ter), so 
berechnet sich der tagliche Gasverlust bei etwa 
21 Gichten in 24 Stunden auf etwa 24 Minuten, 
wahrend welcher Zeit nicht allein die Hochofen
gase des betreffenden Ofens verloren gehen, sondern 
auch ein freier Austritt aus den Gasleitungen 
durch den beschickenden Ofen und, wie schon 
erw ahnt, eine dadurch bedingte, mangelhafte 
Yerbrennung an Apparatcn und Kesseln stattfmdet.

Auch hieraus geht hervor, dafs im allgemeinen 
weite Gasleitungen mit geringem Gasdruck den 
engen Leitungen vorzuziehen sind. W enn man 
alle diese, fiir die norm ale Yerbrennung bezw. 
Ausnutzung der Hochofengase nachtheiligen Um- 
stande beriicksichtigt, so glaube ich w ohl, dafs 
wir den eigentlichen Gasverlust eines Ofens, der 
durch das Beschicken taglich 24 Minuten betragt, 
auch ganz gut auf GO Minuten bei 2 'istiindiger 
Schicht anschlagen konnen; somit gehen unter 
den allergflnstigsten Verhaltnissen etwa 5 % der 
Gesammtgasmenge yerloren, und da lolint es sich 
dęnn doch, Yerbesserungen zu treffen, um derartige 
Verluste zu vermeiden, und einen zweiten Deckel- 
verschlufs einzufiihren. Im Grunde genommen ist 
auch diese Anordnung nichts Neues, und den 
alteren Hochofenleuten ist es ja  bekannt, dafs 
eine derartige Construction schon Ende der 50 er 
Jahre in Hordę von dem damaligen Director 
von  H o ff  ausgefiihrt worden ist. Die Construction 
dieses Gasfanges wurde jedoch wieder aufgegeben, 
wahrscheinlich weil das Dampfbediirfnifs fiir reine 
Hochofenwerke nicht so bedeutend ist, d. li. iilso, 
dafs auch bei weniger guten Einrichtungen von 
Kesseln und Maschinen immer noch gentigend 
Hochofengase vorhanden sin d , um den Betrieb 
aufrecht zu erhalten. Ob die Construction fiir die 
damaligen Betriebsverhaltnisse sonst noch Uebel- 
stande gezeigt hat, ist mir nicht bekannt geworden.
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Anders fbstallel sich die.s jedoch in der Neuzeit, 
wo Dampfbediirfnisse vorliegen. Ich hahe schon 
friiher einmal erw ahnl, dafs wir his zu 40 % 
Hochofengase an andere Bctriebsahlheilungen ab- 
geben, und sind wir heute in dieser Beziehung 
in noch viel glucklieherer Lage, da unser neuer 
Ofen Nr. 5 seine gesammten Gase, mit Ąusnahme 
der fiir den Cowperbetrieb, abgeben kann. Dieses 
giinstige Yerhaltnifs isl allerdings der Anlage 
zweier moderner Geblasemaschinen der Firma 
E l i r l ia r d t  & S e h m e r  in  S c h le ifm iih le  bei 
Saarbrucken zu danken, an Stelle unserer alten, 
niinmelir ais Reserve zur Ruhe gesetzten, seit dem 
Jahre 1801 in Betrieb gewesenen, eincylindrischen 
Serainger Geblasemaschinen.

jNIit derselben Dampfmenge leisten diese neuen 
Maschinen etwa 260 f i  mehr an Wind und 
nunmehr betragt die Abgabe von Hochofengas 
zwischen 53 und 54 % der Gesammtmenge. 
Diese Żabien berechnen sich nach den Gas- 
einsti dmungs - Quersehnitten sammtlicher Verbren- 
niingsslellen zu unserem augenblicklichen Betriebs- 
verbraiich — also Kessel und Cowper-Apparate — 
unter der Voraussetzung gleicher Gasdruckverhalt- 
nisse und nahezu gleichem Schornsteinzug.

Unser neuer Gasfang (P a rry sch e r  Trichter) 
mit Deckelverschlufs ist von der bekannten 
D in g le rsch en  M a sc h in e n -  u n d  K e s s e lf a b r ik  in 
Zweibriicken geliefert. Auf dem Dtckolversehlufs 
befinden sieli 3 Blechstutzen von 350 mm Wćiie unii

Neuc amerikani»
(Korlsetzung \

Die Slidwerke der Jllinois-Stahlgesellschaft, 
SUd-Chicago (Jll.).*

Das alto Schienenwalzwerk enthielt ein Trio- 
vorwalzwerk und eine Fertigstrafse mit direct an- 
gekuppelter Reversirmaschine. Im Jahre 1890 
wurde diese Strafse mit einem Triogeriist ver- 
sehen und das ganze Walzwcrk umgebaut, mit 
Ąusnahme des BlockgeriisteS, das nur eine neue 
Antriebsmasehine erliielt.

Das W iinnen der Blocke geschieht in stehenden 
Siemens-Gasofen, die zuweilen fitlschlich „Durch- 
weichungsgruben1’ genannt werden, und welche 
sowold fur Generatorgas ais auch fiir Bohpetroleum 
eingerichtet sind. Die Blocke werden von dem 
Gufs an bis zum Eintritt in das Blockwalzwerk 
in senkrechter Steliung gehalten, um zu ver- 
meideii, dafs die durch Sehwinden oder Lunkern

* Sielie „Stahl und Eisen* 1891, Nr. 1, Seite '■>!. 
Daselbst belindet sich auf Tafel 11 der Grundrifs der 
Anlage.

V.i,

Waizioerke. Stalli und Eisen. i8 i

i  m Hohe, dieselben haben Drosselklappen und den 
Zweck, sobald der Trichter geschlossen ist, durch 
Oeffnen der Klappc den Deberdruck der eingeschlosse- 
nen Hasmengon auszugleiclien. Da ein Ariziinden der 
Hochofengase ausgeschlossen is t, so mufs nach 
erfolgler Abdiclitung des Konus beim Aufheben 
des Deckelversehiusses fiir eine lebhafte Vermiscliung 
der unverbrannten Gase mit atmospharischer Luft 
gesorgt werden, so dafs die Arbeiter nicht beliusligt' 
werden. Dies geschieht durch auf dem Gicht- 
plateau nach der W indrichtung eingestellte \\'in<l- 
fitnge, welche die Gase vor sieli hertreiben und 
sclinellstens fiir eine innige Mischung sorgen, śo 
dafs schon nach einigen Secunden nach dem 
Austritt ganz reine, gesunde Luft auf der Giclit 
vorhanden ist. Auch kann man die Luft von 
unten durch das Giehtplateau schornsteinartig 
ausstromen lassen, kurz und gut das Beschieken 
bietet keine Schwierigkeiten, wenn die Arbeiter 
ihrer Yorschrift gemafs den Ofen bedienen lind 
immer darauf halten, dafs die austretenden Gase 
durch den kunstlichen Luftzug vor sich her- 
getrieben werden. W ir haben bis jetzt noch 
gar keine Anstande gehabt. Unser eingehangtes 
centrales Bohr hat dieses Mai andere Abmessnngen 
erhalten , die Gase entweichen mit etwa 35 bis 
4 0 0 Temperatur, und ich hin der Ueberzeugung, 
dafs wir beim spateren Umbau den gleichen 
Gasfang iiberall einbauen werden.

jclie Walzwerke.
on Seite 110.)

des Blockes entstehende Hóhlung von oben nach 
der Seite wandert, was eintreten konrite, wenn 
der Błock auf die Seite gelegt wird, wahrend 
sein Inneres noch flfissig ist; dies konnte aber 
einen bedenklichen Fehler verursachen, der vor dem 
Verlegen der Schiene schwer zu entdeeken ware.

Es sind acht solcher Oefen vorhanden, von 
denen jeder acht Blocke fafst, die auT scbnlal- 
spurigem Wagen aus dem Stahlwerk gebracht, 
mittels eines Wellmanschen hydraulischen Krahnes 
in die Oefen eingesetzt und ebenso ausgehoben 
werden.

Die gewkrmten Blocke werden, sobald sie zum 
Walzen bereit sind, .au f einen schmalspurigen 
W agen gesetzt, der zwischen den Oefen ifeirlauft 
und von einer kleinen an einem Ende der Balm 
befindlićhen Maschine angetrieben wird. Sobald 
der Wagen vor dem Tisch des Blockwalzwerkes 
ankommt, wird der Błock durch einen hydrau
lischen Cylinder auf die Rollen umgelegt, auf 
denen er dann zu den Bloekwalzen gefiihrt w ird;
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Hebetisch.

Abbild. 5.

Dic zweite Strafse enthalt die zweiten und 
dritten Yorwalzen und w ird ebenfalls durch eine 
Porter-Allen-Maschine mit 1118 mm Cylinder- 
durehmesser und 167G mm Hub betrieben, die 
gleichfallś ungefahr S5 Umdrehungen in der Minutę 
macht. Der Błock wird mittels Hebetischen durch 
das erste Kaliber und zurfick durch das zweite 
gefiihrt (Abbild. 4). W enn der erste Tisch gesenkt 
wird, wird das Stiick selbstthatig zu dem dritten 
Stich geleitet. Der dritte und vierte Stich wird gerade 
so wie der erste und zweite ausgefiihrt. Wenn 
der Hebetisch sinkt, um den fiinften Stich zu 
machen, wird das Stiick um 9 0 °  gedreht, dann 
durch Rollen zu dem feststehenden Tisch geleitet, 
und durch das sechste Kaliber hindurch zu dem 
Kipptisch gebracht. W enn das Stiick dieses Kaliber

kraft auf Eisenbahnwagen geladen, von welchen 
sie auf die verschiedenen Kaltbelten in den Adjusfage- 
raum umgeladen werden. — Das Umlegen ge
schieht durch einen Ilebelmechanismus, der von 
Dampfcylindern bewegt wird. Der Dampf wird 
der Locomotive entnommen, dereń' Fiihrer das 
Umsteuern besorgt. —

Die geringe Nachfrage nach Schienen zwang 
die Siidwerke, Flufseisenkniippel in ausgedehntem 
Mafse zu erzeugen; diese wurden in den zweiten 

I Vorwalzen fertiggestellt, welche lang genug sind, 
um sowohl die Kaliber fiir die 1 0 0 X 1 0 0  mm 

i Kniippel, ais auch diejenigen fiir die Schienen 
selbst aufzunehmen. Wenn weiche Flufseisen- 
blocke ausgewalzt werden, dann wird ein Fiihrungs- 
stiick auf dem ersten feststehenden Tisch angebracht

diese arbeiten fast genau so wie jene der .Joliet- 
W erke, nur mit dem Unterschied, dafs die Arbeit 
in neun anstatt in elf Slichen ausgefiihrt wird. 
Die vorgestreckten Blocke werden dann in Stiickc 
(Rohschienen) zerschnitten, welche drei, zuweilen 
auch vier Schienen liefern; jeder Błock liefert 
zwei, bei sehr leichtem Profil auch drei Roh
schienen. Fallś dieselben rissig oder zu kalt sind, 
um direct gewalzt zu werden, oder im Falle eines

verl;ifst, wird es wiederum durch Fiihrungen und 
die Form der Rollen in dem Hebetisch um 9 0 0 
gedreht. Der Tisch wird gelioben und das Stiick 
geht durch das siebente Kaliber, sinkt dann auf 
den feststehenden Tisch herab und tritt wieder 
in die Walzen ein. In dem achten Stich wird 
es durch eine bosondere Hebevorrichtung von dcm 
Tisch gehoben und zu dcm dritten Satz Walzen 
hiniibergeleitet, in denen nur ein Stich gemacht

Stillstands im Walzwerk, werden sie millels einer 
Schwebebahn zu dem grofsen Warmofen gefahren, 
der durch eine Wełlmansche hydraulische Be- 
schickungsvorriclitung bedient wird. Die Schienen- 
walzen haben 086 mm Durchmesser. Die erste 
Strecke besteht aus zwei Geriisten und enthalt 
das erste Vor- und Fertigwalzenpaar, sie wird 
durch eine Porter-Allen-Maschine mit 1372 mm 
Durchmesser und 1070 mm Hub getrieben, welche 
85 Umdrehungen in der Minutę macht. —

wird. Von dem feststehenden Tisch gleitet die 
SchieneaufdieTragrollen, wobei sie um 9 0 11 gedreht 
wird, die Rollen leiten sie alsdann zu den vom 
Ende der ersten Vorwalze angetriebenen Fertig- 
wałzen. In diesen passirt das Stiick vier Kaliber; 
die fertige Schiene liiuft nun iiber einen fest
stehenden Tisch zu den Sagen und von da wird 
sie nach dem Passiren der Riclitmaschine zum 
W annhett gefiihrt. Die Schienen werden nun 
an dem Ende des W arm betls durch Maschinen-
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Leistuilgsfahigkeit des Walzwerks ist bislier nur 
durch diejenigc des Stahlwerks begrcnzl worden. 
Ohne Zweifei konnten, wenn geniigend IJlocke 
Yorhanden waren, in einem Monate 5000U t ge- 
walzt werden.

Das neue Schienenwalzwerk der Edgar-Thomson- 
Stahlwerke*

Das von W m . R. J o n e s ,  dem ehemaligen 
Ingenieur der Carnegie Co., erhaute neue Schienen
walzwerk wurde mit durehweg neuen Einrichtungen

* Siehe , Stahl iJnd Eiscn“ 1891, Nr. 1, Seito 28 
und 33. Auf der dazugehorigen Tafel II ist auch der 
Gnmdrifs des Schienen walzwerks dargestellt.

nochmals gewarmt werden mfissen, und dafs fehler- 
hafte Blocke erst unter dcm llainrner. zu behauen 
seien, bevor sie in die Warmofen kommen. Das 
Blockwałzwerk auf den Edgar-Tłiomson-Werken 
ist das namliche, welches frflher die Kniippel lur 
die alte Schienenstrafsę lieferte, was auch jetzt 
noch zeitweise geschieht. Es hat im wesentlichen 
dieselben Einrichtungen, wie die bei dem Joliet- 
und Soulh-Chicago-Werk beschriebenen. Es be- 
steht aus einem F r itz sc h e n  Triogeriist mit Walzen 
von 1016 mm Durclimesser und 2237 mm Lange, 
welche yon einer Maschine von 1118 mm Cylinder- 
durchmesser und 1525 mm Hub angetrieben 
werden. Der zu verwalzende Błock mifst 425 X  
482 mm am dicken Ende.
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und dadurch das Stiick in das richtige Kaliber 
eingefuhrt. Dem Stiicke werden drei Sliche ge
geben, dann wird es auf 100 X  100 mm Quer- 
scłinitt ausgewalzt, iiber den Tisch zu den hydrau- 
lischen Scheeren gefuhrt, und endłich durch einen 
Transporteur zu dem KniippeUager geschaflt, das 
25 000 t fafst. Diese Anordnung zum Abwalzen 
der Kniippel ohne Auswechseln der Walzen er- 
moglicht es, die Oefen, das Błock- und das Vor- 
walzwerk voll auszunutzen, wahrend die Schiencn- 
Perligwałzen fiir ein neues Profil ausgewechselt 
werden.

Die Leistungsfiihigkeit dieses Walzwerks ist 
sehr bedeutend; in 12 Stunden wurden 1025 t 
Schienen und 1S29 t in 24 Stunden abgewalzt, 
im Mai 1893 erreichte die Schienenerzeugung 
die Summę von 38 093 t.

Alle Einzelheiten des Werks wurden unter 
der unmitlelbaren Leitung R o b e r t  F o l s y t l i s ,  
des Ingenieurs der Gesełlschaft, entworfeh; Die

ausgeriistet, so dafs hier nicht wie auf manchen 
anderen Werken erst veraltete entfernt werden 
mufsten; J o n e s  war wie J o h n  F r i t z  der An- 
sicht, dafs bei Schienen das Hauptgewicht auf 
die vorziigliche BeschafTenłieit des Materials zu 
legen sei, und dafs, um die nothwcndige Yoll- 
kommenheit der Structur zu ęrreichen, alle Roli- 
schienen nach dem Yerlassen des Blockwalzwerks
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Die Rohschienen werden auf Rollen voin Błock- 
walzwerk ins Schienen walzwerk gehracht. Gegen- 
wartig ist nur ein Warmofen im Gebrauch, um 
diejenigen Rohschienen anzuwarmen, die aus irgend 
einer Ursache zu kalt geworden sind. Nach dcm 
urspriinglichen Arbeitsplane wurden die Rohschienen 
an der Ilinlerseite der Warmofen mittels Bc- 
schickungsmaschinen eingeselzt und an der Yorder- 
seite herausgezogen. Die geringe Anzahl der 
naehgewarmten Blocke wird jetzt durch dieselbe 
Maschine eingesetzt und herausgezogen.

Die Walzenstrafse besteht aus drei Geriisten, 
dereń Walzen GIS min Durchmesser haben. In 
dem ersten Vorwalzengerust werden fiinf Stiche 
gemacht. Dic Walzen werden yon einer Allis- 
Masćhine betrieben, die 1168 mm Durchmesser

an, urn die Arbeit zu erleichtern und Zeilerspar- 
nisse dabei zu erzielen.

Der Weg, den die Schienen nelnnen, ist in 
Abbild. 5 dargestellt. Die Rohschienc geht direct 
durch den ersten Sticli in dem ersten Yorwalz- 
werk zu dem ersten Hebetisch; dieser wird dann 
gehoben, die Walzen umgestellt, und der Riick- 
kehrstich ohne Dreliung ausgefiihrt. W enn der 
Hebetisch gesenkt wird, drehen Fiihrungen, welche 
zwischen den Walzen nach oben vorspringen, 
selbstlhatig das Stiick, das nun in dieser Śtellung 
durch das drille Kaliber geht. Sobaki es zu dem 
yierten Sticli geschobcn wird, wird es selbstthatig 
um 9 0 0 gedreht. Der Lauf des Stiickes von 
dem funften zum sechslen Kaliber ist derselbe, 
wie derjenige von dem zweiten zum dritten.

Abbild. 7. Grundrils.

bei 1525 mm Hub hat, und welche S5 Um- 
drehungen in der Minutę macht. Das zweite Vor- 
walzengeriist (Trio) ist 23,5 m von dem erślen 
entfernt, unii wird von einer Porter-Allen-Maschine 
von 1372 mm Cyljnderdurchmesser bei 1676 mm 
Hub und mit 90 Umdrehungen in der Minutę 
betrieben. Die Fertigwalzen sind 36,6 m  yon 
den zweiten Yorwalzen entfernt; sie liegen in 
Duogeriisten, in denen nur ein einziger Sticli ge- 
m acht wird. Diese Walzen werden von einer 
Allis-Maschine von 762 mm Cylinderdurchmesser 
und 1220 mm Hub m i t  70 Umdrehungen in 
der Minutę betrieben. Alle W alzenstander sind 
oben offen und die Deckel so angeordnet, dafs 
sie von Hand aus von ihrem Platz geschwungen 
werden konnen. \Yenn \ \ ralzen ausgewechselt 
werden sollen, wird das gauze Geriist mit allen 
zugehorigen Einbaustiickeu herausgenom m en; ein 
neuer Satz steht alsdann bereit, um in derselben 
Weise an Ort und Stelle gebracht zu werden. 
Aufśerdem wendet man yerschiedene Einrichtungen

Nachdem das Stiick das fiinfte Kaliber passirt hal, 
wird es direct iiber den feslen Tisch geleilet 
und unmiltelbar vor seinein Einlrilt in das sechste 
Kaliber durch Fiihrungen und durch die Gestalt 
der Rollenfurchen um 9 0 °  gedrehl.

Der Tiscli an der Hinterseile des Zwischen- 
walzwerks ist in der Langenrichtung getheilt; der 
Theil gegeniiber dem sechsten und achten Kaliber 
ist an einem Ende drehbar. Das gegen die 
Walzen gewendete Tischende kann in die Hohe 
steigen, wahrend der dem zehnten Kaliber gegen- 
iibęrliegende Theil des Tisches stehen bleibt. 
Sobald der Tisch gehoben wird, um das Stiick 
vom sechsten zum siebenten Kaliber zu bewegen, 
wird es selbstthatig um 9 0 °  gedreht; sobald es 
aber auf den feststehenden Tisch herabsinkt, 
wird es zu dem achten Kaliber geleilet, in welches 
es sofort eintritt. Nach dem Durchlaufen des- 
selben gelangt die Schiene auf den Kipplisch, 
wird gehoben und zu dem neunten Kaliber ohne 
Drehung geleitet, und dann zu dem zehnten herab,
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durch welches sie iiber die festen Tische bis zu 
dem Fertigwalzwerk gelangt, in welcliem ilir nur 
ein Sticli gegeben wird, worauf sie sofort zu den 
Sagen, und dann zu den Richtmaschirien und 
auf das. W annbett gelangt. Die Schienen werden 
von diesem zu kurzeń angetriebencn Rollen hin- 
geschoben, von weichen sie an die verschiedenen 
Richtpressen verlheilt werden. Nach dem Adjustiren

i Es ist das grofste und am besten ausgestattete 
Blechwalzwerk der Ycreinigten Staaten. Die Walzen- 
strafse (Abbild. 7 bis 8 ) besteht aus zwei L au thschen  
Triogeriisten; das erste Geriist in der Nalie der 
Kammwalzen hat Walzen ,von -2 8 0  mm Lange; 
die Ober- und Unterwalzen haben 803 mm und 
dic Mittelwalzen 457 mm Durchmesśer. Alle 
siiul aus Ilartgufs. Das zweite Walzgeriist hat

werden die Schienen durcli Oeffnungen in der 
Seite des Gebaudes zu dem Abnahmeraum gcschaflt.

Wenn Kniippel von 100 X  100 mm QuęrsSmjtt 
gewalzt werden sollen, dann miissen sainuitliche 
Walzen ausgewcćhselt werden. Wie beim Schieucn- 
walzen, werden fiinf Sliclie in dem ersten Vorwalzwcrk 
gegeben, ein Stich in don zweiten Yorwalzen und 
einer in den Fertigwalzen. Der fertige Kniippel 
wird an beiden Enden 
mittels Sagen beschnit- 
ten und gelangt dann 
direct (|uer iiber das 
Ende des W armbettes 
zu einer Scheere, mit 
welcher er im heifsen 
Zustande auf die’ ge- 
wiinscłite Lange ge- 
sclmitten wird. Dic 
Scheere hat Messer, dic 
lang und stark genug 
sind, um vier bis fiinf 
Kniippel auf einmal zu 
durchschneiden.

Man kann sowohl von den Edgar-Thomson- 
als von den Sud-Ghicago-Werken sagen, dafs ihre 
Leistungsfabigkeil noch nicht bekannt ist. Bis- 
lier ist sie nur durch die Yorhandenen Bestellungen, 
durch das Schienenprofil und die Leistungsfahigkeit 
des Stahlwerks begrenzt gewesen. Die grofste 
•Monatsleistung hatte der October 1 SOI mit 36 200 t 
Schienen auf/.uweisen, das beste 2 -istiindige Aus- 
bringen betrug 1945 t Schienen, und etwa 1500 t, 
wenn Kniippel gewalzt wurden.

Blechwalzwerk der Jllinois-Stahlgesellschaft, 
Sud-Chicago (Jll.).

Dieses neue Blechwalzwerk (Abbild. 0) ist gleich- 
zeitig mit der neuen Siemens-Martin-Anlage in den 
letztver(lossenen Monaten in Betrieb gesetzt worden.

7 bis 
einer 
mm

Abbild. 9. SeitenansichL

Walzen von 3353 mm Lange. Die Ober- und 
1'nterwalzen sind aus Stahl und haben 863 mm 
Durchmesser, die Mittelwalze ist aiis Hartgufs und 
hat 533 mm Dui-clunesser. Das Walzwerk ist 
fiir Blocke vori OlO ium Dicke eingerichtet. Der 
Tisch handliabt mit Leichtigkeit Blocke von
8 t Gewicht. Der Anlrieb erfolgt von 
Porter-Allen-M asehine, welche bei 1370

Gylinderdurchmesser 
1925 mm Hub hat, 
und ungefahr 00 Um
drehungen in der Mi
nutę rnaelit. Die Blocke 
werden von dem Stahl- 
werk aus mittels einer 
Schmalspurbahn in das 
Walzwerk und bis 
vor die Siemensschen 
Warmófen gefahren. 
Letztere werden durch 
eine elektrische liydrau- 
lische Beschickurigs- 
Yorrichtungbedientjdie 

in ihrer Construction almlieh ist der in Abbild. 3 dar- 
gestellten Maschine der Jolict- Werke. Diese Maschine 
nimml die Blocke aus den Oefen und bringt sie bis 
zum Ende der Tische, iiber welche sie auf Rollen 
gleitcn. Nachdem die Bleclitafel fertig gewalzt 
ist, wird sie durch angetriebene Rollen zum Ktilil- 
bett geschaITt, auf welcliem die Tafeln bewegt^ 
gehoben und durch vier W agen transportirt werden. 
Letztere laufen auf Schwebebahrien und werden 
von elektrischen Motoreri betrieben, wie dies durch 
die punktirten Linien im Grundrifs angedeutet 
ist. W enn die Bleche angezeichnet, und zum 
Beschneiden bereit sind, werden sie auf den Tisch 
hinter der Scheere gelegt, in welche sie dann 
eingeschoben und nach Bedarf in kurze Stiicke 
zerschnitten werden, wahrend die Kanten auf



einer der anderen Scheeren zugerićhtet werden. 
Der Raurn um jene Scheeren wird von zwei elek- 
trischen Krahnen von je 5 tTragfahigkeit heherrsclit. 
Dieselben dienen dazu, die Tafeln auf Eisenbahn- 
wagen zu legep, welche auf einem am Ende des Ge- 
baudes belindichenGeleise zur Verladung bereil sind.

Die Anlage ist speciell zur Herstellung grofser 
Blechtafeln bestimm t, welclie in viele kleinere 
Tafeln zerschnilten werden, wobei man einen

grofsen Theil des Abfalls erspart, der entstehen 
wiirde, wenn die Tafeln einzeln gewalzt wiirden. 
Die Werke besitzen kein Vorwalzwerk, die Bleche 
werden vielmehr unmittelbar aus den warmen 
Blocken ohne Nachwarmen gew alzt; dabei er- 
geben sich nur unbedeulende Storungen durch 
fehlerhafte Tafeln, aber wie zu erwarten, ent- 
stehl dabei mehr Abfall, ais beim Yerwalzen 
von Brammen. (Fortsetzung folgt.)

Sehne und Kom.

anfanglichen Rifs auf, der sich unter der Ein- i nannten Behandlung auf das specilische Gewicht. 
wirkung der Schlage gebildet und bis zur voll- K ic k  hat nachgewiesen, dafs selbst die grofsten
standigen Trennung fortgesetzt hat, ahnlich wie ich Pressungen beim Blei nicht imstande gewesen
es bereits unter dem Kapitel ,  Wellenrisse und Lage- waren, das spec. Gewicht zu erhohen. Professor
rung*, August 1 SS-t dieser Zeischrift, angefiihrt. H e tz e r  zu Hagen hat die Freundlichkeit gehabt.

Ais Beitrag zur Klarung dieser Frage kann 
yielleicht der folgende Versuch dienen.

Ein Stiick zolliges Quadrateisen (Fig. 1), Selmo, 
Nachrodt i. W ., wurde in kaltem Zustande' so 
bearbeitet, dafs wechselseitig auf dieselbe Stelle 
15G00 ziemlich schwere Hammerschlage fielen, 
bis es von selbst sprang. Der Bruch erschien 
etwa wie der des Feinkorneisens. Die Fig. 2 
zeigt die urspriingliche Sehne, nachtraglich an 
einer nicht erschiitterten Stelle aufgebrochen, und 
Fig. 3 die Sprungilache. Dieselbe weist einen

lialb der zuliissigen Grenzen beansprueht, sich Irotz 
langjiihriger Benutzung unverandert gehalten hat. 
Interessant ist nocli die Einwirkung der ge-

Die Oberflache des gehammerten Stiickes zeigt 
sich bei manchen Esemplaren dieser Art hlattrig 
zersetzt, ein Boweis, dafs die W irkung der Schlage 

weit iiber die Elasticitatsgrenze 
hinausging. Wohl erst unter 
diesem Einflufs wandelt sich die 
Sehne in Kora um, wahrend 
die neueren Untersuchungen, 
namentlich an abgetragenen 
Briicken, bekanntlich erwiesen 
haben, dafs das Eisen, inner-

das spec. Gewicht der auf obigem Wege her- 
gestellten Proben zu bestimmen und gefunden: 

fiir das ungehammerte Eisen . . . 7,838
. gehammerte , 7,843

bei einer Genauigkeit von 0 ,0005  Gramm.
Die Zahlen ergeben also eine fiir die P rasis wohl 

nur unwesentliche Dichtigkeijsvermehrung durch 
stark es Hammera. Hierbei mag die bekannte That- 
sache noch Erwahnung fmden, dafs man imstande 

1 ist, bei sehnigem Eisen auch durch kurzeń, 
i  scłinellen Bruch Korn zu erzeugen. Haedicke.
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Zuscliriften an die Redaction.

Ueber die Ungleichmafsigkeits - Erscheinungen der Stahlschienen.

W i o n ,  don 17. F eb ru a r  1897.

G eo lirto  R e d a c t io n !

M itB o z u g  a u f  Ih r e  G eg en iiu fseru n g cn  zu  m e in e r  
E r w id e ru n g , b e tre ffen d  d ie  R e c e n s io n  d es A u fsa tz e s  
„U ob er U n g le ic h m a fs ig k e its  - E r s c h e in u n g e n  der  
S ta h ls c h ie n e n 1-’, in  N r. 1 Ih r e r  g e s c h iltz te n Z e its c h r if t  
v o m  1. J a n u a r  1 8 9 7 , e r su c h e  ic h  d ie  fo lg e n d e n  
Z e ile n  in  d er  n a ch sto n  N u m rn er g e f iill ig s t  au f- 
n eh m e n  zu  w o llo n .

E s i s t  m ir  v o lls t ; in d ig  fe r n  g e le g e n , m ich  in  
e in e  w e ito ro , zw eo k lo so  P o le m ik  d a r u b e r o in z u la sse n , 
w a s ich  in  m e in e m  A u fsa tz e  a is  R eg e l h in g e s to llt  
od er n u r  b e is p ie ls w e is o  a n g o fiih r t  h ab e, g ie ic h w io  
a u ch  darG b er, w a s d ie  g e e h r to  R ed a ctio n  au s-  
d rO cklicli b e h a u p te t  od er  n u r  in  e in e r  W e is e  
d a r g e s te llt  h a t, dafs d a rau s M ifsv e r s t iin d n isse  en t-  
s te l ie n  k o n n te n , u n d  so  u b e r la ss e  ic h  d ie se s  der  
B e u r th e ilu n g  d er g e e h r te n  L e ser .

M it R iic k s ic h t  a u f  d ie  B e d e u tu n g  d es G ogen- 
I ta n d e s  h a lto  ic li e s  jed o ch  f iir  n o th w e n d ig , a u f  
z w e i m itt le r w e ilo  e r s c h io n e n e  Y erO ffen tlich u n g en  
h in z u w e is e n ,  w e lc h e  d ie  R ic h t ig k e it  d er  a u s  don  
S tu d ie n  d er  K . F . N o rd b ah n  g e z o g e n e n  S ch lu fs -  
fo lg e r u n g e n  zu m  g ro fsen  T h e ile  sc h o n  b e st iit ig e n .

In  d en  N u m m e r n  19 b is  25 d er „ S c h w e iz e r isc h e n  
B a u z e itu n g “ v o m  J a h r e  1S97 verO (T entlicht P ro f. 
T  o t  in a j  e r  u n te r  „ M etam orp h ośon  d er b a sisc h e n

S c h io n e n s ta h lb e r e itu n g  u n d d o sP r iifu n g sY o r fa h r o n s  
dor S ta h lsc h ie n e n "  se in e  jU n g sten  S tu d ie n  iib er  
F lu fse is e n  u n d  g e la n g t  m it  B e z u g  a u f  m e in e n  
A u fsa tz  zu  d er  S c b lu fs fo lg e r u n g :  „D ie  K ern - u n d  
R a n d sta h lb ild u n g  b e s te h t ;  w ir  h a b en  d ie se lb e  s o 
w o h l b e i P ro d u c ten  d es M a rtin v erfa h ren s, a is  a u c h  
boi B e sse m o r-.-u n d  T iio m a ss c h ie n e u  a n g e tr o ffe n .“ 
E b o n so  zo igon  d ie  v o n  P ro f. T e t m a j e r  u n ter -  
su c h te n  S ta iilso r te n  e tw e lc h e  U n te r sc h ie d e  in  d er  
c h e m isc h e n  Z u sa m m e n se tz u n g  d e s  M eta lls  am  
R an d e u n d  im  K ern  d e s  P r o fils . E s i s t  n u r  zu  
b ed a u ern , dafs d ie  A o tz b ild e r  u n d  ch em ia ch  en  
A n a ly se n  d ie se r  A rb o it  n ic h t  a u ch  d u rch  Z orreifs- 
p rob en  a u s v e r sc h ie d e n e n  Q u o r sc h n itts tlic iIe n  
d er S c h ie n e n  o r g a n /t  w u rd en , da d ie M in d o r w o r th ig -  
k e it  d e s  K e r n s ta b ls  v om  o b eren  S c h o p fe n d e  be- 
so n d e r s  d u rch  d ie se  P r ó b ę  d e u tlic h  zu m  A u sd ru ck  
g e la n g t .

E in on  w e ite r e n  B e w c is  f iir  d a s V o rh a n d o n se in  
d er R an d - u n d  K e r n s ta h lb ild u n g  l ie fe r n  d io  j i in g s t  
v o n  R u h  f  u  s  {„S tah l u n d  E isen "  1897, N r. 2) ver-  
o ffe n t lic h te n  sc h o n  en  A o tzb ild o r  v o n  B io ch ą u o r-  
s c l in it te n , u n d  is t  R u h fu s  g lo ic h fa lis  d e r  A n sic lit , 
dafs d ie  u n v e r m e id lic h e n  A u ssa ig e r u n g e n  zu  so lc h o n  
E r sc h e in u n g e n  V c r a n la s su n g  g e b e n .

G e n e h m ig e n  S io  d en  A u sd ru ck  b eso n d ere r  
I lo c h a c h tu n g !  J n L  v _ D o r m u ^

Z olltarifiriing-.

Schon seit Jahren beschiiftigt sich der Reichs- 
tag mit der Frage, wie den zu Tage getretenen 
Mifsstiinden in der Zolltarifirung vorgebeugt werden 
kann. Auch in dieser Tagung hat er schon 
zweimal dasselbe Them a verhandelt. Der Zolltarif . 
vom .Jalire 1879 war noch nicht ein paar Jahre j 
in Kraft, ais in der Geschiiftswelt schon mifsliebig 
bemerkt wurde, wie wenig die Zolltarifirung den \ 
gerechten W unschen der Importeure entsprach. i 
Man wirkte deshalb auf die Reichstagsabgeordneten 
ein und diese haben sich fortlaufend bemiilit 
Abluilfe zu schaffen. In allen Legislaturperioden 
wurden Antrage nacli dieser Richtung gestellt, 
aber irgend einen Erfolg hatten sie nicht. In 
neuester Zeit sind diese Antrage schneller auf- 
einander gefolgt; man kann daraus entnelnnen, 
dafs der Druck der Mifsstiinde ein grofserer | 
geworden ist. Aber obschon sonach die Geschafts- j 
weit sich m ehr ais je bemiilit hat, ihren berecli- |

ligten Wunschen Gehiir zu verschafTen, ist bisher 
von einem nennenswerthen Erfolg aller dieser 
Bestrebungen nicht die Rede gewesen.

Die Mifsstiinde in der Zolltarifiiung machen sich 
hauptsachlich nach zwei Richtungen hin hemerk- 
bar. Einmal kommt es nicht seiten vor. dafs 
Entscheidungen der unteren Instanzen von den 
hSheren Zollbehorden abgęandert werden. Ein 
Importeur, der eine W aare einfiihrt, erlegt dafiir 
bei dem betreiTenden Zollamte einen gewissen Zoll 
oder fiihrt sie zollfrei ein. Das Zollamt hat die 
Pllicht, der vorgesetzton Instanz Bericht uber seine 
Thatigkeit zu erstatten. Die letztere entdeckt, dafs 
der geforderte Zoll oder die gewahrte Zollfreiheit 
nicht mit ihren Anschauungen iiber die Auslegung 
des Zolltarifes iibereinstimmt, und der Importeur, 
der \ielleicht seine W aare schon verkauft hat, 
erhalt nach Monaten die Nachricht, dafs er Zoll- 
nachzahlungen zu leisten hat, beziehungsweise,
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dafs er iiberhaupt einen Zoll entrichten mufs. 
W enn der Importeur sieli vor Einfiihrung der 
W aare bei demZollamte nicht iiber die Klassification 
erkundigt hat, so wird ihm eine solche nachtrag- 
liche Benachrichtigung schon recht schmerzlich 
sein. Noch unangenehmer aber wird er es cm- 
pfinden, wenn er vor der Einfiihrung der W aare 
sich bei der Zollbehorde iiber die Tarifirung 
erkundigt und auf Grund dieser Erkundigung sich 
iiberhaupt erst zur Einfiihrung entschlossen hat. 
Es sind in dieser Hinsicht schon die sonderharsten 
Palle dagewesen. Es ist natiirlich, dafs Geschafts- 
letlte durch eine solche Behandlung des Zolltarifes 
Yollstandig ruinirt werden konnen. Entschliefst sich 
Jeniund auf Grund einer bei einer Behorde geholten 
Auskunft zum Import einer W aare im grofsen Um
fange, hat er also die behordliche Auskunft zur 
Grundlage seiner geschaftlichen Galculation gemacht, 
so kann er. wenn die Zollnachzahlungen, was ja 
bei einem grofsen Geschąft sehr wohl moglich 
ist, betriichtliche Summen ausmachen, infolge der 
nachtraglichen Rectification der Unter- durch die 
Oberbehorde durch dieses Geschaft zum Bettler 
werden.

Die zweite Kategorie von Mifsstiłnden bezielit 
sich auf die Verschiedcnheit der Tarifauslegungen 
durcli die yerschiedenen Zollamter der einzelnen 
Staaten. Es ist ja ein oflenes Geheimnifs, dafs 
von der Geschaftswelt bestimmte W aarengattungen 
nur iiber bestimmte Zollamter vom Ausland 
bezogen werden. Der Grund dafiir liegt darin, 
dafs diese Zollamter den Tarif anders auslegen 
ais andere, und dafs sie auf die W aaren einen 
geringeren Zollsatz in Anwendung bringen. Es 
entspricht doch aber nicht der einheitlichen Hand- 
habung eines Gesetzes, wenn solche Vorgange 
sich ereignen konnen. Jedes Gesetz, das fiir das 
Beich gilt, mufs einheitlich gehandhabt werden, 
und wenn die Verwaltung dazu nicht imstande 
is t , so miissen eben besondere Bestimmungen 
getroffen werden, welche den Mifsśtand beseitigen.

An und fiir sich ware es nicht schwer, beide 
Kategorien von Unzutraglichkeiten aus der Weit 
zu schaffcn. Man brauchte blofs eine hóchste 
Reichsinstanz zu schaflen; welche iiher die Aus- 
legung des Zolltarifs im einheitlichen Sinne wacht, 
und alle Klagen der Geschaftswelt wiirden bald 
auf diesem Gebiete gegenstandslos werden. Die 
Antrage, welche im Reichstag gestellt wurden, 
haben sich denn auch bis vor kurzem auf dieser 
Linie bewegt. Entweder wollten sie ein R e ic h s -  
z o l l t a r i f a m t  errichten oder den R e c h ts w e g  in 
Z o l l s t r e i t ig k e i te n  eingefiihrt haben. So leicht 
ausffihrbar an und fiir sich beide Yorschliige waren, 
so schwer, ja  unmoglich lassen sie sich infolge 
der verfassungsrechtlichen Bestimmungen im Reich 
und in den Einzelstaaten in die Wirklichkeit iiber- 
setzen. Die Zolherwaltung und Zollerhebung ist 
durch die Yerfassung den einzelnen Bundesstaaten 
garantirt, d. h. die ohersten Entscheidungen in

Zollsachen und Zollstreitigkeiten haben die Landes- 
(inanzbehdrden. Die einzige Instanz, an welche 
gegen die Auslegung dieser Behorde appellirt 
werden kann, ist der Bundesrath. In diesem 
aber sind doch eben dieselben Regierungen, zu 
denen die Landesfinanzbehorden gehoren, vertreten. 
Man appellirt also bei Zollbeschwerden eigentlich 
an d e n s e lb e n  Richter, und dafs dabei fiir den 
Beschwerdefiihrer nicht viel herauskom m t, ist 
ohne weiteres klar. W iirden die Landesregierungen 
auf ihre Competenz in Zollsachen verzichlen, so 
wiirde es sehr leicht sein, eine Instanz im Reiche 
zu schaffen, die eine Einheitlichkeit in der Zoll 
tarifirung verbiirgte; indessen die Einzelregierungen 
haben bisher w'eder die geringste Lust gezeigt 
auf ihre Competenz zu verzichten, noch ist Aus- 
sicht vorhanden, dafs dies in einer nahen Zukunft 
geschehen wird. Bei diesem Stande der Dinge 
mufs man eigentlich die Beharrlichkeit bewundern, 
mit welcher von einzelnen Rcichstagsabgeordnelen 
die Antrage auf Errichtung eines Reichszolltarif- 
amles oder auf Einfiihrung des Rechtsweges in 
Zollstreitsachen stets von neuem hervorgeholt 
werden. Es giebt in der That kein Mittel, diese 
Vorschl;ige zu realisiren.

Die Rcichsverwaltung hat sich, wie ańerkannt 
werden mufs, Miihe gegeben, so viel ais moglich 
zu helfen. Der Reichsverwaltiirig stand nur e in  
Weg offen, Mifsstiłnden moglichst vorzubeugen, 
und das war die moglichst pritcise Erkliirung 
der einzelnen Zolltarifspositionen durch das A m t- 
l ic h e  W  a a r e n v e rz ei c hn  i f s . Das Amtliche 
Waarenverzeichnifs beruht auf den eingehendsten 
Unlersuchungen iiber die Natur siimmtlicher im 
Zolltarif aufgefiihrten W aarengattungen; je nach 
d e m  Wechsel, der in den W aarengattungen ent
sprechend den Neuerungen in der Technik oder 
im Yerkehr selbst v o r k o m m t ,  mufs es umgeslaltet 
werden, wenn es den Interessen der Geschaftswelt 
entsprechen soli. Fruher war dies leider nicht 
der Fali. Grundlegende Umgestaltungen sind 
eigentlich nie Y o r g e n o m m e n  worden. Erst im 
Anfang der neunziger Jahre b e m i i h t e  man sich, 
ein ganz neues Amtliches Waarenverzeichnifs an- 
zulegen. Die Anfertigung hat mehr Zeit in An- 
spruch genommen, ais von der Geschaftswell fur 
nóthig erachtet wurde; aber schliefslich ist doch 
ein Werk zustande gekommen, welches im ganzen 
Billigung gefunden hat. Und nun ist die Beichs- 
verwaltung dazu iibergegangen, periodisch, wie 
es scheint von Jahr zu Jahr, Revisionen des 
Waarenverzeichnisses Y o r a u n e h m e n .  Nachdem das 
neue Waarenverzeichnifs am 1. Januar 1890 in 
Kraft getreten war, ist die ersteReyision w i ih r e n d  

dieses Jahres vorgenommen und am 1. Januar 1897 
zur Geltung gebracht. Man kann also nach dieser 
Richtung hin fur die Zukunft beruhigt sein. In
dessen viel ist damit nicht erreicht, und die beiden 
Kategorien von Mifsstanden werden ais solche 
dadurch n i c h t  b e s e i t i g t .
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Reichstag und Reiclisvei'vvaltung haben sieli 
also, wie festgeslellt werden mufs, vergeblich 
bemiiht, den Mifsstanden abzuhelfen. Nunmehr 
scheint es aber, ais wenn ein W eg betreten werden 
soli, der eh er zum Ziele fiihrt. Da durch reichs- 
gesetzliclie Regelung nichts zu erreichen war, so 
liegt es eigenllich nabe, den landesgesetzlichen 
Weg zu betreten, und diesen hat jiingst im Reichs- 
tage der Abgeordnete Dr. I Ia m m a c h e r  beschritten. 
Seine Antrage wollen zwei Neuerungen eingefuhrt 
haben. Einmal wiinscht er, dafs in den Einzel- 
staaten Auskunftsslellen geschaffen werden, welche 
autoritative Erklarungen der einzelnen Zolllarifs- 
positionen geben konnen, und sodann verlangt er, 
dafs die Zollbeschwerden in den Einzelstaalen durch 
Yęrwaltungs- oder Schiedsgerichte, zu denen 
waarenkundige Personen zugezogen werden, enl- 
schieden werden. Man wird abwarten mussen, 
wie die einzelnen Regierungen sich zu diesem 
Antrage stellen werden. Jedenfalls ist anzuerkennen, 
dafs damit endlich die Aussicht auf Erfolg er- 
offnet ist, und zwar um so mehr, ais sich der 
Vertreter der Reichsvenvaltung im Reichstage selbst 
wenigstens fiir den ersten Theil des Antrages 
Hammacher erwarmt hat. Allerdings darf nicht 
Yerkannt werden, dafs selbst bei der vollstandigen 
Annahme des Hammacherschen Antrages die 
zweite Kategorie der von uns erwahnten Mifs- 
stiinde nicht im mindesten beriihrt wiirde. Aber 
es w are schon viel erreicht, wenn uns eine Stelle 
geschaffen wurde, bei welcher sieli die Geschiifts- 
welt authentische Auskunft holen konnte, bevor 
sie Importgeschafte macht. Hatte der Geschiifts- 
mann eine solche Erklarung in der Hand, so 
konnte er sie unbedenklich seiner Calculation zu 
Grunde legen und er wurde nicht wie bisher 
Gefahr laufen, eines Tages infolge dieses Gesclmftes 
an den Beltelstab zu kommen. Auch eine Ent- 
scheidung iiber Beschwerden durch Instanzen, zu 
denen waarenkundige Personen zugezogen wurden, 
liefse sich wohl billigen. Naturlicher aber ware 
es, diese Instanz fiir das Reich zu schaffen, denn 
erst dadurch wiirde die Garantie geboten, dafs 
nicht verschiedene Auslegungen einer und der
selben Tarifposition durch die Zollamter der ver- 
schiedenen Einzelstaaten bewirkt wurden. Ja, 
es gewinnt den Anschein, ais sollte man dem 
zweiten Theile des Antrages Hammacher nicht zu 
sclmell Folgę leisten; denn wenn einmal einzel- 
staatliche Instanzen derart, wie sie vorgeschlagen, 
gescliallen worden sind, dann wiirde ja  geradezu 
die Yerschiedenheit der Auslegungen in den ver- 
schiedenen Staaten sanctionirt werden. Sicherlich 
aber ist der Anlrag Hamm acher seines ersten 
Theiles wegen und wegen der Tendenz, endlich 
einmal einen Weg zu suchen, auf dem wirklich 
ein Erfolg zu erreichen ist, mit Freuden zu be- 
griifsen.

Die Abstellung der Mifstiinde infolge der ver- 
schiedenen Auslegung einer Tarifposition durch 
die Aemter der verschiedenen Bundesstaaten lafst 
sich vielleicht auch in nachsler Zeit' zu einem 
grofsen Theil anders erreichen. Spritestens im 
Jahre 1903 wird man daran denken miissen, 
die internationalen Handelsbeziehungen Deutsch- 
lands zu anderen Landern einer erneuten Be- 
trachtung zu unterwerfen; Deutschland hat bei 
den letzten IIandelsvertrags-Verhandlungen gesehen, 
weichen W erth es hat, sich schon Jahre vorher 
auf diese x\rbeit vorzubereiten. Andere Lander, 
wie die Schweiz, Spanien, Portugal, hatlen, ehe 
sie in IIandelsvertrags-Verhandlungen mit Deutsch
land eintraten, sich durch die Schaffung eines 
Maximaltarifs eine Position geschaffen, in welcher 
sie recht erfolgreich operiren konnten und, so- 
weit die Schweiz in Betracht kommt, operirt 
haben. Man wird in Deutschland schon in den 
nachsten Jahren iiberlegen mussen, wie man durch 
geselzliche Umgestaltung uńseres Zolltarifs sich in 
eine móglichst giinstige Lage bringt. Dabei wird 
es dann natiirlich sein, dafs auch Aenderungen 
des Zolltarifs, die schon seit langetn von der 
Geschaftswelt gewiinscht werden, Beriicksichtigung 
finden. Zu diesen Aenderungen gehoren in erster 
Linie alle diejenigen, welche auf eine Vereinfachung 
des Tarifs abzielen. In dem jetzigen Tarif sind 
bei recht vielen W aarengattungen Unterschiede 
in der Verzollung gemacht, die weder dem Reichs- 
siickel noch dem zu schiitzenden Gewerbezweig 
Nutzen gebracht haben. Es ware gut, wenn bei 
diesen W aarengattungen die yerschiedenen Zoll- 
satze unter Abwagung der dabei in Betracht 
kommenden Interessen auf e in e n  e in h e i t l ic h e n  
Z o ll gebracht wurden, und sobald einigermafsen 
systematisch mil einer derartigen Aenderung vor- 
gegangen wiirde, wurde naturlich zu einem guten 
Theil die Grundlage fiir die Yerschiedenheit der 
Zollauslegungen seitens der einzelnen Zollamter 
Yerschwinden. Dann wurde auch die zweite 
Kategorie von Mifsstanden, die wir erwahnt haben, 
wenigstens zu einem grofsen Theil beseitigt sein.

Jedenfalls werden sich auch die Einzelregierungen 
durch die Vorgange der letzten Zeit iiberzeugen 
lassen, d a fs  es m it d e r  g e g e n w a r t ig e n  H a n d -  
h a b u n g  d es Z o l l ta r i f s  n ic h t  la n g e  m e h r  
w e i te r  g e h t. Etwas mufs geschehen, damit die 
Geschaftswelt wieder bei dem Importgeschaft 
richtig calculiren kann, und wenn die Einzel
regierungen ihre Gompetenzen in der ZollverwaItung 
und Zollerhebung nicht aufgeben wollen, so werden 
sie wohl nicht umhin konnen, wenigstens dem 
ersten Theil des Antrags Dr. H a m m a c h e r  
Rechnung zu tragen und im ubrigen darauf Ge
wicht zu legen, durch Yereinfachung des Zoll
tarifs der verschiedenartigen Auslegung der einzelnen 
Zolltarifpositionen vorzubeugen. R. Krause.

Y.17 4



190 Stahl und Eisen. Die Haftpflicht der gcwerbliclien Unternehmer in Deutschland. 1. Marz 1897.

Die Haffcpffidnt (ler gewerbliclien Uriternclimor in Deutschland.

Die deutsche Unfallyersicherung bcdeutete einen 
grundsatzlichen Brucli mit der Auffassung, dafs ! 
der einzelne Unlernehmer unbedingt perstinlich 
verantwortlich zu machen sei fiir die Unfalle, die ; 
aus den Gefahren seines Betriebes hervorgehen. 
Der beste Grund fiir diese iiberaus bedeutsame 
Neuerung ist die Erkenntnifs, dafs die moderne 
Productionsweise in sich Gefahrenquellen birgt, 
die der einzelne Unlernehmer nicht verschuldet 
hat und auch nicht zu verstopfen imstande ist.

Triigerisch war aber die Hoffnung, dafs die 
Haftpflichtgefahr durch die Einfiihrung der Unfall- 
versiclierung, die ja  den Unternehmern grofse und 
schwere Lasten auferlegte, im wesentlichcn be- 
seitigt sei. Wiederholte Gerichtsentscheidungen 
zeigten deutlich, dafs sowohl gegeniiber betriebs- 
fremden Personen ais auch unter Umstanden 
gegeniiber Betriebsangehorigen noch eine Haft- 
pflicht des Unternehmers besteht, zu der dann 
noch die Regrcfsanspriiche der Berufsgenossen- 
schaften gegen eigene Mitglieder und gegen dritte 
Personen hinzulreten.

Die Bedeutung der Haflpllichtreste — es sind 
in der T hat nur noch R e s t e  — wurde sehr 
yerschieden beurtheilt. Manche unterschatzten, 
Andere iiberschatzten sie. Ein erheblicher Theil 
der Unternehmer suchte sich bei Yersicherungs- 
gesellschaften zu decken, die diese Zweige der 
Versicherung vielfach erst in den letzten Jahren 
aufgenommen bezw. in starkerem Mafsc betrieben 
haben. Eine grofse Zahl von Unternehmern schlofs 
sich zusammen zu -einem „Haftpflicht - Schutz- 
verbande“, um sich gegen die iiblen Folgen der 
noch bestehenden Haftpllicht durch Umgestaltung 
der Gesetzgebung und durch Beeinflussung des 
Verhaltens der Privalversicherung zu sichern.

Die Beunruhigung iiber die Gefahren der Haft
pllicht fiir den einzelnen Unternehmer wurde noch 
gesteigert durch die Unkenntnifs der thatsachlichen 
Bedeutung der Haftpflicht. Es darf ais ein be- 
sonderes Yerdienst des „Deutschen Haftpflicht- 
Schutzverbandes“, an dessen Spitze der Abgeord- 
nete Gommerzienrath Th. M ólłer-B rackw ede steht, 
angesehen werden, dafs er vor Allem einmal 
grófsere Klarlieit iiber die thatsachlichen Verhalt- 
nisse zu schalfen suchte. Da die amtliche Statistik 
Materialien iiber diesen Punkt nicht enthalt, blieb 
nur der Weg einer privaten statistischen Erhebung 
tibrig. Um zu sehen, wie weit dabei auf eine 
Mitwirkung der ja  ohnehin reichlich belasleten 
gewerblieben Unternehmer zu rechnen sei, wurde 
anfangs 1895 eine Yorerhebung yeranstaltet. Ihr 
Ergebnifs w ar so giinstig, dafs eine grófsere Er
hebung durchfiihrbar erschien. Im Herbst 189D 
trat deshalb der Haflpflicht-Scliutzverband an die

Berufsgenossenschaftcn mit der Bitte heran, einerseits 
! einen Fragebogen iiber die Regrefsfalle aus § 9 6  
: bis 98 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6 . Juli 

1SS4 auszuftillen und andererseits ihren Mitgliedern 
einen Fragebogen iiber die Haftpllicht im engeren 
Sinne zur Auslullung zu iibergeben. Der Erfolg 
dieser Bitte w ar iiberraschend giinstig. Von 30 Be- 
rulsgenossenschaften wurden Angaben iiber die 
Regrefsfitlle gemacht und von etwa 10 000 Unter- 
liehmern — 14 000  waren befragt worden — 
wurden die Fragebogen iiber die Haftpflicht aus- 
gefiillt zuriickgereicht.

Das grofse Materiał wurde im Laufe des Jahres 
1896 von Prof. Dr. R. v an  d e r  B orgh t-A achen  
bearbeitet. Die Ergebnisse liegen jetzt vor in 
einer kleinen Schrift: „ Die Haftpflicht der gewerb- 
lichen Unternehmer in Deutschland “, die im Yer- 
lage von Siemenroth & Troschel zu Berlin er
schienen ist. Die Schrift halt sieli von jeder 
agitatorischen Tendenz frei. Sie erscheint ais eine 
rein sachliche wissenschaftliche Untersuchung. Um 
so mehr sind ihre Ergebnisse geeignet, die Auf- 
merksamkeit weitester Kreise zu erregen.

An dieser Stelle kann natiirlich nicht den Einzel- 
ausfiihrungen nachgegangen werden, in denen der 
Verfasser das Materiał nach den verschiedenslen 
Richtungen hin untersucht. Es geniigt, die Haupt- 
ergebnisse hervorzuheben.

Vorweg sei bemerkt, dafs die Statistik sich 
nicht auf die gesammte deutsche Industrie erstreckt. 
Beziiglich der Regrefsfalle liegt das Materiał fiir 
30 Berufsgenossenschaften mit etwa 2 1/* Millionen 
versicherter Personen vor, beziiglich der Haftpflicht- 
fiille fiir 8 Berufsgruppen: Eisen- und Stahlindustrie, 
Edel- und Unedel-Metallindustrie, Holzindustrie, 
Textilindustrie, Brauerei-, Tiefbau-, Hochbau- und 
Binnenschiffahrtsgewerbe. Das Materiał ist aber 
in jeder Gruppe umfangreich genug, um einen 
Einblick in die Yerhaltnisse zu gestatten.

Die allgemeine Bedeutung der Untersuchung 
ist u. E. in drei wiclitigen Ergebnissen zu suclien, 
namlich in der Aufklarung iiber den thatsachlichen 
Umfang, die Kosten und die Leistungen der privaten 
Haftpflichtyersicherung, weiter in der deutlichen 
Kennzeichnung der Gefahren der Regrefs- und 
Haftpflicht fur den einzelnen Unternehmer und 
endlich in dem unwiderleglichcn Nachweis der 
geringfiigigen Gesammtlast der Haft- und Regrefs- 
pflicht fiir die Gesammtheit der Unternehmer.

W as zunachst den Umfang anlangt, in weichem 
die Unternehmer eine Sicherstellung durch priyate 
Haftpflichtversicherung gesucht haben, so waren
1894 von den 9918 Betrieben, dereń Fragebogen 
brauchbar waren, 3406 oder 34,34 Jó versichert. 
In der Brauerei steigt der Procentsatz bis auf
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59,24 f i ,  in der Rheinisch-Westfalischen Hiitten- 
und Walzwerks-B.-G. bis auf 64,89 f i , wahrend in 
derNordwcstlichcn Eisen- und Stahl-Berufsgenossen- 
schaft 55,53 f i ,  in der Sachs.-Thiir. Eisen- und 
Stahl-B.-G. 16,42 f i  und in der Nordosll. Eisen- 
und Stahl-B.-G. nur 15,16 f i  der beriicksichtigten 
Betriebe versichert waren.

Vollstandige Angaben liegen fiir 3185 Betriebe 
mit 243 270 Arbeitern vor. Sie zahlten 1894 
im ganzen 327 393,57 d i  oder pro Kopf der 
Arbeiter 1,35 d i  Jahrespraraie. Auffallig ist die 
verschiedene Hohe der Pramien pro Kopf der 
Arbeiter fiir dieselbe Industrie bei den verschiedenen 
Gesellschaften.

Es betrug

| S
= a %%
.2'^qt: | x;
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~3 J  
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PrUraio pro Kopf 
der Arbeiter

in der Eisen- und Stahlindustrie . . . 
„ „ Edel- und Unedelmetallindustrie
„ , H o lz in d u s tr ie .............................
,  , T e k t i l in d u s t r ie ..........................
, ,  Brauereiindustrie . . . . . .

im T ie fh a u g ew erb e ..............................
,  H ochbaugew erbe..............................

in der B innensch ifT ahrt.....................

0,5i
0,17
0,S2
0,2S
0,34
0 ,6 6
0,73
2,08

10,33 1,11 
2,81 [0,87 
6,99 1,77 
2,67 0,66 
4,90|3,55 
2,7911,43 

11,90 1,31
123,245,93

i
Selbstverstandlich spielen bei den Pramien 

besondere Yerhaltnisse eine grofse Rolle. Eine 
Uebereinstim,mung bestelit zwischen den ver- 
schiedenen Gesellscliaften insofern, ais • Testil-, 
Metali- und Eisen- und Stahlindustrie meist am 
niedrigsten. dagegen Brauerei und BinnenschifTahrt 
meist am hochsten tarifirt werden.

Diesen Pramien fiir 1S94 stebt im Durch- 
schnitt der 6 Jahre 18S9 bis 1894 eine jahrjiche 
Entschadigungslast (kapitalisirt) von 90 971,55 d i  
bei den in Frage kommenden versicherten Be
trieben gegeniiber. Mithin wurden 27,34 f i  der 
Pramien fiir Entschadigungskapitalien beansprucht, 
wobei zu beriicksichtigen ist, dafs die Kapital- 
betrage der R en  te n  absichtlich zu hoch ge- 
rechnet sind. Bei der Eisenindustrie machen 
die Entschadigungskapitalien 18,59 %,* bei der 
Textilindustrie 16,41 f i ,  bei der Metallindustrie 
22,56 f i  aus.

Zu den Entschadigungen treten noch die Ver- 
waltungskosten hinzu. Der Verfasser stellt sie 
mit 25 f i  der Pramienreste ein, die nach Abzug 
der fiir Schaden bezahlten bezw. reservirten Kapital- 
betrage iibrig bleiben.

Dieser Satz schwebt nicht in der Luft. Die 
Yersicherungsgesellschaften, mit denen der Haft- 
pflichtschutzverband besondere Abkommen ge-

* Im einzelnen bei der 
Rhein.-Westf. Hutteu- und Walzwerks-B.-G. 23,70 %
NordOstl. Eisen- und Stahl-B.-G....................28,16 ,
Nordwestl. , „ , , ...... 12,48 „
Sachs.-Thur. „ „ „ „ . , . , , 17,20 ,

troffen hat, setzen fiir die Berechnung der Ge- 
winnantheile der Verbandsmitglieder die Yer- 
waltungskosten m it demselben Betrage ein. Man 
darf also annehmen, dafs die Verwaltungskosten 
vom Verfasser n i c h t  zu niedrig eingestellt sind. 
Nach dieser Reclmung lassen die Entschadigungs
kapitalien und Yerwaltungskosten von der Ce- 
sammtpramie in der

Eisenindustrie noch . . . .  61,06 %
Metallindustrie „ . . . .  58,08 „
Holzindustrie ,  . . . .  58,19 ,
Textilindustrie , . . . .  62,69 „
Brauerei „ . . . .  45,63 „
im Tiefhaugewerbe noch . . 49,45 ,
, Hochbaugewerbe „ . . 32,58 ,

in der BinnenschifTalirt noch . 70,70 „

und im Durchschnitt aller Berufsgruppen noch
54,49 f i  iibrig. Nach den Yerhaltnissen der 
Jahre 1889/94 zahlten hiernach die yersicherten 
Unternehmer Pramien, die reichlich doppelt so 
hoch waren, ais die Entschadigungslasten und 
Verwaltungskosten, die den Yersicherungsgesell- 
schaften aus diesen Versicherungen erw ichsen.

Dafs die Unfallversicherungslasten der be- 
Iheiligten Unternehmer durch diese Pramien er- 
heblich gesteigert wurden, liegt auf der Iland. 
Ein Yergleich zwischen den Pramien und den berufs- 
genossenschaftlichon U m lagen, beide auf einen 
Arbeiter fiir 1894 gerechnet, ergiebt, dafs die 
Pramien fiir die private Haftpflichtversicherung im 
Gesammtdurchschnitt 13,61 f i  der Umlage aus- 
machten (in der Eisen- und Stahlindustrie 9,22 f i ,  
in der Metallindustrie 19,55 f i ,  in der Textil- 
industrie 24 fi  u. s. w.).

Lafst sich schon hieraus schliefsen, dafs fiir 
die Gesammtheit die Haftpflichtlasten nicht er- 
heblich sein kćinnen, so zeigt sich doch anderer- 
seits, dafs fiir den einzelnen Unternehmer die 
Haftpflicht und ebenso die Regrefspflicht verderb- 
licli sein kann, wenn er isolirt bleibt. Die Denk- 
schrift erwahnt Regrefsfalle, in denen Summen 
von 8000, 10000 , ja 18 000 J t  fiir einen Fali 
zu zahlen waren, und andererseits Haftpflichtfalle 
mit je 3500, 4000 und iiber 12 000  Zahlung. 
Die Mehrzahl der Falle ist freilich nicht von Belang. 
Das Gefahrliche bei der Haft- und Regrefspflicht 
ist fiir den isolirten Unternehmer lediglićh darin 
zu erblicken, dafs unter Umstanden ungewohnlich 
hohe Lasten fiir ihn erwachsen konnen, ohne 
dafs er einen Riickhalt an anderen hat. Uns sind 
nach dem Erscheinen der Arbeit noch neuere 
Falle bekannt geworden, die das Gesagte vollauf 
bestatigen. Eine Berufsgenossenschaft hat unlangst 
gegen einen Unternehmer Regrefs fiir die Summę 
von 70000 d i  genommen. Ein grofser kapital- 
kraftiger Unternehmer kann das iiberwinden, ein 
mittlerer und kleinerer Unternehmer geht daran 
zu Grunde.

In der allerjungsten Zeit erst ist ein kleiner 
Unternehmer der Rheinprovinz zu einer Haftpflicht- 
entschadigung verurtheilt worden unter Umstanden,
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die so charakteristisch sind, dafs sie hier erwahnt 
werden miissen. Der Unlernehmer war fiir Un- 
fiille seiner Arbeiter bei einer Gesellschaft ver- 
sichert. Einer der versicherten Arbeiter behauptete, 
am 18. August 1884 in der Fabrik einen Unfall 
erlitten zu haben, der eine rechtsseitige Hiift- 
gelenkentziindung zur Folgę gehabt habe. Zeugen 
waren nicht vorhanden, und der Arzt constatirte, 
dafs der Arbeiter schon ais Kind an einer rechts- 
seitigen Hiiftgelenkentziindung gelitten habe. Nach 
mehrwóchentlicher Spitalbehandlung wurde der 
Arbeiter 1881 ais gebessert entlassen. Die Yer- 
sicherungsgesellschaft lelmte eine Entschadigung 
ab. Spater verschlimmerte sich der Zustand des 
Arbeiters so, dafs ihm 1886 das rechte Bein ab- 
genommen wurde. 1891 klagte nun der Arbeiter 
auf Grund der Versicherungspolice, die er sich 
vom Arbeitgeber hatte aushandigen lassen, gegen 
die Yersicherungsgesellschaft auf Entschadigung, 
wurde aber abgewiesen, weil die Klage innerhalb
0 Monate nach dem Unfall hatte angestellt werden 
miissen, also verjahrt sei. Trotzdem schlofs die 
Yersicherungsgesellschaft einen Yergleich mit dem 
Arbeiter, zahlte ihm 400 J l  und iibernahm die 
Procefskosten, wogegen der Arbeiter sich „fur 
alle seine Anspriiche befriedigt erklarte und auf 
Fortsetzung oder Erneuerung seiner Klage und 
auf jedes Rechtsmillel gegen das Urtheil verziclitete“.

Sofort nach diesem Vergleich, im Marz 1893, 
klagte der Arbeiter gegen den Unternehmer auf 
Schadenersatz dafiir, dafs der Unternehmer nicht 
fiir rechtzeitige Inanspruclmahme der yersicherungs
gesellschaft gesorgt habe. Das Landgericht wies 
die Klage ab, das Oberlandesgericht stellte dagegen 
in einem Zwischenurtheil den Satz auf, der Unter
nehm er sei verpflichtet gewesen, die Rechte seines 
Arbeiters gegen die Yersicherungsgesellschaft selbst 
rechtzeitig wahrzunehmen oder aber dem Arbeiter 
die Yerfolgung seines Anspruches durcli Belehrung 
iiber die einschlagigeu Bcstimmungen des Ver- 
sicherungsvertrages und durch rechtzeitige Aus- 
hiindigung der Police zu ermoglichen. Daraufhin 
ist der Unternehmer vor kurzem verurtheilt worden, 
7000 J l  Entschadigung und 5000 J l  Kosten, 
zusammen 12 000 J l ,  zu zahlen. Der Unter
nehm er ist dadurch ruinirt worden und hat Concurs 
anmelden miissen.

Der Fali zeigt die ganze Hartę der Haftpflicht 
deutlich und lehrt, wie bedenklich es ist, sich 
durch das relativ seltene Vorkommen von llaft- 
pflichtfailen in Sicherheit wiegen zu lassen, und 
wie verh;ingnifsvoll trotz der privaten Yersicherung 
eine an sich unbedeutende Unterlassung in diesen \ 
Dingen werden kann.

Solange der Unlernehmer isolirt der Haft
pflicht gegeniiber steht, kami sie eben fiir ihn 
gefahrlich werden, und dieser Erkenntnifs ist auch 
die verhaltnifsmafsig haufige Privatversicherung 
der Unternehmer zuzuschreiben, wie sie von Pro- 
fessor van der Borght in seiner Schrift nach-

gewiesen wird. Von selbst driingt sich dabei 
aber die Frage auf, ob nicht schliefslich durch 
Uebernahme der hauptsaclilichsten heutigen Haft* 
pflichtmóglichkeiten noch ein wirksamerer Schutz 
gegen die Haftpfliclitgefahren geschaflen werden 
kann. Auch fiir diese Seite der Sache lieferl die 
Schrift ran  der Borghts ein sehr beachtenswerthes 
Materiał. Der Verfasscr stellt eingehende Yer- 
gleiche zwischen der Bedeutung der Haftpllicht- 
ftille und der berufsgenossenschaftlich entschadigten 
Betriebsunfalle an. Das wichligste Ergebnifs dieser 
umfassenden Untersuchungen ist, dafs — auf 
1000 Arbeiter umgerechnet — die wahrend der 
sechs Jahre 1889/94 entstandenen Haftpflichtlasten 
von den gleichzeitig erhobenen berufsgenossen- 
schaftlichen . Umlagen der betheiligten Berufs- 
genossenschaften nur 2,9 % ausmachen (in der 
Eisen- und Stahlindustrie 2 ,-il %, in der Metall- 
industrie 2 ,S i  f i ,  in der Textilindustrie 1,86 %, 
in der Holzindustrie 3 ,00 %, im Tiefbaugewerbe 
1,57 in der Brauereiindustrie 3,52 %, im 
Hochbaugewerbe 4,22 und in der Binnenschiff- 
fahrt 5 ,86 fó).

Noch unbedeutender sind im ganzen die Lasten 
der Regrefsfalle. Sie stellen sich bei den Begressen 
gegen eigene Unternehmer bezw. dereń Angestellte 
auf 0 ,10 % und bei den Regressen gegen sonstige 
Dritte auf 0 ,06 % der gleichzeitigen Umlagen der 
drei Berufsgenossenschaften, fiir welche Angaben 
Yorłiegen. Mit anderen Worten, die ganze Regrefs- 
und Haftpflichtlast belauft sich im Durchschnitt 
nur auf etwa 3 f i  der Umlagen, wahrend die 
Haftpflichtpramien 1S94 13,1 % der Umlagen — 
auf gleiche Arbeiterzahl umgerechnet — betrugen.

Finanziell liefse sich die Sicherstellung gegen 
die Haftpflicht also ohne Zweifel giinstiger ein- 
richten ais jetzt, wenn die reichsgesetzliche Unfall- 
versieherung die vorhandenen Rechte der Haft
pflicht iibernehmen wiirde.

Welche sonstige Erwagungen etwa fiir oder 
gegen ein solches Yorgehen sprechen konnen, 
steht hier nicht zur Erorterung.

Zum Schlufs sei erwahnt, dafs sich gegen 
die Darlegungen des Verfassers unseres Erachtens 
nur zwei Einwande erheben lassen, namlich ein
mal, dafs von den beriicksichtigten Haftpflichtfallen 
vielleicht noch einige bei genauerer Aufhellung 
des Sachyerhalts hatten ausgeschieden werden 
konnen, weil sie nicht ais Haftpflichtfalle im Sinne 
der Untersuchung erscheinen, und weiter, dafs 
die Haftpflichtlasten iiberall sehr lioch gerechnet 
sind. Die Kapitalisirung der Jahresrenten ist ent- 
schieden zu lioch gegriffen, und auch bei dem 
Vergleich mit den Umlagen m acht der Verfasser 
Voraussetzungen, die geeignet sind, die Haftpflichl- 
last hoher erscheinen zu lassen, ais sie in Wirklich- 
keit bei Uebernahme der Haftpflichtfalle in die 
berufsgenossenschaftiiche Yersicherung sein wTiirde. 

I Der Yerfasser betont selbst wiederholt, dafs er 
i diese ungiinstigen Yorausselzungen absichtlich ge-
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walilt habe, um dem Yorwurf der Schonfiirberei 
zu entgehen. Diese Thatsache ist nur geeignet, 
die Beweiskraft seiner Ausfiihrungen zu st&rken. 
Sind die Haflpflichtlasten im ganzen thatsiichlich 
noch geringer, ais der Yerfasser berechnet, so 
mufs einerseits ein noch grofserer Bruchtlieil der 
Haftpflichtpramien ais Ueberschufs verbleiben und 
so mufs sich andererseits die Steigerung der Um- 
lagen durch etwaige Uebernalime der Ilaftpflicht

Bericht iiber in- und

Patentanmeldungen, 
welche von dem angegebenen Tage an w a h r e n d  z w e i e r  
M o n a t e  zur Einsichtnahme fllr Jedermann im Kaiserlichen 

Pafentamt in Berlin ausliegen.

11. Februar 1897. KI. 7, St 4768. GKihofen mit 
zwei Herden. Arnold Stein, Diisseldorf-Grafenberg.

KI. 35, B 19 514. Fangvorrichtung fur FCrder- 
kOrbe. B. Bessing, Hochlar bei Rccklinghausen i. W.

KI. 49, J 4067. Verfahren zur Herstellung von 
Radern aus Blech mit Nabe und Speichen aus einem 
Stflck. Ludwig Jecho, Wien.

KI. 49, K 14505. Yerfahren zur Herstellung der 
Glieder ronsogenanntenSchneckengangketten. Kollmar 
& Jourdan, Pforzheim.

15. Februar 1897. KI. 5, G 10689. Tiefbohrvór- 
richtung mit Hebung des Bohrschmandes durch Preis- 
luft. Friedrich Grumbacher, Berlin.

KI. 7, T 5212. Platinen- und Blechgliihofeu. 
Hermann Tummler, Dillingen a. Saar, und Louis Albrecht, 
Siegen i. W.

KI. 31, L 10409. Maschine zum Formen von 
sectorfórmigen Kernstucken fur Riemscheiben und 
dergleichen. Robert Lehnert, Olbernhau i, S.

K1.40, G 10726. Reinigung geschmolzenerMetalle. 
Jean Leon Gauharou, Paris.

18. Februar 1897. KI. 3 1 , 0  6502. Giefsverfahren. 
Compagnie Anonyme des Forges de Chatillon et 
Commentry, Paris.

KI. 49, P 8577. Verfahren zur Herstellung von 
Doppelhohlfelgen. Eug. Jul. Post, KSln-Ehrenfeld.

KI. 49, R 10770. Verfahren zur Herstellung von 
Drahtwicklungen wechselnder Form. Rodi & Wienen- 
berger, Pforzheim.

22. Februar 1897. KI. 5, J 4065. Zweispurigcs 
Kreissiigeblatt fiir Schrlimmaschinen. Peter Ilbcrg, 
Langendreer.

KI. 40, G 5655. Yerfahren zur Gewinnung von 
Gold und Silber. John Jeremiah Crooke, New York.

KI. 40, T  5037. Verfahren der Behandlung von 
silberhaltigen sulphidischen Erzen. Ernest Frederick 
Turner, Adelaide, Sud-Australien.

Gebrauclismuster-Eintragungcii.
15. Februar 1S97. Ki. 1, Nr. 69 434. Im Innern 

mit stellenweise unterbrochenen Rippen versehene 
hohle Stofsplatte mit LSchern in der oberen Decke 
fur Pfannenstofsherde. Hennig & Bourdeaux, Munchen- 
bernsdorf bei Gera.

KI. 5, 69 283. Seilklemme fur StreekenfOrderung 
aus Kurbel mit senkrechtem Zapfen und fester Gabel. 
Pet. Jorissen, Dusseldorf,

auf dio Bemfsgenossenschafien in noch engeren 
Grenzen Yollzięhen, ais es nach den tiberaus vor- 
sichtigen Berechnungen des Yerfassers der Fali 
sein wiirde.

Jedenfalls ist durch diese Untersuchung die 
ganze Ilaftpflichtfrage in ein neues Lieht geriickt 
worden, und fiir das praktische Verhąlten gegen- 
flber der Ilaftpflicht sind die Ergebnisse der 
Statistik sehr bedeutsam.

ausliindische Patente.

KI. 7, Nr. 69496. Mehrfach-Drahtziehmaschine 
mit kreisfOrmig angeordneten, senkrecht oder geneigt 
stehenden Ziehcylindern. C. Schniewindt, Neuen- 
rade i. \Y.

KI. 24, Nr. 69403. Ileizschachtsteine mit Aus- 
sparungen zur Erzielung gleichmafsiger Waudstarken, 
W. Eckardt, K01n.

KI. 49, Nr. 69161. Prefsformen fur KesselbSden 
mit Einsatzringen fur gr5fsere oder kleinere Flamm- 
rohrbalse. Thyssen & Cie., Miilheim a. d. Uuhr.

KI. 49, Nr. 69383. Yorrichtung zum Harten yon 
Stahlband mit luftdicht abgeschlossener, ein Schau- 
loch tragender Beobachtungskammer. Carl Arndt, 
Braunschweig.

KI. 49, Nr. 69401. UnterlSgskSrper fur Feileribau- 
maschinen mit so gestalteter Feilenlagerilache fiir 
halbrunde 1’eilen, dals die Mittelpunkte der Krummungs- 
radien der Feile in die Drehungsachse des Ambosses 
fallen. J. A. Zenses, lladdenbach-Remscheid.

22. Februar 1S97. KI. 1, Nr. 69 605. Erzwasch- 
trommel mit scheibenfurmiger Waschll5che aus Seg- 
menten mit Stoffbezug. E. A. Spęrry, Gunnison.

KI. 4, Nr. 69 909. Grubenlampe mit Sicherheils- 
zundung durcli eine zum Hammer ausgebiidete Feder. 
Carl Rohlmann, Dortmund.

KI. 5, Nr. 69 706. Stofsende Bohr- und Schram* 
maschine mit sageartig gezahnter Arbeitsstange und 
selbstthatig durch Federn bewirktem Vorschub. 
Friedrich Sommer, Essen a. d. Ruhr.

KI 31, Nr. 69 954. Zwei zusammengehórende, 
węchselbare ModeUformplatten mit Fuhrungsstifteu 
und PafsstiftOiTnnngen, fiir zwei Originalformkasteu 
und eine Formmaschine passend. Wilhelm Schmitz, 
Schlagbaum bei Solingen.

Deutsche Reichspatente.

K I. 18, Nr. 00292, vom 5. April 1896. L. W. 
A. J a c o b i  und . G.  W. P e t e r s s o n  i n  S t o c k h o l m .  
Verfahren zu r  Herstellung von Erzsteinen aus Eisenerz 
oder anderen Eisemerbindungen.

Eisenerz wird zum Theil reducirt und dann zu 
Briketts geprefst, wobei das zuEisenschwamm reducirte 
Erz dem nicht reducirten Erz ais Bindemittel dient. 
Gegebenenfalls kann die Masse vor dem Pressen mit 
Wasser, Dampf, Kohlensaure, Essigsaure oder dergl. 
behandelt werden, um durch die entstehenden Salze 
die Bindekraft des Eisenschwammes zu vergr5fsern.
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KI. 7, Nr. S!>SOI , vom 24. September 1895. 
K a r l  L e y  in L i i d e n s c h e i d .  Mnffeigliihbfen.

Die Muffel a ist derart unsyriimetrisch zum Glfih- 
raum  e angeordnet, dafs die die Muffel a von der

KI. 7, Nr. 88843, vom 3. Marz 1890. W. H- 
B a i 1 e y i n P i q u a (Ohio, V. St. A.). Ofen mit Doppel- 
herd zum  Ifflrńieu eon Luppen und Blechen.

einen zur anderen Seite umspulendo Flamme um so 
m ehr zusammengeprefst wird, je kalter sie wird, zu 
dem Zweck, eine gleichmafsige Wiirmeabgabe an die 
Muffel a zu erzielen.

KI. 49, Nr. S9 840, vom 18. Marz 189G. '1' h. G a r o 
in  S t o c k p o r t  u n d  Th.  S. H a r d e  m a n  i n  M a n 
c h e s t e r .  Yerfahren zu r Herstellung gewickelter 
Schrauben muttern.

Um aus einem Stab 
gewickelte, sich selbst 
siehernde Schrauben- 
m uttern mit dicht auf- 
einander liegenden Win- 

dungen herzustellen, 
giebt man dem Stab den 

Querschnitt a. Derselbe wird bei rechtsgangigen 
Muttern links herum , bei linksg&ngigen Muttern rechts 
herum gewickelt, so dafs das Streben der Mutter, 
sieli loszudrehen, sie noch fester auf die Spindel an- 
zieht. Nach Wicklung des Cylinders b erfolgt die 
Bearbeitung ilirer Aufsenform in bekannter Weise.

KI. 49, Nr. 89(545, vom 31. Deeember 1S95. 
J. M a c d o n a l  d i n  E il i n b u  r  g (Schottland). Ge- 
blaselampe.

Aus dem mit Benzin oder dergl. 
gefullten Beh.ll ter a steigt ersteres 
durch den Docht b in die mit Asbest 
oder dergl. gefiiltte Mischkammer c, 
wahrend gleichzeitig durch diese ein 
Luftstrom geblasen wird. (Das diesem 
Zweck dienende Rohr liegt neben dem 
Rohr d, ist aber in der Skizze nicht 
sichtbar.) Infolgedessen wird das im 
Asbest c betindliche Benzin yergast 
und tritt mit Luft gemischt oben aus, 
wahrend in dieses Gasgemisch durch 
Rohr d ein centraler Luftstrom ge
blasen und eine Stichflamme erzeugt 
wird. Die beiden Rohre d werden 
durch einen Sclilauch mit einem 
Geblaśe yerbunden. Der nachstell- 
bare Kegel e dient zum Zusammen- 
pressen des Doclites i ;  um mehr 
oder weniger Benzin zu dem Asbest c 
gelangen zu lassen.

KI. 4S, Nr. 90466, vom 20. Juni 1890. Zusatz 
zu Nr. S 9146 (vergl. , Stahl und Eisen* 1890, S. 1018). 
Aetzeerfahren.

Die atzende Flussigkcit wird allein (ohne gepul- 
verte Stoffe) unter hohem Druck gegen die zu atzende 
Flitche geschleudert.

Der Ofen hat eine Feuerung a, einen Luppen- 
herd b und, von diesem durch die Brucke c getrennt, 
einen Blechherd d. Von b aus geht ein Zug e, und 
von d aus zwei ZOge f  zur Esse g. Alle Ziige e f  sind 
durch Schieber einstellbar, um die Flamme in beiden 
Herden b d unabhangig yoneinander regeln zu konnen.

KI. 35, Nr. 88GOS, vom
6. Juli 1S95. K O n i g l .  
H i i t t e n a m t  i n Gle iwi t z .  
Yorrichtung zu r Yerhiitung 
des Uebertreibens von For- 
derschalen.

Das Dampfabsperrventil 
und die Dampfbrcmse der 
Kordermaschine sind mil 
einem Gewichtshebel a yer
bunden, der von einer 
Klinke c hochgehalten wird, 
beim AuslOsen dieser Klinke 
c herunterfallt, dadurcli 
zuerst das Dampfventil 
schliefst und dann die 
Bremse anzieht. Die Klinke 
c stelit unter dem Eintlufs 
des von der FSrdermaschine 
gedrehten Regulators 6 und 
zweier Anschlagstangen e, 
die von den Mitnehmern 
einer zwischen e entspre- 
chend den Fćirdergefalsen 
auf und ab gehenden end- 
losen Kette i derart betliatigt 
werden, dafs die AnsChlage 
yon den Mitnehmern in der 
zulassig hOchsten Stellung 

erreicht werden und damit der Gewichtshebel a 
ausgelOst w ird , und dafs dieser Augenblick um so 
eher eintritt, je schneller der Regulator b bezw. die 
FSrdermaschino sich drcht.

Britische Patente.
Nr. 1S209, vom 17. August 1896. C h . C h o l a t  

u n d  H e n r i . H a r m e t  i n  St .  E t i e n n e  (Frankreich). 
Herstellung eon Rohren fiir Kanonen, Gettehre u. dergl.

Um den Rohren eine grdfsere Festigkeit zu gehen, 
wird der in die ungefahre Endform durch Schmieden 
gebrachte Błock auf Rothgluth erhitzt und dann 
tordirt, wobei die Torsion an b e i d e n  Enden des 
Blocks nach entgegengesetzten Richtungen oder nur 
an e i n e m  Ende unter Festhaltung des anderen Endes 
yorgenommen werden kann.
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herausragt und mit einem Błock belegt werden kann. 
Oeffnet man nun die Thurcn bc des Ofens und hebt 
den Mittelherd a etwas an, so hebt er alle Blflcke, 
die auf ihm liegen, von den Seitentheilen des Herdes 
ab, so dafs er mit den BlOcken um eine Blockbreite 
der Lange nach verschoben werden kann. Es tritt 
dann der eben aufgelegte kalte Błock in den Ofen 
ein und ein w armer Błock am anderen Ende des 
Ilerdes aus dem Ofen heraus, welcher Błock dann

Patente der Ver. Staaten Amerikas,

Nr. 547913. A. G. D i n k e y  i n  M u n h a l l ,  P a . 
Blockstrafse.

Auf dom Krahnausleger a lauft eine Katze b, 
zwischen dereń Wangen c der dic Zangenschcnkel d 
tragende Halter e liefestigt ist. Die Zangenschenkel d 
sind verm ittelst Gelenke mil der Stange o yerbunden, 
die an die zwischen den Wangen c verschiebbare 
Stange i  angreifl. Wird letztere nach rechts ge-

abgenommen und verarbeitet werden kann. Sodann 
w ird der mittlere Herd theil o wieder gesenkt, so dafs 
sich die auf ihm łiegenden BlOcke auf die Seiten- 
streifen des Herdes auflegen und der Mitteltheil a 
unter denselben fort wieder in die Anfangsstellung 
geschoben werden kann. Letzteres erfolgt durch die 
liydraulischen Motoren i, wfdirend das Heben und 
Senken des Herdes durch don Motor e und die Winkel- 
hebel r  oder durcli die Motoren s bewirkt wird.

schoben, so offnet sie zuerst die Zangenschenkel d
und nimmt  dann diese und die Katze b mit, bis
erstere sieli uber den zu greifenden Błock eingestellt 
haben. Zieht man die Stange i  nach łinks, so schłicfsen 
sich zuerst die Zangenschenkel d um den Błock und 
fassen ihn, wronach Katze, Zange und Błock zusammen 
nach łinks sich bewegen. TrifTt liierbei der Ilebel v
auf den Anschlag w, so bewegt sich die Katze b
relativ gegen die Zange d nach links, was dereń 
OeiTnung und Freigeben des Blocks zur Folgę hat.

Nr. 564 276. E. L. F o r d  i u Y o u n g s t o w n ,  P a . 
Dreh-Puddelofen.

Der Puddelofen a sitzt an einem Stiel 6, der in 
dem in den Lagern c ruhenden Bugel d gehalten 
wird, so dafs dem Puddelofen a jede Neigung zur 
W agrechten ohne Unterbrechung seiner Drehbewegung 
gegeben werden kann. Letztere wird vom Motor e 
aus vermittelst der Zalmrader i o bewirkt, wahrend

Nr. 549818. J. A. P o t t e r ,  M u n h a l l ,  Pa .  
Walzwerk.

Um ein Trio- in ein Duowalzwerk umwandeln zu 
kOnnen, ist die mittlere Schleppwalze a leicht ent- 
fernbar, wahrend die Kuppelhulse b zwischen der

Oberwalze c und dem Zwrischenrad d  eingesetzt werden 
kann. Die Antriebsmaseliine ist eine Reversirmaschine 
oline Schwungrad.

Nr. 549962. -J. l i e m p h i l l  i n P i t t s b u r g .  P a . 
Wiirmofen fu r  Blijcke.

Die Herdsohle des Warmofens besteht der Lange 
nach aus drei Streifen, wovon die beiden Seitenstreifen 
fest stelien, wahrend der Mittelslreifen a heb- und 
senkbar und der Lange nash yerschiebbar ist. Die 
Lange dieses Mittelstreifens a ist grOfser ais die Lange 
des Ofens, so dafs in der gezeichneten Stellung der 
Mittelherd a mit seinem einen Ende iiber den Ofen

die Kippbewegung des Ofens durch ein hydraulisch 
bewegtes Zahnstangengetriebe r s  erfolgt. Die Heiz- 
flamme geht yom Brenner v aus, der mit dem Ofen 
sich dreht und zur Seite geschwenkt werden kann, 
wenn der Ofen gefiilll und entleert wird. Die Abgase 
entweichen zwischen Brenner v und Ofenmund. Die 
Fuhrung des Puddelprocesses geschieht hierbei in der 
Weise, dafs beim Aufkochen des Eisens der Puddelofen 
nahezu die senkrechte Stellung einnimmt, wahrend 
er beim Luppenmachen wagrecht eingestellt wird.
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Vergleichende Statistik des Kaiserlichen 
Patentamtes fiir das Jahr 1896 .

(Vergl. Blatt fiir Patent-, Muster- und Zeichenwesen 
1897, Nr. 1.)

Aus der Statistik ist Folgcndes zu entnelimen:
Die Ząbl der P a t e n t a n m c l d u n g e n  ist in 

stetigem Steigen begriffen; sie lietrug im Jahre 1896 
=  16486, d. li. 14-23 mehr ais im Jahre 1895, was 
einer Zunahme von 9,4- % entspricht. Dagegen hat 
die Zahl der bekannt gemacliten Anmeldungen nur 
um 1,5% sich erhoht, namlich von 6112 i. J. 1895 
auf 0205 i. J. 1S96, wahrend um 5,4-1- % weniger 
Patente ertheilt worden sind, namlich 54-10 i J. 1890 
gegen 5720 i. J. 1895. Hierbei ist bemerkenswerth, 
dafs die Patentertheilungen schon seit 1893 stelig ab- 
nehmen; sie betrugen in den Jahren 1893 bis 1890 
■14,3, 4-3,9, 41,0 und 37,4- % der Patentanmcldungen. 
Die Zahl der bekannt gemacliten Anmeldungen, gegen 
welche eingesprochen wurde, hat sieli nur unwesenL- 
licli geandert — 894 i. J. 1S95 gegen 897 i. J. 1S96. 
Diese Einspriiche fflhrten i. J. 1895 zu 230 und i. J. 
1890 zu 228 Versagungen. Beschwerden wurden i. J. 
1895 2030 erhoben. Hieryon sind 1801 z. Z. erledigt, 
und zwar wurden 553 anerkannt und 1158, das sind 
07,00% , zuriickgewiesen. Nichtigkeits-bezw. Zuruck- 
nahmeantrage licfen i. J. 1895 102 bezw. 14 und i. J. 
1890 129 bezw. 10 ein. Vemichtet und zuruck- 
genotnrnen wurden i. J. 1895 18 und i. J. 1896 32 P a
tente. Yon den von 1877 bis 1890 ertheilten 90 750 
Putenten waren beim Jahresschlufs nur noch 18486 
Patente in Kraft.

Die Zahl der G e b r a u c h s m u s t e r a n m e l d u n g e n  
ist yon 9066 i. J. 1892 auf 19090 i. J. 1S96 gestiegen, 
davou sind i. J. 1896 17 525 eingetragen worden, 
w ahrend 11S2 ohne Eintragung erledigt und 2715 
noch unerledigt sind. YTou den von 1891 bis 1896 
flberhaupt eingetragenen 68000 Gebrauchsmustern 
wurden 17 356 wegen Zeitablaufs und 676 durch 
Yerzicbt oder Urtlieil geloscht, wahrend 3844 durch 
Zahlung von 60 J l  verlangert wurden.

Yon den in den Jahren 1894 bis 1896 angemeldeten 
32399 W a a r e n  z e i c h e n  gelangten 21335 zur Ein
tragung, w ahrend 5608 abgewiesen und zuruckgezogen 
wurden und am Jahresschlufs 5-456 noch der Erledigung 
harrten. Die Zahl der Beschwerden betrug im gleichen 
Zeitraume 924.

Yon den Patenten, Gebrauchsmusteranmeldungen 
bezw. eingetragenen Waarenzeichen entfallen i. J. 1896:

2229, bezw. 10 398, bezw. 4205 auf Preufsen,
1259, „ 7 041-, , 3628 auf die ubrigen

Bundesstaaten, 
1922, , 1598, „ 104S auf das Ausland.

Die Bearbeitung der 3 Bessorts luhrte im Patent- 
am t i. J. 1S96 zu 257 1S4 Journalnummern. An Ge- 
buhren flossen dem Patentam t i.J . 1896 3 747 865,55 J l  
zu, welcher Summę Ausgaben in HShe von 1622021,11 J l  
gegenuberstehen. Hieryon entfallen auf Besoldungen 
der Beainten 1 213 137 J l ,  auf Amtsbediirfnisse, Reise- 
kosten u. s. w. 139233 J l ,  auf Herstellung yon Ver- 
dflentlichungen 247 876 J l.

Die Gesammteinnahmen des P;^entamtes yon 
1S77 bis 1896 betrugen 34087 295,23 J l.

Im Jahre 1896 yertheilten sich die Patcnt- 
anmeldungen, Ertheilungen, Beschwerden und Ge- 
brauchsmuster-Anmeldungen auf die einzelnen Klassen 
des Berg- und Huttenwesens und die demselben ver- 
wandten Zweige wie folgt:

O
i  O 

J.J.W  S,
cV

t: i i  sO <  tc
« S s 2 §

« = s -b <  C 2
TJ

a OJ
P5 'f 

ja 
S

« <U 3U
•8 S%  
o  a e

1 A u fb e re itu n g .....................
36
12

7 8

5
46
28

6 24

7 Blech- und Drahterzeugung
22
23

10 12

10 BrennstolYe..........................
05
17

9 31

18 D a rn p fk e s s e l .....................
255
78

31 101

18 E isen e rzeu g u n g .................
43
17

12 8

19 Eisenbahn-, Strafsenbau .
111
30

20 79

20 Eisenbahnbetrieb . . . .
009
187 48 2S1

24 Gewerbl. Fenerungen . . .
261
141

52 150

27
72
18

7 5S

31 G ie fs e re i..............................
59
26

5 30

40 IlC itten w esen ......................
74
30

26 6

4S Chem. Metallbearbeitung .
54
19

4 10

49 Mech. r
482
219 51 415

62 S a lin en w esen ......................
1

,1
1 —

65 SchilT-Bau und -Betrieb .
173
64

16 58

78 Sprengstofle.........................
87
27

14 23

80 T bon w a a r e n ......................
336
88

47 182

In allen Klassen . . 1 16 486 
1 5 410

J  2092 I 19 090

Yon den Waarenzeichen fallen i. J. 1896 au f:
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U

9 Rohe und theil weise bearbeitete Metalle, 
Messerschmiedswaaren, Nahnadeln, 
Hufeisen, Nagel, Gufswaaren und
sonstige M e ta llw aa ren ..................... 695 030

20 Ileizstoffe. Kohlen, Torf, Brennholz,
Koks, I3riketts, Kohlenanzflnder . , 40 32

23 Maschinen, Maschinentheile und Ge- 
riithe, einschl. Haus- und Kuchen-
gerathe ............................................... 287 215

36 Sprengstoffe, Zdndwaaren, Feuerwerks-
kórper ................................................... 216 185

37 Steine, naturliche und kunstliche und
andere Baumaterialien ................. .... 73 51
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Berichte iiber Yersammluiigen aus Fachvcreinen.

Verein der Montan-, Eisen- und 
Maschinen-Industriellen in Oesterreich.

Untor Vorsitz iesjVereins-Prasidenten Sr. Excellenz 
Graf Lnrisch-MOnnich fand am 16. December 1896 die 
‘iii. ordentliche General-Versammlung des Yereins der 
Montari-, Eisen- und Maschinen-Industriellen in Oester- 
reich statt.

Dem Bericht des Vereins-Aussohusses uber das 
Geschaftsjahr 1896 entnehmen wir das Folgende:

Schon im vorigen Jahre wurden Verhandlurigen 
eingeleitet, um eine Organisation der Yerschiedenen 
montanistischen Vereine Oesterreichs zu scliaffen. Es 
liatte sich zu Yerschiedenen Malen gezeigt, dafs an- 
lafslich der wirthscliaftliclien und socialpolitischen 
Fragen und GesetzesYorlagen, welche in den gesetz- 
gehenden KOrperschaften zur Erflrterung gelangten, 
abweichende Anschauungen in den diesbezuglichen 
Eingaben der montanistischen Vereine zum Ausdruck 
gelangten, welche einen klaren Einblick in die Sacli- 
lage Yerhinderten und auf die Entscheidungen schad- 
lich einwirkten.

Es erschien sonach bei dem Umstande, ais in 
letzter Zeit abermals Fragen den Bergbau Oesterreichs 
betrefTend auf der Tagesordnung erschienen, aufserst 
dringend geboten, in allen Fragen bergrechtlicher oder 
socialpolitischer Natur, welclie den Gesammtbergbau 
Oesterreichs beruhren, ein einheitliches Votum aller 
montanistischen Yereine abzugeben, welches, durch 
das Gewicht der durch dasselbe vertretenen Interessen 
volle Berucksichtiguńg in Anspruch zu nehmen be- 
rechtigt war. Es gelang diese Organisation zu bilden, 
und sammtliche montanistische Vereiue Oesterreichs 

■ haben sich zu einer Delegirten-Conferenz veręinigt, 
welche von den einzelnen Yereinen berufen und 
berechtigt ist, allein und ausschliefslicli ein Votum 
abzugeben in allen Fragen berggesetzlicher und 
socialpolitischer Natur, welche den Gesammtbergbau 
Oesterreichs betrefien.

Dic Delegirten-Conferenz hatte im Laufe des 
Jahres in zwei Angelegenheiten Gelegenlieit gehabt 
sich zu aufsern.

-Bei Berathung des Berginspectoren-Gesetzes im 
Abgeordnetenhause wurden in Bezug auf die bei 
den dslerreichischen Bergwerken bestehenden Ein- 
richtungen und Verhaltnisse Aeufserungen gemacht 
und Anschauungen cntwickelt, uber den technischen 
Betrieb, iiber dio Arbeiter und Beamten und dereń 
Yerhaltniśse zu den Werksbesilzern und uber diese 
selbst Urtheile gefallt, welche eine mangelhafte In
formation oder Unkenntnifs der Sachlage bekundeten, 
ohne dafs die Regierung die Richtigstellung derselben 
veranlafste. Die Delegirten-Conferenz haf aus diesem 
Anlafs dem Ackerbauminister eine Denkschrift uber- 
reicht, in welcher die tiefe Entmuthigung der Bergbau- 
Industriellen uber diese Yorfalle zur Kenntnifs ge- 
b rach t, das Unrichtige jener Aeufserungen nach- 
gewiesen und derselbe gebeten w urde, derartigen 
unberechtigten Angriffen entgegen zu tre ten , da ja  
ihm ais obersten Chef des Bergwesens und ais Ver- 
walter der staatlichen Bergwerke die tbatsachlichen 
Yerhaltnisse vollkommen bekannt sind.

Nachdem im Abgeordnetenhause das Berg- 
inspectoren - Gesetz in dritter Lesung angenommen 
und dem Herrenhause zur weiteren Behandlung uber- 
wiesen wurde,  hat die Delegirten-Conferenz an das 
Ilerrenhaus eine Petition gerichtet, in welcher sie bat,

dem vom Ahgeordnetenhause bescblossenen Gesetz die 
Zustimmung zu versagen. Das Ilerrenhaus hat auch 
diesen Erwagungen Hechnung getragen. Im Yereine 
mit m ehreren grofseren industriellen Firmen hat der 
Verein eine Petition an (las Handelsministerium ge
richtet, welclie die Beseitigung der im § 'i des neuen 
ungarischen Patenlgesetzes yerfugten Nichtpatentir- 
fahigkeit kriegstechnischer Artikel ermOglicho. Bei 
<len fortdauernden Neuerungen auf dem Gebiete der 
Erflndungen, welche gleicherweiśe fur die Technik im 
allgemeinen, wie fiir die Kriegsteehuik im beśonderen 
zur Anwendung gelangen, ist die Yersagung des Patent- 
nehmens gleichbedeutend mit der Bcschrankung des 
Erfindungsgeistes und der Entwicklung der Industrie. 
Der Centralverband der Industriellen Oesterreichs hal 
an seine Mitglieder das Ersuchen gerichtet, zur Frage 
der Einfuhrung des zehnstundigcn Arbeilstages ein 
Gutachten einzusenden. Der Yerein ist diesem Er- 
suclien nachgekommen und hat in seiner Eingabe 
den Standpunkt der yoii ihm Yertrelenen Induslrie- 
zweige dahin pracisirt, dafs die Normirung der Arbeils- 
dauer und d;is Gesetz iiberhaupt verfehlt sei, dafs 
die Frage der Arbeitsdauer sich nach den jeweiligen 
Umstanden zu richten hal, und zwar hauptsiichlich 
nach der Qualitat des Arbeitsmaterials und der Art 
der Arbeit selbst. Ein gesetzlicher Eingrilf wird liićht 
nur dic Industrie, sondern auch dio Arbeiter selbst 
in empfindlichster Weise schadigen.

Auch beZuglicb der Yerordnung, betreffend die 
Sonntagsruhe in M artin-Thomas- und Bessemcr- 
Anlagen, lYelche mit Hochafen in Yerbiudung stellen, 
wurde dem Wunsche Ausdruck verliehen, diese dahin 
zu erweilern, dafs sie bei allen Anlagen dieser Art 
gestattot werde. Auch Reichslagsabgeordneter Ober- 
bergrath Kupelwiesor hat auf Wunscli des Handels- 
ministers diesem eine Denkschrift in dieser Angelegen- 
heit iibergeben, in welcher das Gesuch auf das warmste 
befurwortet und ais im berechtigten Interesse der 
Industriellen gelegen bezeichnet wird. Eine Ent- 
scheidung ist jedoch noch nicht erfolgt.

Ferner bat der Yerein sich an das Ministerium 
des Innern mit der Bitte gewendet, das Gceignete 
yeranlassen zu wollen, damit von den Arbeiter-Unfall- 
versicherungsanstalten, wie von der k. k. Statthalterei 
Erledigungen filier Gesuche, Vorstellungen oder Recurse 
in kurzeren Zeitraumen vorgenomrneir werden, Fiir 
das Handelsministerium hat der Yerein ein Gutachten 
iiber den Gesetzentwurf betreffend Herkunftsbezeicli- 
nungen im W aarenverkehre abgegeben.

Der „Industrielle Glub“ h a t . an den Yerein die 
Einladung gerichtet, an einer Besprechung uber die 
Frage der Steigerung des ■ Osterreichischen ExpÓrtes 
theilzunehmen, auf Grund welcher dem Ministerium 
des Aeufseren eine Denkschrift uberreicht wurde.

Beziiglich der Betheiligung an der Weltausstellung 
im Jahre 1900 in Paris konnte der Yerein dem 
Handelsministerium beriebten , dafs nach gepflogerier 
Rucksprache mit den bedeutendąten Firmen im all- 
gemeinen eine ablęhnende Haltung gegenuber einer 
Betheiligung an dieser Ausstellung zu erw arten sei. 
Dieselbe wird mit der Ausstellungsmudigkeit, ferner 
mit den aufser allem Verhaltnifs stehenden grofsen 
materiellen Opfern, welche durch die bisherigen Aus- 
stellungen aulerlegt ' wur den, und mit der ganz un- 
geniigenden Vertretung selbst der berechtigten In ter
essen der Unternehmer seitens der Ausstellungs- 
Commission begrundet. —

Was die geschaftliclie Lage im allgemeinen be- 
trifft, so ist zu bemerken, dafs sowohl den Producenten

V.,7 5
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der R ohm atęriałien, wie K ohle, Koks und Roheisen, 
ais auch den Produeenten von fertigem Eisen und 
Maschinen der Aufschwung, weichen die Industrie im 
Auslande, namentlich in Deutschland, seit einigen 
Jahren n i mmt , insofern zu statten gekommen ist, 
ais das Angebot dieser Lander auf dem Osterreichisclien 
Markte weniger dringend und fOhlbar war. Im Aus
lande,'nam entlich in Deutschland, hat sich die Indu
strie in weit grSfserem Mafse entwickelt ais in 
Oesterreich.

Auf die einzelnen Zweige iibergehend, ist zu be- 
merken, dafs dio Kohlen- und Kokswerke eine Ver- 
inehrung der Production yornehmen; konnten und die 
Preise in vielen Fallen sich nicht nur behauptet haben, 
sondern auch mafsig erhOht wurden.

Die Roheisenerzeugung hat sich auf einer an- 
nahernd gleichen Hohe erhalten wie im Vorjahre. 
Fiir das eingefiilirte Giefsereiroheisen mufste ein er- 
hóhtcr Preis bezahlt werden. (Middlesborougher Roh
eisen 11 sh gegen 38 sh im Vorjahre.) Diese Steigerung 
des auslandischeri Roheisenpreises hat namentlich die 
kleineren Gielsereien schwer betroffen, da der Preis 
im Inlande fur fertige Gufswaare nicht zu sleigern 
war. Das Geschaft in Handelseisęn w ar wahrend 
des Berichtsjahres ein schwaches. Fur den Ausfall in 
llandelseisen wurden jene”Eisen werke, welche sich mit 
der Erzeugung von Conslructionseisen, ais Tragern, 
W inkeln.U-Eisenu.s.w.befassen, durch einen grOlseren 
Verbrauch in diesen Artikeln entschiłdigt. Die Preise 
sowohl fiir Handels- ais auch fur Constructionseisen 
sind beinahe gleich geblieben und konnten nur an 
jenen Punkten, an weichen in fruheren Jahren die 
deutsche Einfuhr besonders fiihlbar war, um 25 bis
50 kr fur 100 kg erhShl werden. Der Absatz in Grob- 
und Feinblechen weist ebenfalls nur eine geringe 
Steigerung auf. Die Preise namentlich fiir Feinbleche 
mussen im YerhUtnus zu den Herstellungskosten ais 
sehr niedrige bezeiebnet werden.

Hinsichtlich der Erzeugung von Eisenbalinschienen 
ist eine Besserung infolge der erhdhten Thatigkeit 
beim Bau von Localbahnen zu erwarten. Die Loco- 
motivfahriken waren besonders durch Auftrage der 
k. k. Staatsbalnien besser beschaftigt ais im Yorjahre. 
Dasselbe fand bei den Waggonfabriken statt, doch 
steht diese grófsere Thatigkeit mit der Leistungs- 
ffihigkeit dieser Pabriken noch nicht im Einklange, 
noch weniger aber zu den Anforderungen des Yerkehrs

und dem bestehenden anhaltenden Wagenmangel. 
Das Geschaft in landwirthschaftlichen Maschinen war 
infolge der mifslichcn Lage der landwirthschaftlichen 
Verhallnisse in den Balkanstaaten gedruckt. Audi 
den Maschinenfabriken fiir die Testii- und Zucker- 
industrie fehlt infolge dor ungunstigen Geschaftslage 
dieser Industriezweige Beschaftigung. Die immer mehr 
crstarkende und aufstrebende Petroleuminduslric hat 
den Maschinenfabriken ein gut Theil Beschaftigung 
zugefuhrt. Was den Schiffbau anbelangt, so ist bis- 
lang die durch das Gesetz „betrefiend Unterstutzung 
der Ilandelsm arine“ erlioffte Belebung des inliindischen 
Schiffbaues und oiner Zunahme des Bedarfs an in- 
liindisehem Eisen nicht erfullt. Die SchifTswerften 
sind indefs durch die Bestellungen des ćSstermćnischeu 
Lloyd, insbesondere aber durch die Anforderungen 
der Kriegsmarine ziemlich beschaftigt. Es werden 
die Kriegsschiffe nunmehr ausschliefslich aus in- 
liindischem Materiał angefertigt.

Dor Markt in unedlen Metallen hat im Laufe des 
Jahres einen befriodigenden Verlauf genommen und 
w ar von grofsen Preisschwankungen verschont. Die 
Kupfer- und Bleierzeugung nim mt durch den erhshten 
Yerbrauch fiir elektrische Leitungen und den Kriegs- 
bedarf stetig zu. Der Preis fiir Kupfer erlióhte sich 
mafsig, wahrend der fur Blei sich herabminderto. 
Zink wie Zinkblech fanden guten Absatz bei wenig 
veranderten Preisen. Zinn und Antimon blieben 
sowohl im Absatz ais im Preis das ganze Jahr  
hindurch gedruckt. Quecksilber hatte im laufenden 
Jahre stetigen Absatz bei kleinen Preisschwankungen 
behauptet. —

Die Zahl der Mitglieder des Vereins hat sich um
9 rerm ehrt und .betrug die angerneldete Arbeiterzahl 
75 738 gegen 68 964 im Vorjahre.

Die Generalversammlung ertheilte dem Voreins- 
ausschusse das Absolutorium fiir die Gesehaftsfuhrung 
des Jahres 1896 und genehmigte ferner die yorgelęgte 
Jabresrechnung fiir 1896 und den Voranscblag fiir 
1897. Der bisherige Yereinsaussehufs wurde wiedor- 
gewahlt.

Hierauf tra t der Yereinsaussehufs zu einer eon -- 
stituirenden Sitzung zusammen und >vahlte einslimmig 
zum Prasidenten Se. Excellenz Heinrich Graf Larriscb- 
MOnnich, zu Viceprii.sidenten die HU. Carl Wiltgensteiu 
und Bernhard Demmer und zum Vereinskassirer Hrn. 
Alphons v. Huze.

Oestcrreichs Ein- und Ausfuhr yom  Eisen und Eisenwaarcn, Maschinen und
Wertii in den Jahren 1801 bis 1805.

Apparaten, samiut dereń

E i n f u h r A u s f u h r

W a a r  e n g a 11 u n g 1891 1S92 1893 1894 1895 1891 1892 1893 1894 1895

M e n g e in 1 0 0  kg M e n g e  i n  1 0 0  kg

1. R o h e i s e n  
(Eisen, roli, auch alt gebróchen

und in Abfallen). 
Frischroheisen, Giefsereiroheisen, ■:n ■ , \ r'

Spiegeleisen.................................. «)8S7l 469610 601310 1063107 1339179 8(i87'.l 90853 96449 90992 73797
Ferromangan, Ferrosilicil, Ferro-

na trium , Ferroaluminium und 
ahnliche. Eisenverbindungen. . 355S 6807 18080 8664 6213 3316 8851 8713 8706 10392

Luppeneisen, B lo c k e .....................
Eisen und S tahl, alt gebróchen

31S12 20024 9382 25359 16774 3473 3899 2497 2915 3701

und in A b fa lle n ......................... 149S59 161520 121-4-47 241360 391838 96S5 12089 16950 13214 9969
Zusammen . 

Handelswerth in Tausenden von
597103 660965 756219 1338490 1751001 1103353! 115692 12-4609 115827 97S59

Gulden ........................................... 2041 21S5 2491 3957 5127 439 517 -187 •467 411
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W a a r c n g a 11 u n g

E i n f  u łi' r A u s f u h r

1891 1892 1893 1894 1895 j 1891 1 1892 1893 1894 [ 1895

M e n g e  in 1 0 0  kg M e n g e  i n  1 0 0  kg

II. E i s e n  u n d  S t a h l
(in Staben, Platten, Blechen,

Drahten u. s. w.).
Eisen und Stahl in S taben , ge-

schmiedet oder gewalzt . . . . S8502 97348 1-18707 150295 188331 90870 0089-1 115053 94005 88777
Blech u. Platten aus Eisen u. S tah l. 59547 08455 53293 714-05 103138 21552 14180 15820 8209 5331
Draht aus Eisen und Stahl . . . 11933 16948 25246 21429 17624 7-182 502-1 0120 7415 5821

Zusammen . 159982 182751 227246 243129 309093 119910 86998! 136993 109029 99932
H&ndelswerth in Tausenden von

G u ld e n .......................................... 1057 1754 2009 205S 2556 1337 952 1298 989 1732

III. E i s e n  w a a r  en.
E isenbahnschienen......................... 701-5 3330 9275 1006 2356 2531 1609 203 102 519
Geineiner Eisenguls, wie: Rohren,

Oefen, Kochgeschirr; auch email-
lirt, verzinnt u. s. w.................... 26205 27343 54641 32526 48115 41170 47401 23540 20450 20278

Gemeine Eisen- und Stahlwaaren,
auch in Yerbindung mit IIolz,
grób angestrichen, gebohrt oder
an einzelnen wenigen Stellen
abgeschliffen, w ie: Achsen,
Waggonfedern, Radkranze, Ban-
dagen, R adsterne, Bau- und
Bruckenconstructionstheile . . 43428 34075 58941 54004 56312 28892 33177 25981 25468 21911

Gemeine Eisen- und Stahlwaaren,
abgeschliffen, abgedreh t, ge-
hobelt, verkupfert, verzinnt, ver-
zinkt, Yerbleit oder fein ange
strichen ...................................... .... 10120 7638 10949 15355 16066 15030 12553 20159 16149 10135

Schmiedeiserne Rohren, aucli Ver-
b in d u n g ss tu c k e .......................... 11323 13794 14233 12990 13732 4125 3611 2190 1021 1857

Sensen und S ic h e ln ...................... 322 282 365 365 329i 31282 29770 33-1-87 42967 43838
Nagel (mit Ąusnahme der Hufnagel i ń t .ti

und Zwecke) und Drahtstifte . 1977 1563 216S 2473 2700 15001 13081 15177 17207 14S37
W aaren aus oder in Verbindung

mit S chw arzb lech ..................... 3551 3310 4239 9373 6110 3421 1375 1795 2759 1521-
Dampfkessel und andere geschmie- |

dete K e s s e l.................................. 4GS1 7184 7811 600S 1444Ó 5572 2375 1143 2675 2077
Blechwaaren, n. b. b., verkupfert,

verzinnt, verzinkt, verbleit, fein
angestrichen.................................. 3503 4110 5625 5 , 572S 7691 3550 2399 2342 302S 2930

Eisenbahnrader, fertige, auch auf 1 ć) 4 1 1 1 ifll 9KI1Achsen ..........................................
Bander, Federn fur Strafsenfahr-

1 >12/ lz4-o o 14-0 0 1 D i D i  4*0 oo 1 1 1 •Iw

zeuge, Schrauben; Werkzeuge
w ie: Sagen, Feilen, Raspeln,
Bohrer, Hammer, Aexte, Hobel
u. s. w.; Gerathe wie: Ileu- und if ;
Dunggabeln, Hauen, Schaufeln

21281 23036 24746 26469 26038 19277 13079 11453 17858 10952
Drahtwaaren, w ie: Seile, Biirsten,

SiebbOden, auch feine D raht
waaren und Draht mit Gespinnst-
faden ubersponnen ..................... 5382 5365 55S0 5865 0111 1501 835 811 1525 1560

Geschirre und andere W aaren aus
Eisen und Stahl, polirt, lackirt,
vernickelt, em aillirt, Kinder-
spielwaaren, Sclilittschuhe . . 6387 7536 9276 10953 11882 36599 33594 357S4 39620 2981-3

Weberkamme und Weberzahne,
Kratzen aller A r t ..................... 944 1071 1030 1321 1277 587 38S 620 799 628

MessersehmiedWaaren u. Bestand-
theile vori so lc h c n ..................... 1731 1927 1913 1890 i 870 1019 1024 1075 1435 1393

MObel aus Eisen oder Stahl, ge-
polstert, iiberzogen oder fein
o m a m e n tir t .................................. 125 141 122 175 188! 2402 3523 3218 1974 2642
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E i n f u h r A u s f u h r

W a a r e n g a t t u n g 1891 1S92 1893 1894 1895 1891 1892 1893 1894 1895

M e n g e  i n 1 0 0  kg M e n g e  i n  1 0 0  kg

HandfeuerwafTen, Gewehrlaufe. . 547 543 5S6 589 692 11771 2474 2066 1170 9452
Andere Waffen- u. Waffenbestand-

th e ile ..................... ......................... 14-81 411 1532 2060 420 3203 600 1177 1110 605
S ch re ib led e rn .................................. 739 76-4 778 775 750 18 18 21 16 18
Steck-, Hakel- und Slricknadeln,

Sclinurstifte, Ilafteln und dergl.,
kleine Gebrauchsgegeństande;
Federn, mit Ausnahme der
Schreib-, Uhr-, Wagen- und
M obelfedern.................................. 1192 1332 1475 1727 2035 1338 1513 1606 1271 1435

N iih n a d e ln ....................................... 567 468 408 490 513 28 18 13 47 32
Andere feine Eisen- u.Stahlwaaren 2474 2443 3208 4421 5312 2185 2107 2047 305-4 1559

Zusammen . 169032 160102 233232 201711 230781 231169 207278 195055 208835 186984
Handelswerth in Tausenden von

G u ld e n .......................................... 7517 7442 S9S2 9334 9976 15700 10984- 11058 11099 12423

IV. M a s c h i n e n  u n d  A p p a r a t e ,
F a lirz e u g c .

Locomotiyen, Locomobilen, Tender 19772 25118 22249 20101 19814 2185 1917 1034 5754 2409
Nah- und Strickmaschinen . . . 5801 7975 9280 885S 10517 2203 1514 1870 1616 1840

M a s c h i n e n  f u r  d i e  T e x t i l -
; I n d u s t r i e ; ,

.Maschinen zur Vorbereilung und
Verarheitung von Spinnstoffen . 30953 33277 39695 60509 62523 581 84 685 388 274

Spinn- und Zwirnmaschinen . . 19952 20221 22510 39114 36771 126 206 79 194 82
Web- u. Wirkstflhle, Stickmaseh. . 30037 38033 45007 38625 32625 603 1458 528 2973 1970
Andere Maschinen f. d. Textilindu-

strie,w ie: Zeugdruckmaschinen,
Kratzensetzmasehinen, Platten ir
und Walzen Kir Zeugdruckereien 21547 16213 16622 21524 17815 3349 4437 7537 8786 4280

L a n d  w i r t h s c h a f t l i e h e  Ma 
s c h i n e n :

Dampfplluge...................................... 3197 4832 2557 6204 5880 — 21 — — —
D resch m h sch in en .......................... 19224 23080 19534 15416 12594 2317 3224 5258 8317 5070
Andere wirthschaftl. Maschinen . 11738 10435 11537 12254 1236S 20074 19294 19452 15026 14767
Stabile Dampfmasehinen, Schiffs-

dampfmasehinen, Motoren, n.
b. b., elcktrodynamische Ma
schinen ........................................... 13647 6755 6750 11373 12097 1552 2230 1263 2039 3120

Andere Maschinen und Apparate 120293 155297 158941 201806 209808 57264i 45846 50064 505S8 45089

F u h r z e u g e :
Last- u. Personenwagen u. Schlitten 817 1086 1025 1743 2125 201S 2376 3113 2504 2005
(Strafsenfahrzeuge) _. . . . Stek. 150 239 295 185 2S2 934 700 841 749 817
V eIodpedes......................... Stek. 1256 1968 3110 3646 2343 574 395 455 65S 1955
Eisenbahn- und Tramwaywagen . 2517 7143 1855 1221 6569 3546 1926 1303 4191 1758

/ 100 kg 371 71 602 3897 7903 150 1475 3752 — 90
b eh itfe ............................. |  ° 404 769 835 557 1809 98713 54743 65335 7311C 57624

| 100 kg 299866 349536 358167 i 442545 | 450029 95968 86008 95938 102376 82754
Zusammen . ! . . St 1406 2207 3405 3831 2625 150S 1095 1291 1407 2772

\ . . t 401 769 835 557 1809 9871: 54743 65335 73111 57624
Handelswerth in Tausenden von i

1S00( 1951C 19725 23719] 24179 6062 4943 5350 569( 4821

Hiernach ersriebt sich in der Einfuhr von I eine Zunahme dcm Gewichte nach yon 193% und lem W erthe nach 94%
» » : » ' * »  Ausfuhr ,  I , Abnahme n v ł> , 5 1n » 71 0 , 2 ,
, ,  , ,  , Einfuhr „ U „ Zunahme » 7! * , 52 b n * T» 52 „

* , ,  » Ausfuhr , 11 , Abnahme 1> * , 17 n n n n 3 „
„ , ,  , „ Einfuhr ,111 , Zunahme ?l !» n , 18 1> V ■n « 8 2 ,
„ , ,  „ „ Ausfuhr .  111 , Abnalune * X 7> ,  19 « n n ji Łi l  ,
,  ,  ,  ,  Einfuhr ,  IV „ Zunahmo * T< n » 33 ł* n *n « 26 ,
„ ,  ,  » , Ausfuhr „ IV , Abnahme r- * , m n n r 2 0 ,

Es lmt sonach in den Jahren 1891 his 1895 die Einfuhr an Eisen, Eisenwaaren, Maschinen und Fahr- 
betriebśmilteln sowolil dem Gewichte ais dcm Werthe nach zugenommen, die Ausfuhr aber abgenommcn.
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Erzeugung, Ycrbraucli, Einfuliz* und Ausfulir rori Roheisen in Oesterreich- Urigarh.

I n  M e t e r - C e n t n e r n

Erzeugung Einfuhr Summa Ausfuhr Verbrauch haltniia
zur Erzeugung zum Yerbrauch

1891 . . . . 9 125 457 597 103 9 722 560 103 353 9 619 207 6,5 10,5
1892. . . . 9 -1-06 4-69 660 965 10 067 -434 115 692 9 951 722 7 10,6
1 8 9 3 . . . . 9 826 923 756 219 10 583 142 124 609 10 658 533 7,7 10,8
1894. . . . 10 723 570 1 388 490 12 112 060 115827 11 996 223 12,9 11,2
1895. . . . 11 030 72-4 1 754 004 12 784 728 91 859 12 686 869 15,9 13,8

Die Erzeugung stieg um 20,8% , die Einfuhr stieg um 193,9 %, der Verbrauch stieg um 31,9 %.
An der obigen Einfuhr von Roheisen ist England mit 69 %, das Deutsche Reich mit 27 %, Spanieli 

mil 4  % betheiligt.

Referate und kleinere Mittheilungen.

O esterreichs B ćrgw crks- uiul I lu tlen b e trieb  im  
Ja lire  1895.*

An Bergwerkserzeugnissen wurden im Jahre 1895
u. A. gewonnen:

im W erthe 
Tonnen von

Gulden
Steinkohle . . . .  9722679 34104407
Braunkolile. . . . 18 389 147 34 923 528
G r a p h i t .................  28 443 985 771
Eisenerz . . . . .  1 384911 2971 384
Manganerz . . . .  4 352 41600
Wolframerz . . .  35 9 154
G o ld e rz .................  104 38 997
S ilbererz ................. 18113 2 294044
Quecksilbererz . . 86 683 797 218
Kupfererz . . . .  7 435 286 897
Bieierz.....................  12 919 883 244
Z in k e r z .................  25 862 384 330

An Iliittenerzeugnissen u. A .:
Frischroheisen . . 660 550 22 858 237

' Giefsereiroheiśen . 117 961 4 913 470
S i lb e r .....................  40 2 524 993
B le i .........................  8 085 1 204 980
Quecksilber . . . 535 1 168 512
Z ink .........................  6 456 1 096 008
K upfer.....................  865 460 900
Die Erzeugung von Eisencrzcn und Roheisen 

Yertheilt sieli auf die einzelnen Kronliinder in folgen- 
der W eise:

K r o n l a n d Eisenerz

t
lloheisen

t

Kobeisen-
erzeugung

'%

B ohm en ..................... 504597 204 515 26,27
NiederOsterreich . . 7 079 55 754 7,16
S a lz b u r g ................. 7 253 2 281 0,29
M a h re n ..................... 8 554 230 099 29,50
S c h le s ie n ................. 138 53 072 6,S2
Steiermark . . . . 769 174 182 675 2346
K a rn te n ..................... 78*42 39 408 5,06
T i r o l .......................... 1 589 1051 0,14
K ra in ......................... 7 384 7 152 0,92
Galizien . . . . . . 701 2 503 0,32

zusammen 1 3S4911 778 510 100,—

* Vgl. „Stahl und Eisen" 1896, Nr. S, S. 325.

Eine Z u n a h m e  hat die Roheisenerzeugung 
erfahren in:

NiederOsterreich um 23 685 t =  73,S6 % 
Mahren . . . .  ,  8 012 t =  3,61 ,
Schlesien . . .  ,  3-3841 =  6,81 ,
Steiermark . . „ 12 270 1 =  7,20 ;
Galizien . . . .  „ 19 t =  0,75 „

Eine A b n a h m e  in : 
BOhmen . . um
Salzburg 
Kurnten . 
Tirol . . 
Krain . .

6 812 t =  3.22%
80 t =  3,39 „ 

2137 t =  5,14 „ 
1 928 t =  64,71 , 

27 4 1 =  3,69 „

Fiir ganz Oesterreich betrug der Mittelpreis am 
Erzeugungsort 2,15 fl. f. d. Tonne Eisenerz, 34,6 11. 
f. d. Tonne Frischroheisen und 41,7 fl. f. d. Tonne 
Giefsereiroheisen. Bei den Eisenerzbergbauen waren 
■4502 ( +  171) und bei den Eisenhutten 6270 ( +  168) 
Arbeiter beschaftigt. Es bestanden 97 (— 1) Hoeh- 
flfen, yon welchen 60 (— 1) wahrend 2597 (— 51) 
Woehen im Betrieb standen.

Die Mineralkohlengewinnung yertheilt sich 
folgendermafsen:

K r o n l a n d

Braunkolile Steinkohle
Menge

in
Meuge

in

Bólimen . . 14 939 682 81,24 3 864M08 39,74
NiederOsterreich 2 296 0,01 44 731 0,46
OberSsterreich . 390 926 2,13 —- — .
Mahren . . . . 126 974 0,69 1444919 14,80
Schlesien. . . . 583 0,00 3 GOS 751 37,11
Steiermark . . . 2 406 192 13,09 140 0,00
Karnten . . . . ■80 994 0,44 — —
Tirol ................. 17 454 0,10 —

247 052 1,34 — —
Dalmatien . . . 59 379 0,32 — . .—

71 834 0,39 — —
Galizien . . . . 45 780 0,25 760031 7,82

Verkokt wurden 1114180 t Steinkohlen, woraus 
732856 t Koks im W erthe yon 5656993 ii. gewonnen 
wurden. Das Ausbringen betrug sonach 65,78%
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und der Durchschnittspreis 7,72 11. f. d. Tonne. Von 
der gesammien Kokserzeugung entfallen:

316 929 t auf Mahren 
333 984 t „ Schlesien

51 942 t „ B&limen.
Ausgefuhrt wurden:

7 514 7S7 t Braunkohlen 
1 074 9GS t Steinkohlen 

106 512 t Koks.
(„Oeslerr. ZeiUchr. f, 11. u. 189G, Nr. 51 und 52).

Spaniens Eiscnindustrie im Jahre 189G.
Die Eisenerzfórderung ist im Bericlitsjahre von 

5514339 t  auf G808000 t gestiegen; an dieser 
Steigerung sind, wie folgende Zusamhienstellung zeigt, 
alle Erzdistricte betheiligt:

Proviuz: 1S9“ , „  „ n18961 o n n e n
Y izcaya................. 4 574 724
Santander . . . .  11S 286
M u rc ia .................
S e v i l la .................
Almeria . . . .
O v ie d o .................
M a la g a .................
Andere Provinzen

1644-53 
122 808 

99 511 
59 253 
17 503 
27 801

5 300000 
530 000 
300 000 
2G5 000 
275 000 
60 000 
38 000 
40 000

Zusammen 5 514 339 6 808 000 
Die Eisenerzausfuhr betrug 6253473 t gegen

5 2481921 im Yorjahre und vcrthcilt sich in lolgender
W eise:

Provinz: 1895 18%

Almeria . . ( Almeria . . . 4  76 0 55 591
\  Garrucha . . . 98 688 2 1 9  087
| Behovia . . . S 380 13 870

Guipuzcoa . < I r d n ................. 6 3 0 1 131
1 Pasajes . . . . — p o

Iluelya . . lluelva . . . . 1 551 2 0  774
Malaga . . Marbella . . . 38 329 37 679

Murcia . . . /  Cartagena . . 133 353 277 836
24 510 17 868

Oviedo . . . Gijón . . . . 4 335 —

Santander . /  Santander . . 201551 231 133
\  Castro Urdiales 250 310 298 -156

Sevilla . . . Sevitla . . . . 88 582 265 314
Yizcaya . . f Bilbao . . . . 4 354 133 4 798 283

\  Poyefla . . . . 32 080 30 G90
Yalencia und Alicante . . . . 4 000 —

Zusammen 5 248 192 6 253 473*
Die Roheisenerzeugung betrug im Berichtsjahre 

21G326 t: an Bessemerstahl wurden 62 511 t, an 
Siemens-Martinslalil 42 066 t erzeugt; die Gesammt- 
rnenge des verarlieiteten Eisens und Stahls betrug 
137 809 t. An Roheisen wurden 1S95 226G9 t und 
1S9G 23 SOS t ausgefuhrt. Von letzterer Menge gingen 
7595 t nach Deutschland, 5828 t nach Italien, 4860 t 
nach Holland, 2891 t nach Grofsbritannien und 2015 t 
nach Belgien.

Eingefflhrt wurden:

Stełii-
kohle Koks lloh- 

eisen
Gufł«-
eisen

Sohtenen u. 
Stabeis*u

Eisen*
blech

1S95 
1896

1505541t 
1147315t

219613t 
234033t

12381 ti 776St 
8607 ti 118321

18232t 
26265t

l-2iUL
970.t

1S95 1SSW
An Steinkolile wurden gefOrdert 1 739075 t 1830771 t 
, Braunkohle ,  „ 44708 t 44 7 0 0 1

(„Reyistft Minera” 1897, -Selii- 26, 33 und 42.)

* Nach den „Statistischeu Monatslieften" betrug 
die Eiseuerzeinfuhr nach Deutschland aus Spanien 
1 210055 t.

Belgicns Eiscnindustrie In -den Jalicen 1894,
1895 und 1S90.*

Erzeugung 

a n :
1S94

t

1895

t

1896

t

Zunalimo (-f) 
Abnahmo (—) in 1890 

t o/o

Roheisen
Giefscrtirohtistn. . 
Puddelrobeiseu . . 
Bessemcr- und Tho- 

uiasrolidstn . .

80110
37S015

360112

S5-150
329750

414031

009-15
361010

501195

+

+

18505=21,05 
31S90= 10,58

87101=21,05

Zusammen . 818597 829231 9327S0 +  103516—12,18

Schwelfselsen 
Bleche** . . . . 118596 109209 127893 + 18084=17,10
Sonstige Eisen- 

wsaren . . . . 331691 336690 391961 + 55274H IG, 11
Zusammen . 153290 415899 519857 + 73958=16,5S

Stahl
Blóckeuad gegossene 

Waare . . . .  
Methe, Miienni etc.

105GG1
341318

151619
307917

598755
49S765

+  141136 =>.31,70 
+  130S18=;35,55

(Bulletin Nr. 114S des „Comilć des Forges do France”.)

I)ie grofste Heizgasanlage.
, Das stiidiische Heizgaswerk in Bridgeport, Gonn., 

U. S. A., welches daselbst kurzlich von der Gitizens Gas 
Company erbaut wurde, diirfte wohl die grOfste derartige 
Anlage sein. Zur Zeit konnen taglich 1415S0 cbm 
Gas erzeugt werden, und lafst sich die Leistuiigs- 
fahigkeit bei Bedarf auf das Doppelte steigern. Oh- 
gleich die W erke erst seit einigen Monaten hestehen, 
haben sie doch schon 500 Verbrauchsstellen mit Gas 
zu versehen. Zur Verwendung kamen die schon an 
anderer Stelle beschriebonen Loomis-Gas-Generatoren t  
von 2,75 in Durchmesser und 4,60 m HOhe, dereń
8 vorhanden s in d , die paarweise angeordnet und 
immer zu zweien m it einem stehenden ROhrenkessel 
und mit den W aschern und Condensatoren vcrbunden 
sind. Die yerwendete Kohle ist eine billige bituminOse 
Kohle, die Bedienung ist eine fast ausschliefslich 
inaschinelle. Die Kosten betragen 8 c) i'. 1 cbm Gas. 
Das Gas wird in 3 llauptleitungen vom Werk bis in die 
Stadt geleitet; zwei derselben hahen 508 mm und eine 
hat 305 mm Durchmesser. Das fur Schmelz-, Schmiede- 
und ahnliche Zwecke dienende Gas stehl unter einem 
Druck von 228 mm W assersaule, wahrend das fiir 
Haushaltungszwecke bestimmte Gas nur einen Druck 
von 76 mm W assersaule besitzt. Bezuglich weiterer 
Eiuzelheiten verweisen w ir auf unsere Quelte: „Iron 
Age“ 1S96, Seite 949 bis 953.

Drl 11 ings-Pre fspumpe.
Von Putnpen zur Erzeugung yon hohem Wasser- 

druck in Huttenwerken ist die von der M a s c h i n e n -  
u n d  A r m a t u r f a b r i k  vormals Kl e i n ,  S c h a n z l i n  
& B e c k e r ,  F r a n k e n t h a l  (Rheinpfalz), fiir die Firma 
Fried. Krupp, Essen gelieferte Drillings-Dampfprefs- 
pumpe, wegen verschiedener Neuerungen, beachtens- 
werth. Dieselbe ist fiir dreierlei Arbeitsdruck (fur 
100, 200 und 300 Atm.) bestimmt.

* Yergl. ,S tahl und Eisen‘ 189G, Nr. 6, S. 272.
** Fiir das Jahr 1894 sind die schweifseisernen 

Schienen hier einbezogen; fur 18S)5 und 1896 jedoch 
unter den sonstigen Eisensorten.

t  , Stahl und Eisen* 1891, Nr. 10, Seite S22.
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Nachdem der Druck im Accumulator auf eine der 
genannten drei AtmospliSrenzahlen von Iland ein- 
gestellt ist, arbeiten bis zu 100 Atm. alle drei Plunger. 
Steigt der Druck hfjher ais 200 Atm., so wird durch 
selbslthatiges Aufheben eines Saugventils die iiufserste 
rechte Pumpe ausgelOst. Wird der Accumulator auf 
300 Atm. gestellt, so wird ein zw eites: Saugventil ge
hoben und die zweite Pumpe leistet ebenfalls nichts; 
es arbeitet dann nur noch die dritte Pumpe. Der 
vierte, im entgegengesetzten Sinne laufende, sogenannte 
Yerdrangerplunger, welcher nur den halben Quer- 
schnitt wie der Pumpenplunger hat, macht diese Pumpe 
doppeltwirkend. Beide Plunger arbeiten zusarnmen 
mit DifTerentialwirkung, d. h. einfach saugend und 
doppnlt drflckend und zwar auf 300 Atm. Es wird 
in allen drei Fallen dadurch eine nahezu gleichfSrmige 
Kraftbeanspruchung erzielt, die drei Dampfkolben

werden standig ausgenfitzt. Die WasserfSrderung 
nimint bei dieser Anordnung in umgekehrtem Ver- 
hiiltnifs mit dem Druck ab.

Ist der Accumulator hoch gegangen, so w ird die 
Pumpe selbstthatig abgestellt und lauft bei Nieder- 
gang des Accumulators von selbst wieder an.

Die Construction der Pumpe ist eine iiufserst 
solide und dauerhafte. Die Plunger sind aus Delta- 
metall, die Pumpenstiefel aus SLahlgufs. Ein Theil 
der Yentilkasten ist aus massiv geschmiedetem Stahl. 
Der Durchmesser der Dampfkolben betragt 400 mm, 
der Hub 300 mm. Die drei Schieberkasten sind hier 
in vortheilhafter Weise nach vorn gelegt und ist es 
durch Anordnung einer besonderen Excenterwelle er- 
moglieht, kleine Excenter zu nehmen und mit den 
Excenterstangen direct — ohne Hebelwerk — zu den 
Schieberstangen zu gehen.

Die Pumpe arbeitet mit Expansion,vom  Regulator 
yerstellbar, und erfullt iiire sehwierigen Bedingungen 
in exacter und dkonomischer Weise. Sie arbeitet 
ganz in sich und beansprueht nur sehr wenig Raum.

\ mittlungen fur den deutschen weit zurflckbleiben. 
Von den grofsten Dampfern sind zu nennen: Fracht- 
dampfer „Ceres“, 4933 t, fur die Deutsche Dampfschiff- 

| Rhederei; Reichspostdampfer „Herzog*, 4933 t, fiir 
die deutsche Ostafrika-Linie, „Barbarossa*, 10769 1 

! fiir den Norddeutschen Lloyd, sammtlich erbaut auf 
der Werft von Blohm & Vofs in Hamburg, Doppel- 

! schraubendampfer .KOnig*, 4820 t,  erbaut auf den 
Reiherstiegwerften in Ham burg, Doppelschrauben- 

I  dampfer „Bangalore”, 5060 t ,  ' Doppelschrauljen- 
i dampfer „Bhandara”, 5043 t, beide fiir die Hamliurg- 
: Kalkutla-Linie, Dampfer „Theben*, 4000 t, alle drei 

erbaut von der Flensburger Sełiiffbaugesellsęhaft, 
Doppelschraubendampfer „Friedrich der Grofse“, 
10536 t, Doppelschraubendampfer „K5nigin Louise“, 
10536 t, und „Kaiser Wilhelm der Grofse”, 13 500 l 
(letztere beide in der Fertigstellung begriffen), alle 
drei fur den Norddeutschen Lloyd, Doppelschrauben
dampfer „Brernen*, 10 550 t, urul Doppelschrauben
dampfer „Kaiser Friedrich*, 12- bis 13000 t (letztere 
in der Herstellung), beide fiir den Norddeutschen 

| Lloyd, erbaut von F. Schicliau in Danzig. Sowei

Schiffbau lu Deutschland and Urofsbritannien 
im Jahro 1S96.

Aus einer Uobersicht iiber den d e u t s c h e n  Schiffbau 
im Jahre 1896, welche der G e r m a n i s c h e  L l o y d  zu- 
sammengestellt hat, ergiebt sich, dafs die 34 in  dem 
Verzeichnifs aufgefuhrten Wrerfte fast silmintlich eino 
rege Thatigkeit entfallen konńtęn und dafs die deutsche 
Schiflbau-Industrie sich erfreulich weiter eutwiekelt 
hat. Der Bericht betont, dafs im yergangenen Jahre 
in Deutschland vier grofse Schuelldampfer von iiber 
10000 t abgelaufen seien, in England nur einer. Das 
mag wenigstens ais Beweis dienen, dafs der deutsche 
Schiffbau imstande ist, den grOfsten Anspriichun der 
Rhederei zu genugen, wenngleich, wie schon mit- 
getlieilt, der eriglisclie Schiffbau im vorigen Jahre 
sonst einen Umfang erreicht hat, hinter dem die Er-
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sieli die Tonnenzalil ermitteln lafst, sind zusammen 
Schilfe von einem Gelialt von rund 107 000 t erbaut 
worden gegen 101400 t im Vorjahr und 117G00 t im 
Jahre 1S9-1. Wenn demnaeh aucb die Zahlen eine 
liesondere Verschiebung nicht zeigen, so ist eine solche 
doch hinsichtlich der Art der erbauten Schiffe zu 
(iunsten des deutschen Schiffbaueszumerken. Wahrend 
friiher Segelschiffe und mittlere Frachtdampfer die 
H auptart der Bauten bildeteh, sind jetzt v.orwiegend 
mSclitige Doppelschraubendampfer und namentlich 
auch Eischdampfer fur die Hochseefischerei im Bau. 
Endlich ist die erfreuliche Thatsache zu verzeichnen, 
dafs im abgelaufenen Jahr eine grflfsere Reihe aus- 
w&rtiger Besteller die deutschen Werften in Thatigkeit 
gesetzt hat. Insgesammt sind fur auswartigo Bech- 
nung 20 Schiffe in Deutschland gebaut worden. Unter 
den Bestellern befindet sich dio brasilische Regierung 
und dio rumiinische Regierung, die iibrigen Besteller 
kamen aus Rufsland, Danemark, Holland und Sud- 
amerika.

In Gr o f ą b r y i t a n n i e n  gestaltete sich die Leistung 
des SchifTbaues * in den letzten fflnf Jahren wie fo lg t:

1892 . . .  1 194 784 tons
1893 . . .  878000 „
1894 . . . 1 OSO 419 „
1S95 . . . 107489®  „
1896 . . .  1 316906 „

Der Bau im Jahre 1S96 war in den Haupt- 
districten :

Glyde-Diśtrict . . . 420 S41 tons
T y n e .................... 246 8S2 „
W e a r .....................  218350 „
B elfast.................... 119 656 „
T e e s ........................110 314 „
W cst-Hartlepool. . 83 299 „ u. s. w.

Der grofse Aufschwung ist ersichtlich; dio Ge* 
sammtleistung des Jahres 1896 wurde in fruheren 
Jahren nur durch das Jahr 1889 m it 1332SS9 tons 
tibertroffen. Im iibrigen haben auch d e u t s c h e ,  
namentlich Hamburger, A u f t r a g e  die Produetion 
Englands im Jahre 1S96 wesentlich yergrfifeert.

Im Vergleich zu den aufserordenUięhen Fort- 
schritten, welche die deutsche Eiseniiuluslrie gemacht 
hat, ist der deutsche Schiffbau, der immer noch nur 
einen kleinen Bruchtheil der englischen Produetion 
aufzuweiscn hat, in der Menge seiner Erzeugung un- 
verkennbar zuruckgeblieben.

Nicaragua. Costariea.
Die Centralamerikanischen Republiken nehmeu 

in dem Aufsenhandel Deutschlands nicht den Raum 
ein, der ihnen zukommt. Der ganze Export Deutsch
lands nach jenen von der Natur liOchstbegiinstigten und 
grOfstentheils gut cultivirten Landern belief sich im 
Jahre 1895 auf nur 10 Millionen Mark, gegenuber 
einer Ausfuhr im Wertlie von 26 Millionen Mark ein- 
lioimischer Produete aus England und von 25,5Millionen 
Mark aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Dar- 
unter w aren :

Eisen und 
Eisenwaaren 
Uberliaupt 
im W erthe 

von 
Jt

Maschinen 
im W erthe 

yon

Aus D eutschland.......................... 1 S90 000 350 000
» E n g l a n d .............................. 4  475 000 938 000
„ den Yer. Staaten v. Amerika 5 004000 1 322 000

* Ueber Kriegsschiffbau vergl. Seite 36 v. J.

Unler solchen Umstanden verdient es Beachtung, 
dafs in den letzten Tagen zwischen dem Deutschen 
Reiche und Nicaragua ein Handelsvertrag abgesclilossen 
ist, und dafs Costariea den Vertrag mit Deutschland 
gekundigt hat.

Der Yertrag mit N i c a r a g u a  ist ein einfacher 
Meistbegilnstigungsvertrag, wie er mit den vielen 
anderen Staaten besteht. Eine Einschrankung seines 
Meistbcgunstigungsrechls hat Deutschland anerkannt 
zu Gunsten eines etwasiehbildendenengerenZusammen- 
schlusses der mittelamerikanischen Freistaaten unter- 
einander. Die Dauer des Vertrages ist auf zehn 
Jahre festgesetzt.

Nicaraguas W erth ais Exportland ist nicht so grofs, 
wio er sein kOnnte. Die gesammte Einfuhr bewerthete 
sich 1895 auf rund 5000000 Silberdollar =  1 0 000000^ . 
Ungluckliche politische Vorhaltnisse haben das wirth- 
schaftliche Gedeihen des aufserst fruchtbaren, auch 
edle und unedle Metalle besitzenden Landes schwer 
geschadigt. Nach Riickkehr geordneter Zustilnde ist 
iudefs ein Aufschwung zu erw arten, insbesondere der 
Kaffeecultur, und damit wird der Bedarf an Maschinen, 
Draht, Gerath, Eisenbahnm aterial sich heben. Aber 
auch davon abgesehen, ist speciell Deutschlands Export 
noch sehr steigerungsfahig, denn er nimmt neben dem 
Englands und der Vereinigten Staaten von Amerika 
nicht die Stelle ein, dio ihm nach Mafsgabe seiner 
Einfuhr aus Nicaragua zukame. Es betrug namlich 
im Jahre 1S95 dem Worthe nach:

Einfuhr
aus

Nicaragua
M

Ausfuhr
nach

Nicaragua
M

Darunler 
Eisen und 

Eisenwaaren
M

Deutschlands (uber
Hamburg) . . . . 7 774 000 2  150 000 37S <X)0

E n g la n d s ................. 1 785 000 4 851 000 875 000
der Yer. Staaten von

6 155000 3 S69 (XK> 560 ODO

W ahrend also Deutschland Nicaraguas bester 
Kunde is t, setzt es seinerseits weit weniger ab ais 
die beiden eiuzig in Frage kommenden Concurrenten, 
im ganzen sowolil wie namentlich auch in Eisen und 
Eisenwaaren. Besonders stark tritt das Mifsverhaltnifs 
bei Maschinen zu Tage, indem nach den W erthangaben 
der betreffeuden Staaten von Deutschland uber Ham
burg fur nur 3S000 M , von England dagegen fur 
290000 J t  und von den Vereimgten Staaten von 
Amerika fur 114000 J l  exportirt ist. Hier durfte in 
erster Linie eine Steigerung des deutschen Absatzes 
zu erzielen sein.

W ahrend demnaeh seitens Nicaraguas eine Be- 
gunstigung anderer Staaten, namentlich der Vercinigten 
Staaten von Amerika, vor Deutschland fur zehn Jahre 
ausgeschlossen ist, bewegt sich das Vorgehen der 
benachbarten Republik C o s t a r i e a  mehr im pan- 
amerikanischen Fahrwasser, indem sie den seit dcm 
Jahre 1875 mit Deutschland bestehenden Handels- 
vertrag zum 7. December 1S97 gekundigt hat. Ideale 
Beweggrunde kommen dabei allerdings schwerlich in 
Betracht. Aber dic Yereinigten Staaten sind die 
Ilauptkaufer des in Costariea gewonnenen Kaffees, 
des einzigen Productes von Bedeutung, infolgedessen 
ist ihr Einflufs im Lande sehr grofs, und es scheint, 
ais ob sie diesen benutzen wollen zur Erlangung von 
Zollerleichterungen gegenuber Deutschland und Eng- 
land. Jedenfalls handelt es sich nicht, wie man ver- 
muthen kOnnte, um Erlangung der Aufhebung der 
Meistbegunstigung, sobald centrala merikanische Staaten 
in Frage kommen. Denn diesen gegenilber hat Costa
riea bereits in dem alten Vertrage sein freies Ver- 
fugungsrecht gewahrt.
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Dals die Freundschaft der Vereinigten Staaten 
fiir Costarica yon grofsem Werth ist, welchem der 
Nutzen, den der amerikanische Export daraus zieht, 
nicht entspricht, zeigt die llandelsstatistik.

Die Ein- und Ausfuhr aus bezw. nach Costarica 
beliefsich niimlich im Jahre 1895 dem Werthe nach auf:

Eiiłfnlir Ausfuhr Darunter
aus nach Eisen und

Costarica Costarica Eisen waaren
JL .u M

Deutschlands (iiber
Hamburg) . . . . 2 824000 2 608 000 254 000

E n g la n d s ................. 5 780 000 5 310 000 583 000
der Ver. Staaten von

Amer i ka . . . . . 13 182 000 3 936 000 498 000

W i e , bei Nicaragua zeigt sich auch hier ein 
bemerkenswerthes Zuriickstehen der Ausfuhr aus 
Deutschland, sowohl uberhaupt wie namentlich in 
Eisen und Eisenfabricateu: und auch hier scheinen ] 
deutsche Maschinen bisher wenig bekannt geworden 
zu sein, denn 18‘J5 wurden aus Hamburg fur nur j 
9300 c//, aus England dagegen fiir 122 000 J t  und aus i

B ii che

Bericht iiber den Neubau, die FAnrichtuntj und die 
Betriebsverhdltnisse der schweiz. Materialpriif'tings- 
Anstalt. Von ihrem Director Prof. L. T e t m a j e r .
II. Ąuflage, in Commission bei J. Speidel, Ziirich.

Durch denUmstand, dafs den Theilnehmern an dem 
lS95er internationalen Gongrefs des Yerbandes fiir 
MaterialprOfungen der Technik ausgieliige Gelegenheit 
geboten war, die in unm ittelbarer Nahe der Zflricher 
teehnisehen Iloćhschule sich erhebende schweizerische 
Materialprufungsanstalt in Augenschein zu nehmen, ist 
dieser prachtige Bau bereits in weiten Kreisen bekannt 
geworden. Eine willkommene Gabe bietet nun Prof. 
T e t m a j e r ,  der bekanntermafsen selion seit einer 
Reihe von Jahren der bewahrte Leiter dieser Anstalt 
ist, durch den vorliegenden B ericht, welcher in er- 
schSpfender Darstellung ihre geśchichtliche Entwick- 
lung, den Neubau, die Einrichtung, die Ziele und 
Zwecke der A nstalt, dereń Reglem ent, die daselbst 
in Benutzung stehenden Methoden zur Materialpriifung 
und eine Uebersicht uber ihre umfassenden und viel- 
seitigen Leistungen giebt.

Der Rohbau des stattlichen Gebiiudes ist mit 
einem Kostenaufwand von 161600 J l  errichtet; sein 
Aeulseres und die innere Einrichtung wird uns 
durch 12 sclićSne Lichtdrucktafeln yeranschapiclit. 
Der schweizerischen Regierung mufs hohe Anerkennung 
gezollt werden dafiir, dafs sie die Mittel zur Schaffung 
und Unterhaltung einer inustergultigen Anstalt dieser 
Art in reichlicher Weise zur Yerfiigung gestellt hat.

Den breitesten Raum in dem Bericht nimmt die 
Beschreibung der in Yerwendnng stehenden Methoden 
fur die Priifungen ein , welche sich auf Bausteine, 
Dachschiefer und Ziegel, Bindemittel, Bauholz, Metalle, 
Dralit und Drahtseile, Treibriem en, Schmier- und 
AnstrichOle, Anstrichmassen, Papier und chemisch- 
analytisclie Arbeiten erstrecken. Namentlich verdient 
heryorgehoben zu w erden , dafs hierbei auch i die 
chemischen Methoden genau beschrieben sind.

Die schweizerische Anstalt hat in gleicher Weise 
wie unser Charlottenburger Institut einmal die Auf- 
gabe, ais Priifungsstation, d. h. zur Feststelluug der
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den Vereinigten Staaten von Amerika fiir 140000 J l  
Maschinen nach Costarica exportirt. Das ist. um so 
mehr zu bedauern , ais im allgfemeinen deutsche 
Fabricate einen guten Namen im bandę haben, 
wenigstens riith der deutsche Consul in San Jose de 
Costarica den deutschon Fabricanten, ihreErzeugnisse 
mehr ais bisher unter Betonung des Ursprungsortes 
und mit der Marko „alem an' einzuluhien. GrOfśere 
Beachtung verdient das Land auch ińsofern; ais man 
fur die nachsten Jahre- eine Zunahme der Production 
von Kaffee und damit eine Hebung des w irthschaft
lichen Lebens uberhaupt erwartet. Dann werden 
wahrscheinlich auch die in AngrilT genommenen 
Bahnen zwischen Jimenez und Nicaragua und zwischen 
Łimón und Maniia weitergebaut werden, sowie der 
Plan, das mittlere Ilochland mit einem Hafen am 
Stilleu Meer zu rerhinden, schneller zur Durchfuhrung 
kotnmen.

Die erste Bedingung fur eine Steigerung der 
Ausfuhr nach Costarica ist jedoclf, dafs rechtzeitig 
ein neuer Handelsvertrag geschlossen wird,' und dafs 
in diesem Deutschland die volle Meistbegunstigung, 
abgesehen etwa von den anderen mittelamerikanischen 
Republiken, gewahrt bleibt. j / .  Busemann.

rschau.

Gute- und Festigkeits- u. s. w. Verhaltnisse solcher 
einschlagigen Materialien, welche von Behorden, Pri- 
vaten u. s. w. eingeschickt werden, zu dienen und 
ferner auch in fachwissenschaftlicher Forschuug auf 
dem ihnen zugetheilten Gebiete thatig zu sein. Durcli 
die zahlreichen Arbeiten von z. Th. bahnbrechender 
Bodeutung, welche die Anstalt auf letztereni Gebiet 
geleistet h a t, hat' sie sich einen wohlbegrflndeten 
Ruf erworbeh: fur die deutsche Eisenindustrie sind 
von besonderer Bedeutung die Untersuchungen iiber 
den relativen W erth des basischen Flufseisens ais Con- 
śtructions- und Scliienenmaterial und iiber Schlacken- 
cement gewesen.

Das ais „Landesausstellungsausgabe 1896“ in
II. Anflage erschienene Buch ist fur alle Interessehten 
an den Materialpriifungen der Technik ein hOchst 
schiitzensworther Beitrag. E. Schrudter.

Taschenbuch fiir  Bergmdnner. Ilerausgegeben 
von Prof. H a n s  H o f e r  in Leoben. Bei Ludw. 
Mittler. Preis gebunden 12,50 -Jt.

, Dieses Buch soli, heifst es im Yorwort, ein Nach- 
„schlagebuch zur raseben Orientirung in berg- 
,mannischen Fragen sein und insbesondere i cm 
„Praktiker die wichligeren Erfahrungszah y.i und 
.Forineln in ubersichtlicher, handlicher Foim bieten; 
,es liegt ihm somit fern, die grofsen Hand- und Lehr- 
Jjiicher der bergbaulichen Wissenschaften ersetzen 
„oder die fiir den Maschinenbauer, Mathematiker, 
„Mineralogen u. s. w. bestimmten Taschenbucher ver- 
„drangen zu wollen.

Die erste Abtheilung bringt Angaben uber Zu
sammensetzung, Harto und Dichte der nutzbaren 
Minerale, Form ationsreihe und Eintheilung der Lager- 
statten. In der zweiten Abtheilung wird,- natur|rch 
lediglich vom teehnisehen Standpunkt aus, dasSchiirfen, 
das Erdbobren, die Hiiuer- und Ge\vinnungsarbeiten, 
die Grubenbaue, die Abbaumethoden, der Gruben- 
ausbau, die Yerdammungen, Fórderung und Fahrung 
behandelt (Verfasser W a l t  1), dann folgt der ais 
Specialist auf seinem Gebiet bekannte Prof. v, H a u e r

6
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mit BergwOsensmaschinen und Prof. B i l h a r z  mit 
Aufbereitung.

Ueber den Ausbau der Gruben mit Eisen findet 
sich ein erschSpfend behandeltes Capitel, das jeder 
Eisenhiltteninann mit Interesse lesen wird. Unter 
den Maschinen vermifsten wir etwas in Berficksichtigung 
der neuesten Leistungen, so beim Capitel der Wasser- 
haltungen diejenigen von Ehrhardt & Sehmer, Ilaniel 
& Lueg, Friedrich-Wilhblmshfltte, GutehofTnungshfltte, 
Isselburgerhiitte, Scliwarzkopff u. a. m.

Bergratb L o b e - KOnigslnitte giebt in einem 
knappen, iibersicli11 ich gehaltenen Capitel eine treff- 
liche Anleitung zur Werthschiitzung von Bergwerks- 
Unternehmungen, W a 111 desgleichen uber Mafs- 
scheidekunst. Zum Sclilufs ist mit Rucksicht auf den 
Umstand, dafs die alteren Bergleute mit diesem Kinde 
der Neuzeit nicht vertraut sind, eine gemeinfafsliche 
Darstellung der Elektrotechnik angehangt.

Was in der Vorrede des 672 Seiten starken Buchs 
Yersprochen ist, halten Yerfasser und seine Mitarbeiter 
in YÓllem Mafse; es soi ihm daber beste Empfehlung 
ais Geleit auf den Weg in die fachmannische und 
besonders auch die Praktiker-Kreise mitgegeben.

Sehr.

Mehrphasige elektrische Strome und Wechsdstrom- 
motoren. Yon S i l v a n u s  P. T h o m p s o n .  Auto- 
risirte deutsche Uebersetzung von K. S t r e c k e r .  
250 Seiten mit 171 in den Text gedruckten 
Abbildungen und 2 Tafeln. Halle a. S. 1896, 
Yerlag von W . Knapp. Preis broschirt 12 J t .

Es ist unleugbar, dafs sich bei der letztjahrigen 
Entwicklung der Elektrotechnik gerade nach Seite der 
mehrphasigen Strome ein gewisses Bedurfnifs nach 
einem Buche herausgestellt hat, welches diese keines- 
wegs leichtcn Yerhaltnisse naher behandelt. Das vor- 
liegende Buch einem auf diesem Gebiete Belehrung 
Suchenden zu empfehlen, mufs man indessen einige 
Bedenken tragen. Ist aucli nicht zu verkennen, dafs 
dasselbe eine ganze Reihe interessanter und dem 
Studirenden niitzlicher Einzelheiten enthalt, so kann 
man sich auf Grund der wenig iibersichtlichen und 
auch zu wenig systeinatischen Anordnung und Be- 
handlung des Stoffes, welche bei schwierigen Gebieten 
doppelt wichtig erscheint, sowie einzelner Versehen 
doch der Einsicht nicht verschliefsen, dafs das Werk 
etwas rascli und flflchtig verfalst wurde und noch 
niclit geh6rig ausgereift war. Ferner ware bei der 
grofseren Schwierigkeit des Gegenstandes hier eine 
etwas tiefer gehende und das Wesentliche mehr hervor- 
hebende Behandlung der elementaren Theorie und 
Wirkungsweise der Wechselstrommotoren erforderlich 
gewesen. Auch leiden einige Abschnitte unter dem 
Hangę des Verfassers, sich gern zu allgemein und 
zu wenig greifbar auszudrflcken. Die ausfuhr- 
liche Bibliographie der mehrphasigen StrOme und 
Drehfeldmotoren wird Manchem willkommen sein, 
obwohl auch hier eine Sicbtung in mehr originale 
und mehr reproducirende Arbeiten vortheilhafter 
erscliiene. C. II.

A l p h o n s  Gus t  o di s  in Dusseldorf, Bau runder 
Fabrikschormteine, Instandsetzung, Binden u. s. w. 
ohne Betriebsstdrung.

Der durch seine Schornsteinbauten in allen Erd- 
tbeilen bekannte Inhaber dieser Firma versendet eine 
reich illustrirte Schrift, die uns lehrt, welch aufser- 
ordentliche Erfolge derselbe auf diesem Sondergebiet 
erzielt hat. Eingangs setzt er die Vorzuge des runden 
Schornsteins mit Benutzung von gelochten radialen 
Formsteinen und dem ihm patentirten Etagenfutter

in ebeiiso anschaulicher wie wissenschaftlich begriiii- 
deter Weise auseinander. Es folgt dann eine Listę 
von 1760 von der Firma bis zum 1. Januar v. .J. er- 
richteten Kaminhauten, darunter solche in allen 
europaischen Staaten, namentlich viele in Rufsland, 
Diinemark, Sehweden, Norwegen, Frankreich, Belgien, 
den Niederlanden, Oesterreich und Ungarn, aber auch 
in Niederl. Westindien, je zwei in England, Brasilien 
und den Ver. Staaten. Es ist dieser Erfolg um so 
bemerkenswerther und eigenartiger, ais Bauten aus 
Ziegelsteinen sonst zumeist rein drtlichen Ursprungs 
zu sein pflegen; unser Vaterland ist in Bezug auf 
Kaminhauten allen anderen Industriestaaten voran- 
geeilt und mit Recht kann man daher diese 1760 
Kamine ais ebensoviele Wahrzeichen deutschen Unter- 
nelunungsgeistes ansehen.

Journal o f the Iron and Steel Institute. Vol. II, 1896.
Der gegenuber den Yorjahren fruhzeitig erschienene 

Band vdn 507 Seiten Starkę enthalt den Bericht uber 
die Bilbaoer Versammlung; nehen den zu den Vor- 
tragen gehńrigen Tafeln ist er mit einer grofseu An- 
zahl von Naclibildungen nach pbotographischen Auf- 
nahmen geschmuckt.

P i z z i g h e l l i ,  Anleitung zur Photograpliie. 8 . Aufl. 
Halle a. S., bei Willi. Knapp. Preis 3 J i .

Die 1. Auflage ist im Jahre 1887, die 7. Auflage 
im Herbst 1894 erschienen und bereits wieder liegt 
eine neue Auflage uns vor. Nach Angabe der Verlags- 
buchhandlung sind von dem Buche innerhalb 8 Jahren 
18 000 Exemplare abgesetzt worden: der beste Beweis 
fur die Brauchbarkeit desselben, das nunmehr auf 
332 Seiten mit 153 Abbildungen herangewachsen ist 
und durch Aufnahme einer gr6fseren Anzahl Nach- 
bildungen nach ausgewahlten Aufnahmen von Lieb- 
habern eine angenehme Erweiterung erfahren hat.

Ein Band der Meggendorfer B latter, Miinchen, 
Schubertstr. 6 , 

hat sich auf dem Redactionstisch zwischen die Fach- 
literatur verirrt. Durch einen Einblick in das Heft 
verdanken wir demEinsender ein paar frflhlicheMinuten 
und herzerquickende Erfrischung. Wir empfehlen 
Jedem, der ein Bedurfnifs zu einer solchen hat, sich an 
die obengenannte Geschaftsstelle zu wenden. Red.

Ferner sind bei der Redaction folgende Werke 
eingegangen, dereń Besprechung rorbehalten bleibt:
Bórsengesctz, tom  22. Jutti 1896. Nebst den 

dazu erlassenen Ausfuhrungsbestimmungen. Text- 
ausgabe mit Anmerkungen und Sachregister. 
Unter Mitwirkung des Kaiserl. Geheimen Ober- 
Begierungsrafhs und vortragenden Baths im 
Reichsamtdes Innern A. W e r m u t h ,  bearbeitet von
H. B r e n d e l ,  Gerichtsassessor, commissarischer 
Hulfsarbeiter im Reichsamt des Innern. Berlin 
1897. J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung. 

Gesetz, betreffend die Pfiichten der Kaufleute bei 
Aufbewahrung fremder Werthpapiere. Vom 
5. Juli 1896. Textausgabe mit Erlauterungen, 
Einleitung und Sachregister. Bearbeitet von
F. L u s e n s k y ,  Geheimer Regicrungsrath und 
vortragender Rath im Ministerium fiir Handel 
und Gewerbe. Berlin 1896. J. Guttentag, 
Yerlagsbuchbandlung.



1. Marz 1897. Industrielle Rundschau. Stahl und Eisen. 207

Allgemeine deutsche ] Yechsel ordnu »g. Auf der
Grundlage der von Dr. S. B o r c h a r d t ,  Minister- 
resident, Geheimer Justizrath, Ritter u. s. w. 
verfafslen Ausgabe. Bearbeitet von Dr. E r n s t  
B a l i ,  Rechtsanwalt am Landgericlit Berlin I. 
Siebente vermehrte und veranderte Auflage. 
Berlin 1897.’ J. Gultentag, Verlagsbuchhand- 
lung.

jDas deutsche Reichsgesetz iiber die Wecliselstempel- 
słeuer. Bearbeitet von P. L o e c k ,  Regierungs- 
assessor an der Konigl. Prow-Steuerdirection zu 
Berlin. Sechste vermehrte und veranderte Auf
lage. Berlin 1897. J. Guttentag, Verlags- 
buchhandlung.

Iland- und Lehrhuch der Staatswissenschaften in 
selbstandigen Banden. Ilerausgegeben yon 
Kuno  F r a n k e n s t e i n .  II. Abtheilung: Finanz- 
■wissenschaft. 3. Band. Die Steuern, beson- 
derer Theil von Dr. A l b e r t  S c h a f f i e ,

lndustrielle
Fabrlkanlagen in Rufsland.

Wie wir dem Organ des russischen Fiuanz- 
m inisterium s' entnehmen, beabsichtigt das llutten- 
werk Creusot in Gemeinschaft mit der Banque de 
Paris et de Pays-Bas in Kasan eine Eisengiefserei 
und Łocomotivenbauanstalt zu begrflnden. Das Eisen 
soli diesen Werken vom Ural her uber den Kama- 
strom zugefiihrt werden. Ais Brennmaterial beab
sichtigt man Petroleumruckstande zu verwenden. Fiir 
das neue Unternelimen sollen in Kasan bereits be- 
stehende Fabrikgebaude angekauft sein.

Dasselbe Blatt berichtet ferner, dafs die Berliner 
Firma A r t h u r  Ko p p e l  beabsichtigt, in St. Peters
burg und im SOden des europaischen Rufslands 
Fabriken fiir Herstellung aller Bestandtheile beweg- 
licher Feldbahnen sowie der zugehSrigen kleinen 
Waggons zu errichten. Derartige Feldbahnen wurden 
bisher fast sammtlich aus dem Auslande bezogen, 
das russische Blatt begriifst daher freudig die bevor- 
stehende Verpflanzung dieser Fabrication nach Rufs
land,  um so m ehr, ais die neuen Werke gleich in 
grofsem, auf ausgiebige Production berechnetem Mafs- 
slabe angelegt werden sollen.

Ferner hat die belgische Gesellschaft „Providence‘ , 
die kurzlich in der Nahe von Kertscli umfangreiche 
Erzlagerstfttten pachtweise erworben hat, in Mariapol 
ein grofses Grundstucfc angekauft, um dort unter 
Betheiligung russischer Kapitalisten ein ausgedehntes 
Eisen-, Stahl- und Walzwerk zu errichten. Hinsicht- 
lich des Arbeitsplanes der neu zu errichtenden Fabrik 
ist bisher nur bekanut, dafs man zunachst Schienen 
und Protileisen zur Versorgung des inneren Marktes 
zu walzen beabsichtigt. „Die glSnzende Stellung” — 
schreibt das amtliche Blatt hierzu — „welche diese 
Gesellschaft in der Industrie Belgiens einnimm t, die 
anerkannt hohe Befahigung ihrer Leiter fur den Be
trieb derartiger Werke und die sehr giinslige Wahl 
der Oertlichkeit fur das neue Unternehmen gewahr- 
leisten einen sicheren Erfolg. Die Gnindung dieser 
Fabrik mufs begrufst werden ais ein neuer weiterer 
Schritt zur Regelung des einheimischen E isenm arktes/

In Jekaterinoslaw hat die „Duisburger Maschinen- 
bau-AetiengeselIschafl“, Duisburg, ein Landstiick an 
gekauft, um dort unter Theilnahme russischen Kapitals

K. K. Minister a. D. Leipzig 1897. Verlag 
von G. L. Hirschfeld.

D r. j u r .  V o s b e r g - R e k o w , Die Reform des 
deutschen Consulatswesens und die Errichtung 
deutscher Handelskammern im Auslande. Berlin 
1897, Siemenroth & Troschel.

D r. K a r l  D i c k e l ,  Amtsgerichtsrath, Betner- 
kungen zu dem Entwurfe des neuen Handels- 
gesetzbuches. Mit besonderer Beriicksichtigung 
der Land- und Forstwirthschaft. Berlin 1897, 
Franz Vahlen. Preis 2 J(>.

D r. R o b e r t  v o n  L a n d m a n n ,  Konigl. Bayr. 
Staalsminisler, Die Gewerbeordnung fiir  das 
Deutsche Reich unter Beriicksichtigung der 
Gesetzgebungsmaterialien, der Praxis und der 
Literatur. Dritte Auflage, unter Mitwirkung des 
Verfassers bearbeitet von Dr. Gu s t a v  R o h m  er. 
Munchen 1897, G. H. Beck. I. Band, I. Hiilfte. 
Preis 4 ,50 <JC.

Rimdscliau.
eine Fabrik fiir Herstellung schwerer Walzwerk- 
mascliinen und anderer Mąschinen mit Dampfbetrieb 
zu errichten.

Aufserdem beabsichtigt eine Gruppe belgischer 
Fabricanten , ebenfalls unter Betheiligung russischer 
Kapitalisten, in der Stadt Lugansk, woselbst auch 
die „Sachsische M aschineiibauanstalt' eine grófsere 
Anlage errichtet, eine Walzengiefserei zu begriinden. 
Das Blatt macht darauf aufmerksam, dafs dieser 
Fabricationszweig in Rufsland bisher nocli wenig 
entwickelt ist. Es maehe sich dort ein Mangel 
an Fabriken fiir Herstellung grofser Mąschinen im 
allgemeinen und der Vorrichtungen und Bestandtheile 
fiir Walzwerke insbesondere sehr filhlbar, namentlich 
in gegenwartiger Z e it, wo alle Fabriken dieser Art 
im Auslande — also aufserhalb Rufslands — mit 
Arbeit uberhauft seien. Diese neuen Unternehinungen 
wurden daher seitens der industriellen Weit Rufslands, 
die ihrer so sehr bedurfe, sympathisch begrufst, um 
so mehr, ais die leitenden Techniker der hier in Frage 
stehenden Industriegesellschaften des Auslands in ihrer 
Heimath eines ganz vorzugliehen Rufes sich erfreuten.

Am 9. Febr. hat die Gesellschaft der Maschinenbau- 
Anstalten und Eisenwerke von Kolomna (im Gouv. 
Moskau) das Jubilaum ihres 25 jahrigen Bestehens 
gefeiert. Begrunder der Gesellschaft waren die In- 
genieure A. E. v. S t r u v e ,  G. E. v. S t r u v e  und A. J. 
Le s s i n g .  Im Jahre 1868 ging aus den W erkstatten 
der Gesellschaft ihre erste Locomotive h e rv o r, die 
zugleich die erste war, welche uberhaupt in Rufs
land gebaut worden. Im Jahre 1873 begrOndete 
die Gesellschaft dann noch, ais Filiale, das Eisen- 
und Stahlwerk Kulebaki. 8500 Arbeiter sind stiindig 
in den Kolomnaer W erkstatten beschaftigt. Wahrend 
des Yierteljahrhunderts ihres Bestehens haben die 
Werke von Kolomna 1930 Locomotiren, 23330 Waggons 
und 1259 000 Pud eiserner Brucken geliefert, im Ge
sammtwerthe von 113677000 Rubeln. Das Hutten- 
werk Kulebaki hat aufserdem 9800000 Pud Gufseisen 
und anderweitiges yerschiedenartiges Materiał im Ge
sammtwerthe von 19 500000 Rubeln producirt. Der 
Werth der Gesammtproduction aller Werke der Ge- 
sellschaft beiauft sieli also fur dies erste Yierteljahr- 
hundert auf 133177 000 Rubel:
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Ejnaillirwerke in Liibeck 1800.*
Dem vorlaufigen Bericht der llandelskammer zu 

Liibeck zufolge hat die Fabrication von verzinuten 
und emaillirten Haus- und Wirthschaftsger&then im 
verllossenen Jahre sich derselben lebhaften Nachfrage, 
wie Ende des Jahres 1S95 zu erfreuen gehabt, und 
durch das yereinte Vorgehen der grSfseren Werke 
Deutschlands gelang es auch, eine kleine Aufbesserung 
der Verkaufspreise und Bedingungen zu erreichen. 
Die Preisaufbesserung wurde jedoch zum grOfsten 
Theil durch die wesentlicli gestiegenen Preise fur 
Eisenbleche wieder ausgeglichen. Immerhin ist auf 
ein zufriedenstellendes Jahr zurflckzublicken, und 
dieses gilt sowohl fflr das Inlandsgeschaft, ais auch 
liir das Ausfuhrgeschaft.

Empfindlith benachtheiligt ist die Lflbecker In- j 
dustrie dadurch, dafs die 'Bahnfrachttarife fur Kohlen 
von Westfaleu nach Liibeck nicht dieselben Yergfln- 
stigungen bieten, wie nach Hamburg, und die Folgę i 
ist, dafs die an sich theurere englische Kobie, weil | 
mit geringeren Kosten herzulegen, den eigentlich 
billigeren deutschen Kohlen rorgezogen werden mufs. 
Eine fernere nicht unwesentliche Beeintrachtigung hat 
der Fabricationszweig fur Blech-Email-Industrie durcli 
die im Ycrflossenen Jahre geanderte Handhabung des ' 
Zolltarifs bei V e r z o l l u n g  e n g l i s c h e r  B l e c h e  
erfahren. Wahrend fruher englische Bleche zum 
Zollsatz von 3 J l  fflr 100 kg yerzollt wurden, ist j

* Yergl. Bericht auf S. 138 des yorigen Jahrgangs. I

dieser Satz auf Antrag der deutschen Blechwalzwerke 
um 2 .,H. erhflht worden, und rundę Blechtafeln, die 
friilier 3 J l  Zoll kosteten, sind sogar mit 0 J l  zur 
Verzollung gezogen.

Der Absatz nach dem Auslande war sehr lebhaft, 
besonders nach Hufsland, allein auch hier sind die 
schlechten Preise sehr zu beklagen. — Spanien wird 
dem Absatz immer noch yerschlossen bleiben, solange fur 
diese Artikel nicht gflnstigereZollvcrhaltnisse eintreten.

In Liibeck hatten sich flher 300 Arbeiter einer 
Emailwaarenfabrik zu einem Ausstand Yerleiten lassen, 
doch gelang es derW erksleitung, durch Yermiltlung des 
kflrzlich entstandenen Arbeitsnachweises des Vereins 
Lflbecker M etali-Industrieller andere Arbeitskrafte 
heranzuziehen und dem Streik erfolgreich zu begegnen.

M. B.

Westfiilisclies Kokssyudicat.
Im Monat Januar er. wurden (nach der „R.-W. Z.“ 

v. 19. Febr.) vou den dem Kokssyndicat angehOrenden 
Zechen 4(51 734 t Koks abgesetzt, hierzu kommt der 
Versand der Priyatkokereien mit 11 2S0 t, so dafs sich 
ein Gesammtabsatz Yon 470014 t gegen 488532 t im 
Monat December 1890 ergiebt oder 12528 t weniger. 
Bei der gleichen Auzahl von Arbeitstagen stellt sich 
die arbeitstagliche Leistung im December auf 20355 t, 
im Januar auf 19834't. Fflr den Monat Februar mit 
nur 23 Arbeitstagen (fflr die meisten Zechen wenig- 
stens) ist ein entsprechend weiterer Ausfall in der 
Gesammtheryorbringung an Koks zu erwarten.

Y ereins -Nachrichten.

Verein deutscher Eisenhiittenleute.
Aendcrmigen im .Hitglleder-Yerzeichuifs.

Boecker, Hermann, Director der Firma Boecker & Co., 
Schalke.

Bourggraff, August, Hochofen - Betriebsingenieur der 
Societe John Cockerill, Seraing, Belgien.

Herold, I)r. F., Dusseldorf, Adlerstrafse 12.
Kleucker, Chr., Ingenieur und Betriebsfuhrer bei 

Fried. Krupp, Essen a. d. Buhr.
Krieger, Richard, Hutteningenieur, Procurist des Gufs- 

stahlwerks Oeking & Co., Dusseldorf, Grafenberger- 
Chaussee 97.

Neumann, J., Hochofenwerk der Ladoga-Gesellschaft, 
Ust-Slawjanka bei St. Petersburg.

Oberegger, Franz, Ingenieur, Maxhfltte, Bosenberg, 
Oberpfalz.

Sahlin, Carl, techn. Assistent des Generahlirectors, 
Stora Kopparbergs Bergslags Actiebolag, Eisen- 
hfltteuabtheilung, Fahm, Scliweden.

Schott, Otto, Milano, Porta Nuova Nr. 11.
Wester, Reinhold, Maschinen- und Bauingenieur der 

Landeskrona- und Helsingborgs-Eisenbahnen, Hel- 
singborg, Scliweden.

N e u e M i t g l i e d e r :
Bocking, Gustac, Betriebsingenieur der Firma E. BScking 

& Co., Mfllheim a. Rhein.
Gottwald, Fritz, Walzwerkschef der Huldschinskyschen 

Hflttenwerke, Actiengesellschaft, Gleiwitz, O.-Schl.
Jensch, Edmund, Hutteninspector, Kunigundehfltte 

bei Kattowitz, O.-Schl.
Klofs, Ch., Ingenieur, Diffcrdinger Hochflfen, Difler- 

dingen.
iloeger, Adolf, Ingenieur, Gutehoffnungshfltte, Ober

hausen 11.
Xorris, Francis, Embury, Ingenieur der Troy Steel Co., 

Troy N. Y. Uri. St. America.
Race, Hans, Mascbinenmeister, Bismarckhutte bei 

Schwientochlowitz, O.-Schl.
Schmitz, Albert, Ingenieur, Leiter und Theilhaber der 

Commanditgesellschaft Schmitz & Co., Eisenwerk 
Dflsseldorf-Oberbilk, Dusseldorf, KaiserWiiHelmstr.17.

Schulze, Ernst, Civilingenieur, Kattowitz, O.-Schl.

A u s g e t r e t e n :
Yogel, Geli. Bergrath, Saarbrflcken.

V e r s t o r b e n :
Schilling, Otto, Kattowitz, O.-Schl.

Die nachste

Hauptyersammlung des Yereins deutscher Eisenhiittenleute
findet Ende Marz oder Anfangs April in Dusseldorf statt.
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Platten und Bleche aus schmiedbarem Eisen, roli .

Desgl. polirt, gefirnifst u. s. w ........................................

Weifsblech 

Eisendrabt, roh

Desgl. verkupfert, yerzinnt u. s. w 

Andere grobe Eisengufswaaren 

Ambosse, Brecheiscn 

Anker, Ketten

Briłcken und Brflekenbestandtheile 

Drahtseile

Eisen zu groben Maschinentheilen u. s. w., roh vor 
geschmiedet .................

Eisenbahnwagcnachsen, Rader

Kanonenrohre ....................................................................

ROhren, geśchmiedete, gewalzte u. s. w ......................

Grobe Eisenwaaren, nicht abgeschliflen und abge 
scblifTcn, W erkzeuge.....................

Geschosse aus schmjfdbarem Eisen, niclil abgeschliffei

D ra l i ts t i f le ..........................

Schrauben, Scliraubbolzen

Feine Eisenwaaren, aus Gufs- oder Schmiedeisen .

S p ie lzeu g .................................................................... 1895
lNiihmaschiiien ohne Geslell ............................. 18w
K rie g s g e w e h re ........................................................1895

18%
Jagd- und Luxusgewehre, Gewehrtheile

N&luiadeln, Nillnnaschinennadeln

Schreibfedern aus Stahl . . .

U h r fo u n l i tu r e n ..............................

Eisenwaaren, unvollstanuig declarirt

Locomotiven und Locomobilen .

D a m p fk e s s e l ...................................

Maschinen, ilberwiegend aus ITolz

Desgl. ilberwiegend aus Gufseisen ..............................

Desgl. iiberwiegend aus S ch m ied e isen .................

Desgl. ilberwiegend aus anderen unedlen Metallen

Nillmiaschinen mit Gestell, ilberwiegend aus Gufseise

Desgl. ilberwiegend aus Schmiedeisen

Kralzen und Kratzenbeschliigo . . .

Eisenliahnfahrzouge, ohne Leder- u. s. w. Arbeit,
je unter 1000 iS  w e r t h ..............................Stiick

Desgl. je iiber 1000 J l  werth

Desgl. mit Leder- u. s. w. Arbeit

Andere Wagen und Schlitten

Eisen und E is e n w a a re n ............................Menge in t
Werth in 1000 Jt.

lnstrumente, Maschinen und Euhrzeuge Menge in t
Wertli in 1000 ,M

1540-4 10 75 117527
3791 0 30 14293
1526 fi 10 8550
1093 5 86 7490

4952 39646 
1333! S707 
437! 3139 
372! 3224

64609 3407 
8800; 635 

13589 255

137345 86 90694 106519 11192 124943 9959
23489 57 12605 — 22211 2717 19039 1677

8286 15 5783 0 7781 2096 24159 578
17146 38 5397 0 7979 2239 20108 726

Gesnmmtausfuhr
1816

Gcsammtaustuhr
1896

Tonnen W erth 
in 1000.# Tonnen Werth 

in 1000 Jt

2480136 7439 26423S4 7927 Eisenerze.

20631 259 17201 206 Schlacken von Erzen, Schlaekenwolle.

S005G 2119 134257 3558 Thomasschlacken.

81814 4568 52466 282S Brucheisen und Eisenabfiille.

135289 7063 140449 7331 Roheisen,

61 SOS 4817 49529 3858 Luppenciscn, Rohscllienen, BlOcke.

172863 16252 178887 10815 Eck- und Winkeleisen.

45619 4562 52163 5216 Eisenbahnlaschen, Schwollen u. s. w.

116627 10193 129413 11311 Eisenbalinschienon.

278278 28007 259461 26102
Selimiedbarcs Eisen in SUhcn, Radkranz- nud Pllug- 

sehaareneisen.

124015 15634 129590 16341 Platten und Bleche aus schijjifdbarem Eisen, roh.

4496 1259 5581 1549 Desgl. polirt, gefirnilst u. s. w.

284 78 135 37 Weifsblech.

115633 12948 113847 12751 Eisendrabt, roh.

89699 13006 93269 13524 Desgl. verkupfert, yerzinnt u. a. w.

19066 2717 18629 2655 Andere grobe Eisengufswaaren.

2910 800 3571 9S2 Ambosse, Brecheiscn.

729 189 773 201 Anker, Ketten.

4392 1054 7962 1911 Briłcken und BrOekenbestamltheile.

1819 837 1863 857 Drahtseile.

1956 606 2382 738
Eisen zu groben Maschinen theilen u. s. w., roh vor- 

geschmiedet.

25824 5423 24795 5207 Eisen bulili wagenachsen, Ruder.

701 2804 277 1110 Kanonenrohre.

32592 6518 29160 5832 ROhren, geśchmiedete, gewalzte u, s. w.

116317 79095 135023 91816
Grobe Eisenwaaren, nicht ubgesehlitTen und abge 

scliliffen, Wcrkzeuge.

2154 1616 939 705 Geschosse aus schmiedbarem Eisen, nicht abgeschliffen

63662 9231 58185 8437 Dralitstifle.

2718 557 2156 503 Schrauben, Scliraubbolzen,

18801 32901 204S9 35855 Feine Eisenwaaren, aus Gufs- oder Schmiedeisen.

1005

1957

1507

25437
8069
2013

6138
26170

Spielzeug.
Nalnnascliinen ohne Gestell. 
Kriegsgewehre.

95 2402 93 2421 Jagd-. und Luxusgewehro, Gewehrtlieile,

803 7227 1223 11003 Nilhnadeln, Nuhinaschinennadein.

38 269 38 267 Schreibfedern aus Stahl.

475 1426 533 159!) Uhrfournituren.

~  75 ...  20!) 109 326 Eisenwaaren, unyollstiindig declarirt.

7988 8387 15081 15835 Locomotiven und Locomobilen.

3376 1283 3889 1459 Dampfkessel.

1548 1008 1485 1025 Maschinen, ilberwiegend aus Ilolz,

97185 56367 110277 68961 Desgl. ilberwiegend aus Gufseisen,

16078 11254 19858 13900 Desgl. iiberwiegend aus Schmiedeisen.

846 2327 981 2698 Desgl. iiberwiegend aus anderen unedlen Metallen.

9625 8951 6995 4197 NShmaschinen mit Gestell, iiberwiegend ans Gufseisen

4 9 — — Desgl. iiberwiegend aus Schmiedeisen.

222 1242 208 1166 Kratzen und KraUenbescIilSge.

5579 892 5605 889
Eisenbahnfahrzeuge, ohne Leder- u. s. w. Arbeit 

je unter 1000 Jl, werth. StOek.

406 1193 421 1148 Desgl. je Ober 1000 Jt, werth. Stiick.

55 773 70 1114 Desgl. mit Leder- u. s. w. Arbeit. Stflck.

229 458 252 504 Andere Wagen und Schlitten.

1527852

158788

136872

301792

158942
90888

1518626
I 322785

181227
165872 

158724 1 04241

Eisen und Eisenwaaren. Menge in t.
Werth in 1000 J t.
lnstrumente, Maschinen und Fahrzeuge, Menge in t 
Werth in 1000 J t.
Maschinen allein t  und Werth in 1000 J t.
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Deutschlands Einfuhr von Eisen und Eisenwaaren in den Jahren 1895 und 1896.
* — .----- —

Ver. St. Gesamrateinlulir Gesammtcinfuhr
— ------------ ,--------------------------------------------

Freihafen Diine- Frank- Nieder- Nor- Oealerr.- Rufs- lSflfi 1896Belgieu Italien Schweden Schweiz SpanienHamburg mark rcich britannien landc wegen Ungarn laud Amerika Tunnen Werth i. 
t000,ff Toiineą Werth 1. 

1000 Jl

34 046 121 520 907 118 371 6 130 18 735 87 152 93 151263 48 250 613 920 212 783 821- 1 079 2 017 130 27 301 2580 700 34 921 Eisenerze.
1S90 33 OK; 131 000 98 619 8 052 9 107 OS S70 184 230 13935 787 581 1 240 055

Schlacken von Erzen, Schlackenwolle................. 1835 14-0 704 0 272 028 43 059 — 9 250 1 2-17 49 818 4 221 13 530 23 1 058 — 537 512 7 343 (ISO 251 9 319 Schlacken von Erzen, Schlaekonwolle.
148 687 387 798 29 285 1SS3 79 248 19 574

T hom asschlacken ...................................................... 13G 
27 941

10 5-14 — 20 012 
19 044

20 203 
15 020

— 2 415 — 12 529 
1S 711

340 7 270 
519

1 18! 561 92 251 2 198 83 705 1 994 Thomasschlacken.

Brucheisen und A b fiille .......................................... 507 993 17 317 1 593 1 1 S79 7S3 613 5 3 905 57 6 91 16 11 339 529 14079 OSO Brucheisen und Abfiille.
0 013 — 13 245 

21 14S
160 505 
284 297

— 55 — 1 418 0 7 885 
9 927

0 4 462 
2 994

3 188217 9 003 322 502 15410 Hoheisen.

— 132 — 0 8 — — — 12 — 599 — — — iu/ 71 1 051 99 Luppeneisen, Rohschienen, lilOcke.
Eck- und W inkeleiscn.............................................. 0 38 0 8 33 _ 29 — 4 — — 13 — 124 12 170 17 Eck- und Winkeleisen.
Eisenbahnlaschcn, Schwellen u. s. wr..................... 7 9 0 0 631 _ 5 — 15 — — — — 3 671 60 130 12 Eisenbahnlaschen, Schwellen u. s. w.

148 1 011 — 1 4 _ 25 — 40 — — 1 -- — 1831 146 140 II Eisenbahnschienen.
Sclmiiedbares Eisen in Staben. Radkranz- und Pfiug-

23 770
Schmiedbares Eisen in Staben, Radkranz- und Pllug-

0 182 12 588
424

4 579
5 282

0 123 28 1 818 
2 633

-1 12 306 
14 740

63 . 67 19 784 2 811 3 378 schaareneisen.

Plalten und Bleche aus schmicdbarem Eisen, roli . 2 89 12 111 4 435 _ 88 0 83 0 98 II — 0 4 968 521 2 384 249 Platten und Bleche aus schmiedbarem Eisen, roli.
I)esgl. polirt, gefirnifst u. s. w .................................
Weifsblech, auch lacki r t ..........................................

0 2 — 38 35 _ 10 — 9 0 0 1 -- 5 106 29 4 407 1 195 Desgl. poin t, genrmfst u. s. w.
0 18 0 55 1 332 _ 5 — 13 — — 7 — 8 1 440 331 10417 2 390 Weilsblech, auch lackirt.

52 18 _ 114 1 891 _ 38 0 379 0 2 570 8 14 ■> OS ) 1 699 5 093 1 902 Eisendraht, rob.
Desgl. verkupfert, verzinńt ...................................... ■ • 0

34
32 

1 110
0

47
10 

1 208
350 

1 730 7
s

135
7p*/

53
203 15

17
9

3
451

—— 7
111

498 
5 121

75
525

700 
0 083

100
085

Desgl. verkuplert, verzinnt. 
Ganz grube Eiscngulswaaren.

Brucken und Bruckenbestandtheile ..............................
D ra h tse ile ...............................................................  • ■
Eisen zu groben Maschinentheilen, roli vorgeschmiedet

Kanonenrohre ....................................................................

Grobe Eisenwaaren, nicht abgeschliffen.....................

Drahtstifte, a b g esc h lif fen ................. .............................

5
28

2

10
38

0

1 943
25 
04 
10 
5 

45 
1 101 

0 
357 
834 

1017 
4

3
1

5
48

0

1 086
73
30

0
9
■1

150

28
638
744

13

1 850 
81

1 233

133
19
0
1

1 086 
1 409 
4 128

2

1

3

2
7

19 
14
7
■1
1

20 
1

49
180
153
10

1
222
241

7

0
0

0

1
33

27
-1

2
21
59

380
243
400

2
3

618
777
23

0

1
18

1
9

0
11

2
1

5
0

4
0
1

853
112
123

9
2

1
4
9
1

22
227
283

1
15

273
199
45
30

65

_

10
0

8
1

1

•10

70
339
550

0
4

256 
2 424 

65 
159 
98

1 465
4

2 886 
4133

33
265

76 
651 

14 
52 
20 

20-1 
14 

649 
2 397

5
91

885 
3 170 

143 
105 
124 

2010 
5

0821 
7 590

42
834

99 
820 

31 
54 
20 

303 
19 

1 422 
4 402

6
115

Arnbosse, Brcchoisen.
Anker, Ketten.
Briieken und Brdckenbostandtheile,
Drahtseile.
Eisen zu groben Maschinentheilen, rohvorgeschmiedet, 
Eiscnbahnachscn, Rftder.
Kanonenrolire.
llOhren, geschmiedete, gewalzte.
Grobe Eisenwaaren, nicht abgeschliffen.

Drahtstifte, abgeschliffen.
Schrauben. Schraubbolzcn.

Grobe Eisenwaaren, abgeschliffen.........................
0

12

0

0
184
210

10

o
46

2

230 
1 079 
1210

80

4
993

1309
178

0

1

0

1

137
127
13
20

15

1

0
o

408
403
83
63

4013

452
294

3 151

669
397

4 747

580
342

3 703

858
101

Grobe Eisenwaaren, abgeschliffen.

Werkzeuge, Degenklingen.
Feine Eisenwaaren: Gufswaaren.

Feine E isenw aaren: G u fsw aa ren ......................... 0 11 3 43
2

57
1

0 20 0

1

i)l

0
1

113
3

1 321
6

2 817
3

1 079
0

3 010
Spielzeug aus Eisengufs.
Waaren aus schmiedbarem Eisen.

Waaren aus schmiedbarem Eisen......................... 7 51 10 338 476 8 37 187
192S7 471 513 230 i' i _ 075 1 350 Niihinaschinen ohne Gestell.

Nahmascliinen ohne Gestell . . . ...................... — — — — —
0 1 0 0 10 31 68 23 40 Spielzeug aus schmiedbarem Eisen.

Spielzeug aus schmiedbarem E is e n ..................... 0 1 — 15 4 0 3
i 2 31 3 34 Gewehre fur Kriegszwecke.

— 1 — O — —
~ 1

—
i 1 147 1 907 130 1 084 Jagd- und Euxusgewehre, Gewehrtheile.

Jagd- und Luxusgewehre, Gewehrtheile . . . .
0

122 — 3 4 0 — 14 1 9 180 8 172 Nahnadeln, N&hniaschinennadeln.
Nahnadeln, N ahm aschinennadeln......................... 0 — 1 6 0 0 —

1
2

'
0 129 1 222 137 1 297 Schreibfedern aus Stahl.

_
0
1 0

3
21

125
2 0 — — 0 10

4
— 0

7
30 

2 003
217 

1 602
41

2 030
247 

1 024
Uhrfournituren. 
Locomotiven, Locomobiten,

17 133 14 25 1748 15 4 0 28 0 .
64

0 12
1 849

1 3 52 
151 
91 

3 268 
4477 

2G9 
W1 
31 
11 
0 
0

211 71 337 118 Dampfkessel.
D am pfkessel................................................................ 3 00 79 — — — O 0 739 3 221 2158 2 797 1874 Maschinen und Maschinentheile uberwiegend aus Holz.
Maschinen und Maschinentheile uberwiegend aus Holz 1 34 34 136 1 956 1 29 2 116 0 o

398

383 150
105 1 942

732 44 1072 181 12 2 405 32 909 18 429 40 897 22 202 Desgl, Oberwiegend aus Gulseisen.
1 501 1 508 21 251 141 80

4 733470 2 393 1079 30 378 606
2

1 249
10

1*26
0 357 3 119 2 059 4122 2 721 Desgl. uberwiegend aus Schmiedeisen.

Desgl. uberwiegend aus Schm iedeisen................ 27 215 18 374 1 156 11 147 468 54
4812S5 350 1 784 140 477

1
2

1 -1 287 70-1 402 980 Desgl. uberwiegend aus anderen unedlen Metallen.
Desgl. uberwiegend aus anderen unedlen Metallen . 1 12 2 118 98 1 5 1 1-1 o 1 322 5 249 4 882 2 839 1 703 Niihinaschinen mit Gestell Uberwiegend aus Gufseisen.
Nahmaschinen mit Gestell uberwiegend aus Gufseisen 10 12 1 18 3 78S 1 9 0 69 2 U 39 78 28 55 Desgl. aus Schmiedeisen.
Desgl. aus Schm iedeisen.......................................... . . 0 — — 1 26 — — —■ 1 -- 168 872 220 1175 Kratzen und KratzenbeschlSge.

— 21 — 14 121 — 1 — 3 '
Eisenbahnfahrzeuge ohne Leder- u. s. w. Arbeit,18 185 _ _

Eisenbahnfahrzeuge ohne Leder- u. s. w. Arbeit . — — — — — — — — -- 152 49 138 24 , je unter 1000 J l  werth. AO„ je unter 1000 J l  werth . . — 81 — 18 10 — 5 — 18 -- 5 4 6 178 393 Desgl. je IWO J l  und mehr werth.
Desgl, je 1000 J l  und mehr w e r t h ..................... O — 2 — — 2 — — — — -----

Desgl. mit Lederarbeit. rji' 2 170 1
24

1 5 7 145
Desgl. mit L e d e r a r b e i t ...................................... .... —

2-1
—

47 35 1 20 8 61 5 ___ 8 —
231 445 227 431 Andere Wagen u. Schlitten mit Leder- u. b . w. A rbeit

Eisen und E isen w aaren .......................................... .  Ł 807 8 049 206 18 604 182 949 42 3 006 868 6 368 79 28 519 1876 
790 

3871 
2 950

4568
245

1415
1 086

258 227
30 765

421 420
46 987

Eisen und Eisenwaaren. t
, , , Werth in 1000 J ! .

,  , W erth in 1000 J l  . . 117 3 338 104 3 328 14 725 42 593 07 1937 39 4 219
13 4 943 48 152 01 883 Instrumente, Maschinen und Fahrzeuge. t

Instrumente, Maschinen und Fahrzeuge . . . . . t 4-11 2 102 225 2 389 30 330 183 973 50 2 023 110 247
177

a i i i i

6 3 654 36 813 30 480 „ ,  „ „ WertlnnlOOO Jl.
„ W erth in 1000 J l 200 1 090 233 3 194 20 558 243 840 52 2 013

|

165

'
47 206 30858 59 078 82618 Maschinen ailein. t und Werth in 1000 Jl..


