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Die Kriegsflotten Deutschlands und des Auslandes.
(Hierżu Tafel III.)

Jie Marinelabellen, welche von der Iland 
des deutschen Kaisers enlworfen und in 
den Wandelgangen des Reichstags aus- 
gestellt waren, haben allseitig ein so her- 

vorragendes Interesse erweckt, dafs wir glaubten den 
Wunschen unseres Leserkreises entgegenzukommen, 
indem wir Abbildungen * der kaiserlichen Eintra- 
gungen in der Tafel III dieserAusgabe beifiigen.

Einige W orte der, leider jeden guten Deutschen 
gleichzeitig beschamenden und beangstigenden 
Wahrlieit iiber unsere Kriegsflotte und 'des Ver- 
gleichs mit der Kriegsscemachl der europaischen 
Staaten diirften hier am Platze sein.

Der Ausgangspunkt der Priifung ist der Flotlen- 
griindungsplan, wie er nach den Ergebnissen des 
Seekrieges 1870/71 im Jahre 1873 veranschlagt 
wurde. Er lau te t:
D e r  F l o t t e n g r i i n d u n g s p l a n  v o n  1873:

P a n ze rfreg a tte n ...........................................S
P anzerco rvetten ...........................................6
iM o n ito rs ........................................................7
Schwimmende B a tte r ie e n ........................2
Kreuzerfregatten und Kreuzercorvetlen . 20

Kanonenboote ( ........................ ^
k l e i n e r e ........................ J

A visos..............................................................6
,r  , . . f  grofsere . . . . 1 0
Torpedofahrzeuge |  ^leinere . . . . 18

Dieser Floltengriindungsplan vom Jahre 1873 
hat im Laufe der letzten 24 Jahre nach Mafsgabe

* W ir verdanken dic Bildstócke der „Illustrirten 
Zeitung*, welche sie in ihrer Nr. 2801 verflffentlichte.
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der neu sich aufdriingenden Gesichtspunkte mit 
Billigung und Bewilligung des Reichstags mehr- 
faclie Erganzungen und Umgestaltungen erfahron, 
welche wir im einzelnen nachstehend durchgehen:

Die Panzerfregatten und Panzercorvetten er- 
hielten im Jahre 1893 die Bezeichnung ,Panzer- 
schiffe I., II. bis III. Klasse". Der Sollbestand 
beider bestand also aus 14 Panzerschiflen.

In den Jahren 1887 bis 1890 wurden noch
10 Panzerfahrzeuge bewilligt zur Kustenvertheidi- 
gung, im Nothfall aucli zur Yerwendung in der 
Nordsee und auf entfernte Expeditionen. Diese 
Panzerfahrzeuge, welche anfangs zu den Panzer- 
corvetten gerechnet wurden, heifsen seit 1893 
„Panzerschiffe"IV. Klasse”.

Die 7 Monitors sind niemals gehaut, sondern 
nur zwei. Fiir die fehlenden fiinf wurden 13 Panzer- 
kanonenboote eingestellt, welche auch thatsachlich 
gebaut worden sind; sie sind bestimmt zur Ver- 
theidigung der Flufsmtindungen.

Die beiden schwimmenden Batterien wurden 
nicht gebaut, da sie sich in ihrer Gonstruction gegen 
die Torpedos nicht geniigend schutzfahig erwiesen.

Die Kreuzerfregatten und Kreuzercorvetten 
wurden nach erwiesener Dringlichkeit um drei 
weitere vermehrt. Sie stiegen so bis auf 23. Es 
ist jedoch hier zu betonen, dafs infolge der Ver- 
mehrung des auszubildenden Personals 4 Kreuzer
fregatten standig fur die Ausbildung der Cadetten, 
Schiffsjungen u. s. w. dem politischen Dienst ent- 
zogen wurden. Diese Kreuzerfregatten und Kreuzer- 
corvetten erhielten im Jahre 1893 den Namen 
,Kreuzer I., II., III. Kl.“ . Ihr Sollbestand ist also 23.
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Hierzu kommt aber noch ein Theil der Kanonen
boote. Die kleineren Kanonenboote sind nicht 
gebaut (vergl. jedoch oben die Noliz, dafs statt 
der 5 Monitors 13 Panzerkanonenboote gebaut 
sind). Die 9 grofseren Kanonenboote wurden
noch um i  weitere verm ehrl; sie ei-hielten schon 
1881 den Titel „Kreuzer*. Von diesen 13 grofseren 
Kanonenbooten wurden 9 im Jahre 1893 in die 
Kategorie „Kreuzer IV. Klasse“ uberfiihrt, wahrend
4 Kanonenboote blieben.

Die Avisos mufsten langsam von 6 auf 11 ver- 
mehrt werden und so wurde in den Jahren 1884, 
188G, 1888 und 1889 je ein weiterer Aviso bewilligt.

Von den grofseren Torpedofahrzeugen wurde 
infolge der Denkschrift von 1873 ais unzweck- 
mafsig Abstand genommen, dafiir wurden aber 
8 Torpedodivisionsbootein den Jahren 1S8C5 bis 1896 
neu bewilligt.

Die ursprflBghche Anzahl von 18 kleineren Tor
pedofahrzeugen ergab sich ais ganzlich unzulanglich, 
sie wurde daher nach und nach auf 105 erboht.

Der Einfachheit halber unterlassen w ir es, auf 
die (ibrigen Schiffe, Schulschiffe, Versuchssehiffe 
und dergl. einzugehen.

Danach ergiebt sich nunmehr folgendes Bild fiir den
S o l l b e s t a n d  d e r  K r i e g s f l o t t e  1897: 

Panzerscbiffe I. bis III. Klasse . . .  14
Panzerschiffe IV. K la s s e ................ 10
M onitors..............................................  2
Panzerkanonenboote .......................13
K o n o n en b o o te .....................................  4
Schwimmende Batterien . . . . .  2
Kreuzer I. bis III. Klasse . . . .  23
Kreuzer IV. K l a s s e ......................... 9
A v i s o s ................................................11
Torpedodivisionsboote........................  8
Torpedoboote ..................................105

Stellt man nun dagegen den Istbestand der 
deutschen Kriegsflotte, so ist der Vergleich fiir 
Jeden, dem das Wohl und Wehe des Reiches am 
Herzen liegt, betriibend. Der Grund des Zuriick- 
bleibens hinter der etalsmafsigen Starkę liegt in 
dem zu langsamen Ersatzbau fur die abgehenden 
veralteten Schiffe. Alles Neubewilligen bringt natiir- 
lich nicht weiter, wenn die ausrangirten Schiffe nicht 
nebenher ersetzt werden. W ir stellen die in Bau 
stehenden und bewilligten SchifTe den fertig gestellten 
gleich. Dann war der Stand der Dinge, wie er der 
Budgetcommission Ende Februar vorgelegt w urde:

I s t b e s t a n d  d e r  K r i e g s f l o t t e  1S97. 
Panzerschiffe I. bis III. Klasse 11 : Sachsen, 

Bayern, Wiirttemberg, Baden, Oldenburg, Kur- 
furst Friedrich Wilhelm, Brandenburg, Weifsen- 
burg, W orth. Im Bau sind 2 : Ersatz Frie
drich der Grofse und Kaiser Friedrich III. Es 
fehlen mithin 3.

Panzerschiffe IV. Klasse S : Siegfried, Beowulf, 
Frithjof, Hildebrand, Heimdall, Hagen, Odin, 
Aegir. Es fehlen mithin 2.

Monitors fehlen beide.
Panzerkanonenboote 1 3 : Wespe, Tiger, Biene, 

Miicke, Skorpion, Basilisk, Ghamaeleon, Krokodil, 
Salamander, Natter, Hummel, Brummer, Bremse. 
Es fehlt nichls.

Kanonenbote 2 : Wolf, Habicht. Es fehlen 2 (der 
gestrandele lltis und die unbrauchbare Hyiine). 

Schwimmende Batterien fehlen beide.
Kreuzer I. bis III. Klasse 1 3 : Kónig Wilhelm, 

Kaiser, Deutschland, Irene, Prinzefs Wilhelm, 
Kaiserin Augusta, Gelion. Dazu sind im Bau 
Ersatz Leipzig (der einzigste Kreuzer I. Klasse), 
Ersatz Freya, Kreuzer K L M N. Es fehlen 
mithin 10. (Daneben haben wir noch 5 Kreuzer
111. Klasse aus dem Bestande der alten Kreuzer- 
corvetten: Olga, Marie, Sophie, Alexandrine, 
Arkona, sie sind aber ohne Schutz, reraltet 
und unbrauchbar.)

Kreuzer IV. Klasse 9 : Schwalbe, Sperber, Bussard. 
Falkę, Seeadler, Kondor, Kormoran, Geier, im 
Bau ist Kreuzer G. Es fehlt nichts.

Avisos 6 : Hohenzollern, Wacht, Jagd, Meteor, 
Gomet, Hela. Es fehlen 5 (aufserdem haben 
wir noch 4 ungeśchutzte, alte, unbrauchbare 
Avisos: Zieten, Blitz, Pfeil, Greif). 

Torpedo-Divisionsboole 10. Gegen den Sollbestand
2 mehr.

Torpedoboote 81, dereń sind nocli 8 im Bau. 
Es fehlen mithin 24 (wir besitzen noch aufser
dem 9 alte, jedoch fiir den Ernstfall unbrauch
bare Torpedoboote).

Es sind dies Fehlziffern von erschreckender 
Grofse, und Admirał v. Hollmann hatte also recht, 
wenn er sagte: , Ich mufste vor Gericht kominen, 
wenn ich unterlassen wollle, auf diesen Mifsstand 
hinzuweisen. * Die Mehrheit der Budgetcommission 
hat sich allen ziffernmafsigen Beweisen verschlossen; 
sie hat ein PanzerschilT (Ersatz Konig Wilhelm) 
und zwei Kanonenboote bewilligt (fiir lltis und 
Hyane), alles Andere rucksichtslos gestrichen. 
Lehrreich ist eine Vergleichung der Kriegsseemacht 
der europaischen Grofsmachte; dabei sind wieder 
fertige und im Bau begriffene Schiffe gleichwerthig 
eingestellt.

D ie Kr i e g s f l o t t e  d e r  G r o f s m a c h t e .
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Diese Tabelle ist wohl die schlagendste in 
der Widerlegung des einschiichterndeh Geschreies 
iiber „uferlose FloLtenplane“. Es ist doch grotesk, 
wenn Abgeordnete und Presse der Admiralitat 
vorwerfen, mit Grofsbritanniens Seemacht wett- 
eifern zu wollen; um das zu konnen, mufste 
Deutschland seine PanzerschifTe verfunffachen, die 
Kflslenpanzer verdoppeln, die Kreuzer verzchn- 
fachen. Bedenklich aber ist die gewaltige Unter- 
legenheit Deutschlands unter Frankreich und des 
Dreibundes unter den Zweibund; in Panzern und 
Kreuzern ist uns Frankreich um das Doppelte 
iiberlegen, in Torpedos um das Dreifache. That- 
sachlich ist jene Ueberlegenheit Frankreichs und 
des Zweibundes noch grofser, wenn man erslens 
hinzurechnet, dafs Rufsland noch weitere 13 
Kreuzer der freiwilligen Flotte besitzt, welche oben 
nicht eingestelll sind, wenn man einen Vergleich 
anstellt nach Grofse und Raumgehalt, und vor 
Allem nach dem Alter und der teehnisehen Brauch- 
barkeit der Schiffe; das Alles wiirde hier zu weit 
fuliren; es sei hier nur nebenbei erwahnt, dafs 
unsere Panzer bis 20 Jahre, unsere Panzerkanonen- 
boote bis 21 Jahre, unsere Kreuzer bis 29 Jahre 
alt sind, d. h., ein schneller Ersatz dieser ver- 
alteten ScliilTe ist unaufschiebbar. So leben wir

1. A p r i l  18 9 7 . Stahl und Eisen, 251

heute unter dem beangstigenden Gefiihl, dafs dank 
der kurzsichtigen Knauserei des Beichstags das 
Deutsche Reich zur See nicht voll gerustet dasteht. 
Unsere Flotte, von welcher die Erhaltung eines 
Aufsenhandelś von jahrlich 7000 Millionen Mark, 
der Schutz der Deutschen im Auślande, die Ver- 
theidigung der eben erworbenen Colonien und die 
Deckung der deutschen Kusten abhangt, ist unsern 
Gegnern nicht annahernd gewachsen. Die englische 
Volksvertretung bewilligte in den 7 Jahren 1890/91 
bis 1896/97 fur die nationale Seemacht 2361 
Millionen Mark, die franzosische 1369 Millionen 
Mark, die italienische 575 Millionen Mark und 
die deutsche 571 Millionen Mark.

Vor einigen Jahren cursirte in Freundeskreisen 
eine kleine Schrift, dereń Titel die Aufschrift 
trug: „Was hat der Deutsche Reichstag fur die 
Marinę gethan?“, dereń Inneres aber nur unbe- 
druckle- Seiten zeigte.

W ann wird der Reichstag dieses unbeschriebene 
Schuldbuch ausfullen? Seine neuesten Verhand- 
lungen deuten darauf hin, dafs, wenn er uber
haupt zur Annahme der Forderungen (ibergeht, 
die Ausfuhrung jedenfalls in sehr langsamem, d .h . 
ebenso unwirthschaftlichem wie unpolitischem 
Tempo geschieht. Die liedaction.

00 P r o cen t a lte r  d eu tsch en  K a u f le u t e  Jlelriit/er.

90 Procent aller deutschen Kaufleute Betrttger.

In der Ausgabe vom 6. Marz d. J. des be- 
kannten Londoner Fachblattes „The Ironmonger“ 
fand die Redaclion unter dem Titel „German 
Gompetition in South America" das nachstehcnd 
in Uebersetzung wiedergegebene Interview seines 
Slieflielder Vertreters bei einem dortigen Fabri- 
canten, welcher nach seiner Angabe soeben yon 
einer Geschaftsreise durch Brasilien und Argentinien 
zuruckgekebrt war.

„In Brasilien ', so sagte der Fabricant aus 
Sheflield, „machen die Deutschen den grofsten 
Theil ihre? Geschafts dadurch, dafs sie in be- 
triigerischer Weise die englischen Marken nach- 
ahmen oder, was noch gewohnlicher ist, dafs sie 
ihre Waaren mil englischen Worten bezeichnen. 
Fast aller eingefiihrter deutscher Schund (German 
Stuff) wird in englischer Sprache bezeichnet. Die 
Franzoseri vergehen sich nicht in dieser Weise, 
ihre Fabricate sind in ehrenhafter Weise gezeichnet; 
dies beweist — so fuhr er fort — dafs die Deutschen 
es nicht wagen, in ihrer eigenen Spraclie die Be- 
zeiclmungen Yorzunehmen, weil sie fiirchten, sonst 
vom Markte verdrangt zu werden. Wenn in jedem 
Lande die Fabricanten gezwungen wurden, ihre 
W aaren mit einer Ursprungsbezeiehnung zu ver- 
sehen, so wurden dadurch die Deutschen barter 
ais irgend Jemand Anders getroflen.*

,Ist die Annahme richtig, dafs die Deutschen 
gefnhrlich nahe der Betriigergrenze sich bewegen?k 
fragte der Interviewer. „Es ist so ,“ war die 
Antwort. „Wenn deutsche W aaren in englischen 
Buchstaben etiquettirt sind, so sieht der Kaufer 
die Bezeichnung und denkt, die W aaren seien 
britischer Fabrication. Die Nacliahmung sowrohl 
der Markę wie der Einpackung ist so tauschend, 
dafs ich ein Waarenpacket, welches ich in Brasilien 
in die Hand nahm , anfanglich fur mein eigenes 
Fabricat hielt und erst nachher entdeckte, dafs 
es deutsch war. Nicht allein meine Markę war 
nachgeahmt, sondern auch das Papier und die 
Schnur, welche in meiner Fabrik yerwendet werden. 
Der starkste Betrug, den ich sah, betraf »Collins*, 
die amerikanischen Achsen-Fabricanten. Dic Deut
schen hatten aus der Markę »Collins" das W ort 
»Gottins« gemacht, ohne indessen die t t  mit 
dem Querslrich zu versehen. Die Wraare w ar von 
einer schauderhaft schlechten Beschaifenheit und 
nicht mit der amerikanischen vergleichbar.Ł

„Giebt es ein Mitiel gegen diese ernste Lage 
der DingeV“ fragte unser Yertreter.

„W enn die Vereinigten Staaten und andere 
englisch sprechenden Lander es durchsetzen konnten, 
dafs die auf die neutralen Markte eingefuhrten 
W aaren die Mai-ke des Ursprungslandes zu tragen
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hatte, so wfire dies die beste Abhfilfe. W ie be'- 
reits gesagt, setzen die Franzosen keine betriige- 
rischen oder irreleitenden Zeiclien auf ihre W aaren. 
In Buenos-Ayres findet man grofse Mengen fran- 
zosiśćher Messerwaaren, welche zutreffend gezeichnet 
sind. Nur die Deutschen arbeiten in dieser Art. 
Wenn die W aaren mit der Schrift des Landes 
versehen sein miifsten, aus welchem sie kommen, 
so gcnugte dies zur Beseitigung der Schwierigkeit, 
sóferń die Zollbehorden, falls dies nicht geschieht, 
dic Einfuhr vcrboten.“

„Man sollte glauben, dafs die Regierung des 
betreffenden Landes, in welchem der Betrug vor- 
kom m t, in der Lage sein miifste, denselben zu 
verhindern?“

„Die brasilianische Regierung verfulir z. B. 
folgendermafsen: W ir haben eine Waarenetiąuetti- 
rung in englischen Buchstahen. Die Deutschen 
ahmten diese Bezeichnung genau nach, ohne einen 
einzigen Strich zu andern. Die brasilianische 
Regierung verweigerte die Annahme dieser W aaren, 
ais sie in einem deutschen Schiff ankamen, mit 
dem Hinweis, dafs sie nicht aus Sheffield her- 
riihren konnten. Weiter ahmen die Deutschen 
die Messerwaaren von Rodgers in ausgedehnter 
Weise nach. Alle deutschen W aaren, welche 
gegen Sheffield und Birmingham in Siidamerika 
in Wettbewerb treten, sind in englischer Sprache 
ctiquettirt. Der deutsche Fabricant schlagt nicht 
śeinen eigenen Namen, sondern den Namen eines 
entwedor vorhandenen oder vorgeschobenen Eng- 
liinders auf. Sobald ein amerikanisches oder ein 
englisches H aus, welches wirklich gute W aaren 
zu angemessenen Preisen aussendet, einen Markt 
gewonnen, kommen die Deutschen m it ihrem 
miriąerwerthigen Schund heran und treiben be- 
triigerischen Wettbewerb. Der auf dem Lańde 
lebende Kaufer kennt den Unterschied zwischen 
den Beiden nicht, und wenngleich der Kaufmann 
von dcm Betrug weifs, so ist dies bei dem 
Ycrbraucher nicht der F all.“

, Sind irgendwelche Zeichen des Wiederbelebens 
des britischen Handels in Siidamerika vorhanden?“ 

„Ja! Ich bemerkte, dafs die Birminghamer 
Aextefabricanten Boden gewannen, und die 
Auierikaner aus dem Sattel lioben. Es scheint 
mir, dafs die Birminghamer Hauser besser in der 
Lage s in d , ein gutes Geschaft zu m achen , ais 
ihre Mitbewerber. Ein Geschaftszweig, welcher 
niemals weder durch Deutsche noch durch Andere 
eingenommen worden ist, ist das Hackengeschaft. 
95 % der Haeken, welche nach Brasilien kommen, 
werden in Birmingham angefertigt. In der Ar- 
gentiniśchen Republik scheint sich die Geschafts- 
lage zu bessem : nach meiner Meinung wird dort 
ein guter Markt fur W aaren der Engltinder sein, 
wenn die Speculanten nicht wieder die Lage 
verderben.L

„Geniefseu britische W aaren einen guten Ruf 
in Siidam erika?'

1. April 1897.

„Unzweifelhaft! Thatsache ist, dafs die Kaufer 
dort sehr haufig sagen, sie wollten keinen deut
schen Schund; sie bekommen ihn aber trotzdem 
infolge des betriigerischen W eges, auf welchem 
die Deutschen sich in den Markt eindrangen. Das 
beste Mittel zur Abhulfe ware, dafs die Yereinigten 
Staaten und Grofsbritannien, ais die zwei grofsen 
englisch sprechenden Lander, sich zusammen- 
schlossen und dahin wirkten, dafs die neutralcn 
Regierungen darauf bestiinden, dafs alle ein- 
geftihrten W aaren in der Sprache ihres Ursprungs- 
landes zu bezeichnen seien. Unsere eigene Handels- 
marke isl in Argentinien eingetragen worden, und 
in einem Pall, in welchem eine Rauberei unserer 
Marken entdeckt wurde, wurde den Gutern der 
Eingang verwehrt. Ebenso liegt die Sache in 
Brasilien. Vicle Sheffielder Fabricanten glauben 
irrthumlich, dafs, wenn sie die Handelsmarke in 
England eingetragen haben, sie Alles gethan hatten ; 
aber sie soliten sie in jedem Lande eintragen 
lassen, bevor sie ein Geschaft machen.

„Beschrankt der deutsche Fabricant seine Nach- 
ahmung auf englisclie W aare?“

, Ne i n 1 sie ahmen ohne Unterschied uberall 
dort nach, wo ein Gewinn zu erwarten ist. Ich sah 
einmal deutsche W aaren, welche mit franzosischen 
Namen bezeiclinet waren. Die franzosischen Schlacht- 
messer, welche in Buenos Ayres einen hohen Ruf 
haben, werden von den Deutschen, welche dies 
wissen, nachgeahmt. Sie nalimen hierbei nicht 
den wirklichen Namen der franzosischen Firma, 
sondern einen Namen. weicher dcm richtigen so 
nalie kam, dafs kein Ausliinder den Unterschied 
zu entdecken in der Lage war.

Es giebt deutsche Hauser, welche so ehren- 
haft wie irgend eine englische Firm a sind. Aber 
dariiber ist kein Zweifel, dafs 90 ty des deutschen 
Ausfuhrbandels auf betriigerischemWege geschieht/

Wenngleich diesen schamlosen Ausfiihwingen 
die Liige auf der Stirn geschrieben steht und man 
einem jeden W ort anmerkt, dafs es lediglich auf 
die blasse Furcht vor den Deutschen zuriickzufuhren 
ist, so hatte trotzdem die Redaction Anlafs genommen 
sie im Original zur Riickaufserung dem ihr be- 
freundeten Inhaber eines grofsen Hauses zu schicken, 
wrelches im bergischen Lande wurzelt, das aber 
seit vielen Jahren in Siidamerika sich niederge- 
lassen und es dort zu hohem Ansehen gebracht. 
Es wriirde der kraftvollen Eigenart unseres Freundes, 
welcher sofort in bereitwilligster Form antwortete, 
Abbruch thun, wenn wir ein W ort an seinen Aus- 
fiihrungen anderten. W ir geben daher seine 
Antwort, wie folgt, unverkiirzt wieder:

Sehr geehrter Herr Redacteur!

„Sie hatten die Gute, mir einen Artikel aus dem 
„Ironmonger* iiber den deutschen W ettbewerb in 
Siidamerika einzusenden, und bitten mich, lhnen 
meine Ansicht iiber die in demselben enthaltenen 
Angriffe auf den deutschen Handel zu sagen. Ich

90 Procent ałter deutschen Kaufleute Betrilger.
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entspreche diesem W unsche gem, denn einestheils 
ist der „Ironmonger“ ein zu bedeutendes Rlatt, 
ais dafs man in demselben erscheinende Artikel, 
wenn sie derartige Angriffe gegen Deutschland 
enthalten, wie der mir eingesandte, unerwidert 
lassen konnie, andererseits giebt mir aber auch 
sein Inhalt Gelegenheit, auch iiber die deutschen 
Fabricanlen und Kaufleute ein kraftig Wortlein 
zu sagen.

Und nun zu dem Inhalt. Derselbe ist wieder 
ein YollgOlliger Beweis fiir meine Ilinen schon 
neulich ausgesprochene Behauptung, dafs jeder 
Durehschnitts-Englander fest davon uberzeugt ist, 
dafs wir Deutsche „ gel most of our trade by 
fraudjjently imitating English marks and marking 
our goods witli English w ords“ und dafs ferner 
die Deutschen nur „cheap stuff“, d. h. Schund 
fabriciren, was natiirlich in England nicht geschieht!! 
Alle Publicationen, dereń Ausfiihrungen auf diesen 
G rund ton gestimml sind, werden in England stels 
-willige Horer und eine billige Zuslimmung linden, 
auch wenn dieselben, wie der fragliche Artikel, 
an grofster Einseitigkeit leiden und von einem 
Hassę zeugen, wie ihn nur im Kampfe Unler- 
liegende zu empfinden pflegen. Hafs ist aber ein 
schlechter Berather, und so lafst sich der Verfasser 
des Artikels zu Beleidigungen hinreifsen, welche 
auf die Englander selbst zuriickfallen.

W ir Deutsche machen die englische und fran- 
zosische Aufmaehung n ac h ! Jedes Kind weifs, 
dafs der Merisel i am Altgewohnten hiingt, und 
jeder Kaufmann, wenn er nur die geringste Er- 
fahrung besitzt, wird bestrebt sein, seine W aaren 
slets in der Aufmaehung zu bringen, welche der 
Kunde gewohnt ist oder welche er bei Ertheilung 
seiner Bestellungen vorgeschrieben hat. Im iibrigen 
kann kein mit den Verh3ltnissen Vertrauter die 
Thatsache in Abrede stellen, dafs heute die deut
schen Eisenwaaren besser und zweckmafsiger ver- 
packt und etiquettirt werden, ais die Erzeugnisse 
anderer Lander. W enn aber der Artikelschreibor 
den Deutschen daraus den Vorwurf der Unehr- 
Iichkeit machen will, dafs sie sich der Geschmacks- 
richtung der Lander, in die sie ihre W aaren schicken, 
anpassen, so blamirt er sich nicht nur, sondern 
er yerrSth dadurch auch, dafs er ein gutes Theil 
englischer Heuehelei besitzt; denn wessen er die 
Deutschen anklagt, dessen machen sich die Eng
lander in gleichem Mafse schuldig. W enn irgend 
Jemarid in Argenlinien der hochachtbaren Firma 
Neltlefold in Birmingham, dereń Hauptinhabei 
der heutige Minister des Auswartigen, Joe Cham
berlain, ist, einen Auftrag auf Holzschrauben ein- 
sendet, so wird diese hochachtbare englische Firma 
keinen Augenblick daran denken, die Schrauben 
anders ais in f r a n z o s i s c h e r .  Aufmaehung zu 
senden, und kein ehrlich denkender Kaufmann, 
sei er nun Englander oder Franzose, wird . der 
Firma aus dieser ,Nachahm ung“ einen Vorwurf ! 
machen; denn wurden Neltlefold die englische ]

Aufmaehung senden, so wiirde kein Mensch am 
La Plata die W aare kaufen, trotzdem Jedermann 
weifs, dafs die Schrauben von Neltlefold gerade 
so gut sind, wie diejenigen von Japu.

Anders liegt es mit dem Aufdruck der Etiquelten 
in englischer Sprache. Thatsachlieh werden von 
Deutschland englische Etiquetten auf W aaren nach 
nicht englisch redenden Districten heute kaum 
noch benutzt. Nach spanischen und portu- 
giesischen Landern werden von Deutschland die 
Eisenwaaren mit Etiąuetten in der Sprache der 
betrelfenden Lander versendet; dafs dagegen 
die nach Nordamerika, Engl. Indien, Australien 
gehenden W aaren englisch etiquettirt wrerden, ist 
richtig, und es geschieht dies, weil in diesen Landern 
eben englisch geredet wird und man dort nichts 
Anderes Yersteht. W o aber noch heute von einzelnen 
deutschen Fabricanten und Kaufleuten gesiindigt 
werden sollte, ergreife ich gern diese Gelegenheit, 
meinen Landsleuten ins Gewissen zu reden und 
zwar ganz besonders in den Fallen, wo bei der 
englischen Etiquetlirung die Absicht vorliegen sollte, 
eine Falschung zu begehen, um sich dadurch 
einen geschaftlichen Yortheil zu verschaffen. Das 
ist eine durchaus unehrliche Ilandlungsweise, und 
jeder deutsche Kaufmann, der auf seinen Ruf halt, 
sollte dergleichen unlerlassen und jeden Auftrag 
iiberseeischer Kunden zuruekweisen, der ihm eine 
solche Fiilschung zumutliet.

W as nun aber die Etiquettirung der W aaren 
mit englischer Benennung und das Schlagen vou 
englischen Bezeichnungen auf die W aare selbst 
angeht, so hangt dies wohl zum weitaus grofseren 
Theile mit dem immer noch viel zu wenig ent- 
wickellen deutschen Nationalgefiihl zusammen, ais 
damit, dafs man sich davon geschaftliehe Yortheile 
yersprache. Es gehen jedes Jahr fiir Millionen 
und aber Millionen deutsche W aaren nach Siid- 
amerika, welche nur mit spanischen und portu- 
giesischen Etiquetten verschen sind, und habe ich 
noch nie gehort, noch auch selbst erfahren, dafs 
das der Yerkauflichkeit der W aaren den geringsten 
Abbruch gethan hatte; ich halle im Gegentheil 
dafiir, dafs eine Etiquettirung in der Landes- 
sprache fiir den betreffenden Kaufer ein grofser 
VortheiI is t; denn lesen konnen die spanischen und 
portugiesischen Jungen unserer sudamerikanisclien 
Kundschalt alle und sie wissen infolgedessen 
auch immer sofort, was in den Packeten ist, lesen 
sie aber W orte wie Hammers, Adzes, Chisels u. s. w., 
so sind ihnen das zuerst bohmische Diirfer und 
es dauert immer langere Zeit, bis sie die Be- 
deutung der W orte kennen gelernt haben. Darum, 
meine Herren Landsleute, fort mit allen eng
lischen und franzijsischen Etiquetten und Be
zeichnungen, wo sie noch vorlianden sein sollten; 
nehmt spanische und portugiesische, und Ihr 
werdet Euch damit einen weiteren Yortheil iiber 
die Englander sichern, welche am Alten kleben 
und seiten fremdsprachige Etiquetten verwenden.
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Auf Vorstehendes werden Sie mir nun wohl 
erw idern: Also hat der Artikelschreiber doch
recht. Ich antworte Ihnen darauf: Ja! recht
hut er insofern, ais das, was er erzahlt, that- 
sachlich vielfach geschieht. Unrecht aber hat er, 
wenn er sich deshalb aufs hohe Pferd setzt und 
mit heuchlerischer Entrustuiig von solchen Prak- 
tiken der bosen Deutschen spricht; denn gerade 
die Englander haben sich mehr ais irgend ein 
anderes Volk ganz derselben Handlungen schuldig 
gemacht. Gar nicht 7.11 zahlen sind die Scheeren, 
Feder- und Rasirrnesser und sonstigen deutschen 
W aaren , welche auf ausdriickliche Anordnung 
englischer Kaufleute mit Stempeln und Etiquetten 
wie „Superior CutleryŁ, „English Cutlery",
„ Sheffield “, „Cast stcel* u. s. w. verśehen und 
nacliher an englische und nichtenglische Kunden 
von englischen Kaufleuten ais englische W aaren 
verkauft worden sind und heute noch verkauft 
werden. Dieselben zahlen nach Millionen von 
Dutzenden, und ich lade den Herrn Artikelschreiber 
ein, einmal nach Solingen zu gehen, er wird sieli 
dort leicht davon iiberzeugen konnen. Will uns 
der Herr angesichts solcher Thatsachen wirklich 
noch weismachen, dafs in Deutschland nur „stufP 
fabricirt wird und die Englander die kaufmannische 
Ehrlichkeit allein gepachtet haben? Will er uns 
nicht einmal sagen, wie es „straight* English 
Ilrms mit ihrem Rufę und Gewissen vereinigen 
wollen, nicht allein deutsche W aaren mit englischen 
Zeichen zu versehen, sondern auch noch ihre 
Kunden zu betrfigen, indem sie denselben deutschen 
Sehund unter englischer Markę verkaufen mit der 
Absicht, dieselben glauben zu m achen, sie be- 
kiimen gute englische W aare? Denn nach der 
Ansic.ht des Artikelschreibers ist ja die englische 
Bezdchnung eine Garantie fiir gute W aare. Einer 
Antwort des Herrn auf diese Frage werden 
w ir mit ganz besonderem Yergniigen entgegen- 
sehen. Ich fiirchto allerdings, er wird sie schuldig 
bleiben.

Allerdings, das auf diese Weise gemachle 
Geschafl hat gegen frulier nachgelassen; daran 
ist aber nicht die inzwischen etwa erwachte kauf
mannische Ehrlichkeit unserer englischen Yettern, 
ais yielmehr die englische Merchandize Act schuld. 
Das „Made in Germany “ hat die Kunden der 
Englander dariiber belehrt, dafs die ,vorzuglichen 
englischen W aaren “ German stuff siud; aber statt 
dafs sich die Kunden nun von diesem stuff ab- 
und englischen W aaren zugewandt li ;ilten,- davon 
hat man nichts gehort, nein, die Bestellungen auf 
Germany stuff sind weiter gegeben worden, aber 
nicht nach England, sondern zum grofsen Theil j 
nach Deutschland direct, und mit diesen Auftragen 
sind dann auch uoeh eine Menge Bestellungen 
auf englische W aaren an deutsche Kaufleute ge- 
gangen, welche fruher ausschliefslich von England 
erledigt wurden. Daher die Wuth iiber die 
German competition!

1 . A p r i l  18 9 7.

Nun sagt der Artikelschreiber noch weiter: 
Die Deutschen schliigen die englischen Marken 
nach. Ich sandte llmen schon vor einiger Zeit 
einige in der Birmingham Post erschienene Ar
tikel, in denen uns anstandige englische Kaufleute 
gegen derartige Beschuldigungen vertheidigten. 
Ich kann dem , was dort gesagt wurde, nur 
hinzufiigen: peccatur intra muros et extra! Es 
giebt eben iiberall Menschen mit weitem Gewissen, 
nicht allein in Deutschland, sondern auch in 
England, wie die vielen Markenschutz - Processe 
dort beweisen. Setzt sich der Artikelschreiber 
auch nach dieser Richtung hin aufs hohe Pferd, 
so macht er sich auch hier der bewufsten 
Heuchelei schuldig. W as seine Behauptung an- 
geht, that the Germans imitate Rodgers Gutlery 
immensely, so sind allerdings derartige Falle 
vorgekommen; aber auch von den deutschen Ge- 
richten in empllndlicher Weise bestraft worden. 
Im iibrigen wird er aber ais ein Sheffield manu- 
facturer ganz genau wissen, dafs der Firma 
Joseph Rodgers & Sons heute noch durch einen 
anderen Rodgcr eine sehr unangenehme Concur- 
renz gemacht w ird, dafs sich dieser aber nicht 
etwa in Solingen, sondern in Sheffield befindet 
und ein Vollblut - Englander ist. W as er aber 
vielleicht nicht weifs, das ist, dafs einer der 
besten Kunden von Joseph Bodgers ifc Sons ein 
deutsches Exporthaus is t ; vielleicłit klart ihn diese 
Thatsache iiber die Stellung der deutschen Kauf- 
leute in Siidamerika etwas auf.

W enn die Englander nicht wollen, dafs die 
Deutschen ihre Marken nachschlagen, so haben 
sie dazu das Mittel jederzeit in der H an d , der 
Schreiber des Artikels nennt es in demselben ja 
auch selbst: sie brauchen nur ihre Marken auf 
den Markten eintragen zu lassen, wohin sie arbeiten. 
Die Deutschen haben das langst gethan, aber 
wann hatte sieli der Durchschnilts-Englander jemals 
mit den Gesetzen fremder Lander vertraut ge
macht! Wissen doch nur wenige Englander, dafs 
die Deutschen ein Markenschutzgesetz haben, viel 
weniger noch , dafs dessen Bestimmungen viel 
scharfer sind, a!s diejenigen des englischen. Ge- 
rathen sie dann eines Tages in Notli, dann wird 
iiber die German competition geschrieen.

Die Unkenntnifs in Bezug auf neutrale, also 
nichtenglische Lander und Markte, tritt auch bei 
dem Artikelschreiber zu Tage, denn wenn seine 
Behauptung am Schlusse seines Aufsatzes, ,9 0  % 
aller deutschen Kaufleute seien Betriiger“ (there 
is no doubt that 90 per cent of the German Esport 
trade is done by fraudulent marking, schreibt der 
werthe Herr) mehr sein soli, ais eine pobelhafte 
Beschimpfung, so kann sie nur daher ruhren, 
dafs er vermuthlich die in vielen deutschen stores 
lagernden und mit englischen Etiąuetten und 
Bezeiehnungen versehenen W aaren fiir deutsche 

I gehalten hat. Er wird eben nicht gewufst haben 
oder auch vielleieht nicht haben wissen wollen,
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dafs das Gescliiift in engłischen W aaren in Siid- 
amerika zum grofsen Theil in den Handen der 
DeiUschen riiłfi und dafs die riihrigsten und 
besten Vertreter englischer Fabricanten ebenfalls 
zum griifseren Theile Deutsche sind.

Gerade in Siidamerika ist es den Deutschen 
aber gelungen, die Englandcr in Eisenwaaren 
yielfach aus dem Felde zu schlagen, und zwar 
durch bessere, gefalligere und preiswiirdigere 
Waare. Dies gilt ganz besonders auch fiir dic 
Solinger Artikel. Z. B. in Buenos Ayres, wo 
Yor 2 5  Jahren die Englander das Geschaft in der 
Hand hatten, sieht es heute in den Solinger 
Artikeln ganz anders aus. Die Englander zahien 
kaum noch mit.

Zu den schwierigsten Artikeln gehoren die 
Basirmesser. Deutschland liefert d aY o n  jetzt etwa 
90 'ji und England nur nocli etwa 10 rjb. Obgleich 
die Barbiergeschiifle nur von Italienern und F r a n-  
zosen betrieben werden, firidel man fast nur 
deutsche Basirmesser. In Scheeren liefert Eng
land n i c h t s ;  etwa die Iliilfte kommt aus Frank- 
reich und die andere Halfte aus Deutschland. 
In Schtachtmessern liefert England n i c h t s :  80 fó 
sind franzosische und 20 r; i  deutsches 'Fabricat. 
Flantagenmesser (matchets) liefert England nur 
wenig und nur Scliund. Yon den besseren Sort en 
liefert Deutschland 60 %, Amerika 4-0 f i . In 
Aexten liefert England nichts. Diesen Artikel 
heherrscht Amerika, doch gelingt es Deutschland 
langsam, sein ebenso gutes Fabricat einzufuhren. 
Englische Aexte kauft in Buenos Ayres Niemand, 
und ist das, was der Gewahrsmann des „Iron- 
monger" behauptet, unwalir. Nur in feinen 
Fedennessern Y e rk au ft  Bodgers sein vbrztigliehes 
Fabricat. Der Verbrauch ist aber gering, da die 
W aare sehr theuer ist. Bei allen vorgenanntcn 
Artikeln wird in Buenos Ayres śtreng auf die Markę 
gesehen. Ohne Markę sind dieselben gar nicht 
zu Yerkaufen. —  Die deutschen Stahlwaaren tragen 
Namen, Zeichen und W ohnort des Fabricanten. 
Dafs also gerade in diesen Artikeln die Englander 
das Feld niiimen mufslen, ist sehr bitter, und da 
ist die grofse W uth und die Schitnpferei auf dic 
Deutschen begreiflich.

Ich schliefse. Wiiredas, was daim „Irontnonger* 
erzahlt wird, auch nur zum hundertsten Theile 
wahr, so wiirde Deutschland sich niemals die Stellung 
in Siidamerika haben erringen konnen, welche es 
heute einnimmt. Falschungen und Betrug haben 
noch stets kurze Beine gehabt, besonders in Handel 
und Wandel. WSre der deutsche Handel auf 
diese beiden Factoren gegriindet, was der Artikel- 
schreiber m it ' echt englischer Unverschamtheit 
behauptet, er ware langst zusammengebrochen. 
Yon einem Zusammenbruch ist aber einstweilen 
noch nichts zu bemerken, sondern das gerade 
Gegentheil, und deshalb kann es uns kalt lassen, 
was irgend ein englischer Fabricant von uns 
Deutschen behauptet. W ir konnen ihm sogar

mildernde Umstande zubilligen, denn wir konnen 
verstehen, dafs es recht betriibend fiir ihn gewesen 
sein mufs, zu sehen, wie die Deutschen in Siid
amerika sich heraufgearbeitet haben. Anders 
liegt aber die Sache fiir uns, wenn ein englisches 
Fachblatt von dem Ansehen des „Ironmonger“ 
sich zum Muńdstiick solcli pobelhafter An- 
schuldigungen maclit. Da ware es Feigheit von 
uns, wenn wir darauf nicht so antworten wolltcn, 
wie es sich fiir einen Deutschen gehort. Gefallt 
den Herren in England diese Weise nicht, so 
mogen sic sich des Sprichwortcs erinnern, dafs, 
wfer in einem Glashause sitzt, nicht mit Steinen 
werfen soli.*

Freundschaftlichst der Ihrige
II. H.

Die Bedaction war bereits in den Besitz dieser 
trelTlichen Antwort auf das englische Machwerk 
gelangt und an ihrer friiheren Yeroffentlichung 
nur durch den Umstand gehindert, dafs „Stahl 
und Eisen“ nur zweimal im Monat erscheint, ais in 
der nachstfolgenden Ausgabe des , Ii onmonger” * 
eine Zuschrift erschien, in welcher ein H e r r F o r d  
den Yersuch macht, zu dem ersten, eingangs 
wiedergegebenen Artikel einen weiteren Beitrag 
zu liefern. Auch diese Zuschrift sandten wir 
unserem hergischen Gewahrsmann, und es hatte 
derselbe die Liebenswiirdigkeit, sich der Miihe zu 
unterziehen, diese neuerliche englische Auslassung 
wie folgt zu beantworten:

Sehr geehrtcr Herr Bedacteur!
„Sie senden mir heute ein weileres Eingesandt 

aus dem „Ironrribnger“, in welchem sich ein 
Herr Ford im Anschlufs an den vor einiger Zeit 
in dem Blatte erschienenen Artikel iiber die German 
Compctilion in South America bemiifsigt fiihlt, 
den in jenem Artikel enthaltenen Beleidigungen 
noch einige weitere liinzuzufiigen.

Der erste Artikelschreiber hatte behauptet, 
dafs einer der wenigen Artikel, den die bosen 
Deutschen bisher nicht angeriihrl hatten, Hacken 

] waren. Hr. Ford hat heute seinen Landsleuten 
i  die schlimme Mittheilung zu maclien, dafs selbst 
I dieser Artikel den Deutschen nicht mehr heilig 
j  gewesen ist, sondern dafs auch schon hier auf 
: dem siidamerikanischen Markte Falschungen auf- 
i getaucht seien, und seien die Verkaufer der falsi- 
| ficirten Hacken wiederum Deutsche. Ich lasse 
j hier zur besonderen Erheiterung Ihrer Leser wort- 
; lich folgen, was Hr. Ford sa g t:

„W ir sind in diesem Moment noch nicht ganz
i „sicher, ob der deutsche Goncurrent die Hacken 

,vom  Continent bekommt, aber, da unser Gor- 
„ respondent schreibt, dafs die vpn dem deutschen 
. Hause eingefiihrte Iiacke 2 !l-> Pfd. gestempelt 
,sei, aber nicht ganz 2 1/* PW. wiege, und dafs 
„die Hacke ferner weiter ausgereckt sei ais die

* Vom 13. Marz. Seite 144.
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„cnglischc, um so grofser zu erscheinen, so gelicn 
„wir  wohl nicht fehl in der A nnahm e, dafs es 
„unsere deulschen Freunde sind, denen w ir fiir 
, diese unreelle Coneurrenz zu danken haben; 
„ d e n n  w i r  k o n n e n  u n s  n i c h t  d e n k e n ,  
„ d a f s  e i n  e n g l i s c h e r  F a b r i c a n t  e i n e  
„ s o l c h e  F a l s c h u n g  i m  G e w i c h t  r i s k i r e n  
„ w i i r d e . *  —

W enn  es noch eines Beweises fiir die Angst 
bediirfe, m it der unsere englischen Vettern den 
deutschen W ettbew erb betrach ten , so w urden 
ihn diese Zeilen liefern. Also, weil die Hacke 
das Gewicht von 2 '/2 Pfd. n icht erreicht und 
weil sie von einem deutschen H ause im portirt 
w ird, und weil drittens ein Englander nach An
sicht des H m . Ford nicht im stande ist, eine Hacke 
zu liefern, die nicht genau das aufgeschlagene 
Gewicht erreicht, deshalb mufs die Hacke wiederum 
aus Deutschland komm en. Man weifs nicht, ob 
m an lachen oder sich iirgern soli iiber die Un- 
verfrorenheit, mit der H r. Ford seine Schlflsse zielit.— 

Ich bin nun gliicklicherweise in der Lage, 
aus eigener E rfahrung bestatigen zu konnen, dafs 
der erste A rtikelschreiber m it seiner Behauptung 
rech t gehabt hat, dafs nam lich in Deutschland 
Ilacken fiir den E xport noch nicht fabricirt w erden. 
Deutschland kann fiir diesen Artikel einstweilen 
iiberhaupt noch nicht in B etracht kom m en, ganz 
besonders aber nicht fiir die billige Qualitat, um  
dic es sich in diesem  Falle handelt. Jeder, der 
m it diesem A rtikel iiberhaupt zu thun hat, weifs 
ohne weiteres, dafs die von dem  deutschen H ause j 
im portirte H acke aus England gekom m en sein 
m u f s .  W enn H r. Ford der Sache weiter nach- 
gehen will, so w ird er das zweifellos auch heraus- 
finden. Die unreelle Coneurrenz ist also som it 
nicht in Deutschland, sondern in dem  braven 
England zu suchen. Es gereicht m ir nun zu 
einem besonderen Vergniigen, den betreffenden 
englischen Fabricanten gegen die Angriffe des 
H rn. Ford in Schutz nehm en zu konnen. W ie 
H r. Ford in seinem Eingesandt schreibt, handelt 
es sich um eine billige Hacke, cheap stulf, und 
ist es bei diesen H acken, wie m ir H r. Ford selbst 
zugeben w ird, sehr schwierig, ein genaues Ge- 
wir.ht einzuhalten, so dafs es leicht Yorkonimen 
kann, dafs dieselben um 5 bis 10 % im Gewicht 
yariiren. A llerdings, sollte Hr. Ford  dieses be- 
streiten, — und er m ag yielleieht die Sache ja  noch 
besser yerstehen, ais ich — , so bliebe nur noch eine 
A nnahm e, und die ist, dafs ein englischer Fabricant 
sich des von den bosen Deutschen angezettelten 
Betruges durch Lieferung von Mindergewicht mit- 
schuldig gem acht hat, vielleidit h a t auch das 
deutsche H aus gar nichts von dem  Mindergewicht 
gewnfst, sondern ist von dem  englischen Hause 
betrogen w orden. Es soli das nam lich trotz des 
braven Englands auch hin und w ieder vorkom men.

Ich iiberlasse es nun H rn. Ford, sich unter 
diesen drei Móglichkeiten diejenige auszusuchen,

welche ihm  am  besten pafst. Im iibrigen darf 
ich ihn aber wohl dah>n belehren, dafs es unter 
anstiindigen Menschen, auch w enn solche yer
schiedenen Nationen angehoren, bisher stets Brauch 
gewesen ist, dem Gegner nicht eher niedrige 
Motive yorzuwerfen, ais bis der Beweis fiir die
selben erb rach t ist. Den Beweis ist uns H r. Ford 
aber schuldig geblieben, ihm  geniigt schon eine blofee 
Verm uthung, um  die schw ersten Beschuldigungen 
auszusprechen. Es w undert uns das ja  auch 
w eiter n ic h t; denn Gerechtigkeit gegen Auslander 
wird m an yergebens bei einem  Volke suchen, 
dessen H andlungen, w as andere Vólker betrifft, 
stets n u r vom krassesten Eigennutz hestim m t 
w urden. Der bose Deutsche brauch t eben heute 
seinem  englischen V etter nu r irgendwo unbeąuem 
zu w erden, so geniigt das schon, um  denselben 
sofort zu dem w iistesten Geschimpfe zu veranlassen. 
Die Ile rren  von jenseits des Kanals mogen es 
sich aber gesagt sein lassen, die Zeiten, wo sie 
allein auf dem  W eltm ark te  w aren, sind fiir im m er 
dahin, heute thun w ir D eutsche mit, und kein 
englisches Geschrei iiber fraudulose Coneurrenz 
w ird uns hindern, unsere Ellbogen auch w eiter
hin rech t kraftig zu gebrauchen, im Gegentheil, 
es w ird uns dasselbe nur zu w eiteren A nstrengungen 
anspornen; denn ihres Bellens lauter Schall be- 
weist uns, dafs w ir reiten. “

W iederholt freundschaftlichst der Ihrige!
11. II.

Die Redaction braucht kaum  zu versichern, 
dafs sie diese A usfiihrungen, welche auf lang- 
jahriger E rfahrung und grOndlicher Sachkenntnifs 
beruhen, im ganzen Umfang zu den ihrigen m acht.

Da w ir uns nun doch cinm al m it den Artikeln 
des „Ironm onger“ befassen, in welchen dieser 
yersucht, dem  gehafsten deutschen Fabricantenthum  
am  Zeuge zu flicken, so m ag noch ein Hinweis 
auf die ebenfalls in den Ausgaben vom 6. und 
13. Marz d. J. enlhaltenen Aufsatze „English 
v. G erm an Fencing W ire* und „British against 
G erm an Cement “ stattfinden. Es entpuppt sich 
letzterer Aufsatz, zufolge welchem nach Queensland 
gelieferter deutscher Cement zw ar rech t gute 
Laboratorium syersuche ergeben, aber w egen seines 
G ypsgehalts hernach bald zerfallen sein soli, ais 
ein B eclam eartikel fu r eine englische Cementfabrik, 
welche dam it pro dom o schreibt und dafiir den 
wenig schónen W eg w ahlt, das deutsche Fabricat 
ganz allgemein zu vcrdachtigen, ohne den geringsten 
Beweis fiir ihre B ehauptungen zu erbringen.

Der Gypszusatz, von dem die Fabrik spricht, 
ist durchaus kein G eheininifs; iiber den Zweck 
und die W irkung dieses Zusatzes scheint die 
Fabrik aber ganz im Unklaren zu sein, und es 
w erden die betreffenden Ausfiihrungen der Fabrik 
bei jedem  erfahrenen Cem enttechniker nur ein 
initleidiges Lacheln erregen.
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Dem Cement in geringen Mengen Gyps (event. 
auch andere Materialien) zuzusetzen, ist ein haufig, 
unseres Wissens, auch in England selbst geiibtes 
Yerfahren, um den Cement langsamer bindend 
und dadurch fiir viele Zwecke geeigneter zu 
machen; ein geringes mangelhaftes Fabricat 
wiirde aber auch durch einen solchen Zusatz 
nie zu einem guten Cement gemacht werden 
konnen.

Yon dem Verein deutscher Portland-Cement- 
fabricanten sind solche Zusiitze zur Regulirung 
der Bindezeit bis zu 2 f i  auch ausd rficklich ge- 
stattel worden; es wiirde dies sicher nicht ge- 
schelien sein, wenn von solchem Zusatz auch nur 
der geringste schadliche Einflufs auf das spiitere 
Verl)alten des Cementes zu befiirchlen wiire.

Die Deutschen waren die Ersten, welche die 
Cementfabrication auf eine wissenschaftliche Grund- 
lage gestellt haben, und es ist auch eine bekannte 
Thatsaclie, dafs die deutsche Cementindustrie die 
englische gerade in Bezug auf Qualitat langst 
uberfliigelt hat.

Beweis dafiir ist nicht nur das allgemeine 
auf langjahrigen giinstigsten Erfahrungen be-

ruhende Vertrauen, das sieli das deutsche Fabricat 
in allen Baukreisen des einheimischen Marktes 
erworben, sondern auch der bedeutende und sich 
stiindig vergrofsernde Absatz deutscher Fabriken 
auf vielen uberseeischen Markten, wo fiir den 
deutschen Cement vielfach, der besseren Qualitat 
entsprechend, liohere Preise, ałs fiir den englischen 
Cement bewilligt werden.

Was endlich die im „Ironmonger“ vom 6. Miirz 
yorgebrachten Klagen iiber schlechte Qualitat 
deutschen, nach Australien gelieferten Zaun- 
drahtes betriITt, so bediirfen sie bei der allgemein 
anerkannten guten Beschaffenheit des deutschen 
Drahts keiner weiteren W iderlegung, sondern 
des Hinweises, dafs die unserem Fabricat zum 
Vorwurf gemachte Dehnungsfahigkeit gerade ein 
Beweis fiir die gute Qualitat ist; wiinschen die 
Abnehmer hartere Qualitat, so wird diese gern 
und billliger geliefert vYerden.

Diese Versuche der Herabsetzuug deutscher 
Fabricate im „Ironmonger“ reihen sich daher seiner 
liebenswiirdigen Behauptung, — dafs 90 f i  aller 
deutschen Kaufleute Betriiger seien, wiirdig an.

Die liedaction.

Ersatz der Luppenhanimer durch dampf-hydraulische Pressen. *
Von Fabrikbesitzer Bendix Meyer-Gleiwitz.

M. H. 1 Es diirfte Manche, ja 'yielleicht die 
Mehrzahl von Ihnen, wundernehmen, dafs ich 
heute noch iiber einen Belriebszweig der Eisen- 
induslrie spreclie, der nach Ansicht der Meisten 
bereits im Aussterben begrilfen ist, niimlich-die 
Puddelei.

Allein so wie der Arzt dem Kranken bis zur 
letzten Minutę seine volle Pflege angedeihen lassen 
soli, ebenso miissen wir der Puddelei, so lange 
wir dieselbe besitzen und ihrer benóthigen, unsere 
volle Aufmerksamkeit schenken. E.s ist dies um 
so nothwendiger, ais die jiingere Tochter der Eisen
industrie, die Flufseisenerzeugung, heute noch 
keineswegs so selbstandig dasteht, um allen 
Anforderungen des Marktes zu gerhigen, sei es 
nun,  dafs die Abnehmer dariiber verstimmt 
sind, dafs das Flufseisen gewisse charakteristische 
Unannehmlichkeiten hier und da gezeigt hat, sei 
es, dafs das Flufseisen thatsachlich berechtigten 
Anforderungen fiir bestimmte Zwecke nicht nach- 
zukommen vermag.

Diese Yerhaltnisse zeigten sich auch mir bei 
derVerwaltung der H u l d s c h i n s k y s c h e n  Hii t t en-  
w e r k e ,  Actiengesellschaft, dereń Aufsichtsrath

* Vorgetragen in der Hauptversammlung der 
E i s e n h u t t e  Ó b e r s c h l e s i e n  am 21. Februar 1897.

VII.u

anzugebóren ich die Ehre habe. W ir hatten vor 
(i bis 7 Jahren ein Stahlwerk errichtet und glaubten 
damit allen Anforderungen zu geniigen. Aber es 
stellte sich immer mehr heraus, dafs sowohl die 
Abnehmer noch vielfach Schweifseisen verlang- 
ten, ais auch fiir den eigenen Betrieb, die Gasrohr- 
erzeugung, die Verwendung von Schweifseisen un- 
bedingte Notiiwendigkeit war, insbesondere wegen 
des Gewindeschneidens und sonstiger Anforderungen.

Um einerseits diesem Bediirfnifs Rechnung zu 
tragen und andererseits um uns von dem Bezuge 
von fremden Rohschienen frei zu machen, welcher 
Bezug sich namentlich bei Beginn der besseren 
Geschaftslage immer schwieriger gestaltete, kamen 
wir zu dem Entschlufs, eine eigene Puddelei zu 
bauen, was heute gewifs eine Seltenheit ist.

Der Ausfiihrung dieses Entschlusses stellten 
sich grofse Schwierigkeiten entgegen, da das W erk 
in unmittelbarer Nahe bewohnter Raume belegen 
ist. Bedeutende Schwierigkeiten waren schon 
dadurch entstanden, dafs sich daselbst ein Fallwerk 
inmitten des freien verfiigbaren Platzes in einer 
Entfernung von 100 m von bewohnten Raumen 
befand. Es mufste deshalb um so mehr befurchtet 
werden, dafs die Concessionirung von Dampf- 
hatnm ern, die zudem noch naher an bewohnte 
Hauser herangeriickt werden sollten, sich schwie-

2
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riger gestalten, wenn nicht ganz unmoglich werden 
mufste.

Es war daher die Frage in Erwagung zu 
ziehen, in welcher Weise der Dampfhammer in 
geeigneter Weise ersetzt werden konnte.

In erster Linie lag es nahe, auf die alte Luppen- 
presse, auf das sogenannte Krokodil, zuruckżu- 
gehen. Aber das hatte zweifellos einen Ruckschritt 
bedeutet, fiir den ich niemals zu haben w ar! 
Ein zweites Auskunftsmittel ware allenfalls die 
Luppenmiihle gewesen, eine Einrichtung, die 
heute noch in Amerika vielfach im Gebrauch ist, 
dort allerdings aus dem Grunde, um an Arbeits- 
lohnen zu sparen. Die Luppenmfihle besteht aus 
einer feslstehenden Trommel, innerhalb dereń sich 
eine escentrisch gelagerte Walze dreht. Die Luppe 
wird hineingeworfen und etwa in halbem Durchgang 
ausgeąuetscht. Aber es fragt sich, wie? Sehr 
schlecht, m. H. Die innere Walze mufs Horner 
haben, um die Luppe mit lierumzureifsen, die 
Luppe ist zerrissen, an den Enden nicht gestaucht; 
der einzige Vortheil bleibt die Ersparnifs an Arbeits- 
lohnen.

Der Abbrand ist naliirlich bei diesen Luppen 
bedeutend grofser, da keine compacte Masse 
gebildet ist.

In dieser Nothlage kam ich auf den Gedanken, 
um diesen Schwierigkeiten cntgegenzutreten und 
dieselbe gute Qualitat zu bewahren, die Hydraulik 
in den Dienst der Puddelei zu stellen, die bereits 
mehrfaeh zum Ausschmieden grofser Theile und 
sehwerer Stucke angewandten Sclimiedepressen auch 
fiir diesen Zweck dienstbar zu machen. Es war dies 
immerhin ein verbaltnifsmafsig theures Experiment, 
welches mich denn doch dazu trieb, Umschau zu 
halten, ob etwas Derartiges schon irgendwo aus- | 
gefiihrt sei. Thatsachlich war in der Literatur j 
dariiber niclits zu finden, und die ersten Autoritaten 
im Eisenhiiltenfach, die ich theils iniindlich, tlieils 
schriftlich um ihr Gutachten anging, aufserten 
sich aufserordentlich verschieden. Der Eine meinte: 
ja ,  die Sache konnte wohl ganz gut sein, und 
der Andere sagte: um Gotteswillen, fangen Sie 
damit nicht a n , das ist ganz unmoglich, solche 
Pressen arbeiten viel zu langsam , und der- 
gleichen mehr.

Ich liefs mich aber nicht beirren und ging 
von der Ueberzeugung aus, dafs unbedingt etwas 
auf diesem W ege zu erreichen sein miisse: die 
Luppe ist wie ein Schw am m , wenn man darauf 
schlagt, so spritzt allerdings die Schlacke aufsen 
wie W asser ab , sie hat aber nicht Zeit, von 
innen heraus abzufliefsen, wahrend bei der Presse 
die Schlacke infolge des langsamen Druckes ruhig 
abfliefsen kann und der Druck jedenfalls mehr 
ins Innere der Luppe eindringt, die Scblac-ken 
griindlicher ausprefst und dadurch zweifellos eine 
bessere Qualitat zu erzielen sein mufs.

W ir setzten uns daraufhin mit der Firma 
K a l k e r  W e r k z e u g m a s c h i n e n f a b r i k  L. W.

B r e u e r ,  S c h u m a c h e r  & Go. in Kalk bei Koki 
in Verbindung, um die Schmiedepresse fiir diesen 
Zweck brauchbar vorzurichten. Es w ar in erster 
Linie nothwendig, dafs dieselbe geniigend schnell 
arbeite. Bei den Sclimiedepressen, die bis jetzt 
fiir compacte Wellen und schwere Schmiedstiicke 
yerwendet w urden, war ein derartig schnelles 
Arbeiten nicht nothwendig, weil die Blocke die 
Hitze besser in sich halten, wahrend bei der 
Luppe, die einen zerrissenen Bali darstellt, ein 
etwas langeres Yerweilen bei der Arbeit nach- 
theilig wirkt.

Ein zweites Bedenken lag darin, ob nicht 
auch das beim gewohnlichen Hammerschmieden 
zuweilen auftretende, so lastige Hangenbleiben der 
Luppe am Bar sich gerade bei Luppenpressen in 
hoherem Mafse zeigen wiirde, da die Luppe 
liingere Zeit mit dem Hamm erbar in Beriihrung 
bleiben mufs.

W ir haben nun fiir die Lieferung dieser Presse 
in erster Reihe die Bedingung gestellt, dafs sie 
wenigstens 40 Hiibe in der Minutę machen m ufs; 
aufserdem wurde eine besondere Wasserkiihlung 
am Bar wie am Ambofs eingefiihrt. Die Presse 
ist nunmehr bereits seit mebreren Monaten im 
Betrieb und konnen wir heute schon behaupten, 
dafs dieselbe nicht allein die Erwartungen, welche 
wir an dieselbe kniipften, erfullt, sondern wesent- 
lich tibertroiTen hat. W ir glauben heute schon 
yoraussagen zu diirfen, dafs ein Jeder, der sich 
mit dieser Frage befafst und in die Lage kommt,

| zum Ausschmieden von Luppen eine Maschine an- 
| zuśchaffen, die Presse und keinen Dampfhammer 
i wahlen wird.

Um diese Behauptung zu beweisen, mochtc ich 
einen Vergleich ziehen zwischen den Hammern 
und der Presse.

Drei verschiedene Punkte sind fiir diesen 
Yergleich m afsgebend:

1. die Geldfrage, der Kostenpunkt, sowie dic 
Platzverhaltnisse;

2. die Betriebsyerhaltnisse: Betriebssicherheit,
Oekonomie und Leistungsfahigkeit;

3. die Qualitat des erzeugten Materials.
W as erstens die Anschaffungskosten anbelangt, 

so lafst sich eine unbedingt feststehende Vergleichs- 
zahl nicht bieten, weil gerade der Dampfhammer 
in der Anschaffung und den Aufstellungskosten 
sehr yon ortlichen Verhaltnissen abhangig ist. Es 
spielen hier vor Allem die Baugrundverhaltnisse 
eine wesentliche Rolle. Sie wissen Alle, m. II., 
dafs der Dampthammer einen aufserordentlich 
starken Unterbau verlangt, und je nachdem die 
ortlichen Yerhaltnisse sind, wird sich der Unter
bau theurer oder billiger stellen. Nach den Zahlen, 
die ich eingeholt h ab e , durfte sich die Presse 
unbedingt billiger ais der Hammer stellen, ich 
denke auf zwei Drittel bis drei Viertel, keineswegs 
aber theurer.
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Ich komme zu den Platzverhaltnissen. Es ist 
ganz zweifellos, dafs sich die Presse viel leichter 
und angenehmer unterbringen liifst. Sie bietet 
unbedingte Sicherheit im Be- 
triebe gegen Yerungliickungen, 
und dadurch ist man in der 
Lage, auch ohne irgend welche 
Schutzvon;ichtungen die Presse 
in unmittelbarer Niihe der 
Oefen, der Walzenstrecken auf- 
zustellen, man braucht keine 
grofse Entfemungen, spart an 
Gebauden, spart ferner an der 
Hohe, kurz, nach jeder Rich
tung hin liegt auch hier der 
Yortheil auf seiten der Presse.
Immerhin sind diese beiden 
Punkte nicht so ausschlag- 
gebend; denn, ob die Presse 
sehliefslich ein paar Tausend 
Mark mehr oder weniger kostet, 
das ist heute, wo fast die 
gesammte Eisenindustrie in den 
Handen von Actiengesellschaf- 
ten liegt, nicht mehr mafs- 
gebend; wir haben ja das 
billige Geld dazu. (Heiterkeit.)

Wichtiger ist die Frage, 
wie sich die Betriebsverhaltnisse 
gestalten, in erster Linie die 
Leistungsfahigkeit. Das war 
gerade der Punkt, der von 
den Gegern der Presse liaupt- 
sSchlich angezweifelt wurde, 
ob dieselbe in der Lage sei, 
dieselbe Menge in der gleichen 
Zeit abzuschmieden.

W ir haben heute schon, 
m. H., nachdem wir erst einige 
Monate mit der Presse arbei
ten, — und ich mufs hinzu- 
fiigen: mil ungeiibten Arbei- 
tern, denn wir haben absicht- 
lich keinen alten Hammer- 
schmied genommen, weil die 
Arbeiter, wie bekannt, stets 
gegen Neuerungen sind — , 
wir haben also trotzdem heute 
schon die Ueberzeugung ge- 
wonnen, dafs diese Pressen 
leistungsfahiger sind ais die 
Hammer. Nach den von_einigen 
Werken eingeholten Żabien 
schwankt die Zeit des Ab- 
schmiedens einer Luppe itwi- 
schen 1 und 1 '/a bezw. zwi
schen 1 bis 2 Minulen und 
sind dafiir nach einer Angabe 30 bis 80 , nach 
anderer 70 bis 100 Schlage erforderlich. W ir sind 
mit der Presse schon- jetzt dahin gekommen, dafs

wir in 55 bis 70 Secunden eine Luppe auspressen 
und zwar mit 7 bis 11 Htiben. Die Luppe wird 
einmal flach hingelegt, dann gewendet, ein Stauch-

P aten t-D am p f-H y d rau lU ch e  L uppenpressc, ausRefUhrt von d e r K alker W erk icugm asch inen- 
fabrik I/. W, B r e u e r ,  S c h u m a c h e r  & Co. in Kalk bei Koln.

druck rgegeben, dann wieder je ein Druck von 
beiden Seiten und schliefslich zwei Drucke uber 
Eck, im ganzen also 7 Hube. Selbstverstandlich
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kommt es vor, dafs ein paar Hfibe mehr gemacht 
werden mussen, — iiber 11 kommen wir aber 
nicht. W ir erhalten einen Kolben, der zweifellos 
besser, dichter und gleichartiger ist, ais die von 
Hammera ausgeschmiedeten.

W enn die Arbeiter erst eingeiibt sind, so 
werden wir dahin kommen, dafs wir in f /i Minuten 
eine Luppe mit 7 bis 8 Hiiben ausschmieden. — 
Und schon in dieser kiirzeren Zeit des Ausschmiedens, 
m. II., liegt wieder ein Yortheil, der auf die 
Beschaffenheit der Luppe ruckwirkt, insofern ais 
dieselbe warmer vom Hammer in die Walze 
kommt. Secunden und gar Viertelminutęn spielen 
hierbei eine wesentliclie Bolle.

Der zweite Punkt fiir die Beurtheilung der 
Betriebsvortheile liegt in den Kosten, die der 
Betrieb verursacht. Diese setzen sich wieder 
zusammen aus den Unterhaltungskosten an Re- 
paraturen, Schmiermaterialien undDampfverbrauch. 
DieKosten fiirReparaturen anDampfhiimmern, m. II., 
das wissen Sie Alle, sind nicht geringe; mir 
wurden dieselben sogar von einer Seite ais iiber 
300 J (  f. d. Monat und Hammer belragend an
gegeben. W enn Sie sich dagegen vergegemvartigen, 
mit welcher vornehmen Ruhe eine derartige Presse 
arbeitet, so wird es Ihnen einleuchtend sein, dafs 
grofse Aufwendungen fiir Reparaturen bei ihr voll- 
stiindig ausgeschlossen sind.

Der Dampfverbrauch spricht wesenllich zu 
Gunsten der Presse; dieselbe arbeitet bedeutend 
billiger ais der Dampfhammer. Die Einrichtung 
und Anordnung der Presse ist ohne weiteres aus 
yorstehender Abbildung verstandlich.

Um den Dampfverbrauch zablenmafsig fest- 
zusetzen, haben wir versucht, ilm zunachst bei 
der Presse zu ermitteln und zwar in der Weise, 
dafs wir einfach den AuspufTdampf in ein grófseres 
Gefafs mit W asser geleitet haben. Aus Anfangs- 
und Endtemperatur bereehnetc sich dann, dafs 
bei einer Charge von 5 Luppen ein Dampfverbrauch 
von 44 kg statthatte, also 8,8 kg fiir eine Luppe. 
Rechnet man hinzu, dafs sich das Gefafs wahrend 
der 6 bis 7 Minuten etwas abkiihlt, und giebt 
man dementsprechend diesen 8,8 kg einen Zu- 
schlag, dann diirfte sich der DampfVerbrauch fiir 
die Luppe auf hochstens 10 kg stellen. — Den 
Dampfverbrauch bei den Dampfhammern fest- 
zusetzen, hiilt schwieriger, und es bot sich uns 
dazu keine Gelegenheit. Leider giebt es auch bis 
heute noch keine Messungen und Berechnungen 
dariiber, und, rn. H., ich glaube, mit gutem Grunde. 
Der Dampfhammer ist ein nothwendiges Uebel 
und bekanntermafsen ein grofser Dampffresser, 
so dafs man nicht gern nach der W ahrheit forscht. 
Es blieb mir deshalb nur iibrig, ungefahr nach 
den allgemeinen Yerhaltnissen und nach den Ab- 
messuugen der Dampfhammer eine Rechnung an- 
zustellen: dabei kam ich zu dem Ergebnifs.
dafs der Dampfhammer fur die Luppe bei einer

mittlerenHubzahl von nur50Schlagen w e n i g s t e n s  
einen Dampfverbrauch von 33 kg benothigt. Rechnen 
Sie, m. II., hinzu, dafs gerade die Dampfhammer 
an einer chronischen Undichtigkeit am Dampf- 
kolben und an den Steuerungstheilen leiden, so 
werden Sie mir beistimmen, wenn ich behaupte, 
dafs der Dampfverbrauch der Hammer unbedingt 
grofser sein wird ais derjenige der Pressen, 
ja, er diirfte sich mindestens auf das Dreifache 
des bei der Presse erforderlichen stellen.

In Zahlen umgerechnet, wiirde — wenn Sie 
weiter annehmen, dafs durchschnittlich vielleicht
12 Chargen f. d. Ofen und Tag gemacht werden, 
acht Oefen auf einem Hammer gehen — beim 
Dampfhammer eine Mehrausgabe von 3000 JL  fur 
Dampferzeugung erforderlich sein, also zu Gunsten 
der Presse eine gleiche Ersparnifs.

Ein weiterer Vortheil der Presse gegeniiber 
den Ilam m ern ist augenscheinlich, wie schon an- 
gedeutet, der, dafs der Betrieb der Presse ein 
aufserordentlich sicherer ist, und Ungliicksfalle 
vollstandig ausgeschlossen sind. W enn auch bei 
den Dampfhammern durch Schutzmafsregeln, wie 
Schutzwande fiir die Umgebung, Masken fiir den 
Hammerschmied, Lederstulpen von den Beinen 
bis hinauf zum Ilalse u. s. w. die Unfalle vcr- 
mindert worden sind, so ist doch hierdurch die 
Arbeit am Hammer derartig erschwert und an- 
strengend, dafs man eine Gelegenheit, dariiber 
hinwegzukommen, jedenfalls mit Freuden wird 
begriifsen konnen.

M. II., der dritte Punkt fur die Vergleichung 
war die BeschalTenlieit des erzeugten Materials. Da 
miissen wir nun sagen, dafs unsere Erwarturigen 
ganz bedeutend iibertrolTen worden sind. W ir haben 
ja  allerdings auch hier keine unmittelbaren Ver- 
gleiche anstellen konnen, weil wir keine Dampf
ham mer hatten, aber ich glaube, dafs die nacli- 
folgenden Zahlen ati und fiir sich schon daftir 
sprechen. Ich habe eine Anzahl Zerreifsproben 
auf den Tiseh der Herren Stcnographen nieder- 
gelegt und will nur in kurzeń Worten das Er
gebnifs einiger Zerreifsungsversuche mittheilen. 
Bei 15 solchen Versucben m it in gewohnlicher 
Art gepuddeltem Eisen ergab sich eine Festigkeit 
von 34 bis 42 kg, im Mittel 37,85, eine Dehnung 
von 20 bis 27 °ó, im Mittel 23,73, mithin eine 
Werthziffer — so nennt man das jetzt ja  wohl — 
ron 61,58. Die auf Qualit;it gepuddelten Chargen 
ergaben bei 5 Versuchen eine Festigkeit von 
■4-4,3 bis 50,9 kg, im Mittel 16,02 kg, eine 
Dehnung von 19 bis 2 3 $ ,  Mittel 2 0 , 5 $ ,  also 
eine Werthziffer von 66,52.

W enn Sie dem gegeniiberstellen, dafs man 
in der Regel fiir Schweifseisen, selbst bei guter 
Qualitat, nicht uber 38 kg Festigkeit und 15 bis 
18 % Dehnung annimmt, so werden Sie den 
grofsen Vortheil erkennen, den die Bearbeitung 
der Luppen mittels der Presse anstatt mit dem 
Dampfhammer bietet.
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Fafst man das Gesagte kurz zusammen, so ergiebt 
sieli, dafs die Presse gegen den Dampfhammer:

1.geringere Anlagekosten,
2. ganz wesentlich geringere Betriebskosten 

erfordert, und dafs sie
3. ein ganz nennenswerth besseres Product 

liefert.
Diese Yortheile, m. H., sind so in die Augen j 

springend, dafs Jeder, der Gelegenheit hatte, die

Arbeit und die Leistung der Presse zu beobachten, 
sich ohne weiteres dazu entschliefst, statt der 
Dampfhammer derartige Pressen anzuschaflen, und 
wird zweifellos die Zeit nicht fern sein, wo der 
Dampfhammer — wenigstens aus Puddeleien — 
ganz Yerschwinden wird, da die Vortheile der 
Presse derartige sind, dafs es sich sogar empfiehlt, 

> alle Dampfhammeranlagen durch die Luppen- 
pressen zu ersetzen. (Lebhafter Beifall.)

Schiefsyersuclie gegen Panzerplattcn im Eisenwerke Witkowitz.

Am 16. und 17. September 1896 hat in 
Witkowitz im Beiseiti abgeordneter Herren der 
Marinesection des k. und k. Reichskriegsministeriums 
die Beschufsprobe von zwei Panzerplattcn stalt- 
gefunden, welche das Eisenwerk Witkowitz her
gestellt hatte. Nach einem Berichte in den „Mit
theilungen aus dem Gebiete des Seewesens” Heft 2 
vom Februar d. J. iiber den Zweck und die Er- j  
gebnisse dieses Schiefsversuchs 
wollle man feststellen, welche 
Fortschritte die Eisenwerke Wit- 
kowitz in der Herstellung von 
Panzerplatten seil dem grofsen 
Vergleichsschiefsversuch im No- 
vember 1893* zu Pola ge
macht haben. Man hatte zu 
diesem Zweck eine Platte aus 
einem Specialstahl mit. Ober- 
fliichenhartung nach dem Har- 
veyschen Verfahren und eine 
homogenc Nickelstahlplalle ohne 
Oberllachenhartung angefertigt.
Aus dem Beschufs dieser beiden 
Pląttęn wollte sich die k. und 
k. Marineverwaltung ein Urlheil 
daruber verschaflen, welche Art 
der Panzerung fiir ein neues 
SchifT zu wahlen sei. Yorweg 
hatte man angenommen, dafs fiir 
die drei im Bau begriffenen Pan- 
zerthurmschiffe der Kflstenver- 
theidigung „Monarch“, „Wien* 
und „Budapest* vori je 5550 t ,  fiir welche im ; 
Bauplan ein Giirtel- und Kasemattpanzer von , 
270 mm Dicke vorgesehen worden war, ein Panzer ; 
von 220 mm Dicke geniigen werde, weil man vor- j 
aussetzte, dafs diese Platten der n e u e n  Fertigung 
dasselbe Widerstandsvermogen besitzen, wie die 
friiheren 270  mm dicken. Auch hieriiber wollte 
man sich durch die Beschufsprobe Gewifsheit ver- 
schafTen, dereń Ergebnisse in der nachstehenden 
Uebersicht zusammengestellt sind.

* „Stahl und Eisen* 1895, Seite 17.

G e s c h u t z :  Kruppsche I5-cm-Kanone L/40. 
G e s c  h o s s ę :  Streiteben-Stahlpanzergranaten 

L '3,2.
S c h u f s w e i t e :  59,8 m bei senkrechtem

Auftreffen der Geschosse.
P l a t t e  Gh. 6102 : Versuchs-Specialstahlplatte 

mi t Oberflachenluirtung, 1850mml ang ,  1475 mm 
breit, 220 mm dick.

P l a t t e  Ch. 6559: Homogene Nickelstahlplatte 
o h n e  Oberllachenhartung, 1720 mm iang, 
1720 mm breit, 220 mm dick.

Die Platten waren auf einer 50 cm dicken 
Eichenholz-Hinterlage, welche die ubliche Ver- 
kleidung von zwei je 12 mm dicken Imien- 
hautblechen t rug,  nicht durch Bolzen befestigt, 
sondern in ein kraftiges Widerlager eingespannt. — 
Die Stahlgranaten waren nach dem Aussehen 
der Bruchstiicke sehr hart und von vortreff- 
licher Giite.

Abbild. 1 Vordcrseite der Platte^Ch 6-102 nach dt-m B eschufs
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ses beim 

Auftrcffen
mt

Eindrin- 
gungstiefe 

des Ge- 
schosses

Verhalten 

des Ge- 

schosses

Nu mme r

Vergleicht m an den dritten mit dem ersten 
und zweiten Schufs gegen die Platte Cli 6402, 
so mufs die geringere Eindringungstiefe des Ge-

Abbild. 2. Yorderseite der Platle Ch'6559 nach dem Beschufs.

schosses, gegeniiber dem zweiten Schufs auch die 
geringere Ausbauchung auf der Riickseite, trotz 
der' erheblieh grofseren Auftrellkraft des dritten 
Schusses auffallen.

Der Bericht theilt ferner mit, dafs von der 
Granate I 49 Stiicke im Gewicht von 30,5 kg, 
von der Granate B 41 Stiicke im Gewicht von
21,5 kg und von der Granate III 48 Stiicke im 
Gewicht von 18 kg gesammelt wurden. Die Zahl 
der Bruchstucke scheint hiernach zu-, und ihr Ge
wicht mit der grofseren AuftreiTkraft der Geschosse 
abzunehmen.

Eine ahnliche Erscheinung bietet die Beschiefsung 
der andern Platte. Yon der Granate I wurden 
25 Stiicke im Gewicht von 32,5 kg, von II 28 Stucke 
im Gewicht von 27,5  kg, von III 24 Stucke im

Gewicht von 24 kg und von IV 51 Stucke im Ge
wicht von 22 kg gesammelt. Trotz der „vor- 
trefflichen Qualitat“ der Geschosse hat ihr Yer- 

h alten doch von neuem den 
Beweis geliefert, dafs der Wett- 
streit zwischen Geschutz und 
Panzer zunachst eine Geschofs- 
frage ist. Yon ihrer Losung 
wird es abhangen, ob und in 
welchem Mafse das Geschutz in 
diesem W ettstreite wieder an 
Boden gewinnt und sich dem 
friiher erkampften und jahre- 
lang behauptetenVerhaltnifszum 
Panzer wieder nahert.

Der Schiefsversuch hatte nicht 
den Zweck, das aufserste Wider- 
standsvermogen der beiden Plat- 
ten festzustellen, sondern nur 
dariiber Auskunft zu verschaffen, 
wie sich dieselben der 15-cm- 
Kanone gegeniiber verh alten. 
Diese Beschrankung der Aufgabe 
des Schiefsversuchs entsprach 
zwar den behordlichen Wiin- 
schen, aber fiir die Panzerplat- 
tenfabrication ware eine Aus- 

dehnung -des Versuchs bis zur Erschiipfung des 
Widerstandsvermógens der Platte ohne Zweifel 
noch belehrender gewesen.

In dem Berichte heifst es : „Das Ergebnifs 
der Beschiefsung lafst sich dahin zusammenfassen, 
dafs beide Platten sich der in Pola seiner Zeit 
beschossenen Witkowitzer Stand ardplatte, welche 
den Sieg iiber die Fabricate sammtlicher deutscher 
und englischer Panzerplattenwerke davongetragen 
hatte, trotz der um 50 mm verringerten Stiirke 
absolut weit uberlegen zeigten."

Diese Schlufsbetrachtung iiber die fortgeschrit- 
tenen Leistungen der Witkowitzer Werke wird 
gewifs allgemeine Zustimmung finden. W ir theilen 
aufśerdem die in dem Bericht ausgesprochene 
Ansicht, dafs fur einen Yergleich dieses Schiefs-

der
Platte

des
Schus

ses

673,15

844,16 

952,24 

1050,83 
858,36 
950,7S

1065

1065

92 Zerbrochen AbblUtierungen a. Schufsloch 270,285 nim.

100 *
/  Abbliltterung 190/220 mm.
\  Ausbauchung 40 mm ln ch.

52 *
Abbliltterung 200,280 mm. 

\  Ausbauchung 41 mm hoch.
125 n 240/270 weite Treflatelle.

135 Ji —

110

135 n

(  AbschUrfung, von 11 durchgehender Rifa 
uach rechts, und unten zum Platten- 

< rand. Durchgehender Rifs von II Uber 
III nach IV, ein RiTa zum linken 

V Plattenrand, OberMchenrifa oben.



1. April 1897. Schiefwersuche gegen Panzerpłatten im FAsenwcrkc Witkowitz. Stahl und Eisen. 263

versuchs mit dem amerikanischen (gegen die Jowa- 
platte) und den Kruppschen „eine gewisse Schwie- 
rigkeit vorliegt, indem bei den in Yergleich zu 
ziehenden Versuchen sowohl die Plattenstarken, 
ais auch die Geschofsgewichte und die Geschwin
digkeit verschieden waren “. Ein solcher Yergleich 
ist auf Grund der Marreschen Formel * ausgefiihrt 
und dem Bericht in einer Uebersicht beigegeben

worden, die wir nachstehend zum Abdruck bringen. 
Erliiulernd sei zu derselben bemerkt, dafs unter 
„Erreichte Geschwindigkeit' die Auftreffgeschwin- 
digkeit des Geschosses zu verstehen ist. Ueber 
den Kruppschen Schiefsversuch im December 1894 
haben wir in „Stahl und Eisen“ , Heft 17 und 18 
von 1895, und fiber die Beschiefsung der Jowaplatte 
in „Stahl und Eisen “ 1896, S. 273 u. ff. berichtet.

P r  o v e n i e n z

Be
zeichnung 

der 
Platte

Datum
des

Yersuchs

Platten-
dicke

G e s c h o f s

Kaliber Gewicht

_

Erreichte
Geschwin

digkeit

Qualitats-

zifTer
Aninerkung

16. bis 17. 
Sept. 1896

673,15
677,3

1929,3
1941,2

425 B 
425 B 
413II

15. bis 17. 
December 

1894

146 15 51 475,7 1923,1
146 21 95 476 2040,06
146 21 95 437,2 0

0

C
O

356 25,4 226,8 419
567

1381,9
1745

\  Ausbauchuug 
/  mit Kils

! Septemb. | 
1895

Der Bericht fiigt hinzu: „Aus dieser Tabelle j nicht gegen die Platle zur Wirkung bringen konnen!
geht hervor, dafs die Qualitat der in Witkowitz j  Aber wir besitzen leider noch keine Formel,
beschossenen Platten derjenigen der Jowaplatte j die wir an Stelle der Marreschen zum Vergleich
sich weit (iberlegen zeigte und 
dafs dieselbe der amtlich con- 
trolirten Kruppschen 146-mm- 
Platte ebenbiirtig ist.“

W ir haben bereits an den 
oben angezogenen Stellen in 
dieser Zeitschrift darauf hin- 
gewiesen, dafs die Marrćsche 
Formel sowohl das Ganzbleiben 
der Geschosse, wie auch nur 
eine unwesentliche Stauchung 
derselben beim Auftreffen auf 
die Ranzerplątte voraussetzt.
Die Formel (mit der Guteziffer 
1530) w ar fiir weiche Stahl- 
platten aufgestellt worden, durch 
welche damals die Geschosse 
glatt hindurchzugehen pflegten, 
sie wiirde also fiir die heutigen 
gehartełen Platten ihre Giiltig- 
keit erst dann wiedererlangen, 
wenn wir zu Geschossen kom
men, die glatt und ohne Form- Abbild. 3. Ittlckseite der Platle  Ch 6559 nach dem Bescbufs.

veranderung durch gehartete
Panzerpłatten hindurchgehen. Denn wenn die 
Granaten zerbrechen, so wird dazu ein sehr grofser 
Theil ihrer Arbeitskraft verbraucht, den sie deshalb

anwenden konnten, die auch gleichzeitig fiir alle 
Geschiitzkaliber, mit denen die Beschiefsung aus- 
gefuhrt wurde, die gleiche Giiltigkeit hatte.

„Stahl und Eisen* 1895 S. 846, und 1896 S. 277. | J - Casłner.
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Die Entwickłung der Roheisenindustrie Grofsbritanniens.
Vom Hiitteningenieur Oscar Simmersbach zu Harzburg.

Englands Eisenindustrie weist ein hohes Aller 
auf; schon zur Romerzeit* soli sie in den Graf- 
schaften K e n t  und S u s s e x  heimisch gewesen 
sein. Der Mangel an Holzkohle bildete jedoch 
fiir die Entwickłung des englischen Hiittenwesens 
einen derartigen Hemmschuh im Mittelalter, dafs 
England derzeit vom Auslande, insbesondere von 
Spanien und Deutschland, mit Eisen versorgt wurde. 
Der Holzmatigel trat in England um so schiirfer 
in die Erscheinung, ais der Bedarf an Holz zum 
Schiflbau immer mehr stieg, was zur Folgę hatte, 
dafs im Jahre 1581 sich das Parlam ent veran- 
lafsl fiihlte, den Bau neuer Eisenwerke innerhalb 
eines Umkreisęs von 22 Meilen von London und
14 Meilen von den Themse-Ufern zu verbieten und 
auch die Eisendarstellung auf den Yerbrauch von 
niedrigem Holz einzuschranken. **

Yerbiirgte nahere Nachrichten iiber die britisclie 
Hochofenindustrie stammen erst aus dem 16. Jahr- 
hundert, worin im F o r e s t  o f  D e a n  die ersten 
Hochofen erbaut wurden. Diese Oefen waren
15 Fufs hoch und halten 6 Fufs Durclimesser im 
Kohlensack. Im Jahre 1612 sollen nach Dud l e y  
300 Ilolzkohlenofen vorhanden gewesen sein, was 
vermuthlich aber ubertrieben ist.

Infolge der Parlamentsbestimmungen von 1581 
war es leicht erklarlich, dafs die Iluttenleute bei 
dem stets wachsenden Bedarf an Eisen einen Er- 
satz fiir die Holzkohle zu finden suchten, um so 
mehr, ais 1637 noch scharfere Yerfugungen hin- 
sichllich des Fallens von Holz zum Verkohlen 
erlassen wurden, und auch die Ausfulir von Eisen 
nur auf vorhergangige besondere Erlaubnifs 
gestattet blieb.

Demgemafs wurden mannigfache Yersuche 
angestellt, die in machligen Flotzen vorhandenen 
Steinkohlen anstalt der Holzkohle im Hochofen 
zu verwerthen. Bereits im Jahre 1619 w ar einer 
dieser Yersuche mit Erfolg begleitet. Es gelang 
D u d  D u d l e y  zu Pensant in der Grafschaft 
W o r c .  e s t e r ,  K o k s  r o h e i s e n  zu erblasen, 
und zwar erzeugte er wochentlich ungefahr 3 t 
Roheisen.

Dem genialen Erfinder wurde von seinen Zeit- 
genossen jedoch sehr mit Undank gelohnt. Durch 
Hals und Neid der iibrigen Hiitlenbesitzer beein- 
flufst, verkiirzte die Behorde D u d 1 e y s auf 31 Jahre 
lautendes Patent zur Kokserzeugung aus Stein
kohlen um 14 Jahre und erneuerte es spater

* Pennants Wales, London 1S10, VoL I, S. S9.
** „Stalistik der Eisenindustrie' von W. Oechel- 

kauser. Berlin 1852, S. 141.

nicht wieder, und gedungene Arbeiter zerstorteri 
zudem Dudleys Hochofen. Infolge des Biirger- 
krieges geriethen Erfindung und Erfahrungen 
Dudleys auf Jahre hinaus ins Yergessen; erst 
1735 kam die Koksroheisenfrage durch A b r a h a m  
D a r  by wieder in Flufs, welcher einen Hochofen 
mit Koks zu C o l e b r o o k d a l e  in Shropshire in 
Betrieb setzte. Bald erfolgte der Bau weiteręr 
Oefen; so entstanden die Kokshochofen * zu Pon t y -  
poo l  in Siidwales 1740, zu H o r s e h a y  1756, 
G a r r  o n bei Glasgow 1760, G y f a r l h a in Wales 
1770, B o w l i n g  in Yorkshire 1788, L o w  M o o r  
in Yorkshire 1791 u. a. m.

Mit Vortheil konnte jedoch Koks zum Erblasen 
von Roheisen erst verwendet werden infolge der 
E r f i n d u n g  des  e i s e r n e n  C y l i n d e r g e b l a s e s  
durch S m e a t o n ,  wrelcher seine erste derartige 
Geblasemaschine 1780 auf der Garron-Eisenhiitte 
in Schotlland anliefs, und ferner nach Einfiihrung 
der D a m p f m a s c h i n e  durch W a t t ,  wodurch 
die Hiitten sich unabhangig von der Wasserkraft 
machten und es ermoglichten, die Hochofen in 
der Niihe der Steinkohlenlager zu errichten.

Im Jahre 1786 wurden von 86 vorhandenen 
Oefen schon 60 mit Koks betrieben; zehn Jahre 
spater standen nur noch einige wenige Holzkohlen- 
ofen in Feuer. Im Jahre 1851 wurde noch ein 
einziger Hochofen in Lancashire, der Rotheisen- 
steine mit Holzkohlen verschmolz, gezahlt.**

Ihre umfangreichste Ausdehnung fand die 
Hochofenindustrie im ersten Drittel dieses Jahr- 
hunderts durch die Verwendung des e r  h i t  z te n  
G e b l a s e w i n d e s .  J a m e s  B e a u m o n t  Ne i l son ,  
Director der Gasanslall zu Glasgow, nahrn 1828 
ein Patent auf Erhitzung der Geblaseluft bei 
Schmelzofen; im Juni 1829 wurden die ersten 
Winderbitzer bei einem Hochofen der Glyde-Werke 
angebraeht.***

Die Anwendung warm er Luft hatte zugleich 
den schon seit 1804 erfolglos versuchten Betrieb 
der Hochofen mit roher Steinkohle bezw. mit 
Anthracit wieder angeregt und ermoglichl. Im 
Jahre 1839 wurde Anthracit zuerst zu Yni s c ed-  
w y n  bei S w a n s e a  in Wales zum Schmelzen 
der Eisenerze mit Vortheil angewandt, in Schott- 
land hingegen schon 1831 auf den Glyde-Werken.

* Gu r l t ,  Bergbau und Huttenkunde.
** Aus dem amtlichen Berieht uber die Londoner 

Iudustrie-Ausstellung 1852. I. Band, § 17.
*** Siehe „Ueber die Erfindung der Winderliitzung 

bei Hoeh5fe!!‘i von A. L e d e b u r ,  »Stalil und Eisen« 
| 1S95, S. 509 bis 511.
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Der gewaltige Aufschwung, den die Roh- 
eisenindustrie seit jener Zeit in England und 
Schottland genommen hat, geht aus der nach-

1840’1

folgenden Uebersicht iiber Hochofenzahl und Ge- 
sannnterzeugung an Roheisen hervor. Es waren 
vorhanden:

1806**

1. in Hochofen mit 573 000 t Erzeugung gegen 35 Oefen mit 68 867 t Erzeugung
2. Staflordshire .  . . 125' n Jl 400 000 t P n 32 T» 50 002 t
3. JI Schottland . . . . 50 200 000 t ł! JJ 18 7ł !» 22 840 t
4. „ Shropshire .  .  .  . W n 150 000 t ■n Ti 30 7J Ił 54 966 t
5. * York u. Newcastle . 32 V 86 000 t n 7! 22 7ł 27 646 t
6. 71 Derbyshire . . . . 19 „ n 40 000 t 71 7t 11 7ł 9 074 t
7, n Nordwales . . . . 16 n ■n 48 000 t 7> n 3 71 2 981 t
8. * Gloucestershire . . 5 „ 15 000 t Summa 151 Oefen mit 236 375 t Erzeugung

Summa 417 llochOfen mit 1 512 000 t Erzeugung.

Hierzu kommt nun noch die Erzeugung einiger 
Oefen in Irland, Durharn und Cumberland. Der 
Hauptantheil der Roheisenerzeugung fallt hiernach 
auf Sudwales, Staflordshire und Schottland, welche 
ungefahr 3/.i der Gesammterzeugung ausmachen.

Das Eisenhiittenwesen zeigte besonders in 
Sudwales ein stetes Anwachsen; es stieg dort die 
Roheisenerzeugung in den Jahren 1823 bis 1 SIS 
von 182 325 t auf 6 3 1 2 8 0  t =  346 ^ .

In Sudwales erzeugten um 1840 z. B. Werke 
wie Dowlais mit 12 Oefen 4 0 0 0 0  l Roheisen 
jahrlich, Rhymney mil 9 Oefen 36 000 t, Pen y 
darren mit 5 Oefen 18 000 t, Blarnavon mit
5 Oefen 15 000  l u. a. m. Nicht minder schrilt 
die Erzeugung von Slaffordshire fort, welche sich 
dort von 133 590 t in 1823 auf 433 000 t in 
1848, d. h. um 324 %, erhohle. Schottland iiber- 
holte indessen bereits im Jahre 1848 Staflordshire 
und 3 Jahre spiiter auch Sudwales. Schotl- 
land *** erzeuate:

1760 . . . 1 500 t Roheisen
1796 . . . 16 086 t
1805 . . . 20000 t
1823 . . . 24 500 t
1830 . . . 37 500 t
1835 . 75 000 t T>
1840 . . . 200 000 t Tl
1845 . . . 475 000 t
1850 . . . 630 000 t *
1851 . . . 775 000 t
1860 . . . 1000 000 t

* Vergi. C. H a r t m a n n ,  „Prnktische Eisenhutten- 
kunde". III. Theil. 1843.

** „Fortschritte der Eisenhuttenkunde" von Dr. C. 
H a r t m a n n ,  1851, S. 28.

*** Zusammengestellt nach O e c h e l h a u s e r  a. a.O., 
„Stahl und Eisen1* 1894 S. 1144, und „Berggeist* 
1874 S. 0.

VII.,7

Ais Beispiel der unglaublichen Schnelligkeit, 
mit der die Entwicklung der schotlischen Hoch- 
ofenindustrie derzeit zugenommen hat, sei erwahnt, 
dafs 1829 nur wenigc Oefen bei Glasgow standen, 
wahrend 10 Jalire spiiter daselbst schon mehr 
ais 40 im Betrieb und 15 im Bau begriffen 
waren. Um 1840 waren die hervorragendsten 
Werke in Schottland: C a r r o n  mit 5 Oefen

(7000 t jiihrliche Erzeugung), C l y d e  8000 t in 
4 Oefen, C a l d e r  9000 t in 4 Oefen und D e n -  
d y v a n  mit 8 Oefen, von denen jeder Hochofen 
100 t wochentlich erblies.

Das rasche und hervorragende Anwachsen der 
schotlischen Boheisenerzeugung derzeit fand seine 
Erklarung besonders in nachstehenden G runden:

1. in der Beichhaltigkeit und Leichtschmelzbar- 
keit des scbottischen Eiseristeins,

2. in der ausgezeichneten Beschaffenheit der 
Anthracitkohle,

3. in der Anwendbarkeit der Kohle im rob en 
Zustande,

4. in Aufschliissen neuer Kohlen- und Erzlager 
in benachbarler Lage,

5. in den geringen Transportkosten des Roh- 
materials und

6. in dem gesteigerten Bedarf un Eisen besonders 
infolge des Baues von Eisenbahnen seit 1830.*

Vom Jahre 1860 an veranderte sich die Roh
eisenerzeugung Schottlands nicht mehr in der 
augenscheinlichen Weise, wie in den Jahrzehnten 
vordern, vielmehr schwankte die Productionsziffer 
stets nur wenig iiber oder unter 1000  000 t. 
Gar bald sehen wir Schottland seinen ersten Platz 
unter den eisenerzeugenden Provinzen an Cleve- 
l a n d  abtreten, dessen Eisenerzeugung die Schott
lands bei weitem uberflugelt hat, und dessen Roh- 
eisenproduction 1882 z. B. uber doppelt so hoch 
sich stellte, ais jene, namlich 2 689 000 t gegen
1 126 000 t.

Dieses Ueberfliigeln steht im engsten Zusammen- 
hange mit dem Omstande, dafs der schottische 
Blackband immer seltener und theurer w urde; 
und da seit 1870 die Nachfrage nach Stahl 
immer starker auflrat, so sah Schottland sich 
veranlafst, in der Art des erzeugten Boheisens 
theilweise einen Umschwung eintreten zu lassen 
und sich auf das Blasen von Hamatiteisen zu 
werfen, wozu fremde brauchbare Erze angekauft

* Englands Eisenbahnrietz wies 1830 nur 91 km 
auf und dehnte sich 1840 auf 1348 km, 1850 auf 
10653 km, 1850 auf 16 787 km und 1870 auf 23 507 km 
aus. .S tahl und Eisen‘ 1884 S. 503.
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werden mufsten. Selbst der Cleveland- 
district kam mit seinen ortlichen 
machtigen Erzlagern nicht mehr aus; 
wahrend beide Bezirke 1870 fast 
keine fremden Erze verschmolzen, 
Wurden nach 25 Jahren schon uber 
30 fb der Gesammterzeugung beider 
Districte aus ausliindischeń Erzen ge- 
wonnen und zwar meistens aus nord- 
spanischen. Die Ausfuhr von Eisen
stein aus Bilbao betrug nach Grofs-
britannien :

1870 . . . . 200 000 t
1883 . . . . 2 314 960 t
1887 . . .. . 2S55 667 t
1890
1891 . . .. . 2 245 613 t
1892 . . ,. . 2 651 313 t
1893 . . .. . 2 999 907 t
1894 . . .. . 3072430 t

Die Gesammt - Eisenerzeinfuhr in 
England betrug 1894 4 4 1 4 8 1 2 1, 1895 
4 4 5 0 3 1 1  t und 1896 5 4 1 7 4 7 6  t.

Im ersten Halbjahr 1896 er- 
zeugte Schottland an Giefsereiroheisen 
320 000 t, an Hamatit- und Thomas- 
robeisen 300 000 t ;  Cleveland an 
Giefsereiroheisen 7 9 3 8 5 0  t, an Ha
matit- und Thomasroheisen 771 510 t. 
Insgesammt wurden 1896 an Roheisen 
hergestellt in Schottland 1 1 8 0000  t 
gegen 1096912  t in 1S95, in Gleve- 
land 3 1 3 6 0 0 0  1 gegen 2 8 8 6 0 0 0  t 
in 1895.

W as nun die Roheisenerzeugung 
der gesammten englischen Districte 
anbelangt, so giebt die nachstehende 
Tabelle einen ausfiihrlichen Ueberblick.

R o h e i s e n e r z e u g u n g  y o n  G r o f s 
b r i t a n n i e n . *

Jah r Hochufen
Gesarumt-
erzeugung

t

Erzeugung 
Cd.T ag und 

Hochofen

t
1740 49 7 350 0,50
1750 61 10 200 0,55
1760 6-4 15 000 0,7S
1770 67 20 000 1,00
1780 70 . 40000 1,90
1790 95 SO 000 2,80
1800 150 158 000 3,50
1810 165 305 000 6,16
1820 170 400 000 7,83
1830 315 700000 7,40
1840 417 1 512 000 12,00
1850 550 2250 000 13,63

* Zusammengestellt n ach : 1. B o r n e r  
& Kl e i n :  Denkschrift uber die kunftige 
Handelspolitik Deutschlands. Manuscript, 
Siegen 1848. 2. O e c h e l h a u s e r  a. a. O.
3. „Iron and Coal Trades Revie\v“, 23. 
X. 1S96.

1820

1830

IBłO

1850

18 BO

1870

1880

1890

Jahr Hochflfen
Gesammt-
erzougung

t

Erzeugung 
f. d. Tag und 

Hochofen

t

1860 600 3 712 390 1S,00
1865 . 656 4 819 254 24,50
1870 664 5 963 515 30,00
1875 629 6 467 309 34,2-1
1S80 567 7 S73 221 46,33
18S5 434 7 53-4117 57,61
1890 414 8030 681 6-1,62
1895 3-14 7 826 714 75,79

Die Zahl der Hochofen hat sich also 
im letzten Yierteljahrhundert fast um 
die Ilalfte verringert, wohingegen die 
durchschnittliche Tagesleistung f. d. 
Ofen stetig angewachsen ist, und die 
Gesarnmterzeugung an Roheisen sich in 
den 150 Jahren um das 1100 fache 
vergrofsert hat, wie nebenstehende 
graphische Darstellung (Fig. 1) ver- 
anschauliclit.

Die Hohe hinsichtlich seiner Lei- 
stung erreichte England im Jahre 1882, 
allwo es 8 724 066 t Roheisen aus 
570 Oefen erblies. Von da ab nahrn 
die Erzeugung bis zum Jahre 1886 
mit 7 121911 t d. h. 1 '/a Millionen 
Tonnen weniger, ab, um 18S9 wieder 
auf 8 455 989 t zu steigen. Die 
folgenden sechs Jahre erreichten je
doch nicht wieder eine Erzeugung von 
8 Millionen Tonnen, wie die folgende 
Tabelle* ergiebt:

Jah r

1890
1891
1892
1893
1894
1895

Roheisen
erzeugung

t

Yerbrauch an 

Erz t  ! Kohlen t

414 8 030 681 19 521 339|l6 427 235 
376 7 524 561 
362! 6 816 603 
327j7 088 622 
325 7 542 195 
34417 826 714

15 815 483 15 619 690
16 605 965:14 081 923 
16 S86 583! 14 027 635 
18088 862 15 122 957 
18 927 406 15468 109

Das Jahr 1896 w ar wiederum 
aufserst giinstig fur die Erzeugung von 
Roheisen; nach vorliegender Statistik 
iiber das 1. Halbjahr 1896 wurden 
4 397 699 t  erzeugt, so dafs demnach 
die achte Million im genannten Jahre 
uberschritten und wahrscheinlich sogar 
noch mehr ais im Jahre 1886 erzeugt 
worden ist. Genaue Auskunft iiber 
das Ergebnifs des 1. Halbjahres 1896 
giebt die folgende Tabelle:**

Fig. i.

* „Iron and Coal Trades Reyiew*, 
23. X. 1896.

** .iron  and Coal Trades Revieiv‘
a. a. O.
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.......  ............... ......
H o c h o fe n R o h e i s e n  t

D i s t r  i c t im Be
trieb

ausge-
blasen

Sa.
Giefseret- und 
Gufrtwoaren 

1. Schmelzung

Hiimatit und 
baiiisches

Spiegei-, Ferro- 
mangan-.Chrom- 
u.Silioiunicisen

Sa.

C leveland ...................................... 95l/2 42‘/a 138 806 552 783 854 36 170 1 626 575
Schottland .................................. 78 30 108 325 120 304 800 — 629 920
C um berland.................................. 19 30 49 20 625 308 592 28475 357 692
L a n c a s h i re .................................. 20 22 42 24 362 314 157 36 430 374949
S ild w a le s ...................................... 22 50 72 34 198 355 728 15 443 405 369
Lincolnshire................................. 14 7 21 128 958 12 129 16 972 158 059
N orth am p to n sh ire ..................... 14 12 26 133 299 — — 133 299
D e rb y s h ire .................................. 21 20 41 111682 — — 111 682
Leicestershire u. s. w................... 14 2 16 123 267 — — 123 267
Nord S ta ffo rd sh ire ..................... 14 20 34 95 057 10 160 — 105 217
Sud „ ..................... 21 39 60 120 649 35 055 — 155 704
Sud und West Yorkshire . . . 167-2 22‘/a 39 137 358 13 388 — 150 746
S h ro p s h ir e .................................. 6 5 11 14 875 12 272 — 27 148
Kord wal es ..................................
Die iibrigen D is tric te .................

3
1

3
2

6
3 11423

11 084 15 565 26 649 
11423

359 307 666 2 087 425 2161219 149 055 4 397 699

Vergleichs\veise mogę auch noch eine Gegenuberstellung der Roheisenerzeugung der Hauptlander 
in den Jahren 1865 bis 1895 folgen, die nachstehendes Bild zeigt:

R o h e i s e n e r z e u g u n g  d e r  H a u p t l a n d e r  v o n  1S65 bis 1895.

Grofsbritannien t . 
Yereinigte Staaten t 
Deutschland t . . . 
Frankreicb t . . .

1865
4819 254 

931 582 
771 903 
989 972

1870 
6 059 000 
1 900 000 
1 390000 
1 178 000

1875
6 365 462 
2 401 000 
1 700 000 
1 360 000

1880 
7 872 000 
3 895 000 
2 729 000 
1 725 000

1885 
7 366 667 
4 109 238 
3 751 775 
1 655 004

1890
S 030 000 
9 350 000 

. 4  563 000 
1970000

7 826 714 
9 627 448 
5 788 798 
2 005 889

1865

Besser werden diese Zahlen durch die Schau- 
bilder Fig. 2, 3 und 4 verdeutlicht.

Man ersielit hieraus klar, wie England, das 
1865 noch bedeutend mehr Roheisen hergestellt, 
ais die drei anderen Lander zusammen, schon 
1890 von Amerika bei weitem tiberfliigelt worden 
ist, und 1895 Deutschland nur um ein Viertel 
noch voransteht. Frankreich, das 1865 gleich 
hinter England mit seiner Erzeugungsziffer stand, 
mufste sich schon nach fiinf Jahren mit der letzten 
Stelle begniigen und hat auch nicht mehr gleichen 
Schritt mit Amerika und Deutsch
land halten konnen. England hat 
neben Frankreich 1880/85 allein 
eine Rtickwartsbewegung in der 
Roheisendarstellung zu rerzeich- 
nen, namlich von 1880 bis 1885; 
und wahrend die Vereinigten 
Staaten in den Jahren 1885 bis 
1890 beispiellos rasch ihre Roh
eisenerzeugung vermehren, und 
von 1890 bis 1895 Deutschlands Roheisen
erzeugung gewaltig steigt, wachst die englische 
Roheisenerzeugung nur noch wenig, yerringert 
sich sogar noch etwas in den letzten fiinf Jahren. 
W er weifs, ob das Bild sich in weiteren 5 Jahren 
nicht noch mehr und scharfer verandert hat!

Wenn wir uns die hervorragende Stellung 
Englands unter den eisenerzeugenden Landern 
vor etwa 50 Jahren vor Augen fiihren — um- 
fafste Grofsbritannien doch 1850 iiber 57 % der 
Gesainmt - Roheisenerzeugung Europas, namlich
2 250 000 t von 3 929 600 t —, so erscheint es

leicht erklarlich, dafs derzeit die englische Eisen” 
industrie bei solcher Massenerzeugung, zumal die 
Selbstkosten, wie spater ausgefiihrt wird, sich 
aufserst niedrig stellten, den ganzenjEisenmarkt

1895

Fig. 2.

Grofsbritannien . 7 826 714 1 Ver. Staaten . . . 9 627 448 t
Deutschland . . . 5,788 798 t  Frankreich . . . .  20058891

beherrschte. Die Bestimmung der Preise des 
Eisenmarktes hatte Grofsbritannien vollstandig in 
der Hand, es benutzte seine Gewalt redlich, um 
durch ganz willkurliche Preisschwankungen die
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Industrie anderer Staaten niederzuhalten und dereń 
weitere Entwicklung zu verleiden.

Wie sehr Deutschland, welches vorzugsweise 
Abnehmer des britischen Roheisens war ,  unter 
den englischen R o h e i s e n p r e i s e n  zu leiden hatte, 
ergiebt sich leicht aus nach- 
stehender graphischen Darstel- 
lung (Fig. 5) der schottischen 
Roheisenpreise f. o. b. Glasgow 
in den Jahren 1S30 bis 1S73.

Hiernach betragen die Preis
schwankungen uber 100 f i  !
Selbst innerhalb eines und des- 
selben Jahres ergaben sich der- 
artige Unterschiede; so stieg 
z. B. der Preis von 60 sh im 
Januar 1845* auf 100 sh im 
Marz, um im -Juni auf 63 sh zu 
fallen und im October wieder 
auf 80 sh 8 d zu steigen.

Die in ahnlicher Weise 
schwankenden Preise in den 
Jahren 1873— 1896 mogę eine 
Schaulinie (Fig. 6) der Cleve- 
lander Roheisenpreise f. o. b.
Tees versinnbildlichen. Bei 
solchen Riickbiicken lernt man 
den W erth stabiler Yerhaltnisse 
erst richtig schatzen und sieht, 
in welch wiilkurlicher Weise 
England seinenEinflufs auf die Lage der Eisenindustrie 
der anderen Lander ausgeiibt hat, und wie sehr die 
deutsche Roheisen Industrie dem Fiirsten Bismarck 
zu Dank verpflichtet ist, dafs er die vaterlandische 
Eisenindustrie durch seine Zollpolitik 1879 ge-

* Zu jener Zeit waren gerade die schottischen 
W arrant stores, Lagerhauser, mit ihrem „eigenthum- 
lichen* Einflufs ins Lebeu gorufen worden; das 
schottisclie G. M. B. - Eisen ( =  good merchantahle 
brands =  gute gangbare Marken) umfalste das iri 
Gartsherrie, Summerlee, Langloan, Monkland, Galder, 
Clyde, Gowan, Coltness, Shotts, Glengarnock und 
Carnbroe Works erzeugte Roheisen.

schiitzt und ihre Ausdehnung und ihr Emporbluheu 
gefordert hat.

Die R o h e i s e n a u s f u h r  entsprach im grofsen 
und ganzen dem Anwachsen der englischen Ge- 
sammt-Roheisenerzeugung und stellte sich:

K i
i
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6f7 •
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/ /
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1806* auf 2 549 t
1836 . V 33 880 t
1846 . 159 163 t
1856 . 357 326 t
1866 . fl 500 500 t
1876 . n 910 065 t
1886 . ?ł 1 044222 t
1896 . y 1 059 796 t

Fig. 4-.

im W erthe von 25 3 5  792 .£** 
gegen 2 0 7 7 0 7 3  £  in 1895. 
In letztgenanntem Jahre fie- 
len hiervon auf Deutschland 

439 000 £,***  Holland 
7 6 0 0 0  £ ,  Belgien 103000 £ ,  
Frankreich 240 000 £  und 
Rufsland 257000 .£ . Deutsch
land bildet also das grofste 
Absatzgebiet fiir englisches 
Roheisen, zumal ein Theil noch 
iiber Holland eingefuhrt wird ; 
lebhaft blcibt es zu bedauern, 
dafs wir infolge unserer ein- 
seitigen Eisenbahn-Tarifpolitik 
genothigt sind, dem Auslande 
jahrlich Millionen zu schenken, 
die wir bei giinstigeren Ver- 

kehrsverhaltnissen im Lande behalten und dem 
Nationalverm8gen ersparen konnten.

Eng verbunden mit dem gewaltigen Aufschwunge 
der englischen Hochofenindustrie seit dem Jahre 
1830 waren die t e e h n i s e h e n  V e r b e s s e r u n g e n  
u n d  F o r t s c h r i t t e ,  welche neben den erwahnten 
vortheilhaften Verkelirs- und Bedarfsverhfiltnissen 
eine E r n i e d r i g u n g  d e r  S e l b s t k o s t e n  d e s  
R o h e i s e n s  erstrebten und erwirkten. Es be- 
trugen die Selbstkosten f. d. Tonne Roheisen z. B .:

1865 1870 OT5 1880 1885 1890 1805

O e c h e l h a u s e r  a. a. O.
„Iron and Coal Trades Review‘ 
„Gluckauf* 1896, S. 83.

8, I 1897.

1812* 1831* 1850** 1872 *** 1889 f
Thlr. Sgr. Pfg- Thlr. Sgr. Pfg. Thlr., Sgr. Pfg. Thlr. Sgr. Pfg. Thlr. Sgr. Pfg.

1. E r z ..................... 19 1 — 12 20 1 5 28 — i 5 S 4 5 6
2. Koks(Steinkohlen) 9 20 9 2 10 1 2 23 — 4 13 3 4 12 S
3. Kalkstein . . . . — 20 9 — 20 7 — 23 — — 25 — _ 25 _
4. Lf l h n e .................

4 20 2 4 20 2 — 9 5 1 10 8 1 10 8
5. Diverse Ausgaben 4 20 2 2 20 . — 1 9 1 1 9 —

35 3 — 25 1 3 12 13 5 12 4 — 12 3 2

* Umgerechnet nach dem „Huttenm. Jahrhuch", Leoben 1866.
** Umgerechnet, Dr. H a r t m a n n ,  „Vademecum“ 1855. (Deutsches Roheisen ab KOnigshutte kostete 

Yergleichweise 1S50 uber 9 Thlr. die Tonne mehr, ais schottisches, namlich 21 Thr. 10 Sgr. 3 Pfg.)
*** W a c h l e r ,  Vergleichende Qualitatsuntersuchungen ron  Giefsereiroheisen, S. 34. 

t  Umgerechnet, .S tahl und Eisen" 1889.
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W ahrend die Roheisen - Selbstkosten in den 
letzten 40 Jahren nur wenig in der Gesammthóhe 
differiren — und nur eine Yerschiebung der ein
zelnen Materialienpreise hervortritt — zeigen sie

Eine zweite nicht minder gewichtigeBegrundung 
fand die Venninderung der Roheisen-SeJbstkosten in 
der B r e n n s t o f f e r s p a r n i f s  jener Zeit. Hervor- 
gerufen wurde dieselbe zunachst durch die Ein-
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Fig. 6. Grapliische Darstellung der scholtischon Roheisenpreise f. o. b. Glasgow in den Jahren  1830 bis 1873.

(Nach BSrner und Klein S.J37 und „Berggeist* 1865, 1873.)

von 1812 bis 1850 ein solch gewaltiges Abfallen, 
dafs das Roheisen sich 1850 fast 2/s billiger stellt, 
ais im Jahre 1812.

Es lag dies vor allen Dingen an der V er 
r i n g e r u n g  d e r  G e s t e h u n g s k o s t e n  des  Ei sen-  
s t e i n s  durch die Entdeckung neuer Erzlager. 
1806 entdeckteM us- 
h e t den schottischen 

Kohleneisenstein 
(Blackband); dieser 
Kohleneisenstein ge- 
hort der Kohlenfor- 
mation an, liegt zum 
Theil auf dem Berg- 
kalkstein und weist 
oft hinreichend Kalk- 
gehalt auf, ais zur 
Schlackenbildung im 
Hochofen nothig ist.
Der Abbau konnte 
sehr leicht erfolgen 
und stets in der Nahe 
der Kohlenschachte, 
so dafs weite Transportkosten 
kamen. Der Eisengehalt des

fuhrung des e r h i t z t e n  W i n d e s  u n d  di e  A n 
w e n d u n g  d e r  r o h e n  S t e i n k o h l e  und des 
Anthracits. Ne i l s ons  Temperaturerhohung betrug 
1829 anfangs nur 15 bis 40 0 C., er steigerte 
dieselbe jedoch 1831 bis auf 260 0 C .; es 
stelltc sich damals auf den Clyde-W erken der

Materialienverbraueh 
f. d. Tonne Roheisen, 

folgt:*

tfc tu  -----  zeigt dio h 5 ch sten ,.........die niedrigsten Preise an. tPręiS
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(Nach Minerał Statistics 1895.)

Graphische Darstellung der Preise des Clcvel&nder Roheisens 
f. o. b. Tees in nen Jahren 1873 bis 1896.

Fig. 6.

Die Erze bestan- 
den in beiden Fallen 
aus */s derbem Spha- 
rosiderit (clay Iron 
stone) und aus */3

kaum in Frage 
Steins stellte sich 

auf 30 bis 33 fś  im ungerosteten Zustande gegen 
55 bis 60 % geroslet; wegen seiner Porositat 
war er sehr leicht reducirbar und schmolz zugleich 
in geringerer Tem peratur, ais die fruher ange- 
wandten Erze. Um die Mitte des Jahrhunderts 
fand man ferner in Cleve!and den oolithischen 
Eisenstein in der Liasformation, der 40 % Eisen in 
gerostelem Zustande enthalt; auch dieses Erz war 
sehr leichtfltissig und reducirbar, wies jedoch 
mehr Thonerde und weniger Mangan auf, ais der 
Eisenstein aus der Kohlenbildung, konnte aber mit 
derselben Leichtigkeit abgebaut werden, wie jener.

Schwarzem sebiefrigem Spharosiderit (black band 
Iron stone). Eine Gicht bestand aus:

Materialien bei kaltem Windę
K o k s .................  0,25001
E r z .....................  0,1470 t
Zuschlag 0,0414— 0,0454 t

bei warmem W inde
0,2500 t 
0,2500 t 
0,0625 t

Die Erzeugung nahm im Yerhaltnifs von 
1 0 6 3 : 1518 zu.

Im Jahre 1831 ersetzte Di xon ,  der Besitzer 
der Clyde-Werke, den Koks durch die Anthracit- 
kohle und erzielte nun innerhalb der Jahre 1826 
bis 1839 eine Yerminderung des Brennstofl-

* H a r t m a n n  a. a. O.
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yerbrauchs auf ein Viertel und zugleich eine Er- 
hohung der taglichen Roheisenerzeugung um mehr 
ais das Doppelte. Es ergab sich nachslehender 
Schmelzmaterialaufwand f. d. Tonne Roheisen:

1826 1831 1839
Materia! ien Koks ti.katter 

Wind
Koks u. war m 

Wind
Steinkohlen 

u warm. Wind
Steinkohlen * . . . 6,830 t 4,580 t 1,724 l
E r z ..................... 1,750 t 2,037 t 1,724 t
Zuschlag . . . . . 0,537 t 0,537 t 0,524 t
Tftgliche Roheisen 

erzeugung . . . 5,910 t 8,430 t 12,360 t

Slalt des frflher benulzlen '** sehmiedeisernen 
Kastens, durch den die Geblaseluft hindurchgeleilet, 
und der durch Rostfeuerung von aufsen geheizt 
wurde, bedienle sich Neilson spater des sogenannten 
Calder-Apparats, den er zuerst auf der Calderhutte 
in Schottland erbaute, und erzielte so eine Tem
peratur von 315 bis 350 0 G. Mit den ver- 
besserten eisernen Rohrenapparaten konnte man 
jedoch nicht mehr ais 480 bis 540 0 C. erreichen,

* H a r t  m a n n  a. a. O. Das Verhaltnifs der Stein- 
kohle zum Koks =  1 :2,25.

** L e d e b u r ,  „Eisenhuttenkunde" S. 104.

Mittheilungen aus dcm

Einwirkung von Salzlłisungen auf Eisen.
Yon R. P e t i t .

M. R o s e n  b l u r n  h a t bereits gezoigt, dafs Alfeali- 
su lp lia t durch Eisen zu Sulphiir reducirt w ird , welch 
letztores sich m it K ohlensiiure zu C arbonat und 
E isensulphiir um setzt. P e t i t  h a t nun  das Yer- 
lialtcn  Y orsehiedener Salzlosungen gegen Eisen 
bestim m t und zwar filr roine Salzlosungen m it 
e iner bestim m ten  Menge gelBster Kohlensiiure.

Die Losungen h a tten  folgenden G ehalt:

Ca Cis =  0,105 g  au f 11
Na Cl =  0,110 g „ 1 1
Ki SO* — 0,091 g „ 1 1
Ca (NCb>; =  0,092 g ,  11

Sainm tliche Gefafse w aren ganz gefilllt, m it 
A bleitungsrohr m it Q uecksilberverschlufs ver- 
sehen, en th io lten  alle die gleiche Menge Eisenfeile 
und w urden in  dem  gleichen Raum e bei etwa 
12° C. 11 Tage lang stehen  gelassen. Nach dieser 
Zeit w urde in  allen Gefilfsen b e s tim m t: a) das 
geloste E isen m it P erm an g an a t; b) das n ich t an- 
griffene E isen , indem  der Bodensatz m it Cu SOj 
L dsung u n te r  Luftabsehhifs gelost und dann die 
F llissigkeit m it P erm anganat t i t r i r t  w urde.

Eisenhuttenlaboratorium. 1. April 1897.

bis C o w p e r *  1857 durch seine Idee die bisher 
gegebene Grenze der Leistungsfahigkeit erweiterte. 
Seinen ersten Winderhitzer stellte er auf der 
Ormesby-Hiitte in Cleveland 1860 in Betrieb und 
erhielt eine W indtemperatur von 615 0 C. beim 
Betriebe mit Kohlenfeuer. Modificirt wurde dann 
der Cowper-Apparat im Jahre 1865 von W i t h -  
w e l l ,  und 1871 gelang es Cowper im Yprein 
mit S i e me n s ,  die W indtemperatur noch weiter 
zu steigern. 1881 wurden schon 815 0 C. mit 
dem Cowperschen Winderhitzer erzielt und zur Zeit 
iiber 900 0 C. Die mil dieser erhohten Tem
peratur verbundene Brennstoffersparnifs ergiebt 
sich deutlich aus Versuchen von W. H a w d o n ,  
der bei ein und demselben Hochofen folgende 
Resultate gew ann:

Windtemperatur

532 0 C. 1209 406
631 „ 1179 415
702 „ 1169 456
722 „ 1157 469
760 „ 1132 465

(Schlufs folgt.)

* Vortrag vor Meeting des „Iron and Steel In- 
stitute“ 1883.

Eisenhuttenlaboratorium.
Die Gefafse ohne K ohlensiiure en th ie lten  n u r 

unm essbare S puren  gelCsten E isens, in  dem  die 
F lussigkeit nach O xydation kaum  eine R othfarbung  
m it R hodanlosung giebt. D ie R esu lta te  ergeben 
sich aus folgender T abelle , dereń  Z ahlen auf 
100 T heile angew andtes E isen  berechnet s in d :

F llissigkeit
Ohne

Kohlens&ure
Eisenoiyd

Mit Kohlens&ure

n £ 2r  1
destill. W asser . . . 3,3 9.7 3,2
Na C l ................Lsg 7,7 9,7 7,8
K j SOj ............... 7,5 14,8 7,7
Ca(NOa)2 . . .  , 4,2 3,7 4,4
Ca C L ............. „ 6,2 6,3 6,4

Jedes Salz hai dem nac i seine besondere
W irkung  au f  das E isen, betreffend O xydbildung 
und  w ird h ie r in  durch  die G egenw art Y o n  Kohlen- 
saure n ich t verilndert. FUr die L osung des E isens 
kom m t fast n u r  die K ohlensiiure in  B etrach t, 
dereń  W irk u n g  in  e iner Losung von K alium - 
su lp h a t besonders stark  ist. Bei W iederho lung  
d e r Y ersuche u n te r geringem  L u ftz u tr itt schied 
sich E isenosyd  ab. Die Menge des gelosten Eisons 
b leib t unveriindert, dagegen ste ig t die Menge des 
gebildeten  E isenoxyds seh r rasch.

(C. t. 1896, Seite 1278.)
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Neue amerikanisclie Brttcken.
Vom Reg.-Baumeister M. Foerster, Docent an der Konigl. technischen Ilochschule zu Dresden.

Eines der interessantesten Briickenbauwerke, 
welches im vergangenen Jahre in den Vereinigten 
Staaten yollendet worden, ist die zweietagige, 
dem Eisenbahn- und StraTsenverkehr dienende

Eisgang den ersten Strompfeiler am rechlen Ufer 
fort, und im April desselben Jahres wurde wahrend 
eines Wirbelsturmes die im Zuge des Bauwerks 
gelegene Drehbriicke von ihren Auflagern abge-

30.C-*
Abbild. 1.

Brucke, welche (siehe Abbild. 1) mit einem 
beweglichen und sieben festen Ueberbauten in 
einer Gesammtlange von rund 564 m zwischen 
D a v e n s p o r t  und R o c k - I s l a n d  den Mi s s i s s i pp i -  
stroni iiberschreitet.

Historisch ist dies Bauwerk aus dem Grunde 
bemerkenswerth, weil hier im Jahre 1853 die 
erste feste Brucke iiber den Mississippi begonnen

Abbild. 2.
Querschnilt durch die Mitte der Drehbriicke.

wurde. Dieselbe diente der Vereinigung der bis
her durch den Strom gelrennten Eisenbahnlinien 
der Einzelstaaten Chicago und Ohio, war dem 
damaligen Yerkehr entsprechend eingeleisig aus- 
gebaut und durch holzerne Howesche Trager ge- 
bildet. Der Bestand dieser Brucke war jedoch 
ein nur kurzer, zumal sie mehrfach von Mifs- 
geschick zu leiden hatte. Im Jahre 1856 wurde 
eine der Hauptuberbauten von 76 m Stutzweite 
durch Feuer zerstort, im Marz 1868 rifs ein heftiger

hoben und auf den Mittelpfeiler geworfen. — Durch
diese Ungliicksfalle wurde der bereits seit langerem 
erwogene Plan, an einen Neubau der Brucke zu 
gelien, seiner Verwirklichung nahe gebracht und 
in den Jahren 1869 bis 1872 an Stelle der alten 
Construction ein vollkommener Neubau — jedoch 
wiederum in Hoiz — ausgefiihrt. Dieser mufste 
jedoch bereits im Jahre 1891 durch eine Eisen- 
construction ersetzt werden. Da jedoch auch 
diese Brucke gleich ihren Yorgangern nur ein
geleisig ausgebaut war, so konnte sie bald dem 
stetig steigenden Verkehr nicht m ehr genugen. 
Hierzii kam, dafs auch die Eiseniiberbauten fiir 
die schweren neuen Eilzugmaschinen u. s. w. 
nicht ausreichend stark bemessen erschienen. 
Daher entschlofs sich der Congrefs bereits im
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Abbild. 3.

Jahre 1894 zu einem nochmaligen Neubau der 
Brucke, welcher durch Abbild. 1 in seiner Gesammt- 
anlage, durch Abbild. 2 in einem Querschnitt ver- 
anschaulicht wird. Die Geschichte dieses Neu- 
baues wirft ein interessantes Streiflicht auf ameri- 
kanische Verhaltnisse, wenn man bedenkt, dafs 
im Laufe von 41 Jahren nicht weniger ais fiinf- 
mal sich eine Umgestaltung bezw. Erneuerung der 
Brucke ais nothwendig herausstellte. — Die Kosten 
des jetzigen Neubaues, zu denen die betheiligten 
Eisenbahngesellschaften 60 % beitrugen, erreichten 
die Hohe yon rund 2 100000  J l .

W ie erwahnt, besteht die Gesammtbriicken- 
anlage aus sieben festen Ueberbauten und einer 
gleicharmigen Drehbriicke. Die Breite des Bau
werks, zwischen den Achsen der Haupttrager ge- 
messen, betragt 8,82 m. Die untere Etage wird 
von der Strafsenbahn eingenommen, welche, durch 
ein System von Quer- und Langstragem gestiitzt, 
in Holz construirt ist, (siehe Abbild. 2) und 
zwei Strafsenbahngeleisen Aufnahme gewahrt. —
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Die obere Etage, welche mit ihrer Constructions- 
unterkante 3,80 m uber der unteren liegt, dient 
dem Eisenbahnverkehr und hat eine vollkommen 
wasserdichte Fahrbahndecke erhalten, dereń Con
struction, wegen der eigenartigen, hierzu ver- 
wendeten Belageisen, Interesse verdient (vergl. 
Abbild. 3), dereń Form an die der Zores-Eisen 
erinnert. Mit den unter jeder der vier Schienen 
projectirten Langstragern sind diese Eisen fest 
yernietet und unter sich durch eine in der ganzen 
Briickenlange durchgehende, unter je einer Schiene 
liegende Flufseisenplatte von 508 mm Breite und
9,5 mm Starko verbunden. Diese Platten tragen 
die zur Unterstiitzung und Befestigung der Schienen 
dienenden Unteriagsplatten von rund 400 qcm 
Grundflache und 9,5 mm Starkę, welche ober- 
lialh eines jeden Belageisens aufgelagert sind.

von 5S,5 bezw. 30 m Stiitzweite iiberspannt 
werden. Die Hohe der grofseren Trager ist in 
der Mitte gleicli der Hohe der Anfangsverticalen 
der Drehbriicke — 15,24 m.

Die lichte Breite der Strafsenbahn betragt
6,90 m ; hierzu treten noch zwei fur denFufsganger- 
verkehr bestimmte, seitlich ausgekragte 1,83 tn 
breite Stcge. Die lichte Durchfahrtshohe ist fiir 
die Strafsenbrficke zu 3,80 m, fiir den Eisenbahn- 
verkehr zu 6,4-0 m bemessen. Das Gesammt- 
Eisengewicht der Bruckenanlage betragt rund 
4800 t, wovon allein 1120 t auf die Drehbriicke 
entfallen.

Nach den zum Bau der Brucke erlassenen 
Ausschreibungsbedingungen ist ais Materiał zur 
Herstellung der eisernen Ueberbauten Flufseisen 
mittlerer Hartę, welches durch den Martinsprocefs

Abbild 4.
Ansicht der Drehbriicke flber dem Harlem-Strom in New York im geiłffneten Zustande.

Abgesehen voti der, durch die ganz in Eisen 
ausgefiilirtc Abdeckung bedingten unelastischen 
Fahrbalin, der directen Uebertragung aller Stófse 
durch die, e i n e  grofse Platte bildende Fahrbahn- 
tafel auf die Haupttrager, sowie der grofsen 
Nietarbeit, yerdient die Construction wegen ihres 
geringen Gewichtes, welches fiir das Qnadrat- 
meter Briickenbalm Alles in Allem nur etwa 160 kg 
betragt, Beachtung.

Die Stiitzweite der in der gewohnlichen Form j 
amerikanischer Fachwerkstrager ausgebildeten Dreh- 
briicke betragt rund 111,0 m. Bei ihrem Auf- : 
drehen werden zwei gleich grofse Oeftnungen von 
je 48,6 m lichter Weite fiir die Schiffahrt frei- 
gegeben. Die Haupttrager zeigen in der Mitte 
eine Hohe von 18,6 m, an den Enden von 15,24 m.

Die Ueberbauten der festen Brucke — im 
System der beweglichen ahnlich — besitzen ent
sprechend der vorhandenen Pfeilerstellung (yergl. 
Abbild. 1) verschiedene Stfitzweiten, und zwar 
weist die Strombrucke solche von rund 79 bezw. 
66 m auf,  wahrend am rechten bezw. linken 
Ufer zwei kleinere OefTnungen durch Haupttrager

i zu gewinnen ist, yorgesehen; fur die Niete ist 
i weiches Flufseisen yerlangt. Die grofste Zug- 
i festigkeit des erstgenannten Materials soli zwischen

44 und 49,5 kg/epnm liegen; fur die Niete ist 
diese Zahl um rund 13 fś i. M. ermafsigt.

Die Bewegung der Drehbriicke findet unler 
normalen Verhaltnissen durch einen Elektromotor 
von 50 HP statt, welcher auf der Drehbriicke 
selbst zwischen den obersten Theilen der 
Haupttrager Aufstellung gefunden hat und mit 
Hiilfe mehrfacher Uebersetzung die in Abbild. 2 
dargestellte horizontale Achse a bewegt, welche 
ihrerseits mit Hiilfe der dargestellten Kegel riider 
zwei senkrechte Achsen bb in Bewegung setzt. 
Von diesen wird die Kraft auf eine unter der 
Brucke befindliche, und in Yerbindung mit der- 
selben stehende Kette iibertragen, die ihrerseits 
vier verticale Achsen nebst Zahnradern bewegt, 
welche in den auf dem Mittelpfeiler befestigten Zahn- 
radkranz eingreifen und ein Drehen der Brucke 
bewirken. Sollte durch irgend eiiien Zufall diese 
Bew*egungsvorriclitung versagen, so kann ein Drehen 
der Briicke auch durch Handbetrieb im Notlifalle
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orfolgen. Diesem Zwecke dienen zwei Gapstan, 
welche an jedem Briickenende AufaLellung gefunden 
haben.

Die besonders fiir den Eisenbahn verkehr zu 
fordernde Betriebssicherheit ist dadurch erreicht, 
dafs die dem Verriegeln und Feststellen der Briicke 
dienenden Constructionstbeile einerseits mit je 
einem Haltesignal auf den anschliefsenden festen 
Ueberbauten, andererseits mit einer Control- 
Yorrichtung im Maschinenraum automatisch ver- 
bunden sind.

Sehr interessant gestaltete sich der Bauvorgang 
selbst, da der Eisenbahnverkehr auf der alten 
Brucke in seinem ganzen Umfange bis zur Vollen- 
dung des Neubaues aufrecht erhalten werden 
mufste. Zu diesem Zwecke wurden zunachst 
unter der Strafsenbahn des alten Bauwerks eine 
grofsere Anzahl von holzernen Briickenjochen 
geschlagen, und gegen diese die oberhalb liegende 
Eiscnbahnfahrbahn durch Holzconstruction ab- 
gestiitzt. Nunmehr war es moglich, die einzelnen

Haupttragerlange von 118,50 m besteht, vier- 
geleisig ausgebaut. Die Drehbriicke selbst besitzt 
im Anschlufs an die Yiaductausbildung drei im 
lichten Abstand von 7,91 m gelegte Haupttrager, 
zwischen denen je zwei Geleise Aufnahme gefunden 
haben. Wegen seines grofseren Gewichtes ist 
(siehe Abbild. 5) der mittlere Haupttrager elwas 
angehoben. Jeder der Ictzteren setzt sich aus 
zwei einzelnen, sogenannten Prattschen Gittertragern 
zusammen, welche in ihrer Mitte durch den iiber 
dem Mittelpunkt des Drehpfeilers construirten 
stahlernen Thurm und an diesem angreifende 
Hangestangen zu einetn Ganzen verbunden sind. 
Es ist hierdurcli erreicht, dafs bei im Betriebe 
befindlicher Brucke annahernd nur die Hiilfte des 
Gewichts letzterer auf den Drehpfeiler kommt, 
wahrend etwa je ein Viertel auf die Endwider- 
lager iibertragen wird. Zu diesem Zwecke sind 
an den Briickenenden Vorrichtungen voihanden, 
welche nach dem Einschwenken der Brucke ein 
Anheben der Trager und hierdurcli eine Enllastung

Die Ueberbrtlckuug des H arlem -R iver zu New York.

Gonstructionstheile der alten Brucke allmahlich 
zu beseitigen und, da der wegen seiner zwei- 
geleisigen Anlage breitere Neubau das alte Bau- 
werk umhflllte, die herausgenommenen Theile 
nacheinander durch neue zu ersetzen. Den Schlufs 
dieser Ausfuhrung bildete naturgemafs die scbritt- 
weise erfolgende Umgestaltung der oberen, dem 
Eisenbahnverkehr dienenden Fahrbahn. Zweck- 
entsprecliend war die Breite der holzernen Briicken- 
joche so bemessen, dafs dieselben zugleich die 
seitlichen Arbeitsplattformen fiir den Neubau auf- 
nebmen konnten. —

Ein zweites hoclunteressantes Bauwerk, welches 
im vergangenen Jabre zur Ausfuhrung gelangte, 
ist die zweiarmige Drehbriicke iiber den H a r l e m -  
strom zu N ew  Y o r k ,  dereń perspectivische An- 
sichl tmd zwar in geoffnetem Zustande die Abbild. 4 
zeigt. Das Bauwerk — eines der weitgespanntesten 
und grofsartigsten seiner Art auf derW elt — ist im 
Zuge des in Ausfuhrung begriffenen eisernen Viaducts 
errichtet, welcher von dem auf Manhattan Island zu 
New York gelegenen Centralbahnhofe ausgehend, auf 
rund S km Lange die Stadt durchziehen soli. 
Wie dieser Yiaduct, ist auch die Ueberbriickung 
des Harlem-Rivers, welche (siehe Abbild. 5) aus 
zwei festen Briicken von 40 bezw. 56,50 m Stiitz- 
weite und der vorerwahnten Drehbriicke mit einer 

YlLu

der am Mittelthurm angreifenden Hangestangen 
herbeifiihren. Erst beim Aufdrehen der Briieke 
treten letztere wieder in W irkung, so dafs nun
m ehr das Gesammtgewicht der Brucke an dem 
Gentralthurm hangt. Von hier aus wird dasselbe 
yermittelst eines Systems von Langs- und Quer- 
triigern auf eine unter der Brucke liegende Trommel

Querschnitt durch die .StUtzuog der Drehbriicke.

und von hier durch 114 in zwei concentrischeu 
Ringen gefiihrten Rollen (siehe Abbild. 6) auf den 
Drehpfeiler iibertragen. Die Trommel, aus zwei
1,80 m hohen, im Abstande von 1,20 m liegenden 
fest miteinander verbundenen cylindriscben Tragern 
bestehend, ist durch 16 radśal gerichtete gitter- 
formig ausgebildete Arme mit dem Drehzapfen

4
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der Brucke verbunden, welcher einzig und allein 
nur zur Fiihrung der Brucke bei ihrer Bcwegung 
dient. Ein ahnlićher IIorizontalverband ist in der 
Achse der Laufrollen eingelegt.

Die Ilohe des mittleren Thurmes betragt, von 
der Mitte des Untergurtes der Brucke an gerechnet, 
19,50 m. Der Prattsche Trager weist an seiner 
Anfangsverticalen 7,62 m, in der Mitte l i  m auf. 
Die Oeffnung, welche bei dem Aufdrehen der 
Briicke fiir die Schiffahrt freigegeben wird, besitzt 
rund 2 X  50 m  lichte Weite. Die Constructions- 
unterkante liegt 7,50 m iiber Hochwasser, wodurch

1. A p r il  1897.

Achse sitzenden Zahnrads in den Zahnradkranz, 
welcher (siehe 'Abbild. 6) direct mit der Lauf- 
scliiene der aufseren Laufrollen yereinigt ist. Die 
Zeit zum Oeffnen der Briicke betragt unter nor- 
malen Yerhaltnissen nur 1 ‘/a Minuten.

Das Bauwerk ist in seinen Haupttheilen ganz 
in Flufseisen erbaut. Die stahlernen Laufrollen 
sind auf eine Pressung von 60 kg/qmm,  die 
iibrigen Theile auf eine Festigkeit von 40 kgfcjmm 
gepriift. Das zum Bau rerwendete Materiał durfte 
keinesfalls mehr ais 0,08 rfó Phosphor und 0,04 % 
Schwefel entlmlten. Das Gesammtgewicht des

erreicht is t, dafs die Mehrzahl der den Harlem- 
stroni passirenden SchifTe ohne Oeffnung der 
Briicke diese passiren konnen. Der Durchmesser 
des aufseren Trommeltragers ist 16,47 m , der 
des inneren 14,07 m. Die aufseren Laufrollen 
haben einen Durchmesser von 609 und eine Breite j 
von 260 mm.

Die zum Oeffrien und Schliefsen sowie zum 
Anheben der Briicke, desgleichen zur Verriegelung 
und Feslstellung derselben nothwendige Kraft 
wird durcli zwei Dampfmaschinen von je 50 HP 
geliefert, welche nebst den zugehorenden Hiilfs- 
maschinen u. s. w. auf einer rund 5 m iiber der 
Fahrbahn im Miltelthurm montirten Plattform 
Aufstellung gefunden haben. Die Bewegung der 
Briicke erfolgt durch den EingrifT eines an verticaler

eisernen Ueberbaues betragt — nicht mitgereclinel 
die Maschinenanlage — annahernd 2300 t ;  dio 
Kosten beliefen sich Alles in Allem auf 8 7 2 0 0 0  -K . 
Die Ausfiihrung der Briicke geschah, ohne die 
Schiffahrt zu unterbrechen, im Schutze eines 
kraftigen Fangedammes.

Zum Schlufs seien noch zwei interessante 
Ausfiilirungen beweglicher Brticken — und zwar von 
Zugbrucken — erwahnt, welche im yergangenen 
Jahre auf der C h i c a g o  - N o r t h e r n  - Pac i f i c -  
E i s e n b a l i n  bezw. im Zuge der E r i e - B a h n l i n i e  
erbaut wurden und durch die Neuheit und Eigen- 

i artigkeit ihrer Anordnung Bedeutung verdienen. 
i Die Abbildungen 7 und 8 zeigen zwei perspec- 
| tivische Ansichten der genannten Brucken, und 
i zwar wahrend des Baues bezw. nach Fertigstellung.

Abbild. 7.
BrUcke im Zuge der Chicago-Northern-Paciflc-Bahn bei Blue Island wiilirend des Baues.



Das Princip der Hebcconstructioti bestelit darin, 
dafs das Gewicht der zu hebenden Briicke nahezu 
durch mit letzterer verbundene Gegengewichte 
ausgeglichen wird,  welche auf einer durch ein 
Ellipsensegment gebildeten Gurvenbahn gleiten; 
hier durch wird erreicht, dafs wahrend des Hebens 
und Senkens der Briickenkiappe stets annahernd 
Gleicligewicht vorhanden i s t , geringe Kraft zur 
Bewegung benothigt wird und die Briicke sich 
mit fast gleichbleibender Geschwindigkeit hebt 
und senkt. Da die Gegengewichte, um ein selbst- 
thatiges Oeiliien der Briicke zu yerhiiten, nicht ganz 
so schwer wie die Ktappe sein diirfen, so greifen
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Ufer eine gleiche Zugbriicke zur Ausfiihrung zu 
bringen.

Das im vergangenen Jahre fortiggestellte Bau- 
werk bestelit im wesentliclien aus drei am Ufer 
aufgerichleten, unter sich verbundenen senkrechten 
Pfeilern, dereń mittlerer doppelt so stark wie jeder 
aufsere ist, der an diese angelehnten Gegengewichts- 
bahn, welche mit dem zugehorigen Pfeiler durch 
einen 1 iomontalyerband und Gitterwerk vereinigt 
ist, und der eigentlichen Bruckenklappe, welche
4 Eisenbahngeleise aufzunehmen bestimmt ist. 
Letztere besitzt eine Breite von 1S,15 m und eine 
Lange von 21,35 m. Unter jeder Schiene befindet

Neue amerikanische BrUcken.

Abbild. 8. Briicke im Zuge der Erie-Bahn bei Rotlterford in New Jersey.

an jedem£ Bruckenende Hebekabel an , welche, 
mit Hiilfe einer kleinen Windę angezogen, ein 
Oeffnen der Briicke bewirken, und dieselbe in 
ihrer hochsten Steliung bei vollkommenem Frei- 
geben der Oefinung festhalten.

Die in Abbild. 7 dargeslellte, der Ghicago- 
Northern-Pacific-Bahnlinie angehórende Zugbriicke 
bildet einen Theil der Ueberfiihrung des sudlichen 
Armes des C h i c a g o - R i v e r  bei Blue Island. Das 
gesammte Bauwerk besteht aus 3 OelTnungen, 
dereń innere durch eine Briicke von 10,36 ni, 
dereń aufsere durch solche von je 18,40 m Stiitz- 
weite iiberspannt werden. Zur Zeit ist nur die 
eine der Sufseren Oelfnungen durch eine beweg- 
liche Gonstruction iiberbriickt; es ist jedoch be- 
absichtigt, falls die Entwickłung der Schiffahrt 
dies bedingen sollte, spater auch am andern

sich ein 1,88 m hoher Haupttrager. Die Pfeiler 
weiseri eine Gesammthohe von 19,75 ni auf. Die 
Ilorizontalprojection der elliptischen Gleitbahnen 
betragt 30,20 m. An der Spitze der Pfeiler be- 
finden sich Fiihrungsrollen, iiber welche die dem 
Heben der Briicke dienenden und die mit den 
vier vorhandenen Gegengewichten (zwei am Mittel- 
pfeiler) verbundenen Stahlkabel von 0,5 .m m  
Durchmesser laufen. Jedes der Gegengewichte
wiegt annahernd 24 300 kg.

Eine venvandte Gonstruction zeigt die in 
Abbild. 8 im Betriebe dargestellte Zugbriicke. In 
der Nahe von Rutherford im Staate New Jersey 
gelegen, besitzt auch sie 3 Ueberbauten, von 
denen der eine am Ufer gelegene beweglich an- 
geordnet ist. Die zu hebende Plattfonn der Brucke 

! tragt 4 Geleise, besitzt eine Lange von 9,75 m
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und eine Breite von 13,40 m uud wird aus vier unter- 
einander yerbundenen gewohnlichcn Blechbalken
— unter jedem Geleise einer — gebildel. Sie 
weist starkę Versteifungen an den vier Ecken auf, 
woselbsl die Gcgengewichts- und Ilubkabel an- 
greifen bezw. die Drehachse der Briickenklappe 
angeschlossen ist. Abweichend von der vor- 
erwiibnten Construclion śind hier nur zwei eiserne 
Pfeiler zur Ausfuhrung gelangt, welche bei etwa
12,5 m Hohe durch einen 4,90 in liohen Gilter- 
trager verbunden sind. Die Construclion der beiden, 
an die Porlalpfeiler sich anlehnenden, Gegen- 
gewichtsbahnen und ihre Yerbindung mit ersteren 
ist ahnlieh wie bei dem vorerwahnten Bauwerk 
ausgefiihrt. Die Gegengewichte, dereń jedes etwa 
25 t wiegt, bestehen aus 2 X  9 gufseisernen 
rnnden Scheiben von 1,83 m Durclimesscr. Parallel 
mit der sie verbindenden Achse sind vier cylin-

die hcdadion. 1. April 1897.

drische Durchbohrungen ausgefiihrt, welche zur 
Aufnahme von Uebergewichlen alsdann dienen, 
wenn eine Mehrbelastung der Briickenklappe durch 
Schnee u. dergl. dies erfordern sollte. Auch ist 
hierdurch eine genaue Justirung der Gegen
gewichte ermoglicht. Die Ilubkabel — aus Stahl 
hergestellt — sind 14,3 mm, die Gegengewichts- 
kabel 44,5 mm stark.

Das gesammte Gewicht der Briickenklappe 
betragt 62,65 t. Zum Anheben derselben dienen 
zwei W inden, welche an den Portalpfeilern an- 
gebracht sind und von Hand aus bewegt werden. 
Es ist jedoch auch durch Vermehrung der Gegen- 
gewiclite dafiir Sorge getragen, dafs im Nothfalle 
mit Hiilfe nur e i n e r  W indę das Oeffnen und 
Schliefsen der Briicke bewirkt werden kann. Die 
hierfur nothwendige Zeit betragt auch alsdann 
nur 3 bis 4 Minuten.

Z uścliriften  an die Redaction. 

Locomotiv-Feuerkisten aus Fiufseisen.

G eehrte R edaction !
Die in  „S tahl und  E isen ' ro n i 1. Miirz d. J., 

Seite 165 u. f. en thaltoncn  M ittheilungen des H rn . 
K reuzpoin tnor in  A ltoona konnen den A nschcin 
erw eeken, ais ob die V ersuchc der preufsischen 
S taatsbalinon m it llufseiscrnen F eu erk is ten  ohne 
dio nSthige R ttcksicht au f  dio E rfah rungen  der 
am erikan ischen  B ahnen  ausgefiih rt w orden seien. 
Dafs diea n ich t d e r Fali w ar, dafs v ie lm ehr die 
H erste llung  und  P rtifung  der B leche, die Ver- 
arbe itung  derselben und die B ehandlung  der Feuer- 
kisten  im  D ienste du rchaus saehgemilfs und in 
U ebero instim m ung m it der am erikanischen P ra s is  
erfolgt sind, gehfc aus m eineii B erichten  im  „Organ 
fu r die F o rtsch ritte  des liisenbahnw esens“ 1893 
Seito 168, und  1S97 Seite 7, wohl unzw eifelhaft 
hervor.

Die einzigen A bw eichungen, au f welche die 
hiesigen Mifserfolge zu ruekgefiih rt w erden konnen, 
sind  folgende:

1. Das M ateria! der Bleche w ar im D urchschn itt 
etw as w eicher, da seino F estigkeit zw ischen 36 und
11 kg lag, w ahrend  l i r .  K reuzpo in tner 38,6 bis 
47,8 kg angiebt. D iese geringo V ersch iedenheit 
kann  ein etw as rascheres R osten  v eru rsach t haben, 
is t aber au f das Ergebnifs jedenfalls ohne erheb- 
liehen  Einflufs geblieben.

2. Dio Bleche sind 9 mm s ta tt  7,9 m m  sta rk  
ausgefiih rt worden. Im  Ja h re  1891, ais H r. Geh. 
B aura th  B ute und  der U nterze ichnete  dio Eisen- 
bahnen N ordam orikas im  A uftrage der Preufsischen 
R egierung besuohten, w andto m an d o rt bei r und

10 A tm . D anipfubordruek vorw iegend Blecho von 
7,9 mm Stiirke an . E s erschien  d ah er nach a ll
gem einen G rundsiltzon rich tig , fiir don h ie r in F rage 
kom m enden D am pfiiberdruck von 12 A tm . 9 mm 
Stiirke anzunehm en.

Dafs dio U eborschreitung e iner W andstiirko 
von ru n d  8 m m  die h ie r festgestellten  Schadon 
zu r Folgę haben wUrde, is t u n s  drtiben n irgends 
m itge the ilt w orden und  w ar ve rm u th lich  noch gar 
n ich t bekannt, da die grofseren Stiirken auch  d o rt 
o rs t m it der spiiter erfolgten S teigerung  der Dampf- 
spannung versuch t sein  w erden. W enn  tro tzdem  
der „berufene" CJowiihrsuiann des H rn. K reuz
p o in tner das M ifslingen unsere r Y ersucho infolge 
der um  1,1 m m  grofseren Blechstiirko schon da
m als Yorausgesehen hat, so hiitte er besser gethan, 
un s h ie rau f aufm erksam  zu machen.

Bei m einem  F reunde George Gibbs, den ich 
ais einen der tuch tig s ten  Fachgenossen schiitze, 
scheinen Ih re  M itthoilungen die M einung erw eckt 
zu hab en , dafs m an h ie r Feuerk istenb leche von 
14,3 m m  Stiirke V erwendet habe. Ich  m ochte dahor 
nochm als feststellen , dafs die Blecho 9 mm sta rk  sind

D ieselbe W andstiirko h a t auch die Paris- 
Lyon-M ittelm eerbahn bei ih ren  flufseisernon F euer
k is ten  fur 15 A tm . U eberdruck angew andt un d  ist 
auch zu denselben E rgebnissen wie w ir gelangt.

3. Die Locom otiven w erden h ie r in  der Regel 
nach jed e r D ienstle istung  kaltgestellt, wŁhrend 
sie in  A m erika in  der Regel von einem  A us
waschen zum  an d ern  im  F euer bleiben. Diese 
Y erschiedenhoit der B eh in d lu n g  is t in  der A rt
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dor A usntitzung der Locom otivon und  in  der Bo- 
schafTonhoit dor hiesigon K ohlen bogrtlndet, doren 
fostanliąjftonde Schlacken ein volIstilndigos Aus- 
reifson des Fouors nach jedem  D iensto erfordern , um  
don Rost grflndlioh rein igen  zu konnen. Dafs das 
hiesige V erfahron die E n tsteh u n g  von Spannungen, 
Rost und Furchen  anN ilh ten  un d  Stehbolzonkopfen 
befordort, is t in  m oinen bez. B oriehtcn sclion horvor- 
gelioben. Ob sich dasselbe zu G unsten dor fiufs- 
oisorneii; F euerk isten  allgem ein durch das am erika
nische ersotzen lafst, m ufs einstw oilen bezw eifelt 
werden. Jedenfalls w urden  h ierzu  fiir dio m eisten 
unserer K ohlen R oste m it W asserkuh lung  noth ig  
sein , dam it sieli die Schlacken n ich t festsotzen. 
Vorsucho m it derartigen  R osten  sind  im  Gange, aber 
noch n ich t abgoschlossen. S clu itte lroste  am eri- 
kanischer B au art haben sich h ie r ais ganz un- 
b rauchbar orw iesen.

4. Dio am erikan ischen  B ahnen w aschen ih re  
Kessel boi sclilechtem  W asser stellenw eiso hilufigor 
aus, blasen vere inze lt auch au f  Zwischen- und 
E ndstationen  ab und  verw ondon zum  Theil Soda 
im Tender, um  den K esselstein  loso zu halten. 
E rstorcs is t jedenfalls zu em pfehlen  und  geschieht 
auch h ie r y ie lfa ch ; le tz teres w ird n u r boi ent- 
sprechendor Z usam m ensetzung  dos K esselstoins 
w irksam  sein , dem  h ie r y ielfach vorkom m cnden 
E isengohalt gegenuber aber jedenfa lls  unw irksam  
bleiben. U obrigens w ird  boi don preufsischen 
S taa tsbahnen  je tz t w eit g riindlichor dadurch  vor- 
gogangen, dafs das schlechte Speisew asser vor dem  
G ebrauch chom isch gere in ig t wird. Dio flufseisernen 
Feuerk isten  w erden dahordem nilchst d e r zu starkon 
E rh itzung  und  ih ren  Folgen w eniger ais b isher 
ausgesetzt sein.

Bericht iiber in- und

Patentanmeldungen,
Atelche von dem angegebenen Tage an wahrend zweier  
Monate zur Einsichtnahme fllr Jedermann im Kaiserlichen 

Patentami in Berlin ausliegen.

11. Marz 1897. KI. 1, G 10702. Ofen zum 
Brennen von goldhaltigen Quarzen und dergl. Adolf 
Gutensohn, London.

KI. 10, N 3877. Yerfahren zum Verkoken von 
Braunkohle. Dr. Desiderius Nagy, Budapest.

KI. 40, S 10052. Darstellung von Phosphorkupfer 
auf nassem Wege. Johann Leunh. Seyboth, Munchen.

KI. 49, B 18 585. Yorrichtung zur Herstellung 
von L-, T- und -f -fSrmigen Rohrverhindungsstiicken. 
Otto Garrey, Berlin.

KI. 49, G 6092. Selbstthfdige Schutżvorrichtung 
anStanzen,Fallham m ernund dergl. E.Camin,Siegburg.

KI. 49, II 16 961. Yerfahren und Yorrichtung 
zum Umformen bezw. Yerzieren von rOhren- oder 
gefafsfórmigen HohlkOrpern. Carl Huber, Wien I.

E in Ilaup tlibe lstand  dor flufseisernen Feuor- 
kisten, das llłufigo R innon der S iedorohre, Stoli- 
bolzen und Nitthe boi sclilechtem  Spoisowasser, 
is t durch  U nterschiede in der hiesigen und dor 
am erikan ischen  A usftlh rung  n ich t zu erklilron, 
da oben keino U ntersch iede Yorhandon w aren. 
U obrigens haben auch viele am erikan ische B ahnen 
dieselben Schw ierigkeiten.

Die U nterschiede zw ischen der deu tschen  und 
der am erikanischen P rax is, au f welche am  Schlufs 
des A ufsatzes hingew iesen wird, sind h iernach 
n ich t so grofs, dafs aus ihnen  allein  die ab- 
w eichonden E rfahrungen  zu erkliiren s ind ; zum 
Theil sind sie in U m stiinden begriindet, welche 
n ich t ohne w eiteres zu G unsten  der flufseisernen 
Feuorkisten  abgeilndert w erden konnen. Jedenfalls 
finden alle am erikan ischen  E rfah rungen , d a ru n te r 
auch solche, welche n ich t du rch  Z eitsch riften  be
k an n t w erden, in don „botheilig ten  K re isen “ seit 
Langem  die „gebiihrendc B each tungK. W enn  au f 
G rund dieser langjahrigon S tud ien  einm al anders 
entschieden w ird, ais nach  einzelnen, an sich wohl 
bogrilndetcn M ittheilungen zweckm afsig erscheinen  
konnte, so w ird m an  doch der um fassenderen 
Sachkenntnifs d ieser „betheilig ten  K re ise“ ver- 
trau en  dtirfen.

U ebrigens hoffe ich, dafs b innen  K urzem  Ge
legenheit zu einem  V ersueh m it e iner flufseisernen 
Fouerkiste von 7,5 m m  W andstarko gegeben sein 
w ird. Auch is t eine F euerk iste  aus Nickel-Flufs- 
eisen in A usftihrung, dereń  W andstarko  m it Riick- 
sieh t au f die grOfsere F estigkeit dieses M aterials 
zu 7 m m  angenom m en w urde.

v. Borries.

auslandische Patente.

KI. 49, K 14 794. Verfahren zur Herstellung von 
Blechradern mit Laufkranz aus einem Stuck. Josef 
Kessel jun., Dusseldorf.

KI. 49, P 7986. Vorrichtung zur Herstellung 
plattirten llohldrahtes oder plattirter- Rohre aus 
Blechstreifen. Eug. Jul. Post, Kóln-Ehrenfeld.

KI. 49, P 8154. Maschine zur Herstellung von 
Wellblech mittels Stempels und Matrize. H. Polte,
i. F. Hochfelder Fabrik fur Wellblechbauten, Duisburg.

15. Marz 1897. KI. 4, S 9589. Yon aufsen zu 
bethatigende Dochthebevorrichtung fur Gruhenlarnpen. 
Josef Szambathy, Stoyerlak.

KI. 25, G 10377. Yorrichtung zum Wechseln der 
Driihte von Drahtflechtmaschinen. Felten&Guilleaume, 
Carlswerk. Mulheim am Rhein.

KI. 80, C 6325. Beschiekungskasten fiir Sehacht- 
Bfen. Emile Gainbier, Haubourdin, Nordfrankreich.

18.Marz 1897. KI.24,I I 17449. Gasflammofeu. Henry 
William llollis, Spennymoor, Grfsch. Durham, England.

KI. 49, L 10252. Verfahren und Yorrichtung 
zum Walzen von Draht und Rundstaben. Gustaf 
Lurmann, Gunnebo und Wekeback, Schweden.
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22. Marz 1897. KI. 20, E 5198. Selbsttliatige 
Seilklemme fur FOrderwagen. Max Eichler, Grube 
Alt-Zscherben bei Nietleben.

KI. 24, B 20109. Dampfunterwindfeuefuhg.
S. Barlh, ilageń i. W.

G cbrauchsinuster-E intragungen.
15. Marz 1897. KI. 5, Nr. 70 838. FOrderwagen 

mit festen Zahnstangen, auf Zahnradern laufenden 
Unterstiitzungssfaugen fur die Entleerungskląppen und 
Winden zum Scliliefsen derselben, M. F. Blake, 
Martinsburg.

KI. 19, Nr. 70875. Schlofs zum Befestigen von 
Schienenlaschen, dessen Flantscben in Aussparungen 
des Bolzens eingreifen. S. Ithodes, Berlin.

KI. 20, Nr. 70782. Schienenbesen fiir Strafsen- 
bahnwagen zum Reinigen der Schienen und Curyen, 
aus langęn und kurzeń in Schragstellung eingezogenen 
Drahtbiindeln. Robert Wolff, Stollberg im Erzgebirge.

22. Marz 1897. KI. 10, Nr. 71143. Prefskohle 
in Gestalt eines rechteckigen Prismas. Reehenberg
& Co., Grube Mariannensgliick bei Pelershain.

KI. 31, Nr. 71421. Formkasten fiir Giefscreien 
aus yerlaschtem U-fOrmigen Schmiedeisen mit Hand- 
haben und Fixirstiften. Martin KÓrting, Lindenau 
bei Leipzig.

KI, 35, Nr. 71325. Fangyorrichtung mit messer- 
artig zugescharflen, fest auf ebenfalls fest gelagerten 
Dreli achsen angeordneten Fangarmęn. Florentin 
Kaestner & Co ,̂ Reinsdorf bei Zwickau i. S.

KI. 49, Nr. 71313. Faęoneisenschiene mit ais 
Laufflache fur die Rollen dienender Rippe. II. W. 
Friderichseń, Benrath.

KI. 81, Nr. 71280. Gabel fur Zugseilfórderung, 
in welcher das Forderseil zwischen zwei Backen zur 
Milnahme des Wagens feslgeklemmt wird. Karl Ger- 
hold. Dusseldorf.

Deutsche Reichspatente.
KI. 18, Nr. 90356, vorn 24. Marz 189C. J o h n  

G j e r s i n M i d d 1 e s b r o u g h - o li T  c e s , Yerfahren 
unii Doppelofen zu r Herstellung ron Stahl oder 
homogenem Eisen aus Roheisen oder raffinirtem Eisen.

Das llerdschmelzYcrfahren wird in einem aus , 
reichem Eisenerz, z. B. Titaneisenerz hergestelllen | 
Herd bei so bober Temperatur ausgefubrt, dafs Stahl I

in tlussigem Zustande sieli ergiebt. Hierzu wird ein i 
Doppelofen empfohlcn, dessen Herde in einem Winkel 
zu einander liegen und abwechselnd ais Vorwirm- 
und Schmelzherd dienen, wobei die Abgase des 
letzteren ersteren beheizen. Die Feuerungen o und 
Regeneratoren b der beiden llerde sind nach dem 
Patent Nr. 80502 (vg l., Stahl und Eisen* 1S95, S. 542) 
eingerichtet.

KI. 84, Nr. 89 713, vom 22. Mai 1895. C a r l  
R e d l  i c h  i n  W i e n .  Yerfahren zu r  Herstellung von 
Tunnels.

Der Tunnel wird in kurzeń Abschnitten hergestellt, 
die wie die bekannten Caissons unter Lufldruck ab- 
gesenkt werden. Zu diesem Zweck wird ein eiserner 
Caisson auf die Sohle der Baugrube aufgestelll und

in diesen Caisson dio 
Wandung und Decke 
a des Tunnelab- 
schnittes eingebaut. 
An seinen Kopfenden 
wird d e r . Abschnitt 
durch je eine Mauer c 
geschlossen, wahrend 

die Sohle ganz 
freibleibt. Nunmehr 
wird der Erdboden 
in dieser Sobie unter 

Luftdruek ausgescbachtet und dadurch der Caisson zum 
Silikon gebracht. Hat der Caisson seine endgultigę 
Lage erreicht, wobei der Schacht e nach oben uber 
den Grundwasserspiegel verlangort wird, so fulll man 
seine Sohle mit Beton und m auert auf diesen die 

i Tunnelsohlc auf. Der nachste Caisson wird in gleicher 
j Weise abgesenkt, wobei sein eines Kopfende in an 

dem bereits abgesenkten Caisson befestigten Fuhrungs- 
schienen d geleitet.

KI. 1S, Nr. 90 74G, yOm 14. Juni 189G. T h e  
E l e c t r o - M e t a l l u r g i c a l  Co. L im . in  Lo n d o n .  
Verfahren zu r Herstellung von Legirungen des^Eisens 

i mit Chrom, Wolfram, Molgbdiin oder dergl.
Dem Stahlbade wird der SauerstofTgebalt durch 

j Zusatz von Aluminium f a s t  vollstandig entzogen, 
j wonach erst der Zusatz des Chroms erfolgt. Letzterer 
| dient zum geringsten Theil zur Entfernung des noch 
j im Rade enthaltenen SauerstofTs, wahrend der uluige 
| Theil des Chroms mit dem aluminiuinfreien Eisen 

sieli legirt.

KI. 5, Nr. 90271, vom 7. Januar 1S9H. V a l e n t i n  
M o s t  i n N e u m i i h l - H a i u b o r n  u n d  Wi l h .  

| K r a a y v a n g e r  in S t y  r u m  (Rheinland). Schram- 
1 maschine fiir Handbetrieb.

Yennittelst eines Ratschenbebels a wird die 
Schraubenspindel b gedreht und dadurch der Schlitten c 
auf seinem Bett d verschoben. Ilierbei wird ein im 

! Schlitten c gelagertes Zahnrad e yon einer am Bett d 
i befestigten Zahnstange f  gedreht und diese Drehung 

durcli eine Raderubersetzung ins Sclinelie auf die 
Schramwalze g ubertragen.



KI. 5 ,  Nr. 89929, vom 5. April 1S96. F r. 
I I u n i g m a n n  i n  A a c l i e n .  Yerfahren zum  Nieder- 
bringen von ScnksehSehlen gemiifs dcm Bohrverfahren 
nach Patent Nr. 80 li ii (vgl. „Stahl und Eisen“ 1895, 
Seite 542).

Das śchwirmnende Gehirge wird ohne Yerrohruiig 
des Bolirschachtcs dadurch standliaft gemacht, dafs 
im Schacht ein hóherer Wasserdruck ais aufserhalh

KI. 40, Nr. 90 488, vom 14 Juli 1896. W i l l i a m  
H e n r y  H o w a r d  in P u c h ł o .  Yerfahren und Yor- 
richlung zum Saigern eon Zinkschaum.

Der Ziukschaum wird gleich nach dem Abschdpfert 
in einen Topf a gebracht und hierin yermittelst eines

Koibens b einem hohen Druck ausgesetzt, so dafs ohne 
weitere Warmezufuhr das noch flussige oder durch 
den liohen Druck flussig werdende Blei durch den 
Siebboden des Topfes a ausgeprefst wird.

KI. 49, Nr. 90224, vom 21. Januar 1894. R o i n -  
h a r d  M a n n e s m a n n  in N e w  Y o r k  u n d  Max 
M a n n e s lin a n  n i n R e m s c h e i d - B 1 i e d i n g - 
h a u s e  n. Yerfahren fiir sehrittweises Walzen.

Die Walzen drucken sich mit einer oder mehreren 
hintereinander liegenden scharlen oder rundlichen erhalten wird. Hierbei kann eine Schaclitauskleidung a 

frei eingehangt werden, so dafs zwischen ihr und 
der Schachtwaudung ein mit Wasser gefOllter Raum 
Yerbleibt, wSlirend die Auskleidung dem vorsehreiten- 
den Bohrer b folgen kann. Zu diesem Zweck ist 
letzterer niit umklappbaren Unterschneidmesscrn d 
versehen. Die Auskleidung a kaun auch mit einem 
hreiten Schuh versehen sein, welcher auf die Schachl- 
sohle sieli aufsetzt. _______

KI. ó, S r. 89928, vom 24. Miirz 1896. Au g u s t  
R o h r  b a c h  i n  E r  f u r t .  Spem orrichlung an Yenti- 
lationsleitungen ton. ISergwerkcn zur Yerhinderung ron 
Krplosionen und Grubenbriinden.

In die Rohrleitungen r, welche den Welterzug 
bis vor Ort leiten, sind Drosselklappen a angeordnet,

Kanten in das Werkstiick ein, um in letzterem einen 
Absatz lierzustellen und, auf diesen fufsend, eine 
Materialwelle vor sieli herzutreiben, welche ein Ab- 
rutschen der Walzen an dem steilen Werkstiicktheil 
verhindern (vgl. Patent Nr. 86162 in „Stahl und 
Eisen * 1896, Seite 550).

KI. 10, Nr. 90499, vom 11. Juli 1896. Zusatz 
zu Nr. 88200 (vergl. „Stahl und Eisen“ 1896, S. 927). 
Liegender Kokso fen.

Um die lleizkańaie des Ofens 
gleichmafsig mit Gas zu yersorgen, 

Ł i— wi r d dasselbe von oben (a) und 
i j unten (c) in erstere geleitet.

KI. 40, S r. 90 72I5, vom 28. Fe-
bruar 1894. F i r m a  Ca r l  Be r y  in 
E v e k i n g ,  Westfalen. Aluminium- 
legirung.

Die Legirung besteht aus AIu- 
miniumkupfer und Ferrochrom oder 
Chrom und soli harter, fester und 
schmiedbarer sein, ais die bekannten 
Aluminiumlegirungen.

ilie aufserhalh der Rohrleitung r  mit Klappllugeln 
Yerschen sind. Entsteht eine Explosion in einer 
der Strecken, so werden durch den Buftstols die 
Klappfliigel b und Drosselklappe a gedreht und dadurch 
die schlechten \Vetter von den ubrigen im Wetter- 
zuge liegenden Belegstellen abgeschlossen. Bei Gruben- 
branden kOnnen die Drosselklappen a von Hand ge- 
schlossen werden.

1. April 1897. Iicricht iiber in- und auslandische Patenie. Stahl und Eisen. 279
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KI. 40, Nr. !M);1S7, vom 7. Juni 1S96. M e t a l i - 
t u c h f a b r i k  , D ń r e n ‘ , L e m p e r t z  & W e r g i -

fo sse  in  D u r e ń  
(Rheinl.). Yerfah
ren zur Herstellung 
von Stabgittern.

Die Stabe a 
werden kreuzweise 
durch Blechstiicke 
b gesteckt, dereń 
durchlochte Lap- 
pen c nach oben und 
unten abgebogen 
sind, wonach*diese 
Lappen c derart in 
eine ungefahr ge- 
rade Ebene geprefst

=: :—> w erden, dafs die
,<X Stabe im Bereich

der Blechstiicke 
etwas abgebogen werden, wodurch die Stabe und 
Blechstucke ein starres Ganzes bilden.

K I .  31, Nr. 89967, vom 14. Juni
1896. Ka r l  R a s t  in D u i s b u r g .  
Gicfspfanne.

Auf den einen der Kippzapfen 
der Pfanne ist ein Kreissector a 
festgekeilt, der durch eine Kette b 
mit dem losen Trum der mit 
einem Festpunkt e verbundenen 
Hebekette e verbunden ist. Dem
nach wird beim Heben der Pfanne 
diese gekippt, ohne dafs dereń 
Schnauze sich hebt.

K I.40, Nr. !M)750, vom2. Aug. 
1895. Dr. F r. D e h n  in L a n g e l s -  
h e i m  a. Ha r z .  Yerfahren sum  
Aufschliefsen von im Bleihiitten- 
betrieb fallenden Schlacken.

Die Schlacken werden fein ge- 
malilen und dann mit verdflnnter 
heifser Salzsaure behandelt, wo

nach ein Auswaschen erfolgt. Der Rtickstand wird in 
einem Flamniofen gerOstet und dann nochmals mit 
Salz- oder Schwefelsaure behandelt.

KI. 49, N r. !K)257, vom 7. Mai 1895. E d u a r d  
N e u m e i s t e r  i n H o e r d e  i. W.  u n d  R i c h a r d
S o b o  t k a  i n R h e y d t  (Rheinl.). Mascliine zum  
Stauehen , Bordeln und Auswalzen ron Bohrenden 
behufs Flantschenbildung.

Das zu bearbeitende Rohr a wird an der aus 
der Mascliine seitwarts herausgeschwenkten Seheibe b 
mit dem einen Ende zwischen den Klauen e ein- 
gespannt und sodann an dem anderen Ende iii einem 
Ofen erhitzt. Hiernach wird das Rohr a zuriick- 
gescliwenkt, so dafs es mit dem erhitzten 
Ende zwischen die auf der Seheibe d 
radial stellbar gelagerten Walzen c und 
die auf der Seheibe f  radial stellbar 
gelagerten Walzen g zu liegen kommt 
und von diesen bearbeitet werden kann.
Zu diesem Zweck erhalt die Seheibe f  
eine Drehbcwegung von der Rietn- 
scheibe h aus und eine achsiale Ver- 
schiebung vermittelst des bydraulischen 
Kolbens i,  wodurch das Rohrende ent- 
sprechend der Form der Walzen e g und 
der Seheibe f  gestaltet wird.

K I . 49, Nr. 90250. vom 10. Mai 1895. D e u t s c h e  
E i s e n f a f s - G e s e l l s c h a f t  D r O s s e  & Go. i n 
C h a r l o t t e n b u r g .  Yorrichtung zu r (Jmbildung 
eines Davyśchen Lichtbogens zu  einer Stichflamme.

Die beiden Kohlen 
ab  sind winklig zu ciu- 
ander gestellt, so dafs 
bei hoher StromdiclHe 
die Spilze der negativen 
Kohle sich stets ge- 
genuber dcm Krater der 
positiven Kohle befindet 
und erstere in letzteren 
hineinwachst.

KI. 49, Nr. 90251,
vom 23. Juni 1895. Max 
H a a s  i n  A u e  (Erz- 
gebirge). Elektrisch be- 
heizter Liitlikolben.

Der elektrische Heiz- 
kSrper o ist rohrformig 
und quer zum Halter b 
gelagert. Er nimmt in 
seiner Bohrung den 
LOthkolben c auf, der 
mit seinen beiden ver- 

sehieden geformten Enden aus dem HeizkOrper a 
vorstelit.

K I .  31, Nr. 90503, vom 13. Juni 1896. B r 5 g e l -  
m a n n ,  H i r s e h l a f f  & Co. in B e r l i n .  Yerfahren 

zur Anwendung von Mag- 
netstrom wcihrend des Giefs- 
processes.

Nach dem Giefsen des 
Gufsstuekes wird dasselbe 
der Einwirkung eines Mag- 
netstromes ausgesetzt, so 
dafs dieser durch die f 1 ii s - 
s i g e Eisenmasse hindurch- 
gelit. Ilierdurch soli eine 
derartige Lagerung der 
Eisenmolecule bewirkt wer
den,  dafs das Gufseisen 
einen geringeren niagne- 
tischen Widerstand besitzt, 
also zur Herstellung elektri- 
scher Maschinen sich eignet, 
und auch eine grdfsere 
Festigkeit aufweist. Nacli 
der Skizze hat das Gufs- 

stuok a eine Hufeisenform, durch welches der mag- 
netisehe Stroni durch Aufsetzen des Hufeisenniag- 
neten b hindurchgesehickt wird.
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S ta tis tisch es .

Slatislische Mittheilungen des Vereins deutscher Eisen- und Slahlindustriellef.

Erzeugung der deutschen Hochofenwerke.*

D e z i r k e
Monat Februar 1897

Werke
(Firmen)

Erzeugung
Tonnen.

P u c U l e l -
R o h e i s e n

m u l
S p i e g r e l -

Rheinland -W estfalen, ohne Saarbezirk und ohne
S ieg e rlan d ..................................................................

Siegerlaml, Lahnbezirk und Hessen - Nassau . . .

K5nigreich S a c h s e n .......................................................
IIanriover und B raunschw eig ......................................
Bayern, W urttemberg und T h u r in g e n .....................
Saarbezirk, Lothringen und L u x em b u rg .................

16
26
10

1
1
9

28 570 
42 425
27 622

2 320
28 745

c i s e n .
(im Januar 1897 . . . 
(im Februar 1896 . .

63
64
65

129 682 
136 495) 
130811)

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

Rheinland - W estfalen, ohne Saarbezirk und ohne
S ieg e rlan d ...................................................................

Siegerland, Lahnbezirk und Ilessen-Nassau . . .

Hannover und B raunschw eig ......................................
Bayern, W arttem berg und T h u r in g e n .....................

4
3
1
1
1

31 229
2 267 
1 525
3 490 
1440

Bessemerroheisen Sa. . . 
(im Januar 1897 . . . 
(im Februar 1896 . . .

10
9
9

39 951 
47 -481) 
35 276)

T l i o m a s -
R o l i o i s o n .

Rheinland - W estfalen, ohne Saarbezirk und ohne
S ieg e rlan d ...................................................................

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen - Nassau . . .

Hannover und B raunschw eig ......................... ....
Bayern, Wurttemberg und T h u r in g e n .....................
Saarbezirk, Lothringen und Luxemburg . . . . .

12
3
4 
1 
1

14

102 314 
1 466 

16 965 
15 581 
4 300 

127 130
Thomasroheisen Sa. . . . 

(im Januar 1897 . . . 
(im Februar 1S96 . . .

35
37
33

267 756 
295 047) 
251 921)

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

und
G u f s w a a  r e n

Rheinland-W estfalen, ohne Saarbezirk und ohne
S ieg e rlan d ...................................................................

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau . - .

H annorer und B raunschw eig ......................................
Bayern, Wurttemberg und Thuringen . . . . . .
Saarbezirk, Lothringen und L u x em b u rg .................

11
3
5
2
2
7

37 558 
12 383 
4308 
5 350 
2 088 

20883

I. Schm elzung. Giefsereiroheisen Sa. . . 
(im Januar 1S97 . . . 
(im Februar 1896 . . .

30
30
33

82 570 
85 341) 
63 242)

Z u s a m m e n  s t e l l u n g :
Puddefroheisen und Spiegeleisen . . . .
B essem erroheisen..........................................
T hom asroheisen ..............................................
G ie fse re irohe isen ...........................................

63
10
35
30

•- 129 682 
39 951 

267 756 
82 570

Erzeugung im Februar 1897 ......................................
Erzeugung im Januar 1897 ..........................................
Erzeugung im Februar 1896 ......................................
Erzeugung vom 1. Januar bis 28. Februar 1897 
Erzeugung vom 1. Januar bis 29. Februar 1896

—

—

519 959 
564 364 
481 250 

1 08-4 323 
978 731

* W ir machen darauf aufmerksam, dafs Tom 1. Januar d. J. ab die Gruppirung der deutschen Roheisen- 
statistik eine Aenderung erfahren hat. JXe Redaction.

VH.n 5
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Bericlite iiber Yersammlungeii auś Fachvereinen.

Verein fiir Eisenbahnkunde zu Berlin.
In der Sitzung am 9. Februar. die unter dem 

Yorsitz des Oherstlieutenant B u c h h o l t z  stattfand, 
liiełt Reg.- und R auralh N i t ś c h m a n  u einen Yortrag 
iiber B ł o c k  a n l a g e n .  Nachdem der Vortragendc 
die Grundprincipien derarliger Anlagen kurz erwahnt, 
die Wirkungsweise der Bloekwerke erlautert und die 
zwischen den letzteren und den Signalen erforderlichen 
Abhangigkeiten besprochen hatte, ging er zu einer 
eingehenden ErOrterung derjenigen Bezielnuigen iiber, 
welche zwischen der elektrischen Streckenblockirung 
und der Stationsblockirung bestehen. Es wurde darauf 
hingewiesen, dafs bei den bisher ublichen, voneinander 
unwesentlich abweichenden Anordnungen der Block- 
werke im Aufsenblock die Gefahr einer zu frflhzeitigen 
Freigabe der ruckwartsliegenden Bloekstrecke nicht aus- 
geschlossen sei, und es wurde yorgeschlagen, diese 
Gefahr durch einen Geleiscontact zu beseitigen. Der 
Yortragende folgerte w eiter, dafs fiir diesen Fali 
durch FortfaU der Blocksperre am Eińfahrtssignal, 
sowie des Endblockwerks neben dem hinzutretenden 
Sicherheilsmoment Vereinfachung zu erzielen sei, und 
wies die praktische Ausfflhrbarkeit dieser Folgerungen 
an einem vou der Firm a Siemens & Ilalske hierselbst 
nach seinen Angaben angefertigten Modeli nach.

Die Marz-Sitzung fand am 9. d. M. unter dem 
Vorsitz des Wirkliehen Geh. Oberbauraths S t r e e k c r t  
statt. Der Director der Grofsen Venezuela-Eisenbahn- 
gesellschaft, Reg.-Baumeister 1’ l o e k ,  hiełt einen 
Yortrag uber die

ltnuausfiihrungen d e r  Grofsen Y cnczuela-Bahn.
Redner steht seit neun Jahren an der Spitze des 

Untcrnchmens und hat in Yenezuela selbst die Bauten 
geleitet, so dals er infolge seines langjShrigeri Aufent- 
haits in diesem La u de aus eigener Erfahnm g schildern 
konnte. Das Unternehmen yerdankt der ln itiatirc 
des Hauses F r i e d .  K r u p p  in Essen seine Entstehung 
und ist von der Direction der Discontogesellschaft in 
Berlin und der jSorddeutschen Bank in Hamburg im 
Yerein mit mehreren Hamburger Grofsfirmen zur 
Durchfuhrung gebracht worden. Die Eisenhalin- 
gesellschaft ist eine Aetiengesellschaft nach <ieutschem 
Gesetz; sie hat die Concession auf 99 Jahre fur die 
bereits fertiggestellte Linie zwischen den beiden Haupt- 
stadten des Landes, Caracas-Yalencia, und das Yorrecht 
auf weltere 3- bis 400 km Eisenbahn, die von dieser 
Stammlinie abzweigen und die Lanos erschlielsen 
sollen. Dio Stammlinie ist zur Halfle eine Gebirgs- 
bahn von allerschwierigster Ausfuhrung, wie sie weder 
die Gotthard-, noch die Arlbergbahn ist, auf der die 
Bewaltigung von etwa drei Millionen cbm Felsmassen, 
sowie die Herstellung von 88 Tunnels und 215 eisercen 
Brucken (darunter (30 Viaducte) bis zur Hohe von
45 m, die allergrOfsten Schwierigkeiten verursacht 
haben. Der Redner schilderte eingehend die Lager- 
yerhaltnisse des meist aus stark yerwittertem Gneis 
hestehenden Gebirges, die Ursachen, welche mitgewirkt 
haben, dals das Baukapital erheblich hfiher geworden, 
ais man anfangs beabsichtigt halle. Es wurden die 
Schwierigkeiten geschildert, die sich in dem un- 
wegsamen Gebirge der Herstellung der zahlreichen 
BrOcken und Yiaducte entgegenstellten, die je nach 
der Oertliehkeit immer eine andere Bauweise ver- 
langten. Besonders bemerkenswerth ist, dafs diese 
grofse Zahl von eisernen Brucken alle aus kleinen 
Theileu zusńmmengesetzt werden mufsten, welche mit

Maulthieren an dio einzelnen Baustellen gebracht 
werden konnten. Bei den grofsen Massen war bei 
einer Anzahl von Baustellen auch dies nicht mehr 
mSglich, und es wurde daher uber eine etwa -1-00 m 
liefe Scblucht ein Transportscil von 1650 rn Spann- 
weite gespannl, welches den Transport des Briicken- 
und Oberbaumaterials ermiiglichte und so nicht allein 
die Innehaltung der BaudisposmOnen, sondern auch 
die Fertigstellung der Eisenbahn Jahre vor dem 
von der Regierung festgesetzten Termine ermOglichtc. 
Das gesammte Materiał ist aus Deutschland bezogen 
worden. Es ist von den ausfuhrenden Banken im 
ganzen etwa fiir 20 Millionen Mark deutsches Materiał 
nach Venezuela gesandt worden. Die Arbeiter- 
yerhaltnisse aulangend, verdient noch hervorgehoben 
zu werden, dafs zu dem Bau, der sechs Jahre lang 
taglich etwa 5000 Arbeiter und ein Beamtenheer aller 
Nationen beschaftigte, etwa 3500 italienische und 
Ostcrreicbische Tunnel- und Felsarbeiter herangezogen 
werden mufsten, dereń AngehCrigen in Europa durch 
die Bankinstitute die Ersparnisse kostenfrei uberwiesen 
wurden. Es isl auch bemerkenswerth, dafs bei den 
grofsen und schwierigen Bauausfuhrungen nur drei 
Arbeiter verungluckt und kaum ein Dutzend an Fieber 
oder sonstigen Ki ankheiten zu Grunde gegangen sind. 
Die Eisenbahn hat durch ihre solide Ausfiihrung 
berechligtes Aufsehen erregt und ist gleichsam eine 
deutsche Musterausstellung im grofsen, die dcm 
deutschen Handel in Yenezuela die Wege weiter ebnen 
wird. Die deutsche Regierung hat durch Entsendung 
eines deutschen Kriegssehiffes zu der am 1. Februar
1894 stattgehabten ErOfTnung der Bahn ihr Interesse an 
dem grofsen Unternehmen bekundet, und Se. Majestat 
der Deutsche Kaiser hat der Direction in Caracas 
seinen Gluckwunsch zu dem Unternehmen telegraphisch 
ausgesprochen. Wie man allgemein h5rt, ist die Bahn 
in guter Entwicklung begriffen.

Hr. Dr. B u t t n e r  sprach hierauf uber
Die elektrische Beleuchtung yon Eiscubahn- 

Personenwagen.
Der Redner besprach die Entwicklung der elek- 

trisehen Beleuchtung an Rand der Entwicklung der 
Accumulaloren-lndustrie und stellte fest, dafs das elek- 
trische System sich bereits auf verschiedenen Bahnen 
durchaus bewShrt habe und infolgedessen bei diesen zur 
weiteren Einfiibrung gelangt sei. Unter den Bahnen, 
welche bereits die elektrische Wagenbeleuchtung in 
grOfserem Umfange eingefuhrt haben, wurden besonders 
hervórgehoben: die englische London-Tilbury-Bahn, 
die Schweizer Bahnen, die Schwedischen Priyatbahnen, 
die Danische Staatsbahn, die Ungarische Staalsbahu. 
Desgleichen wurde der elektrischen Beleuchtung der 
Bahnpostwagen auf den preulsischen Staatsbahnen 
Erwahnung gethan. Es wurde ferner hervorgehoben, 
dafs vorlaulig auf den preufsischen Staatsbahnen 
leider wenig Aussicht bestehe, elektrische Beleuchtung 
einzufuhren, da daselbst die Gasbeleuchtung schon 
vollstandig ausgefuhrt und zu diesem Zweck ein 
grofses Kapitał investirt worden sei, ehe das elektrische 

; System technisch reif genug war. Heute liegen die 
| Verhaltnisse in lelzterer Beziehung yollstandig anders.
I Der Redner fuhrte ferner aus, dals sich eine gute 
| Beleuchtung nur durch entsprechende Lichtvertheilung 
j ermdglichen lasse und solches allein durch Elektricitat 
: bewirkt werden kSnne. An der Hand yon Nach* 

weisungen uber die Betriebskosten der Bahnver- 
waltungen, welche die elektrische Beleuchtung ein-
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gefuhrt haben, fflhrte der Vortragende aus, dafs auch 
wirlhschaftlich das System yortlicilhafter sei ais dio 
Gasbeleuehtung, auch dann noch, wenn Acetylenfettgas 
in Verwendung koninie. An don Yortrag schlofs 
sich eine Besprecłiung uber den Gegenstand, aus der 
hervorging, dafs die Meinungen in der Frage noch 
auseinandergehen.

Internationaler Verband fiir die Materiał- 
priifung der Technik.

Aus einem vom Yorstandsmilglied Professor 
A. M a r te n s  in Charlottenburg erlassenen Rund- 
sclim bcn erliellt, dals am 7. und 8. Marz in Wien 
eine Yorstandssitzuhg stattfand, in welcher in erster 
Reihe beschlossen wurde, don diesjahrigen inter- 
nątionalen Congrefs am 23., 2 4  uiul 25. August in 
S to c k h o lm  abzuhalten. Es sind wiederum 3 Ver- 
handlungstage in Aussicht genommon.

Am ersten und letzten Tage werden Yollver- 
sammijingen zur Entgegennahme von Berichten und 
Uebersicbtsvortragen abgohalten. Einstweilen sind 
far die Vollversammlungen folgende Vortrage und 
Berichte in Aussicht genom m en:

1. Uebersicht uber die Entwickłung der Industrie 
und des Materialprufungswesens in Skandinavien.

2. Bericht des Ilrn. O sm o n d -P a ris  iiber den gegen- 
wiirtigen Stand der Metallmibroskopie; thunlichst 
unter Vorfiihrung von Projectionsbildern.

3. Bcricht der Commission fur die Vergleichung 
der deutschen und franzflsischen Beschlusse 
(Polónceau).

4  Bericht desH rn. W edd ing-Berlin iiber die Verein- 
heitlichung der chemischen Priifungsyerfahren.
Am zweiten und dritten Tage frfih sollen, in den 

gleichzeitig tagenden Sectionen, die an die Vortriige 
und Berichte sich ankniipfenden Disctissionen statt- 
finden. Die drei Sectionen umfassen: I. Metalle,
II. Baumatęrialien (Bindemittel, Steine u. s. w.) und
III. andere Materialien. Man wird fur eine zweck- 
maisige Wahl der Sitzungszeiten und Anordnung der 
Geschaflsfolge besorgt sein, so dafs die Theilnahme 
an mehreren Sectionen thunlichst ermflglicht wird.

Um die Verhandlungen zu erleichtern, solleii alle 
Vorlagen und Berichte, in mehreren Spraehen ge- 
druckt, etwa 14- Tage vor dem Congrels allen an- 
gemeldeten Theilnehnicrn iibersendet werden.

Die Yerhandlungen in den Sectionen werden sich 
•schon aus dem Anlafs des Berichtes der Commission 
fur don Vorgleich der fruheren Beschlusse (Polonceau) 
uber das ganzo Gebiet des Materialpriifungswesens 
erstiecken, so dafs Gelegenheit gegeben sein wird, 
auch dio in Zurich unerledigt gebliebenen oder andere 
Fragen in den Kreis der Besprechungen zu ziehen. 
Daher wird der Yorstand besondere VorIagen fiir die 
Sectionssitzungen nur insoweit machen, ais Antrage 
und Sonderberichle von den in einzelnen Landern 
gebildeten Commissionen und Verbanden eingehen 
werden. Diese Berichte mussen, damit sie genugend 
vorbereitet werden kdnnen, bis zum 1. Juli d. J. dem 
Vorstąnd druckfertig ubergeben sein.'

In der Vollvarsainmlung am letzten Tage sollen 
vou den Sectionen ganz kurze Berichte uber ihre Yer
handlungen gegeben werden und alle Antrage der 
Sectionen, des Yorstandes u. a. zur Abstimmung kommen.

Ferner enthalt das Rundschreiben auch noch Mit
theilungen uber Bildung der internationalen Com
missionen, des Yorstandsrathes und Aenderung der 
Satzungen.

Verein deutscher Revisionsingenieure.
Dorn uns kiirzlich zugegangcnen Bericht uber die 

im August v. Js. in Berlin staltgehabte lIauptvorsamm- 
lung entnehmen wir das Folgende:

Der Yprsitzeńde, Ingenieur S p e c h t ,  begriifste die 
erschienenen Mitglieder und Giiste, u. a. Prasidenten 
Dr. B fld ikor und die RegierungsriUhe I l a r tm a n n  
und P la tz . Von den 39 Mitgliedern sind 24 Berufs- 
geiiossenschafts-Beauflragte und 10 Kesselrevisions- 
iSgenieure. An die Ansprache des Yorsitzenden kńuplte 
sich einekritische Besprecłiung iiber den Passus, welchen 
Regierungs- und Gewerberath T r i l l i n g  in seinem 
Jahresbericht in abfalliger Weise flber die Thatigkeit der 
bcrufsgenossenscłiaftlichen Ingenieure verOITentucht liat.

Dann hielt Ingenieur F r e u d  e n b e rg - E s s e n  
einen Yortrag iiber

Die Schutzbrille .
Die Grunde gegen die Benutżung der Schutz- 

brillen sind meist heryorgerufen dureb die Fohler der 
den Arbeitern bisher zur Verfugtmg gestellten Brillen. 
Es ist namlich von yornherein viel zu wenig W erth 
auf die Bauart der Brillen gelegt worden. Es wurde 
bei Herstelluńg der Brillen nur der eine Punkt im 
Auge gehalten: „unbedingter Schutz von allen 8611011“ 
ohne Rucksicht darauf, ob der vor dem Unfall zu 
Schutzende beliistigt wird oder nicht. Die Brillen, 
theilweise von grolsem Gewicht, wurden mSglichst 
billig hergestellt, die Verbrauc,her kauften gerno billig, 
und viele derselben unterzogen sich nicht der Mflhe 
zu uutersuchen, ob eine Brille brauchbar sei oder 
nicht. Eine zur Hand befindliche Schutzbrille wurde 
dem Arbeiter uberreiclit und dieser mufste sich mit 
derselben so gut wic mdglich abzufinden suchen. 
Ohne Riicksicht aut' die Gesichtsform wurden die 
Brillen nach einer Schablone angefertigt und war es 
deshalb unausbleiblich, dafs die Mehrzahl derselben 
sich der Gesichtsform nicht anpalste. Durch Gurnmi- 
zugo wurde diesem Uebelstande abzuhelfen gesucht, 
doch gelang dies nur in beschriinktem Mafse. Neu 
waren die Gummizflge zu stralf, und mebrere Małe 
gebrauclit und von Schweifs durchnafst, wurden die- 
selben zu lose. Einmal safs die Brille zu fest, das 
andere Mai zu lose. Ali diese Verhaltnisse haben 
dazu beigetragen, den Arbeitern einen unflberwind- 
lichen Widerwillen gegen die Schutzbrillen beizu- 
bringen, und dafs die Grunde gegen das Tragen der 
Brillen nicht ganz unberechtigt waren, werden einzelne 
Gutaehten beweisen, welche spater zur Kenntnifs ge- 
bracht werden sollen.

In den letzten zehn Jahren hat sich jedoch gluck- 
licherweise die Ueberzeugung Bahn gebrochen, dafs 
auf das betiueme Tragen der Schutzbrillen unbedingt 
Riicksicht genommen werden mufs, wenn man den 
Zweck des Augenscliutzes erreichen will. Dieses Be- 
streben, geeignete Brillen herzustellen, ist mit Erfolg 
gekriłnt worden. Man mufs nur die Construction so 
zu gestalten suchen,. dafs die Brille don Arbeiter mOg- 
lichst wenig hindert. Bei keiner Schutzyorrichtung 
sind wir so auf den guten Willen der Arbeiter, der 
bekanntlich sehr miifsig ist, angewiesen, ais bei den 
Augenschutzmitteln, und wer will controliren, ob 
diese Schutzmittel auch immer im gegebenen Aagen- 
blicke benutzt werden. Es ist schon yielfach beob- 
achtet worden, dals nach einem Unfalle d. li. nach 
Yerlust eines Auges durch einen FremdkOrper beim 
Nichttragen einer Schutzbrille, sammtliche Arbeiter 
der gleichen Kategorie in dem betreffenden Betriebe 
wochenlang nachher Schutzbrillen getragen hahen. 
Ein Beweis dafur, dafs dio Arbeiter kSiinen, wenn 
sic wollen. Nach und nach tritt allerdings die alte 
Lassigkeit wieder ein, der Unfall wird yergessen, 
ebenso dic Benutżung der Schutzbrille, bis ein neuer 
Unfall wieder auf die Gefalir hinweist.
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Welche Anforderungen sind nun an eine gute 
Schutzbrille zu stellen? Dieselbe mufs von geringem 
Gewicht und heąuem zu tragen se in ; das Angó von 
allen Seiten gegen FremdkOrper schutzen; das Glas 
darf nicht zu nahe am Auge stehen, darait frische 
Luft circuliren kann; das Gesichtsfeld mufs ein grofses 
sein; die Auf lage auf dem Gesicht mufs weich und 
nicht scharf sein und fur Feuerarheiter aus einem 
schlechten Warmeleiter bestehen. Eine solche Ideal- 
lirille herzustellen, diirfte wohl kaum mOglich sein. 
Der eine oder andere Nachtheil mufs mit in den Kauf 
genommen werden. In erster Linie mufs auf be- 
quemen Sitz geachtet werden auf die Gefahr hin, dafs 
das Auge bei ganz absonderlichen. Zufiillen, z. B. Fliegen 
von Funken, von Eisen- oder Stahlspanen u. s. w. von 
oben oder von unten nicht ganz geschiitzt ist. Durch 
beąuemen Sitz allein schon wird die allgemeine Ein
fiihrung des Brillentragcns ganz bedeutend erleichtcrt 
sein. Auch auf geringes Gewicht der Schutzbrille isl 
besonders zu achten, und kann ich mich deshalb 
durchaus nicht irdt Anwendung zu dicker Glaser be- 
freunden. Durch diese wird das Tragen der Brillen 
unbequein, weil die schweren Glaser so sehr nach 
unten ziehen und ein sehr festes Aufbinden verlangen, 
damit die Brillo nicht rutscht. Es giebt auch ver- 
hśiltnifsmafsig wenig Arbeiten, bei denen der Gebrauch 
sehr dicker Gliiser nothwendig erscheiilt. Die An
wendung dicker Glaser hat bei weitem nicht den E r
folg, den man sich Yersprocheu hat. Verhaltnifs- 
iniifsig seiten fliegen so grofse Stucke gegen die Brillen- 
glaser, dafs diese ganz zerlriimmert werden ; ist dies 
aber der Fali, so wird in der Regel auch das Auge 
und zwar nicht seiten durch Glassplitter verletzt.
In allen derartigen Fallen aber ist es beinahe gleich- 
gfiltig, ob der Mann mit oder ohne Brille gearbeitet 
hat ; das Auge geht meist so wie so verloren. Anderer
seits aber geben gerade die kleinen Splitter, scharfen 
Grate u. s. w., welche vom Werkzeuge oder arom Arbeits- 
stflcke abspringen, die schwersten Augenverletzungen, 
und hiergegen gewithren Yerhaltnilsmafsig schwache 
lirillenglaser ausreichenden Schutz. Die Absicht, das 
Auge von allen Seiten zu schutzen, ist sehr lobens- 
werth, kann aber nicht allgemeiu durchgeluhrt werden. 
Nur in einzelnen Fallen wird ein Abschlufs des Auges 
nach allen Seiten hin fur kurze Zeit mOglich sein, 
aber kaum bei Arbeiten,. welche das unausgesetzte 
Tragen einer Brille erfordern. Das Ziel, die Augen 
von allen Seiten zu schutzen, wird dadurch zu er- 
reichen gesucht, dafs feinmaschige Drahtgewebe oder 
durchlochte Bleche zur Einfassung benutzt werden in 
der Absicht, hinter den Glasern freien Luftzutritt zu 
gestatten. Dafs dies bei solchen Einfassungen nur in 
beschranktem Uafse geschehen kann, ist allgemein 
bekannt."

Es folgt dann eine Beschreibung der ausgestelllen 
Brillen, ebenso eine Zusainmenstellung der Erfahrungen, 
welche Section IV der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft 
uud der Rhein.-westf. tlutten- und Walzwerks-Berufs- 
genossenschafl gemacht haben. Die Ergebnisse der 
Versuche bei letzterer sind:

„1. K o r b b r i l l e  o h n e  G las. Das Auge entztindet 
sich nach auhaltendem Gebrauch. Da bestandig ein 
Dralitnetz in geringer Entiernung vor dem Auge sitzt, 
tritt bald ein Flimmern uud in vielen Fallen auch i 
Kopfschmerz ein. Dazu kommt ein Gefuhl der Un- 
sicherheit bei der Arbeit infolge des schlechten Sehens. 
Die Brillen sind sehr leicht gearbeitet und verlieren 
deshalb selir bald ihre F orm ; die dadurch entstehenden 
Beulen sowie der in den engen Maschen sich an- 
setzende Rost und Staub beeintrachtigen das Seli- i 
yermógen und schadigen es dauernd.

2. K o r b b r i l l e  m i t  G la s . Es gilt hier in I 
etwas geringerem Grade das bei 1 Gesagte. Es kommt i 
nur hinzu, dafs sich die Luft in dem engen Raum i 
zwischen Auge und Glas sehr rasch erwarmt, das i

Glas anliiuft und am Selien hindert. Dabei stOrt das 
seitlicho Drahtgewebe am Sehen. Auch diese Brillen 
verlieren, weil leicht gearbeitet, bald ihre Form.

3. E i n f a c h e  B r i l l e n  m i t  w e i f s e m  o d e r  
b 1 a u e m G 1 a s. Diese Brillen schutzen nicht voll- 
standig, da von der Seite, von oben und unten Fremd- 
k5rper in das Auge kommen kOnnen. Auch hier 
wird iiber das Anlaufen der zu nahe vor dem Auge 
stehenden Glaser geklagt. Sie sind zerbrechlieh und 
Yerlohnen in den meisten Fallen keine Reparatur. 
Da die Luft hinter dem Brillenglase circuliren kann, 
werden sie von den Arbeitern immer noch am liebsten 
getragen.

4. M u s c h e l b r i l l e .  Hier gilt ebenso wie bei 
3 der Mangel eines Schutzes gegen seillich u. s. w. 
herkommende FremdkOrper. Es kommt noch der 
Mangel hinzu, dafs Arbeiter beim Tragen dieser Muschel- 
brillen bald iiber einen stechenden Schmerz im Auge 
klagen. Die Erkliirung hierfur ist wohl in der Form 
der Glaser zu suchen.

5. S i m m e l b a u e r s c h e  B r i l l e n .  Dieselben 
sind im Jahre 1890 eingefuhrt und schutzen das Auge 
vollsl;lndig. Es hat sich aber herausgestellt, dafs sie 
mit Vortheil nur im Freien und bei nicht zu warmem 
Welter getragen werden kSnnen, da die Luft unter 
dem fest auf dem Gesiehte aufliegenden Blechgchiiuse 
sich rascli erwarm t und nicht rasch genug ausge- 
wechselt wird. Diese Brillen bewfthren sich gut bei 
1’latzarbeitern, Schlackenabladern, Blockputzern u.s. w., 
ferner bei Feuerarbeitern, wenn die Brille nicht zu 
lange der stralilenden Warme ausgeselzt ist.

Am wenigslen eigneten sich fur die Betriebe in 
Hiittenwerken die Glimmerbrillen, weil dereń Durch- 
sichtigkeit durch Staub und Schmutz zu rasch ver- 
loren ging.

Versuche mit noch anderen, nicht besonders an- 
gefuhrten Brillen ergaben wenig gdnstigc Resultate.

Der Auslall dieser Versuche veranlafste Hrn. 
G u n t h e r ,  Betriebsassistent in Essen, zu der Con
struction einer Schutzbrille mit mOglichst grofsem 
Spielraurn zwischen Auge und Glas. Um diesen Zweck 
zu erreichen, hat Hr. G f i n t h e r  von dem Abschlufs 
eines jeden Auges fur sich Abstand genommen und 
beide Glaser in einem, aus Drahtgellecht hergestelllen 
Kasten vereinigt, welcher zur Aufnahme recht grofser 
Glaser geeignet ist. Der Kasten ist an den Theilen, 
mit weichen er auf dem Gesicht aufliegt, gut ge- 
polstert, so dafs jeder Druck ausgeschlossen ist.

Dafs das Bestreben, die Schutzbrillen zu Yerbessern, 
nicht ruht, mag durch die gesetzlich geschutzte neue 
Brille, erdacht von Sanitatsrath Dr. P l e s s n e r  und 
Ingenieur S p e c h t , beide zu Berlin, dargethan sein. 
Bei der Construction dieser, mehr einer Maskę gleichen- 
den Brille, war der Gedanke mafsgebend, die Nase 
des Arbeiters durch die Brille nicht zu belasten; ferner 
sollte es mOglich sein, den Abstand der Glaser von 
deu Augen jederzeit beliebig zu verandern und die 
Glaser schnell vou den Augen zu entfernen, ohne sio 
anfassen zu mussen. Die Brille besteht aus einem, 
mit einer Kopfbedeckung aus leichtem Stoff verbundenen 
Stirnring, der mittels Schualle nach Bedarf am Kopfe 
befestigt werden kann. Dieser Ring tragt an zwei 
seitlichon, etwa uber den Ohren liegenden Scharnieren 
ein kappenartiges (visirartiges) Drahtgeflecht, in das 

| die beiden Glaser an passender Stelle eingesetzt sind. 
j Dieses Geflecht kann mittels eines zweiten, von voru 
j nach hinten uber den Kopf reichenden Riemens ge- 
1 stellt werden, so dafs der Abstand der Glaser von 

den Augen ganz nach Wunsch zu regeln ist. Ver- 
m5ge der Scharnierbefestigung kann das Drahtgeflecht 
auch ganz hoeh gehoben und auf den Kopf zuruck- 
gelegt werden. Die Brille ist bisher noch wenig probirt 
worden, hat sich aber in der Schmiede beim Schweifsen, 
sowie in der Giefserei beim Absteehen des Cupolofens 
ais brauchbar erwieseu.
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Redner bcspricht dann nocli eine nene Schulz- 
brille eigener Erfindung. Diese unterseheidel. sich 
von anderen Goustruetionen dadurch, dafs das Ge- 
stell derselben aus gestanztem Metallblech liergestellt 
und seitlich mit beweglichen Schildern versehen ist, 
an denen die Bander zum Betestigen angebracht sind. 
Dadurch, dafs die Seitenschilder in am Gestell fur die 
Glaser angcbrachten Scharnieren beweglich sind, 
schmiegt sich diese Brille jeder Gesichtsform leicht au 
und ist sehr betjuem zu tragen. Fiir die Auflage auf dem 
Gesicht ist diese Brille mit Gummirdhrchen und auf 
diesen aufgeschobenen Gummimuffen versehen, durch 
welche die Entfernung der Glaser vom Auge bestimmt 
und eine recht elastische Lageruug erzielt wird, so 
dafs die Glaser durch auffliegende schwere Splitter 
nicht so leicht zerstOrt werden k5nnen. Da es bei 
dieser Brille mflglich ist, recht grofse Glaser zu ver- 
wenden, so ist das Gesichtsfeld auch ein recht grofses 
und der Arbeiter nach fceiner Richtung hin am Sehen 
gehindert. Die beweglichen Seitenschilder schiitzen 
das Auge gegen jeden von seitwurts fliegenden Gegen- 
stand. Das Auge ist bei diesen Brillen sehr gul ge- 
schutzt, und da die Luft frei circuliren kann, wird 
eine Erhitzung des Auges kaum stattfmden. Beim 
Gebrauch dieser Brillen ist ganz besonders darauf zu 
achten, dafs dieselben niclit zu fest gebunden w erden; 
sie haften durch die Reibung der Gummimuffen fest 
auf dcm Gesicht, es ist also ein Fehler mancher anderen 
Iirillen, welche recht fest gebunden werden miissen, 
um nicht abzurutschen, vermieden. Einige Exemplare, 
welche zur Probe angefertigt und in Gebrauch ge

geben sind, haben sich beim Giefsen und Bohauen 
von Stahlblficken gul bewahrt, werden von den Ar- 
beitern gern getragen und den anderen, seither in 
Gebrauch befindliclien Modellen, elitach) eden vor- 
gezogen. Zu beziehen ist dieselbe von G. G. Lappe 
in Essen a. d. Ruhr.

Redner bcspricht dann noch die von anderen 
Berufsgenossen gcmachten Beobachtungen, aus weichen 
er entnimmt, dafs: 1. das Tragen von Schutzbrilleri 
bei einer Reihe roń Arbeitsleistungen unbediugt er- 
forderlich ist, dafs aber: 2. keine bestimmte Sorte 
von Brillen yorgeschriebcn werden kann; es mufs 
vielmehr die Wahl dem Arbeiter iiberlassen bleiben, 
dessen Wahl aber doch durch einsichtige Yorgesetzte 
zu unterstutzen ist.

Redner schliefst dann mit der Bczeichnung der 
Arbeiten, bei weichen das Tragen von Scbutzbrillen 
erforderlich ist, ihrer zweckmiifsigen Handhabung in 
den Werkstatten und einer Darlegung des yermuth- 
liclien Nutzens ihrer ausgiebigen Benutzung.

Iron and Steel Institute.

Anlilfslich der Fruhjahrsversamnilung, welche am
11. und 12. Mai d. J. in London stattfmden wird, soli 
die goldene Bessemerdenkmiinze S i r  F r e d e r i c k  
A. Abe l  yerliehen werden.

Ais Ort fiir die Herbstyersammlung ist Cardifl 
in Aussicht genommen.

Rcferate und kleinere Mittheilungen.
Neue Mcthodo zur Herstellung yon Legirungen.

Ueber eine neue Methode zur Herstellung von 
Legirungen berichtet H e n r i  M o i s s a n  in einer an 
die franzOsische Akademie gerichteten Mittheilung 
(G. r. 1890, 1302).

Die Methode ist begriindet auf dem starken 
chemischen Yerbindungstriebe, weichen das Aluminium 
zum Sauerstoff besitzt; unter Benutzung desselben 
vermochte Moissan Legirungen yon Aluminium mit 
der Melirzahl der unschmelzbaren, von ihm im elek- 
trischen Ofen dargestellten Metalle zu gewinneń. Und 
zwar dies auf ganz einfache Weise, namlich durch 
das Einwerfen eines Gemenges von dem zu reduciren- 
den Metallosyd mit Aluminiumfeilspanen in ein 
Schmelzbad von Aluminium. So gelang zuerst eine 
Yanadinlegirung mit 2,5 % Yanadium durch Benutzung 
von Vanadinsaureanhydrit (wahrend es Moissan nicht 
gelang, das Yanadium weiter von Kohlenstoff zti be- 
freien ais bis zu 5 %). Die hierbei eintretende Yer- 
brennung eines Theiles des Aluminiums im atmo- 
spharischen Sauerstoff an der Oberflache des Schmelz- 
bades entwickelt eine dermafsen grofse Hitze, dafs 
selbst die unschmelzbarsten Oxyde reducirt werden. 
Das Metali geht dabei stetig in das Aluminiumbad Ciber 
und steigert den Schmelzpunkt der Legirung. Die 
Darstellung erfolgt also auf trocknem Wege und ohne 
Zusatz eines Sehmclzmittels. (Ist nicht der ver- 
brennende Theil des Aluminiums ais Schmelzmittel 
zu erachten '{ Der Ref.) Auf diese Weise rermochte 
Moissan Legirungen des Aluminiums herzustellen mit 
Nickel, Molybdan, Wolfram, Uran und Titan. Dabei 
war oft die entwickelte Reductionshitze so grofs, dafs 
das Auge die Gluth nicht ertragen konnie. Wieder- 
holt- wurden Legirungen mit 75 % Wolfram erzielt, 
die nur mittels dieser ungeheuren Hitzeentwicklung 
flussig erhalten werden konnten; die Legirungen von
10 % waren dagegen leicht zu gewinnen. Manchmal 
ist aber die Reaction explosiv.

Diese yerschiedenen Legirungen erscheinen schon 
deshalb voil Interesse und Bedcutung. weil sich in 
ihnen unschmelzbare Metalle, d. h. Metalle, dereń 
Schmelzpunkt fur unsere gewShnlichen Oefen zu hoch 
liegt, in einer Metallverbindung rorfinden von wetiig 
hohem Schmelzpunkt; noch wichtiger aber ist, dafs 
man mittels des Aluminiums, also auf indirectem 
Wege, diese unschmelzbaren Metalle zu Legirungen 
yeranlassen und in diesen so anreichern kann, wie 
es auf directem WTege nicht gelingt.

Metallisches Chrom z. B. wird von geschmolzenem 
Kupfer nur in sehr geringer Menge, etwa zu 0 ,5% , 
getóst und lafst sich kein hsherer Chromgehalt er- 
zielen; die Legirung Ghrom-Aluminium aber wird 
yotn geschmolzenem Kupfer in jedem Mengenverhaltnifs 
aufgenommen. Aus der entstehenden Legirung Kupfer- 
Cbrom-Aluminium lalst sich nun das Aluminium 
bequem in der Weise entfernen, dafs man das Schmelz
bad mit einer dunnen Schicht von Kupferoxyd bedeckt, 
welches sich leicht in Kupfer lOst, wahrend Aluminium 
yerbrennt und in der Form yon Thonerde an der 
Oberflache des Bades schwimmt.

Auf gleiche Weise kann man Wolfram oder Titan 
in einen im Martin-Siemens-Ofen flussig erhallenen 
Stahlschmelzflufs einfuhren, indem das uberschOssige 
Aluminium dabei schnell yerbrennt und in die Sclilacku 
geht; auch kSnne dasselbe schon durcli Zusatz von 
Eisenoxyd zu nichte gemacht werden.

Moissan meint, dafs diese Methode verallgemeinert 
und mittels derselben eine grofse Zahl neuer Legirungen 
erhalten werden kdnne. Eine sehr nOthige Erganzung 
wiirde dieselbe aber doch wohl erfordern und scheint 
solche sich gliicklicherweise gleichzeitig zu bieten in dem 
Moissan anscheinend unbekanntgebliebenen,yonFried. 
K r u p p  zum Patent angemeldeten Yerfahren (D. R.-P. 
Nr. 86 607) des Zusatzes eines geeigneten Metalloids 
(Silicium oder Bor), nm das yerbrannte Aluminium uri- 
schadlich zu mach en und ais mehr oder weniger leicht- 
flussige Schlacke zu entternen. O. L .
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Bohrcrgebnissc am nordlichen Kamic dos wost- 
filllsclien Kohlenbcckcns.

Von hochgeschitzter Seite wird uns geschrieben:
„Wohl nur ein Zufall w ar es, ais eine klcino 

Gruppe von Bergwerksinteressentcn gegen Mitte Sep- 
tember 1896 in der Bauerschaft S i n s e u  bei Rockling- 
hausen durch die altbekannte Bohrlirma W i n t e r  in 
Camen mit Bohrungen aut' Kohlen heginnen liefs und 
damit diejenige Abrundung von Kohlenfeldern in Frage 
stellte, die ein anderer Grofsindustrieller durch 
einigo in der Nachbarschaft bereits fundig gewordene 
Bohrungen anstrebte. Letzterem gelang es, die In ter
nationale Bohrgesellsehaft, welche in Strafsburg ihren 
Sitz hat, zu einem Wettbewerb um die Erreichung des 
Koblenfundes und die dAvon abhilngige Verloihung eines 
Kohlenfeides iu dem strittig gewordenen Gebiot zu 
veranlassen; diese Gesellschaft arbeitet nach Patenten 
ihres Directors R a k y ,  der im vorliegcmlen Falle 
auch die Bohrarbeit persCnlich leitete. Es entspann 
sich nun ein mit aller Energie gefOhrter edler Wett- 
kampf, der, v6llig frei von persOnlichen Reibereien, 
lediglicli die Gelteńdmachung der Leistungen der 
yerschiedenen Bohrsysteme zur Folgę hatte.

Am bestwi Ycranschaulicht dies die nachstehende 
'tab e lle :

AurUcken dos Bohr- 
thurm es und der 
Maschinen auf der 
Bohrstelle . . . 

M on ta g e d a u o r :  .

B e g i n u d. Bohrung:

Cystom: .  . . .

S t e i n k o h I o n - 
g e b i r g e  erreicht
am : .........................

In der T i e f e von .

Durchschnittliche 
T a g e s l e i s  t u n g  
der Meilsel- und 
Diamant-Bohrung 
von der Erdober- 
flilche bis zum 
Steiukohlen - Ge- 
b i r g e ....................

W e  i t  e r  b  o h  r  u n g 
im Steinkohlen- 
gebirge . . . .

K o h l e n f f l n d i g -  
k e i t am : . . .

In der Tiefe von : .

22. September 
bis zum 1, October, 

alsu U Tage
2. October, Tages- 

schicht 
Freifall.Trockenboh- 

rung.

Erreichte Tiefe am 
4. November =  32 
A rbeitstage=130 m, 

durchscnnittlich 
4,00 m pro Tag; 
dann Aenderung 
desBohrsystem s u. 
Anwendung der 
Diamantbohrung; 

dereń Beginn am 
8. November.

23. December 
630 m 

Durchschnittl.Tages- 
leistung der Dia
m antbohrung im 
Mergel vom 8./11 
bis 23./ 12. =  41 Ar- 
beitstage =  500 iti 
=  12,19 m.

vom2/10.bis23./l-2. 
1S90 — 73 Arbeits- 
tage =  030 m -- 
8»63 m.

22 m in 0 Arbeits- 
tagen=-3,67 m p.Tag

4./1.1S97 
G52 m

28. October. 
bis zum 3.November, 

5»/a Tage.
3. November, Abend- 

schicht. 
Patentbohruug Raky 
mit WasserspUlung 
und federnder Ge- 
wichtsausgleichung.

17. December. 
629 m

vom 3./11. bis 17 /12. 
1S90 =  39*/t Arbeits- 
ta g e  =  G29 m  =  
15,92 m.

3 i m in G Arbeits- 
lagen—5,67 m p.Tag.

23./12. 189G Nachts. 
663 m.

Das rasche Arbeiten und das darin liegende Uebcr- 
gewicht des Rakyschen Bohrsystems leuchtet auf den 
ersten Blick ein; lland iu Hand damit geht ein eiu- 
facher, sparsainer Betrieb und ist daher die Inter

nationale Bolirgesellschaft zur Einraumung erhehlich 
niedrigerer Preise imstande, ais die im rheinisch- 
wesfalischen Bergbaubezirk bis jetzt monopolartig 
thatigen Bohrflrmen solche forderten. Da zudem 
die bisher gebriiuchlichen, zum Theil veralteten Ein- 
richtungen Kir die Niederbringung eines Bohrloches 
auf Steinkohlen bei der jetzt nothwendigen Teufe eine 
Zeit von fast einem lialben Jahre beanspruchten und 
somit auch mafsigen Anforderungen kaum gen fi gen 
konnten, so werden die bergbautreibenden Kreise es mit 
Freude begrufsen, jetzt sowohl die MOglichkeit rascher 
Erbohrung von Kohlenfeldern, wie auch die Erlangung 
mafsiger Gedingesiltze zu haben.“

Dic tic fslcn  Scliiiclite d e r Erde.
In einem kdrzlich vor der „Society of Arts* ge- 

haltenen Yortrag gab B o n n e t t  II. B r o u g h  eine 
iuteressaute Zusammenstellung der tiefsten Schachte 
in den yerschiedenen Landern. Nachsteheml lassctt 
wir die wichtigsten Zahlen folgen:

Be l g i e n :
Produitsgrube, Mons  ......................... 1200 111
Viviersschaeht, G i l l y ...................................... 1143",
Viernoyschacht, A n d e rlu e s ......................... 1006 „
M arch iennegrube..............................................  1)50 ,
St. Andró-Schacht, Poiriergrube, Gharleroi 91-5 „

D e u t s c h l a n d :
Kaiser Wilhelm II., Clau.sthal, Harz . . . 902 *,•
Einigkeit, Lugau, S a c h s e n .............................  75)9 „
Samsota, St. Andreasberg, Harz ................. 7S0 „
Friedengrube, Oelsnitz, S a c h s e n ................. 766 ,
Concordiagrube, Oelsnitz, Sachsen . . . .  7:!7 ,
Hansagrube, Huckarde, Westfalen . . . .  710 ,
Mariagrube, Hongen, Westfalen ................. 701 ,
Campluiusengrube, S a a rb r u c k e n ................. 700 ,

F r a n k r e i c h :
Montchaningrube, Le C r e u z o t .....................  701 .
Treuilgrube, Saint Etienne .........................  620 *
Hottinguersehacht, E p in a c .............................  610 .

G r o f s b r i l  a n n i e n :
Pendleton, M anchester.....................................  |tjf>S
Ashton Moss, M a n c h e s te r ......................... 1021 r
Astley Pit, D uk in fię ld ...................................... !)60
Dolcoath Mine, Cornwall .............................  787
liose Bridgegrube.Wigan .............................  711; ,

N o r w e g e n :
Kongsberg, S ilb er-G ru b e .................................  57<j

O e s t e r r c i c h - U  n g a r n :
Adalbert, Przibram, B fllunen .....................1119
Maria, P r z ib r a m ..............................................  kkm>
Anna, P r z i b r a m ......................... ..................... ;) 15
Franz Josef, Przibram .................................  881 ^

S u d - A f r i  k a:
Robinson Deep S. A. R .....................................  (JQ7
Kimberley Mine, Cap C o lony ......................... :l,N6
De Beers’ Mine ..............................................  334.

Y e r e i n i g t e  S t a a t e n :
Red Jacket, Galumet and Hecla, Lake Superior 1W3 „
Tamarack, Lake S u p e r io r .............................  1360 ,
Yellow Jacket, Comstock, Nevada . . .  . 952 ,
California Minc, C o lo ra d o .............................  689 ,
Grafs Yalley, Idaho .................................. 665 ,

Y i c t o r i a :
LanselPs B end igo ..............................................  1(X)7 ,
Lazarus B e n d ig o ..............................................  922 ,
Magdala S t a w e l l .................................. 731 ,
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Industrielle
IfhoińlscU-wóstfiilisches Kohlensyndlcat.

Wie die „Rh.-W. Ztg.“ nach dcm in der Zechen- 
besitzerversammlung am 25. Marz d. J, erstatteten 
Berichte mitthcilt, betrug die Betheiligung im Monat 
Februar 3406270 l ,  die 'FOrderung 3284896, die 
Einschriinkung somit 121 374 oder 3,56 % gegen 
3,95 % im Januar. Weil u nicht Betriebsslorungen
vorgekommen waren, ware die Einschniukung noch 
geringer gewesen. Die Betheiligungsziffer war um 
6,09 % liOher, ais im Februar 1896. Der Gesammt- 
absatz der Syndicatszechen betrug 3289 140 t, woyon 
790 S70 auf den Selbstverbrauch und 2498270 oder 
93,34 % der Gesammtfórderung auf die Reehnuug des 
Syndicats entfallen. Dio arbeitstagliche Versendung 
von Kohlen, Koks und Briketts betrug 13030 Doppel- 
wagen und stellte sich um 3,01 % heher ais im Januar 
und um 15,57 % liOher ais im Februar 1S96. Das 
Verkaufsgeschaft nimmt seinen- geordneten G ang; die 
Ende Marz ablaufenden Abschlusse sind sainmtlich 
erneuer! worden. Die Aussichten der Kohlenindustrie 
fur den Sommer sind viel giinstiger ais im Vorjahr.

Weslfiilisclies Kokssyndicat in Bochum.
Der Koksversand belief sich (wie die „K. Z.“ be- 

richtet) nach Mittheilung des Yerbandsvorstandes im 
Februar dieses Jahres auf 458 608 t. Im Januar dieses 
Jahres (31 Tage) betrug der Gesammt-Koksversand 
■176 01 1 t und im Februar 1896 =  417 361 t, so dafs 
sich fiir Februar dieses Jahres (28 Tage) ein Minder- 
versand von 17 406 t oder 3,66 vom Hundert gegen

Rundschau.
den Yormonat, dagegen ein Mehryersand von 41247 t 
oder rund 9 vom Hundert gegen Februar 1896 ergiebt. 
Im ganzen wurden bis Ende Februar dieses Jahres 
934622 t gegen nur 863672 t im gleichen Zeitraum 
des Vorjahres versandt; das diesjiihrige Mohr be- 
rechnet sich demnach auf 70950 t oder 7,59 t vom 
Hundert. Vom 1. April ab erw artet das Kokssyndicat 
eine weitere Steigerung des Koksyersandes der Zechen 
und Kokereien. Bis zu dcm genannten Zeitpunkle 
sollen dem Yernehmen nach die Aiisbesserungen an 
den KoksOfen in der Hauptsache beendet sein.

Tennessee Coal, Iron and Railroad Company.
In dem 1896 er Geschaftsbericht der Tennessee 

Coal, Iron and Railroad Co. des amerikanischen 
Eisenhuttenwerks, welches yorzugsweise bestrebt isl, 
fur sein iibersebussiges Roheisen Absatz in Europa 
zu finden, macht Priisident J. B aktor die Angabe, dals 
er 50- bis 60000 t nach dort yerkauft habe und dafs 
darunter basisches Roheisen sei, welches fur Deutscli- 
land und Italien bestimmt sei. Trotzdem die Selbst- 
kosten angeblieh wiederum um 47 Ceuls f. d. ton 
infolge Yerbesscrung im Betrieb, Ermafsigung der 
Frachten uud Herabsetzung der Ldhne ertnafsigl 
worden seien, scheint der Gewinn von 690170 g 
nicht ausgereicht zu haben. um die Zinsen fur die 
Obligationenschuld in H8he yon 9 097 000 j>, fur den 
Monat 59870 $ ausmachend, zu decken, geschweige 
denn auf die 8 % igen Yorzugsactien im Betrage von 
einer Milliou $ eine Diyidende auszuschiitten.

Yereins - Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.
Protokoll der Yorstandssitzung yom 29. Marz 1897, 
Jiachmittags 5 Dhr in der Hestauration Thiirnagcl, 

Dusseldorf.
Anwesend die H erren: C. Lu eg  (Yorsitzender),

Dr. B e u m e r ,  R. M. D a e l e n ,  K i n t z l ś ,  Ma s s e n e z ,  
S e h r O d t e r ;  ferner die Herren M at z und S p r i n 
g o r u m .

Die ubrigen Herren waren entschuldigt.
Das Protokoll wurde gefuhrt durch den Geschafts- 

fiihrer E. S c h r ó d t e r .
Die Tagcsordnung lau te te :

1. Abanderung der Satzungen und Festsetzung der 
Vorlage an die Regierung.

2. Abanderung der Tageśordnung fur die nachste 
Hauptversammlung.

3. Betheiligung an dem I n te r n a t io n a  len geologischcn 
Congrels in St. Petersburg.

4. Mittheilungen uber die Aufgaben des inter- 
nationalen Yerbandes fur die Materialpriłfungen 
der Technik.

5. Sonstiges.
Verhandelt wurde wie folgt:
Z u P u n k t  1. Auf die vom Yerein an die KOnig- 

liche Regierung zu Dusseldorf gerichtete Eingabe 
behufs Erlangung der Corporationsrechle isl am 
27. Februar d. J. eine Antwort eingegangen, in welcher 
mitgetheill wird, dafs der Ahtrag des Vereins in der 
Ministerialinslanz keine grundsalzlicheh Bedenken ge-

funden habe, dafs es jedoch fur erforderlich eracbtel 
worden sei, die yorliegenden neuen Satzungen durch 
den dazu errnachtigten Vorstand noch in einigen Punkten 
abzuandern. Die Satzungen sind dementsprechend 
abgeiindert worden, und ist ein Abdrucb derselben 
sSrnmtlichen Mitgliedern des Vorstandes im Anschlufs 
an die Einladung zur heutigen Yorstandssitzung. mit- 
getheilt worden.

\7ersammlung nimmt Kenntnifs dayon, dafs die 
Abanderungen allgemeine'Zustimmung bei den Yor- 
standsmitgliędern gefuuden haben und kein einziger 
Widerspruch eirigelaufen ist und bcschłiefst alsdann, 
zu diesem Punkt ein besonderes Protokoll aufzunehmen, 
welches sofort vom Vorsitzenden und dem Geschiifts- 
fiihrer yollzogen wird.

Dieses Protokoll lautete:
D i i s s e l d o r f ,  den 29. Marz 1897.

In der heute hierselbst unter dem Vorsitz des 
Mitunterzeicbneten C. L u e g  abgehaltenen yorstands
sitzung, zu welcher durch das anliegende Schreiberi 
vom 20. Marz d. J. ordnungsmfdsig eingeladen war, 
wurden die Satzungen des Yereins behufs Erlangung 
der Corporationsrechte in der anliegenden Form ein- 
stimmig und ohne Widerspruch angenommen.

Das gegenwartige Protokoll wird in der Zeil- 
schrift yerSffentlicht werden.

Y. g. u.
Der Vorstand des ,Vereins deutscher Eisenhuttenleutc*“

Der Yorsitzende' Der GeaehdftafUhrer:
gez.: C. Lueg, gez.: E. Sckrodier,

K(*nigl. Commereienrath. lageniear.
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Z u P u n k t  2 beschliefst Versammlung in Ueber- 
einstinimung mit dem Vorschlage der Gommission, 
welche mit der Vorbereitung der Tagesordnung ho- 
traut war, die Tagesordnung fur die am 25. April in 
Dusseldorf stattfindende Hauptversąmmlung wie folgt 
festzusctzen:
I. Ge s c h a f t l i c l i e  M i t t h e i l u n g e n  u n d  Y o r -

s t a n d s  wab  len.
II. Die  B e d e u t u n g  u n d  E n t w i c k i u n g  d e r  F l u f s -

e i s e n e r z e u g u n g .
a) Die allgemeine Lage in Deutschland und im Aus- 

land, Berichterstatter Hr. SchrOd ter-D usseldorf,
b) der Thomasprocelś, Berichterstatter Hr. Ki n t z l e -  

Aachciij
c) der Bessemerprocefs, Berichterstatter Hr. Ma l z -  

Oberhauśen,
d) der Martinprocefs, lierichterst. Hr. S p r i n g o r u m -  

Dortmund,
e)die neueren Verfahren, Berichterstatter Hr. R. M. 

Dael  en - Dusseldorf,
f)der Bertrand-Thiel-Procefs, Berichterstatter Hr. 

T h i e l -  Kladno.
Z u P u n k t  3 gelangt einSchreiben des Hrn. Macco  

zur Yęrlesung, in welcliem beantragt wird, der Yerein 
mOge sich durch Absendung eines Delegirten an dem 
internationalen geologischen Congrefs in St. Petersburg | 
und den AusflOgen nach dem russischen Industrie- 
gebiet betheiligen. Yersammmlung beauftragt den 
Geschaftsfuhrer, noch weitere Erkundigungen ein- 
zuziehen, und yertagt die Beschlufsfassung.

Zu P u n k t  \  berichtet Geschaftsfuhrer kurz uber i 
dieYorgange im internationalen Verband fur Materiał- j 
prufungen der Technik und legt ein Schreiben der 
Norwegischen Ingenieur- und Architekten-Veieinigung 
in Christiania vor, in welcliem die Congrefstheilnehtner ■ 
eingeladen werden, auch Norwegen zu besuchen.

Z u P u n k t  5 wurde beschlossen, einen von einem 
Mitglied gestellten Antrag der Nordwestlichen Gruppe 
des Yereins deutscher Eisen- und Slahlindustrieller 
zu Oberweisen.

Da Weiteres nicht zu yerhandeln war, erfolgte 
Schlufs der Sitzung um 7lU Uhr.

C. Lueg. E. SchrSdter.
D u s s e l d o r f ,  den 30. Marz 1897.

Aenderungen im Mitglicder-Yerzeichnifs.
A rem , Theodor, K6ln, Gereonshof Nr. 20.
Groove, Thcod., Ingenieur, KOln a. Rh., Blaubacli Nr. 2G.
lloinkiss, lt., Ingenieur, Oberhausen 2.
Pfeifer, Hennami, Ingenieur, KOnigshiitte, O.-Scld.
Prochaska, Jul., k.k. Bergrath, Zui icli, L0wenstrafse31.

N eu  e M i t g l i e d e r :
Bomke, R., Gewerke, Essen.
Daelen, Felix, Ingenieur, Hagener Gufsstahhyerke, 

Hagen i. W.
Duclischer, A ndri, Giefserei- und Maschinenfabrik- 

besitzer, Eisenhutte Wecker (Luxemburg).
Lacanne, Ingenieur, Directeur des usines de la Pro- 

vidence, Rehon (Meurthe et Moselle).
Palgen, Ch., Ingenieur, Directeur Geranl de la Socićte 

Lorraine Industrielie, Hussigny (Meurthe et Moselle).
Thallner, Otto, Betriebschef und Huttenmeister, Bis- 

marckhutte bei Schwientochlowitz, O.-Schl.
Yehling, H., Ingenieur de la Societii anonyme de 

Grivegnće, Griyegnee bei Luttich.
Zieger, L., Hiitteningenieur, Duisburg-lToehfeld.

V e r s t o r b e n :
KUhr, J. J., Hagen i. W.
Biclierouz, Toussaint, Dusseldorf.

D ie nilchste

Hauptyersammlung des Yereins deutscher Eisenhuttenleute
findet statt am

Sonntag den 25. April 1897
in der

Stadtischen Tonhalle zu Dusseldorf.

Tagesordnung:
1. Geschaftliche Mittheilungen und Vorstandswahlen.
2. Die Bedeutung und Entwickiung der Flufseisenerzeugung.

a) Die allgemeine Lage in Deutschland und im Auslande. Berichterstatter lir . S c h ro d te r -
Diisseldorf.

b) Der Thomasprocefs. Berichterstatter Hr. K in tz le -A ac h en .
c) ,  Bessemerprocers. ,  ,  M ai z-Oberhausen.
d) , Martinprocefs. „ , S p r in g o ru m -D o rtm u n d ,
c) Die neueren Yerfahren. ,  , H. M. D aelen-D iisseldorf.
f) Der Bertrand-Thiel-Procefs. „ , T h ie l-K lad n o .

--------------------
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Tafel IV.

__

Ansicht der Y orrathstrichtcrDic neue Hochofenanlage in DuquesneG ichtaufzug der Hochofcnanlage in Duąuesne

L£L WORKS>UQUESNE,

BC ALE

.......

lSÓr«R*MO.‘

OUTSID E D IAM ETFR

Ist/rHOj? iwside top Eoct <sr w>l
_  U . - i l U f l U o l I n  n ! l n ń 1lnrviln .a iln  n iln  n l [ t r o l l

(jU U [|U U ||U U j|U U !|U U ||U U |U U jluu ||uU ||U U ]

TO CENTER Of f UftNACES

mn p i TOP OF CA«
i  0 D IAM ETER FIN ISHED

Beschickungseimer fiir Koks
(Ouerschnitt.)Ansicht der beiden Hochofen nebst W inderhitzern

Ansicht der Windfcrhitzer, des K essel- und Maschinenhausps,

T O P O F 8 LO PE

Beschickungseimer fur Erz
(Ouerschnitt.)

BRICK 5H E D  N O . 1

BRIC.K 6 H E 0  NO. 7
--- soô ---------

I »rvET* ,[ 5M'pitcm /COUKTER*UNICyy
Langenschnitt durch die neue Hochofenanlage in Duąuesne

Grundrifs der neuen Hochofenanlage in Duąuesne
Beschickungseimer fiir Koks

(Grundrifs.)


