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Die neue Hochofenanlage in Duąuesne.
(Hierzu Tafel IV.)

fa h ren d  b is zu m  Jahre 1 8 7 6 ,  in w elch em  
d ie  A u sste llu n g  in  P h ila d e lp h ia  statt- 
fand , b eso n d ere  L e istu n g en  in  der am eri- 
k an iseh en  R o h eisen in d u str ie  kaum  zu  

verzeichn en  w a r e n ,*  m a ch te  s ic h  se it jen er  Zeit 
daselbst a u ch  au f d iesem  G eb iete ein  g ew a ltig er  
A u fsch w u n g  b em erk b ar, w o b ei n a m en tlich  das im  
Jahre 1 8 8 0  b eg o n n en e  S treb en , g ro fse  M engen E isen  
zu erzeugen , im m er  m eh r in den Y ordergrund trat. 
C h arakteristische M arksteine in  d iesem  S treben  
bilden  d ie  In b elr ieb setzu n g  der E d g a r  T h o m s o n -  
H och ofen **  u n d  ferner d ie  E rrich tung d er  neuen  
H o ch o fen a n la g e  in  D  u  q u e  s  n e , durch  w e lc h e  
soeben  a b erm a ls ein  g ew a ltig er  S ch r itt nach  vor- 
w arts g eth a n  ist.

D em  freu n dlich en  E n tg en k o m m en  der R ed action  
der Z eitschrift „ T h e  Iron A g e “ h ab en  w ir  e s  zu 
verd an k en , d a fs  w ir  h eu te  sc h o n  in  der L age sin d , 
in W o rt und Bild  iib er  d iesen  n eu esten  Erfolg  
am erik an isch er  A rb eit berich ten  zu  k onnen .

D urch d ie  F o rd eru n g , d ie  n eu e  H och o fen a n la g e  
in u n m itte lb arer  N a h e  d er  D u q u e sn e -S ta h lw e r k e  
zu  errich ten , w a r  d ie  B au ste lle  fiir erstere  von  
Tornherein  g eg e b e n , trotzdem  d iese  u n g ew ó h n lich  
grofse  S u m m en  fiir d ie  H erste llu n g  der F u n d am en te  
zu d en  g e w a ltig e n  B a u ten  b ean sp ru ch te . D er  
P latz fur d ie  ersten  zw e i H och ó fen  w a r  sch lech ter , 
su m p figer  B oden , so  d a fs e s  n o th w e n d ig  w ar,

* \ Y . Br f l g ma n n :  Mittheilungeri uber den ameri
kanischen Hochofenbetrieb. („St. u. E.“ 1887, S. 108.)

** J a m e s  G a y l e y :  Die Entwicklung des ameri
kanischen Hochofenbetriebes mit besonderer Rucksiclit 
auf Erzeugung grofser Mengen. (,S t.u .E .Ł 1890, S. lOOt.)

VIlI.ii

alle b ed eu tend eren  F u n d a m en te  a u f P fa h le  zu se tzen . 
A n der S te lle , w o  d ie F u n d a m en te  fiir d ie  O efen  
und W in d erh itzer  h in k o m m en  so llten , w u rd en  zu- 
n a ch st P fa h le  b is a u f d en  festen  Grund getr ieb en , 
der in ein er  T ie fe  vo n  1 0 ,6 8  m  unter d em  F lu fs-  
bett erreicht w u rd e . D ie  ob eren  E n d en  d ieser  
P fah le  w urd en  dann , um  e in e  Z erstoru n g  der- 
se lb en  zu verh indern , unter der N ied erw a sser lin ie  
des F lu sses a b g esa g t und ein  aus S ch ien en  ge-  
bildeter B o s t  d arau f g e leg t, au f w e lc h e m  dann  
ein festes  B eton fun d am en t errich tet w u rd e, d as  
bis zur H oh e d es O fen g este lles  h in au freich te . 
D ieses F u n d am en t fiir d as erste  O fenpaar und  
d ie  d a zu g eh o rig en  W in d erh itzer  bildet e in en  festen  
B łock , d essen  G ew ich t a u f 5 0 0 0 0  t gesch iitz t w ird .

D ie n eu e  A n la g e  b esteh t au s v ier  H o ch o fen , 
d och  ist B a u m  fiir z w e i w eitere  vo rh a n d en . D ie  
O efen b ilden  G ruppen von  je  z w e ien , zw isch en  
d en en  d ie zu g eh ó r ig en  ach t W in d erh itze r  s teh en .  
Jeder O fen b esitzt e in e  e ig en e  G iefsh alle  und ein  
K esse lh a u s; jed es O fenpaar h at ein  b eso n d ere s  
M asch inenh au s.

N a h e  am  U fer d es M o n o gah ela flu sses befind et  
sich  ein  P u m p en h a u s, d a se lb st is t  au fśerd em  e in e  
e lek tr isch e  Kraft- und  L ieh ta n la g e , so w ie  e in  Ge- 
b au d e, in  w e lch em  die P fa n n en  getrock n et w e r d e n ; 
a b seits d avon  steh en  d ie  n o th ig en  Z iege lsch u p p en .

D ie D u q u e sn e -S ta h lw e r k e , a u f d ie  w ir  d em -  
n ilch st zurCickkom men w erd en , lieg en  in  d er  N a h e  
d es O fens 1 und steh en  durch  S e h ien en g e le ise  
m it der H och o fen a n la g e  in  Y erb in d u n g.

L a n g s d er  g a n zen  A u sd eh n u n g  der H o ch o fen 
an la g e  erstreckt sich  der E rzlagerrau m , fur w eich en

1
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der Grund bis auf eine Tiefe von 7,92 m unter I 
der Hiittensohle ausgehoben wurde, wahrend der 
Platz selbst an den Seiten durch aufserordentlich 
starkę Stutzmauern begrenzt worden ist. Dieser 
Lagerplatz hat eine Gesammtlange von 331 m 
und eine Breite von 91,5 m ; bei einer ausnutz- 
baren Breite von 69 m ist er imslande, 6 0 0 0 0 0  t 
Erz aufzunehmen. Er wird von 3 von der 
„B ro w n  H o is t in g  C o m p an y *  in Cleveland, 
Ohio, gebauten Entladekrahnen uberspannt. Langs 
des ganzen Lagerplatzes befinden sich an der 
Ofenseite, und auf dem Niveau des Platzes er- 
richtet, zwei Reihen von Behaltern, Trichtern (bin), 
von denen die einen ais Erz-, die anderen ais 
Koks-und Kalksteinbehalter dienen. Die Einrichtung 
dieser Yorrathstrichtcr ist in Fig. 1 und 2 ver- 
anschaulicht. Bevor 
w ir mit der Beschrei- 
bung derselben be- 
ginnen, wollen wir 
indessen erst die Vor- 
kehrungen betrach- 
ten, welche getróffen 
worden sind, um das 
W asser aus der Aus- 
schachtung des Erz- 
platzes abzuleiten und 
diesen selbst gegen 
die Ueberfluthungen 
des Monogahelaflus- 
ses zu schiitzen. Zu 
diesem Zweck befin- 
det sich an der dem 
Ofen 1 zunachst lie- 
genden Ecke des La
gerplatzes ein 3-m - 
Brunnen, welcher in 
einer Tiefe von 0,9 m 
unter der Sohle des 
Lagerhauses durch 
ein Rohr mit dem 
Hauptabzugskanal in Verbindung steht, der sich 
zwischen den Oefen und der Stiitzmauer hinzieht. 
Das Yerbindungsrohr kann durch ein Yentil ab- 
gesperrt werden. Ueber dem Brunnen ist eine 
Centrifugal - Dampfpumpe angeordnet, um das 
W asser erforderlichen Falls auspumpen zu konnen. 
Unter gewohnlichen Yerhaltnissen fliefst das W asser 
von selbst in den Hauptkanal. Wenn das Wasser 
aber bis auf 0 ,9 m Abstand vom Lagerhausniveau 
steigt, dann wird das Yentil im Yerbindungsrohr 
geschlossen und mit dem Auspumpen begonnen.

Wie schon erw ahnt, sind zwei Reihen von 
Vorrathstrichtern vorhanden, von diesen enthalt 
die von den Oefen weiter wegliegende Reihe 36 
Erzbehalter. Die sehr kraftig gebauten Trichter 
sind der Lange nach in zwei Theile getheilt und 
haben langs jeder Seite Klapptische mit Gegen- 
gewichten. Die den Oefen zugekehrte Seite wird 
ais „Verbrauchsseite“ , die andere ais , Lieferseite*

bezeichnet. Der Boschungswinkel des Erzes be
tragt etwa 35 °, die Neigung der Trichter 45 °. 
Die ganze Linie wird von zwei Geleisen beherrscht.

Folgen wir zunachst dem Eiz. Sobald das
selbe in Eisenbahnwagen mit beweglichen Boden- 
klappen ankommt, wird es langs der Geleise iiber 
die Vorrathstrichter gefahren. Soli das Erz auf- 
gespeichert w'erden, dann wird es in die an der 
Lagerraumseite befindlichen Taschen gestiirztj von 
wo es in die Fórdereimer gefullt wird, die dann
von dem Forderkrahn gehoben und selbst-
thatig auf den Erzhaufen geschafft werden. An
dieser Seite der Trichterreihe befmdet sich kein 
Eisenbahngeleise. Soli das Erz nicht auf die 
Vorrathshaufen geschafft wrerden, so lafst man es 
durch die beweglichen Bodenklappen der W agen

in die an der Ver- 
brauchsseite liegen- 
den Taschen fallen, 
denen es nothigen 
Falls unmittelbar und 
in der noch zu be- 
schreibenden Weise 
entnommen werden 
kann.

W enn das Erz 
dem Vorrathshaufen 
entnommen werden 
soli, so wird ein 
Fordergefafs von be- 
kannter Einrichtung* 
von der Rolle der 

Transportvorrich- 
tung herabgelassen. 
Durch geeignete Be- 
wegung derLaufrolle 
wird das Fordergefafs 
(Vgl. Tafel IV) langs 
des Haufens hinaufge- 
schleppt, bis es ge
fullt ist. Der Eimer 

fafst etwa 5 t ; in den meisten Fallen wird der- 
selbe in Eisenbahnwagen entleert, die mit Boden
klappen versehen und langs des Eisenbahngeleises 

i iiber der aufseren Taschenreihe aufgestellt sind. 
Diese W agen werden dann zu den entsprechenden 
Taschen an der Verbrauchs- oder Innenseite der 
Trichter geschafft. W enn aber der Erzhaufen auf 
dem Lagerplatz dem zu fullenden Behaller an der 
Verbrauchsseite gegeniiberliegt, so wird das Forder
gefafs auf dem iiberhangenden Ausleger der Fórder- 
vorichtung vorgeschoben und direct herabgelassen. 
Dies kommt indessen nicht sehr haufig vor. Bevor 
wir dem Materiał auf seinem Wege zum Hochofen 
folgen, wollen wir noch einige Bemerkungen fiber 
die E n t l a d e v o r r i c h t u n g e n  machen.

* Dr. H. W e d d i n g :  ,Entlade- und F0rdervor- 
richtung fur Erz und Brennstoff in Nordamerika“ 
1. Stahl und Eisen“ 1S91 Nr. ti, S. 459).
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Es sind drei solcher ganz aus Eisen gebauter 
Fordervorrichtungen vorhanden, von denen jede 
imstande ist, in der zehnstiindigen Schicht mit 
Leichtigkeit 1500 bis 2000 t Erz zu verladen. 
Jeder Kralm ist selbstandig fur sich und die ver- 
schiedenen Bewegungen des Auslegers, das Auf- 
ziehep und Bewegen der Laufrollen und der 
Schaufeln werden durch elektrische Kraft aus
gefuhrt, wobei nur e in  Mann zur Bedienung 
jedes Krahns erforderlich ist. Diese Fordervor- 
richtungen, welche von der B r o w n  H o i s t i n g  
a n d  C o n v e y i n g  Go. in Cleveland, Ohio, ent- 
worfen und gebaut worden sind, haben eine 
Spannweile von 71 m.

Die Brucke derselben wird an einer Seite von 
einem doppelten, und an der anderen Seite von 
einem einfachen fahrbaren Pfeiler getragen; an 
dieser Seite ragt die Brucke 10 m weit iiber den 
Pfeiler und iiber Eisenbahngeleise hinaus. Die 
Pfeiler sind von solcher Hohe, dafs die unterste

Zugstange der Brucke in der Mitte der Spann
weile 17,68 m iiber der Sohle des Lagerplatześ 
liegt. Der fahrbare Doppelpfeiler ist auf einem 
4*120 mm weiten Eisenbahngeleise montirt und 
erhebt sich iiber einem einzigen Eisenbahnwagen; 
dabei hat derselbe geniigend freien Raum, um 
eine Locomotive unten durchgehen zu lassen.

Auf dem Doppelpfeiler befindet sich das 
Maschinen- oder Motorhaus, welches die Motoren 
und die Seiltrommeln fiir die Horizontal- und 
Verticalbewegung enthalt. Ueber dem Motorhaus 
ist das Fiihrerhaus, von dem aus der Maschinist 
einen freien Ueberblick iiber alle Bewegungen des 
Krahns hat. Die Bewegungen regulirt er mittels 
entsprechender Hebel, die mit der unten befind- 
lichen Maschinerie durch Triebwerke verbunden 
sind. Die ganze Fórdereinrichtung ist imstande, 
sich langs des Eisenbalingeleises, auf welchem sie 
montirt ist, mit einer Geschwindigkeit von 23 */* 
bis 30 m  in der Minutę fortzubewegen.

D ie Koks -  u n d  K a l k s t e i n t r i c h t e r  (Fig. 2). 
Die innere Reihe der Taschen ist zur Auf- 
nahme von Koks, Kalkstein, Walzenzunder und 
einigen Erzsorten bestimmt. Sie nehmen nicht 
die ganze Lange der Anlage ein, weil ein Theil

des Raumes von den Gichlaufziigen in Anspruch 
genommen wird.

Da der Boschungswinkel verschieden ist, so 
hat man diesen Taschen an der Entladeseite 
eine Neigung von 3 0 0 gegeben. Die Anordnung 
ist so, dafs fur jeden Ofen ein Doppeltrichter fiir 
Kalkstein, einer fiir Walzenzunder und einer fiir 
Specialerz verwendet wird. Alle anderen Taschen

sind fiir Koks in Verwendung. — Die genannten 
Materialien werden direct in die Taschen gescbafft, 
und besteht gar nicht die Absicht, Vorrathe auf- 
zuspeichern. Das gesammte Fassungsverm6gen 
aller Taschen betragt 9500 t Erz, 3600 t Koks 
und 2200 t Kalkstein.

D as H i n a u f s c h a f f e n  de r  S c h m e l z m a l e -  
r i a l i e n  zu  d e n  Oe f e n .  Aus den Taschen,

welche zu beiden Seiten des inneren Geleises 
liegen, wird das Materiał iiber die ausbalancirlen 
Klapptische in die zum Beschicken des Ofens 
dienenden Fordereimer (siehe Tafel IV) gebracht. 
Diese Eimer ruhen auf W agen, welche fiir den Erz- 
transport mit einer Wiegevorrichtung auf der Platt- 
form ausgerustetsind. Nachdem die richtigeMaterial- 
menge aus jeder Tasche fur die Beschickung ab- 
gewogen ist, bringt eine kleine Locomotive den 
Wagenzug mit den Eimern an den Fuis des
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Gichtaufzuges, woselbst jeder Einier der Reihe 
nach mittels des Fordergestells von dem Wagen 
abgehoben, zur Gicht geschafft und dort entleert 
wird. Der Eimer kommt dann auf den Wagen 
zuriick, der hierauf aus dem W ege geschafft wird, 
um dem nachsten Eimer des Aufzuges Platz zu 
machen.

Die Beschickungseimer bestehen aus einem 
cylindrischen Mantel aus 0 lj2 mm dickem Stahl- 
blech, der einen aufseren Durchmesser von 1,7 m 
besitzt. Derselbc ruht auf einem kegel- oder 
glockenfórmigen Bo- 
den, in dessen Spitze 
eine Stange befestigt 
ist, von welcher das 
Ganze getragen wird.
Die Erzeimer sind
yerstarkt und durch 
eine W and versteift, 
w'elche gleichzeitig 
mil Riicksicht auf
das grofsere Gewicht 
des Materials den
Rauminhalt vermin- 
dert. Sie tragen eine 
Last von 4536 kg.
Die Koks- und Kalk- 
steineimer dagegen 
fassen 1812 kg Koks.
Der untere Theil der 
schiefen Ebene, dereń 
Neigungswinkel 67 0 
betragt, ist gebogen; 
wenn der Forder- 
wagen gegen die 
Buffer stofst, hangt 
der Haken frei herab.

Das Aufziehen be- 
sorgt eine 355 X  
406 mm stehende 
Maschine. Der Eimer 
wird an dem ge- 
gabelten Haken des 
Fordergestells befe
stigt, das in Fig. 3 
und 4 in der Vorder- 
und Seitenansicht gezeichnet ist. Die Forderseile 
(es sind zur Sicherheit zwei vorhanden) sind an 
der Hinterachse befestigt. Der hintere, weitere 
Theil des W agens stiitzt beim Aufsteigen das 
Fordergefafs und verhindert dasselbe, beim Auf
steigen zu schwingen. Wenn das Gestell die : 
Gicht erreicht, schwingt der Eimer frei, indem er 
sich von der hinteren Achse losmacht.

Eine der interessantesten Einrichtungen der ganzen 
Anlage ist die N e e l a n d s c h e  B e s c h i c k u n g s -  
T o r r i c h t u n g .  Die Einrichtung derselben ist in 
Fig. 5 und 6 gezeiclinet. Das Drahtseil b geht 
iiber die Seilscheibe a- die vorderen Rader des 
Fordergestells c (Fig. 3 und 4) laufen nach der

Ankunft desselben auf der Gicht in einen Geleis- 
Abschnitt, der in ein Gleitstiick l hineinfiihrt. Dieser 
Gleilrahmen hat U-formige Seitentheile (Fig. 5). 
Das Gleitstiick ist durch ein Gelenk mit einem 
Hebel m  mit Gegengew’icht verbunden, der von 
dem Cylinder n in Bewegung gesetzt wird. Ein 
Bremscylinder o regulirt die Bewegungen dieses 
Hebels. Wenn nun das Ventil des Cylinders n
von dem Aufzughaus aus bew’egt wird, so sinkt
das Gleitstiick mit den Vorderradern des Gestelles 
und mit diesem der Eimer so weit, bis die untere

.. Flantsche des Eimers 
auf dem oberen Trich- 
ter t aufsitzt (Fig. 5). 
Da das Gleitstiick 
weiter herabsinkt, so 
entfernt sich der 
glockenformige Bo- 
den des Eimers von 
dem Mantel i, und 
driickt dabei die Gas- 
glocke u mit herab. 
Infolgedessen kann 
der Inhalt des Eimers 
herausfallen und sich 
gleichmrifsig iiber die 
Gicblglockejp verthei- 
len. Die letztere wird 
von einem Querhaupt 
getragen (Fig. 5) und 
mittels der Hebel q 
von dem Cylinder r  
bewegt.

Wenn der Boden 
des Eimers zuriick- 
geht, hebt er den
Mantel desselben in 
die Hohe, so dafs 
die Gasglocke mit 
Htilfe des Gegen- 
gewichtes auf ihren 
Platz zuriickkehren 
kann (Fig. 6). W enn 
das Gleitstiick seine 
hochste Stellung er-
reicht hat und mit

dem Schienengeleise der schiefen Ebene Ciber- 
einstimmt, wird die Seiltrommel umgesteuert, 
so dafs das Fordergestell mit dem Eimer langs 
der schiefen Ebene herabkommt und das Forder- 
gefiifs wieder auf seinen Wagen gelangt. Der 
Haken lost sich von selbsl los und ist in der 
richtigen Stellung, um den nachstfolgenden Eimer 
aufzunehmen.

Sowohl die Ventile an dem Cylinder n, welche 
den Hebel m bewegen, ais auch jene, welche die
Gichtglocke p  bethatigen, werden von dem an der
Fórdermaschine stehenden Maschinen warter bedient. 
Der jeweilige Stand des Eimers und der Gicht
glocke wahrend des Niederganges wird dem

Fi*. 5.
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Maschinisten durch entsprechende Zeiger im 
Maschinenhaus ersichtlich gemacht. Auf der Gicht 
selbst ist keiu einziger Mann, und das ganze Be- 
gichten geht lediglich unter der Aufsicbt des 
Maschinenwarters vor sich. Fordergestell und 
Eimer sind ausbalancirt, und da an beiden ab- 
geflanhten Enden der schiefen Ebene das erforder- 
liche Gewicht geringor ist, so besteht das Gegen- 
gewicht aus einem leichteren und einem schwereren 
Gewicht, von denen das erstere zuerst selbstthatig 
angehoben wird. Die Fordergeschwindigkeit ist 
grofs, so dafs die ganze Zeit zum Aufziehen und 
Herablassen des Eimers sich auf 1 Minutę

windlcitung vorbeigefiihrt und mit jeder Tasche 
eine Verbindung hergestellt hat. Durch dieses 
Erwarmen und Trocknen der Erze wurde der 
Uebelstand des Vereisens fiberwunden. Wahrend 
dieses W inters und zur Zeit ais die Temperatur 
unter S bis 10 0 unter Nuli gesunken war, machte 
sich keine Storung bemerkbar.

Die I I o c h  o f e n  sind die grofsten in Amerika 
j errichteten Oefen. Sie haben eine Hohe von

30,48 m, einen Durchmesser von 4,28 m im 
Gestell, 6,7 m in der Bast und 5 ,18 m an der
Gicht. Die ganze Bast ist durch Kiihlplatten aus
Bronze geschiitzt. Die gegenwartig in Betrieb

besehrankt; auch die zum Beladen der Eimer 
und zum Fortschaffen derselben bis unter den 
Aufzug erforderliehe Zeit ist sehr gering. Ab- 
gesehen von dem Hauptyortheil der gleiclmiafsigen 
Vertheilung derVorrathe, hat die hier angenommene 
Art der Fortbewegung der Schmelzmaterialien 
noch den Vortheil, Materialbruch zu ersparen.

Ein Einwand ist stets gegen das Taschensystem 
erhoben w*orden, wenn dasselbe von europaischen 
Eisenhuttenleuten amerikanischen Ingenieuren an- 
gepriesen wurde, und der bestand darin, dafs die 
kalten Wrinter die Materialbewegung aus Taschen 
undurchfiihrbar machen wiirden. Allein diesen 
Punkt hat man dadurch behoben, dafs man langs 
der Erztaschen eine Abzweigung von der W arm- j

befindlichen Oefen Nr. 1 und 2 besitzen 10 Dusen 
von 177,8 mm, wahrend die Oefen Nr. 3 und 4 
mit 20 Dusen von 127 mm Weite ausgerustet 
werden sollen. Man hofft dadurch eine Steigerung 
in der Erzeugung, dagegen einen geringeren 
BrennstolTverbrauch und vor Allem eine grofsere 
Begelmafsigkeit im Betrieb zu erzielen. Die 
Ingenieure der Garnegie Steel Company waren die 
Ersten, welche die Ansicht vertraten, dafs eine 
Vergrofserung der Dusenzahl vortheilhaft sein 
wiirde. Ein Schnitt durch die Dusen, wie sie in 
der ublichen Weise angeordnet sind, zeigt, dafs 
zwischen zwei nebeneinander befindlichen Dusen 
ein todter Bauin vorhanden ist, welcher imstande 
ist, die Grundlage zu Anhaufungen yon kalterem
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Materiał zu werden. Diese verringern mit der 
Zeit den wirksamen Diisenquerschnitt und verur- 
sachen ein Hiingen der Gichten und sonstige 
Unregelmafsigkeiten. Durch Beseitigung jener 
todten Raume wird aucli die Quelle dieser 
StorUngen beseitigt. Ein anderer Umstand, der 
zu Gunsten der grófseren Anzahl von Diisen an- 
gefiłhrt wird, ist der, dafs dadurch die Ver- 
brennungszone vergrofserl wird, und dies fiihrt 
zu grofserem Ausbringen. Der gesammte Raum- 
inhalt der Duquesne-Oefen betragt 707,5 cbm.

Die Gase werden durch G Rnhre abgesaugt 
und dann in einem gegabelten Rohr gesammelt, 
wobei jedo der beiden Theile mit einer 762 mm 
weiten Explosionsklappe versehen ist. Am Ende 
jeder Rohrhalfte befindet sich ein 762 mm weites 
Rohr zum Ablassen eines etwaigen Gasiiberschusses. 
Das Rohr erstreckt sich in Form einer Schrauben- 
linie nach abwarts, wobei ein Winkel von 4 0 0 
eingehalten worden ist, um die Ahscheidung des 
Flugstaubs zu erleichtern, dessen Boschungswinkel 
3 5 0 betragt. Die Gasleitung ist dann zu dem 
unteren Theil des Staubabscheiders herabgefiihrt, 
der einen iiufseren Durchmesser von 8 ,534 m bei 
12,2 m Hohe hat und mit einer 114 mm starken 
Auskleidung versehen ist.

Ein schornsteinartiges Ablafsrohr ist an dem 
Obertheil des Staubsammlers angebracht. Die 
Aufgabe des 1 et z teren besteht darin, die Ge
schwindigkeit des Gases zu verringern und so die 
Ahscheidung des feinen Staubes, den dasselbe 
mitfuhrt, zu bewirken. Der Staub wird vom 
Boden aus in iiblicher Weise in W agen geladen. 
Unter allen Abzweigungen der Haupt-Gasleitungs- 
rohre befindet sich ein Staubsack, und zwar so- 
wohl bei denjenigen der W inderhitzer ais den- 
jenigen jeder einzelnen Kesselbatterie. Alle sind 
so eingerichtet, dafs der angesammelte Staub 
durch eine Austragvorrichtung in W agen geschaflt 
werden kann. Esplosionsklappen sind, wie Abbild. 6 
zeigt, sowohl an der Gicht des Ofens, ais auch 
in gewissen Abstanden langs der Gasleitung vor- 
gesehen.

Fiir jede Gruppe von zwei Oefen sind fiinf 
G e b 1 a s e m a s c h i n e n vorhanden, die von 
E. P. A 11 is & Go. gebaut sind und von zwei 
elektrischen Laufkrahnen von 25 t Tragfahigkeit 
bedient werden. Die Maschinen, auf welche wir 
spater noch einmal zuruckkommen werden, sind 
stehende Verbundmaschinen mit Condensation, mit 
1016 mm weiten Hochdruck- und 1981 mm 
weiten Niederdruckcylindern, 1930 mm Wind- 
cylinder und 1524 m m  Hub. Das Einlafsventil 
des Luftcylinders ist zwanglaufig. Das Auslafs- 
ventil ist selbstthatig wirkend, doch ist, wenn 
es beim Schliefsen versagen sollte, eine Einrichtung 
vorhanden, welche das Schliefsen besorgt. Der 
30 t schwere Balancier ist in der Mitte angeordnet, 
das Schwungrad wiegt 40 tons. Die Mascliine

liefert 17,26 cbm Wind boi einer Umdrehung 
und macht unter gewohnlichen Umstanden 28 Um- 
drehungen, wobei sie den W ind mit einer Pressung 
von 1,05 kg/cjcm zu den Diisen schaflt. Die Ma
schinen konnen auch bis zu 1,76 kg|qcm Wind- 
pressung liefern. Die Dampfspannung betragt — 
8,4 Atm. Gewohnlich ist eine der fiinf fiir jedes 
Ofenpaar vorhandenen Maschinen fiir unvorher- 
gesehene Falle in Reserve. Jede Gruppe von 
Maschinen hat ihre Condensationsanlage.

Jeder Ofen ist mit 4 Kennedy-Cowper-Wind- 
erhitzern ausgerustet. Die W indteinperatur betragt 
1000 °; man ist dabei von der Ansicht aus- 
gegangen, dafs die Winderhitzer einen gewissen 
Wartnetibersćhufs haben sollen, um fur den Fali, 
dafs hohere Temperaturen erforderlich waren, 
einen Riickhalt zu haben. Die Temperatur, mil 
welcher die Gase entweichen, ist 400 °. Bei einem 
Eisengehalt der Erze von 57 bis 60 % wurden 
bis jetzt ais h o c h s t e  L e i s t u n g e n  erzielt:

Beste Monatslęiśtuńg . . 17 457 t oder 581 t im Tage
„ Wochenleistung . 4 1 7 6 1
„ Tagesleistung . . 701 t

Der beste Monat hatte einen Koksverbrauch 
von 771,8 kg. Der Kalksteinzuschlag betragt
etwa 25 % der Erzgioht. Die Oefen sind auf 
Mesabaerze eingerichtet und haben 75 ^  der
selben im Molier verschmolzen, ohne dafs hier
bei eine Storung im Betrieb der Hochofen ent- 
standen w are .'

Jeder Ofen besitzt eine Gi e f s h a l l e  von 66,8 m 
Lange und 21,3 m Breite. Langs der Mitte der
selben lauft eine schmalspurige Hangebahn hin, 
die um den Ofen geht und sich bis nahe an den 
Gichtaufzug erstreckt. Sie wird elektrisch bewegt 
und hat eine Tragfahigkeit von 5 t ;  sie dient ais 
Schrotaufzug, um das Zuruckschaffen des Giefs- 
hausschrots zu dem Ofen zu erleichtern. An beiden 
Seiten der Giefshalle sind elektrisch belriebene 
Laufkrahne von 10 t Tragkrafl und 9,75 m Spann- 
weite vorhanden. Ihre Geleise gehen iiber die 
Giefshalle hinaus. so dafs die Krahne durch die 
Thore der letzteren sich hinausbewegen, wenn der 
Abstich fortschreitet. Die Krahne dienen zur Be- 
wegung der Masselformen bei Herstellung des Giefs- 
bettes und zum Transport der 8 m langen Flossen 
bis au das Ende der Giefshalle, woselbst eine 
Reihe elektrisch angetriebener Rollen die Flossen zu 
dem Masselbrccher bringen. Den grofsten Theil der 
Erzeugung, etwa 1600 tons im Tage von 2200 tons, 
wenn die ganze Anlage im Betrieb ist, werden 
die angrenzenden Duąuesne-Stahlwerke abnehmen, 
so dafs, abgesehen von dem am Sonntag erblasenen 
Metalle, iiberhaupt nur ein geringer Theil des 
erzeugten Eisens in der Giefshalle zu verladen ist. 
Es ist indessen wabrscheiniich, dafs das Abstechen 
in Giefsbetten spater ganz eingestellt werden wird.

(Schlufs folgt.)
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HiilfsYorstellungen bei magnetischen Erseheinungen.
Von Dr. C. Heinke, Miinchen.

Es ist gewifs, dafs die magnetischen Eigen- 
schaften des Eisens fiir die Hiittentechnik immer 
mehr an Wichtigkeit gewinnen, andererseits ist 
aber auch nicht zu leugnen, dafs dieses ganze 
Gebiet fiir jeden nichtelektrotechnischen Fachmann 
gegenwartig noch wenig VerIockendes bietet. Die 
zahlreichen, scheinbar neuen Begriffe, welche sich 
hinter griechischen und lateinischen Fremdwiirtern 
wie Hysteresis, Remanenz, Coercitivkraft u. s. w. 
verbergen, sowie die vielen, theils der alteren, 
theils der neueren Auffassungsweise entstammen- 
den Bezeichnungen, werden manchen Hiittenmann, 
den der Gegenstand aus praktischen Griinden 
sonst wohl interessiren wiirde, abschrecken, sich 
naher mit diesen Erseheinungen zu befassen. Die 
Zeit und geistige Miihe, welche es allem Anschein 
nach kosten wiirde, um jene Grundbegriffe so 
weit in sich aufzunehmen, dafs sie ihm eine ge- 
niigende theoretische Grundlage in dieser Richtung 

-gewahren, lassen ihn neben seiner anstrengenden 
sonstigen Beschaftigung davon abstehen, diese an- 
scheinend nach einer ganz anderen Seite liegenden 
Eigenschaften seines Metalles weiter zu verfolgen. 
Es lafst sich nun aber zeigen, dafs bei Ein- 
schlagung des richtigen Weges jene 'geistige Arbeit 
in Wirklichkeit auf einen Bruchtheil reducirt wird, 
indem es nur gilt, schon langst erarbeitete und 
vertraute mechanische BegrifTe auf das magnetische 
Gebiet zu iibertragen. Die Geistesarbeit, von welcher, 
in Verbindung mit der erforderlichen Zeit, jeder that- 
sachlich neue BegrifT ein gewisses Mindestmafs 
unbedingt benothigt, um in den BegrifTsschatz uber* 
zugehen, ist also hier keineswegs von unten auf 
zu leisten, wenn es gelingt einen Weg zu finden, 
der, ohne merklich an Hohe zu verlieren, aus 
dem bekannten in das unbekannte Gebiet hiniiber- 
fuhrt. Es soli deshalb hier der Versueh gemacht 
werden, durch eine passende mechanische Hiilfs- 
vorstellungdieUebertragungbekanntermeehanischer 
Bewegungserscheinungen in Verbindung mit Reibung 
auf das unsichtbare molecular-magnetische Gebiet 
zu ermoglichen, und dadurch das Yerstandnifs 
dieser Erseheinungen zu erleichtern.*

Man denke sich einen beliebig gestalteten 
Kiirper m,  z. B. ein Prisma (Fig. 1), auf einer

* Der an anderer Stelle gemachte Versuch(„ETZ.“ 
1897, Heft 5), das Yerstandnifs schwieriger elektro- 
magnetischer Erseheinungen mit Hiilfe der zum Theil 
in , Stahl und Eisen” zum erstenmal entwickelten 
meehanischen Grundvorstellungen (vergl. „Stahl und 
Eisen” 1892, „Elektrotechnische Brirfe”) zu erleichtern, 
hat namentlich in technischen Kreisen so grofsen 
Anklang gefunden, dafs der Verfasser hofft, die Aus
dehnung jener Hiilfsvorstellungen auf das specielle 
magnetische Gebiet wird auch dem Huttentechniker 
nicht unwillkommen sein.

! ebenen Unterlage von gleiehformiger Rauhigkeit 
! liegend und durch zwei gleiche, gespannte, an 

den Endpunkten P  und L  befestigte, elastische 
Faden ki und k2, die man sich vielleicht der 
besseren Anschauiichkeit lialber zunachst ais 
Kautschukfaden vorstellen mogę, in der Mitte 
zwischen P  und L  festgehalten. W irkt jetzt aut 
m eine zunachst constante Kraft D  in der Richtung 
von L  nach P,  so wird m  so lange in dieser 
Riclitung verschoben, bis die Spannung von k 2 
jener Kraft das Gleichgewicht halt. Hort jetzt 
diese aufsere Antriebskraft zu wirken auf, so wurde, 
wenn man fiirs erste von dem Einflufs der Trag- 
heit absieht, und sich zu diesem Zweck die Masse 
von m  klein gegenuber der Reibung auf der Unter
lage Yorstellt, m  durch den sich entspannenden 
Faden k2 wieder in seine alte Stellung zuruck- 
gezogen werden, wenn die Reibung an der Unter
lage nicht vorhanden w are; die letztere bewirkt 
aber, dafs dieses Zuriickfiinren von m in der

Richtung von P  nach L  nur stattfindet, solange 
die durch Spannung von k 2 geweckte elastische 
Gegcnkraft grofser ist, ais die j e d e r  Bewegung 
von m, gleichviel in welcher Richtung, entgegen- 
stehende passive Reibungskraft. Hat jene elastische 
Gegenkraft beim Entspannen von k-, bis auf den 
W erth dieser mit dem Reibungscoefficienten zwischen 
m  und ć/proportionalen Reibungskraft abgenommen, 
so bleibt der Korper m jenseits seiner Mittellage 
nach P  zu stehen, d. li. er bleibt in Richtung der 
letzten Bewegung, d. i. der elastischen Kraft von 
lc.2, gesehen hinter der Mittellage zuriick, eine 
Eigenschaft jenes niechanischen Modells, die man 
mit , Remanenz” bezeichnen kann, wobei diese 
Remanenz um so grofser ist, je grofser die Reibung 
zwischen m  und U. Um m  wieder in seine :dte 
Mittelstellung zuriickzufiihren, bedarf man einer 
in Richtung von P  nach L  gerichteten Kraft, 
dereń Grofse gleichfalls von der Reibung zwischen 
m  und U  abhangt und die in demselben Mafse 
bis zur Erreichung der Mittellage von m  wachsen 
mufs, ais der mit ihr im gleichen Sinne wirkende 
Rest elastischer Spannkraft von k t abnimmt, Die 
Grofse dieser Kraft, welche gerade ausreicht, um 
m  vollig in seine alte Mittelstellung „zuriick- 
zuzwingen“, und welche man bei abermaliger Be- 
vorzugung des Lateinischen ais „Goercitivkraft“
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bezeichnen kann, giebt ein Mafs fiir die zwischen 
m und U  vorhandene Reibungsgrófse, und diese 
ais passive Kraft erscheinende Reibungsgrófse 
wird proportional dem Reibungscoeflicienten sein.

T ragt man die in Richtung der Faden auf m 
von aufsen wirkende mechanische Druck- oder 
Zugkraft I)  ais Abscissen, die von dem Mittel- 
punkte von m auf der Unterlage U eingenommenen 
Stellungen bezw. seine Abweicliungen A  aus der 
Mittellage O ais Ordinaten auf, und zwar z. B. 
alle nach P  gerichteten ais positiv, alle nach L  
gerichteten ais negativ, so erhielte man von O 
ais Mittellage ausgehend (Fig. 2) zunachst einen 
durch die Reibung zwischen m und V  bedingten, 
gegen die Ordinatenachse concaven Verlauf der 
Curve; hierauf wird dieselbe so lange geradlinig 
verlaufen, ais die Dehnung des von der Kraft I)  
gespańnten Fadens, z. B. k-z, direct proportional 
mit dem wachsenden D  zunimmt;  wiirde die
selbe von einem bestimmten Punkt an langsamer

erfolgen, so wiirde die Curve eine gegen die Ab- 
scissenachse concave Umbiegung erfahren oder 
ein ,K nieŁ aufweisen, und sich asymptotisch einem 
Maximalwerth nahern. Nimmt hierauf die Kraft D 
nach Erreichung eines Maximums wieder ab, zu
nachst bis auf Nuli, so wird nach den obigen 
Betrachtungen m  gegeniiber den entsprechenden 
Lagen bei zunehmender Kraft „zuriiekbleiben“, 
d. h. die absteigende Gurve G R  wird oberhalb 
der soeben erhaltenen Gurve O G liegen, und die 
Streeke O R  wird ein Mafs fiir die , Remanenz“ 
oder das Zuriickbleiben von m hinter der Mittel- 
stellung abgeben, wenn die aufsere Kraft 1) zu 
wirken aufgehćirt hat. Kehrt jetzt Kraft D ihre 
Richtung um und wirkt von P  nach L ,  so wird 
sie zunachst in Gemeinschaft mit dem noch vor- 
handenen relativen Spannungsrest, von k ± gegen- 
iiber k \ , m  in die Mittelstellung, d. h. A = 0 ,  
zuruckfiihren, in welchem Punkt jene Relativ- 
spannung von k% auch auf Nuli abgenommen hat, 
so dafs die Coercitivkraft durch die Streeke — B
—  O C dargestellt w ird ; bei weiterem Waehsen 
von — D  mufs die relative Spannung von ki

liberwunden werden, und die Elongation von m 
nach L ,  also — A ,  wird etwa durch die Curve C G‘ 
dargestellt werden. Es ist nun ohne Schwierigkeit 
zu yerfolgen, dafs bei abermaliger Abnahme von
— D  bis auf Nuli und hierauf folgendem Wechsel 
der Richtung und Anwachsen von -)- D  bis zum 
friiheren Maximalwerth die durchlaufene Gurve 
fiir die Elongation A  ais Function von D  durch 
die zu 0  symmetriseh liegende strichlirle Linie G ' G 
dargestellt wird. Bei periodischem Verlauf der 
Kraft D, wie sie etwa durch eine dem Sinusgesetz 
folgende, kreuzkopfartige Bewegung von m  bei 
gleicliftirmigem Kurbelantrieb mechanisch herbei- 
zufuhren wSre, wird also jene geschlossene Curve 
G l i  C G‘ R ‘ C  G in dieser Reihenfolge innerhalb 
jeder Periode von D, entsprechend einer ganzen 
Umdrehung des antreibenden Kurbelmechanismus, 
einmal durchlaufen.

Die Bedeutung der von jedem solchen eyklischen 
Kreisprocefs eingeschlossenen Flachę ist unschwer 
ais die wahrend jeder Periode geleistete und in 
W arnie umgesetzte Reibungsarbeit zu erkennen, 
da jedes Flachenelement, z. B. der parallel zur 
Abscissenachse herausgeschnittene Elementarstreifen 
f . d  A  das Product von Kraft X  Wegelement

4*-̂
darstellt. Die ganze Flachę f [_A f . d  A ,  worin

die Kraftdifferenz f , ebenso wie vorher die Curve
O G  der erforderlichen Kraft D , eine empirische 
Function derselben Wegliiiige A  ist, stellt also 
diejenige Arbeit bezw. denjenigen Theil der zur 
Spannung der Faden ki  und k.2 erforderlichen 
potentiellen Energie dar, welche bezw\ welcher 
von der elastischen Spannkraft der Fiiden ki  und 
A'2 nicht an die auf m  wirkende mechanische, 
periodische Antriebsąuelle wieder zuriickgeliefert, 
sondern durch die Reibung zwischen m und V 
in Wiirme umgesetzt wurde.

Da dieses Arbęitsąuantum, ebenso wie die 
oben besprochene Erscheinung des — n i c h t  nur 
zeitlichen, sondern b e l i e b i g  l a n g e  bestehen 
bleibenden — Zuriiekbleibens der Elongation A 
von m, ais Wirkung, hinter der jeweiligen Kraft D, 
ais Ursache, durch das Vorhandensein der Reibung 
zwischen m und U bedingt wird, so kann man 
auch jene beiden Wirkungen derselben Reibungs- 
ursache miteinander in Verbindung setzen 
und jene durch die Flachę dargestellte Energie- 
menge ais Zuriickbleibungsarbeit oder, wiederum 
unter Bevorzugung eines griechischen Fremd- 
wortes, ais Hysteresisarbeit bezeichnen. Diese, jedem 
Techniker unschwer verstandliclien mechanischen 
Erscheinungen, welche sich durchweg ais einfache 

! Folgerungen aus dem Vorhandensein einer Reibung 
! zwischen m und U  in Verbindung mit den ge- 

weckten Elasticitatskraften von k  ergeben, braucht 
man jetzt nur mit gedanklieh leicht auszufiihrenden 
Abanderungen auf die magnetischen Erscheinungen 
zu iibertragen, um den Zusammenhang aller 
Grofsen, welche bei den magnetischen Erscheinungen
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und namentlich bei der Remanenz und Hysteresis 
ins Spiel kommen, klar vor Augen zu haben.

Man Stelle sićh zu diesem Zweck zunachst 
den liier prismatischen Korper m ais ein beliebiges 
Eisenmolecill vor, das jedoch durch eine magne- 
tische Antriebskraft (sog. magnetomotoriSche Kraft 
oder abgekiirzt M. M. K.) D nicht eine translatorische 
Elongation wie m, sondern eine Drehung erfahrt, 
welche Drehung gegen seine Umgebung einmal 
ebehso mit Reibung verbunden ist, wie die Fort- 
hewegung von m  auf U, und aufserdem elastische 
Krafte weckt, welche das Molecfil in seiner ur- 
spriinglichen Lage zu lialten sucben bezw. es 
wieder in dieselbe zuriickzufiihren streben, wenn 
jene M.M.K.  zu wirken aufhort. Alle jene an 
dem obigen Korper »i gemachten Betrachtungen 
beziiglich Remanenz und llysteresis-Arbeit lassen 
sich also auf das Eiśenmoleciil libertragen und 
die jenen meclianischen Erscheinungen analogen 
magnetischen durcli eine magnetische Molecular- 
reibung mechanisch anschatilich m achen , was

j  f i e
r/f/ fi*

\

\
A

/
. _

Fig. 3.

man gewohnlich ais erkliiren bezeiclmet. Man 
kann also jenes einfache Einzelmodell gleichsam 
ais molecularmagnetisclien Baustein auffassen und 
an ihm folgende Ilauptbegriffe ableiten: das Ver-

haltnifs Kraft'D 0C*C1 J) sle^Ł magnetisch
die sog. Durchlassigkeit oder Permeabilitat p. dar; 
die nach Nullwerden von D  bestehen bleibende 
Fadenspannung oder genauer die Elongation A =  
OR  entspricht der Remanenz, die erforderliche 
entgegengesetzte Kraft, um A  zu Nuli zu machen,
— B  =  OC  der Coercitivkraft und endlich die 
bei jedem Bewegungscyklus niithige Reibungs- 
arbeit dem IIysteresisverlust. Es ist jedoch bei 
dem magnetischen Yorgang zu beriicksichtigen, 
dafs das Einzelmoleciil nicht unabhangig ist 
von den iibrigen Moleciilen des Wirbelfadens, 
welchem es angehort, sondern dafs eifi bestimmter 
magnetischer Zustand jenes Einzelmoleciils mit 
dem des Kreislaufs in Wechselwirkung steht.

Um sich dies moglichst augenfallig an einem 
meclianischen Modeli anschaulich zu machen, 
denke man sich zunachst an Stelle des trans- 
latorisch bewegten prismatischen Kiirpers der Fig. 1 
den Molecularwirbel A  der Fig. 3 gesetzt. Auf 
denselben werde durch eine aufsere M. M. K. 
(stronidurchflossener Leiter) infolge der Wechsel
wirkung zwischen den stromenden Frictions-

YULir

moleculen im Leiter und seiner Umgebung* ein 
Antrieb ausgeubt, welcher die Wirbelachse in eine 
bestimmte Richtung zu drehen sucht, z. B. langs 
der punktirten Kraftlinie L.  Die durch die Drehung 
geweckten elastischen Krafte seien wiederum durch 
zwei elastische Faden ki und le|  veranschaulicht, 
welche A  in seiner Lage zu halten suchen. Gleich- 
gewicht zwischen den aufseren und inneren 
Kraften mogę nach Drehung von A  um den 
Winkel a  eintreten. Um die Wechselwirkung 
zwischen den einzelnen Wirbeln desselben Kreis- 
laufes Jj reeht augenfallig . darzustellen, mogę 
zwischen den einzelnen Wirbeln A ,  li, C u. s. f. 
ein starres Verbindungsgiied, hier in Form einer 
Lenksstange 5  versinnbildlicht, gedacht sein, 
welche den gleichen Drehungsbetrag u  auf dem 
ganzen Kreislaufwege erzwingt. Besteht der ganze 
Kreislaufweg aus demselben magnetisch gleich- 
werthigen Materiał, so werden die Faden k  jedes 
Einzelmoleciils durch die Antriebseinheit dieselbe 
Drehung erfahren, d. h. die Richtungsfahigkeit 
oder, magnetisch ausgedruckt, die Permeabilitat (i 
wird an allen Stelien des geschlossenen Weges 
dieselbe sein, und die gesammte Antriebskraft 
(M. M. K.) I)  wird sich direct proportional der 
Weglange vertheilen. Der specifische Ausgleich A 
wird hier ais die auf L  bezogene gemeinschaftliche 
Richtungscomponente des Wirbelfadens erscheinen

und sich ais Quotient p  ergeben, wenn D  jene

auf den Wirbelfaden wirkende Antriebskraft be- 
deutet, und W  die Summę der Gegenkrafte aller 
Einzelmolectile von A  uber L  bis D darstellt, 
wobei die Gegenkrafte in erster Linie durch die 
Dehnung der Faden k, dann aber auch durch die 
Reibung gegen die Umgebung dargestellt werden, 
wie im einzelnen am Modeli der Fig. 1 gezeigt

wurde. Die Beziehung wird in ihrer All-

gemeinheit auch dann noch gelten, wenn der Weg 
von L  durch magnetisch verso.biedenwerthiges 
Materiał verlauft. Der Eisenkreislauf A L G  er- 
leide z. B. bei B  eine Unterbrechung, so dafs l i  
die Molecfile eines Luftschlitzes reprasentirt; nach 
der obigen Auffassung wird sich die viel kleinere 
Permeabilitat p, dieser Strecke gegeniiber dem 
iibrigen Kreislauf darin aussprechen, dafs die Faden k 
von B  viel weniger dehnbar sind ais die von A 
uber L  nach C. Da aber auf Grund der starren 
Verbindung S  dieselbe, mit der Drehung um « 
verbundene Dehnung der Faden von B  statt- 
haben mufs, so mufs ein entsprechend grofser 
Theil der gesammten vorhandenen Antriebskraft 
auf B  entfallen, d. h. die M. M. K. mufs sich 
proportional den magnetischen W iderstanden der 
yorhandenen Theilstrecken auf diese vertheilen; 
oder anders ausgedruckt: das magnetische
Potentialgefalle wird sich iiber die Weglange des

Yergl. „Stalli und Eisen1 1892, lleft 17.
9 .
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Kreislaufes ungleichfurmig vertheilen und zwar 
entsprechend den elastischen Faden-Widerstiinden 
der TheilsUecken. Bei Querschniltsiinderungen 
des Kreislaufweges brauclit ąlsdann nur noch 
berucksichtigt zu werden, inwieweit die specifischen 
oder die gesanimten Grofsen fiir Ausgleicli, Wider- 
stand und Anlriebskrafl in Frage konnnen, bezw. 
wie die letzteren definirt werden.

Sehr wesentlich ist jedoch der Umstand, dafs 
bei allen sog. unmagnetischen Materialien, z. B. Luft, 
keine merkliche magnetische Reibung vorhanden 
ist, wesłialb aucli bei ihnen die daraus resullirenden 
niagnetischen Erscheinungen, wie Renianenz und 
Hysteresis, in Wegfall kominen. Nach den jetzigen 
Anschauungen wfire es eigentlicli weit richtiger, 
die Eintheilung 
aller Materialien 
in magnetische 
(Eisen, Kobalt,
Nickel) und un- 

magnetische 
durchBęriennun- 
gen wie , be- 
haftet m it“ und 
„frei von“ mag- 
netischer Rei- 
bung bezw. hy- 
steretiscli und 
unhysteretiseh 

zu ersetzen, dain 
jener Beziehung 
nur quantitative, 
in dieser aber 
qualitative Un- 
terschiede vor- 
liegen.

Wesentlich be- 
einflufstwird die 
Erscheinung der 
Remanenz durch 

Zusammen
setzung eines Kreislaufes aus zwei derartig ver- 
sbhiedenen magnetischen Materialien, z. B. Eisen 
und Luft, eine Abhangigkeit, welche sich ilirem 
Wesen nach mit Hiilfe des obigen Modells (Fig. 3) 
und der angeschlossenen Betrachtungen erklaren 
liifst. Nach Aufhoren der M. M. K. werden zunachst, 
wie oben (Fig. 1) am Einzelmodell gezeigt, alle 
Eisenmolecule ein der Spannung von k  ent- 
sprechendes Bestreben zeigen, in ihre ursprung- 
licbe Lage zuruckzukehren, was auch erfolgt, bis 
die Reibung Halt gebietet. Das Yerhiiltnifs der 
Reibungskrafte l i  aller Einzelmoleciile zu den 
Spannkraften i ’ aller elastischen Fiiden wird also 
die mogliche Grofse der Remanenz erkennen 
lassen, da fiir einen ruhenden Gleichgew’iehts-

zustand ~  nie kleiner ais die Einheit sein kann.

W ird nun ein Theil des Kreislaufweges durch 
Luft gebildet, so ist nach dem Obigen leicht zu
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Fig. i .  Magnelisirungscurve und halbe Hysteresisschleife eines Dynamostahls' 
voii Oeking & Co.

Ty
(ibersehen, dafs dieses Yerhiiltnifs ~  immer kleiners
werden mfifste, je grofser der magnetische Luft- 
widerstand gegeniiber demjenigen des Eisenweges 
wird, denn behfilt letzterer absolut dieselbe Lange, 
so dafs Tl constant bleibt, so wird doch bereits 
ein kleiner Luftschlitz eine aufserordentliche Yer- 
grofserung des Nenners 8  ohne jede Vergr6fserung 
von li verursachen, da der W erth von S  bei 
einer Luftschicht haufig dieselbe Grofse wie eine 
1000- bis 2000 mai so dicke Eisenstrecke auf- 
weisen wird (vergl.Permeabilitatscurve (i in Fig. 5). 
Der sogenannte entmagnetisirende Einflufs der 
Enden, oder richtiger der eingeschalteten Lufl- 
strecke, wird also proportional m it S  zunehmen,

eine Thatsache, 
die gleichfalls 
durch das Mo
deli yollig er- 
klSrlicli wird. 
Zu beachten ist 
jedoch, dafs im 

allgemeinen 
nicht das Ver- 
baltnifsderWeg- 
langen, sondern 
dasjenige der 

magnetischen 
Widerstande 

beider Theil- 
strecken mafs- 
gebend is t , in
dem die Weg- 
liingen nur so 
lange das Ver- 
lialtnifs der Ge- 

sammtwider- 
stande angeben, 
ais keine Quer- 

schnittsande- 
rung des Kreis

laufweges eintritt. Eine Querschnittsvergrofserung 
verkleinert ebenso wie bei elektrischen Aus- 
gleichsvorg;ingen den bei beiden in analoger 
Weise definirten Gesammtwiderstand IF eines Aus- 
gleicbweges, woraus sich unter Anderem erklart, 
warum hei geraden Eisenstaben der Luflwider- 
stand relativ inuner mehr abnim m t, je liinger 
die Eisenstabe bei gleichem Querśchnitt werden, 
oder je grofser allgemein das Verhaltnifs m von 
Liinge : Querschnittsdurchmesser ist, so dafs bei 
wachsenden W erthen von m  die Verhaltnisse 
immer nśiher denjenigen eines geschlossenen Eisen- 
kreislaufes und damil die entmagnetisirenden 
Krafte inuner kleiner w erden; das Verhaltnifs 
magnetischer Widerstand des Eisenweges . 
magnetischer Widerstand des Luflweges nimm  ̂ n '*n' 
lich in angeniihert gleicher Weise wie m  zu.

Alle diese Betrachtungen maclien die Abhangig
keit der Remanenz nicht nur von der Eisensorte,
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sondern auch von der Zusammensetzung des
niagnetisćhen Kreislaufs, z. B. aus Eisen- und Luft- 
strecken, erklarlich. Ebenso, wie aber bei den
Modęllen (Fig. 1 und .‘5), so wird auch bei den
niagnetisćhen Vorgangen nur der W erth der Re-
manenz (O R  der Fig. 2) beeinflufst, nichl aber 
der W fflh der bei jedem Cyklus in Beibung um- 
gesetzten Arbeit, mit anderen W orten: jene
Hysteresisflache G U C G‘ R ‘ C' G crleidet je nach 
der Grofse des im Kreislauf vorhandenen Lufl- 
widerstandes eine mehr oder weniger grofse 
„Seheerung“, ihr Flacheninhalt bleibt aber der 
gleiche. Diese den Thatsachcn entsprechende 
Scheerungsfiihigkeil der Hystercsiscurve lafst jetzt 
auch die gegenseitige Śtellung von Remanenz und 
Hysteresis deutlich erkennen: beide Grofsen sind 
zunachst, wenn auch in ganz verschiedener Weise, 
yon der Elongation A  
bezw. a  (magnetisch durch 
eine Potenz der spec.
Induction B  in Kraftlinien 
a. d. Quadratcentimeter 
angegeben) abhangig; legt 
man jedoch fiirs erste 
sttls denselben W erth von 
A  bezw. li zu Grundę, 
so ist der Flacheninhalt 
der Hysteresisschleifen 
nur von einer Material- 
eonstanten rt abhangig 
und mit ihr direct pro- 
portional. Bei dem me- 
chanischen Einzelmodell 
kann man namlich die 
wahrend eines solchen 
Hin- und Herganges (Vollschwingung) zwischen 
beliebigen Grenzen A{  und gcleistete Reibungs-

arbeil E  durch eine Gleiehung E —  f j . ~~)

ausdriicken. Hierin bedeutet die von dem 
constant gedachlen Reibungscoeflicienten zwischen 
ni und U abliangige Gonstante, welche sich aus 
der obigen Gleiehung ais die Reibungsarbeit

zwischen den Elongalionsgrenzen ( ^ ,, * )  — 1>

z. B. in pentim eter geniessen, delinirt. Bei sym- 
metrisch zum Nullpunkt O gelegenen Verschiebungs-

grenzen gelit - - - -  -- in A  —  1 iiber. Die Grofse

der Remanenz, welche durch Strecke O It in Fig. 2 
dargestellt w ird, ist aber, wie leicht ersichtlich, 
bei demselben Materiał aulserdem von der Lage 
der Hysteresisflache gegeniiber den Coordinaten- 
achsen abhangig; also je stiirker jene — durch 
Einschalten von Luftwiderstand in den Kreislauf — 
gescheert, d. h. in der oberen Halfte von links 
nacli rechts, in der unteren von rechts nach 
links verdriickt w ird , um so naher werden die 
Punkte li und I i '  an 0  heranrflcken, und um 
so kleiner wird daher die Remanenz werden.

Umgekehrt wird die Remanenz nalurlich um so 
grofser, je geschlossener. der Eisenkreislauf ist, 
ein Umstand, w'elcher fiir alle sog. permanenten 
Magnete, dereń Magnet ismus nur auf Remanenz 
berulit, von Bedeutung ist (vergl. den Schlufs 
dieses Artikels).

Die wirklich auftretende Bemanenz ist demnac.h 
eine Mischerscheinung, welche aufser vom Materiał 
und bis zu einem gewissen Grade von der voraus- 
gcgangenen maximalen Elongation der Einzelmole- 
ciile nocli im łiohen Grade yon der Zusammen
setzung des niagnetisćhen Kreislaufes abliangt. 
Die Hysteresisconstante rj aber ist eine reine 
Materialconstante und cntspricht der Reilmngs- 
arbeit zwisclien Eisenmolecul und seiner Umgebung 
bei einem Gyklus innerhalb der niagnetisćhen 
Verschiebungseinheit; sic wird praktisch auf die 

Volumeneinheit von 1 Gu- 
bikcentimeter bezogen, 
da man mit der Molectil- 
anzahl nicht direct rechnen 
kann. W iirde diese rnag- 
netisclie Yerschiebungs- 
einheit B, welche in Kraft
linien auf das Quadral- 
centimeter geniessen wird, 
direct yergleichbar sein 
mit der translatorischen 
Verschiebung in dem 
Modeli der Fig. 1, so 
wiire die magnetische 
Reibungsarbeit E  in jedem 
Gyklus fiir das Eisen- 
volumen V  cem durcli 
die Gleiehung

/•; =  V . r j . B  bezw. V .

dargestellt. Dieses ist jedoch nicht der Fali, 
vielmehr nimmt die Reibungsarbeit proportional 
einer hoheren Potenz der in Kraftlinien aus- 
gedriickten Verschieung B  zu , welche nach 
den Untersuchungen von S t e i n  me t  z sehr nalie 
1 . 0  ist, so dafs die obige Gleiehung fiir die 
wirkliche Reibungsarbeit

E =  V . rt . B 1-6 bezw. V .  r{ . ‘ '

lautet, worin B  der in jedem Cyklus erreichte 
Maximalwerth der spec. Eiseninduction (in Kraft
linien auf das Quadratcentiineter) ist. (Weiteres 
vergl. „Stahl und Eisen6 1896, Nr. 18.)

Der Einflufs, weichen die durch irgend ein 
Mitlel (Ham m eru, Ausgliihen, plotzliehe Strom- 
unterbrecliung) bewirkte moleculare Erschiitterung 
auf jene beiden magnetischen Reibungserscheinungen 
ausiiben wird, lafst sich gleichfalls am mechanischen 
Modeli deutlich verfolgen. Eine bei diesem vor- 
genommene mechanische Erschiitterung wird eine 
momentane, theilweise oder auch vollige, Aufbebung 
der passiyen Reibungskrafte zwischen m und U
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Fig. 5
Carve fOr dio Aonderuug der 1’traeabilitat ji, abliangig von II.



(Fig. 1) zur Folgę haben,* śodafsin jenen Momenten 
die noch vorhandene und vovher durch die Rei- 
bung eonipensirle Richtkraft des relativ gespannlen 
Fadens ki oder zur Wirkung gelangen kann. 
Augenscheinlich wird hierdurcli bei nicht vor- 
handener iiufserer activer Kraft die vorhandene 
Remanenz eine mehr oder weniger grofse Minde- 
rUtig, unter Umstandcn bis zum Verschwinden, 
erfahren. Umgekehrl wird bei einseitig wirkerider 
aufscrer Kraft die Elongation, namentlich bei 
hohercn W erthen von rj, eine Vergrofserung er
fahren, und bei cyklisch wirkender Kraft endlich 
wird wiederum eine Yerminderung der Reibungs- 
arbęit E  in jedem Cyklus die Folgę sein. Genau 
die gleichen Erscheinungen treten nun auch magne- 
tiscli auf, wenn eine moleculare Erschiitterung 
herbeigefiihrt wird. So wird z. B. durch ńiafsige 
Erwarmung, welche einer dauernden ErschiiUerung 
entspricht, die Permeabilitat von Stahlsorlen ver- 
griifsert, die Remanenz und die Hysteresisarbeit 
fiir sonst gleiche Verhaltnisse vermindert u. s. f.

Das Modeli wird somit in vieler Hinsicht dem 
Geiste eine gule Unterstiilzung gewahren, wenn 
es sich darum handelt, die unsichtbaren magne- 
tischen Vorgange zu verfolgen, indem es die Unler- 
lage fiir die jenem vorlaufig noch unentbehrlichen 
materiellen oder mechanischen Yorstellungen liefert; 
gleichzeitig zeigt es ais ein weiteres Beispiel den 
Nutzen, weichen das „Princip der Vergleichung“ 
der an eine nur schrittweise Weiterentwicklung 
gebundenen menschlichen Erkenntnifs gewahrt.

W as die praktischen Resultate der Hiitten- 
technik in magnetischer Beziehung anlangt, so sind 
erfreulicherweise stetige Fortschritte, namentlich 
der inliindisehen Werke, zu verzeichnen, auf welche 
zum Theil bereits an dieser Stelle hingewiesen 
wurde. ** Inzwischen sind einige weitere hinzu- 
gekommen, namentlich auf dem Gebiele des Śtahl- 
gusses, bei welcliem nach und nach eine solche 
Vervollkommnung in der Herstellung gelungen ist, 
dafs er bereits in jeder magnetischen Beziehung 
mil dem Schmiedeisen zu wetleifern vermag, ja 
es slellenweise iibertriflt. Der IIauplvorwurf, 
welcher diesem Stahlgufs fur Dynatnomagnet- 
geslelle gemacht wird, trifft auch nicht mehr seine 
magnetischen Eigenschaflen, sondern die durch 
Schlacken- und Blasenbildung gestorte llomogenitat 
und die daraus entspringende Unzuverlassigkeit 
des Gusses. *** Aber auch in dieser Beziehung 
macht die Gufslechnik befriedigende Fortschrilte, 
welche sich vielleicht durch Anwendung besonderer

300 S t a h l  u n d  E ise n .

* Die UebertraguiigderBetraehtung auf das Modeli 
der Fig. 3 hat keine Schwierigkeit, weshalb hier das 
leichter zu ubersehende Einzelmodell weiter be- 
mitzt wird.

** Yergl. „Stahl und Eisen* 1S90, Heft 18, ,Magne- 
lisclie]_Hysteresis 11'.

*** Vergl. .Zeitschrift d. V. d. Ing.* 1890, Nr. 29, 
„Stahlgufs oder Gufseisen im Dynamobau*, sowie ,Zu- 
schriften an die Redaction' in Nr. 39 u. 43.

15 . A p r il  18 9 7.

Gicfsverfahren, wie z. B. des Centrifugalgiefs- 
verfahrens von H u t h ,  in Zukunft noch sleigern 
lassen. Dafs andererseils bei kleineren Sliicken, 
wic Priifstabcn, die Gleichformigkeit bei Gufs 
grofser ist ais bei jeder andern Herstellung, hat 
sich bei zahlreichen Versuchen ergeben.*

Jedenfalls sind bozóglich Permeabilitat ais auch 
beziiglich Hysteresis die bereits erzielten Erfolge 
bei Stahlgufs derart, dafs er das Gufseisen bei 
Dynamogestellen trotz seiner grdlseren Wohlfeilheit 
immer mehr vcrdriingl, weil die letztere durch 
die Vortheile mehr ais aufgewogen wird. In Vcr- 
bindung mit dem geringeren Malerialverbrauch 
und Gewicht lafst der Stahlgufs praktisch 15 000 
bis I G000 Kraftlinien auf das Quadratcentimeter 
fur normale Beanspruchung zu, gegeniiber nur etwa 
8000 beim Gufseisen. Unter Zuriickgreifcn auf 
das mechanische Modeli der Fig. 1 und 3 enl- 
spricht dies einer starkeren Dehnung der Faden k 
durch dieselbe aufsere Kralf D  oder ihrer grofseren, 
sowohl relativen ais m asimalen, Delinbarkeit bei 
Slahlgufs gegeniiber derjenigen bei Gufseisen.

Aber auch die Yerminderung der inneren magne
tischen Reibung, also der Hysteresis, schreitet bei 
dieser Fabrication fort, wie u. a. die von der 
Phys.-techn. Reichsanstall ausgefiihrten Priifungen 
erkennen lassen. Unlersucliungen von Stahlgufs 
der Bergischen Stahlindustric zu Remsehcid linden 
sich in der ,E T Z .“ 18!)G S. 049 ver6ffentlicht. 
Hier mogen ais Beispiel fiir die stetigen Vcr- 
besserungen noch die zur Verfiigung gestellten 
Versuchsergebnisse in Form von (entsprechend 
verkleinerten) Magnetisirungscurven Platz linden, 
welche sich auf die neueren Producle eines andern 
Gufsstahlwerkes (Oeking & Co., Dusseldorf) bc- 
ziehen; bei diesen ist liamlich ein Verglcich mit 
den im letzten Artikel ** gegebenen Zahlen von 
Interesse.

Fig. 4 stelll die Maguetisirungscurve und die 
halbe Hysteresisllache eines Dynamostahls vor, 
wahrend Fig. o die daraus abgeleitete Permea-

bilitatscurve, d. li. den W erth |i  =  - j  abhangig

von der spec. Induction li wiedergiebt.
Die erslere lafst erkennen, dafs bei angenahert 

magnetischer Sattigung der Probe {II  =  125 
C - G - S  Einlieiten oder 100 Amp. Wind. auf 
das Centimeter) die spec. Induction 17 700 Kraft
linien auf das Quadratcentimetcr betragt, wahrend 
die dem Hysteresisverlust nahezu proportionale 
Coercitivkraft — I I  den W erth 1,80 C - G - 8  
Einheiten besitzt. Obwohl nicht vollkommen, so 
ist doch die Proportionalitat zwischen der Hysteresis- 
constanten T] und der Coercitiykraft so weit an- 
geniihert, dafs sich haufig praktisch der letztere,

* Yergl. „Zeitschrift fur Instrumenlenkunde“ 1S90, 
Heft 3 : Dr. A. Ebeling und Dr. E. Schmidt: „Ueber 
magnetische Ungleichmafsigkeit und das Ausgluhcii 
von Eisen und Stahl

** Yergl. .S tahl und Eisen" 1890 Heft 18, S. 721.

HUlfsvorstellungm bei magnetischen Erscheinungen.



etwas beąuemei* bcstiimnbare W erth ais Gharakte- 
risticum fur die magnetische Moleeularreibung eines i 
Materials angegeben lindet. Die aus einer ent- 
sprechenden llysteresisschleife, wie Fig. 4 zeigt, 
ermittelte Hyśteresisarbeit E  ergab bei der prak- 
tischen Sattigung von H =  18 030 den Werth

m as,

von 12 <100 Erg. auf 1 Gyklus und 1 ccm be- 

rechnel, woraus 0 ,001922 fiir '<\ — gegen

uber 0 ,002620 der friiheren Probe folgen wiirde. 
Bemerkenswerth ist es, dafs der Versuchsstab, 
bei welchem obiges Resultat gefunden wurde, 
aus einem u n g e g l u l i t e n  PolgehSuse heraus- 
geschnitten wurde, wahrend ein zweiter Slab, aus 
de ni se i be n Gehauśe geschnitleii, aber sorgfaltig 
gegl i i l i t ,  einen hoheren W erth ergab, namlich 
li  =  17920, E =  15500 und hieraus V = 0 ,0 0 2 1 1 3 .

m a x .

Will man diese magnetische Sonderbarkeit nicht 
einer Inhomogenitat des Materials zuschreiben, so 
miifste man den Nutzen des Ausgliihens bei Stahl- 
gufs ais problematisch ansehen.

Auch nach der entgegengesetzten Seite, d. h. 
in der Herstellung permanenter Magnete, welche 
fiir die gewiinschte Dauerhaftigkeit und Starkę 
ihrer Remanenz einer moglichst kraftigen magne
tischen Moleeularreibung, d. h. eines hohen Werlhes 
von fj, hedurfen, hat m an auf Grund der neueren 
Auffassungsweise der magnetischen Erseheinungen 
und der richtigen Erkenntnifs der ausschlaggebenden 
Momente bedeutende Fortschritte gemacht.

Diesbeziigliclie interessante Zalilenangaben * 
lassen erkennen, dafs sehr barter Wolfram- 
stahi aus der Bergischen Actiengesellschaft Rem- 
scheid eine Coercitmntensitat bis 77 C - G - S  bei 
einem W erth fiir die Hysteresisarbeit E  von 
275 000 Erg. erreicht, wahrend die remanente 
Magnetisirung J —  800 bezw. die spec. Induction
II — i  jc 10000  Kraftlinien auf das Quadrat- 
centimeter betrug; letzterc W erthe sind auf ge- 
schlossenen Eisenkreis bezogen, da nach den obigen 
Betraehtungen iiber Remanenz nur so ein ver- 
gleichbarer eindeutiger W erth anzugeben isl. Ob- 
wohl weiches Materiał bedeutend liohere W erthe 
an remanenter Magnetisirung ermoglicht, so spielt 
fiir alle Magnete, bei welchen es auf eine grofse 
Dauerhaftigkeit der Magnetisirung und besonders 
auf grofse Gonstanz des von ihm erzeugten magne
tischen Feldes bei nicht geschlossenem Eisenkreis 
ankommt, dieser Maximalwerth keine wesentliche 
Rolle. Hier wird man sich stets mit weit ge-

* Magnetisirung und Jlystercsis einiger Eisen- 
und Stahlsorten von II. du Bois und K. Taylor Jones. 
„E T Z.‘ 1896, S. 545.
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ringerer ais der sehr labilen maximalen Remanenz 
begniigen und yielmehr bei kleinerem Werth der- 
selben eine moglichst hohe Sicherheit gegen elwaige 
entmagnetisirende Einfliisse, wie Erschfiltcrungen,. 
Temperaturwechsel und benachbarte elektrische 
Strome anstreben, was durch sogenannles kiinst- 
liches Allern oder allgemein durch Aussetzen von 
passenden entmagrietisirenden Einfliissen nach 
siarkster Magnetisirung angestrebt wird. Hierbei 
ist eine moglichst holic Coercitivintensil;it die werth- 
vollste Eigenschaft fur wirklicli żuverlassige per- 
manente Magnete.

Um sich diese Verhaltnisse wiedernm an- 
schaulich zu machen, braucht man nur abermals 
auf das Modeli zurOckzugreifen (vergl. Fig. 1 und 3). 
Ist der Reibungscoefficient zwischen m  und U  sehr 
grofs gewahlt, so wird nach stiirkster Ablenkung 
aus der Mittellage, d. h . Spannen von k  bis zur 
Grenze seiner Dehnbarkeit, m sehr* weit jenseits 
der Mittellage stehen bleiben, seine Remanenz O U 
also sehr grofs und die bestehen bleibende Faden- 
spannung S,  w'elche der Magnetisirung J  bezw. 
der spec. Induction l i  entspricht, von gleicher 
Grofse wie die Reibungskraft 11 zwischen w und U 
sein. Dieser Zustand wjirc aber sehr labil, da 
bei jeder Erschiitterung oiler sonstigen entspannenden 
Kraft der W erth von II voriibergchend rerkJeincrl 
und aucli dementsprechend S  durch weiteres 
Heranziehen von m nach der Mittellage abnehmen 
wiirde. (vergl. oben). Um durch die Einwirkung 
solcher Einllusse die angestreble Gonstanz von S  
nicht gefahrdet zu sehen, miifste man S  ab- 
sichthcli kleiner wahlen, d. h. im Modeli m nitlier 
an die Mittellage zuriickfiihren, und das Ycrliallnils

— wurde man ais BSiclierheitsfactor“ gegen zu-O
fallige entspannende Eindiisse von aufsen ansehen 
konnen. Bei permanenten Magneten von erprobter 
Giite schwankt dieser „Sicherheitsfactor der Ent- 
m agnetisirung' zwischen 3 und 6. Besonders 
ist noch der oben bes|irochene Einllufs von m 
(Yerhaltnifs von Lange : Durchmesser) bei stab- 
formigen Magneten, sowie des Luftselilitzes bei 
anders gebildeten magnetischen Kreisen, zu be- 
riicksichtigen, welcher Einflufs zahlenmafsig ais 
Entmagnetisirungsfactor eingefiihrt zu w-erden pflegt. 
Yersuche ani obengenannten W olframstahl haben 
ergeben, das die remanente spec. Induction von 
U —  10000 bei praktisch verschwindender Ent- 
magnetisirung, auf U =  8800 fiir m == 30 und 
auf 5400 fiir m =  15 herabsank, woraus zu ent- 
nehmen ist, dafs es sich nicht empfiehlt, fiir starkę 
Magnete m  kleiner ais 30, d. h. bei stabformigen 
Magneten mit kreisformigem Querschnitt die Lange 
kleiner ais den 30fachen Durchmesser zu wahlen.

HtllfstorsleUutujtn bei magnetischen Erseheinungen.



Mikroskopie und Betrieb.
Yon A. L

Etwa zwanzig Jahre sind verflossen, seit durch 
M a r t e n s  die ersten Slanmafsigen und von Erfolg 
gekrSnlen Yersuche gemacht wurden, durch Be
trachtung geschliffener, unter Umstanden auch 
nach dem Schleifen geatzter oder in anderer Weise 
zugerichtelcr Flachen von Eisenproben mil dem 
Mikroskop die innere Eigenart des gewerblich dar- 
gestellten Eisens zu erforsehen, seine neheneinander 
ahgelagerten Bestandtheile zu unterscheiden. Seit- 
dem sind zahlreiche Forscher Martens’ Beispiel 
gefolgt. Neben wertliloscn Schlacken ist mauches 
werthvolle Metalikom gewonnen worden, und aus 
jenen ersten Yersuchen hat sich ein Zweig der 
Wissenschaft entwickelt, der auch die Unter- 
suchung anderer Metalle in seinen Bereich gezogen 
h a t und holTentlich noch manche gute Frucht 
tragen wird.

Den noch steht die Mehrzahł der Faclileute 
ziemlich gleichgiiltig, zum Theil zwcifelnd, diesem 
Forschungsgebiete gegeniiber. Manche Grunde 
lassen sich dafiir auftinden. Die Zurichtung der 
Proben erheischt Geduld, Umsicht und Erfahrung; 
das Gleiche gilt von der Betrachtung der zu- 
gericbtelen Proben. Ein Neuling wird hier leicht 
ganz andere Dinge selien, ais ein in diesen Arbeiten 
geiibter Mann. Niclit immer entspricht der Erfolg 
dieser Miihen den gehegten Erwartungen. Ins
besondere gilt dieses von den Schlufsfolgerungen, 
die sich aus der Betrachtung des Kleingefiiges auf 
das mechanische Verhalten bestimmter Eisentheile 
ziehen lassen. Wenn einige Metallurgen schon 
vor Jahren dio Erwartung hegten, dafs die 
Mikroskopie nunmehr auf den Eisenwerken bald 
die gleiche, yielleieht noch hOhere, Bedeutung ais 
die chemische Untersuchung zur Ueberwachung 
des Betriebes besitzen werde, so hat sich diese 
Erwartung ais Iriigerisch erwiesen. Ich glaube 
auch nicht. dafs das Ziel in absehbarer Zeit 
erreicht werden wird. Erschwert wird aber auch 
das Verstandnifs dessen, was bereits errungen 
worden ist, und abgekuhlt wird die Theilnahme 
fiir die weitere Forsdiung durch den Umstand, 
dafs die verschiedenen Beobachter keineswegl schon 
ganz einig iiber die Bedeutung des Gesehenen 
sind, und dafs sie fur gleiche Dinge mitunter ver- 
schiedene Bezeichńungen anwenden, welche zwar 
meistens recht gelehrt klingen, aber vielleicht 
gerade deshalb Marichen an die Klage des Schiilers 
im Faust erinnern, ais Mephisto ihm rath , Alles 
lernen zu reduciren und gehorig zu klassificiren.

Der Yersuch, noch andere Benennungen einzu- 
fiihren, welche yielleieht hesser ais die bisherigen 
dem W esen der benannten Dinge entsprachen, 
wurde vorlaufig nur noch mehr Yerwirrung er-

e d e b u r.

zeugen. Ich beschranke mich darauf, kurz iiber 
die gewahlten Namen und ihre Auslegung zu be- 
richten, indem ich auf die ausgezeichnete Arbeit 
O s m o n d s : „M ethodegeneralepour 1’analysemicro- 
graphi(|ue des aciers au carbone", aus welcher 
bereits in »Stahl und Eisen« 1895, Seite 954, 
von berufener Feder ein Auszug gegeben war, 
ferner auf einen von S a u v e u r  auf der Ver- 
sammlung der amerikanischen Bergingenieure im 
September vorigen Jahres gehaltenen V ortrag: 
„The mierostructure of steel “ und auf zwei Vortrago 
S t e a d s :  „Microscopic melallography“ und „Micro- 
Mechanical examination of old steel rails and 
tyres“, yeroilentlicht im » Journal of the W est of 
Scotland Iron and Steel Institule®, vol. IV, p. 23 
und 25, mich stutze. *

Bei der Betrachtung der entsprechend vor- 
gerichteten Schlifffiachen des kohlenstoffhaltigen 
Flufseisens glauben einige Mikroskopiker vier, 
andere sogar fiinf verschiedene Bestandtheile zu 
entdecken.

1. Den F e r r i t , angeblich kohlenstofffreies 
Eisen, in welchem aber móglicherweise Silicium, 
Phosphor und andere Korper gelóst sein konnen. 
Nach S a u v e u r  bildet der Ferrit in kohlensloff- 
armem Eisen polyedrisch-kornige Anhaufungen mit 
eingeschlossenen Krystallen des regelmafsigen 
Systems, im mittelharten Stahl Adern, welche 
die librige Masse durchsctzen, und im Stahl mil 
mehr ais 0,8 v. II. Kohlenslolf yerschwindet er 
giinzlich.

2. Jenes G a r  b id  Fe^C, dessen Anwesenheit 
und chemische Zusammensetzung friiher durch 
Abel  und Mfil ler ,  neuerdings in der Physikalisch- 
technischen Reichsanstalt durch Myl i us ,  F o e r s t e r  
und Sch o e n e * *  auf chemischem Wege zweifellos 
naehgewiesen wurde. Es durchsetzt bei grofserem 
Kohlenstoffgehalte des Eisens ais scharf gesonderter 
Bestandtheil das fibrige Metali und bildet bei ge- 
ringerem Kohlenstoffgehalte kurze, von der Haupt- 
masse umschlossene und nicht zusammenhiingende 
Adern. Durch grofse Ilarte zeichnet es sich vor 
der Hauptmasse aus, so dafs es beim Schleifen 
erhaben hervortritt, sich hierdurcli von dem weichen 
Ferrit unterscheidend. Professor H o w e hat ihm 
den Namen C e m e n t i t  gegeben, und verschiedene 
andere Mikroskopiker, z. B. Os mo n  d und S a u  veur ,

* Auch der Bericht von Ma r t e n s :  , Mikroskopie 
der Metalle“ auf dem Ingenieur-Congrels zu Chicago 
IS93, in »Stahl und Eisen* 18‘J t ,  Seite 759, sowie die 
erganzenden Bemerkungeti dazu im Jahrgang 1895, 
Seite 537, rn6gen hier in Erinnerung gebracht werden.

** vZeitschrift fur anorganische Chemie« 1896, 
Band XIII, Seite 3S.
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haben die Benennung iibernommen. Nach Sauveur 
kommen Ferrit und Cementit ais selbstandig aus- 
gebildele Korper niemals nebeneinander vor, son- 
dern sie vereinigen sich, wenn sie gemeinschaft- 
lich entslelien, zu dem hierunler benannten dritten 
Bestandtheile.

3. Einen perlmutlerartig glanzenden Bestand
theil, von Howe P e r l i t ,  von Osmond S o r b i t  
(nach dem engłischen Forscher Sorby) genannt. 
Eine mindestens 300m alige Vergrofserung ist nach 
Sauveur zur Erkennung nothwendig; er erscheint 
dann theils blattrig, tlieils kornig. Blattriger Perlit 
soli (nach Sauveur) im ausgegluhten oder wenig- 
stens ruhig abgekiihlten, korniger Perlit in solchem 
Stahl auflreten, welcher noch waln;ęnd des Ab- 
kiihlens geschmiedet wurde. Ueber die chemische 
HeschaUenheil dieses Korpers ist man noch nicht 
im Reinen; einige Forscher betrachten ihn lediglich 
ais ein Gemenge der unter i und 2 genannten 
Bestandtheile, andere, unter ihnen Osmond, stelien 
diese Ansicht in Frage, ohne jedoch bestinimt 
anzugeben, woraus nun der Perlit (Sorbit) be
stande; Nach Sauveur ist Perlit In jedem un- 
geharteten Stahle zugegen, und sein Gehalt nimmt 
mit dem Kohlenstolfgehalte zu. Wenn der Stahl
0,8 v. H. Kohlenstoff enthalt, soli die ganze Masse 
aus Perlit bestehen; steigt der Kohlenstolfgehalt 
iiber diese Grenze, so soli der Perlitgehalt mehr 
und mehr abnehmen und durch das Carbid, Fej G 
(Cementit), ersetzt werden. Hiernach enthielte 
Perlit 0 ,80  v. II. Kohlenstoff und bestande aus
12 Theilen Cementit (Feti C) und 88 Theilen 
Ferrit ohne Kohlenstoff.

-i. KohlenstofThaltiges Eisen mit wechselndem 
KohlenstolTgehalte, welcher in der Form gebliehen 
ist, die er im flussigen Eisen besafs, d. h. einfach 
im Eisen gelost, ohne eine cngere chemische Yer
bindung damit einzugehen. Der Bestandtheil tritt 
um so reichliclier auf, je mehr die Abkiihlung 
beschleunigt wird. Osmond nennt ihn M arlen si t ,  
Howe Hardeni  t. Nach Sauveur betragt der Kohlen- 
slofTgehalt des MartensitsO, 12 bis 0 ,90  v. II. Kohlen- 
stofT, ąbweichend nach dem Gesammtkohlenstoff- 
gehalteund derZeitdauer der Abkiihlung. DieZiffern 
sind durch Rechnung gefunden: man ermiltelte 
auf der vergrofserten Flachę den Gehalt an Ferrit, 
angeblich ohne Kohlenstoff: an Perlit mil angeb- 
lich 0,80 v. II. Kohlenstolf: der Rest war Martensit, 
in welchem nun aller iibrig blejbender Kohlenstolf 
enlhalten war. Ob hierbei nicht Irrthiimer moglich 
sind, miige hier unerorlert bleiben. Sorby be- 
zeichnet den Bestandtheil ais sehr feinkornig; 
Osmond beobachtete auf der geatzten Flachę nadel- 
formige Krystalle (vergl. Jahrgang 1895 dieser 
Zeitschrift, Seite 95G).

5. Einen von Osmond in mittelharten Stahl- 
sorten beobachteten Bestandtheil, wenn diese bei 
090 0 C. abgeloscht worden sind, nachdem sie 
zuvor auf 825 0 G. erhitzt wurden. Es soli eine 
Uebergangslorm zwischen Ferrit und Martensit

bilden und wird von Osmond Troos t i t  genannt. 
Ueber seine chemische Beschaffenheit ist noch 
keine Yermutlnmg aufgeslellt worden ; andere For
scher scheinen bislang diesen Bestandtheil un- 
beachlet gelassen zu haben.

Es besteht demnach ein Unlerschied zwischen 
den Anschauungen, welche sich vorwiegend auf 
die chemische Untersuchung stiilzen, und deujenigen, 
welche die mikroskopische Betrachtung ais A u s -  
gangspunkt walilen mit dem Zugestiindnifs, dafs 
iiber die chemische Natur der beobachteten Be
standtheile nur Muthmafsungen angestellt werden 
konnen. Der chemischen, in den neueren lland- 
biichern der Eisenhiittenkunde verlretenen Theorie 
gemafs beslehl das Eisen, welches frei von Graphit 
und Temperkohle ist, im wesenllichen aus zwei 
Bestandtheilen, dem Carbid, Fea G, und der Haupl- 
masse, aus welcher das Carbid beim Erkalten 
auśschied, und dereń Kohlerislojfgehall theils von 
dem Gesammtkohlenstolfgehalte des Eisens, theils 
von der Menge des ausgeschiedenen Garbids ab- 
liangt und demnach bei langsamer Abkiihlung, 
welche die Entstehung des Carbids hefordert, 
geringer ais bei rascher Abkiihlung ist. Im grauen 
Roheisen tritt zu diesen Bestandtheilen der Graphit, 
im anhaltend gegluhten weifsen Eisen oder kohlen- 
stoffreichen Flufseisen die Temperkohle.

Der mikroskopischen Theorie gemafs ist zwar 
das Carbid, Fe3 C, vorhanden: aber nach Saureur 

i tritt es in selbstandig ausgebildeter Form und,
| alsdann Cementit genannt, nur im Eisen auf. 

welches mehr ais 0,8 v. H. Kohlenstolf enthalt, 
und im kohleństoffarmeren Eisen vereinigt es sich 
mit dem beim Erstarren ausscheidenden reinen 
Eisen, dem Ferrit, zu Perlit. Ferrit erscheint in 
selbstandiger Form nur bei geringerem Kohlen- 
stollgehalte des Eisens ais 0 ,8  v. I I . : neben dem 
Ferrit erscheint, zumal im geliarteten Stahl, 
Martensit mit wechselndem Kohlenstolfgehalte, und 
nach Osmond unter besonderen Verhaltnissen, 
Troostit. Jene „Hauptmasse” der chemischen 
Theorie ist demnach nicht ein gleichartiger Be- 
standtheil, sondern sie enthalt reines Eisen, den 
Ferrit, theils selbstandig ausgeschieden, theils mit 
dem Carbide zu Perlit venvachsen. und kohlen- 
stoffhalliges Eisen von unbestimmter Zusammen
setzung (Martensit, Troostit).

Es mufs der Zukunft anheimgestellt bleiben, 
diese zum Theil noch einander widerstrebenden 
Ansichten zu kliiren.

Wenn nun oben erwahnt wurde, dafs die 
Erfolge der mikroskopischen Untersuchung fiir den 
Betrieb bislang noch sparlich gebliehen seien, so 
geziemt es sich um so mehr, solcher Falle zu 
gedenken, wo man thatsachlich den Yersuch ge
macht hat. das Verfahren fiir die Aufklarung 

| zweifelhafter Vorgange in Anwendung zu bringen.
Fruherer Yersuche deutscher Forscher (Martens, 

Wedding) fiir diesen Zweck ist schon melufach 
in diesem Blatte Erwahnung gesebehen (1886
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S. 633 und 8 1 5 :  1887 S. 8 2 , 235 und 3 9 3 ; 
1880 S. 263 und 3 9 3 ; 1891 S. 879 ;  1892 
S. 406, 478, 530 und 67 2 ;  1893 S. 974.

Neuerdings berichtete J. E. S t e a d  in seinem 
oben erwiihnten Vortrage iiber folgende, bei der 
mikroskopischen Untersuehung alter Schienen und 
Radreifen gemachten Beobachtungen.

die Kopfseite Zugspannung erleiden mufste. Zu- 
gleich lieferte Smith den Beweis, dafs diese 
Bruchigkeit nur auf die Oberflache sieli be- 
schrankte; naehdem man von der Oberflache des 
Kop fes ungefahr 3 mm abgehobelt hatte, hielten 
die Schienen hei erneuerter Priifung nahezu die 
gleiche Beanspruchung aus wie neue. Auch durch 

I Ausgltihen der briichig gewordenen Schienen er- 
: hielten diese ihre ursprunglichen guten Eigen- 
! schaften wieder. Man scheint jedoch den Be- 

obachtungen des genannten Forschers damals keine 
; Bedeutung beigelegt zu haben. Sie sind ziemlicli 
| unbeachtet geblieben.

In dem verflossenen Jahre untersuehle nun 
| Stead eine grofse Zahl alter Schienen. Bei der 
I Schlagpriifung zeigte sich wiederum, dafs, wenn 

sie auf die Kopfseite gelegt w urden, der Brueh 
fast regelmafsig durch einen einzigen Schlag eines

Vor vielen Jaliren schon veroffehtlicbte J. T. I 
Smith, damals Generaldirector der Barrow-Eisen- ; 
und Stalitwerke, eine Abhandlung iiber die Ver- I 
anderungen, welche Stahlschienen nach langer j 
Benutzung erlitten hatten („Proceedings of tbe In- ! 
stitution of Civil Engineers” vol, XLI 1. p. 69). Er ;

Abbild. Ł

wies nach, ilafs solche Schienen mehr oder weniger 
briichig geworden w aren ; obgleicli die von dem 
Stahlwerke neu gelieferten Schienen bei der Schlag- 
probe starker Beanspruchung wider&tanden, zer- 
brachen sie schon unter verlialtnifsmafsig schwachen 
Schlagen, naehdem sie einige Zeit in Benutzung 
gewesen waren. Ais besonders briichig erwiesen 
sie sich, wenn bei der Schlagprobe der Schienen- 
kopf unten lag, so dafs bei der Schlagwirkung

i  1 t schweren Fallbfijrs aus 1,5 m (1 0  Fufs) Hohe 
; herbeigefflhrt wurde, wahrend sie sich gut be- 

wahrten, wenn der Schienenfufs unten lag.
Bei der Betrachtung unter dem Mikroskop 

zeigte sieli, dafs die Kopfoberflache einiger Schienen 
mit einer Menge feiner Risse bedeckt war, Die 
Abbild. 1 zeigt diese Risse von oben gesehen in 
fiinffacher Vergrofserung, Abbild. 2 den Laiigs- 

| sclmitt durcli mehrere Risse in lOfacher und 
! Abbild. 3 den Langsschnitt durch einen solchen 

Piifs in GOfacher Yergrofserung. Die meisten der 
i Risse drangen nicht tiefer ais 0,1 mm e in ; bei 

einer ausnahmsweise stark aligenutzten Schiene 
erreichten einige Risse eine Tiefe von 3 111111, 
obgleicli die Mehrzahl nicht tiefer ais 0 ,2 5  111111 
war. An Schienen, welche nur verhallnifsmafsig 
kurze Zeit in Benutzung gewesen w aren, liefsen 
sieli in keinem Palle solche Risse entdecken, aber 
trotzdem brachen auch diese Schienen, wenn ihre 
Kópfe bei der Schlagprobe unten lagen, fast ebenso 
leicht ais die alteren; Mit einer einzigen Aus- 
nahm e liefs eine jede abgenutzte Schiene unter 

I dem Mikroskop auf der Durchschnittsflache eine

Abbild. a
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Stahlschicht von deutlich geandertem Gefuge er- 
kennen, dereń Dicke zwischen 0,1 bis 0,5 mm 
schwankte und welche bedeutend barter war, ais 
das darunter befindliche Metali. In den Abbild. 2 
und 3 ist diese Schieht deutlich sichtbar.

Die Vermuthung lag nahe, dafs die Bruehig- 
keit der Schienen durch diese harle Schicht ver- 
anlafst worden sei. Um Gewifsheit hieruber zu 
erlangen, entfernte m an zunachst vom Kopf der 
Schienen durch Befeilen eine etwa */s mm starkę 
Schicht und unterw arf dann die Schiene mit dem 
Kopf nach unten aufs neue. der Schlagprobe; 
sammtliche Schienen hielten die Schlage des 1-t- 
Fallbars aus 3 m (20 Fufs) Hohe aus, ohne 
Bruch zu erleiden. Sie bestanden dieselbe Probe, 
welche fiirneugefertigte Schienen vorgeschrieben war.

Einige Schienen, welche keine Risse an der 
Oberflache zeigten, wurden in Hellrothgluth aus- 
gegliiht und nach langsamer Abkuhlung derselben 
Prufung unterworfen, welche sie nicht minder gut, 
ais jene, bestanden.

Durch senkrechte Sagenschnilte in der Langen- 
richtung der Schiene trennte man nunmehr dunne 
Platten ab, von weichen man durch wagerechte 
Schnitte je einen, die obere harte Schicht ent- 
haltenden Streifen von 0,25 bis 0 ,60  mm Starkę 
und einige Streifen aus dem darunter liegenden 
Metali abloste. Die Streifen der harten Schicht 
von solchen Schienen, welche Risse an der Ober
flache besafsen, brachen sammtlich bei dem ge- 
ringsten Yersuche, sie zu biegen, sofort a b ; stammten 
sie von Schienen ohne Risse, so verhielten sie sich 
etwa wie hartgezogene Stahldrahte. Sie waren 
elastiscli und konnten um einen ziemlich grofsen 
Winkel gebogen werden, ohne bleibende Biegung 
zu erhalten; yersuchte man sie bleibend zu biegen, 
so brachen sie, sofern die Schienenoberflache auf 
der convexen Seite sich befand, kurz ab, wahrend 
sie die Biegung unter verschiedenen Winkeln 
ertrugen, wenn sie in der entgegengesetzten Richtung 
gebogen wurden, Dagegen liefsen sich die unter- 
halb der harten Schicht enlnommenen Streifen 
in allen Fallen um 180° biegen, ohne Bruch zu 
erleiden.

Die Versuche beweisen, dafs lediglich die an 
der Oberflache der Schienen bei der Benutzung 
entstehende harte Schicht die Ursache der Briichig- 
keit ist. Wenn man die Schicht entfernt, oder 
wenn man sie ausgliiht, erhalten die Schienen 
ihre fruhere gute Beschaffenheit w ieder; in dem 
letzteren Falle freilićh nur, wenn nicht schon Risse 
vorhanden waren. Wenn man daher mit Hiilfe 
des Mikroskops nur ein kleines Stuck von der 
Oberflache der Schiene unlersucht, ist man im
stande mit Sicherheit anzugeben, ob die Schiene 
briichig geworden ist oder nicht.

Der Grund, weshalb schon eine harte Schicht 
von der geringen angegebenen Starkę die Schiene 
auch in dem Falle briichig macht, wo Risse noch 
nicht vorhanden sind, ist nicht schwer erkennbar.

VIII.,,

Wenn die Schiene. m it dem Kopf nach unten, 
Schlagen ausgesetzt wird, mufs sie sich biegen, 
und die Kopfschicht erieidel Slreckung. !?■' sie 
sprode und unnachgiebig geworden, so reiffi s.ie 
hierbei auf, und der einmal entstandene Rifs set.rt 
sich alsbald weiter durch den gam en Ouerschnitt 
hindurch fort.

Wenn man ton Schienen, die im Bctriebe 
gebrochen waren, die Kopfschicht abloste und 
prufte, brach diese bei dem geringsten Yersuch, 
sie zu biegen, ab, uud auf den Bruchstellen waren 
bisweilen Rostilecken erkennbar, welche his i.u 
einer Tiefe von 0,5 mm hinabreichten. Die Rost- 
flecken liefern den Beweis, dafs schon zuror Risse 
vorhanden gewesen waren, und sie geben lugleieh 
die Tiefe dieser Risse an.

Die Rostflecke fehlten bei solchen Schienen, 
welche zerbrochen waren, ohne dafs zuvor Risse 
sich gebildet hatten; aber auch bei diesen ergab 
die Untersuchung deutlich gewisse Eigenthumlich- 
keiten, welche bei neuen Schienen fehlten. Bei 
der Betrachtung der Kopfschicht unter dem Mikro
skop liefs sich wahrnehmen, dafs diese wahrend 
des Betriebes eine Yerschiebung nach einer be- 
stimmten Richtung erfaliren hatte. In den oheu 
gegebenen Abbildungen 2 und 3 ist deutlich die 
Richtung dieser Yerschiebung durch die Richtung 
der Oberflachenrisse gekennzeiclmet; wenn die 
Risse fehlen, zeigt auch das Gefuge des Stalils 
die stattgehabte Verschiebung der Krystalle. Der 
Punkt B  in Abbild. 3 lag urspriiuglich in der 
Ebene A A .

Jene harte, die Schienen briichig machende 
Schicht entsteht unter der Einwirkung der iiber 
die Schienen stetig wiederkehrend rollenden Ziige. 
Beobaclitet man einen rasch laufenden Zug, so 
wird man finden, dafs die Rader nicht gleich
mafsig auf den Schienen hinrollen, sondern dafs 
sie hiipfend sich bewegen und dabei die Schienen 
wie mit HammersclilSgeu bearbeiten; bewegt sieli 
dagegen der Zug langsam, so laufen die Rader 
ruliig auf den Schienen, und jenes Hiipfen hort 
auf. W erden aber die Bremsen angezogen, so 
erhalten die Rader das Bestreben zu gleiten und 
die Oberflache der Schienen in der Bewegungs- 
richtung des Zuges zu verschieben. Den natn- 
lichen Erfolg hat jenes Hiipfen der Rader bei 
grofser Geschwindigkeit. Umgekehrt wirken die 
Triebrader der Locomotive; die Oberflachenschicht 
wird ruekwarts yerschoben. Wahrscheinlich ist 
es, dafs die Wirkung der grofsen Zahl derjenigen 
Rader, welche die Schicht in der Zugrichtung 
verschieben, starker ist, ais die Wirkung der 
Locomotiv-Triebrader, aber zuverlassige Ermitt- 
lungen hieruber fehlen, zumal da nicht immer 
sich nachweisen liefs, in welcher Richtung die 
Ziige gelaufen waren. Die mikroskopische Unter
suchung ausgewechselter Schienen liefs nur die 
Thatsacheerkennen, dafsVerschiebung derTheilchen 
an der Oberflache in einer Langsrichtung und

3
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auch seitwarts stattgefunden hatte. Dafs ein seit- 
liches Abfliefsen des Stahls an der Oberflache 
der Schienen stattfindet, ist bei der Belrachtung 
alter Schienen oft wahrnehm bar; es haben sich 
seitliche Rander gebildet, und die Betrachtung 
eines Querschnitts von einem solchen Scliienen- 
kopf zeigt deutlich, in welcher Richtung das Ab
fliefsen stattgefunden hat. Solange die Kopfober- 
fliiche noch gewolbt ist, hat der Stahl eine stiirkere 
Neigung, seitlich abzufliefsen, ist die Oberflache 
abgenutzt und die Berulirungsflache dadurch ver- 
grofsert, so erfolgt das Pliefsen vorwiegend in der 
Liingenrichtung. Jene mehrfach erwahnten Risse 
waren nur auf dem Scheitel, niemals an den Seiten- 
flachen des Kopfes, bemerkbar. Erwahnung ver- 
dient der Umstand, dafs die stiirksten Risse nicht 
genau in der Mitte des Kopfes, sondern etwas 
naher an der Innenseite sich befanden, welche 
der zugehorigen zweiten Schiene zugekehrt war 
und am starksten durch die rollende Last bean- 
sprucht wird.

Stead erklart nun den Yerlauf der Beein- 
flussungen, welche die Schiene bis zum Eintritt 
des Bruches erfahrt, folgendermafsen. Solange 
der Stahl seitlich abfliefsen kann, entsteht noch 
kein Rifs, aber die beeinflufste Schicht wird hiirter 
und ihr Gefuge wird geandert; Probestucke, aus 
dieser Schicht entnommen, lassen sich noch biegen, 
aber sie sind trotzdem weniger biegsam, ais das 
darunter liegende Metali. Nicht so unbehindert 
kann das Abfliefsen in der Langenrichtung statt- 
finden, obwohl m an m itunter am Ende einer 
herausgenommenen Schiene beobachten kann, dafs 
in der T hat eine Streckung der oberen Schicht 
stattgefunden hat. An der Oberflache des Schienen- 
kopfes entsteht Spannung, die Theilchen schieben 
sich ubereinander, und die Folgę davon ist die 
Entstehung der feinen Risse auf dem Schienen- 
kopf. Unter der Last der daruber hinrollenden 
Ziige erleidet die Schiene eine wellenartige Be
wegung, um so starker, je m ehr ihre Hohe sich 
Yerringert; die Folgę davon ist, dafs jene Risse 
tiefer und tiefer werden, und dafs schliefslich die 
Schiene bricht, wenn eine gelockerte Schienen- 
lasche oder eine schlecht gelagerte Schwelle es 
ihr ermoglicht, sich zu senken, und der Kopf 
dabei gedehnt wird.

Stead selbst bezeichnet indefs diese Erklarung 
nur ais Y o r la u f ig  und nicht ais unanfechtbar. 
Die Mehrzahl der untersuchten Schienen zeigte 
iiberhaupt keine Risse; wo aber diese Yorhanden 
waren, erstreckten sie sich uber die ganze Lange 
der Schienen und befanden sich so dicht neben- 
einander, dafs der Abstand oft nicht mehr ais 
V* nim betrug. Eine allseitig befriedigende Er
klarung kann nur nach sorgfaltiger Priifung einer 
grofsen Zahl solcher Schienen erlangt werden, 
dereń Lebenslauf bekannt ist. Eine Commission 
hervorragender Ingenieure, unter denen Sir Lowthian 
Bell, Professor Roberts-Austen, E. W . Richards

und Edward Martin genannt werden, ist zu diesem 
Zweck gebildet worden.

Man wird Stead gewifs beipflichten, wenn er 
die mitgetheilten Beobachtungen ais einen Erfolg 
der Anwendung des Mikroskops bezeichnet. Manche 
Leser werden vielleicht sogar der Meinung sein, 
dafs der Erfolg wichtiger sei, ais die bisher bei 
dem Suchen nach Ferrit, Cementit und anderen 
-iten erlangten Erfolge. Jedenfalls ist sein Nutzen 
deutlicher erkennbar.

Eine andere Yeroffentlichung iiber die An
wendung des Mikroskops zur Entdeckung von 
Schaden im Eisen und Stahl riilirt von A. E. S e a t o n  
her und triigt den T ite l: „The causes of mysterious 
fractures in the Steel used by marinę engineers 
as revealed by the microscope; London, Institution 
of naval architects, 1896 .“

Im Juni 1895 brach plotzlich und unenvartet 
eine Welle, welche von einem bekannten, alt- 
beriihmten Werke aus Martinmetall gefertigt worden 
war. Die Abbild. 4 zeigt die Art des Bruches. 
Ihr Kohlenstoffgehalt sollte Yorschriftsmafsig 0,20

I
Abbild. 4.

bis 0 ,25 v. H. betragen, die Zugfestigkeit hochstens 
46,8 kg auf 1 qmm (30 t auf 1 Quadratzoll), 
die Yerlangerung 25 v. H. auf 127 mm (5 Zoll) 
urspriingliche Liinge. Die Welle w ar vor der 
Abnahme gepriift worden; auch beim Drehen 
auf der Drehbank liefsen alle Kennzeichen auf 
eine vorziigliche Beschaffenheit des verwendeten 
Materials schliefsen, und wahrend der seit dem 
Sommer 18S3 stattgehabteu ununterbrochenen 
Benutzung war nicht der mindeste Fehler zu ent- 
decken gewesen. Auch bei einer wenige Monate 
vor dem Bruche stattgehabten genauen Besichtigung 
deutete kein Anzeichen auf den bevorstehenden 
Unfall. Um die Ursache des letzteren zu erforschen, 
wurde ein Stiick der zerbrochenen Welle, welches 
die Halfte des Wellenąuerschnitts, also halbkreis- 
formigen Querschnitt, besafs, an Professor A r n o l d  
in Sheffield gesandt.

Beim Durchbrechen des halbkreisformigen 
Stiicks in zwei viertelkreisformige erwies sich 
der innere Theil der Welle sehr sprode und liefs 
unregelmafsig vertheilte graue Flecke erkennen, 
vermuthlich Saugstellen, beim Giefsen entstanden. 
Der aufsere Theil dagegen bestand aus gutem, 
zahem Materiał.
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Eins der Viertelkreisstiicke wurde chemiach 
und mikroskopisch untersucht. Zur Erlangung 
der Spane fur die chemische Untersuchung wurden 
parallel zur Achsenrichtung der Welle zwei Lócher 
gebohrt, das eine am Rande, das andere nahe 
der Mitte der Welle. Die Untersuchung ergab:

Am Randu In der Mitte
Kohlenstoff. . . 0,310 0,470
Silicium . . . . 0,037 0,031
Mangan . . . . 0,828 0,986
Phosphor . . . 0,058 0,167
Schwefel . . 0,055 0,150

Die betrachtlićhen Unterschiedę in der chemischen 
Zusammensetzung aufsen und innen lassen schliefsen, 
dafs der Błock, aus welchem die Welle geschmiedet 
war, sehr heifs gegossen war und infolge davon 
stark gesaigert hatte. Der Kohlenstoffgehalt des 
innern Theils ist um etwa die Halfte, der Phosphor- 
und Schwefelgehalt dreimal grofser ais der des

Randes. Jedenfalls ergiebt sich, dafs auch die 
durchschnittliche Zusammensetzung ungiinstig und 
der Stahl zu hart fiir den ins Auge gefafsten 
Zweck war.

Dicht neben den beiden Stellen, wo man die 
Bohrspane fiir die chemische Analyse entnommen 
hatte, wurden nun Proben fiir die mikroskopische 
Untersuchung abgelóst.

Die Abbild. 5 und 6 zeigen eine Probe aus 
der Mitte, und zwar Abbild. 5 in 23facher, 
Abbild. 6 in 170facher Yergrofserung. Die grauen 
Stellen, welche den Haupttheil des Feldes aus- 
machen, bestehen nach Arnolds Ansicht aus kohlen- 
stoffhaltigem Eisen (dem Perlit Howes), in welchem 
Kornet- und Adern des Carbids (des Cementits 
Howes) * unregelmafsig vertheill sind ; die weifsen 
Stellen bezeiclinet Arnold ais reines Eisen (Ferrit).

* Nach Sauveur dagegen soli, wie oben erwahnt 
worden ist, Cementit erst bei m ehr ais 0,8 v. H. Kohlen
stoffgehalt selbstandig auftreten.

Seiner Meinung nach besteht demnach das Metali 
im wesentlichen aus Zellen kohlcnstoffhaltigen 
Eisens, welche ein theilweise zerissenes Netz von 
reinem Eisen umgeben und scharf von diesem 
gesondert sind. Abbild. 6 zeigt eine Stelle, wo 
die Ecken dreier solcher Zellen kohlenstoffhaltigen

Eisens zusammentreten. Eine solche Stelle ist 
stets mehr oder weniger sprode. Die scharfe 
Sonderung der Bestandtheile erzeugt Neigung, 
unter dem Einflufs von Erschutterungen zu zer- 
springen. Eine andere Ursache der Sprodigkeit 
in diesem Falle ist der Umstand, dafs das kohlen-

Abbild. 7.

stoffhaltige Eisen yorwiegt, was bei der Ver- 
wendung des Materials zu Schraubenwellen niemals 
der Fali sein sollte.

In Abbild. 7 ist eine Probe vom Rande in 
170m aliger Yergrofserung dargestellt. Ein Ver- 
gleich mit der Abbild. 6 zeigt deutlich den Unter- 
schied. Hier wiegt das reine Eisen vo r ; die 
ganze Masse besteht thatsachlich aus reinem Eisen,
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in welchem Adern des kohlenstofThaltigen Eisens 
unregelmafsig zerstreut sind. Trotzdem gewahrt 
das Ganze kein befriedigendes Aussehen; die 
Trennungslinien zwischen weichem und hartem 
Eisen sind scharf ausgebildet ohne allmaliliche 
Uebergange, welche die Sprodigkeit mindern. Die

Abbild. 8.

gleiche Erscheinung zeigt sich bei nicht gegluhten 
Stahlgufsstiicken; man darf, wie Arnold meint, 
schliefsen, dafsin diesem Falle der Błock beim Schmie- 
den der Welle zu wenig Arbeit empfangen hatte.

Leicht erkennbar unter dem Mikroskope ist 
nach Arnold das Eisensulphid, selbst wenn es nur

Abbild. 9.

in kleinen Mengen zugegen ist. Es tritt in ab- 
weichenden Formen auf, welche in verschieden 
starkem Mafse die Haltbarkeit der ganzen Masse 
schadigen. Wegen seiner niedrigen Sclimelz- 
temperatur bleibt es llussig oder halbfliissig, nach- 
dem die iibrigen Bestandtheile bereits erstarrt sind, 
und es kann unter ungiinstigen Yerhaltnissen sehr 
nachtheilige Einfltisse ausiiben. Die Abbild. 8, 9

und 10, Proben aus der Mitte der Welle in 
170m aliger Vergrofserung darstellend, zeigen drei 
verschiedene Formen, unter weichen das Sulphid 
in dem vorliegenden Falle auftrat. In Abbild. 8 
tritt es dem Beschauer in Form einzelner getrennter 
Kiigelchen entgegen; in Abbild. 9 bildet es kleinere, 
unregelmafsig in einer Reihe angeordnete Kiigelchen; 
in Abbild. 10 erscheint es in Form langlicher, 
sich aneinander reiliender Streifen; in dieser Form 
ist es nach Arnold am gefahrlichsten.

Gewobnlich, wenn auch nicht immer, tritt das 
Sulphid innerhalb der Masse des reinen Eisens 
auf. Sein Zusammenhang mit dem umgebenden 
Metali ist unbedeutend, und es ist wahrscheinlich, 
dafs es, wo es auftritt, einen durch einen mikro- 
skopisch kleinen Spalt von dem umhtillenden 
Metalle getrennten Kern bildet. Gut ausgebildete 
Absonderungen des Sulphids, wie in dem vor- 
liegenden Falle, zeigen, wenn sie geatzt werden,

Abbild. 10.

taubengraue Oberflache mit oft braunen Randem. 
Die Bander bestehen vermuthlich aus Rost, welcher 
in den erwahnten Spalten zwischen dem Sulphide 
und dem Muttereisen beim Aetzen sich gebildet 
hatte und beim Troeknen nicht wieder entfernt 
wurde. Diese braunen Bander lassen die Sulphide 
besonders deutlich erkennen. Die Abbildungen 
zeigen sammtlicli Querschnitte; es ist sehr w ahr
scheinlich, dafs bei der Betrachtung von Langs- 
schnitten jene in Abbild. 8 und 9 sichtbaren 
Kiigelchen ais Adern, wie in Fig. 10, sich dar- 
steUen wurden, welche die Haltbarkeit der Welle 
ebenso wie vorhandene kleine Risse zu beeintrach- 
tigen yermogen.

Arnold schliefst aus den mitgetheilten Be- 
obachtungen, dafs das Innere der Welle ver- 
schiedene Mangel besafs, welche wohl die Ver- 
anlassung zum Bruche, dessen nahere Umstande 
nicht bekannt geworden sind, gegeben haben 
konnen. Diese Mangel waren die fehlerhafte 
chemische Zusammensetzung, dereń Einflufs noch
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durcli die stattgehabte Saigerung verstSrkt wurde; 
Saugstellen; ungiinstige Yertheilung der durch das 
Mikroskop wahrnehm baren Bestandtheile. Nach 
Seatons Ansicht lassen die von Arnold bewirkten 
Ermittlungen auf eine Neigung aller aus Flufs
eisen gefertigten Wellen schliefsen, von innen Ker 
zu reifsen; sind hier Risse entstanden, so debnen 
sie sich, ohne bemerkl werden zu konnen, nach 
und nach bis zur Aufsenflache hin aus, bis der 
Bruch erfolgt. Daher sei das Ausbohren der 
Welle, wie es bei der englischen Admiralitat ublich 
ist, ein wirksames Mittel zur Erhohung der Sicher*

heit, indem dadurch gerade derjenige Theil entfernt 
wird, von welcliem die Zerstorung haufig ausgeht.

Auch wenn man nicht geneigt sein sollte, den 
mitgetheilten Ausfiihrungen Arnolds und Seatons 
in allen Einzelheiten beizupflichten, — mir selbst 
scheinen die Behauptungen iiber das Wesen der 
beobachteten Bestandtheile noch des zuverlassigen 
Beweises zu bedurfen — , verdienen sie immerhin 
die Beachtung Derjenigen, welche das Mikroskop 
zur Aufklarung der Ursachen stattgehabter Brfiche 
beuutzen wollen. Das w ar der Grund,  weshalb 
auch sie hier eine Stelle fanden.

Die Entwicklung der Rolieisenindustrie Grofsbritanniens.
Vom Hutteningenieur Oscar Simmersbach zu Harzburg.

(Schlufs von Seite 270.)

G o w p e r  gab 1883 auf dem Meeting des -Iron 
and Steel Institute" eine durch Einfiihrung seines 
Winderhitzungsapparates * erzielte Koksersparnifs 
von 20 fó f. d. Tonne Roheisen an und des- 
gleichen eine Erzeugungserhohung von rund 20 % . 
Ersterer Vortheil erklarte sich 1. durch die erholite 
Temperatur infolge der von dem warmen Windę 
mitgebrachten W arnie, 
welche nicht aus dem 
Schmelzraum entnommen 
zu werden braucht, so 
dafs eine Abkiihlung ver- 
mieden w ird; 2. durch

1828 
Schottland (Clydc).

1840— 1850
Gew6hnliche Hoch- 
ofen in Schottland.

1855
Hohe HochBfen 
in Schottland.

stoff vollstandig und schnell zu durchdringen, wo- 
durch die Reductions- und Schmelzzone tiefer gelegt 
wird und die heifsen Gase demgemafs wegen 

des langeren Weges eher 
ihre W arm e an das Erz 
abgeben konnen. Der 
zweite Yortheil ergab sich 
daraus, dafs die hohere 
Tem peratur einen hoheren 
Erzsatz zuliefs, wie die 
Tabelle von W . H a w d o n  
zeigt; andererseits lassen

1850-1855
Gewohnliche Oefen tu  

Middlesborough,

Fig. 7. Nach Ledebur, „Stahl und Eisen'* 1895, S. 510.
Fig. 10. 

inea* 1861/62.

die grófsere Yerwandtschaft des Sauerstoffs der 
heifsen Luft zum Kohlenstoff und 3. durch die 
grófsere Fahigkeit des heifsen Windes, den Brenn-

* Kahere Angaben uber englische Winderbitzer 
siehe Lfirmann, „Stahl und Eisen* 18S3, S. 32 ff.

sich auch mit erhitztem W indę Ansatze im Hoch- 
ofen besser und schneller entfemen, ais bei kaltem 
Windę, der Ofengang erscheint also regelmafsiger. 
Auch brauchte man zum Anblasen des Ofens 
weniger Zeit ais friiher.



310 Stahl und Eisen. Dic Entwickłung der Roheisenindustrie Grofabritanniens. 15. April 1897.

Des Weiteren suchte man auf die Erniedrigung 
der Roheisen-Selbstkosten bezw. des ICoksverbrauchs 
d u r c h  Ve r g r S f s e r u n g  u n d  V e r b e s s e r u n g  
d e r  A b m e s s u n g e n  u n d  E i n r i c h t u n g e n  d e r  
H o c h o f e n  einzuwirken. Ausgehend von der Er- 
kenntnifs, dafs die heifsen Ofengase um so besser 
ausgenutzt werden, einen je liingeren W eg sie 
zurflckzulegen haben, gab man den Hochofen eine 
g r o f s e r e  H o h e  u n d  e i n e n  g r o f s e r e n  R a u m -  
i nha l t .  Es verringerte sich hierdurcli z. R. auf 
der Clarence-Hutte* der Koksverbrauch von 1450 kg 
f. d. Tonne Roheisen auf 1124 kg, wobei der 
Rauminhalt von 170 cbm auf 350 cbm gewachsen 
w ar und die Gesammthóhe von 14,60 m auf

1855
GewShnliche Hoch- 

Sfen zu Dow lais.

1855—1860
HochSfen in 

Wales.

Die so erzielten Yortheile gaben Veranlassung, 
immer grofsere Oefen zu bauen, besonders in 
Cleveland. R o l k o w  u n d  V a u g h a n  hatten 1868 
einen Ofen von 29 m Hohe und F e r r y h i l l  1870 
sogar einen von 33 m Hohe errichtet. Der Raum
inhalt stieg z. R. zu Ormesby 1867 auf 584 cbm, zu 
Middlesborough 1868 auf 736 cbm, Clarence 1870 
auf 700 cbm, Ferryhill 935 cbm 1870 und 
Ormesby 1870 sogar auf 1165 cbm. Ais jedoch 
mit dieser gewaltigen Steierung des Rauminhaltes 
sich eine gleichmafsig anwachsende Brennstoff- 
ersparnifs nicht erzwingen liefs, vielmehr der Koks- 
verbrauch sich nur wenig unbedeutender stellte, 
ging man bei Neuanlagen wieder zu kleineren

1860
Hochofen zu Middlesborough.

Fig. 11. Fig. 12. Fig. 13.

Fig. U  bis 14. Nach M, L, Gruner, „Annales des Mines“ 1861/OŁ
Fig. I ł .

24,40  m, zugleich erhohte sich das tagliche Aus
bringen von 30 t auf 38 bis 40 t, wie nachstehende 
Tabelie nach G r u n e r  ausfuhrlicher darlegt.

Hochofen der Clarence-HfllŁe

In h a l t ..............................................
G esam m th d h e ..............................
Tagliche Erzeugung . . . . .  
Rauminhalt f. d. Tonne in 24 Std.\ 

erzeugten Roheisens . . . . /  
Klassification des Roheisens . . 
Erzverbraueh f.d.Tonne Roheisen 
Kalkstein ,
Koks ,  ,  ,  ,
W in d tem p era tu r..........................
Temperatur der Gichtgase . , 
COj  1
CO f ...........................................

1853 1866

170 cbm 350 cbm
14,60 m 2 ł,ł0  m
30 t 38—W t
5 cbm 6 8 cbm 6
3 -4 - 3 - 4
2240 2240
800 683

1450 1125
485 485
452 332

0,6365

* Agendas Dunod Nr. 2, Mines, Esploitation, 
Mćtallurgie, Paris 1879,

Ofenabmessungen zuruck. Die Figuren 11 bis 20 
geben einen Ueberblick uber die englischen 
Hochofenprofile in diesem Jahrhundert. *

Rei Retrachtung der einzelnen Hochofen fallt 
besonders die E r w e i t e r u n g  d e r  Gi ch t  auf. 
Es hatte dies den Yortheil,, dafs die Beschickung 
durch starkes Ausbreiten nach unten sich nicht 
m ehr so verschob, wie bei enger Gicht, und der 
Ofengang regelmafsiger wurde. Da die Erze ge-

* Ueber die alteste uberlieferte Zeichnung eines 
englischen Hochofens, herstammend aus dem Jahre 
1678, berichtet Dr. L. Be c k  in seiner „Gesehichte 
des Eisens“, III. Abtheilung, S. 132; derselbe Ver- 
fasser hringt nach Schwedenburg die Beschreibung 
der HochSfen bei Stourbridge in StafTordshire aus 
dem ersten Drittel des 18. Jahrhuaderts. Dieselben 
waren 7,93 m hoch. Eine Abbildung eines Hochofens 
aus Sussex vom Yorigen Jahrhundert w ird in  ge- 
nanntem W erke, III. Abth., S. 155, ebenfalls nach 
Schwedenburg wiedergegeben.
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rostet und die Steinkohle stets in grofsen Stiicken 
aufgegeben wurde und demgemiifs die Materialien 
sehr locker lagen, so war keine Gefahr vorhanden, 
dafs der W ind die Schmelzsaule zu schwierig 
durchdringen konnte.

FernereVergiinstigungenbrachte die Einfiihrung 
der L i i r m a n n s c h e n  S c h l a e k e n f o r m  mit sich,

das Ausbringen sich erhohte, da an Blasezeit ge- 
wonnen und zugleieh die Moglichkeit gegeben 
wurde, eine starkere Pressung anzuwenden, ohne 
das Hinauswerfen der Beschickung befiircliten zu 
miissen.

Nicht so schnell fand eine V e r w e r t h u n g  
de r  H o c h o f e n g a s e  zu r  W i n d e r h i t z u n g  u .s. w.

- 9 . 1 5 - Ą r - ~

i 
i

Fig. 15. Fig. 16. Fig. 17.

Fig. 15. Nach Lcdebur. EisenhiUtenkunde. Fig. IG und 17. Nach C. Cochranc, Vortrag vor dem Meeting der Meclianical 
Eugineers ia  Loeds am 15. August 1882. Yergl. .S tah l und Eisen" 1883, Seite 4M.

welche schon 1869* auf den Old parks Iron 
Works in Shropshire und zu Willenhall in Stafford- 
shire angewandt wurde. Es verringerte sich 
hierdurch die stets mit einer Abkiihlung verbundene 
Gestellarbeit, wodurch die Ofenhitze mehr zusammen- 
gehalten, also an Brennstoff gespart wurde und

* ,Berggeist“ 1869, S. 558.

Eingang. Wenngleich die Hochofengase schon 
1792 * auf der Devonhiitte in Schottland von 
Cr i s t i e  zur Heizung von Kalkbrennófen und 
anderen Oefen, die dem Hochofenbetrieb selbst 
fernstanden, verwendet w urden , so konnte

* A. Gurlt, .Bergbau und H uttenkunde', 2. Autl. 
S. 121.

1874
Ormesby.

1876
Ormesby.

*

1870
Ofen zu Ormesby (Cleveland).

I 
I 
l 
I 
I 
I
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i 
i 
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i

R a u m i n h a l t  =

1 1 6 5 \C i ib m .



,‘>12 Stahl und Eisen. Die EntwicMum/ (Ter Hoheiseninduslrie Grofsbriiańniens. 15. April 1897,

1895
Gtengarnock (Hchultland).

die Benutzung der Giehtgase zur Winderhitzung 
und Dampfkesselfeuerung sich erst seit 184-5 Bahn 
brechen; selbst bis 1860 verzichtete man in 
Schottland und StalTordshire noch darauf, weil 
man annahm, dafs sich die Gase nur auf Kosten 
des Ofenganges benutzen liefsen. Diese Ansicht 
erklart sich insofern, ais m an damals einerseits 
die Giehtgase dem Hochofen von einer zu tiefen

1887
Newport (bei Middłesborough).

1880
Ormesby.

weiter vorari und suchte auch die Nebcnerzeugnisse 
aus den Gichtgasen zu gewinnen. Die erste An- 
lage zur Gewinnung der in den Hochofengasen ent- 
haltenen Producte wurde 1881 zuGartsherrie gebaut; 
heute liaben die grofseren mit Rohkohle blasenden 
Hochofenwerke meisl alle derartige Einrichtungen. 
Die Gewinnung der Nebenproducte erfolgt hierbei 
entweder mit oder ohne Anwendung von Sauren.

Eine der neuesten Anlagen 
haben (seit 1894) die Glengar- 
nockwerke* in Schottland, nach 
dem System D e m p s t e r  gebaut, 
welches gewissermafsen nur auf 
Abkiihlung beruht. Die Gase 
der Oefen werden von der 
Gicht durch Rohren (5 Fufs

Stelle entzog, andererseits iiufserst mangelhafte 
Gasfange besafs. Im .Jahre 1850* wandte man 
zuerst auf den Ebbw Vale-Eisenwerken den Parry- 
schen Gasfang an , der seitdem vorzugsweise bei 
den englischen Oefen sich vorlindet. Nachdem 
man aber einmal den W erth der Hochofengase 
erkannt hatte, schritt man auf diesem W ege der 
Yerbilligung der Roheisen - Selbstkosten immer

Durchmesser) in ein gemeinscliaftliches Sammel- 
rohr (2,438 m) gefuhrt; sie treten mit einer 
Temperatur von 200 bis 2 6 0 0 C. in das Haupt* 
leitungsrohr ein und werden durch Staubsammler 
und Condensatoren auf 16° C. abgekiihlt. Aus 
den Condensatoren (360 Rohre, 16,76 m X  508 mm 
Durchmesser) wird das Gas durch Saugmaschinen 
angesaugt und nach den W aschern (Scrubbers

Ledebur, „Eisenhuttenkunde“, S. 374. „Iron and Coal TradesReview “ 1896, S. 281 u. S. 418.

Fig. 1S. Fig. 19. Fig. 20.
Fig. 18. Nach C. Cochrane, Yortrag vor dem Meeting der Mechanicał Engineera in Leeds ara 15. August 1882. Vergl. eStahl 
und Eisen* 1882, Seite 434. Fig, 19. Nach Sir B. Samuelson, Yortrag vor dem Iron and Steel Institute 1887. Yergl. Lllrmann, 

„Stahl und Eisen“ 1887, Seite 3C». Fig. 20. Nach Iron and Coal Trades Review vom 28. August 1896.

.
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32 m hoeh, 5,5 m Durchmesser) gclrieben. Das 
durchschnittliche Ausbringen betrug f. d. Tonne 
Steinkohle 9,5 kg Sulphat, 50 kg Theer und 32 
bis 36 1 Oel. Es ist hierdurcli den englischen 
Hochofen eine nicht zu unterschatzende Vcrminde- 
rung der Selbstkosten des Roheisens gewahrleistet, 
die fiir uns Deutsche vergleichsweise um so mehr 
ins Gewicht fallt, ais wir einen entsprechenden 
Vortheil etwa durch Gewinnung der Nebenerzeug- 
nisse der Koksofengase nur bei sehr wenigen 
neueren HochÓfenwęrken aufzuweisen haben.

Beim Ruckblick auf vorslehende Ausfiihrungen 
drangt sich unwillkiirlich die Erscheinung auf,

unter welch giinstigen Aussichten Englands Roh- 
eisenindustrie sich entwickeln und zur Herrschaft 
gelangen konnie. Deutschlands Eisenhuttenwesen 
hat sich unter weit schwierigeren Verhaltnissen 
emporarbeiten miissen, und wenn wir heute auf 
derselben Hohe stehen, wie die Hochofenindustrie 
Grofsbiitanniens, so liegt das weniger an niedrigeren 
Kosten fiir Rohmaterialien, geringeren Lohnen 
oder billigeren Tarifen und besseren Yerkehrs- 
einrichtungen, ais vielmehr an demselben Umstande, 
der das einstige „Brandmal” m a d e  in G e r m a n y  
heute zum vielbegehrten Erkennungszeichen um- 
geschaffen hat. —

Handwerksorganisatioii und Industrie.

Wie bekannt, hatte der im Preufsischen Handels- 
ministerium ausgearbeitete Entwurf einer Hand- 
werksorganisation auch in mehrfachen Bezieluingen 
die Interessen der Industrie beriihrt. Es w ar das 
auch nicht anders moglich, sobald das Handwerk 
eine bestimmte Abgrenzung erfahrcn sollte; denn 
die Grenze mufste immer auf der einen Seite die 
Industrie beriihren. Der Entwurf iiber die Hand- 
werksorganisation, wie er schliefslich vom Burides- 
ratli dem Reichstage unterbreitet ist, weist gegen- 
iiber dem preufsischen manche Abanderung auf. 
Jedoch die Industrie beriihrt auch er in ver- 
scliiedenen Richtungen und zwar nicht blofs, weil 
die Abgrenzung gegeniiber der Industrie aufrecht 
erhalten ist.

Es wird gegenwartig sehr viel dariiber ge- 
schrieben, und namentlich die Presse, welche dem 
corporirten Handwerk nahe steht, tliut dieses, 
dafs der Bundesrath den Preufsischen Gesetzentwurf 
volIstandig umgestaltet und damit den Wiinschen 
der Kreise, welche auf Zwangsinnung und Be- 
fahigungsnachweis hinarbeiten, entgegengewirkt 
habe. Es lafst sieli durchaus nicht bestreiten, 
dafs die Fracht der Arbeiten des Bundesraths 
derartig geworden ist, dafs selbst, wenn die ver- 
biindeten Regierungen es nicht besonders erklart 
hatten, an die E i n f i i h r u n g  e i nes  Bef r i h i gungs -  
n a c h w e i s e s  auf Grund der jetzt in Aussicht ge- 
nommenen Organisation des Ilandwerks n i r a me r -  
n i e h r  zu denken ist. Trotzdem wird bei allen 
diesen Erorterungen verkannt, dafs auch der 
Preufsische Entwurf im Grunde genommen nicht 
den Wiinschen der Anhanger der Zwangsinnung 
entsprochen hatte. Auch der Preufsische Entwurf 
enthielt eine Bestimmung, wonach die Zwangs
innung n i c h t  errichtet werden sollte, wenn eine 
grofsere Anzahl der in Betracht kommenden Hand- 
werksmeister sich dagegen erklarte. Allerdings 
war dies nicht eine gesetzlich festgelegte Be
stimmung und es wurde nicht direct die Bedingung

vur.ii

aufgestellt, unter welcher die Ablehnung der Er
richtung der Zwangsinnung erfolgen miifste, aber 
in das Belieben der Verwaltungsbehórde w ar der 
Gebrauch dieser Befugtiifs gelegt. Es w ar damit 
allen denjenigen Behorden und namentlich den 
siiddeutschen, welche der freien Vereinigung den 
Vorzug geben, die Mogliehkeit gewiihrt, die Er
richtung von Zwangsinnungen zu verhindern. Der 
jetzt dem Reichstage vorliegende Gesetzentwurf 
hat die Befugnifs den Hiinden der Behorden ent- 
wunden und gesetzlich lixirt, wann und unter 
weichen Umstanden die Zwangsinnung nicht er- 
richtct werden darf. Es ist demnach nicht ganz 
richtig, wenn man in der dem corporirten Hand
werk naliestehenden Presse davon spricht, dafs 
der Preufsische Gesetzentwurf die obligatorische 
und der Bundesrathsentwurf die facultative Zwangs
innung zur Grundlage habe. Facultativ ist die 
Zwangsinnung auch von dem Preufsischen Gesetz
entwurf ins Auge gefafst gewesen, nur dafs dieser 
Charakter in dem Entwurf weniger zum Ausdruck 
kam. Allerdings ist ein grofser Unterschied insofern 
zwischen beiden Entwiirfen zu constatiren, ais die 
Willkiir der Behorden beseitigt ist. Der letztere 
Umstand wird sicherlich, wenn die Zwangs- 
organisation thatsachlich eingefiilirt werden sollte, 
eine bedeutende Aenderung in den Folgen der 
gesetzlichen Bestimmung hervorrufen.

Das wird sich auch bei dem Hauptpunkt, der 
fiir die Industrie in Betracht kommt, zeigen. Wie 
schon erwahnt, mufs, wenn das Handwerk eine 
Abgrenzung erfahi t, Steliung gegeniiber dem Begriff 
„Industrie" genommen werden. Der Preufsische 
Gesetzentwurf, den der Handelsminister Freiherr 
von B e r l e p s c h  im Sommer 1893 im „Reichs- 
anzeiger” ver3ffentlichte, hatte nach dieser Richtung 
eine ganz zweckmafsige* Tendenz bekundet. Er

* Diese Ansicbt unseres geschatzten Mitarbeiters 
theilen wir nicht. Die Redaction.

i-
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enthielt narnlieli eine gesetzliche Abgrerizung 
zwischen Handwerk und Industrie. Allerdings war 
die Formulirung derselben zu verwerfen. Der Ent- 
wurf wollte damals sammtliche Gewerbetreibende. 
welche nicht regelmafsig mehr ais 20 Arbeiter 
beschaftigen, zum Handwerk gerechnet haben. Fiir 
manche Gewerbezweige wiirde diese Abgrerizung 
zutreffen, fiir die Mehrzahl aber nicht. Es giebt 
Gewerbezweige, in denen schon die Beschaftigung 
von 10 Arbeitern und noch weniger dem Betrieb 
den fabrikmafsigen Charakter yerleiht. Hat doch 
auch das Unfallversicherungsgesetz die Arbeiterzahl 
von 10 ais Grenzsclieide zwischen Industrie und 
Handwerk aufgerichtet. Aber so verfehlt auch 
die Formulirung w ar, der Gedanke an sich war 
gesund. Vielleicht wird nicht die Arbeiterzahl, 
sondern das Anlagekapital das Kriterium fiir die 
Unterscheidung abgeben miissen. Leider ist man 
von dem Gedanken zuruckgekommen, und der 
Preufsische Entwurf, wie er dem Bundesrath 
unterbreitet wurde, enthalt nichts dergleichen. 
Es wurde in ihm lediglich in das Belieben der 
Yerwaltungsbehorden gesetzt, ob sie einen Industrie- 
betrieb zur Handwerksorganisation zuziehen wollten 
oder nicht. Das ist auch in dem Gesetzentwurf 
geblieben, der nunmehr dem Beichstag vorliegt. 
W enn etwas die Unzweckmafsigkeit dieses Vor- 
gehens mildert, so ist es nur der Umstand, dafs 
infolge des gesetzlichen Yerbotes der Errichtung 
von Zwangsinnungen beim Widerspruch der Mehr- 
heit der Handwerksmeister die Mogliclikeit der 
Errichtung von Zwangsinnungen nicht m ehr so 
umfangreich ist, wie friiher. Es tritt aber nun
mehr die Frage in den Vordergrund, w ie d e n n  
de r  Kr e i s  d e r j e n i g e n  P e r s o n e n  a b g e g r e n z t  
w e r d e n  sol i ,  we l c h e  ein U r t h e i l  d a r i i b e r  
a b g e b e n ,  ob e i ne  Z w a n g s i n n u n g  e r r i c h t e t  
w e r d e n  sol i  o d e r  n i cht .  Der Gesetzentwurf 
schreibt vor, dafs die in Betracht kommenden Ge- 
werbetreibendeii durch offentliche Bekanntmachung 
zur Abgabe ihrer Stimme aufgefordert werden 
sollen. W er sind denn nun aber diese Gewerbe- 
treibenden? Eine Grenze ist fiir dieselben in dem 
Entw urfe nicht gezogen. Diejenigen Unternehmer, 
welche sich ais industrielle betrachten, werden 
naturlicli nicht mit abstimmen. Es kann sich 
aber ereignen, dafs, wenn die Melirheit der Ab- 
stimmenden fiir eine Zwangsinnung ist, sie in 
dieselbe mit hineinbezogen werden, ohne dafs sie 
von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch gemacht 
haben. Dieser eine Umstand schon sollte darauf 
hindriingen, dafs man im Gesetz eine Grenze 
zwischen Handwerk und Industrie zieht. Mit Be- 
griffen, die in der Luft schweben, darf eine Gesetz- 
gebung nicht operiren, um so weniger, wenn es 
sich um recht materielle Interessen handelt, Man 
wird doch nicht leugnen wollen, dafs die Befugnisse, 
welche den Zwangsinnungen und Handwerks- 
kammern ubertragen werden sollen, lediglich den 
Zweck haben, das Handwerk zu fórdern. Die

Industrie, welche in die Handwerksorganisation 
einbezogen wiirde, wiirde fiir die nach ihrer 
Leistungsfahigkeit erhobenen Beitrage nicht nur 
kein entsprechendes, sondern iiberhaupt kein Aequi- 
valent erhalten. Sie wiirde einfach infolge der 
genannten, in der Luft schwebenden, Abgrenzung 
geschadigt werden. Solche Gesetzesmafsnahmen 
dtirften nicht getroffen werden. Aber auch wenn 
sie nicht vorhanden waren, wiirde trotzdem, wenn 
auch nicht in so grofsem Umfange, wie ihn der 
Preufsische Entwurf vorgesehen hatte, die Mog- 
lichkeit bestehen, dafs die Behorden Betriebe der 
Organisation zuweisen, die nach der Ansiclit ihrer 
Inhaber oder vielleicht der ganzen Branche nicht 
hinein gehoren. Dieser Einwand ist, wie zuzu- 
geben ist, nicht m ehr so stark wie gegeniiber 
dem Preufsischen Entwurf, im Grunde aber bleibt 
er auch jetzt noch zu erheben. D a s  G e s e t z  
m u f s t e  e i n e  U n t e r s c h e i d u n g  z w i s c h e n  
H a n d w e r k  u n d  I n d u s t r i e  t r e f f e n .

Ein zwei ter sehr wesentlicher Punkt, der die 
gesammte Industrie beruhrt, isl die R e g e l u n g  
d e r  L e h r l i n g s f r a g e .  W er auch die zwangs- 
weise Organisation des Handwerks in jeder 
Gestall Yerwirft, kann doch anerkennen, dafs 
die Bestimmungen des Gesetzentwurfs, welche 
darauf abzielen, das Lehrlings- und Gesellen- 
wesen im Handwerk zu bessern, an sich zu 
begriifsen sind. Das Handwerk leidet ja  heutigen 
Tags weniger an dem Mangel eines Zusammen- 
schlusses. Unsere Gesetzgebung kennt bereits 
eine Reihe von Formen, unter weichen sich ein 
solcher Zusammenschlufs vollziehen kann, aller
dings auf der Grundlage der Freiwilligkeit; wir 
erinnern nur an das ausgedehnte Gebiet der Ge
nossenschaften. W as dem Handwerk hauptsach- 
lich fehlt, ist ein guter Nachwuchs. In friiheren 
Zeiten biuhte das Handwerk, weil die Sohne der 
Handwerker in die Laufbahn der Yater eintraten. 
Seit Jahrzehnten ist das in Deutschland anders 
geworden. Es liegt hauplsachlich an der Ueber- 
schatzung des W erthes der akademischen Bildung 
und der auf derselben basirten Berufe. Man 
braucht sich nur die Statistiken anzusehen, welche 
iiber die Yater der Studirenden auf den Hocli- 
schulen aufgestellt sind, und man wird finden, 
dafs ein verhaltnifsmafsig hoher Procentsatz der 
Studirenden aus Handwerkerkreisen hervorgegangen 
ist. Es ist ja der Bildungstrieb durchaus nicht 
zu tadeln, vielmehr recht sehr zu loben, nament
lich auch, wenn man die Entbehrungen mancher 
Studirenden in Betracht zieht. Fur das Hand
werk aber sind dadurch Mifsstande hervorgerufen. 
Und es kommen nicht nur die akademischen Be
rufe in Betracht. Es gilt heutigen Tags noch 
fiir „Yornehmer*. irgend eine Sclireiberlaufbahn 
einzusehlagen, ais in der W erkstatt zu arbeiten. 
Ehe nicht durch die Macht der Thatsachen, d. h. 
durch Ueberfiillung der anderen Berufe, den Sohnen 
der Handwerker und den letzteren selbst in dieser
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Beziehung andere Gedanken beigebraeht sind, 
werden die friihcren giinstigen Yerhaltnisse des 
Ilandwerks nicht zuriickkehren. Es scheint aber 
so, ais sei die Zeit nicht allzufern, da dies der Fali 
sein wird. Bis dahin und auch spater ware es 
immerhin von grofsem W erth, wenn das Lehrlings- 
und Gesellenwesen eine gesetzliche Neuregelung 
und Besserung erfuhre. Der in Bede stehende Gesetz- 
entwurf beschrankt aber die Bestimmungen nicht 
auf die Handwerkslehrlinge, sondern enthalt auch 
a l l g e m e i n  giiltige Bestimmungen. Unter diesen 
ist diejenige am meisten zu verwerfen, nach welcher 
bei Personen unter 17 Jahren, welche mit tech- 
nischer Hiilfeleistung nicht lediglich ausnahms- 
weise oder voriibergehend beschaftigt werden, die 
Yermuthung gelten soli, dafs sie in einem Lehr- 
verljaltnifs stehen. Dadurch wird einfach der Be- 
gritf des jugendlichen Arbeiters, der noch heute 
fiir die Fabriken in manchen Berufszweigen einen 
grofsen W erth hat, in Frage gestellt. Die Be- 
griindung zu dieser Bestimmung besagt, dafs sie 
in erster Linie deshalb getroffen ist, weil die 
Gerichte mehrfach solche jungen Leute, die der 
ganzen Natur ilires Betriebes und ihrer Beschaftigung 
nach ais „Lehrlinge* anzusehen waren, deshalb 
nicht ais solche klassificirt hatten, weil in den 
mit ihnen abgeschlossenen Vertragen ausdriicklich 
vereinbart war, dafs sie ais „jugendliche Arbeiter“ 
Beschaftigung fmden soliten. Es ist gewifs ein 
Mifsstarid, wenn etwaigen gesetzlichen Bestimmungen 
ein Schnippchen geschlagen werden kann. In- 
dessen sind doch nicht blofs die Lehrlinge, sondern 
auch die jugendlichen Arbeiter durch die Gesetz- 1 
gebung geschiitzt, und sie haben in ihren Eltern 
und Vormundern immer Stellen, welche, wenn 
sie sich in ein „Lehr“ - Yerhaltnifs begeben 
haben, die Durchfuhrung desselben gegenuber 
dem Arbeitgeber durchsetzen konnen. Man hat 
aber auch von solchen Mifsstanden wenig gehort, 
und es ist immer mifslich, wenn die Gesetz- 
gebungsmaschine auf Grund von wenigen prak- 
tischen Vorkommnissen in Thatigkeit gesetzt wird. 
Man schadet dann viel mehr auf der einen Seite, 
ais m an auf der anderen niitzt. Yerschiedene 
Industriezweige beschaftigen doch gegenwartig eine 
ganze Anzahl jugendlicher Arbeiter. Wenn nun 
aber solche Beschrankungen den Fabriken auf- 
erlegt werden, wie sie in den §§ 126 u. ff. des 
neuen Entwurfs vorgesehen sind, so ist sieher, 
dafs die Zahl dieser jugendlichen Arbeiter stark 
eingeschrankt werden wird. D en N a c h t h e i l  
a b e r  h a b e n  d a n n  in e r s t e r  Li n i e  die A r b e i t e r -  
f a mi l i e n  s e l b s t ,  in zweiter Linie die ganze Ge
sellschaft, weil vielfach dann die jungen Leute 
bis zum 17. Jahre ohne regelmafsige und ordent- 
liche Beschaftigung bleiben und das Heer der 
Rowdys Yermehren werden. Man sollte deshalb

die allgemeinen Bestimmungen iiber das Lehrlings- 
wesen beseitigen und  s i ch  n u r  a u f  d i e  R e g e l u n g  
de r  L e h r l i n g s v e r h a l t n i s s e  im I l a n d w e r k  
b e s c h r a n k e n .

Wenn so immerhin wesentliche Punkte des 
Handwerksorganisationsentwurfs die Industrie be- 
riihren, so braucht sich doch dieselbe, fiirs erste 
wenigstens, nicht stark beunruhigen zu lassen. 
Die Aussichten, die der Enlwurf hat, sind durch- 
aus keine giinstigen. Die parlamentarischc Lage 
ist die, dafs eine grofse Minderheit gegen den 
Entwurf ist, weil sie die Zwangsbestimmungen 
desselben nicht billigl. Die Mehrheit aber will 
dem Enlwurf deshalb nicht zustimmen, weil er 
ihr nicht weit genug in den Zwangsbestimmungen 
geht. Schon jetzt kann man uberall in der Presse, 
die zu dem corporirten Handwerk halt, lesen, 
dafs entweder die o b l i g a t o r i s c h e  Zwangs- 
innung oder iiberhaupt keine neue Innung ge- 
wiinscht wird. Diese Behauplungen werden etwas 
iibertrieben sein, sie enthallen aber einen wahren 
Kern. Bei Allem, was das corporirte Ilandwerk 
bisher zur Errichtung der Zwangsorganisation 
unternommen hal, isl zu beobachten gewesen, 
dafs die Zwangsinnung ihm nur Mittel zum Zweck 
war. Gewifs haben sich die Kreise, welche man 
unter dem Namen „Ziinftler“ zu bezeichnen ge- 
wohnt ist, es auch gefallen lassen, dafs den 
Zwangsinnungen und Handwerkerkammern, friiher 
auch noch den Handwerkerausschiissen, gewisse 
Befugnisse iibertragen werden sollen, aber diese 
Zwangsorganisation an sich war nicht das Ziel,

1 auf welches sie lossteuerten; d a s  Ziel  w a r  de r  
B e f S h i g u n g s n a c h w e i s .  Dieser kann naliirlich 
nur eingefiihrt werden, wenn s a m m t l i c h e  Ge- 
werbetreibende, welche man ais Handwerker 'be
zeichnen kann, in eine Organisation hineingeprefst 
werden, bei der s a m m t l i c h e  Mitglieder con- 
trolirt werden konnen. Haupsachlich deshalb 
haben die corporirten Handwerker dem Entwurf 
des Preufsischen Handelsminislers zugestimmt. 
Nachdem nunmehr der Bundesrath den Charakter 
der facultativen Zwangsinnung noch sebarfer her- 
vorgekehrt hat, ist eine solche geschlossene Organi
sation, die sich ais Grundlage fiir den Befahigungs- 
nachweis brauchen lafst, n i c h t  moglich. Wiirden 
jetzt die bezeichneten Kreise dem Entwurf zu
stimmen, so wurden sie fiir immer auf die Ein
fiihrung des Befahigungsnachweises verzichten, 
u n d  d a s  w o l l e n  s i e  n i c h t .  Deshalb werden 
sie schon mit der Motivirung, dafs ihnen zu wenig 
gewahrt wird, die Vorlage zu Fali bringen, und 
deshalb wird sich die Industrie wegen der im 
Handwerksorgariisationsentwurf sie beriihrenden 
Fragen vorlaufig auch nicht allzusehr beunruhigt 
zu fiihlen brauchen. ,, „
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Bericht Uber in- und ausliindische Patente.

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

Patentami in Berlin ausliegen.

25. Marz 1897. KI. 24, D 77o t. Dftse tur Thecr- 
Olfeuerutigsnnlagen. Robert Deifsler, Berlin-Treptow.

29. .Marz 1S97. KI. 1, S 9770. Setzmaschino; 
Zusatz zum Patent 91569. Ghr. Simon, Dortmund.

KI. 7, B 19882. Drahtziehbank fiir ununter- 
broehenen Zug. Benjamin Bohin flis, St. Sulpice pres 
1'Aigle, Orne.

KI. 40, H 17 517. Schmelzgefafs zur Elektrolyse 
geschmolzener Salze. Georg Hanekop, Altena i. Westf.

KI. 49, D 7945. Streckb.mk fur MetallblOcke; 
Zusatz zum Patent S7 692. R. M. Daelen, Dusseldorf.

1. April 1897. KI. 5, II 17 286. Yerfahren und 
Yorriehtungen zum Vortreiben Yon Tunnels und der- 
gleichen in schwimmendem Gebirge. Adolf Haag, 
Berlin.

KI. 48, L 10 907. Elektrolytische Herstellung eines 
fest haftenden Ueberzugs von Carbonat auf Kupfer 
und Kupferlegirungen. A. Lismann, Munchen.

5 .April 1897. KI.5, V2817. Bohrschwengelantrieb. 
Joseph Yogt, Niederbruck bei Masmunster i. E.

KI, 24, A 5133. Ofeu mit Regenerativ-Gasfeuerung. 
Actiengesellschaft fiir Glasindustrie vormals Friedr. 
Siemens, Dresden.

KI. 24, S t 4870. Feuerthur. Arnold Stein, Diissel- 
dorf-Grafenberg.

KI. 49, H 18146. Kaltsage mit gleiehmiifsigem 
Sagendruck. Wilh. Ileidelmann, Stuttgart.

S. April 1897. KI. 20, K 14756. Seilklemme fiir 
FSrderwagen. Hermann Kleinbolz, Oberhausen, Rheinl.

KI. 24, W 12429. Ventil fiir Gas- und Luft- 
leitungen. John William Wailes, Newcastle on Tyne, 
England.

KI. 49, D 7555. Verfabren zum Erbitzen von 
Metallen zwecks Bearheiturig und Vereinigung der
selben. Robert Deifsler, "Treptow bei Berlin.

G ebrauclism uster-E intragungeu.
29. Marz 1897. KI. 5, Nr. 71525. Seilknoten fur 

Ffirderseile aus zwei hohlkonisch ausgenommenen, iu- 
einander schraubbaren Hulsen und nachgiebigem Aus- 
fńtterungsmaterial. Hermann Lócker, Dux.

KI. 19, Nr. 71488. Schienenstol'sverbindung mit 
Unterlagschiene und Kremplaschen. Hugo Gulin, 
Hamburg.

KI. 49, Nr. 71532. Walzwerk mit stufenfórmigem 
Kaliber zur Herstellung von Drehbankklauen. Heinrich 
Spatz, Essen a. d. Ruhr.

Ki. 50, Nr. 71 678. Getheilte Rippenplatten fur 
Kugelmuhlen mit Flantschen oder Rippen auf der 
Unterseite. O. v. Horstig, Saarbriicken.

5. April 1S97. KI. 10, Nr. 71991. Prefskohlen
mit prismatiseken Rippen oder pyramidenfórmigen
Erhohungen auf ihrer Oberflache. E.Mentzel, Reinicken- 
dorf-West bei Berlin.

KI. 19, Nr. 71962. Spiraldubel fur Holzscliwellen. 
Julius Boeddinghaus, Dusseldorf.

KI. 20, Nr. 71908. Mit aus Blech geprefstem 
Quertrager versehenes Drehgestell fur Kleinbahnwagen. 
A rthur Koppel, Berlin.

KI. 49, Nr. 71 894. Zwei ineinander greifende
Werkstucke fur Gabeln mit gerader Zinkenzahl.
P. W. Hassel, Hagen i. W.

KI. 49, Nr. 71 896. Profilirtes Endstuck fiir Rolir- 
gelander aus Stahlgufs. Joli. Biechteler, Kempten i. B.

KI. 80, Nr. 71930. Eisen- oder Stahlgufsmantel 
fiir Brenn- und SchmelzOfen, mit aufsenseitig ver- 
laufenden Rinnen oder Kanalen behufs Kuhlung durch 
Luflzug. Albrecht Stein, Wetzlar.

KI. 81, Nr. 71918. Hangebugel fiir transportable 
FiSrdergefafse, bestehend aus Schienen mit Haken 
und HandgrifT. Maschinenfabrik Rliein und Lahn, 
Gaube, Gockel & Cie., Oberlahnstein a. Rh.

Deutsche Reichspatente.

KI. 4!), Nr. 90361, vom 21. Januar 1896. P e t e r  
Y a l e r i u s  i n  D u s s e l d o r f .  Thcilscheibe mit bieg- 
samem, die Theilung trayendem MetaUband.

Ais Theilscheibe dient ein biegsames mit gleich- 
weit voneinander entfernten LOchern versehenes 
Metallband a, welches zu einem Kreise zusammen- 
gelegt ist und durcli radiales Verstellen der Halter b 
auf eine beliebige Anzahl LOcher eingestellt werden 
kann. In diese wird der, z. B. das Zahnmodell c 
tragende Arm d eingesteckl.

KI. 1!), Nr. 897S6, vom 17. Januar 1895. H o e r d e r  
B e r g  w e r  k s -  u n d  H u t t e n r e r e i n  i n H o e r d e .  
Schienenstofscerbindung.

Zwischen der aufseren Lasche c und dem Schienen- 
stofs wird eine Fangschiene b gelegt, dereń Lange 
etwras langer ais diejenige der Lasche e ist und dereń

Kopf in einen Ausschnitt des Kopfes der Haupt- 
schienen a derart hineinreicht, dafs ihre obere Flachę 
eine Yerbreiterung der Schienenlaufflache bildet, 
wahrend der Fufs b- der Fangschiene auf den Fufs 
der Hauptschiene sich aufsetzt und der Rand b 1 den 
Kopf der Hauptschiene unterfiingt.
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Der Platiiienherd o (vergl. Patent Nr. 78810 in 
, Stahl und Eisen“ 1895, S. 211) ist rostformig her- 
gestellt, um eine gleichmafsigere Ileizung der Platiuen c 
uud der Bleche b zu erzielen.

Paten te der Yer. Staaten Amerikas
N r. 550021. Ch. W. 

F l i n t  in P o r t  T o w n -  
s e n d ,  (Wash.). Curren- 
schieue und Eisenbahnrad.

Die i n n e r e  Curven- 
schicne hestelit aus zwei 
Schienen a b, von welchen 
die aufsere a haher ais 
die innere b liegt. Dem- 
entsprechend hat fi as Rad 
eine grOlsere und eine 
kleinere Ijauffliiche d c, von 
welchen c auf b der geraden 
Streeke lauft, wahrend in 
der Curve d auf a stcigt, 
um ein Schleifen der Rader 
zu yerhindern.

C- und einem I-E isen, welche zusammengenietet sind, 
so dafs sie einen W asserbehalter hilden. In diesen 
wird lici b Wasser eingeleitet, welches bei c abfliefst 
und in die oben offenen Kfddkasten d des Gestells fliefet.

Nr. 5GS170. Tl i e S u l l i v a n  M a c h i n e r y  Go. 
in G l a r e m  on t,  N. H. Grubenstempel.

Der Stempel bestelit 
aus e*nem Cylinder a mit 

r i yH Kolben b, dessen Stange c
£  s  r" ’— "tM im Hals v gefuhrt uud in

seinem unteren Theil mit 
Gewinde versehen ist. Auf 

«*£ letztercm silzt eine starkę
W f c »| durch Hebebaume drehbare

I li Muller d. Der Stempel
|  I £  || wird in der Weise benutzt,
I l  , . J  II dafs durch Rohr e Druck-

f
lult uber den Kolben b in 
den Cylinder a eingelassen 
wird, wonach der Stempel 
zwischen den Stofsen sich 
verspreizt. In dieser Lage 
wird die Mutter d nacli 
oben fest angezogen, so 
dafs nunmehr die Druck- 
luft wieder abgelassen w er
den kann,  ohne dafs der 
Kolben b sich wieder ver- 
scliiebt.

P N r. 566850. S . - F o r -
l e r  i n  B e l l e v u e  (Pa.). 
JilockioSrmofen.

Die Herdsolde des Ofens 
setzt sich aus feststehenden 

und losen Querstreil'en n und b zusammen, von welchen 
letztere auf Rollen c ruhen und durch aufserhalb des 
Ofens angeordnete hydraulische Kolbemnotoren nach 
einer Seite aus dem Ofen hinausgeschobeu werden 
kOnnen. An dieser Seite hat die Olenwand Arbeits- 
Sflnungen mitThiiren. Behnfs Aufnahme eines Blockesc

Nr. 559239. P e t e r  W e b e r  u n d  J u s t i n  I le id  
in  P i t t s b u r g ,  Pa. Walzen ton Eisenbahnachsen.

Das Walzwerk besteht aus drei Vor- und drei 
Fertigwalzen, welche, nebeneinander gelagcrt,' mit-

wird der betreftende Herdtheil b vorgeschoben, der 
Błock e auf den Herdtheil gelegt und bei liochgezogener 
Thur der Herdtheil b mit dem Błock e in das Innere 
des Ofens gefahren. Sodann wird die Thur geschlossen. 
Lelztere kann durch eine Kette mit dem hydraulischen 
Kolbenmotor derart verbuuden werden, dafs sie sich 
im geeigneten Zeitpunkt selbstlhatig 5ffnet und schliefst.

einander gekuppelt sind und einen gemeinschaftlichen 
Antrieb erhalten. Die Walzenstander sind so ein- 
gerichtet, dafs die Oberwalze senkrccht und die beiden 
Unterwalzen wagerecht gegeneinander yerstellt werden
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KI. 7, Nr. 90501, vom 12. December 1895. L o u i s  
Al b r e c h t  i n S i e g e n ,  Westfalen. Hali/ren- und 
BlechglUhofen.

Nr. 557127. M a l v e r n  W. I l e s  i n D e n  y e r  
(Golo.). Schachtofen.

Der Tragring a des Schaclltes besteht aus einem
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kSnnen. Aufserdem haben die Walzcnstander zwischen 
den Lagern OefTnungen, um die Achse zwischen die 
Walzen zu legen. Zwischen den Yorwalzen wird 
der Rundstab auf das ungefahre Profil der Achse 
vorgewalzt; sodann wird der Stab von zwei auf ge- 
meinschaftlicher Welle silzenden Kreissagen an beiden 
Enden auf genaue Lange abgeschnitten und nunmehr 
zwischen den Fertigwalzen a auf das genaue Profil b 
ausgewalzt. Die weitere Bearbeitung der Achse er- 
streckt sieli dann nur noch auf das Abdrehen der 
Aehsschenkel.

S r . 557 924. S a m u e l  T, W e e l m a n  i n  Up-  
l a n d ,  Pa. Regenerativofen.

Um nicht allein das aus den Gaserzeugern heils 
austretende Gas, sondern auch die Luft in heifsem 
Zustande in die Warmespeicher eintreten zu lassen,

wird die Luft vorgewiirmt. Zu diesem Zweck ist in 
den Abgaskanal a unterhalb der Esse b ein Rohren- 
W inderhitzer c angeordnet, der aus vier Gruppen 
besteht. Durch diese geht die Luft in Schlangen- 
linien hindurch, erw arm t sich und tritt dann erst in 
den zu den Warmespeichern fiihrenden Kanał e.

S r . 5(10316. D e w e e s  W. H a r r i s o n  in Re y -  
u o l d t o n ,  Pa. Gliihkiste.

Die Gliihkiste besteht aus zusammengenieteten 
Blechen. Letztere sind durch aufgenietete Winkel-

eisen a mit Zwischenschienen b versteift und an den 
KopfstOfsen durch elastische Ueberlappungen e ver- 
bunden. Durch Ueberdeckung der oberen Seite mi tSand 
wird dem Reifsen und Werfen der Decke vorgebeugt.

S r .  569143. Ch. Y. W h e e l e r  i n A l l e g h e n y ,  Pa. 
Herstellung von Pansergeschossen.

Die gehartete Spitze des fertigen Geschosses wird 
durch sehnelles Erhitzeu und langsames Abkuhlen 
an der Luft wieder angelassen, um eine aufsere 
Schicht ungehilrteten Stahls auf dem geharteten Stahl- 
kOrper zu erhalten und dadurch ein sicheres Durch- 
schlagen des Panzers zu gewahrleisten.

Nr. 559665. P e r  T, Be r g  in Mu n h a l l ,  Pa. 
Hollbahn fiir Walzwerke.

Die Rollbahu a ruht  auf einem Wagen, der auf 
Schienen b am Walzwerk entlang gefahren werden 
kann. Die Rollbahn a kann um den Sehildzapfen c 
vermittelst des hydraulischen Kolbenmotors gehoben

und gesenkt werden. Letzterem wird von der auf 
dem Wagen angnordneten Ventilbiihne e aus Druck- 
wasser zugefiihrt, welches durch ein bei f  pendelnd 
gelagertes Teleskoprohr g in die am Wagen befind- 
liche Rohrleitung ubertritt. Zum Antrieb der Rollen 
und des ganzen Wagens dient je ein auf demselben 
gelagerter elektrischer Motor.

Das Patentwesen in Oesterreich-Ungarn.

In Oesterreich-Ungarn bestand bis vor Kurzem 
noch das Privilegiengesetz vom 15. August 1852, 
dessen Geist den grofsen Fortschritten der Gewerbe 
und Technik in den letzten Jahrzehnten in keiner 
Weise mehr entsprach. Alle Anstrengungen, ein neues 
Gesetz zu schaffen, scheiterten aber an dem Dualismus 
der beiden Staaten, bis man sich endlich entschlofs, 
beiden je ein besonderes Patentgesetz zu geben. In-, 
folgedessen tra t bereits am 1. Mitrz 1896 in  Ungarn 
ein neues Patentgesetz in Kraft, wahrend in Oester- 
reich die Berathungen uber ein solches noch fort- 
dauerten und endlich am 11. Januar 1897 zur An- 
nahme eines neuen Patentgesetzes fuhrten, dessen 
Geltungsbegiun aber durch Verordnung des Handels- 
ministers erst noch feslgesetzt werden mufs. Der- 
selbe mufs spatestens mit dem ersten Tage des auf 
die Kundmachung (28. Januar 1897) folgenden dritten 
Kalenderjahres eintreten (§ 123).

Beide Gesetze, die im Blatt fur Patent-, Muster- 
und Zeichenwesen 1896, S. 154 und 1897, S. 36 ab- 
gedruckt sind, beruhen auf der Vorprufuug und Aus- 
legung der Patentanmeldungen, und weichen nur in 
einigen, allerdings ganz wesentlichen Punkten von- 
einander ab. Einer der wesentlichsten ist der, dafs 
nach dem ungarischen Gesetz im Ertbeiluugsyerfaliren 
die Neuheit der Erfindung von Amtswegen n i c h t  
zum Gegenstand der Priifung oder Entscheidung ge
macht wird (§ 33).

Wohl aber kann ein Patent nach § 21 wegen 
Nichtneuheit (Yeroffentlichung in Druekschriften, olTen- 
kundige Vorbenutzung, Doppelpatentirung) vernichtet 
werden. Auch hat Ungarn keine P a t e n t s c h r i f t e n .  
Dafiir hat nach § 43 Jedermann das Recht, auf seine 
eigenen Kosten Gopien des Patentregisters, der Be- 
schreibungen, Zeichnungen, Muster und Modelle zu 
nehmen und diese Copien amtlich beglauhigen zu 
lassen. Im iibrigen lehnen sich beide Gesetze an das 
Deutsche Patentgesetz vom 7. April 1891 an, beruck- 
sichtigen aber in ihren weit zahlreicheren Paragraphen
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(65 in U ngam  und 124 in Oestcrreich gegeniiber 40 
in Deutschland) eine erhebliche Zahl von Special- 
fallen.

Die Hauptunterschiede und Sonderbestiminungen 
des Osterreichischen Gesetzes gegeniiber dem Deutschen 
Patentgesetz sollen in Folgendem kurz besprochen 
werden.

Das Gesetz schliefst in § 1 von der Paleiitiruiig 
auch solche Erfindungen aus, d ie  o f f e n h a r  a u f  e i n e  
I r r e f u h r u n g  d e r  B e v Ql k e r u n g  a h z i e l e n  u n d  
d e r e ń  G e g e n s t a n d  e i n e m  s t a a t l i c h e n  Mono-  
p o i s r e c h t e  v o r b e h a l t e n  is t. Desgleichen k8nnen 
neben Arzneimitteln auch D e s i n f e c t i o n s m i t t e l  
nicht patentirt werden.

Ais nicht neu sieht der § 2 auch solche Gegen- 
stande an, d ie  S f f e n t l i c h  z u r  S c h a u  g e s t e l l t  
o de r  y o r g e f i i h r t  w u r d e n .

Principiell weichte das Oesterreichische und Un- 
garisclie vom Deutschen Patentgesetz dadurch ab, dafs 
ersteres im §4- bezw. 5 nur d en  U r h e b e r  d e r  Er -  
f i n d u n g  o d e r  d e s s e n  R e c h t s n a c h f o l g e r  ais zur 
Patentnachsuchung berechtigt anerkennt (infolgedessen 
kann nach § 58 bezw. 35 ein Einspruch auch darauf ge- 
grundet werden, da f s  d e r  P a t e n t b e w e r b e r  n i c h t  
U r h e b e r  do r  E r f i n d u n g  o d e r  d e s s e n  R e c h t s 
n a c h f o l g e r  i s t ,  o d e r  a i s  s o l c h e r  n i c h t  a n -  
z u s e h e n  is t). Im ubrigen kann nach § 31 g ege n -  
u b e r  a u s l i i n d i s c h e n  S t a a t e n ,  w e l c h e  d s t e r -  
r e i c h i s c h e n  S t a a t s a n g e h ó r i g e n  k e i n e n  o d e r  
e i ne n  u n y o l l s t a n d i g e n  S c h u t z  g e w a h r e n ,  das
V e r g e l t u n g s r e c h t  in A n w e n d u n g  g e b r a c h t  
we r d e n .

Die Ertheilung eines von einem alteren Patente 
a b h a n g i g e n  P a t e n t e s  ist im § 4 ausdrueklich vor- 
gesehen. Der Inhaber des letzteren kann, w e n n  
e r s t e r e s  d r e i  J a h r e  a l t  g e w o r d e n  i s t  u n d  d e r  
G e g e n s t a n d  de s  A b h a n g i g k e i t s p a t e n t e s  von  
e r h e b l i c h e r  gewre r b l i c h e r  B e d e u t u n g  i s t ,  di e  
L i c e n z  f u r  d i e  B e n u t z u n g  d e s  a l t e r e n  P a 
t e n t e s  e r z w i n g e n .  Andererseits kann nach §30 
der Inhaber eines Patentes beim Patentam t d ie  E n t - 
s c h e i d u n g  b e a n t r a g e n ,  d a f s  d i e  g e w e r b -  
l i c h e  V e r w e n d u n g  e i n e r  p a t e n t i r t e n  E r - 
f i n d u n g  d i e  y o l l s t a n d i g e  o d e r  t h e i l  w e i s e  
B e n u t z u n g  s e i n e r  E r f i n d u n g  v o r  a u s s e t z t.

Sehr bemerkenswerth siud die Bestimmungen 
Ober die Erfindungen von Angestellten und dergleichen.

Hieruber heifst es in § 5 des Oesterreichischen 
Gesetzes:

A r b e i t e r ,  A n g e s t e l l t e ,  S t a a t s b e d i e n s t e t e  
g e l t e n  a i s  d i e  U r h e b e r  d e r  v o n  i h n e n  i m 
D i e n s t e  g e m a c h t e n  E r f i n d u n g e n ,  w e n n  
n i c h t  d u r c h  V e r  t r  a g o d e r  D i e n s t v o r  - 
s c h r i f t e n  etw»as  A n d e r s  b e s t i m m t  i s t .  V e r  - 
t r a g s - o d e r  D i e n s t e s b e s t i m m u n g e n , d u r  c h 
w e l c h e  e i n e m  i n  e i n e m  G e w e r b s u n t e r -  
n e h m e n  A n g e s t e l l t e n  o d e r  B e d i e n s t e t e n  
d e r  a n g e m e s s e n e N u t z e n  a u s  d e n  v o n  i h m  
i m D i e n s t e  g e m a c h t e n  E r f i n d u n g e n  e n t -  
z o g e n  w e r d e n  s o l i ,  h a b e n  k e i n e  r e c h t -  
l i c h e  W i r k u n g .

Entsprecheud den Bestimmungen iiber das Ab- 
hangkeitsverhaltnifs von Patenten kann nach § 9 auch 
d e r  V o r b e n u t z e r  v e r l a n g e n ,  d a f s  s e i n e  Be-  
f u gn i f s  v o n  d e m  P a t e n t b e s i t z e r  d u r c h  Aus -  
s t e l l u n g  e i n e r  U r k u n d e  a n e r k a n n t  we r de .  
G e g e b e n e n f a l l s  h a t  d a s  P a t e n t a m t  u b e r  
d i e s e n  A n t  r a g  zu e n t s c h e i d e n .  Di e  a n e r k a n n i c  
B e f u g n i f s  w i r d  i n d a s  P a t e n t r e g i s t e r  e i n-  
g e t r a g e n .

Rechtlos sind die Urheber der Erfindungen, 
w e l c h e  s i ch auf  z u r  H e b u n g  d e r  W e h r k r a f t  
n o t h w e n d i g e  K r i e g s wa f f e n ,  S p r e n g -  u n d  
M u n i t i o n s a r t i k e l ,  B e f e s t i g u n g e n  o d e r  Kr i e gs -  
s c h i f f e  beziehen, insofern nach § 10 der Kriegs- 
yerwaltung im Einyerst&ndnisse mit dem łlandels- 
minister das llecht zusteht, d i e s e  E r f i n d u n g e n  
f u r  i h r e n  B e d a r f  zu g e b r a u c h e n ,  o d e r  d u r c h  
i h r e  g e s c h a f t l i c h  B e a u f t r a g t e n  g e b r a u c h e n  
zu l a s s e n ,  o h n e  d a f s  g e g e n i i b e r  d e r  Kr i e g s -  
y e r w a l t u n g  a u s  d e m P a t e n t e  i r g e n d  w e l c h e  
B e c h t e  g e l t e n d  g e m a c h t  w e r d e n  kOnnen.  U e b e r  
e i n e  b i l l i g e  V e r g u t u n g  e n t s c h e i d e t ,  f a l l s  e i n e  
V e r e i n b a r u n g  n i c h t  z u s t a n d e  k o m m t ,  d e r  
F i n a n z -  und H a n d e l s m i n i s t e r  u n d  d i e  Kr i e g s -  
y e r w a l t u n g .  D u r c h  di e  b e z u g l i c l i e n  V e r h a n d -  
l u n g e n  w i r d  a b e r  d a s  G e b r a u c h s r e c h t  a n  d e r  
E r f i n d u n g  n i c h t  be e i n f l u f s t .

Desgleichen kfinnen nach § 15 Patentrechle im 
I n t e r e s s e  d e r  b e w a f f n e t e n  Ma c h t  o d e r  d o r  
d f f e n t l i c h e n  Wo h l f a l i r t  o d e r  d e s  S t a a t s  g e g e n  
a n g e m e s s e n e  E n t s c h u d i g u n g ,  d i e  g e g e b e u e n -  
f a l l s  d u r c h  di e  G e r i c h t e  f e s t g e s t e l l t  wi r d ,  
e n t e i g n e t  we r d e n .

P a t e n t e ,  w e l c h e  in e i n  s t a a t l i c h e s  Mono-  
p o l r e c h t  e i n g r e i f e n ,  h a b e n  n a c h  § 11 g e g e n -  
u b e r  d e r  S t a a t s -  u n d  K r i e g s v e r w a i t u n g  k e i ne  
Wi r k u n g .

Die Dauer des Patentes ist nach § 14 funfzehn 
Jahre — und zwar b e g i n n t  d e r  L a u f  d i e s e r  Ze i t  
mi t  de m Ta g e  d e r  B e k a n n t m a c h u n g .  Nach § 26 
kann auch auf einzelne Theile des Patentes yerzichtet 
werden.

Die Organisation des Patentamtes gleicht im 
wesentiichen dem deutschen. Dagegen tritt an Stelle 
des Reichsgerichts d e r  P a t e n t g e r i c h t s h o f  i n 
Wi e n ,  § 39 und 41, w e l c h e r  a i s  B e r u f u n g s -  
i n s t a n z  g e g e n  di e  E n d e n t s c h e i d u n g e n  d e r  
N i c h t i g k e i t s a b t h e i l u n g  gi l t .  Die 3 f a e h t e c h -  
n i s c h e n  Mi t g l i e d e r  w e r d e n  a u s  d e n  M i t g l i e d e r  n 
d e s  P a t e n t a m t e s  von Pa l l  zu F a l i  b e r u f e n .  
S i e  d i i r f en  j e d o c h  bei  d e n  E n t s c h e i d u n g e n  
des  P a t e n t a m t e s  n i c h t  m i t g e w i r k t  h a b e n .  
In Ungarn nimmt die Stelle des Reichsgerichts der 
Patentrath in Budapest ein.

D ie P a t e n t a n w a l t s c h a f t  ist in § 4 3  geregelt; 
das Patentertheilungsverfahren gleicht dem in Deutsch
land eingefuhrten.

Bemerkenswerth ist nur die Bestimmung in § 57, 
wonach d ie  a u s g e l e g t e  B e s c h r e i b u n g  b i s  z u r  
E r t h e i l u n g  de s  P a t e n t e s ,  u n d  w e n n  e i n e  
s o l c h e  n i c h t  e r f o l g o n  s o l l t e ,  b i s  z u m A b l a u f e  
v on  5 J a h r e n  s e i t  d e m T a g e  de r  A u s l e g u n g  
d e n  du r c h  d i e  Ge s e t z e  d e n  W e r k e n  d e r  L i t e 
r a t u r  e i n g e r a u m t e n  S c h u t z  gen i e f s t .

Offenbar muthwillige Antrage auf ROcknahme, 
Nichtigerklarung oder Aberkennung von Patenten 
konnen nach § 82 mit Geldstrafen bis 300 fl. belegt 
werden. Hat das Patentamt w e s e n t l i c h e  F o r m e n  
d e s  P a t e n t e r t h e i l u n g s y e r f a h r e n s  v e r l e t z t ,  so 
k a n n  n a c h  § 89 d e r  P a t e n t g e r i c h t s h o f  di e  
S t r e i t a n g e l e g e n h e i t  z u r  n o c h m a l i g e n  Ver -  
h a n d l u n g  u n d  E n t s c h e i d u n g  a n  d a s  P a t e n t 
a m t  zur i i ck v e r we i s e n .

F u r  di e  B e u r t h e i l u n g  d e s  E i n g r i f f e s  i n 
e i n  P a t e n t  i s t  n a c h  § 98 a u s s c h l i e f s l i c h  di e  
d e m P a t e n t  zu G r u n d e  l i e g e n d e  B e s c h r e i b u n g  
d e r  E r f i n d u n g  m a f s g e b e n d  u n d  es  d a r f  k e i n e  
wi e  i m m e r  g e a r t e t e  n a c h t r S g l i c h e ,  in d i e s e r  
B e s c h r  e i b u n g  ni c  lit en  t h a l t e n e  D a r s t e l l u n g  des  
P a t e n t g e g e n s t a n d e s  b e r u c k s i c h t i g t  w e r d e n .
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S ta tis tisc lies .
Ein- und Ausfuhr des Deutschen Reiches.

E i n f u h r  
1. J a n u a r  bis 28. F eb ru a r 

189(5 | 1897

A u s f u h r  
1. Ja n u a r bis 28. F eb ru a r 

1896 j 1S97

E rz e : ‘ t t t
E is e n e rz e ............................................................... 266 217 309 760 371 401 540 916
Schlacken von Erzen, Schlackenwolle etc. . . 50 245 S2 894 2 535 4 303
Thomasscblacken, g em ah len .............................. 5 824 5 677 10 859 14 240

R oheisen :
Brueheisen und E isenabfa lle ............................. 1 625 3 160 9 296 4931
R o h e is e n ............................................................... 22 273 37 390 27 122 15 194
Luppeneisen, Rohschienen, B ld c k e ................. 151 63 8 674 8 395

F a b ric a te :
Eck- und W inkeleisen.......................................... 16 45 25 045 19 105
Eisenbahnlaschen, Schwellen etc........................ 8 64 15 395 3 329
E isenbahnsch ienen .............................................. 7 25 ł 22 624 10 783
Schmiedbares Eisen in Staben etc., Radkranz-, 

P flugschaareneisen ................................................... 3 513 3 747 43 902 32 814
Platten und Bleche aus schmiedbarem Eisen, roli 418 350 23 948 16 821
Desgl, polirt, geflrnifst etc................................... 605 888 S57 1 069
W eifsblech.......................................... .... 692 1 366 41 27
Eisendraht, r o h ................................................... 1 457 872 17 468 16 219
Desgl. yerkupfert, verzinnt etc........................... 78 72 14 458 16 026

Ganz grobe Eisenwaaren:
Ganz grobe Eisengufsw aaren............................. 910 711 2 554 2 252
Ambosse, Brecheisen etc....................................... 53 56 524 447
Anker, K e t t e n ....................................................... 346 235 208 80
Brucken und B ruckenbestandtheile................ 50 21 434 668
Drahtseile ................................................................ 17 23 336 345
Eisen, zu grob. Maschinentheil. etc. roh rorgeschmied. 7 56 472 584
Eisenbahnachsen, R ader etc................................ 279 260 4 108 4403
K an o n en ro h re ....................................................... 1 45 23
RShrenj geschiniedete, gewalzte etc.................. 574 1 741 5 108 4 052

Grobe Eisenwaaren:
Grobe Eisenwaaren, nicht abgeschliffen und 

geschliflen, W e rk z e u g e ..................................
ab-

1 575 2 068 20 912 19 757
Geschosse aus schmiedb. Eisen, nicht abgeschliflen — — 377 —
D rah ts tilte ............................................................... 3 2 9 587 9 432
Geschosse ohne Bleimantel, abgcschlilleii etc. , . ■ : — _ 30 14
Schrauben, Schraubbolzen etc............................ 39 65 526 278

Feine E isen w aa ren :
G u fs w a a re n ........................................................... 46

•?
54 } 2 811Waaren aus schmiedbarem Eisen...................... 230 /

Nahmaschinen ohne Gestell etc.......................... i 145 260 565
Fahrrader und F a li r ra d th e ile .......................... ? 38 ? 56
Gewehre ffir Kriegszwecke.................................. 0 1 409 138
Jagil- und Luxusgewehre, GewehrUwile , . . 16 15 14 10
Nahnadcln, N ahm aschinennadeln..................... 1 6 202 201
Schreibfedern aus Stahl etc................................. 21 24 6 6
U h rfou rn itu ren ....................................................... 6 6 S5 87

Maschinen:
Locoinotiven, Locomobilen.................................
D am pfkesse l...........................................................

101 123 1 632 949
26 85 472 609

Maschinen, flberwiegend aus Holz . . . . . 126 192 162 169
„ „ Gufseisen . . . 6 428 7 430 14 637 16108

„ , schmiedbarem Eisen 412 679 2 517 2 473
. and. unedl. Metalien 57 71 155 181

Nahmaschinen mit Gestell, uberwieg. aus Gufseisen 6 7 1 159 1002
Desgl. uherwiegend aus schmiedbarem Eisen . . 192 332 — —

A ndere F a b ric a te :
Kratzen und Kratzenbeschlage . . . . . . . 38 42 40 27
Eisenbahnfahrzeuge.............................................. '
Andere Wagen und S c h l i t t e n ..........................

75 39 1 463 895
26 21 52 25

D am pf-Seeschiffe................................................... ? — ? —
Segel-Seeschiffe....................................................... to ? — ? —
Schiffe fur B innensch iflah rt..............................J ? — ? 1
Zus., ohne Erze, doch einschl. lustrum, u. Apparate t 43 021 j 66 597 | 282 538 222 7H
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Boriehte iiber Y®ammiimgen aus Fachvereinen.

Freie Oekonomische Gesellschaft 
in Petersburg.

In der „Freien Oekonomischen Gesellschaft" in 
Petersburg hiell Hr. R a d 7.i g  einen Vortrag
Uber die liolien E isenziille uiid die liolien Eiscu- 

p reise  in Itnfsluud,
in welchem er darauf hinwies, welche grofsen und 
/.udem unfruchtbaren Opfer Rufsland bringt, indem 
es um jeden Preis der Eisenindustrie Boden ge- 
winnen will. Das Protectionssyslem hat sich dort 
seit dem Jahre 1811 (unter Ssperanski) entwickelt, 
wo vor Allem das Eisen sich des grOfsten Schutzes 
erfreute. Die Eiseneinfuhr zu Wasser wurde ganzlich 
untersagt, und. bei der Einfuhr iiber die Landgrenze 
tiatte dieser Artikel einen so liohen Zoll zu zahlen, 
dals der Import auf diesem Wege unmOglich wurde. 
So war es bis zum Jahre 1857; diese Periode ist ais 
die Glanzzeit des Protectionismus anzusehen. Seit 
1857 ist der Zollschutz etwas schwaeher geworden; 
im Jahre 1877 wurde die Vorschrift erlassen, dafs der 
Zoll in Gold zu erheben sei, wahrend vom 1. Juli 1884 
ab wieder die Neigung yorherrscht, die EisenzOlle zu 
erhOhen. Der Vortragende wies hierbei auf den 
interessanten Umstand h i n , dafs Roheisen- und 
Eisenproduction bei jedem Zollsatze zugenommen 
lultte. Yon 1857 bis 1870 ist die Production um 
50%  gewachsen, von 1877 bis 1884 bei einem Zoll
satze von 5 Kop. um 20 % , von 1887 bis 1895 bei 
einem Zollsatze von 25 Kop. um 05 %. Darauf ent- 
warf er ein Bild der Lage der russischen Eisenindustrie. 
Im Ural ist beispielsweise noch jetzt ein Verfabren 
Oblich, welches unnutzerweise eine kolossale Menge 
von Heizmaterial erfordert. Eine Folgę davon ist 
einerseits die Verwflstung der Wfllder und anderer- 
seits der theure Preis der Producte. Es ist somit kein 
Wunder, dafs das Ural-Roheisen theuer ist, da zur 
Herstellung eines einzigen Puds Holzheizmaterial fur 
mindestens 25 Kop. verbraucht wird. Diejenigen 
Fabrikbesitzer, welche schon zu einem vervoll- 
kommneten Productionsverfahren flbergegangen sind, 
brauchen nur Heizmaterial fiir 8 bis 10 Kop. — 
Im Suden wiirde es auch nicht besser stehen, wenn 
dort nicht Aushlnder mit ihren K apitalien, ihren 
Kenntnissen und ihrer Energie die Saclie in die Hand 
genommen und die Roheisenproduction billiger ge- 
stallet hatten. Ein Pud Roheisen kostet gegenwartig
35 bis .‘56 Kop., wahrend os fur 70 Kop. rerkault wird. 
Der Gewinn ist, wie wir sehen, sehr verloekend, doch 
hat leider die Bevólkerung selbst gar keinen Antheil 
daran, sondern im Gegentheil nur zur Vergr0fserung 
dieses Gewinnes beizutragen. Diese Behauptung 
illustrirte der Yortragendo durch folgende Ziffern: im 
Jahre 1885 war bei einem Zoile von 12 Kop. Gold der 
Roheisenpreis in Petersburg 70 Kop., im Jahro 1886 — 
74'/2 Kop., 1887 — 75 Kop. Dann wurdo der Zoll 
erhoht und der Roheisenpreis stieg auch gleich auf 
95 und 100 Kop. In letzter Zeit ist der Preis sogar 
auf 104 Kop. gestiegen. Das Steigen der Roheisen-

preise hat auch eine entsprechende Steigerung des 
Eisenpreises zur Folgę gehabt. Im Jahre 1855 wurde 
Stangeneiseii auf der Nislmier Messe mit 97 Kop. pro 
Pud verkauft. 1885 schon mit 1 Rbl. 75 Kop. und
1894 mit 2 Rbl. 30 Kop. Der Preis fur Eisenbleche 
ist von 2 Rbl. auf 4 Rbl. 40 Kop. gestiegen. Diese 
liohen Preise haben , nach den Worten des Vor- 
tragenden, eine sehr schlechte Einwirkung auf die 
Landwirthschaft. Die Bauern brauchen das Eisen 
nicht nur zu Gerathen, sondern auch zu allerhand 
hauslichen Zwecken, dabei wird aber beispielsweise 
ein Nagel noch gegenwartig auf vielen Bauernh5fen 
ais Luxusgegenstand behandelt. Es ist das auch kein 
W under, wenn man in Betracht ziehl, dafs ein Pud 
Nagel, welches in Amerika 66 Kop. kostel, in Rufsland 
mil 3 Rbl. bezahlt werden mufs. Hiorauf wies 
Referent die Verluste nach, welche durch die liohen 
ZOlle der BeyOlkerung zugefiigt werden, und fflhrte 
das Gouvernement Wjatka ais Beispiel an, wo diese vom 
Protectionssystem gefordorten Opfer jahlich 9 Millionen 
Rbl. ausmachen, wahrend sio fflr ganz Rufsland boi 
bescheidenor Schatzung auf 50 Millionen Rbl. veran- 
schlagt werden miissen. Darauf fflhrte der Redner 
yerschiedene Beispiele aus seiner Thatigkeit auf tłem 
Lande an, aus welclien ersicbtlich war, wie schwer, 
ja fast unmOglich es ist, ohne Eisen auszukominen, 
wahrend dieses Materiał seines liohen 1’reises wegen 
vom Bauer gar nicht erstanden werden kann Redner 
gab der Ansicht Ausdruck, dafs unter solchen Be- 
dingungon von einer Hebung der Landwirthschaft und 
speciell des Ackerbaues gar nicht die Rede sein konne. 
Darauf ging er auf die Verluste uber, welehe die ver- 
schiedenen Ressorts infolge der liohen Eisenpreise und 
namentlich durch das Verbot, auslandisches Eisen zu 
verwenden, zu tragen haben; auslandisches Eisen stelle 
sich trotz des holien Zolles immer noch billiger, ais 
russisches. llierfur fflhrte der Redner eine Menge Bei
spiele an, welche sogar yon der officiellen Presse be- 
stiłtigt sind. Auch die Riiekwirkung der hohen Eisen
preise auf die anderen Industriezweige wurde vom 
Redner trefflich illustrirt. Darauf wies er, auf ein 
Ziflernmaterial gestutzt, nach, dafs die Eisenbahnen 
wahrend der letzten Jahre uber 100 Millionen Rbl. 
zu viel gezalilt haben. und dafs fur dieses Geld Eison- 
bahnstrecken von 2000 Werst in Gegenden hatten ange- 
legt werden k6nnen, wo die Anlage von Eisenbahnlinien 
dringendes Bedurfnifs wurde. Wie grols der Gewinn 
der Eisenwerke ist, das beweiso auch der HOrsenpreis 
der Actien dieser protegirten industriellen Unterneh- 
mungen. Der Nominalwerth der Actien der Kolom- 
naer Maschinenfabrik ist 250 Rbl., wahrend dieses 
Papier jetzt 600 Rbl. kostet; die Papiere der unlangst 
gegrundeten Maschinenfabrik „Ph5nix“ sind von 250Rbl. 
auf 425 Rbl. gestiegen u. s. w. W enn diese Zustande 
noch langer andauern, so wurde Rufsland in 10 Jahren 
Yollstandig verarmen. Zum Schlufs sclilug Hr. Radzig 
vor, eine besondere Gommission zu bilden, welche 
diese Frage und den Einflufs der hohen Eisenpreise 
auf das wirthschaftliche Leben zu behandeln und ein 
Gesuch zu entwerfen hatte, in welchem, wenn nicht 
um Abschaffung, so doch utn Ermafsigung der Eisen
zOlle nacligesucht werden soli. („DUDa-Zeituug".)

YHL.7
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Referate und kleinere Mittheilungen.
Die Eisen- und Stahlerzeugung y o ii  GrofsbrltannieH 

lni .Talire 1 896.

Nach der von der British Iron Trade Association 
gesammelten Statistik erreichte die R o h e i s e n p r o -  
d u c t i o n  im Jahre 1896 die llohe von 870U220 t; es 
ist dies die griłfste bis jetzt erreichte Zahl, hinter der

die bis jetzt an der Spitze steliende Erzeugungszifler 
des Jahres 1S83 um rund 75 (XX) t zuriickbleibt.

Die nachsteliende Tabelle giebt Aufschluls uber 
die Vertheilung der Erzeugung auf die einzelnen Be
zirke, iiber die Vorrathe, iiber die Zahl der vorhan- 
denen und in Betrieb belindlichen Hoch5fen und flber 
das durchschnittliche Ausbringen eines Hocliofens.

B e z i r k
n

Erzeugung

t

!95
Vorrathe aiu 
31.December

t

Erzeugung

t

1896
Vorrathe am 
31.December

t

HochBfeu
vor- | unter 

łtanden Feuer

Durchschnitt- 
lichea 

Ausbringen 
eines Hochofens

t

C le v e la n d ..................................... 2 963 102 310 560 3 220 720 248 779 138 95 33 902
S c h o tt la n d ..................................... 1 114 463 48S 314 1 198 8S5 516 300 108 78 15 370
C u m b e r la n d ...............................
L a n c a sh ire .....................................

659 034 
581 364 |  355 778 732 515 

716 486 } 336 268 49
42

20
21

36 616 
34 119

S iid -W a le s ..................................... 715 400 10 363 819 773 1 028 72 0)0) . 37 223
L in c o ln s h i r e ................................ 303 867 6 604 303 965 3 536 21 14 21 711
N o rtl ia m p to n sh ire ..................... 269 536 8 240 236 118 2 438 26 13 18 162
D e rb y sh ire ..................................... 252 630 18 790 265 450 20 436 41 24 11 060
L e ices te rsh ire ................................ 250 465 2 540 246 267 2 438 16 14 17 590
N ord-S tafT ordsh ire ..................... 199 509 26 837 219 285 30 297 34 14 15 663
Siid- .  ..................... 358 986 22 686 331 929 12 520 60 21 15 806
Sud- und West-Yorkshire . . . 219 539 20 30S 287 179 25 326 39 17 16 892
S h ro p s h ire ..................................... 50 792 14999 47 472 4 642 11 6 7 912
Nord-W ales.....................................
Uebrige Bezirke . . . . . .

41 919 
41 400

1 027 
4106

49 993 
24 183

--
! » 3 24 725

8 022 006 1 391 152 8 700 220 1 234 038 666 362 24032

Die Erzeugung von B e s s e m e r b l O c k e n  gestaltete 
sich wie folgt;

Bezirk
Erzeugung

1895
i

Erzeugung
1890

t

Davon 
sauer j basisch 

t t

Sud-Wales . . . 428 122 465 330 465 330 —
Cleveland . . . 362 589 408 435 131 277 277 158
Sheffield u. Leeds 264 923 272 070 194 137 77 923
Lancashire und

Cheshire . . . 83 627 224 302 224 302! —
West-Cumberland 302 230 362 383 362 383: —
Staffordshire,

Schottland etc. 118 295 112 376 1 871 jl 10 506

1 559 789 1 81-1-896 1 379 300 465 596
1895: I U l  174 448 615

An B e s s e m e r f l u f s e i s e n  - F e r t i g f a b r i e a t e r i  
wurden, soweit Angaben seitens der Werke vorliegen, 
erzeugt:

1895 1896
t t

S ch ienen ................................ 614 007 830556
Platten und Winkel . . .  83 191 42 778
Stabeisen u. s. w. . . . 332 263 261 347
S c h w e l le n ..........................  14 100 50 397
Knuppel u. s. w.............246 677 322 689
R a d r e i f e n .......................... 15 080 35 068

Die Erzeugung von I I e r d f l u f s e i s e n b l O c k e n  
erreichte im Jahre 1896 die H5he von 2354636 t, 
oder 571 822 t =  32%  mehr ais im Yorjalire; es ist 
dies weitaus die grWste Steigerung, welche jeinals in 
einem Jahre zu rerzetchneit gewesen ist.

Die Produetion vertheilt sich wie fo lg t:

Bezirk

1893
Er

zeugung

t

1 8 9 6

Er-
/.eugung

t

Oefen mit saurer 
Zustellung

Oefen mit bas. 
Zustellung

vorhau- 
deu aiu 
31. Dec

1896

Aus*
bringen

t

vorhan- 
den klll 
31. Dec. 

189«

Au».
Lriugen

t

Schottland . . . 541 294 595253 106 592608 1 2055
Nordostkllste . . 714 526 882693 100 882 093 2 _

SOd-u.Nord-Wales 220 701 409 912 59 377939 0 31973
Sheffield u. Leeds 110472 174 600 .*» 142240 5 32366
Lancashire und

Cumberland . . 97 002 144 003 27 119423 0 24040
Staffordshire otc. 98 818 143 109 21 Ot 700 11 83409

Summa 1 782 813]2 854636 352* 2179 593 31“* 175043

An F e r t i g f a b r i c a t e n  a u s  H e r d f l u f s e i s e n  
wurden erzeugt:

Schienen . . . 
Bleche und Winkel 
Stabeisen u. s. w. 
Knuppel u. s. w. .

1895 
i

30 277 
. 754 507
. 333 567
. 273 728

(Nach „Iron and Coal Trades ileyiew
vom i .  und 9, April 1897.) .

1896
L

30 539 
1 005 879 

425 338 
374 046

Frankrelchs Eisenindustrie im Jahre 1806.
Nach dem „Bulletin* Nr. 1155 des Comite des 

Forges de France belief sich die R o h e i s e n e r z e u 
g u n g  im Jahre 1896 auf 2333702 t, wies demnaeh 
gegen die 2003S68 t betragende Erzeugung des Vor- 
jahres eine Zunahme von 329 834 t, oder 16,5% auf.

* davon 2623/4 durchsclinitllich im Betrieb wahrend 
des Jahres 1S96 und 18 im Bau begriffen.

** davou 25 durchschnittlich im Betrieb wahrend 
des Jahres 1896 und 3 im Bau begrillen.
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Nach Sollen und dem verweildeten Brennstoff 
getrennt, weist die Statistik folgende Zahlen auf:

Brenn
stoff

1896 1895

G
oj ¥ 

73 .2T3 a»
3 ~  

2

t

, 'c  c  c. i  5 6J 3
35 rt — i  5 ni 41
a  £ * a 

t — 
Zu

sa
m

m
en

 
j

Pu
dd

el
-

ro
he

is
en

-o fcc 

h n
S = 3 »  
3 ! > E  
2 ’S<2 —

t

c<v
S
a«f>
3N

t

Koka . . . . 1833743 +75830 2309623 1523785 459022 198&207
Holzkohlo . 0598 226(5 8 86i 7019 2092 911!
Gemischt . - 15215 15215 — 11950 11950

lusgesamml 18403U 493361 2333702 153080* 473064 2003868

Ueber 62 % der Gesarnmterzeugung (1 4-55 526 t) 
entfallen auf das Departement Mcurthe - et - Moselle ; 
<fen nachstgrSfsten Antheil hat das Departement Nord 
mit stark II %.

Ueber die Erzeugung von S c h w e i f s e  i s e n  und 
F l u f s e i s e n  giebt die nachstehetideTabelle Aufscblufs!

1896 1895

Schweifseisen:
Schienen . . . . . . . . .
Handelseiseu und Fornieisen. 
B le c h e ......................................

876 
724 057 
89 710

214 
670 142 
86 437

Z u s a m m e n  S c h w e i f s -  
e i s e n f a h r i c a t e  . . . . 814 643 756 793

Flufseisen:
S c h ie n e n .................................
Handelseiseu und Forineiscn. 
B le c h e ......................................

170 675 
501 062 
211771

152 394 
379 807 
182 322

Z u s a m m e n  F l u f s e i s e n - 
f a b r i c a t e  ......................... 883 508 714 523

B essem erhlocke.....................
M artinb lO cke..........................

726 8-18 
401 921

499 732 
376 242

Zus.  F l u f s m e t a l l b l O c k e  . 1 128 769 875 974

E lck trischcs Entliiirtcn und Hiirtcn vo» S tahl.
Der von der T h o m s o n  E l e c t r i c  W e l d i n g  

Company in Lynn, Mass., hergestellte Apparat zum 
Entharten von Bohrstellen in geharteten 1’anzerplatten,*

* „Stahl und Eisen“ 1895, S. 7S9.

der in der Tliat ais ein Retter in der Noth „am 
Abend des Mifserfolges und der Verzweiflung“ den 
Schiflswerften zu Hfllfe kam, hat sich in fast zwei- 
jahrigem Gebrauch unentbehrlich gemacht. Auf dem 
SchlachtschifT Jowa (das SchilT ist 110 in lang, 22 in 
breit, hat 17,j Tiefgang, 11 3101 Wasserverdrangung und 
Mąschinen von 11000IIP ; sein Giirtelpanzer ist 2,3 m 
hoch, davon liegen 1,3 m unter Wasser, von oben bis 
zu 0,3 m unter Wasser ist er 355 mm dick und ver- 
jungt sich von da nach unten auf 178 mm Dicke; 
der Tliurmpanzer ist 381, die Panzerquerw5nde sind 
301- mm dick), welches im Marz 1896 auf der Werft 
von Cramp & Sons in Philadelphia vom Stapel lief, 
befinden sich, wie „Cassiers Magazin" vom Marz d. ,1. 
mittheilt, seit drei Monaten zwei Thomsonsche Ent- 
liartungsapparate Tag und Naclit, auch des Sonntags, 
im Betriebe. Sie haben in dieser Zeit die Stellen fur 
600 Locher im Seitenpanzer, fiir 800 LOcher im Thurm- 
panzer und fur 500 LćScher in den Panzerqucrwanden 
des Schiffes enthartet.

Eine erweiterte Anwendung hat der Apparat in- 
sofern gefunden, ais man ihn auch zum Entharten 
ganzer Linien benutzt, wenn es sich darum handelt, 
von geharteten Panzerplatten in der Lange oder Breite 
ein Stuck abzuschneiden. Zu diesem Zweck ist der 
Apparat mit einer Vorrichtung yerseheu, welcher die 
Conlacle selbstthiitig ununterbrochen mit gewisser 
Geschwindigkeit weiterschiebt, Wahrend dieselben mit 
einem Druck von etwa 450 kg auf der Panzerplatte 
ruhen. Das Weiterschieben der Gontacte darf nur 
so schnell vor sieli geben, dafs die Wirkung des 
Ausgluhens nicht durch Selhstharten wieder auf- 
gehoben wird. Erfahrungsgemafs darf die Schnellig- 
keit nicht mehr ais 6 mm in der Minutę betragen. 
Hierbei hat man die merkwurdige Erscheinung beob- 
achtet, dals bei ihrem Ilinweggleiten auf der Panzer
platte die Kupfercontacte Spane von dem Stahl ab- 
schneiden, wobei sie selbst rollstandig unverletzt 
bleiben und keine Verkurzung erleiden.

Interessant ist ubrigens, dafs mail dieselbe Vor- 
richtung, welche zum Ausgluhen geharteten Stahls 
erfunden und dazu bisher benutzt wurde, gelegentlich 
auch zum entgegengesetzten Zweck, namlich zum 
Harten gewisser Stellen in weichem Stahl verwendet. 
Naehdem die zu hartende Stelle zum Gluhen gebracht 
worden ist, wird der Apparat schnell entfernt. Die 
schnelle Ableitung der Warnie von der Gluhstelle 
in die ganze Masse des StahlkOrpers wirkt hartend 
auf die gliibend gemaclite Stelle. J . Castner.

Yicr tel jal i rs-Marktber ichte.
(Januar, Februar, Marz 1897.)

I. Rheinland-Westfalen.
Du s s e l d o r f ,  den 10. April 1897.

Die giinstige a l l g e m e i n e  G e s c h a f t s l a g e  
der Eisen- und Stahlindustrie, welche das ganze 
vorige Jahr kennzeiclmete, hat auch fiir das erste 
Quartal des laufenden Jahres standgehalten. Wenn 
auch anfangs infolge des amerikanischen Wettbewerbs 
das Vertrauen etwas zu schwinden hegann und die 
in jedein W inter zu beobachtende Abnahme der 
Specificationen sich unter dem Einflufs der politischen 
Yerwicklungen im Osten langer fCililbar machte, ais 
erwartet wurde, so w ar doch gegen Ende des Berichts- 
'ierteljahrs der E intritt einer Besserung nach dieser 
Richtung liin zu bemerken. Zudem ist durch die 
bestehenden Verkaufsvereinigungen dafur gesorgt, dafs 
vorubergehende Stimmungen auf dem Markt nicht 
sofort in den Preisen zum Ausdruck gelangen, wie 
dies an der Bdrse der Fali zu sein pflegt, ganz ab-

gesehen davon, dals auf yerschiedenen Gebieten — 
so in Kohlen, Eisensteinen, Roheisen und Flufseisen- 
halbzcug — die Preise so wie so schon his filier das 
laufende Jahr hinaus festgelegt sind. Ais besonders er- 
freulich ist der Umstand zu bezeichnen, dafs in den 
letzten Monaten sich die Verlangerung und Ver- 
vollstandigung der wichtigsten Verbandę fiir Roh- 
materialien, Halbfabricate u. s. w. yollzogen haben.

Die Lage des K o h l e n -  u n d  K o k s m a r k t s  
blieb im Berichtsvierteljahr eine um erandert giinstige. 
Trotz der Milde des W inters und dem entsprechenden 
Nachlassen der sturmisclien Nachfrage nach Haus- 
brandsorten war der Absatz gegen die Parallelmonate 
des Yorjahres wiederum wesentlich hsher. Dies lafst 
darauf schliefsen, dafs die kohlenverbrauchenden In
dustrien -wiederum einen gegen das Vorjahr erhOhten 
Bedarf haben, also sehr gut beschaftigt sein mQssen. 
In Koks und Kokskohlen uberstieg die Nachfrage noch 
immer die Herstellung, so dafs nicht allen Anforderungen
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geniigt werden konnte. Kokskohleń waren am Ende 
des (juartals so knapp, dafs wiederum zu dem Aus- 
kunftsmittel gegrilTen werden mufste, hochwerthige 
Nulskohlen ais Ersatz fiir die felilenden Mengen zu 
mahlen, Die am 1. April ahlaufenden YertrUge konnicn 
alle schlank erneuert werden, und es wurden die vom 
Syndicat erhohten Preise bewilligt. SO % der ge- 
sammten Production des Koks fiir 189S wurden an 
die rlicinisch-westfalischen Werke fiir 14 J l, an die 
Luxemburg-Lothringer Werke fiir 13 J l  verschlossen.

Auf dem E r z m a r k t  w ar sowohl im Siegerlaiul 
ais im Nassauischen die Nachfrage nach Eisenerzen 
eine sehr bedeutende, so dafs dio Preise wiederum 
erhoht werden konnten. Die Preise fiir Roh- und 
Rostspath wurden Mitte Januar um 5 bezw. um 7 J l  
per 10 t  erh5ht, und stellen sieli von da ab fiir Roli- 
spath auf 113 bis 119 J l,  fur Rostspath auf 151 bis
107 J l ,  fiir Siegener Braimeisenstein auf 120 bis 140 JL  
Die gesammte FOrderung, welche eine weitere E r
hOhung erfahren hat, aber kaum zur Deckung des 
Bedarfs geuugte, wurde bis in den Monat April nachsten 
Jahres verkauft. Die nassauisclien Rotheisensteiu- 
gruben sind fur das laufende Jahr ausyerkauft. Der 
Preis fur 50 procentigen Rotheisenstein stellte sich 
auf 115 J l  ab Dillenburg.

Die giinstige Lage des R o h e i s e n m a r k t c s  ist 
unverandert geblieben; die vermehrte Erzeugung ist 
prompt abgenommen worden und die an sich kaum 
nennenswerthen Yorriithe haben sich verringert. Die 
vorliegenden Auftrage reichen bis in das letzte Quartal 
dieses Jahres. Da nur noch geringe Mengen fiir dies- 
jahrige Abschliisse frei sind, so werden die fiir einzelne 
Sorten etwas erhohten Verbandspreise sogar unter 
Wegfall des iiblichen Frachtausgleiches von den Ver- 
brauchcrngern bewilligt.

Das S ta b e is e n g e s c h i l f t  war ein weniger gutes, 
insofern ais die Nachfrage in diesem Artikel bedenk- 
licli nachliefs und auch dio Specificationen auf die 
bestehenden Vertrage in geringerem Mafse einliefen. 
Es mag dahingestellt bleihen, wie weit an dieser 
Ruhe eine gewisse Zuruckhaltung hetheiligt ist, dereń 
man sich in dem naheliegenden Bestreben befleifsigt, 
vor neuen Abschlussen den Preisen eine Richtung 
nach unten zu geben. Wir haben aber schon dar- 
gelegt, dafs die Preise von Koks, Kohleu, Roheisen 
und Halbzeug nicht im geringsten eine solche Neigung 
nach abwarts zeigen. lin Gegentheil wurde noch 
kttrzlich durch die Koksabschliisse fur 1898 die Grund
lage fiir den dauernden Bestand der jetzigen Verkaufs- 
preise geschaffen. Die Preise des fertigen Eisens 
stehen noch nicht ganz im richtigen Yerhaltnifs zu 
den Preisen im Rohmaterial, und so dfirfte eine dem- 
nachstige mafsige ErhOhung der Stabeisenpreisc in 
Aussicht stehen. In Formeisen ist der Geschaftsgang 
ein sehr guter gewesen und bei der lebhaft eiu- 
setzenden Bauthatigkeit eine weitere gunstige Ent
wicklung gesichert.

Fiir D r a h t  war im abgelaufenen Yierteljahr der 
Markt ein ungunstigerer; das Geschaft darin ging fort- 
wajsreńd zuruck. Bei den billigen Wettbewerbspreisen 
der amerikanischen Fabricanten wird es den ein- 
heimischen Werken immer schwerer, Abschlusse zu den 
seitherigen, ohnehin schon zu niedrigen, Preisen zu 
thatigen, und es kann daher nicht iiberraschen, wenn 
die Ausfuhr in W alzdraht eine stetig geringere werden 
wird. Das eventuelle Zustandekommen der angestrebten 
Einigung zwischen den Drahtwalzwerken, welche fur 
den Export arbeiten, und den Halbzeugwerken, welche 
das Knuppelmaterial fur Exportdraht zu billigeren 
Preisen an eine gemeinsame Einkaufsstelle liefern 
sollen, '„diirfte hier eine’ gunstige Wirkung ausuben.

In G r o b  b l e c h  hatten viele Werke iiber 
mangelhafte Beschaftigung zu klagen, doch ist auch 
liierin seit etwa zwei Wochen eine erhebliche Zu- 
nahme der Arbeitsmenge zu verzeichnen. Die Preise

sind gegen die Vorperiode um eine Kleinigkeit hOher 
gegangen. Die Errichtung eines Syndicates scheint 
unmittelbar bevorzustehen.

Die Beschaftigung in F e i n b l e c h  war nicht ganz 
gleichmafsig. Wahrend einige Werke ziemlich be- 
friedigend besetzt w aren , litten andere unter der 
schwiicheren Beschaftigung der W iutermonale und 
wurden mauche derselben dadurch bewogen, fiir 
sofort auszufuhreiide Auftrage niedrigere Preise zu 
hewilligen. Zur Zoit ist die Arbeitsmenge unter dem 
endlicli zur Geltung kommenden Einflufs des Fruhjahrs 
ganz erheblich besser geworden.

lin E i s e n b a l n i m a t e r i a l ,  sowohl in Schienen 
uud Schwellen, wic auch in R adem  u. s. w., sind den 
Werken seitens der Staalseisenbahnen und zahlreicher 
Kleiubahn - Unternehmungen belangreiche Auftrage 
uherwiesen, so dafs dieselben fiir lange Zeit vollaut 
hesehiiftigt sind. —

D ie E is e n g ie f s e re ie n  und M a s c h i n e n  f a b r i k  en 
sind durchweg gut beschaftigt, namentlich herrscht 
in den Maschinenfahriken eine angestrengte Thatig- 
keit. Diese wird von langerer Dauer sein ; denn der 
Stock an Auftragen ist aufsergewflhnlicli grofs, und 
die Nachfrage noch immer recht lebhaft. Die Eisen- 
gielscreien haben im Berichtsvierteljahr wesentlich 
mehr Arbeit gehabt, ais es sonst wahrend der stillen 
•Bauzeit der Fali ist; mit Beginn der diesjahrigen, 
allein Anschein nach sehr regen Bauthatigkeit kann 
eine anhaltend gute Beschaftigung der Eisengiefse- 
reien in sichere Aussicht genommen werden.

Die Preise stellten sieli wie folgt:

Monat Monat Monat
Januar Februar Marz

Kohlen und Koks: Jl .K J i
Flammkohlcn . . . . «) 50- 10.00 9,50-10,00 9,50-10,00
Kokskohleń, gewaschcn 7.50- 9,00 7.50 7,50

„ melirte, z. Zcrkl. 9,00 9,00 9,00
Koks tUr Hochofen werko 13.00 13,00 13,00

n n Besseinerbelr. . 11,00-15,00 l ł ,00-15,00 14,00-15,00
Erze:
Ruhspalh ......................... 10,80 -11,40 10,80-11,40 10,80-11,40
Gerost.Spalheiscnstcin . 16.00 16,00 16,00
Somorrostro f. a. B.

Rotterdam . . . . — —
Roheisen: Giersereieisen

Prciso /  Kr-j1{ ' • ' 
a b H U ł U ^ J ;  ; ;

67,00 67,00 67,00
60,00
67,00

60,00
67,00

♦30.00
67,00

Bes-semer......................... — _
Preise fQ“alils l3 -

1 deleisen Nr. 1.
Sieeen -Puddel- 

i  eisen Siegerl.

58.00 58.00 58,00

58.00 58,00 58,00
Stahleisen, weiTses, mit

nicht Ober 0,l<>/0 Phos-
phor, ab Siegen . , 59,50 59,50 59,50

Thomaseisen m it min-
destens 2<>/0 Mangan,
frei Verbrauchsstelle,
netto Cassa . . . . 00,50 (‘>0.50 60,50

Dasselbe ohne Mangan . 
Spiegeleisen, 10 bis 12°'0

—
65,00 65,00 65,00

Engl. Giersereiroheisen 
Nr. Ili, franco R uhrort 60,00 60,00 60,00

Luxemburg. Puddeleisen
ab Lusemburg . . . — — —

Gewalztes E isen:
Stabeisen, SchweiTs- . . 135,00 135,00 135,00

Fluls- . . . . KW.00 130,00 130,00
Winkel- und Faęoneisen

zu ahnlichen Grund-
preisen ais Stabeisen
m it Aufschlagen nach
<ler Scala.

Trager, ab Burbach . . 
Blecne,Kessel-,Schweifs-

la io o 103,00 105.00
177.50 180,00 18<3,00

„ sec. Fiufseisen . 137,50 142.50 142,50
,  dllnne . . . . l.'ł5,00-140,00 135,00-140,00 135,00-140,00

Stahldrahtł 5,3mm netto
ab W e r k .................... _ _ _

Draht ausSchweifseisen,
gewohnL aLWerk etwa 
oesondere Qualitłlten

__ _ _
— - -

Dr. JV. Beumer.
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II. Óberschlesien.
Gl e i wi t z ,  7. April 1897.

A l l g e m e i n e  L a g e .  Das erste Yiertel dos 
Jahres 1897 kann fur dieMontariindustrie Óberschlesien s 
ais ein giinstiges bezeichnel werden. Die allgemeine 
Lage des oberschlesischen Eisen- und Stahlinarktes 
war im verflossenen Quartal dank des grofsen In- 
landshedarfes eine so gule, dafs der Ruckgang in der 
Ausfuhr nach Rufsland und nach den Donaustaaten 
yerschmerzt werden konnte. 7.u umfangreichen Ab- 
scblussen kam es im Inlande deslialh nicht, weil der 
Handel seinen Bedarf auf viele Monate hinaus bereits 
friiher eingedeckt hatte, und beschrankte sieli die 
Yerkaufstliatigkeit hauptsaclilięh auf Mengen zur 
Lieferung im dritten Vierteljahr. Der Beschafligungs- 
grad war auf allen Werken ein befriedigcnder und 
insbesondere war der Bedarf der Fabriken recht urn- 
fangreich. Bedeutende zur W asserverfrachlung be
stimmte und schon fruher specificirte Posten gelangten 
im Berichtsąuartale zur Abwalzung und bereits von 
Mitte Februar ab zum Versand. Ein Mifsverhaltnifs 
bestand zwischen den Preisen von Halberzeugnifs 
und Fertigwaare und insbesondere zwischen den Preisen 
von Alt- und Neueisen, wodurch diejenigen Werke, 
welche vornehmlich auf den Ankauf von Roh- und 
Alteisen sowie Halbzeug angewiesen waren, nach- 
Iheilig betroffen wurden,

Ko h l e n -  u n d  K o k s m a r k t .  Der Kohlenversand 
im Januar und Februar d. J. war, obgleich die Kalle 
bereits im Anfang Januar cr. nachgelassen hatte, wo
durch der Absatz an Hausbrandkohlen einen Riick- 
gang erfuhr, ein befriedigender zu nennen', und blieb 
hinter dem Versand der gleichen Monate des Vor- 
jalnes um nichts zuruck. lin Monat Marz dagegen 
maclite sich infolge der am 1. April erfolgenden Ein- 
fuhrung der neuen Kohlentarife, welche erhebliche 
Frachtermafsigungeil in sich schliefsen, sowie infolge 
der am gleichen Tage in Kraft tretenden Sommerpreiso 
eine starkę Abschwachung im Kohlengeschaft bemerk- 
bar, indem die Verbraucher mit ihren Auftragen 
aufserordentlich zuruckhielten.

Dank des geniigenden W asserstandes der Oder 
sowie des stets vorhandenen Kahnraumes war es in- 
dessen fast allen Gruben des Reviers moglich, be- 
deulende Mengen zur Wasserverladung abzurichten, 
und waren die Gruben nur zu geringeren Fdrderutigs- 
einstellungen gezwungen.

Die am Yierteljahrsschlufs verbhebenen Kohlen- 
bestiinde sind ziemlich bedeutend und bestehen fast 
nur aus groben Sortimenten, da Industrie- und Fetl- 
kohlen das ganze Yierteljahr hindurch schlanken Ab
satz gefunden hatten.

Der Kohlenversand betrug nach den eiśenbalm- 
amtlichen Wageugestellungs-Naehweisungen:

im ersten Vierteljahr 1897 3338 650 t
, vierten , 1896 3 926 310 t*
„ ersten „ 1896 3 355 850 t

Gegen das erste Y ierteljahr des Vorjahres betrug 
die Minderverladung 17 200 t oder 0 ,5% .

Die Nachfrage nach Koks war auch im ver- 
flossenen Vierteljahr grofser ais das Angebot bezw. 
die Darstellung, weshalb der Bezug desselbcn aus 
anderen Revieren keine Verminderung erfuhr.

R o h e i s e n .  Frischereiroheisen w ar auch im 
rerflossenen Vierteljahr sehr stark begehrt und konnten 
fiir dasselbe gute Preise erzielt werden. Gut gefragt 
wurde auch Giefsereiroheisen, welches in der Be- 
richtszeit zu besseren Preisen ais im vorigen Yiertel
jahr gehandelt wurde.

* Irrihumlic.h im vorigen Bericht zu 3 726310 t 
angegeben.

S ta  b e i s en .  Die Lage des Watzeisemnarktos 
war im Durchschnitt des Yierteljahrs eine giinstige 
und gingen den Werken auf Grund frfihcrer Ab- 
schlQs.sc Specilicationen zu auskflmmlichcn Preisen in 
grofsem Urnfange zu. An Baueisen und Tragorn 
herrschte lebhafter Begehr, ebenso an Grobeisen aller 
Arl, wahrend die Feinstreckeu des 61'teren uber Mangel 
an Beschaftigung Klage fuhrteil.

D ra  li t. Das Inlandsgeschaft in Drahl und Drahl- 
waaren verlief befriedigend, indem in der Berichts- 
zeil reichliche Auftrage zu gebesserlen Preisen zur 
Erledigung gelangten. lin Ausland mochte sich jedoch 
ein scharier Wettbewerb, der ungflnstig auf die Preise 
jener W aaren einwirkte, bemerkhar.

G r o b -  u n d  F e i n b l e c h .  Im Inlande erfuhren 
Grob- und Feinbleche kleine Preisaufhesserungen, 
doch verlief hierin das Geschaft recht ruhig. Weit 
lebhafter zeigte sich das Auslandsgeschafl, boi welchem 
die erzielten Preise jedoch zu wunschen fibrig liefsen.

E i s e  n b  a h  n m a t e r  i a 1. Fiir Eisenbahnmaterial 
gili das fur das Yorvierteljahr Gesagte auch fur die 
Berichtszeit; die zu anderen, schlechten Zeiten herbei- 
gesehnten Auflrage wurde man bei der starkeii Bo- 
setzung der Strecken mit lohnenderen Auflrślgen in 
der Berichtszeit zum grOfslen Theil gemifsl liaben 
k6nnen.

E i s e n g i e f s e r e i e n  und  M a s c l i i n e n f a b r i k c n  
Die Eisengiefsereien hatten im vertlossenen Yiertel
jahr eine Fulle von Arbeit zu crledigen und erzielten 
fur ihre Fabricate Preisaufbcsserungen, wahrend sich 
die Maschinenfabriken trotz yoller Beschaftigung mit 
mafsigen Preisen begnugen mufsten.

I. V icrteljahr 1897.
P r e i s e .  .tff.d.Tonno

Giefsereiroheisen ab Werk . . . .  58 bis 62
Ilam atit „ . . . . .  66 , 7 2
Puddel- u. Thomasroheisen ab Werk 59 . 60
Gewalztes Eisen ab Werk . . . .  120 , 142*/a
Kesselbleche, Grundpreis.................15Ś‘/j „ ISO
Bleche, Flufseisen, Grundpreis . . 1321/.’ „ 135
Dfmne Bleche, Grundpreis . . . .  130 ,  150
Stahldraht 5,3 nun netto ab Werk 122 „ 125.

Eisenhiittc Óberschlesien.

III. England.
M i d d l e s b r o - o n - T e e s ,  8. April 1897.

Das Roheisengeschafl stand im YerilossęnenYiertel- 
jahre fast ausschliefslich unter den Einwirkungen der 
Politik und von Lohnfragen. Die im forigen Jahre 
eingetretene Preissteigerung liielt nicht Iange in  der 
gewoluiteri Weise an, Die W arrantsspeculanten be- 
ganuen sich zuruckzuziehen, und die Differenz zwischen 
W arrants und effectiver Waare vergr8fserte sich zu 
Gunsten der letzteren. In der ersten Halfle Januar 
war die Anfrage sehr stark, es wurde ein grofses 
Geschaft mit Abschlussen his uber das ganze Jahr 
gemacht und die Preise erreichten den hdchsten Punkt, 
ais Geruchte Ober grofse Lieferungen von Stahlkniippelii 
und Hamatiteiseri von Amerika begannen und fort- 
wahrende Beunruhigungen des Geschrifts durch die 
Vorgange im Orient cintratcn. Noch einmal stieg 
Nr. 3 G. M. B. Anfang Februar bis auf 42/-—, und 
sank dann theilweise unter recht grofsen Preis- 
schwankungan allmahlicb auf den jetzigen Preis 
von 40/6.

Was die Verseliiffungen von Amerika anbelangt, 
so stellte es sich heraus, dafs dieselben sehr ubertrieben 
waren. So lange Preise dort aufserst gedruckt sind, 
wahrend in europaischen Eisendistricten der Nachfrage 
kaum Geniige geleistet werden kann. die Frachten 
ungefahr auf Ballastraten basiren, ist der Bezug aus 
den Yereinigten Staaten mSglich. Auf die Dauer
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werden sich diese Verhiittnis.se nicht bchaupten, 
wenigstens nicht fiir Lieferung nach England und 
kleineren Hiilen, wohin directer transatlantischer Ver- 
kehr auf Schwierigkeiten stSfst.

Anfangs Februar begannen die Lohnstreiligkeiten 
auf den Schiffswerften und in den Maschiuenbau- 
werkstatten. Da beide Theile sehr entschieden 
Stellung nahmen, waren die Befiirchtungen wegen 
Streik oder Sperrung sehr begrundet. Die Arbeiter 
gehdrten einem allgemeinen Yerbande an, ebenso 
sammUięhe Werke. Es kam sogar zur allgemeinen 
Kundigung, bis endlich zuerst die Sehiffliauer und 
dann die Maschinenbauer zu einer Verstandigung 
kamen. Dic ganzen Schwierigkęitęu spitzten sich aut' 
das Princip zu, ob die Werkhesitzer oder ihre Leutc 
dariiher zu entscheiden haben, wer berechtigt sei, an 
einzelnen wenigen Maschinen zu arbeiten. Eine 
andere Lohnfrage betraf dieBeam ten bei der hiesigon 
Nordośtbąhn, und ging es nicht ohne BetriebsslOrung 
ab. Erst jetzt hal man sich auf SchiedssprUich geeinigt.

Die Ilochofenwerke blieben stark mit Auftriigeu 
versehen, und war es fur sie ein Leichtes, zu annelim-

Middlesbro Nr. 3 G. M. B ......................................  41/0
Warrants-Cassa-Kaufer Middlesbro Nr. 3 . . 41/9
Schottisch M. N........................................................ 48/9
Middlesbro Ilam atit .......................................... 50/9 */-.
Westkiisten I l a m a t i t ..........................................  51/8

Es wurden verschifft Januar-M arz:

baren Preisen auf lange Zeit zu verkaufen. Der Vcr- 
sand ins Inland und die VerschifTungen blieben enorm 
stark. Vorrathe sind sehr gering und hieraus erklart 
sich auch die jetzt wieder lebhaftere Nachfrage fur 
Nr. 3 W nrrants trotz des Ferńbleibens der Speculanlen.

In Hamatiteisen schwankten Preise ebenfalls 
bedeutend. Merkwurdig ist dio Umwaudlung des 
Preisrerhaltnisses zwischen hiesigen und Cumberland 
W arrants. Anfangs des Jahres standen letztere um 
uber 1/— hflhcr ais erśtere, jetzt ist es umgekelirt. 
Es ist ferner zu bemerken, dafs gerade bei Hamatit- 
eisen ein bedeutender Preisunterschied in einzelnen 
Werken gemasht wird. Die geringen Vorriillie befinden 
sich in wenigen llanden. Es ist daher yielfach Wesl- 
kusteriharnątit dem hiesigen vorgezogen worden, wo 
es sich um Yerschiffung von grofsen Partien’ handelt. 
Das Geschiift in W arrants dieser Sorle Eisen ist sehr 
gering. Kleinstes Augebot oder kleine Nachfrage 
setzt den Markt in Schwankungen. In Connels-Lagcr 
hier waren am 31. Marz 167 8521 gegen 171700 1 am 
31. December.

Die Preisschwankungen stelien sich wie folgt:
Januar
— 4 2 / -
— 40/4'/a
— 47/6

: — 49/7 ̂  j i
— 50/2

Februar
421--------40/6
41/3'/i — 39/5 
47/11 — 46/— 
50/5'/i — 48/1 >/j 
50/7’/j — 48/7

Marz 
41/— — 46/0 
41/1 — 39/9 ' / j
46/1 — 45/2
48/6 — 49/2
48/9 '/a — 47/10

1887 . . 172 388 tons 1893 . 190 2S9 „
18SS . . 207 555 1S94 . 224 300 .
1889 . . 215 205 1895 . 174 663 ,
1S90 . . 143 224 r< 1896 . 241 914 ,
1891 . . 180 932 n 1897 . 287 268 „
1892 . . 166 857

lleutige Preise (8. April) sind fur prompte
Lieferung:
Middlesbro G. M. B. ab Werk Nr. 3 40/3 bis 41/—

Netto Cassa je nach Marken 
, , W arrants . . . .  40/—
, M. N. ilam atite W arrants . 49/—

Scliottische M. N. W a r r a n t s ................. 44/7*/j
Westkusten Ilam atit 51. N. W arrants . 48/— 
Eisenplatlen ab Werk hier . . . £  5.2/0
Stahlplatten „ , . . . . .  5.5/—
Stabeisen „ „ , . . . .  5.5/—
Stahlwinkel „ , , . . . „ 5.3/9
Eisenwinkel ,  „ , . . . .  5.2/6

Die Hochofenarbeiter erbielten eine Lohnerhohun 
Ton 1 'jt % auf Grund der gehenden Lohnscala.

II. Honnebeck.

I » JI Ti ~
I 6  1  
I 3 8J o tfi/ SC

1 Si\  o

1 3

Nr. II wurde verkauft zu 10 jt und Nr. I zu 11,75 $,
— aber trotz des niedrigen Preises ist wenig Nach
frage. StahlknOppel wurden zu 15 bis 15,25 § ge- 
handelt. — Die Walzwerke sind durchweg kaum liąjb 
beschaftigt.

Die Roheisenerzeugung nimmt seit Beginn des 
Jahres langsam zu, denn nach den Ausweisen von 
„Iron Age“ betrug die Zahl und wochentliche Leistungs- 
fahigkeit der im Feuer stehenden Hochofen

am 1. Januar 154 Hochofen 159 720 tons
. 1. Februar 154 „ 162959 „
„ 1. Marz 156 . 109 980 ,

IV. Vereinigte Slaaten von Nordamerika.
P i t t s b u r g ,  28. Miirz 1S97.

Das (icschatt im laufenden Yierteljahr war 
sclileppend; das Yertrauen fehlt immer noch. Das 
Ereignifs der letzten Zeit war das Scheitern der Ver- 
hahdlungun zum Abschlufs eines Erzsyódicats ein- 
schliefslieh der Mesabigruben. Infolgedessen ist uber 
den Erzpreis, welcher fur die Sommersaison gultig 
sein wird, noch nichts Bestiinmtes bekaunt, man 
nimmt  aber an, dafs der Preis, welcher von dem 
Verband auf 2,65 $ loco Clevelandhafen festgehalten 
wurde, um 25 bis 30 Gts. heruntergehen wird. Durch 
diesen Umstand ist das Gesehaft sowohl in Roheisen 
wie in Stahl sehr still geworden. — Bei den letzten 
Yerkaufeu wurde bezahlt fur Bessemer-Roheisełi 9,65 
bis 9,75 § loco Hochofen im T hal; Giefsereieisen

Amerikanisches Roheisen in Deutschland.*
Im Anschlufs an die fruheren Miltheilungeu gelit 

uns die Nachricht zu, dafs das Giefsereiroheisen aus 
Alabama, welches, zu 04,80 J t  franco yerzollt, einer 
Giefserei unfern von Hannover angeboten war, noch 
um 1 J t  im Preis ermafsigt ist.

Ferner haben wir folgende Angebote eingesehen:
Vou einer Hamburger Firma Alabama-Puddeleisen 

zum Preise von 44,40 i/t cif Hamburg; Alabama- 
Tliomasroheisen zu 51 J l  franco R uhrort ohne Zoll; 
amerikanisches Holzkohlenroheisen (3 % Phosphor,
0,50 bis 0,75 % Silicium, wenig Mangan, Spuren 
Schwefel, ohne Garantie) zu 63,75 J l  franco Waggon 
Duisburg-Ruhrort.

Aus zahlreichen anderen uns vorliegenden Schreiben 
erhellt, dafs die Amerikaner sich die grOfste Muhe 
geben, fur ihr uberschussiges Roheisen Absatz in 
Deutschland zu ńnden; sie erbieten sich, Roheisen 
nach vom Verbraucher vorzuschreibender Analyse zu 
erblasen, und verlangen Preisstellung von den hiesigen 
Yerbrauchern mit dem Hinweis, dals sie uberzeugt 
seien, hinsichtlich der Fraćhten ein befriedigendes 
Arrangement zu treffen.

Die Fracht mufs, so wird uns weiter mitgetheilt, 
auf 2 bis 3 $ von New York nach Rotterdam oder 
Hamburg basirt werden; doch sollen einzelne Posten 
ais Ballast zu etwa 1 £ herubergekommen sein.

* Yergl. .S tahl und Eisen* S. 245 d. J.
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Industrielle Rundschau.

A etieiigescllscliaft W estfiilisclics K okssyndicat
i n Bochum .

Der Geschaflsbericht fur das Jahr 1890 lautet: 
, Das W irthschaftsjahr 1890 brachte fur das heimische 
Berg- und Iluttengewerbe eine Zoit des Aufschwungs, 
in welcher die hOehste Anspannung der Productions- 
tliiitigkeit zum Ausdruck gelangte. Fiir die west- 
lulische Koksindustrie insbesondere volizog sieli in 
dem Berichtsjahre bei einer bisher noch nicht er- 
reichten Tageserzeugung eine ailmahliche Aufwiirts- 
bewegung der Preise, dereń Aridauer von der aufser- 
ordentlich lebhaften und angeśtrengten Beschaftigurig 
der Eisenindustrie in hervorragendem Mafse getragen 
wurde. Noch zu Beginn des verflossenen Jahres war 
man in Hinsicht des aulserordentlichen Zuwachses 
an neuen KoksOfen iiber den Yertrieb der dadurch 
hervorgerufenen plOtzlichen Mehrerzeugung in nicht 
geringer Sorgo gewesen, und hatte im ersten Drittel 
des Jahres starkę Productions - Einsclirankungen be- 
schliefsen mussen. Dieselben betrugeń im Januar 15 %, 
Februar 23 %, Marz 22 % und April 15 %, im Mittel 
demnach 19 % der damaligen Betheiiigungsmeńgen. 
In der zweiten llalfte des Jahres w ar ein vollst:indiger 
Umschwung eingetreten und der Koksbedarf der In
dustrie unserer ProductionsmOglichkeit weit voraus- 
geeilt. Durch den aufserst starken Koksverbrauch im 
Inland, der beispielsweise im 3. Quartal auf den Hoch
ofen des Kohlenreviers das Dreifache des entsprechen- 
den Zeitraums des Vorjahres betrug, genOgte die 
Herstellung nicht mehr fur den laufenden Bedarf. 
Die Nachfrage uberstieg schliefslich die zur Ver- 
fugung stebenden Koksmengen in so betracbtlichem 
Umfange, dafs das Kokssyndicat zu seinem lebhaften 
Bedauern nicht mehr in der Lage war, den Bedflrf- 
nissen der zahlreichen Kundschaft gerecht zu werden, 
und sich leider zur Ablelmung mancher Auftrilge 
genOthigt sali. Diese bis aufs huchste angespannte 
Thatigkeit aller Koksanstalten kennzeiclinet das ab- 
gelaufene Jahr 1890 ais das liervorragendste seit dem 
Beginn der Syndicatsbildung. Auch auf dem heimi- 
schen Eisenmarkt ging das Jahr unter sehr befriedigen 
den YerhaUnissen zu Ende, begleitet von guten Er- 
folgen und einer stetigen Weiterentwicklung, ohne 
daŁ dieser Aufschwung — dank der Syndicate — 
eine zu- ungestume Bichtung verfolgte. Die Aufwarts- 
bewegung trug vielmehr ein v5llig gesundes Gepriige, 
so dals das Vertrauen in die Lage des Eisengeschaftes 
gesichert blieb. Ein besonderes Merkmal des Auf- 
schwunges war, dafs derselbe von unserem eigenen 
Vaterlande ausging, in welchem sich nach langen 
Jahren der Zuriickhaltung und des Darniederliegens 
endlich ein gewaltiger Bedarf, wie man ihn in den

besten Jahren frOherer Zeiten kaum gekannt hat, 
gelteml machte. Bei steigender Preisrichtung in allen 
Zweigen der Eisenindustrie waren die Hochofenwerke 
West-Deutschlands dnrcbweg mit ihrer vollen Leistungs- 
fiihigkeiL in Anspruch genommen und liahmen die 
Uebcrzeugung, dafs fur das Jahr 1897 wirthschaftlich 
gunstige Yerhaltnisse sowie andauernd lebhafter Ge- 
schaftsgang in der Eisenindustrie vorherrschen wiirde, 
in das lieue Jahr mit hinOber. Man liat dalier nicht 
gezOgert, die Production zu verstarken und den Neu
bau einer Reihe yon Hochofen im Minette-Bevier in 
Angriff zu nehmen. Die im Syndicat thatsaehlieh 
eingetretene Einsclirankung der Kokserzeugung betrug 
im Januar 12'/2 %, Februar 18xji %, Milrz 12'/j %, 
April 13’,'a %, Mai 9 %, Juni S %, II. Semester Nichts, 
mithin im Jaiires-Mittel 0 % der BetheiligungszifTer.

Die Jahreśstatistik uber die gesammte Koks
industrie des Kohlenreviers zeigt infolge der eingangs 
geschilderten Yerhaltnisse ein sehr betrachtliches An- 
wachsen wahrend des Berichtsjahres; es betrug die 
Production und der Absatz an Koks im Jahre 1890:
a) im Syndicat, einschliełslich der Privatkokereien 
5574 695 t, b) auf 3 aufserlmtb stebenden Koks
anstalten 158080 t, c) auf den lluttenzechen 531 963 t, 
zusammen 626533S t im Werth von rund 63J/a Mili. 
Mark. Gegen das Jahr 1895 mit 5562 503 t, ergiebt 
sieli sonach ein Gesammlzuwachs yon 702 835 t gleich 
12,63 %. Die Production an Roheisen im Zollverein 
belief sich im Jabre 1896 auf 6 360982 t, gegen 1895 
mit 5788798 t, sonach m ehr 572184 1 =  rund 10%. 
Das Anwachsen beider Industrien hat sieli mithin 
ziemlich gleichmafsig vollzogen. Die Productions-Ver- 
mebrung im Syndicat allein stellt sich pro 1896 
gegeniiber dem Jabre 1895 auf 752 908 t oder 15,/a% — 
nachst dem Jahre 1887 die starkste Zunahme seit dem 
Bestehen der Koksvereinigung. — Auf die gesammte 
Koksherstellung im Kohlenrevier entfallt eine arbeits- 
tagliche Abfuhr im Durchschnitt des Jahres 1896 von 
20 8 8 4 1, gegen 1895 von 18541 t, gegen 1894 von 
17 995 t, gegen 1893 von 15935 t. Im Syndicat allein 
18582 t fiir 1S96. Die Steigerung der Kokserzeugung 
auf sammtlichen Zechen des Oberbergatntsbezirks 
Dortmund einscliliefslich der Privatkokereien seit Be
ginn unseres Kokssyndicats stellt sich wie fo lg t:

1891 .................  4388010 t +  4,77%
1892 . . . . .  4560 984 ,  - f  4,— %
1893 .................  4780489 „ +  4,8 %
1894 .................  5398012 „ -f  12,93%

. 1895 .................  5562503 „ +  3,— %
1890 .................  0 265338 „ +  12,63%

Der Absatz an Hochofenkoks im Syndicat ver- 
tbeilt sich auf folgende R eviere:

Nach 1891
t

Ci 
^

GO 1893
t

1894
t

1895
t

1890
t

iiuxem burg.......................... 422 369 415 882 453 443 620 39S 599 665 811 523
L otliringen .......................... 415 663 473 508 420 490 482 955 497 075 593 990
O st-F ran k re ic li................. 636 400 817 036 982 727 1 112 650 973 586 898 031
B e lg i e n .............................. 84 578 133 085 202 817 254 267 287 209 170 025
Nassau-Siegen..................... 591 554 593 144 563 927 532 757 531 574 072 101
K oh len rev ie r..................... 418000 278 380 178 371 202 830 248 967 493 811
Anderen deutschen Hatten 275 891 236 859 232 681 262 100 277 831 317 153
O esterreich.......................... 7 545 10 232 30 355 84 423 115 007 119 555

2 852 000 2 958 126 3 06-4817 3 558 380 3531 514 4 083 455
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Diese Zahlen sind in mancher Ilinsicht interessant, 
sie zeigen zunachst, dafs die Absatzyerhaltnisse — 
unbekiimmert um den Gang der Eisenindustrie im 
einzelnen — eine stetig starkę Zunahme erfahren 
haben, ferner, dafs der im Kohlenrevier und deutschen 
Revier 1803 bei den HochOfen eingetretene empfmd- 
liche Riuckgang im Yerbrauch die directe und zwin- 
gende Veranlassung w ar zu den starken Verkaufen 
nach Ost- Frankreich und Belgien. Vom Jahre 1895 
ab zeigen sich neben dem steigenden Inlandsverbrauch 
die Wirkungen des deutsch - belgischen Vertrages. 
Belgien und Frankreich weisen starkę Abnahme, da
gegen Luxemburg und Lothringen sowie Rheinland 
und Westfalen betracliUiche Zunahme auf. Gleiche 
Verschiebungen werden fiir 1897 noch deutlicher er- 
scheinen. Was die iibrigen Absatz\Vege im Syndicat 
betrilU, so beziflert sich der Absatz an Stahlwerke, 
Giefsereien und Metallliutten u. s. w. in 189G auf 
702 520 t gegen 1895 mit 600 382 t, mehr 96 138 t
— 15,8 %. Die Eisenbahnen bezogen r»o 891 t gegen 
4-2935 t im Yorjahr. Die Seeausfubr zeigt die bis 
jetzt unerreichte Menge von 297 577 t gegen 242817 t 
lin Jahr ziiYor, entsprechend also einer Zunahme von 
22%.  Der Brechkoksabsatz ist um rund 22000 t im 
Jahre 1896 gestiegen, derjenige in Siebkoks ziemlich 
auf gleicher Hohe geblieben. Beide Sorten in der 
GesammthOhe von 435252 t, machen zusammen 7%  
der ganzen Syndicatskokserzeugung aus. Im Rerichts- 
jahre sind im Syndicat 250 neue KoksOfen angemeldet 
und fertiggestellt worden. Nach Abrechnung der 
vielen zum Abbruch gelangten iilteren KoksOfen 
blieben zu Ende 1896 7334 KoksSfen — darunter 
1586 Thęerófen — vorhanden. Aufser der Produetion 
unserer Mitglieder und der Privatkokweien sind im 
Beriehtsjahre noch fiir das belgisehe Kokssyndicat 
431880 und fiir das Aachener Revier (Escbweiler 
liergwerks-Yerein und Yereinigungs- Gesellschaft in 
Kohlscheid) 142124,5 1 Koks mit verkauft worden. 
Fiir dio Privatkokereieri haben wir 228215 t Koks
kohlen im Werthe von 1485-4-(X) J l  besclialTt."

Berliner Mnschinenbau-Actiengesellscliafl Yornials 
L. ScliwartzkopfT.

Dem Bericht der Direction entnehmen wir folgende 
A ngaben:

„Trotzdem der Gesammtumsatz pro 1895/96 dem 
Yorjahre nicht nachsteht, ist es uns nicht mOglich 
gewesen, das Ertriiguifs des Vorjahres zu erreichen. 
Der Grund liegt darin, dafs an den in unseren Berliner 
Etablissements abgewickelten Auftragen im wesent- 
lichen nur der Locomotiy- und der allgemeine Ma- 
sehinenbau betheiligt waren, welche nur mit be- 
scheidenstem Nutzen arbeiteten, dafs dagegen einige 
unserer lolmenderen Branchen, namentlich diejenige 
fiir Kriegsmaterial, sich auf sehr unbedeutende Ab- 
lieferungen, im iibrigen aber durch Construction und 
Erprobung neuer Modelle auf die Yorbereitung kfmftiger 
Geschafte beschriinken mufsten, welche naturgemafs 
den Betrieb mit erheblichen Kosten belastete.

Unser Umsatz pro 1895/96 belief sich fur unsere 
Berliner Etablissements auf 7 201 591,24 ,M, fur unsere 
Yenediger Filiale auf 796582,49 Lirę — G37 265,99 „11. 
in Summa auf 7 838857,23 J l  gegen 7 836091,03 J t  
pro 1894/95. Die Abschreibungen auf Basis der vor- 
jahrigen Satze berucksichtigt, ergiebt sich fur Berlin 
ein Reingewinn von 787 116 J l,  fur Venedig ein Rein- 
gewinn von 140476,80 J l,  einschtiefslich des Vor- 
trags vom 1. Juli 1895, d. s. 5910,98 J l,  zusammen 
933 503,78 J l.  An Auftragen fiir das laufende Ge- 
schaftsjalir und daruber hinaus liegen zur Zeit vor: 
fur Berlin fur 9 S28 206,40 Jl. und fur Venedig fur 
949 620 'M, zusammen 10 777 826,40 J l.  Wir haben 
Grund zu der Annahme, dafs dieser Betrag im Laufe 
des Geschaftsjahres noch eine ansehnliche Vermehrung

erfahren wird. Ohne damit ein Versprechen fiir die 
Zukunft geben zu kflnnen, halten wir uns doch fiir 
befugt, unter Hinweis auf die obigen Zahlen unsern 
Actionaren zum Ausdruck zu bringen, dafs angesichts 
der reichlich vorliegenden Beschaftigung und der er- 
freulichen Entwicklung, welche einige unserer Branchen 
aufweisen, auf eine stetige und gedeihliche Weiter- 
entwicklung unserer Etablissements in Zukunft wohl 
gerechnet werden darf. Sodami gestatlen wir uns, der 
Generalversammlung Yorzuschlagen, den Reingewinn 
von 933 503,78 J l  wie folgt zu vertheilen: 1. DiYidende 
12% von 7 200000 J l  =  864 (XX) J l,  2. Tantiemo des 
Aufsichtsraths nach § 20 des Statuts 46379,64 Jl,
3. Gratificationen fiir Beamte 20000 J l ,  4. Ybrtrag 
pro 1896/97 3124,14 J l .“

Maschinenfabrik Buckau, Actiengesellscliaft zu 
Magdeburg.

Durcli die im Jahre 1896 in sehr reiclilichem 
Mafse cingegangenon Auftrage ist die Gesellschaft in 
sfunmtlichen W erkstatten voll besehaftigt gewesen; 
leider ist es nicht gelungen, durch Vermehrung der 
Werkzeugmascbinen und VergrOfserung der Arbeiter- 
zahl den Nach thetrieb in einzelnen W erkstatten zu 
beseitigen, weil die Ileranziehung neuer tuchtiger 
und geschulter Facharbeiter trotz der bewilligten 
holien L6hne nur allmShlich zu bewirken ist. Das 
Bestreben, die Herstellung grolser stehender schnell- 
gehender Dampfmaschinen fur elektrische Beleuchtung 
und K raftubertragung, sowie der Bau ypn FOrder- 
und Wasserhaltnngsmaschinen fur die Kali- und 
Kohlenindustrie, w ar von Erfolg. Auch sind sehr 
umfangreiche Bestellungen von Braunkohlenbrikett- 
fabriken eingelaufen, von denen ein grofser Theil erst 
in diesem Jahre zur Ausfuhrung kommt. Die Ver- 
theilung des Reingewimis von 214075,30 J l  Y vird wie 
folgt Yorgeschlagen: Gewinnantheil an Aufsiclitsratb 
und Vorstand, sowie Gratitication an Beamte und 
Meister 40 775 J t ; lliickstellung zur Unterstutzung 
alterer und durch Unfalle betroffener Beamten und 
Arbeiter 9000 J t  \ 9 %  DiYidende auf 171001KJ J l
— 153900 ' W\ UeberLrag auf den Dispositionsfonds laut 
§ 10 des Statuts 10 400,30 J l.

ScliIfT- und Mascliiiicnliau-Actiengesellscliaft 
„Gerinania“ , Tegel bei Berlin.

Das Gesammtergebnifs des verllossenen Ge- 
scbfiftsjahres yom 1. October 1895 bis 30. September
1896 w ar ein befriedigendes.

Die Gesellschaft hat einen Gesammtgewinn zu ver- 
zeichnen vou 11-40063 Jl,. Nach Tilgung des Verlust- 
saldos aus 1895 yon 347 196,28 J l,  nach Abrechnung der 
Generalunkosten, Zinsen, Aufwendungen fur Repara- 
turen und Instandhaltung der Gebaude, Werkzeuge, Ma
schinen und Utensilien in Iliilie yon 292 752,90 J l,  sowie 
nach Abzug der Abschreibungen im Gesammtbetrage 
yon 192415,19 J l  yerbleibt ein yertheilbarer Bein- 
gewinn von 307 698,63 J l ,  welcher einer Dividende 
yon 4 % entsprechen wurde.

Laut des am 29. August 1896 mit der Firma 
Fried. Krupp in Essen abgeschlossenen, durcli die 
aufserordentliche Generalyersammlung vom 26. Sep- 
tember 1S96 genelmiigten Betriebs - Ueberfassungs- 
yertrages garantirt die Firma Fried. Krupp den 
Actionaren der Gesellschaft eine jahrliche Dividende 
von 4 llt %.

Der Gesanmitertrag soli wie folgt yertheilt werden: 
Dotirung des Reservefonds 5 % von 307 698,63 —
153S5 J l,  statutarische Tantiemen an den Aufsiclits- 
ratli =  26400 J l ,  statutarische bezw. contractliche 
Tantiemen an Vorstand und Beamte =  39 600 J l, 
4 'jt % Diyidende von 55000(KJ ,M, — 247 500 J l,  Ge- 
winnyorirag 6313,63 J l ,  zusammen 335198,63 J l.
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Acliengesellsclmft Ilseder Hiltte und Telner 
Walzwerk.

W ir entnehmen dem Bericht fiir 1890 folgende 
Angaben:

Zwei HochSfen standen unuhterbrochen im Feuer. 
Es erzeugte Hochofen I in 366 Tagen 82 096 420 kg 
oder 224307 im Tag, Hochofen III in 366 Tagen 
89 261010 kg oder 243883 im Tag. zusammen in 732 
Tagen 171357 430 kg oder 23t095 im Hocliofentag, 
dagegen im Jahre 1895 165191 120 kg oder 226289 
imllochofentag, mithin mehr im Jahre 1896 6166310 kg 
oder 7806 im Hocliofentag. Von dem erzeugten und 
vom Vorjahre iibernommenen Roheisen erhielt das 
Peiner Walzwerk 171310000, an inlandische Abnchmer 
wurden abgesetzt 50000 kg. Der Hochofcnbetrieb 
yerbrauchte an Materialien 484354036 kg Erze und 
Schlacken mit durchschnittlich 35,38 % Ausbringen, 
166 896660 kg Koks (auf 1000 kg Eisen 974 kg). 
Kohlen und Kalkstein kamen nicht zur Verwendung. 
Die unrr.ittelbareń Herstellungskosten betrugen f. d. 
Tonne Roheisen 30,09 J l  gegen 28,65 J l  im Jahre 
1895. Das Peiner Walzwerk hatte eine Erzeugung 
von 164068 t ,  einen Versand an Walzwerks- 
erzeugnissen von 158817 t ,  einen Versand an 
Phosphatmehl von 54617 t. Von den yersandten 
Walzwerkserzeugnissen gingen 16 821 t ins Ausland. 
Da die Ilseder Hutte mit zwei HochSfen den Bedarf 
des Peiner Walzwerks an Roheisen nicht decken 
konnte, wurde mit Beginn dieses Jahres auch der 
dritte Hochofen in Betrieb genommen und lieferte 
am 9. Januar 1897 das erste Eisen. Es wird beab- 
sichtigt, mit den drei Oefen den yoraussiehtlichen 
Jahresbedarf des Walzwerks yon 200000 bis 210000 t 
Roheisen zu erzeugen, nicht aber dieselben mit der 
yorigjahrigen Erzeugung von durchschnittlich 234 t 
auf den Hochofentag zu betreiben. Langer alś 30 Jiihre 
waren von den yorhandenen drei Hochafen immer 
nur zwei betrieben, einer stand ais R esen e ; jetzt 
wird zu diesem Zweck ein yierter Hochofen neu- 
erbaut. Da die Actien des Peiner Walzwerks von 
6000000 J l  sich im Portefeuille der Ilseder Hiitte 
befinden und nur die Actien der letzteren Dividende 
beziehen, stellen wir den Gewinn beider Werke zu
sammen. Es erzielte die Ilseder Hiitte einen Roh- 
gewinn von 3 398 724,72 ,.4t, das Peiner Walzwerk 
von 1 246 120,77 J l,  zusammen 4 644- 845,49 J t .  Davon 
sind iiberwiesen: der Rechnung fur Instandlialtuug 
der Werksanlagen der Ilseder Hutte 350064,15 
des Peiner Walzwerks 505146,51 J l , zusammen 
855210,69 J l, dem allgemeinen Amortisationsconto 
der Ilseder Hiitte 514072,29 J l,  des Peiner Walzwerks 
500000 J l,  zusammen 1014-072,29 J l,  dem Reserve- 
fonds des Peiner Walzwerks 205500 J l,  dem Zinsen- 
conto des Peiner Walzwerks 35474,23 J l, dem Reserye- 
und Erneuerungsfonds der Eisenbahn 8428,49 J l  — 
211868570 ,Ą , und yerbleibt ais Reingewinn 
2526159,79 J l,  wovon 2360000 J l  ais Dividende in 
der Hohe von 53 'ji % ausgeschiittet wurden. Zur 
Erklarung dieses aufserordentlichen Procentsatzes 
muls man wohl berucksichtigen, dafs den Anlage- 
kosten beider Werke yon 23 523 898,90 J l  und Betriebs- 
kapital von 4257635,66 J l,  zusammen 27781531,56 J l,  
nur ein Actienkapital von 4426125 Jl., an Hypotlieken 
3591353,67 Jl., an Forderung der Hostmannsehen 
Erben 150000 J l,  dagegen Abschreibungen, Reserven
u .s . w. von 19614055,89 J l,  zusammen 27 781534,56 J l  
gegenfiberstehen. Das war nur durch langjahrige gute 
Erfolge und eine ganz aufserordentlich yorsichtige 
Finanzwirthschaft zu erreichen, und jetzt soli die

gunstige Zeit auch zur Abstofsung des gr8fsten Theils 
der Ilypolhekenschulden benutzt werden. Zu dcm 
Zweck ist das Actienkapital um die HSlfte, auf 
6 640125 J l  yergrófsert, indem den Actionaren auf 
je zwei Actien eine neue Actie zum Nennwerth zur 
Yerfugung gestellt wurde, dagegen wurden 2319 000 J l  
Ilypotheken gekundigt. Da die Dividende 53 */3 % 
betragt, so waren diejenigen Actionare, welche die 
sofortige Vollzahlung leisten wollten, in der Lage, zu 
ihrer Zahlungsverpflichtung von der Dividende 50 % 
zu yerwenden. Daneben erhielten sie auf jede Voll- 
actie noch 50 J l  baar. Unzweifelhaft ist dieser ideał 
einfache Vorschlag von den meisten Actioniiren aus- 
gefiihrt. — Der Betrag der Eisenbahnfrachten fiir 
ankommende und yersandte GGter w ar im Jahre 1896 
=  4128486,05 J l, an Beamtengehaltern und Lfihnen 
wurden 3989400,86 J l  gezahlt. Der ausschliefslich 
aus standigeu Arbeitern der Ilseder Hutte und des 
Peiner Walzwerks bestehende Ilseder Knappschafts- 
yerein hatte 3770 Mitglieder und am Jahresschlufs 
ein Verm6gen von 938560,78 J l.  Statutenm&fsige 
Unterstutzung erhielten 27 Invaliden, 200 Wittwen 
und 2 ł l  Waisen. Am 1. Marz 1897 lagen 126 650 t 
Lieferungsabschliisse vor gegen 111910 t am 1. Marz 
1897. Ueber die Aussichten fiir 1897 lieifst es in 
dem Bericht: „Im laufenden Jahre werden wir hOhere 
Erzeugungskosten ais im Yorjahre haben, doch stehen 
diesen auch wesentlich hShere Yerkaufspreise ais die 
im yorigen Jahre erzielten gegeniiber, so dafs wir, 
wenn sich die Geschaftslage des Eisenmarktes nicht 
ungunstiger gestaltet, die Hoffnung hegen durfen, dafs 
das laufende Jahr einen iioch grofseren Roh-Betriebs- 
iiberschufs ais das Jahr 1896 liefern w ird.“ Gluckauf 
dazu.

M aschluenfabrik G erm ania, yorm . J. S. Sclnralbe 
& Solin, Chcinnitz.

Der Geschaftsbericht lautet im W esentlichen:
„Das im Geschaftsjahr 1896 erzielte Ertragnifs hat 

sich wiederum gesteigert und wir sind dadurch in 
der Lage, auch dieses Mai einen befriedigenden Ab- 
schlufs yorzulegen. Der erzielte Bruttogewinn be
tragt 728 903,22 J l  gegen 613047,32 J l  im Vorjalire, 
mithin mehr 115855,90 J t. Erreicht wurde dieses 
gunstige Resultat durch einen ebenfalls gesteigerten 
Umsatz, welcher sich auf 4615935,30 J l  gegen 
4208 715,32 J l  im Vorjahre, also um 407 219,9S J l  
erhOhte. In Uebereinslimmung mit unserem Auf- 
sichtsrath bringen wir in Vorschlag, vori dem Brutto- 
gewinu von 728 903,22 J l  nach reichlichen Ab
schreibungen und nach Ueberweisung von 540,55 J l  
zur Abrundung an den Reservefonds I und 70000 J l  
an den Reservefonds II eine Dhidende von 9 % zu 
yertheilen und zw ar: 27 J l  fur dio Actien yon 300
108 M  fflr die Actien von 120<J J l.  Von dem erzielten 
Gesammtumsatz entfallen auf den Maschinenbau 
4730014,315kg mit 3372085,71 J l  gegen4343933,950kg 
mit 3 1§3 509,82 J t  im Vorjahre, m ehr 386 110,365 kg 
mit 238575,89 J l.  Hauptsiichlich hat der Bau yon 
Eis- und Kiihlinaschinen, sowie Dampfmaschinen und 
Dampfkesseln erhOhte Umsatze aufzuweisen, wahrend 
der Absatz in Brauerei- und Malzereimaschinen in 
folge des ungiinstigen Sommers, welcher hemmend 
auf das Geschaft wirkte, ein nicht so lebhafter w a r . — 
Gegen Ende des Jahres sind jedoch auch in diesen 
Branchen zahlreiche grflfsere Auftrage eingegangon. 
Im Turbinenbau und der Holzschleifereibranche waren 
wir im yerflossenen Jahre recht gut beschaftigt.“

VIII.,, 6



3 3 0  S t a h l  u n d  E ise n . Yereins - Nachrichten. 15. April 1897.

Am 21. Marz versehicd  zu D usseldorf T o u s -  
s a i n t  B i c h e r o u x ,  ein geborener B elgier, w elcher 
in  der deu tschen  E isen industrie  eine liervorragendo 
Rolle gespielt hat.

E r w urde goboren am  14. S eptem ber 1827 in  
Jem eppe-sur-M euse, w anderto  aber im jugendliclien  
A lter von 13 Ja liren  in  B egleitung se iner Fam ilio  
nach D eutseh iand  aus. A uf dem  H iittenw erke  der 
F irm a Tólem aque M ichiels & Co., dor Vorg&ngerin 
der A ctiongesellsohaft P honix  in  Esehw oiler-A ue, 
wo e r seh r friih  schon 
e in tra t ,  schw ang er 
sich alsbald durch 
seinen rastlosen  Fleifs 
und  seino angoborene 
technische Begabung 
zu hS herer S tellung 
empor. Seine H aup t- 
und  Lieblingsthiltig- 
ke it e rs treck te  sich h ie r 
neben der Montage 
von D am pfm aschinen,
W alzw erksein rich tun- 
gen und  dem  sonstigen 
B auw esen der H titten- 
an lagen  au f  das S tu 
dium  der W alzung  der 
P rofileisen  jeg licher 
A rt, und  is t es ihm  
zum  Yerdienst- anzu- 
reclinen, dafs e r  u n te r 
den E rsten  war, und  
zw ar fiir sich in  unab- 
him gigerW  eise, welche 
nach dem  dam aligen K onnen die schw ierige Auf- 
gabo der W alzung unserer heu tigen  E iscnbahn- 
schiene lósten.

In  den Jah ren  1852 bis 1853 w ar er bei der 
E in rich tung  der M axim iliansliu tto  bei R egensburg, 
yon 1853 b is 1855 bei derjenigen der E isenh iitte  
P hon ix  in  L aa r bei B u h ro rt th iitig ; 1855 bau te  er 
m it se in er Fam ilie  fiir  eigene R echnung das B lech
w alzw erk „B icheroux, M areotty & Co.“ in D uisburg- 
I lochfe ld , im  Ja h re  1865 e in  gleiehes u n te r  der 
F irm a  „F ranz B icheroux Sohne“ in  D uisburg- 
N eudorf. U m  das J a h r  1870 fa llt d ie E rfindung 
eines G enerator • Gasofens m it d irec te r Yer- 
b rennung  zu Puddel*. Schweifs- und Ile rd s tah l und 
Tiegelschm elzzwecken, der u n te r  dem  N am en 
„B icheroux-O fen“ bek an n t gew orden is t  und  wegen 
seines geringeren  K o h len re rb rau ch s in  D eutsch- 
land  und  Belgien w eitverb re ite te  A nw endung ge-

funden h a t und  heu te  noch findet. Nach Vor- 
schm elzung dor genann ten  F irm a  F ranz  B icheroux 
Siihno m it der D iiisburger H titto  zu der Actien- 
G osellschaft „D uisburger E isen- und S tahlw erke 
in  D uisburg* zog er sich im  Ja h re  1891 ins P rivat- 
loben zu rtick , verblieb aber ais A ufsich tsraths- 
m itg lied  bei dor neuen  F irm a und  w idm ete ih r  seine 
reichen  K enn tn isse  und  E rfahrungen . An Thiitig- 
k e it gewOhnt, beschaftig te e r  sich in  seinen Mufso- 
stundon  w ieder m it se iner L ieblingsaufgabe, der

W alzen einri cli tung, 
und  liofs sich Ende des 
Ja h re s  1891 ein  Y er
fah ren  u ber H e rs te l
l ung von breitfiifsigen 
Schienen und  Profilen 
paton tiren . D ie A n
w endung seines S y
stem s h a t e r  wegen 
der grofsen Schw ierig- 
keiten , d. h . U nkosten, 
die dasselbe fiir den 
U m bau des je tz t bo- 
stehenden  E isenbahn- 

O berbaues voraus- 
s e tz te , le ider nicht. 
o rleb t; es is t  jedoch 
zu e rw arten , dafs es 
der Z ukun ft vorbehal- 
ten  bleibt, au f  dasselbo 
zurtickzugreifen.

Y or 2 Ja h re n  los te 
e r  auch orfolgreieh dio 
A ufgabe e iner H e rs te l

l ung eigen th iim liclier nah tlo se r R ohren , dio 
ihm  ebenso wio die friiheren  E rfindungen in 
allen  S taa ten  p a te n tir t w urde. Das Y erfah ren  is t 
se it llingerer Z eit schon in  D uisburg  in  laufendem  
B etriebo in  A usfiihrung.

K ur w enige Tage w ar se in L eb e n  durch  K rank- 
h e it ge triib t. T ro tz  seinos holien A lte rs  w ar er 
kOrperlich so fr isch , dafs er au f  der Jag d  die 
ju n g s ten  G enossen durch  seine A usdauer iiber- 
traf. Dafs er au f  geistigeni G ebiete bis in  den 
le tz ten  S tunden  ras tlo s  th a tig  w a r, bew eisen 
seine le tz ten  E rfindungen , w elchen e r sich  ganz 
w idm ete und  welche seinem  G enie a lle in  zuzu- 
schreiben  sind.

D er D ahingeschiedene besafs hervorragende 
praktisclie  B egabung un d  erzielto  dank derselben, 
aber auch dank seinem  eisernen  Fleifs, grofse Erfolge. 
D urch  w alire H erzensgute, riih ren d e  personliche Be-

Y ereins - Nachrichten.
Vere in  d e u t s c h e r  E i senh i i t t en l eu te .  

Toussaint Bicherotuc f.

Nach einer Photographis aua d em  Jahre 1S83.
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sbheidenheit und  gleichmUfsigo L iebonsw iird igkeit ! gobon, stehen  an  dom frischen  G rabhtigel soino 
des W esons lia tto  er sieli die H erzen A ller ge- | tiefgobeugte G attin  u n d  funf  K in d er, d a ru n te r 
w onnen, welcho ihm  nilher standen. Neben den drei hoffnungsvolle Sdhno. — Sein A ndenken 
zahlroichcn F reunden , w elcho von N ah und  F o m  | w ird  in  dor G eschichte des E isenhU ttenw esens wio 
herboigeeilt w aren , um  ih m  das le tz te  G oleit zu j in  don H erzen  soinor F rounde fortloben.

E r  r u h c  i n c w i g o m  F r i e d e n .

V or ku rzer Zeit versch ied  vorzeitig  zu M i l 
w a u k e e ,  W isc., u n se r treu es M itglied G o o r g e  
W.  G o o t z ,  e in e r der lioffnungsyollsten und  fahig- 
sten Ingen ieu ro  dor Y ere in ig ten  S taaten .

E r w ar im  Ja h re  1855 zu M ilw aukee von 
deutschen E lte rn  geboren  und  h a tte  die dortige 
Y orbildungsschule und  
ein Ja lir  dio „W isconsin  
U niversity“ besucht. Im  
A lter von 15 Jah ro n  
tra t e r in  die M ilwaukee 
Iron  Com pany oin und 
zeichnete sich  daselbst 
in  dor elektrisehon Ab- 
theilung  d u rch  einigo 
Erfindungen aus. D urch 
den U m stan d , dafs er 
im Ja h re  1876 den Geh.
B ergrath  D r. W o d d  i n  g 

aus B erlin  kennen  
lernte, w urde e r veran- 
lafst nach D eutsch land  
zu kom m en, und  dort
4 Ja h re , zum  T heil in  
B erlin  u n d  zum  T heil 
in Froiberg, zu studiron.
Nach se iner RUckkehr 
in  die Ver. S taa ten  w ar 
er zu ers t boi den Otis 
Steel W orks in  C levoland ais C hem iker thiltig 
und m achte  fu r dieses W erk  auch  einige grófsere 
Reisen nach  E uropa. Im  Ja h re  1885 stu d irte  
er d o rt m it dem  bekann ten  I lu t te n  - In gen ieu r
S. T . W e l l in a n  den basischen H erdsclim olzprocefs 
m it dem  E rgebnifs, dafs derselbe in  genanntem  
Jah re  in  C leveland zu r  E in fiih rung  gelangte.

Goetz blieb bei den C leveland-Stahlw orken bis 
1888, in  w eichem  Jah ro  er w iederum  fiir George 
W estinghouse nach  E uropa ging, um  die Moglich- 
ke it zu stud iren , das natiirliche Gas durch  kiinst- 
lich erzeugtes Gas zu ersetzen D ann w ar er im  
W esten  th a tig  und  im  Ja h re  1890 fiir das Schle- 
singer S yndicat in  den E rzgruben  am  Lake Superior. 
D am als erw ies e r  sich besonders freundlich  gegen

R. I.

dio M itglieder unseres Voroins, welche an  der bo- 
kann ten  Reise durch  dio Y ere in ig ten  S taa ten  theil- 
nahm en, A lle w ufsten seino unerm udliche  R oreit- 
w illigkeit, seine sto teL iobensw fird igkeit n ich t genug 
zu schatzen. Im  Ja h re  1892 nahm  er eine Stello 
a is  consu ltirender In g en ieu r bei der Illino is S teel 

Com pany, dor W ellm an  
Iro n  and  S teel Com pany 
un d  der W estinghouse 
Com pany an  und  errich- 
te te  zu dem  Zweck ein 
B ureau  un d  e in  L abo
ra to riu m  in  M ilw aukee; 
e r  b raeh te  jedoch dio 
w oitaus grofsle Z eit au f 
R eisen zu. N icht un- 
erw lihnt w ollen w ir 
noch lassen, dafs e r  im  
Ja h re  1893 auch yielen 
deu tschen  Ingen ieu ren , 
welcho die A usstellung  
in  Chicago bosuchten, 
sich ais s te ts  d ienstbere it 
und  von grofsem  N utzen 
erw ies.

Seine G attin  w ar eine 
D eutsche.

Gegen Schlufs des J a h 
res 1894 fing e r an  zu 

! k rankeln ; tro tz  e iner Reise, die e r  se iner G esund- 
he it ha lber nach C alifornien u n te rn a h m , konn te  
er sich n ich t w ieder erho len  und  erlag se iner 
K ran k h e it im  D ecem ber v. J . E in  E h ren m an n  in  
des W ortes edolster B edeu tung , besafs e r  um - 
fassende K enn tn isse  u n d  zilhe A usdauer, um  eine 
Sache, w elche er begonnen hatte , durclizufiihren , 
so dafs m an  in  A m erika au f seine Z ukunft noch 
grofse H offnung setzte. D ie T rau e r Ober den vor- 
zeitigen Y eriust eines so tuch tigen  M annes, w elche 
m an  D ruben  liegt, w ird  yon seinen  deutschen 
Facligenossen, w elche den Y ersto rbenen  kennen 
zu lernen  die F reude h a tten  un d  w elche sein  
deu tsch  fOhlendes W esen hoch scha tz ten , auf- 
rich tig  getheilt.

P . S.

George "W. Goetz -j%
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Aemlcruugen im MItg:lieder-Verzeichnlfs.
Brassert, Hermann, 'i- Larigholm Terracc, Coalharn, 

Redcar, Yorkshire.
Olinge.r, M., Ingenieur, Chef de service de la Societe 

Mćtallurgiąue Riifso-Belge, Volyntscvo, Station der 
Kalharinen-Eisenbahn, GouvernementEkatarinoslaw, 
Rufsland.

Pachcr, Franz, Ingenieur des Hocrdcr Bergwerks- und 
Hiittenvereins, Dortmund, Markischestrafse 23.

Quambiisch, Betriebschef des Faęon- und Stabeisen- 
walzwerkes der Union, Abth. Horster Eisen- und 
Stahlwerke, Horst a. d. Ruhr.

Stein, Gustav, Oberingenieur der Masehinenfabrik 
SchOchtermann & Kromer,' Dortmund, Moltkestr. 18.

N e u e  M i t g l i e d e r :
Aleertnann, G., teehnischer Director der Y/ittener 

StahlrOhrenwerke, Witten a. d. Ruhr.
Bicherotuc, Franz, Duisburg, Griinstralse.
Hieheroiw, Max, Dusseldorf, Grafenbergerchaussee 8S
Franzen, Carl, Ingenieur, Kolii, von W erthstrafse 33.
Hein, John, Dr. phil., Drahtfabrik Boeeker & Go., 

Libau, Rufsland.

Schroeter, Emil, Procurist des Gufsstahlwerks Witten, 
Witten.

Servais, Ernst, diplomirter Hutteningenieur, Eisen- 
und Stahl werk lloesch, Dortmund, Eberhardtstr. 17. 

von Stach, Friedrich, Ritter, Ingenieur der Ticgel- 
gufsstahlfabrik Poldihiitte, Kladno, Bohmen.

Stiiber, J., Ingenieur, Siegen, Freudenbergerstrafse.

A u s g e t r e t e n :
Vollhering, 1K, Lubeck.

V e r s t o r b e n :
Mit tiefem Schmerz haben w ir den durch einen 

Unglucksfall erfolgten Verlust unserer hochgeschatzten 
M itglieder:

Ilorsig, A., Fabrikbesitzer, Borsigwerk, 
Matzurke, U., Ghefchemiker, Borsigwerk, 

anzuzeigen, und bęhallen wir uns vor, auf dies Er- 
eignifs, welches bei den Mitgliedern ungethoiltes Bei- 
leid hervorgerufen hat, demnachst zurfickzukommen. 
Ferner haben wir noch zu beklagen den Tod unseres 
getreuen Mitglieds

Windsćheid, Otto, Fal)rikbesitzer, Dusseldorf.

D ie niichste

Hauptyersammlung des Yereins deutscher Eisenhuttenleute
findet statt am

Sonntag den 25. April 1897, Mittags 12 72 Uhr
in der

S t a d t i s c h e n  T o n h a l l e  zu D u s s e l d o r f .

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

a) Die allgemeine Lage in Deutschland und im Auslande. Beriehterstatter Hr. S c h r o d t e r -
Dusseldorf.

b) Der Thomasprocers. Beriehterstatter Hr. K i n t z l e - Aa c he n .

c) „ Bessemerprocefs. „ „ M ai z-Oberhausen.

d) ,  Martinprocefs. ,  „ S p r i n g o r u m - D o r t m u n d .

c) Die neueren Verfahren. „ „ R. M. D a e 1 e n - Diisseldorf.

f) Der Bertrand-Thiel-Procefs. , „ Th i e l - Kl a dno . *

Um 4 Uhr findet ein gemeinschaftliches Mittagessen statt.

* Auf der Geschaftsfuhrung schriftlich geaufserten Wunsch werden Mittheilungen uber diesen Procefs 
Yorher abgegeben.


