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Geli. Commerzicnrath L. Baare t-
Im 76. Jahre seines arbeitsreichen Lebens ist der Nestor der deutschen Eisenindustrie 

in der Nacht vom 16. auf den 17. Mai in den ewigen Frieden hiniibergegangen. W ir 
Iiaben an dieser Stelle gelegentlich des Tages, an weichem der nun Yerewigte das Fest der 
yierzig Jahre hindurch gefiihrten schweren und verantwortungsvollen Leitung des „Bochumer
Yereins fur Berg- 
bau undGufsstahl- 

fabrication“ 
feierte, ein aus- 
fiihrliches Lebens- 
bild Baare's ge
bracht, auf das wir 
unsere Leser heute 
verweisen. *

Die aufserordent- 
liche W erthschat- 
zung, dereń sich 
der Entschlafene 
in den weitesten 
Kreisen erfreute, 
fand einen sicht- 
baren Ausdruck in 
der iiberaus regen 
Theilnahme an sei
ner Bestattung, zu 
der auch Se. Maje
sta t der Kaiser 
einenVerlreterent- 
sandt hatte. In fast

* . Stahl u. Eisens 
1895, S. 158.

unfibersehbarem 
Zuge folgten die 
hervorragendsten 
Industriellen, die 
B ehorden, die 
Biirgerschaft Bo- 
chums und die 
Arbeiterschaft des 
Bochumer Yereins 
dem Sarge zum 
Friedhofe, wo das, 
was an Baare 
sterblich war, dem 
kiihlen Schoofse 
der Erde iiber- 
geben wurde. Hier 
móge er ausruhen 
von seinem rast- 
losen Sc.h allen : 
sein Gedachtnifs 
wird im Kreise 
aller Derer, die 
ihn kannten, un- 
yerganglich sein.

R. i. p.

Die Redaction.
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„Kaiser Wilhelm der Grofse“.

Die festlich geschmiickte Werft der „ S t e t t i n e r  
M a s c h i n e n b a u - A c t i e n g e s e l l s c h a f t  V u l c a n  “ 
in B r e d o w  bei S t e t t i n  war am 4. Mai der 
Schauplatz eines denkwurdigen Vorgangs, auf den 
deutscher Unternehmungsgeist und deutsche Technik 
m it-R echt stolz sein konnen.

An genanntem Tage vollzog sich dort in
Gegenwart Seiner Majestat des Kaisers und einer 
stattlichen Zahl von Gasten von nah und fern 
in tadelloser Weise der Stapcllauf des fur den 
N o r d d e u t s c h e n  L l o y d  bestimmten Schnell- 
dampfers , Ka i s e r  W i l h e l m  d e r  G r o f s e ”, ein 
Schiff, das bestimmt ist, demnachst ais grofster 
Dampfer der Handelsflotten unserer Erde das 
transatlantische Meer zu durchkreuzen.

Die Hauptabmessungen dieses SchifTskolosses sind :
Liinge uber D e c k ..................197,51 ni

„ in der Wasserlinie . 190,5 „
B r e i t e ....................................... 20,1 „
Tiefe bis Seite Oberdeek . . 13,1 „
Tiefgang, beladen . . . .  8,526 „

Die W asserverdrangung des vollbeladenen 
Schiffs betragt 20 500 t, die Yermessung ergiebt 
einen Tonnengehalt von nahezu 14 000 Register- 
tons. Auf dem Schiffe haben im ganzen 400 
Passagiere 1. Klasse in 200 Kammern, 350 
Passagiere 2. Klasse in 100 Kammern, sowie 
850 Passagiere 3. Klasse in bequem eingerichteten 
Zwischendeckraumen Platz. Hierzu kommt die 
Schiffsbesatzung, welche aus 450 Kopfen besteht.

Das SchifT ist aus Flufseisen nach den Vor- 
schriften des Germanischen Lloyd fiir die hóchste 
Klasse ais Vierdeckschiff mit ausgedehnten Extra- 
Yerstarkungen erbaut, mit einem sich fast iiber 
die ganze Schiffslange erslreckenden in 22 Ab- 
theilungen getheilten Doppelboden versehen und 
durch 16 bis zum Oberdeek hinauf gefiihrte Quer- 
schotte und ein Langsschott im Maschinenraum 
in 18 wasserdichte Abtheilungen getheilt. Die 
Schotte sind so vertheilt, dafs selbst beim Voll- 
laufen zweier benachbarter oder dreier beliebiger 
Abtheilungen ein Sinken des Schiffes ausgeschlossen 
ist. Auch verdient Erwahnung, dafs der Dampfer 
in Uebereinstimmung mit den Anforderungen der 
Kaiserlich deutschen Marinę erbaut wird, um im 
Kriegsfalle, mit einer grofsen Anzahl Geschutze 
ausgestattet, ais Kreuzer Verwendung zu finden.

Das Schiff wird alsSchooner getakelt und erhalt
2 stahlerne Pfahhnasten, welche aber gegeniiber 
den vier machtigen Schornsteinen verschwinden.

Die ebenfalls in den W erkstatten des ,  Yulcan “ 
erbaute Mąschinen- und Kesselanlage besteht aus 
zwei dreifachen Yerbundmaschinen mit yier hinter- 
einander liegenden Dampfcylindern mit Schlickscher 
Ausbalancirung. Die beiden Mąschinen sollen zu- 
samnien 27 000 ind. HP haben; jede derselben

treibt mittels einer etwa 60 m langen Welle von 
600 mm Durchmesser eine Bronzeschraube von
6,8 m Durchmesser und 10 m Steigung. Die 
zusammengebaule Kurbelwelle besteht aus bestem 
Nickelstahl von der Firm a Krupp, einem Materiał, 
welches sich durch ganz besondere Festigkeit 
auszeichnet.*

Die zu erreichende Geschwindigkeit soli 21 Knolen 
in See betragen; der Kohlenbunker fafst rund 
4500 t.

Den Dampf liefern 12 Doppel- und 2 Halb- 
kessel, welche in vier Gruppen angeordnet sind, 
dereń jede Gruppe einen Schornstein von 3,7 m 
Durchmesser und 32,3 m Hohe iiber Kiel besitzt.

Fiir die verschiedenen Zwecke werden in den 
Mąschinen- und Kesselraumen im ganzen 47 Dampf- 
pumpen und sonstige Hiilfsmaschinen aufgestellt. 
Die Gesammtzahl der iiberhaupt auf diesem Dampfer 
befindlichen Mąschinen betragt 5S mit zusammen 
124 Dampfcylindern.

Trotzdem erst verhaltnifsmafsig kurze Zeit ver- 
strichen, seitdem der Kiel des Schiffs gelegt wurde, 
konnte die Ablauffeier schon am 4. Mai vor sich 
gehen. Naehdem der Kaiser auf der Tauftribiine 
erschienen war, sprach Frau P l a t ę ,  die Ge- 
mahlin des Aufsichtsralhs-Yorsitzenden des Nord
deutschen Lloyd, mit klarer, volltonender Stimme 
das folgende Taufgedicht:

E i s e r n e s , m i l c h t i g e s  S c h i f f !
Die Zirkel und Stifte des Meisters ruhn,  der Dich

ersonnen hat,
Die Hammer ruhn und dio slahlernen Fauste, die Dicb

sehmiedend gefugt;
Du stehst da, ein Bild der Kraft,
Ein Bild lebendiger Schaffensfreude,
Ein Markstein auf dem ruhmvoUen Pfade 
Ueber das rohe Element obsiegenden Geistes.
Du sehnst Dich hinab in die Arme der Fluth,
In die ausgestreckten, allumschlingenden, ewig beweg-

lichen,
Spielenden, drohenden, belfenden Arme 
Der Fluth — in das Leben;
Und ąie werden' Dich fassen, ehe die Stunde verrinnt. 
Welch ein Loos bat das Schicksal Dir bereitet, das

unerforseliliche?
W ir wissen nur eines:
Die Hande gen Himmel hebt, derweilen die Woge

Dich tragt,
In innigem, heifśem Flehen die lloffnung.

Und nun soli ich den Na men Dir,
Den bezeichnenden geben, bei dem die Deinen 
Dich kennen und nennen, und der den Fremden 
Auf fernen Meeren sogleich Dich kundthut,
Ais Starksten der Stark en, alsSehnellsten der Scbnellen, 
Ais llo rt und Fursten fórstlicher Schaar.

* Vor Schlufs der Redaction erhielt dieselbe aus 
den Kruppschen W erkstatten Pholographien von 
diesen machtigen Stucken, die wir in nachster Aus- 
gal)e wiedergeben werden, Jied.



Abbild. 2. Ansicht des Buges nebst Tauttribune.

• Kaiser Wilhelm de,- Cirof.e- „er W e rt d „  V„lc,„ in Bredo,v bei S,eUi».

Abbild. 1. Ansicht von der Wasserseite aus.
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Wer nennt mir das Wort, das weite, das grofse 
Umfassende Wort, das Kraft und Giite,
Gebet und Arbeit, und Muth und Gluck,
Und Kampf und Sieg vor die Seele ruft?
Nur Eines weifs ich:
Es ist der Name des grofsen Mannes,
Der, da nach langem, miiheYollem Lebenswerk,
Ruhe zu wiuken schien und Abendfrieden,
Den Heim doppelt fest auf das weifse Haupt 
Druckte, doppelt stark das Schwert ergrifl'
Und seinem Yolke kOniglicli voranschritt zum Kampf. 
Das w ar ein Kampf um das hSchste Gut,
Um das theuerste Kleinod, um die alte, heilige,
Ach verschollene Kaiserkrone.
Er aber, im Sturm von hundert Siegen, gewann sie

zuriick
Und setzte sie fest auf sein gottbegnadetes Haupt.

Diesen Namen, Du sollst ihn tragen,
Diesen Namen, Du sollst ihn verkOnden 
In aller Welt. Und wie er vom Felsen 
W iderhallt bis ans Meer, so wird er Dir auch,
Wohin Du fahrst auf der ganzen, weiten Erde, 
Entgegen schallen im Klang unsterblichen Ruhms. 
Diesen Namen, in dem die Hoffnung der Ahnen,
Der Traum der Vater, der Enkel Begehr 
Erfullt und vollendet, und der, wenn die dunklen 
Mich te der Zukunft  Burgschaft nehmen,
Segen ans burgt von Gesehlecht zu Gesehlecht, 
Diesen Namen geb’ ich Dir nun:

„ K a i s e r  W i l h e l m  d e r  G r o f s e ! “

Und ich rufę hinauf
Zum H errn des Himrnels, dafs er Dich segne,
Segne im Namen Deiner Kaiser, o SchifT,
Im Namen des Dahingegangenen, im Namen des

GegenwSrtigen,
Defs lebendiges Antlitz heute iiber Dir leuchtet,
Ein gliickbedeutender Stern!
H eilD ir, fahr' aus! Heil Dir, kehr' heiin mit Gott! —

Eine Schaumweinflasche sauste von der Hohe 
herab und zersehellte am Bug.

Kaum hatte alsdann der Kaiser erneut Aui- 
stellung auf der ąjn Oderufer gelegenen Abiauf- 
tribune genommen und das Zeichcn zum Ablauf 
gegeben, ais sich der machtige, ein Ablaufgewicht 
von 8150 t besitzende Rumpf in Bewegung setzte 
und langsam in die Fluthen hinab glitt, auf alle 
Zuschauer einen iiberwaltigenden, unvergefslichen 
Eindruck hervorrufend. Die Vorbereitungen waren 
mit einer Sieherheit getroffen, welche ungetheilte 
Bewunderung erbeischte. Das den Namen unseres 
unvergefslichen Heldenkaisers tragende Schiff, 
welches Zeugnifs fiir die Leistungsfahigkeit deutscher 
Schiffbaukunst und die Thatkraft deutscher Kauf- 
leute ablegen wird, soli bereits im Herbst den 
Ocean durchfurchen. Seinen gluekliehen Fahrten 
gelte unser frohliches Gliickauf! —

Bei einem nach vollendetem Stapellauf von der 
Yerwaltung des „Yulcan" gastlich angebotenen 
Feste wurde die Denkwiirdigkeit des Tages durch 
ernst-frohliche Keden gefeiert. Geb. Gommerzien- 
rath  S c h l u t o w  fafste die Feier ais volltonenden 
Schlufsaccord der Hundertjalirfeier auf, der durch 
die Theilnahme des Landeslierrn ein gliicklicher 
Stern leuchte. Ihm galt sein Hoch. Director 
St a l l i  wies mit Recht darauf hin, dafs die ganze

j  W elt heute auf das kleine Fleckchen Erde blicke, 
i  das den Namen Bredow tragt, und bob, einen 
i Ruckblick auf die Entwicklung des deutschen 
I Sehiffbaues werfcnd, die Verdienste der Kaiser- 

lichen Marinę, in erster Linie des Generals S t o s c h ,  
und der beiden grofsen deutschen Rhedereien um 
die Unterstiitzung des deutschen Sehiffbaues her- 
vor, in humorvoller Weise betonend, dafs anfanglich 
die dem ,V ulcan“ in Bremen entgegengebrachte 
Liebe nicht allzu grofs gewesen, dafs diese aber stets 
gewachsen und bei ihrem gegenseitigen Yerhaltnifs 
stets die Hauptsache gewesen sei. Sein Trink- 
spruch galt dem N o r d d e u t s c h e n  Lloyd.

Der Aufsichtsraths-Vorsitzende des Norddeut
schen Lloyds P l a t ę  erinnerte an die Zeit vor
26 Jahren, ais die deutschen Krieger von den 
Schlachtfeldern heimkehrten und die deutsche 
Einigkeit politisch errungen war, aber noch lange 
nicht die Einigkeit auf wirthschaftlichem Gebiete. 
Die nationalen Gesichtspunkte spielten damals im 
Wirthschaftsleben noch gar keine Rolle. Es sei 
heute schier unbegreiflich, dafs dieser Zustand so 
lange dauern konnte. Die Zeit, in der auch die 
deutsche Rhederei sich mit der heitnisehen SchifF- 
bauindustrie befafste, sei noch ktirzer und er 
miisse den Vorredner in einer Hinsicht corrigiren: 
es sei vom Bremer Lloyd nicht die Zuneigung zu 
der deutschen Industrie gewesen, die ihn zum 
„ Yulcan “ fuhrte, sondern er sei dazu gezwungen 
worden, durch den Subventionsvertrag namlich, 
der ihn nothigte, die fiir die Reichspostdampfer- 
Linien erforderlichen Dampfer auf deutschen Werften 
zu bauen. Seit jener Zeit erst datire das Yerhalt
nifs des Lloyd zum ,V ulcan“, das dann durch die 
Leistungen des letzteren enger und enger geworden 
sei, Leistungen, auf die nicht nur der „ Vulcan “, 
sondern ganz Deutschland stolz sein konne. Redner 
betonte das lebhafte Interesse des Kaisers fur 
diese Entwicklung der Yerbaltnisse und erwahnte 
dabei den Ausspruch des grofsten englischen Schiffs- 
rheders, der unter Bezugnahme darauf kurzlich 
gesagt habe, bald wurden die Englander auch auf 
ihre SchilTe schreiben konnen „Made in Germany". 
Mit dem W unsche, dafs der „Yulcan*, „unser 
Y u l c a n a u f  dem bisherigen Wege fortschreiten 
mogę, dafs es ihm gelingen mogę, zu allen Zeiten 
so treffliche Krafte an sich zu fesseln, schlofs der 
Redner, indem er dem Aufsichtsrath und der 
Direction des , Yulcan “ ein Hoch darbrachte, das 
den lebhaftesten W iderhall fand.

Nachdem Geh. Commerzienrath D e l b r i i c k  
einen feinsinnigen Trinkspruch der Frau Tauf- 
pathin, und Lloyddirector Dr. W i e g a n d  den 
Arbeitem, den Beamten und den Ingenieuren des 
, Yulcan“, welche in kurzer Zeit so Grofses ge- 
leistet hatten, ein kriiftiges Hoch gewidmet hatten, 
warf Landtags-Abgeordneter Dr. B e u m e r  einen 
Blick in die Zukunft, wo jedes auf einer deutschen 
Werft gebaule SchifY aus d e u t s c h e m  Slahl 
gebauL sein werde — erst dann konne man eigeut-
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lich von deutschem SchilTbau reden — und brachte 
m it den W orten „Deutsehiand, Deutsehiand uber 
Alles“ schliefsend, dem Vaterlande ein Hoch, das 
begeisterte Zustimmung fand. —

Mit herzlichen W orten des Danks dafiir, dafs 
es uns vergonnt war, der denkwiirdigen Feier 
beizuwohnen, schliefsen wir unsern Bericht. W ir 
kniipfen demselben noch die HolTnung an, dafs in 
das Liebesverhaltnifs, welches zum Segen beider 
Parteien sich zwischen unseren grofsen Rhedern 
und den Werften m ehr und m ehr gefesligt hat, 
die deutsche Eisenindustrie ais die Dritte im Bundę 
in Zukunft in hóherem Mafse zugesellt werde, ais 
dies bisher der Fali war. Es ist bekannt, dafs

die deutsche Stahlindustrie die englische bereits 
uberfliigelt hat; wenn wir dabei in unserer Be- 
theiligung am Schiff!)au erheblich zuriickgeblieben 
sind, und auch unser deutscher SchilTbau nicht 
in gleichem Mafse sich entwickelt hat ,  sondern 
auch heute noch grofse Auftrage von deutschen 
Rhedern nach dem Aulande gehen, so liegt 
dies an der bekannten Verschiedenheit der Ver- 
haltnisse hier und dort, dereń Aenderung man 
aber, wie ferner bekannt ist, zum Segen unseres 
Yaterlandes herbeizufiihren bestrebt ist.

Wunschen wir dafs diese Bestrebungen baldigst 
von Erfolg gekront sein m ogen!

Die Redaction.

Kohlenstoffforinen und Stalilliartung.
Yon A. Ledebur.

„Das Eisen ist ein sehr poriges Metali, be- 
stehend aus Yitriolsalz, Schwefel und Erde, schlecbt 
miteinander verbunden und gemischt“ sagt im 
Jahre 1697 der damals beruhmte Chemiker 
Ni c o l a s  I / E m e r y  in der fiinften Auflage seines 
Cours de chymie.

„Der stahel ist edler weder das eysen vn ist 
zweyerlei, namlich gemachter vn selbs gewachsen. 
. . . . Wann er wol gereiniget, darnach glfiend 
mit rattichsafft vn mit erdwurmenwasser zu geleicher 
Mafs drey oder riermalen abgeloschen is t, so 
zerschneidt er eysen wie bley.“ So sprach sich 
1557 der beruhmteNaturforscher und Matliematiker 
C a r  d a n u s aus,* und er gab noch verschiedene 
schone Regeln sowohl fiir das llarten  ais das 
Weichmachen des Stahls, welche zum Theil in 
L u d w i g  Be c ks  Geschichte des Eisens, Band 2, 
Seite 66 wiedergegeben sind.

Es ist ein weiter W eg von jenen Anschauungen 
bis zur W ahrheit. Wohl glauben wir jetzt das
Ziel in der Ferne zu erblicken, aber erreicht ist 
es noch nicht. Da ziemt es sich w oh l, ab und
an Halt zu machen und einen Blick ruckwarts
zu werfen, um einen Ueberblick iiber das bereits 
Errungene zu erhalten. Besondere Yeranlassung 
zu einem solchen Riickblicke an dieser Stelle
gaben einige in den letztverllossenen Monaten er- 
schienene Schriften und Abhandlungen iiber Kohlen- 
stoffformen und Stalilliartung. Unter ihnen seien 
vorlaufig hier genannt: H. F r e i h e r r  von  J u p t n e r ,  
Die Kohlenstoffformen im Eisen, Stuttgart 1896 ; 
Myl i us ,  F o e r s t e r  und S c h o n e ,  Das Carbid 
des gegliihten Stahls, Zeitschrift fiir anorganische

* Hier .  C a r d a n u s ,  Oflenbarung der Natur und 
natiirlichen Dingen auch mancherley subtiler Wflr- 
kungen. Yerteutscbet durch Heinr. Pantaleon. Basel 
1559, Seite S53.

Chemie, Band XIII, Seite 3 S ; H. Le C h a t e l i e r ,  
L’ćtat actuel des theories de la trempe de ł’acier, 
Revue gćnerale des sciences 1897, Seite 11; 
H e n r y  M. Ho w e ,  Evidence for the allotropic 
theory, The Engineering and Mining Journal, 
Band LXII (1896) Seite 557 und Band LXIU 
(1S97) Seite 111.  Einige andere werden unten 
Erwahnung finden.

Eine auf Thatsachen fufsende Theorie der 
Hartung konnte erst sich entwickeln, naehdem 
m an beobachtet hatte , dafs der Kohlenstoff des 
geharteten Stahls in anderer Form zugegen ist, 
ais der des ungeharteten; oder, richtiger, dafs 
derjenige Kohlenstoff, den mari bis dahin fiir eine 
einzige Kohlenstoffform gehalten und „ gebundenen ‘ 
Kohlenstoff (zum Unterschiede vom Graphit) ge
nannt hatte , in zwei verschiedenen Formen zu
gegen ist, dereń gegenseitiges Gewichtsverhaltnifs 
in demselben Stahl erhebliche Abweichungen zeigen 
kann, je naehdem der Stahl gehiirtet oder langsam 
abgekiihlt worden ist. Die ersten derartigen Beob- 
achtungen wurden 1824 durch K a r s t e n  gemacht,* 
indefs legte man,  wie es scheint, anfanglich der 
Entdeckung keine grofse Bedeutung bei. Naehdem 
Ga r o n ,  R i n m a n  und Andere K a r s t e n s  Beob- 
achtung bestatigt und theilweise erganzt hatten, 
gelang es Abe l  1S85, durch Behandeln des Stahls 
mit einer Losung von Kaliumbichromat in ver- 
diinnter Schwefelsaure diejenige dieser Kohlenstoff
formen, welche im ungeharteten Stahl reichlicher, 
im geharteten weniger reichlich, unter Umstanden 
nur in geringen Spuren, auftritt, ais eine selb- 
standige Eisenkohlenstoffverbindung, ein Carbid, 
von der in Losung gehenden Ilauptm asse des

* „Archiv fur Bergbau und Huttenwesen” Band 8, 
j Seite 3.
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Eisens zu trennen, welche die /.weite Form der 
„gebundenen" Kohle enthielt. Letztere Kohlen- 
stoffform nannte man spater Hartungskohle. Abel  
fand die Zusammensetzung jenes Garbids der Formę! 
Fe:(G entsprechend, und auf anderem Wege ge- 
langte F r. G. G. Mul l e r  zu demselben EFgebnisse.* 
R i n m a n ,  von welchem diese Kohlenstoffform 
friiher im Cementstahl beobachtet worden war, 
hatte ihr dieBezeiclmung C e m e n t k o h l e  gegeben; 
treffender ist jedenfalls die nach Abe l s  und M i i l lers 
Ermittlungen gewahlte Benennung Ca r b i d k o h l e .

Ob das gefundene Carbid eine wirkliche che
mische Verbindung von der angegebenen Formel 
oder nur eine gegenseitige Losung, eine Eisen- 
kohlenstofflegirung, sei, blieb langere Zeit unent- 
schieden,' da die chemische Untersuchung anfang- 
lich ziemlich erhebliche Schwankungen in der 
Zusammensetzung aufwies. Durch die eingangs 
erwahnten, bei der physikalisch-technischen Reichs- 
anstalt durchgefiihrten Untersuchungen yon Myl i us ,  
F o e r s t e r  und S c h o n e  wurde die Frage endgiiltig 
zu Gunsten der chemischen Verbindung Fe:i C 
entschieden. Die genannten Herren fanden, dafs 
das aus dem Stahl in entsprechender Weise ab- 
geschiedene Garbid bei der Beriihrung mit der 
Luft seine Zusammensetzung rasch andere, indem 
Eisen oxydirt, von der anwesenden Saure gelost 
und beim Auswaschen entfernt wird, einen kohlen- 
stofTreicheren Riickstand zuriicklassend. Ais man 
Sorge trug, beim Filtriren und Auswaschen durch 
Anwendung einer besonders fiir diesen Zweck 
ersonnenen Vorrichtung die Luft abzuschliefsen, 
ergab sich bei drei Proben der Kohlenstoffgehalt 
des Carbids 0,50 %, 6,56 % und 6,44 % neben 
91,96 fó Eisen, also hinlanglich genau der an
gegebenen Zusammensetzung entsprechend. Hin- 
sichtlich einiger anderen Versuche, welche zu 
dem gleichen Schlusse fiihrten, mogę auf die 
genannte Abhandlung verwiesen werden.

Dafs diese Carbidkohle es sei, welche bei der 
Egge r t z s che n  Kohlenstoffbestimmung der salpeter- 
sauren Losung die braune Farbę ertheile, und 
dafs aus diesem Grunde jene Bestimmung nur 
anwendbar sei, wenn der Vergleichstahl ebenso 
wie der zu untersuchende Stahl abgekuhlt worden 
sei, w ar bereits durch O s m o n d  besonders deutlich 
erwiesen.**

Schon bevor diese genaueren Ermittlungen 
iiber die Abweichungen in der Form des Kohlen- 
stoffs im geharteten und ungeharteten Stahl an- 
gestellt worden waren, hatten Gor e ,  B a r r e t  und 
insbesondere Br i n e l l  die Beobachtung gemacht, 
dafs bei der langsamen Abkiihlung eines glilhenden 
Stahlstabs ein Zeitpunkt eintritt, wo die Abkiihlung 
auf einige Zeit unterbrochen wird, ja  sogar selbst- 
thatige W iederwarmung, durch erneutes Ergłiihen 
sich yerrathend, stattfmdet.*** Der umgekehrte

Vorgang, ein Stillstand in der Temperaturzunahme 
beim Erw arm en, zeigte sich in annahernd der
selben, jedoch meistens etwas hoheren Temperatur, 
ais die W armeabgabe beim Abkiihlen. Man 
beobachtete ferner, dafs diese Tem peratur (im 
Mittel etwa 700°  C.) dieselbe sei, bei welcher 
dic Hartung des Stahls durch plotzliches Abloschen 
sich vollzieht, wahrend tlas Abloschen in weniger 
liolier Tem peratur wirkungslos blieb.

Auf diesen Beobachtungen nun liefs sich eine 
einfache Theorie der Stahlhartung aufbauen. Bei 
der Erhitzung des Stahls iiber die Erhartungs- 
temperatur zerfallt das den langsam abgekiihlten 
Stahl netzartig durchsetzende C arbid, und der 
Kohlenstoff ldst sich gleichmiifsig in der Haupt- 
masse. Dieser Yorgang ist mit einer Warme- 
bindung verbunden. Wird der erhitzte Stahl 
rasch abgekdhlt, z. B. in W asser abgelóscht, so 
hinterbleibt der KohlenstofT ganz oder grófstentheils 
in der Form, welche er in der hoheren Tem peratur 
besafs, d. h. im Eisen gelost, mit ihm legirt, 
und steigert dessen Hartę um so mehr, je reich- 
licher er anwesend ist. Man hat deslialb diese 
geloste Kohle H a r t u n g s k o h l e  genannt; hoch 
erhitztes Eisen enthalt nur diese Kohlenstoffform. 
Findet dagegen langsame Abkuhlung sta tt, so 
entsteht in der erwahnten Tem peratur w'iederum 
das G arbid; die Ilauptm asse des Eisens wird 
um so kohlenstollarmer und deshalb weicher, je 
reichlicher Carbidbildung stattfindet; bei kunstlich 
verzógerter Abkuhlung oder lange fortgesetztem 
Ausgluhen kann es geschehen, dafs alle anwesende 
Kohle sich in Carbidkohle umwandelt. Obgleich 
das Eisencarbid an und fiir sich ein Korper von 
grofser Hartę (Feldspathharle) ist, vermag es 
wegen seiner netzartigen Yertheilung in der Haupt- 
masse doch nicht die Hartę eines Eisen- oder 
Stahlstiicks in dem Mafse zu steigern, wie ein 
einigermafsen erheblicher Gehalt an Hartungskohle.

Verschiedene, im Laufe der Zeit angestellte 
Ermittlungen liefsen jedoch schliefsen, dafs diese 
an und fiir sich wahrscheinliche Theorie noch 
verschiedener Erganzungen bediirfe.

Durch genaue Messungen stellte O s m o n d  
fest, dafs zwar kohlenstoffreicher Stalli nur jenen 
einen, schon erwahnten Haltepunkt, von ihm 
kritischer Punkt genannt, beim Abkiihlen und 
Erwarmen besitze, dafs aber mittelharter Stahl zwei 
solcher Haltepunkte bei ungefahr 720°  und 675°  
und ganz weiches Flufseisen dereń drei bei etwa 
850°, 750 0 und 675 0 aufweise.* Die Beobachtung 
im allgemeinen wurde von verschiedenen anderen 
Forschern bestatigt, wenn auch die Temperatur- 
bestimmungen im einzelnen Abweichungen zeigten, 
die zum Theil wenigstens durch die Anwesenheit 
anderer Fremdkorper veranlafst sein konnen. 
Man hatte ferner gefunden, dafs jener bei 750°

* , Stahl und Eisen“ 1888, Seite 291.
** 1886, Seite 376.

, ,  1887, „ U l .
* „Stahl und Eisen* 1886 Seite 374; 1888

Seite 36-4-; 1891 Seite 634; 1894 Seite 477.



438 Stahl und Eisen. Kohlensto/ffonnen und Slahlhartung. 1. Juni 1897.

liegende Haltepuijkt beim Erhitzcn durch ein fast 
yollstiindiges Versahvvinden der magnetischen Eigen- 
schaften, der bei 8 5 0 0 liegende Ilaltepunkt durch 
eine deutliche Yeranderung des Gesetzes vom 
elektrischen W iderstande gekennzeichnet sei, welcher 
nach dem Ueberschreiten jener Tem peratur kaum 
nocli merklich zunimmt. Hieraus und aus der 
durch zahlreiche Festigkeitspriifungen erwiesenen 
Thatsache, dafs aucli das kohlenstoffarmste Eisen 
seine Festigkeitseigenschaften andert, wenn es 
entsprechend stark erhitzt und alsdann im kalten 
W asser abgeloscht wird, entwickelte sich nun die 
in diesen Blaltern vielfacli (z. B. in den meisten 
der in letzter Fufsanmerkung genannten Abhand- 
lungen) besprocliene Theorie von der Allotropie 
des Eisens. Sie hat ebenso viele Vertheidiger 
ais Gegner gefunden. Neuerdings suchte H o w e  
ihre Richtigkeit dadurch zu erweisen, dafs er ein 
ganz kohlenstoffarmes Eisen dem Abloschen unter- 
warf und alsdann die Festigkeitseigenschaften mit 
denen des langsam abgekiihlten Eisens verglich.* Die 
Ergebnisse seiner Yersuche mogen hier Platz finden.

Das benutzte Eisen war im basischen Martin
ofen erzeugt und enthielt

C Mn Si P S Cn
0,022 0,000 Spur 0,007 0,014 0,100

war also sehr arm an Fremdkórpern uberhaupt. 
Drei Probestabe, aus einem vollen Blocke dieses 
Metalls ausgearbeitet, etwa 5 X  G mm im Quer- 
schnitte stark, wurden in einer doppelwandigen 
Muffel auf 9 3 0 0 erhitzt und dann theils ganz 
langsam abgekiihlt, theils abgeloscht. Sie zeigten 
folgende Eigenschaften:
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47,38
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30,10

44,1)
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77,8
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Um ctwaige Spannungen zu beseitigen, welche 
im Innern der Probestabe beim Abloschen ent- 
standen sein und Veranlassung zu Abweichungen 
der Prufungsergebnisse gegeben haben konnten, 
wurden alsdann drei Stabe, nachdem sie in eis- 
kalter Soole abgeloscht worden waren, mit je 
zwei sicłi rechtwinklig kreuzenden Lochem von 
etwa 2 mm  Durchmesser durchbohrt und wiederum 
gepruft. Die Festigkeit betrug 4-9,70, 42,22 und 
43,91 kg. Ein langsam abgekuhlter Probestab, 
in derselben Weise gebohrt, zeigte dagegen nur 
eine Festigkeit von 35,07 kg, also unjefahr 
ebensoviel wie die nicht gebohrte und langsam 
abgekiihlte Probe.

* Die betreffende Abhandlung ist in der Ein- 
leitung genannt.

Endlich wurde zu dem gleichen Zwecke ein 
Probestab in der Mitte auf 4,5 mm Durchmesser 
abgedreht, wie friiher abgeloscht, dann zur Ent
fernung der iiufseren Schicht und Beseitigung der 
Spannung fernerhin auf 2,8 mm Durchmesser 
abgedreht und gepruft. Seine Festigkeit betrug 
50,89 kg bei 18 f i  Verlangerung auf 25 mm. 
Ein ebensolcher, aber nach dem Abloschen nicht 
weiter abgedrehter Stab besafs 47,38 kg Festig
keit bei 28 f i  Yerlangerung.

Ist nun aber die hier erwiesene Thatsache, 
dafs ein fast kohlenstofffreies Eisen bei sehr rascher 
Abkiihlung andere Eigenschaften annimmt, ais bei 
langsamer Abkiihlung, ein zuyerlassiger Beweis, 
dafs das auf 930 0 erhitzte Eisen und das langsam 
abgekiihlte Eisen allotropisch seien? Will man 
die Frage bejahen, so mufs man auch beim 
Kupfer, der Bronze und anderen Metallen und 
Legirungen Allotropie annehmen, denn auch diese 
verlialten sich abweichend, je nachdem sie rasch 
oder langsam abgektihlt werden. Jedenfalls darf 
man den Begriff des Ausdrucks nicht zu eng 
fassen. Eine Aenderung der Eigenschaften, die 
sich auch oft in einer Aenderung des Gefiiges 
verrath, ist zweifellos bei verschiedener Abkiihlung 
erreichbar; aber ein ganz ahnlicber Erfolg, wie 
durch das Abloschen, wird auch durch mechanische 
Bearbeitung in der Kalte erreicht und durch nach- 
folgendes Ausgliihen wieder aufgehoben. Will 
man aber zwei abweichende Formen des Eisens 
annehmen. so folgt doch daraus noch nicht, dafs, 
wie O s m o n d  annahm, die Ursache des Hartens 
(im eigentlichen Sinne) in der Behinderung der 
Umwandlung der Eisenform zu suchen sei und der 
Kohlenstoffgehalt nur eine Nebenrolle hierbei spiele.*

Inzwischen isl man nun beniiihl gewesen, 
auch die Erfolge der Mikroskopie zur Erklarung 
der Yorgange beim Harten nutzbar zu machen. 
Ueber die Bethandtheile, welche den Untersuchungen 
nam hafter Forscher zufolge das Mikroskop bei 
Betrachtung geschliffener Eiśenflachen erkennen 
lafst, ist auf Seite 302 dieses Jahrganges bereits 
kurz berichtet worden. F e r r i t ,  d. i. reines Eisen, 
tritt nach den Angaben jener Forscher in reieh- 
lichen Mengen im kohlenstoffarmen Eisen auf und 
verschwindet ganzlich, wenn der KohlenstofTgehalt 
iiber 0 , 8 0 %  steigt; C e m e n t i t ,  d. i. das reine 
Eisencarbid Fes C, ist nur im kohlenstoffreichen 
Stahle erkennbar; M a r t e n s i t  ist Eisen, welches 
Hiirtungskohle in unbestimmter Menge gelost ent- 
halt, also zunachst im hoch erhitzlen kohlenstoff- 
haltigen Eisen auftritt, bei rascher Abkiihlung 
seine Zusammensetzung beibehalt und den harten 
Bestandtheil des Metalls bildet; P e r l i t  wird ais 
ein Gemisch oder eine gegenseitige Losung von 
Ferrit und Cementit bezeiclmet, ist in allem un- 
geharteten Stahle anwesend, mit seinem Kohlen-

* Vergleic.he aucli C b a r p y s  Untersuchungen 
uber diesen Gegenstand in „Stahl und Eisen* 18‘J5, 
Seite 459.
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stoffgehalte zunehmend, bis dieser etwa 0,80 % 
betragt, wo dann die ganze Masse aus Perlit 
besteht, bei noch hoherem Kohlenstoffgehalte aber 
theilweise durch freien Cementit ersetzt.

Nach S a u v e u r *  findet nun wahrend des 
Erwiirmens oder Abkuhlens des Stahls bei jedem 
der oben erwahnten Haltepunkte (kritischen 
Punkte) eine Aendemng der mikroskopischen 
Zusammensetzung s t a t t , und umgekehrt treten 
solche Aenderungen der mikroskopischen Zusammen
setzung nur bei den Haltepunkten ein. Kiihlt 
weiches Eisen ab, welches drei Haltepunkte zeigt, 
so wird hei dem oberen Haltepunkte eine gewisse 
Menge Eisen, welches vorher einen Bestandtheil 
des Martensits bildete, frei, und es entsteht Ferrit, 
der Kohlenstoffgehall des iibrig bleibenden Martensits 
wird grofser. Ein gleicher Vorgang vollzieht sieli 
beim zweiten Haltepunkte: die Menge des Martensits 
nimmt ab, sein Kohlenstofigehalt steigt, die Menge 
des Ferrits nimmt zu. Bei dem untersten Halle- 
punkte scheidet abermals Ferrit a u s , zugleich 
entsteht das Carbid Fe^ C und bildet mit einem 
Theile des iibrig gebliebenen Martensits Perlit. 
Beim Erwarmen linden die entgegengesetzten 
Vorgange statt. W ird aber der gliihende Stahl 
abgeloscht, so hinterbleibt ein grOfserer Theil des 
Martensits ais bei langsamer Abkiililung, ohne zu 
zerfallen.

Mittelharter Stahl zeigt bei langsamer Ab
kiihlung nur zwei Haltepunkte; bei dem oberen

* The Mierostructure of Steel and the Gurrent 
Theories of Hardening; vergleiehe Seite 3U2 dieses 
Jahrganges.

Haltepunkte wird Ferrit gebildet die Menge des 
Martensits dadurch verringerl, sein Kohlenstoff- 
gehalt angereichert; bei dem unteren Haltepunkte 
entsteht, wie im kohlenstofTarm.en Stahl, Perlit 
neben Martensit. Wird der Stahl aber rasch 
abgekiihlt, so hinterbleibt nur Martensit.

Stahl mit 0 ,80  Jlj Kohlenstoif oder dariiber 
hat nur einen Haltepunkt; wird er langsam ab- 
gekiihlt, und betragt sein Kohlenstofigehalt nicht 
mehr ais 0 ,80  %, so wird bei jenem Haltepunkte 
die ganze Masse in Perlit verw andelt; ist der 
KohlenstolTgehalt hoher, so entsteht daneben 
Cementit. Findet die Abkiihlung rasch (durch 
Abloschen) statt, so besteht' der Stahl bei einem 
Kohlenstoffgehalte von 0,80 % nur aus Martensit, 
bei hoherem Kohlenstoffgehalte aus Martensit und 
Cementit, welcher letzterer jedoch in weniger reich- 
licher Menge ais bei langsamer Abkiihlung entsteht.

Auch H. Le Ch a t e l i e r  erklart in seiner 
obengenannten Abhandlung den Vorgang in ahn- 
licher W eise: hocli erhitztes Eisen enthalt nur 
Martensit; Ferrit und Cementit verschwinden um 
so yollstandiger, je starker das Eisen erhitzt wird. 
Basche Abkiihlung verhindert das Zerfallen des 
Martensits.

Unter allen, in neuerer Zeit auf Grundlage 
mikroskopiśclier Forschungen aufgebauten Theorien 
iiber die Vorgange beim Harten des Stahls ist 
die erorterte die einfachste und am leichlesten 
verstandliche. Wie jedoch schon auf Seite 303 
hervorgehoben wurde, bedarf es immerhin noch 
tnancherlei fernerer Untersuchungen, bevor sie ais 
vollig unanfechtbar wird gellen konnen.

Der Wettbewerb der amerikaiiisclieii Eisenindustrie.
I, Die S iidstaaten  der Yer. Staaten  yon A m erika.

Yon Carl Haller, Ingenieur und Handelsattache beim Kaiserlieh deutschen Consulat in Chicago.

Die Siidstaaten der Vereinigten Staaten von 
Amerika haben in den eisenhiittenmannischen 
Kreisen der alten W eit neuerdings viel von sich 
reden gemacht durch den Umstand, dafs sie leb- 
haft bemiilit gewesen sind, Roheisen fiir Giefserei- 
zwecke und zur Herstellung von basiscliem Martin- 
flufseisen nach Deutschland, England und Belgien 
zu verkaufen, und hierin auch einen gewissen 
Erfolg gehabt haben. Man geht mancherorts so weit, 
daraus zu schliefsen, dafs die Zeit nicht mehr 
fern sei, wo das Centrum der Eisendarstellung 
der W eit nach diesen Staaten verlegt sein werde.

Da diese Frage auch Deutschlands Eisen- 
hiittenwesen zunachst in Bezug auf dereń Aus- 
fuhrfahigkeit, sodann aber auch mit Riicksicht 
auf die Mogliclikeit fremden W ettbewerbs auf

dem heimischen Markte nahe beriihrt, diirfte eine 
im wesentlichen auf personlicher Untersuchung an 
Ort und Stelle beruhende kurze Darlegung der 
allgemeinen Verlialtnisse der Eisenerzeugung der 
Siidstaaten angezeigt erscheinen. Dieselbe griindet 
sich auf das mit dem Alleghany-Gebirge sich durch 
Canada, die Staaten New York, Pennsylvania, 
Virginia, W est-Yirginia, Tennessee, Kentucky, 
Georgia hinziehende und im Staate Alabama aus- 
laufende Flotz von Botheisenstein oder Hamatit 
in der Clinton - Sand- und Kalksteingruppe des 
Obersilur , ferner auf machtige Anhiiufungen von 
Gcschieben von Brauneisensteinen (Limoniten) aus 
der Potsdamsteingruppe der oberen cambrischen 
Formation. W ahrend nun das zuerst genannte 
Flotz im Norden nur eine Dicke von 1 bis 3, an
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einzelnen Stellen bis 7 Fufs hat, theilt sich das
selbe vom stidlichen Tennessee ab in mehrere 
durch taubes Gestein getrennte Flotze, welche, je 
weiter nach dem Stiden, desto grofsere Starkę 
erreichen. Ein/.elne dieser Flotze sind 12 his 22,
iii Alabama bis 50 Fufs machtig und treten infolge 
der Yorhandenen Biegungen und Faltungen der 
Schichten ais sich ofters wiederholende, lang aus- 
gedehnte, mit den Bergen sich hinziehende Rander 
zu Tage. Bei Birmingham (Ala.), wo die siid- 
liche Eisenindustrie am meisten entwickelt ist, 
treten die Hamatitflótze auf beiden Seiten des 
dortigen Thales ais Fltigel einer antiklinalen 
SchiclUenzone hervor und sind uberlagert durch 
productive Steinkohlengebirge. Die vom letzteren 
gebildeten ausgedehnten Steinkohlenfelder weisen 
oft iiber 25 Flotze bituminoser verkokbarer Stein- 
kohle von 3 bis 14 Fufs Machtigkeit auf. Zu
sammen mit dieser finden sich gute Kalk- und 
Dolomitlager fiir Zuschlage. In Birmingham (Ala.) 
liegt Rotheisenerz, Kokskohleund Zuschlagsmaterial 
in einem Umkreise von nur 5 englischen Meilen, 
an einigen anderen Orten sogar von nur 1 Meile 
beisammen.

Die geringen Transport- und Gewinnungs- 
kosten, unterstiitzt durch ein Klima, welches das 
ganze Jahr hindurch ein Arbeiten im Freien er- 
laubt, sind die Hauptfactoren des Erfolgs der 
stidlichen Eisenindustrie. Die Erze selbst und 
auch die Kohlen sind geringwerlhiger ais die im 
Norden venvendeten Erze und Kohlen, und zwar 
die ersteren wegen des geringeren Eisen- und 
hoheren Phosphorgehalts, die letzteren wegen des 
lioheren Aschen- und Schwefelgehalts. Aufserdem 
ist der Hochofenbetrieb im Siiden im Vergleiche 
zu demjenigen im Norden im allgemeinen noch 
etwas primitiv, wenn auch die Hochofenanlagen 
selbst meist ziemlich neu und praktisch ein- 
gerichtet sind.

Im Folgenden soli zunachst auf die Roh- 
materialienverhaltnisse etwTas niiher eingegangen 
werden.

Das hauptsachliche Eisenerz in den Siidstaaten 
zerfallt in zwei Klassen:

1. Die in unregelmafsigen Nestern und Taschen 
rorkommenden Brauneisensteine mit durchschnitt- 
lich 50 Eisen und 0,1 bis 0,4 fó Phosphor. 
Die Erze sind im Lehtn eingebettet, werden mittels 
Dampfschaufeln gegraben, sodann von Lehm frei- 
gewasc.hen und auf manchen Werken noch durch 
Rosten von hygroskopischem und gebundenem 
W asser und von Kohlensiiure befreit und dadurch 
angereichert. Der Antheil der Brauneisensteine 
an der gesammten Erzerzeugung ist zur Zeit 
etwa 25 %.

2. Hamatit oder Rotheisensteiu, in regelmafsigen 
Flotzen vorkommentl. Die Erze sind am Hangenden 
am eisenreichsten, etwa 40 % F e, und zeigen 
dort hohen Kalkgehalt (bis 20 % CaO) und 
niedrigen Kie^elsauregehalt (herab bis 10 fó ) :  je

mehr man sich dem Liegenden nahert, desto ge- 
ringer ist der Eisengehalt. Auch der Kalkgehalt 
fallt, dagegen steigt der Kieselsiiuregehalt.

In der Regel werden ungefahr die oberen
10 Fufs mit etwa 37 bis 40 % Fe und 12 bis 
20 % Kalk und einem Phosphorgehalt von etwa
0,3 bis 0 ,4  % ohne weiteres verwendet; jedoch 
auch das unterliegende eisen- und kalkarme und 
dafiir kieselsaurereiche Erz wird hier und dort 
mitgewonnen, aufbereitet imd concentrirt, woriiber 
weiter unten noch berichtet werden wird.

Wo die Hamatitflótze zu Tage traten, bezw. 
nalie an der Oberflache dem Einflusse der 
Atmospharilien ausgesetzt waren, veranderte sich 
das Erz. Kalk wurde ausgewaschen und dadurch 
der Eisengehalt um etwa 10 % angereichert. 
Die Erze wurden gleichzeilig weicher und ver- 
loren an ihrer Dichtheit. In der Regel zeigen 
die Flotze der ganzen Lange der ausgehenden 
Rander nach und bis hinein in eine Tiefe der 
Flotze von 300 Fufs dieśe Veranderung. Dem- 
entsprechend unterscheidet man in den Siidstaaten 
zwischen (a) harten Hamatiterzen und (b) weichen 
Hamatiterzen. Beide Arten gehen ineinander iiber. 
Die harten Hamatite haben den Yorzug eines 
hohen, bezw. zum Sehmelzen geniigenden Kalk- 
gehalts, welcher viel inniger mit dem Erz gemischt 
ist, ais dies kiinstlich je durch Zuschlage erreicht 
werden kann. Es kommt hinzu, dafs der Kalk 
im Erz ais Carbonat vorhanden i s t ; die Kohlen
saure wird ausgetrieben und hinterlafst ein poroses, 
den reducirenden Gasen zugitngliches Erz. Die 
Folgę ist eine leichtere Reducirbarkeit und daher 
ein im Yerhaltnifs zum Eisengehalt geringerer 
Koksverbrauch ais bei kiinstlicher Gattirung. Die 
weichen Hamatite sowie die Brauneisensteine 
haben aufserdem, dafs sie eisenreicher sind, den 
Vorzug niedriger Gewinnungskosten. Da und dort 
wird bei Venvendung dieser Erze anstatt des 
Kalk- oder Dolomitzuschlags harter Karnalit mit 
iiberschussigem Kalkgehalt ais Zuschlag aufgegeben.

Aufser diesen Erzen finden sich noch Kohlen- 
eisensteine (blackband) und Magneteisensteine.

Durchschnittsanalysen aus Erzen, wie sie auf 
die Gicht kommen, sind folgende:

Weich. Haiu.itit Hnrler Ham atit Brauncisenstein

Nassca * 
Erz

Getrock-
netes
Er?.

NatUr-
licher

Ge-
rosteter

Nasses**
Erz

Ge-
trockn.
E n * "

F e  . . . . 4 7 ,2 4 5 0 ,8 0 3 7 ,0 0 4 2 ,1 5 4 8 ,5 4 5 1 ,0 0
S iO . . . . 1 7 ,20 18 ,50 1 3 ,W 15,31 11,22 9 ,0 0
A i Os . . 3 ,3 5 3 ,6 0 3 ,1 8 3 ,62 3,01 3 ,7 5
CaO . . . 1.12 1 ,20 16 ,20 18 ,46 0,81- 0 ,7 5
C O ; . . . — — 12,2* — — —
P . . . . ca. 0 ,4 nicht (1,37 nicht 0 ,3 8 0 ,4
S ................ ca. 0,1 b e s t . 0 ,0 7 best. 0 ,0 9 0,1

* Mit 7 % Wasser.
** Mit 7 % hygroskopischem und 6 % gebundenem 

Wasser.
*** Calcinirte Brauneisensteine enthalten bis 56 % 

Eisen:
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A u f b e r e i t u n g  d e r  Erze .  Erwahnt wurde 
schon, dafs die Brauneisensteine gewaschen und 
dadurch von Lehm und Sand befreit werden. 
lu manchen W erken wird dieses Erz aufserdem 
noch einem Rostprocefs unterworfen. Derselbe 
gescliielit in mit Gas geheizten Schachtofen, welche 
je tiiglich aus etwa 140 t gewaschener Erze etwa 
120 t gerostetes Materiał erzeugen.

W ird ais Heizgas Generatorgas verwendet, so 
kommt auf eine Tonne Erzeugnifs ein Yerbrauch 
von etwa 60 Lbs. Steinkohle. In okonomisch 
eingerichteten W erken werden jedoch die Abgase 
von dem Verkokungsofen zum Calciniren verwendet. 
Sowohl die Yerkokungs- ais die Rostofen stehen 
nahe bei den Hochofen. Die von den nahe der 
Gruben liegenden Waschereien auf Erzwagen mit 
bewegliehem Boden ankommenden Erze werden 
direct in die Rostofen entleert. Das gerostele 
Erz wird unten direct in die Gichtwagen ab- 
gezogen und noch warm auf die Hochofen gebracht 
und aufgcgeben.

Der Yerkaufspreis fur Brauneisenerz, welcher 
einen betrachtlichen Gewinn fiir die Grubenbesitzer 
enthalt, ist fiir Erz mit 50 % Eisen und 10 “ć 
unloslichem Riickstand etwa SO Cents f. d. Tonne. 
Der Preis steigt und fallt um je 4 Cents fiir 
jedes Procent mehr oder weniger Eisen, ferner 
um 2 Cents, wenn gleichzeitig mit der Aenderung 
im Eisengehalt der unlosliche Riickstand abnimmt, 
bezw. steigt. Die liarten Hamatite und die Braun- 
erze, in geringerem Mafse auch die weichen 
Ham atite, wie der Zuschlag, werden neuerdings 
haufig vor der Vergichtung mechanisch zerkleinert, 
im Durchschnitt auf 1ji bis 1 Zoll Grofse, wodurch 
eine wesentliclie Koksersparnifs erzielt werden soli.

W ie weiter oben bemerkt wurde, werden die 
Hamatite, je naber dem Liegenden, desto kiesel- 
saurereicher, d. h. sandiger. In der Regel werden 
nur die oberen 10 Fufs direct verhuttet, wahrend 
das darunter liegende Erz bis vor kurzer Zeit 
stelien gelassen wurde, jetzt aber in verschiedenen 
Gruben mit sein' geringen Mehrkosten initgenommen 
und aufbereitet wird. Sind die Gewinnungskosten 
des weichen Hamatits mit Iliilfę von Luftbohr- 
maschinen und Dynamit fiir die oberen 10 Fufs
10 bis 50 Cents f. d. Tonne, einschliefslich der 
Yerladung in die Eisenbahnwaggons, so kosten 
die weiter darunter liegenden Erze nur noch etwa 
25 Cents f. d. Tonne. Erstere Erze enthalten, 
vorausgesetzt, dafs es sich um weiche Hamatite 
handelt, durchschnittlich 45 bis 50 % Fe. Der 
Durchschnittseisengehalt der darunter liegenden 
Schicht Erz sei nun 40 % Fe neben 35 % Kiesel- 
sand, so lafst sich durch magnetische Separation 
mit einem Kostenaufwand von etwa 50 Cents 
f. d. Tonne Erzeugnifs ein Product von 58 und 
melir Procent Eisen und 12 und weniger Procent 
Kieselsaure erzielen. Etwa 2 t rohes Erz sind 
notlng fiir Erzeugung von 1 t dieses angereicherten 
Productes. Die Kosten des letzteren sind demnach 
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1 $ , der Verkaufspreis jedoch mindestens 1,10 $  
f. d. Tonne.

Das angewandte Yerfahren ist folgendes. 
Die Erze werden bis auf Hiihneręigrofse zer
kleinert, sodann in grofsen Schachtofen mittels 
reducirender Generatorgase gerostet. Hierbei ver- 
wandelt sich das Eisenoxyd Fe 203 in magnetisehcs 
Eisenoxyduloxyd F e 304. Nach nochmaliger Zer- 
kleinerung geht das Erz iiber einen magnetischen 
Separator, in dem die sandreichen Erztheile von den 
sandarmeren geschieden werden. Das gewonnene 
Erz hat eine Feinheit, welche es durch ein Sieb 
von 10 Maschen auf den Quadratzoll gehen lafst. 
25 fó vom Gewicht gehen noch durch ein Sieb 
von 40 Maschen auf den Quadratzoll.

Z u s c h l a g e .  Der in den Hochofen ver- 
wendete Kalk enthalt durchschnittlich 4 fb Kiesel
saure, 1 % Eisen- und Aluminiumoxyd, 94,6 fó 
kohlensauren Kalk (entsprechend 53 % CaO). In 
neuerer Zeit wird anstatt Kalk vielfach Dolomit 
yerwendet, besonders in Werken, welche Roheisen 
fiir basische Martinofen herstellen. Der Dolomit 
soli einen gunstigen Einflufs auf die Entfernung 
des Schwefels ausiiben; aufserdem ist sein Kiesel- 

| sauregehalt geringer ais der des Kalksteines. 
Eine durchschnittliche Zusammensetzung von 
Dolomit ist: 1 bis 1,50 % Kieselsaure, 1.00 % 
Eisen- und Aluminiumoxyd, 54,00 Jó kohlensaurer 
Kalk (entsprechend 30,51 'jo CaO), 43 ,00 % 
kohlensaureMagnesia (entsprechend 20,71 % MgO).

Der fiir Zuschlagskalk bezahlte Preis richtet 
sich nach dem Kieselsauregehalt. Ein Normal- 
preis ist 60 Cents f. d. Tonne fiir Kalk mit 3 % 
SiO-j loco Hochofen. Fiir Zunahme, bezw, Ab
nahme der Kieselsaure um je ł/g % wird illu 
Cents f. d. Tonne dem Normalpreise abgezogen, 
bezw. demselben zugeschlagen.

Ko k s .  Die meistens Koks werden noch in 
gewohnlichen Bienenkorbofen mit etwa 6 t 
Fassungsfahigkeit hergestellt, mit einer Brenndauer 
von 48 Stunden fiir gewohnliche, oder von 
72 Stunden fiir beste bartę Qualitat von Koks. 
Von der letzteren Qualitat wird jedoch nur wenig 
(10 % der Gesamrntkoksbereitung) hergestellt.

Folgendes sind Durchschnittszusammensetzungen 
von gewohnlichen Koks in Alabama:

I. n. III.
Feuchtigkeit . . . .  
Fliichtige brennhare

0,75 0,75 0,75

Fjestandtheile . . 0,75 0,75 0,75
87.00Fester Kohlenstoff . 84,50 88,50

14,00 10,00 11,50
S c h w e fe l................. 0,90—1,60 0,80—1,10 1,00 -1 ,3 0

Die Asche setzt sich zusam m en au s :
i. li. ni.

Kieselsaure . . . . 47 45,10 46,00
Eisenoxyd . . . . 12,46 12,32 12,00
Aluminiumoxyd . . 33,6*2 31,60 32,00
Calciumosyd . , . 1,50 1,50 1,00
Magnesiumoxd . . . 1,69 Spur 0,50
S c h w e fe l................. 0,75 0,50

2
0,60
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Koks Nr. I ist aus Kohle, wio sie aus der 
Grube kommt, hergestellt, Nr. II aus gewaschencm 
Kohlęnklein, Nr. III aus Stiickkohlen.

Bei guten Koks, wie Nr. II, ist das Volumen 
der Zellen 45 bis 50 °/ó vom ganzen Volumen. 
Das Volumen der Zellen in 100 Theilen nach 
Abzug der Asclie ist 50 bis 60, die Zerdriiekungs- 
festigkeit auf den Quadratzoll gleich etwa 800 
bis 1,100 Lbs. (56 bis 77 kg/ijcm), specifisches 
Gewicht insgesammt 0 ,801, specifisches Gewicht 
der festen Substanz 1,784.

Der Preis der Steinkohlen im District Birmingham , 
Alabama, ist 60 Cents und weniger f. d. Tonne 
ab Grube; hierzu kommen durchschnittlich 10 
bis 12 Cents Fracht bis zu den Oefen.

Das Ausbfingen der seithcrigen Verkokungs: 
ofen ist geringsten Falles 00 %. Es kommt 
also auf 100 Lbs. Koks eine Auslage von 1,17 
bis 1,20 0  fiir Steinkohlen.

Die Unterhaltungs- und Arbeitskosten an den 
Yerkokungsofen sind 35 Cents f. d. Tonne Koks, 
wobei sich die im Accord arbeitenden Leute 
(Neger) auf; 1,25 bis 1,50 Ą  Tagesverdienst stellen.

Die I-Ierstellungskosten der Koks sind demnach 
etwa 1,52 bis 1,55 0 .  Die Qualitat der Koks 
lafst sieli jedoch noch wesentlich verbessern und 
der Preis erniedrigen durch besserc und okono- 
mischere Einrichtungen, ais zur Zeit vorhanden 
sind, z. B. durch weitere Zerkleinerung der Stein
kohlen zum W aschen und bessere Wasch- 
einriclitungen selbst, ferner durch Benutzung 
besserer Yerkokungsofen. Anstatt der gewohn- 
lichen undichten Bienenkorbofen, welche durch 
Verbrcnnung eines Theiles ihrer eigenen Beschickung 
gelieizt werden, und aus denen die iiberschussigen 
Gase in die Luft gelassen werden, wurden in den 
letzten Jahren viele Bienenkorbofen mit Aufsen- 
lieizung durch die Abgase und Ausnutzung der 
iiberschussigen Abgase zu anderen Heizzwecken 
gebaut. Aufserdem sind Einrichtungen von 
modernen Verkokungsofen mit voller Ausnutzung 
der Nebenproducte nach dem Vorbilde der deutschen 
Oefen im Werke.

R o h e i s e n e r z e u g u n g .  W ahrend im Jahre 
1872 in den Sudstaaten nur 11000  t Roheisen, 
uud zwar damals mittels Holzkohlen, angefertigt 
wurden, erblies die noch jungę Eisenindustrie des 
Siidens im Jahre 1890 1 833 235 t Roheisen, 
gegeniiber 0 7 3 1 0 2 4  t, welche in den Nord- 
staaten (Pennsylvania, Ohio, Illinois u. s. w.) her
gestellt wurden. Die Erzeugung der Sudstaaten 
yertheilt sich auf Alabama mit 922,175 t, 
Tennessee, Kentucky, Georgia mit 334 591 t, 
Yirginia, Maryland, W est Yirginia und Nortli 
Garoliua mit 576 409 t.

W egen des hohen Phosphorgehaltes eignel 
sich das Eisen der Sudstaaten nicht wie das in 
den Nordstaaten aus den liocligradigen und reinen 
HStnatiten vom Norden der Staaten Michigan, 
Wisconsin und Minnesota hergestellte Roheisen
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zum Bessemern, und wurde deshalb bis vor ganz 
kurzer Zeit, abgesehen von etwas Eisen zum 
Puddeln, in den Sudstaaten ausschliefslich Giefserei- 
roheisen erzeugt. Neuerdings findet jedoch das 
siidliche Roheisen in Pittsburgh grofsen Anklang 
zur Yerwendung in basischen Martinofen.

Die grofsten Hochófen in Alabama sind 24 ,3S m 
hocli und haben 5,79 m Durchmesser im Kohlen- 
sack. Die bis jetzt erreichte grofste Tageserzeugung 
eines Ofens ist 265 t Roheisen. Das durch- 
schnittliche Ausbringen ist jedoch nur 200 t, 
bei etwas kleineren Oefen 180 t. Eine Erschwerung 
eines regelmafsigen Ofenganges und einer gleich- 
bleibenden Erzeugung liegt im Stiden in dem 
fortwahrenden Wechsel der Zusammensetzung der 
Erze in ihrem natiirlichen Vorkommen. Wie 
schon oben bemerkt, ist der im Siiden hergestellte 
Koks infolge sehr unvollkommener Einrichtungen 
noch nicht von so guter Qualitat, ais er nach 
weiterer Modernisirung der Einrichtungen spater 
sein diirfte. Ebenso sind auch die HochOfen in 
Bezug auf die Gr6fsenverhaltnisse, W indpressung, 
Winderhitzung, arbeitssparendtn Vorrichtungen
u. s. w. noch nicht auf der erreichbaren, in den 
nordlichen Ofenwerken bemerkbaren Vollkommen- 
heit angelangt und ist zu erwarten, dafs die im 
Folgenden angefiihrten Erzeugungskosten, nament- 
lich in Hinsicht auf den Koksyerbraućh, sieli mit 
der Zeit noch yermindern werden.

Ais Grundlage zur Bereclinung der Erzeugungs
kosten des Roheisens dienen folgende Durch- 
schnittspreise:
H artę llam atite . 0,67,5 $ f. d. Tonne loco Hocliofen 
Weiche Iliim atite. 0,57,5 $ , „ „ „
Limonite . . . .  0,90 $ „ „ „ „
Zusclilag . . . .  0,62,5 $ ,
K o k s ................. 1,51 $ T

Die allgemeinen Kosten, abgesehen von der 
Verzinsung des Anlagekapitals, sind f. d. Tonne 
erzeugten Roheisens fiir
A rb e it .............................................. 1,00 bis 1,25 $
R e p a ra tu re n ..................................0,40 „ 0,50 g
M ateria lien..................................... 0,40 „ 0,50 $
mit dem Verkaufe yerbundene Auslagen 0,20 „ 0,25 g

Zusammen . . 2,00 bis 2,50 $
Unter Benutzung obiget- Preise ergeben sich 

folgende Kostentabellen, bereclinet auf eine Tonne 
Giefsereirolieisenerzeugnifs aus zwei durchschnitt- 
lichen praktischen Ilochofeubetrieben:

Beschickung des 
Ofens fdr je 1 t  
Eisenerzeugnifs

Betrieb Nr. I 
0, iToimeu-jKosten 
10 \ gehalt j 0
der Beschickung

Betrieb Nr. II 
0/ ITonnen-| Kosten 

| gehalt | £  
der Beschickung

H artę llam atite 
\\7eiche „ 
Brauneisenstein

27,7
26,2

0

1,21
1,15

0

0,81
0,66

0

22,9 j 1,00 0,67,5 
27,Oj 1,19 j o , 68,4 

1,9, 0,09 0,03,4

Zusammen 
Zuschlag . . .

53,9
15,7
30,4

9,:;6
0,69
1,33

1,47
0,43
2,05

51,8 2.2S 1,41-;
17.1 0,74 [o,46*
32.1 1,37 -2.11 ‘

Zusammen 100 4,38 3,95 100 | 1,39 1,01
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Hierzu 2 bis 2 ,50 $  allgemeine Kosten er- 
giebt einen Productionspreis f. d. Tonne Giefserei
roheisen von rund 6 bis 6,50 $ .  Diese derW irk- 
liclikeit sehr nahe kommenden Beispiele beweisen 
zwar, dafs Eisen in den Siidstaaten sehr billig 
producirt werden kann, dafs aber die fiir dic 
europaischen Verkaufe erzielten Preise ohne grofse 
Verluste fiir die Darsleller vorlaufig noch nicht 
erreichbar sind. Es miigen zwar hier und dort 
durch gunstige Verha!tnisseErsparnisse von 25 Cents 
und mehr f. d. Tonne gemacht w erden; diese 
durften aber durch die im allgemeinen doch hinzu- 
zuschlagende Anlagekapitalsverzinsung wieder 
aufgchoben werden, und es diirfte daher auch 
der Preis von 6 -Y f. d. Tonne Giefsereiroheisen 
vorlaufig ais die niedrigsLe Preisgrenze ab Birming
ham zu betrachten sein, bei dem jedoch kein 
Nutzen fur die Unternehmer abfallt. Etwas niedriger 
diirfte sich der Roheisenpreis fiir Stahlroheisen 
stellen, namentlich wenn das Stahlwerk direct 
zum Ilochofenwerk gelegt und das Roheisen noch 
fliissig an das erstere abgeliefert wird. Aufser 
den Kosten fiir Anfertigung der Masseln werden 
die Kosten fiir den Verkauf des Eisens auf dem 
Markte wegfallen, und die Preise mfigen sich auf 

.5 ,5 0  $  bis 5,75 $  f. d. Tonne fliissiges Roh
eisen herabdriicken lassen. Die thatsachlichen 
Marktpreise f. d. Tonne Roheisen loco Birmingham 
bewegten sich in letzter Zeit bei gcdriicktem Marki 
zwischen 8 und 8,50 $  fiir hochsilicirtes, silber- 
graues Roheisen mit 5 bis 5 1/2 % Silicium, 7,50 bis
5 §  fiir Giefsereiroheisen m it 2 1 /2 bis 3 Silicium,
6 bis 6 ,50 -f fiir Puddelroheiseu mit 1 'U bis
1 3/.t % Silicium, 5,50 bis 6 $  fiir weifśes Eisen 
mit 1 bis 1 l/.i % Silicium. Es sei noch bemerkt, 
dafs das Roheisen Alabamas durchschnittlich
0,4- bis 0,S Jb Phosphor enthalt.

Das in den Siidstaaten fiir den basischen 
Martinofenbetrieb in Pittsburgh, Pa., u. s. w\, her- 
gestellte Roheisen enthalt im Durchschnitt 0,4-2 % 
Silicium, 0,71 fo Phosphor, 0 ,026 % Schwefel, 
und blieb der Gehalt dieser Elemente weit unter 
der ursprflnglich zugelassenen Maximalgrenze 1 % 
Silicium, 1 Jb Phosphor, 0 ,05  % Schwefel.

Auf Grund der giinstigen Resultate mit dem 
siidlichen basischen Stahlroheisen im Norden und 
diesen billigen Herstellungspreisen isl zur Zeit die 
Errichtung eines grofsen basischen Martinstahl- 
werkes in Verbindung mit einem grofsen be
stehenden Hochofenwerk in Birmingham, Ala., im 
Gange. Fiir dasselbe sind 10 drehbare Stahlofen 
von je 70 bis 80 t Fassung, welche mit Ma
schinen gefullt werden, vorgesehen. Sie sollen 
nach einem neuen Yerfahren mit sehr hohen 
Roheisenchargen arbeiten und taglich etwa 1400 
bis 1600 t Blocke erzeugen konnen, welche so- 
fort zu Kntippeln, Blech, Schienen oder Stab
eisen auśgewalzt werden sollen.

Die Ilerstellungskosten der Producte unter 
Zugrundelegung eines Roheisenpreises von 6 $

f. d. Tonne, (liłssig im Misclier abgeliefert, sind 
berechnet auf :

9 S f. d. Tonne basisehe Martinblficke,
1 1 , , ,  „ 4 Zoll starkę Kniippel,
lii ,  „ „ „ 1 '/i Zoll starkę Kniippel oder

Blechplatinen,
13 „ „ „ ,  Eisenbahrischienen,'
IG „ , . „ Kleineisen, z. B. Draht von 5 mm

Durchmesser.
Die Eisenbahnfracht bis an Bord des Schiffes 

im nachsten Seehafen am mexikanischen Meer- 
busen (Mobile, Ala.) betragt fiir grófsere Posten 
90  Cents bis 1 $  und die Seefracht von dort 
bis England 2 bis 2V 2 $ .*

Zur Erreichung der obigen niedrigen Her- 
stcllungskosten sind die besten arbeitssparenden 
Einrichtungen mit grofser Erzeugung erforderlich 
und vorgesehen. Beispielsweise wird die Leistung 
des Drahtwalzwerks (Garrett mili) 2 7 0  bis 3 0 0  t 
Rundeisen von 5 mm  Starkę in je 24- Stunden 
sein. Die Anzahl der zum Betrieb eines solchen 
Walzwerks nothigen Leute wird Alles in Allein, 
Bedienung der Kessel, Maschinen, Oefen, uud 
Taglohner mit eingerechnet, nicht iiber 100 Mann 
sein, und dessen gesammte Baukosten betragen 
nahe 2 5 0 0 0 0  $ .

Das Schienenwalzwerk ist fiir eine Leistung 
von 1200 t fertiger Schienen in 24  Stunden ge- 
plant und wird soviel ais moglich automatische 
Betriebseinrichtungen haben. Schienenwalzwerke 
von ahnhcher Leistungsfahigkeit im Norden be- 
schaftigen Alles in Aliem, bis einschliefslich Ver- 
laden, ungefahr einen Mann a. d. Tonne Erzeugnifs.

R o h r e n g i e f s e r e i e n .  Infolge des billigen 
Giefsereicisens haben sich im Staate Alabama
7 Rohrengiefsereien, jede fiir wenige besummte 
Dimensionen, etablirt, mit einer Leistungsfahigkeit 
von zusammen 725  t a. d. Tag. Dieselben sind 
gut angelegt und mit den denkbar besten Ein-

* Die Angaben iiber die Fraehten gehen weit 
auseinander. Ais Hafen zur iiberseeischen Ausfuhr von 
Alabama-Roheisen kommen die Hafen des Golfs von 
Mexico, also P e n s a c o l a  (41S km von Birmingham 
entfernt), M o b i l e  (442 km) und N ew  O r 1 o a n s 
(670 km) und die atlantischen Ilafen S a v a n n a h  
(7ii0 km) oder B r u n s v i c k  in Betracht. Nach unserer 
Unterrichtung lagen Anfang 189G die officiellen Tarife 
fur Roheisen nach den mesicanischen Hafen zwischen 
2*/a und 3 wahrend Kohlen von Birmingham nach 
Mobile und Pensacola zu 1 */* und sogar zu 1,10 $ 
(etwa 1 Ptg. f. d. tkm) gefahren worden sind. Es wird 
jedoch bestirnmt versiehert, dafs mit den Eisenhahnen 
Vertrage fur Versendung grfifserer Mengen Roheisens 
zu 1 |  und sogar 0,90 § abgeschlossen worden sind.

Was die Seefraehten betrilft, so unterliegen die
selben bekanntlich grolsen Schwankungen. Es ist 
nicht ausgeschlossen, dafs einzelne Posten ais Ballast 
zu einem Satz von nicht viel mehr ais 1 § uber den 
Ocean gehen, aber mit 2 bis 3 $ w ird man unter 
gewohnlichen Umstanden zu rechnen haben, bei starker 
Nachfrage nach Schiflsraum reicht aber auch dieser 
Satz nicht mehr aus. In der Unsicherheit der See- 
frachten liegt stets ein unberechenbarer Faetor in 
dem amerikanisch-europaischen Eisengeschaft.

Die Itedaction.
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richtungen fiir Massenfabrication verschen und 
bilden jetzt eine gewaltige Goncurrenz fiir die 
Rohrengiefsereien in Pennsylvania auf dem hei- 
mischen Markte. Sie haben sich aber auch schon 
im Ausland den wettbcwerbenden europaischen 
Giefsereien M ilbar gemacht, z. B. in Japan, Siid- 
amerika und anderwSrts. —

Allem nach liaben die europaischen Eisen- 
industriellen in Zukunft mit dem amerikanischen 
W ettbewerb zu rechnen, und es wird ilmen nicht 
erspart bleiben, grofse Anstrengungen machen zu 
mussen, ihre Erzeugungskosten auf ein Minimum 
zu verringern, sei es auf dem Wege der Erz- 
und Kohlengewinnung und dereń HerbeischafTung 
zu den Oefen, oder bei der Herstelluńg, Yer- 
sendung und Verarbeitung des Roheisens selbst, 
z. B. b i 11 i g e E i s e n b a h n f r a c li t e n und nament- 
licli b i 11 i g e W  a s s e r  w e g e z u r  V e r b i n d u n g 
d e r  v o r h a n d e n e n  E r z -  u n d  K o l i l e n l a g e r -  
s t i i t t e n ,  nebst mechanischen Be- und Entlade- 
vorrichtungen fiir dic Erze, Koks, Zuschlage und 
Fabricate, grofse HochSjferi mit grofsem Wind- 
quantum,  grofsem W inddruck, hoher Wind-

temperatur, mechanische Begichtung, mechanische 
Schlackenabfuhr, mechanische Giefsvorrichtungen, 
mechanische Zerkleinerungs- und Verladevor- 
richtungen fiir die Masseln, moglichst automatisch 
arbeitende Gonverter- und Martinofenwerke, letztere 
mit mechanischen Fullvorrichtungen, Giefsereien 
und Walzwerke, in denen mittels mechanischer 
Hulfsmittel grofse Massen mit relativ wenig Arbeits- 
lolinen hergestellt werden kfinneń. Das letztere 
Ziel wiirde durch eine griiiidlichere Specialisirung 
der einzelnen W erke auf bestimmte Erzeugnisse 
am meisten erleichtert werden, wozu voraus- 
sichtlich ein Uebereinkommen der verschiedenen 
Werke nothwendig sein wiirde. Die Frage, ob 
und inwieweit ein solches Uebereinkommen aus- 
fiihrbar ist, mufs den deutschen Industriellon selbst 
(iberlassen bleiben; die vorstehende Arbeit sollte 
nur die Aufgabe erfiillen, wieder einmal auf den 
drohenden Wettbewerb der amerikanischen billigen 
Massenerzeugung hmzuweisen, ahnlich wie solches 
in der in Nr. 13, 1S95, der Zeitschrift „Stahl 
und Eisen" veroffentlichten Arbeit in Bezug auf 
den amerikanischen Maschinenbau geschah.

Ucber die magnetischen Eigenschaften 
der neneren Eisensorten und den Steininetzsclien Coefficienten 

der magnetischen Hystereśis.
Von Dr. A. Ebel ing und Dr. Er i ch  Schmidt.

(Mittlieilung aus der Physikalisch - Technischen Ueichsanstalt. Abtheilung II.)

Gelegentlicli der 4. Jahreśyersammlung des 
„ V e r b a n d e s  d e u t s c h e r  E l e k t r o t e c h n i k e r "  
wurden iiber magnetische Materialien einige kurze 
Daten mitgetheilt, die bei den Arbeiten in der 
Reichsanstalt erhaiten w aren;*  iiber diese soli 
hier ausfiihrlicher berichtet werden.

Im 1. Theil soli hauptsachlich gezeigt werden, 
dafs die Hiittenwerke bereits Stahlgufs von hoher 
magnetischer Giite herstellen.

Im 2. Theil sind Angaben iiber den sogenannten 
„Steinmetzschen Coefficienten fj der magnetischen 
Hysteresis” gem acht; dieselben sind deshalb hinzu- 
gesetzt, weil in letzter Zeit haufiger die Angabe 
dieses Coefficienten gewiinscht wurde.

1. A. Gegossene Materialien.
Fiir die folgenden Resultate, welche mittels 

der Joclimethode** gewonnen w urden, sind nur

* A. E b e l i n g ,  „ElektrotechnischeZeitschrift“ 17, 
535, 1896.

** Vergl. den Bericht uber die Thatigkeit der 
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in der Zeit 
vom l . Marz  1S94 his 1. April 1895. „Zeitschrift fur 
Instrum entenkunde‘' 15, 330, 1895.

Hi erz u ferner Erlauterung 1 uber magnetische 
Mefsmethoden. Zum besseren Yerstandnifsunserer Leser 
siud einzelne Erlauterungen der Arbeit angefugt. Red.

solche Materialien herangezogen, welche ais ge
gossene bezeichnet waren.

Die Magnetisirbarkeit variirt fur diese Eisen
sorten, wenn der Zustand sich der magnetischen 
Sattigung nahert, also etwa fiir eine Feldstiirke 
H  —  100 G. G. S., nur wenig. Fiir 45 Proben 
betrug der grofste Unterschied der Induction etwa 
8 % und unter Ausschlufs einer Probe nur 4 fó . 
Aus diesem Grunde kann man sich fiir eine ver- 
gleichende Beurtheilung der magnetischen Giite 
auf den W erth der Coercitivkraft und des Energie- 
umsatzes durch Hysteresis beschranken, wenn 
man zu hinreichend hohen Feldstiirken geht.

Es fanden sieli unter 45 gegossenen Proben

11 Stuck oder 24 % mit der Coercitivkraft 1,5 bis 2,0
20 „ „ 44 , „ ,  , 2,1 „ 2,5

6 „ „ 13 „ ,  „ „ 2,6 „ 3,0
8 „ , 18 „ „ , , . 3,1 . 5,3

Tabelle I enthalt einige weitere Daten fiir die 
besten Sorten der gegossenen M aterialien; dabei 
sind zum Yergleich zwei Proben des b e s t e n  
weichen schwedischen .Schmiedeisens unter Nr. 1 
und 2 m itangegeben; ferner eine Stahlgufsprobe 
mittlerer Giite unter Nr. 16, und schliefslich eine 
solche von verhiiltnifsmafsig hoher Coercitivkraft
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unter Nr. 17. Es bedeutet darin in C. G. S. Ein- 
heiten: S max. die liochste beobacliiete Induction B  
fiir die zugehorige Feldstarke I I mai., Ihm  den
W erth von II fiir I I

E  —  f  B d l l  den 
4 TC

100, C die Gdercitivkrafl,

Energieumsatz durch

Hysteresis rj
E

B 1.6
den Steinmetzschen Goeffi-

cienten der magnetischen Hysteresis, |J.max den 
hiichslen W erth der Permeabilitat, beobachtet bei 
der Feldstarke U  |x.

T a b e l l e  1.

Nr. M a t e r i a ! ^  max. "ma*. J1100 C E (X max. 11 |i

17 990 134 17 400 0,8 0 300 0,0010 4 200 1,3
18 020 141 17 300 0,9 7 500 0,0012 3 700 1,3

18 020 144 17 3(30 1,5 11 100 0,0017 2 550 2 3
18 080 139 17 500 1,7 13 600 0,0021 2 590 2,7
18 040 133 17 450 1,9 15 900 0,0025 1 800 2,9
18 000 123 17 500 2,1 18 900 0,0029 1 540 3,0

17 050 124 17 200 1,7 16 400 0,0026 1 900 2,9
18 030 140 17 350 1,8 14 500 0,0023 2 150 2,7
18030 131 17 530 1,8 12 400 0,0019 2 390 2,8
17 000 130 17 14-0 1,9 17 500 0,0028 1 090 2,8
18 180 142 17 480 1,9 15 800 0,0024 2 080 2,7
17 920 131 17 430 2,0 13 500 0,0021 2 170 2,5
17 050 121 17 2S0 1,5 12 900 0,0021 __ —
18 230 141 17 510 2,0 14 300 0,0023 2 100 3,3
17 700 121 17 400 2,1 10 500 0,0020 — —
17 900 141 17 200 2,5 20 000 0,0031 1 700 3,5
17 950 139 17 2S0 5,3 34 700 0,0054 900 8,3

i
S
9

10
11
12
13
14
15
IG
17

J Schwedisch. Schmiedeisen j

Stahlgufs

Ges?. Siemeriś-Martinslahl

Flufseisengufs

Leider ist Naheres iiber die Herstellungsart 
der Materialien selten und schwer zu erfabren; 
es scheint jedoch, dafs dieselbe fiir das Erreichen 
hoher magnetischer Gute nicht mafsgebend ist. 
Das eingesandte Materiał w ar fiir die obigen 
Beobachtungen nur mechanisch bearbeitet worden.

So wie auch sonst bekannt ist, spricht sich in 
den Zahlen der Tabelle aus, dafs ein magnetisches 
Materiał durch eine einzige Grofse wie Hysteresis, 
Permeabilitat, Coercitivkraft u. s. w. nicht definirt 
wird, da zwei Materialien in einem dieser W erthe 
iibereinstimmen konnen, ohne dafs dies bei den 
anderen der Fali ist. Es sind ferner Yersuche 
iiber die Gleichmafsigkeit der gegossenen Materialien 
und iiber den Einflufs, den das Ausglflhen auf 
dieselben ausiibt, angestellt worden.

a) Glelchinafsigkeit der gegossenen M aterialien.
W egen des W erthes, den ein magnetisch 

moglichst gleichmafsiges Eisen fiir die Technik 
besitzt, sind hieriiber in der Reichsanstalt Unter- 
suchungen gemacht worden, bei denen sich 
herausstellte, dafs die neueren gegossenen Ma
terialien am gleichmafsigsten seien.

In einfacher Weise liifst sich die magnetische 
Homogenitat bezw. Inhomogenitat mittels der 
elektrischen Leitungsfahigkeit priifen, dereń Aende- 
rung langs eines Priifstabes bestimmt wird. Ueber 
die Berechtigung dieser Untersuchungsmethode 
wurde bereits ein kur/er Aufsatz verolTentlicht ;* 
inzwischen haben weitere Versuche die Ueber- 
einstimmung zwischen elektrischer und magnetischer 
Gleichmafsigkeit in jeder Weise bestatigt.

Yon 37 gegossenen Proben zeigten
22 Stiick Unterschiede in der elektrischen Leistungsfałiigkeit

S „ n B » „ *
„  * T T ! * *  &

v v r> * n *
t « s * B W A

. his zu 1 %

. von 1 bis 2 %
■ ,  2 , 3 ,
.  ,  ;s , 5 „

. , 1 0 % .

Materialien, fiir welche die Differenzen in den 
W erthen der elektrischen Leitungsfahigkeit unter- 
balb 1 % liegen, erweisen sich auch stets ais 
magnetisch recht homogen.

Die grofsten Unterschiede, die man bisher 
festgestellt hat, betrugeń fiir einen schmiedeisernen 
Stab 15 fó , und dieser Stab w ar auch magnetisch 
sehr inhomogen.

b) EinfluTs des A usglilhens.
Es ist bekannt, dafs Eisen durch Ausgliihen 

magnetisch w eicher** wird. Inwiefem die Art 
des Ausgliihens nicht unwesentlich ist, ja gegebenen

* A. E b e l i n g ,  , Zeitschrift fur Instrumenlen- 
kunde* 16, 87, 1890; Wied. Ann. 58, 342, 1890.

Hierzu Erlauterung II.
** Hierzu Erlauterung 111.



4 i6  Stahl und Eisen. Ueber die magnetischen Eigenschaften u. s. w. 1. Juni 1897.

Falles von grofsem Einflufs sein kann, haben 
diesbezfigliche Yersuche der Reichsanstalt * gezeigt, 
welche gleichzeitig den besonderen Zweck rerfolgten, 
festzustellen, ob magnetisch inliomogene Eisen- 
und Stahlstabe durch Ausgliihen hotnogen gemacht 
werden konnen.

Es ergab sich bei diesen Versuchen das 
wichtige Resultat, dafs einige der g e g o s s e n e n

Eisensorten magnetisch eine derartige Gute oder 
Weichheit erreichten, dafs sie den besten ge- 
schmiedeten Sorten nur noch wenig nachstanden. 
Man sieht dies, wenn man die Daten der Tabelle Ii, 
in welcher die Resultate vor und nach dem Gliihen 
fiir zwei Eisenproben Yerschiedenen Urspmngs 
angegeben sind, mit der Nr. 1 und 2 in Tabelle I 
vergleicht.

T a b e l l e  II.

M a t e r i a ł Zustaiid B  niai. //mus. #100 C E V

sehwedischer Stahlguls . . . . ungeglOht 17 900 135 17 300 2,5 1S 200 0,0029
* * . . . . gegluht 18 OSO 126 17(100 1.0 9 750 0,0015

deutscher S t a h l g n f s ................. ungeglflht 17 780 130 17 21-0 2,3 21 000 0,0033
gegliiht 18 430 1G2 17 410 1,2 11 200 0,0017

Die Bezeichnungen entsprechen denen der 
Tabelle 1. Andere Proben hatten sich freilich 
beim Ausgliihen magnetisch nur wenig geanderL.

Aus diesem Verhallen kann man jedoch deswegen 
keine Schliisse ziehen, weil man uber die Behandlung 
der Materialien vor der Einsendung nichts wufste.

B. Eisenbleche.
In Tabelle III sind fiir drei der besten zur 

Priifung eingesandten Eisenblechproben die mag
netischen Daten angegeben; die Bezeichnungen 
entsprechen auch hier denen der Tabelle I.

T a b e l l e  111.

Nr. M a t e r i a ł B  m ai. II  max. B  100
C 77 H* mai: X

1 Eisenblecli . . . . 18 080 133 17 450 1,5 11 soo 0 ,0 0 1 8 2130 2,3
2 „ . . . . 18 140 133 17 530 1,7 12 300 0,0019 2780 2,3

* . . . . 17 390 133 16 S()0 1,8 12 500 0,0021 1980 3,1

GlGhversuche sind mit Blechen nicht angestellt 
worden. Die magnetische Gleichmiifsigkeit der 
Bleche hangt jedenfalls sehr von der Art ab, wie 
die Bleche hergestellt, bezw. nach ihrer Herstellung 
ausgegliiht w erden; Proben, die aus dem mittleren 
Theil eines Bleches und aus dem Bandę heraus- 
geschnluen waren, zeigten hisweilen recht betracht- 
liclieUnterschiede ihrer magnetischen Eigenschaften.

2. Der Steinmetzsche „Coefficient rt der 
magnetischen Hysteresis“ .

Die Energiemenge E, welclie beim Durchlaufen 
eines vollstandigen magnetischen Kreisprocesses 
infolge von Hysteresis in W arme umgesetzt wird, 
ergiebt sich nach Steinmetz** aus der bereits 
oben angegebenen empirisch gewonnenen Gleichung 

E =  rj
Hierin ist B max. der W erth der jeweilig beob- 

achteten maximalen Induction. Derselbe ware 
eigentlich um den Betrag der zugehorigen hochsten 
Feldstarke zu vermindern. Yon dieser Gorrection 
kann jedoch abgesehen werden, wie es auch in 
den folgenden Berechnungen geschehen ist, da im 
allgemeinen der W erth von H  gegen B  klein ist. 
Der Factor '<] soli nun nach Steinmetz fur ein

und dasselbe Materiał nnabhangig von dem 
gewahlten W erthe B m n, sein. Berechnet man 
jedoch aus den yerschiedenen von Steinmetz fiir 
B  mai. und E  beobachteten W erthen die zugehorigen 
Y], so findet man zum Theil recht erhebliche 
Abweichungen. In Tabelle IV ist aus mehreren 
Yersuchsreihen von Steinmetz* jedesmal der 
grofste und kleinste W erth von f] . eingesetzt. 
Zum Yergleich sind in der ersten Zeile die W erthe 
aus einer Ewingschen Beobachtungsreihe, welche 
auch von Steinmetz** benutzt ist, hinzugefiigt. 
Der Unterschied der beiden W erthe von rj ist in 
Procenten des Mittelwerthes ausgedriickt.

T a b e l l e  IV.

* A. Ebeling und Ericli Schmidt, „Zeitschrift 
fur Instrumentenkunde* 16, 77, 1896; W ed . Ann. 
58, 330, 1896.

** Cbas. Steinmetz. „Elektroteehnische Zeitschrift"
12, 62, 1891; 13, 43 his 48, 55 bis 59, JS92.

Tabellen- 
num tner bei 

Steinmetz
V

Grofster W erth j  Kleinster W erth

Unterschied 
in »/o des 

M ittelwerthes

Ewing 0,00219 0,00195 12 %
l i  0,00250 0,00229 9 „
ii:. 0,00244 0,00217 •2 „
II. 0,00257 0,00234 9 „
IU 0,00258 0,00232 U  „

III* 0,00316 0,00256 21 „
IIŁ 0,00354 0,00316 11 ,
lll< 0,00395 0,00348 13 „
IIL> 0,00423 0,00365 15 .

* Chas. Steinmetz, „Elektrotechnische Zeitschrift"
13, 45 his 46, 1892.

** Chas. Steinmetz, , Elektrotechnische Zeitschrift"
12, 63, 191.



1. Juni 1897. Ueber die niagnetisćhen

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dafs die Unter- 
scliiede bei Ewing 12%  erreichen und bei Stein- 
metz in einem Falle 20 % iibersteigen. Diese 
Abweicbungen sind indefs in Wirklichkeit wahr- 
scheinlicli noch grofser, da nach der eigenen An- 
gabe von Stałwpietz* „W erthe, welche bedeutend 
aufserhalb der die anderen W erthe verbindenden 
Curve lagen, ais evident unrichtig fortgelassen 
wurden, ohne es der Miihe werth zu halten, naher 
zu untersuchen, ob eine unrichtige Instrument- 
ablesung oder ein Rechenfehler die Abweichung 
von der die anderen W erthe verbindenden Curve 
verursachte“.

Um festzustellen, ob diese Unterschiede in 
den W erthen von V] auch bei moglichst genauen 
Bestimmungen sich ergeben, wurden 2 Stabe im 
geschlossenen Volljoch** und 3 Ellipsoide nach 
der magnetometrischen Methode untersucht. Ein 
Ellipsoid und ein Stab bestanden aus weichem 
Stahl, die beiden iibrigen Ellipsoide aus weichem 
Sehmiedeisen und der zweite Stab aus Stahlgufs. 
Mit jedem Stab oder Ellipsoid wurden mehrere 
vollstandige Kreisprocesse t  ausgefiihrt, bei weichen 
bis zu verschiedenen W erthen der maximalen 
Induction aufgestiegen wurde. Die Ergebnisse 
der Versuche sind in den Tabellen V bis IX zu- 
saimnengestellt, wo die Abweichungen ebenfalls 
in Procenten des Mittelwerthes angegeben sind.

T a 1) e 11 e V.
Stab aus gegluhtem Stahlgufs.

l i  mai. E V
6 060 1040 0,00092
9 000 2170 0,00102

14000 51-50 0,00127
16 420 7910 0,00143
18 320 8690 0,00131

Grćifsle Abweichung in den Werthen rj etwa 43 %.

T a b e l l e  VI.
Stab aus gegluhtem Wolframśtahl.

/> m ai. E V
2 300 1 910 0,0080
3 670 4 370 0,00S7
6 130 10 570 0,0092
9 200 20 610 0,0094

13 020 38 200 0,0100
Grolste Abweięliung in den W erthen rj etwa 22 %.

Ellipsoid
T a b e l l e  VII. 

aus weichem Sehmiedeisen.
H mnx. E V
5 030 810 0,00097

0,000948 380 1780
14 8 W 1-910 0,00105
17 270 0850 0,00114
18 770 8550 0,00124

GrSfste Abweichung in den W erthen rj etwa 2S %.

* Ghas. Steinmetz, „Elektroteeluiische Zeitschrift" 
13, U ,  1892.

** llierzu Erlauterung I uber magnetische Mels- 
methoden.

f  Hierzu Erlauterung IV.

Eigenschaften u. s. w. Stahl uud Eisen. i 17

T a b e l l e  VIII.
Ellipsoid aus gegluhtem schwedischem Sehmiedeisen. 

/J m ai. E  1)
1790 1 300 0,0016S
7 9S0 2 950 0,00169

11 050 5 500 0,00187
13 770 9 050 0,00210
1S 300 16 650 0,00252
20450 16 850 0,00214

Grófste Abweichung in den Werthen YJ etwa 42

T a b e l l e  IX.
Ellipsoid aus gegluhtem Wolframstal

B  mai. E
4 210 8 700 0,0138
S 310 25 500 0.0137

10 760 38 350 0,0130
16 770 79 900 0,0139
18510 90 000 0.0134

GrOfste Abweichung in den Werthen rj etwa 3,6 ;'u.

Aus den Yersuchen ergiebt sich, dafs zwar 
bei dem nach der magnetometrischen Methode 
untersuchten Stahlellipsoid eine ziemlich gule 
Uebereinstimmung in den W erthen von rj vor- 
handen ist,* dafs dagegen bei weichem Schtnied- 
eisen und Stahlgufs die W erthe von t] unter- 
einander noch grófsere Abweichungen zeigen ais 
bei Steinmetz. Die grófsere Abweichung bei dem 
Stahlstab in Tabelle VI ist wohl dadurch zu er- 
klaren, dafs derselbe eine verhaltnifsmafsig geringe 
Goercitivkraft besafs und daher sich dem weichen 
Eisen bereits naherte. Hiernach kann der „ Coefli- 
cient rj der niagnetisćhen Hysteresis* nicht immer 
ais eine Constante des Materials angesehen werden. 
Derselbe iindert sich naturgemafserweise nicht 
mehr, wenn man zu geniigend hohen W erthen 
der Induction aufsleigt, da sich dann auch die 
Gestalt der hysteretischen Schleifen nicht m ehr 
merklich iindert.**

E r i a u t e r u n g e n
zu vorstehendem Aufsatz, auf Wunsch der Redaetion 

binzugefugt von Dr; C. I l e i r i ke ,  Miinchen.

Erlauterung I iiber magnetische Mefsmethoden.
Ais das nachste Ziel aller magnelischen Mes- 

sungen kann man die Auflindung des Zusammen- 
hanges der spec. magnetoinotorischen Krafl //, 
ais Ursache, mit der erzielten W irkung in Gestall 
der spec. niagnetisćhen Induction l i  (ausgedriickt 
in Kraftlinien a. d. Quadratcentimeter) ansęhen: 
fiir grapliische Darstellung, also die Aufstellung 
der _B-//-Curve der zu untersuclienderi Eisenprobe. 
Um jedoch vergleichbare bezw. absolute W erthe 
zu bekommen, ist es unbedingt crforderlich, den

* Auch Steinmetz hat fur Stahl nur Unterschiede 
in den W erthen von rj bis zu 4 % gefunden. Vergl. 
„Elektrotechnische Zeitschrift* 13, 55 bis 56, Tabelle 
VII bis IX, 1892.

** Hierzu Erlauterung V.
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zu einem gemessenen Inductionswcrth B  der Eisen- 
probe gehorigen W erth II, welcher auf das E i sen  
a l l e i n  entfallt, zu ermitteln. Nach friiheren Be- 
trachtungen (vergl. Hiilfsvorstellungen bet magne
tischen Erscheinungen, „Stahl und Eisen" 1897 
Nr. 8 , zu Fig. 3) mufs sich aber die gesammte 
vorhandene magnetomotorische Kraft M0 (aus- 
gedriickt in Amperewindungen) auf die einzelnen 
Theile des magnetischen Kreislaufes derart pro- 
portional mit den magnetischen Widerstanden 
(im Modeli durch die Spannkraft der Kautschukfaden 
dargestellt) vertheilen, dafs bei Zusammensetzung 
des Kreislaufs aus zwei Materialien, meist Eisen 
und Luft, man setzen kann M —  M0 — 6, wenn 
S die auf den nicht aus Eisen bestehenden Kreis- 
laufrest entfallende Theilkraft ist, wahrend M  den 
Nettowerth der auf das Eisen entfallenden magneto- 
motorischen Kraft darstellt. Zur Erlangung 
specifischer, d. h. fiir die Einheit geltender W erthe 
ist noch durch die Lange l des Eisenweges zu 
dividiren, woraus folgt:

M _  Mo g , _  . .  8
l i i 0 1  ^  i •

Mit Ruckacht auf diese erforderliche, fiir ab- 
solute Messungen die Ilauptschwierigkeit be-

reitende Correction ~ ,  welche bei graphischer

Darstellung durch Riickscheerung der direct er- 
haltenen Magnetisirungscurven (/#-//o-Gui'veri) er- 
folgt (vergl. Hiilfsvorstellungen in Nr. 8), und ge- 
wohnlicli einer sogenannten entmagnetisirenden 
Kraft der Enden zugeschrieben wird, kann man 
die Mefsmethoden in 3 Klassen theilen:

1. Ringmethoden mit speciell hierfiir zusammen- 
hiingend hergestellten, ringformigen Probe- 
stiicken (massiv oder aus Blechringen auf- 
gąbaut);

2. Jochmethoden, ais Ersatz fiir Ringmethoden 
-<bei geraden Probestiicken;

3. Methoden mit unvollstandigem Eisenkreislauf.

Sind bei 1 keine Schweifsstellen vorhanden, 
welche leicht eine Fugenwirkung haben konnen,

so wird das Correctionsglięd zu Nuli. Bei 2

sucht man das letztere so klein ais irgend miig- 
lioli zu machen, indem man den magnetischen 
Kreislauf durch einen sehr kleinen magnetischen 
Widerstand in Gestalt eines Volljochs von grofsem i 
Querschnitt schliefst, wie Fig. 1 zeigt, welche das j 
von der Phys.-Techn. Reichsanstalt benutzte Joch ! 
darstellt.* Das Einspannen erfolgt m it Hiilfe der 
aus der Figur erkennbaren Backen und Schrauben. 
Das verwendete Doppeljoch aus Stahlgufs hat eine 
Lange von 18 cm, einenQuerschnitt von 2 X 2 4  qcm ; 
und einen inneren Luftraum von 10 cm Lange, | 
G cm Hćihe und 6 cm Breite zur Aufnahme der 
Magnetisirungsspule. Bei den Methoden nach 3,

* Aus , Zeitschrift fur Instrumentenkunde“ 1896, 
Heft 3.

wozu auch die sogleich zu erwahnende Magneto- 
metermethode gehort, mufs die Bestimmung von

—  durch Becbnung aus den Dimensionen des

geraden Priifstiickes erfolgen, indem man die zu 
dem Yerhaltnifs m  von Liinge: Durchmesser (vergl. 
IIiilfsvorstellungen) gehurigen .Entmagnetisirungs- 
factoren" benutzt.

Zur Bestimmung des W erthes B  in abs o-  
l u t e n  Einheiten (Kraftlinien a. d. Quadratcentimcter) 
werden, abgesehen von den nur vergleichenden

Mefsmethoden, praktisch entweder die Schwingungs- 
galvanometer-Methode unter Zuhiilfenahme der 
Wechselinduction, oder die Magnetometennethode
— auf Grund des friiher ais Fernewirkung be- 
zeiclmeten Ablenkungseinflusses der Enden (Pole) 
des Priifstiickes auf ein im Erdfeld befindjichcs 
und mit einem Spiegel verbundenesMagnetsystem — 
benutzt. Erstere Methode ist bei allen unter 1 
bis 3 angefiihrten Methoden anwendbar und z. B. 
auch bei der Anordnung in Fig. 1 benutzt. Hier 
wird der auf Wechselinduction beruhende ln-

ductionsstofs (vergl. Elektrotechnische Briefe, , Stahl 
und Eisen“ 1892), welcher bei Umkehr des Stromes 
der Magnetisirungsspule in der in Fig. 2 sicht- 
baren, 1,5 cm langen und den Stab eng um- 
schliefsenden Inductionsspule auftritt, durch die 
Wicklung eines Schwingungsgalvanometers ge- 
schickt und der Ausschlag beobachtet. Aus diesem 
Ausschlag, sowie den Stromkreis- und Galvano- 
meterconstanten wird zunachst die Gesammt- 
induction und durch Division mit d^r Windungs- 
zahl der Spule die Kraftlinienzabl N  in jedem 
Querschnitt des Priifstabes ermittelt, woraus l i —

— folgt, wenn q der Querschnitt des Priifstabes.
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B ei d er  M a g n eto m eterm eth o d e  w ird  voraus-  
g ese tz t, d a fs s ic h  au fser  d em  m a g n e tisch en  Priif- 
stab  u n d  d em  k le in en  M a g n eto m e term a g n et keine  
e in se it ig  a n g eo rd n eten  E ise m n a sse n  in  der U m 
g eb u n g  b efin d en . A lsd a n n  m u fs bei gerad em  
P ru fstiick  d ie  A n o rd n u n g  d er  vo n  e in em  E n d e  
(P o l) zu m  andern  durch  d ie g a n ze  U m g eb u n g  
iib erg eh en d en  K raftlin ien , w e lc h e  d en  S ch lu fs  d es  
m a g n e tisc h e n  K reislau fes d a rste llen , n ach  a llen  
S eiten  sy m m etr isch  er fo lg en . Z w isch en  .dem  „ F e ld “ 
d es P r iifs ta b es an  irgen d  e in em  P un k t m it be- 
k an n ter  P o len tfern u n g  und der sp ec . Prfifstab-

in d uction  B ,  od er  au ch  M agn etisiru n g  . /  =  ^

w ird  so m it e in  b estim m ter , za h len m a fs ig er  Zu- 
sa m m e n h a n g  b e ste h e n . D ie m it S p ie g e l und  
S ca la  b e o b a ch te te  A b len k u n g  d er  M agn etom eter-  
liad el g ieb t n u n  d en  Z u sa m m en h a n g  zw isch en  
d em  b ek a n n ten  E rdfeld  (H orizon ta lin ten sita t) und  
jen em  zu sa tz lich en , um  9 0  0 v erse lz ten  H orizontal- 
feld  d es P r iifs ta b es , so  dafs sich  a u f d ie se  W e is e  
je n e s  g e su c h te  B  erm itteh i la fst.

II. D ie P riifu n g  d er  e lek tr isch en  L eitu n gs-  
fiih igk eit d er  E isen sta b e , w e lc h e  a u f m a g n e lis c h e  
H o m o g e n ita t  u n lersu ch t w erd en  so llen , erfo lg t  
n a c h  E b elin g  in  der W e ise , dafs m a n  e in en  
co n sta n ten  S trom  i  von  e tw a  1 A m p ere  durch  
den zu  p riifend en  S tab  sc h ic k t. N ach  d em

i  . 1 .  o
O lim sch en  G esetz ( e  =  i . r —  ' ' ) m u fs  der

1
la n g s  d e s  S tr o m w e g e s  au ftreten d e  e lek tr isch e  
S p a n n u n g sa b fa ll e  —  od er w a s  d a sse lb e  i s t : d ie  
zur U eb erw in d u n g  se in e s  W id e r s ta n d e s  erforder- 
lich e  E. M. K .  —  e in m a l prop ortional jen er  co n stan ten  
S tro m sta rk e  i ,  ein  z w e ite s  M ai prop ortional dem  
O lim sch en  W id ersta n d  r  d er  b etra ch te ten  W e g -

l . p
streck e  s e i n ; d a  ab er  r  —  , w en n  l  d ie  L iin ge,

<1
q  der Q u ersch n itt und p =  k  d er sp e c ., vom

M ateriał a h h a n g ig e  L e itu n g sw id ersta n d , b e z w . das 
recip rok e k  d essen  L e itu n gsfiih igk eit ist , so  m u fs  
fiir c o n sta n tes  <j und  l  e in e  A en d eru n g  von  p

b ezw . la n g s  d es S ta t e s  d irect durch  d en  W e r th

von e  g e m e sse n  w erd en . D ieses  e  w ird  b estim m t, 
in d em  m a n  zw ei m ite in a n d er  m e c h a n isc h  fest 
v erb u n d en e, aber e lek tr isch  iso lirte , in  co n sta n tem  
A b stan d  von  4  cm  s le h e n d e  und m it 0 ,5  k g  
b e la ste te  M essin g sch n eid en  an v ersch ied en en  S te lien  
des S ta b es  au fsetzt und  den  A u ssch la g  a. e in es  
em p fin d lich en  G alvan om eters b e o b a c h te t , d as  
n eb sl p a ssen d em  V o rsch a ltw id erstan d  m it se in en  
E n d en  a n  jen e  S ch n eid en  a n g e sc h lo sse n  w ir d ; der  
A u ssc h la g  a  ist n a m lich  jen em  se h r  sc h w a c h e n  
G alvan om eterstrom  i e , a lso  auch  je n e m  e  

proportional, in d em  w ied eru m  n ach  O h m : e  —  

i e . R g =  C  . a . . l i g , w en n  R e  den  O lim sch en  W id er -  
stan d  d es g a n zen  G a lv a n o m eterstro m k reises u n d  G  

d ie  G alv a n o m eterco n sta n te  b ed eu te t.
III. M agn etisch  „ \v e ic h e r Ł, w a s  h ier  m it  

„ b e ss e r 1- zu sam m en fiillt , n en n t m a n  ein E isen , bei 
w e lc h e m  d ie  C oi:rcitivkraft (verg l. II iilfsv o rste llu n g en  
in  N r. 8 )  u n d  d am it im  Z u sa m m en h a n g  d ie  in n ere  
m a g n e tisc h e  R eib u n g sa rb e it (H y steres is )  g er in g er  
ist ais b ei e in em  an d eren  E isen , od er  d a s m it  
an d eren  W o rten  au fseren  M agn etis iru n g se in fliissen  
w illig er  fo lg t a is e in  an d eres.

IV. E in  v o llsta n d ig er  K reisprocefs en tsp rich t  
d em  e in m a lig en  D u rclilau fen  d er  H y steres issch le ife  
(v erg l. H ulfsY orstelluhgen  in N r. S ).

V. D iese  d a n k en sw erth e  N ach p riifu n g  d e r F o r m e l  
von  S te in m etz  von  se iten  d er  R e ich sa n sta lt  w iird e  
durch  ih re  E r g eb n isse  n a c h w e ise n , d a fs jen e  F o rm el  
nur e in e  z iem lich  b ed in g te  G iiltigkeit b esitzt, o b w o h l  
T a b e lle  V b is VIII e in e  g e w is se  iib ere in stim m en d e  
R eg elm iifs ig k e it d es V erlau fes b e im  t ]  W e r th e  ab- 
h iin g ig  von  B  erk en n en  la ssen . D ieser V erlau f d eu te t  
d arau f h in , d a fs m a n  z u r  Y e r g l e i c h u n g  ver- 
sc h ie d e n e r , n a m e n tlich  w e ich er  E isen m ateria lien  
h in sich tlich  ~f\ ste ts  so lc h e  V ersu ch sb ed in g u n g en  be- 
riutzen m u fs te , w e lc h e  e in en  v erh a ltn ifsu i;ifs ig  
g le ich en . am  b esten  m o g lic h s t  hoheri m a g n e tisch en  
S a ttig u n g sg ra d  d er  M ateria lien  h erb e ifu h ren . In- 
so w e it  d iirfte  jen er  G oSfficient au ch  e in en  p rak tisch en  
W erth  fiir becjuem e Y erg le ich sza h len  b eh a lte n .

Chemische und mikroskopisclie Untersuclunig- eines interessnnten 
lloehofenerzeugnisses.*

Von Leon Franek in  E scli an  d er  A lzette .

(Zweite Mittheilung.**)

In N u m m er  1 5 , J a lirg a n g  1 0  d ieser  Z e itsch rift 
w ie s  ich  in e in em  A rtikel , D i e  D ia m a n ten  d es  
S la h ls*  a u f  d ie  U n tersu ch u n g  e in es H och ofen -  
p rod u ctes h in , d a s  b ei e in er  R ep aratu r am  G este lle

* Bei der Redaction eingegangeii am 27. April 1897.
** Yer^l. L e o n  F r a n e k :  „Die Diamanten des

Stahls“, »Stahl und Eisen« lS9(i, Nr. 15, Seilc 5&>.
XI.u

und I le r d e  d es O fens N r. III d er  G esellsch aft  
M e t z  & C o . in  E sc li a. d . A lzette  (L u x em b u rg )  
g efu n d en  w u rd e . Ich h a b e  nun d ie se s  P rod u ct  
ein er  n a h eren  ch e m isc h e n  so w ie  m ik rosk op isch en  
U n tersu ch u n g  u n terzo g en  und le g e  h ierm it don  
F a e lig e n o sse n  m e in e  E r g eb n isse  vor . L e id er  w a r  
m ir  d ie  zu  G eb ote  s teh en d e  M en ge d e s  M ateria ls

3
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eine so geringe, dafs ich gezwungen b in , eine 
noch weitere Untersuchung aulzugeben, obwohl 
noch manches darin enthaltene Krystiillchen sich 
der Bestimmung entzog.

Das yorliegende Materia! w ar von eisenfarbenem 
Aeufsern, theilweise krystallisirt, theilweise amorph. 
Auf frischem Bruche liefsen sieli viele kupfer- 
farbene glSnzende Punkte unterscheiden, die der 
Kenner direct ais Titanverbindungen bezeichnet.

Die Lupę enthiillt dem Auge gelbeKrystallchen, 
runden G raphit, die gewohnlichen Eisenkrystalle 
und andere mehr. Das Ganze liefs sieli mit dem 
Hammer zerkleinern, enthiell theilweise leichte 
Substanzen, theilweise solche, die jedem Stahle 
widerstanden.

Die qualitative Untersuchung auf trockenem 
W ege zeigte ein Vorhandensein von Cyanverbin- 
dungen, von Arsen und Schwefelmetallen, Phosphor- 
verbindungen, KohlenstolT, Siliciumverbindungen, 
Titan-, Eisen- und Manganverbindungen.

Mit kochendem W asser beliandelt ging etwas 
in Losung iiber. In der wasserigen Losung ergab 
die Analyse Vorliandensein von Kaliumferrocyanid 
und auch dem entsprechend Natriumsalze. Die 
Losung farbte sich direct blau. Der in W asser 
unlosliche Theil entwickelte mit verdiinnter Salz- 
saure gekocht stark iibelriechende Gase, in weichem 
Gasgemisch, Schwefel-, Arsen-, Phosphor-, Kohlen- 
wasserstolT nachgewiesen wurden.

Es sei hier bem erkt, dafs die ganze Unter
suchung des Productes mit allerlei Schwierigkeiten 
verbunden war, und dafs es Monate angestrengter, 
exacter Arbeit bedurfte, ehe ich zu iibereinstim- 
menden Resultaten gelangte.

In Losung liefs sich Eisen und Mangan nacli- 
weisen. Es lagen somit Sulfide, Arsenide, Phosphide 
und Carbide des Eisens und des Mangans vor, 
die loslich in verdunnter Salzsaure sind. Ein 
niiheres Bestimmen der verscliiedenen Yerbindungen 
w ar niclit moglich. Auch eine quantitativ-e Analyse 
der verschiedenen Gase hatte nicht einmal zu 
anniiliernden Resultaten gefuhrt. Der Riickstand 
wurde nun so oft mit kochendem W asser be- j 
handelt, bis der Abflufs nicht m ehr sauer reagirte, | 
darauf etwas davon zu mikroskopischen Prapa- 
raten verwendet.

Die mikroskopischen Analysen wurden folgender- 
mafsen ausgefiihrt: Yerschiedene Priiparate wurden 
mikroskopirt und davon die auftretenden Bestand- 
theile notirt und aufgezeichnet. Vom gleichen 
Materiał nun wurde der Rest in concentrirter 
Salpetersaure langere Zeit gekocht, darauf so 
lange mit kochendem W asser beliandelt, bis die 
ablaufende Fliissigkeit' keine saure Reaction mehr 
zeigte. Von diesem neuen Ruckstande wurden wieder ! 
Priiparate mikroskopisch untersucht, mit ei-steren 1 
verglichen und so ermittelt, welche Bestandtheile, i  
welche Korper sich gelost hatten in concentrirter 
Salpetersaure. Die stark salpetersaure Losung 
wurde eingedampft und dann chemisch nach

den moglicherweise vorkommenden Bestandtheilen 
(jualitativ untersucht. Dann wurden die moglicher
weise vorzukommenden Verbindungen mit reinen, 
chemisch dargestelllen Priiparaten mikroskopisch 
verglichen und so die Namen der vorkommenden 
Verbindungen aufgestellt. Es ist dies eine Ver- 
gleichsanalyse, welche, wenn man geiibt ist, 
rasch fortschreitet. Der Riickstand wurde der 
Reihe nach mit concentrirter kochender Salpeter- 
saure, kochender rauchender Salpetersaure, kochen
der Flufssaure, kochender concentrirter Schwefel- 
saure beliandelt, und jedesmal genaue Vergleiehs- 
analysen ausgefiihrt.

Um nicht allzu weitliiufig zu werden, begniige 
ich mich hier mit der Angabe der Resultate jeder 
mikroskopischen Analyse, mit einer n&heren Be
schreibung einiger interessanten gefundenen Korper 
und mit der Zusammenstellung der Resultate am 
Schlusseder Abhandlung. Bei jeder mikroskopischen 
Angabe nenne ich nur diejenigen Korper, welche 
sich bei der darauffolgenden Beliandlungen gelost 
haben.

I.

1. In kochender Salpetersaure haben sich gelost:
a) graue metallglanzende Krystallsplitler:
b) graphitartige an Octaeder erinnernde Kry- 

sta lle;
c) hellgraue metallische Substanzen, welche in 

grofser Quantit;it zugegen w a r e n ;
d) dunkelgraue Partien breitblattriger S tru c tu r:
e) gestrickte Octaeder, welclie viel auftraten;
f) graugelbe Theilchen.

2. In der salpetersauren Losung wurde cjuali- 
tativ nachgewiesen :

a) Eisen; b) Mangan; c) Phosphorsaure.

3. Beim Beginn der Auflćisung entstanden 
kleine Flammchen. Die Vergleichsanalyse ergab 
das Auftreten von:

a) P h o s p h o r m a n g a n  und zwar des S t r u v e -  
s c h e n *  Phosphorm angans, ein Gemenge 
von Mn3Pa und Mnj P2. Aufliisung unter 
Feuererscheinung;

b) K o h l e n s t o f f m a n g a n  und von J o h n s * *  
M angangraphit;

c) P hosphore isen inversch iedenenV aria tionen ;
d) Eisencarbid entsprechend der Formel FG4 ;***
e) Eisencarbid entsprechend der Formel FeaG*;
f) Korper unbestimmbarer N a tu r;

Das Mikroskop zeigte jedoch das Auftreten 
eines neuen Korpers von hellgniner bis blaugriiner 
Farbę von flockiger Structur, anscheinend »oxydc 
graphitique“.

* S t r u v e ,  J. pr. 79, 321.
** Diimmer, .H andb .der anorg. Chemie" 111, 27>t. 

*** FCt, Kar s t e n ,  J. pr. 40, 229.
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II.
Nach mehrmaligem Behandeln mit kochender 

Flufssaure haben sich gelost:
a) in grofser Quantitat zartfaserige seiden- 

glanzende Nadelchen, yon welchen einige 
schon etwas bei fruheręn Behandlungen an- 
gegriffen waren. Dieselben nahmen im 
polarisirten Lichte die Regenbogenfarben an. 
Die chemische Analyse ergab 99,6 ^  Si O^;

b) einige glashelle, durclisichtige farblose Kry
stallchen des hexagonalen Systems. Com- 
binationen des Prismas mit Rhomboćidern. 
Achsenverhaltnifs 1 : 1,099;

e) gleichkrystallisirte K ornchen, durchsichtig, 
jedoch von hellgelber Farbę. Krystallchen 
von grunlicher, brauner, blutrother, apfel- 
grtiner Farbę;

d) viele Krystallchen des hexagonalen Systems. 
Combinationen von Prismen und einer Pyra- 
mide. Achsenverhaltnifs 1 : 1,631. Meist 
Zwillings- und Drillingsbildungen;

c) verschiedenartige Sandkornchen, dereń Be- 
stimmung ich nicht weiterfiihrte.

2. Die mikroskopische Vergleichsanalyse ergab 
das Yorhandensein von:

a) E i s e n a m i a n t h , *  der haufig im Gestelle 
unserer Hochofen gefunden w ird ; derselbe 
besteht aus reinem Si 0^ mit geringen Ver- 
unreinigungen;

b) O u a r z k r y s t a l l c h e n  mannigfąltigster Art ;
c) gefarbte Krystallchen;

hellgelbe Krystallchen sind identisch mit in 
Kohlenpulver erhitztem A m e t h y s t  (Amethist 
wird beim Erhitzen in Kohlenpulver gelb ); 
die anderen griinlichen, braunen, blutrothen 
Kornchen sind den farbigen Chalcedonarten 
tauschend ahnlich ;

d) T r i d y m i t k r y s t a l l c h e n  in verschiedenen 
Modificationen;

e) unbestimmten Sandkornchen.
3. Das Product enthalt daher die Kieselsaure- 

verbindungen in gut krystallisirten Forinen. Ei sen-  
a m i a n t h  ist am meisten vertreten. Alle be- 
schriebenen Formen haben sich auf troekenem 
Wege gebildet. Es hat hierbei der Hochofen das 
Arbeiten der Natur im kleinen nachgeahmt. W as sie 
uns in grofsen Krystallen vorlegt, bietet uns unser 
Hiittenproduct in mikroskopischen Krystallchen.

4. Die chemische Analyse der flufssauren 
Losung ergab Vorhandensein von SiOż , Eisen- 
spuren, grofsere Spuren von Titan.

III.
Nach mehrmaligem Behandeln mit concentrirter 

kochender Schwefelsaure haben sicłi gelost:

* Yauąuelin, A. ch. 73, 102.

a) leichte Kohle, wahrscheinlich herriłhrend aus 
der Zersetzung von Eisencarbureten;

b) kastanienbraune, gestreifte Bruchstucke einer 
diinnen Kohle.

Nach dem Behandeln mit concentrirter kochen
der Schwefelsaure blieb noch ein ziemlich bc- 
deutender Riiekstand, der viel Graphit- in ver- 
schiedener Form enthielt. Diese Graphitarten 
wurden nun einer naheren Priifung unterworfen. 
Um alle Kohlenstoffarten naherer Untersuchung 
zu unterziehen, wurde eine neue Probe des Products 
folgendermafsen behandelt:

Etwa 25 g des Products wurden mit kochender 
Salzsaure behandelt, daraus bis zur neutralen 
Reaction ausgewaschen und dann ofters mit 
kochender Flufssaure digerirt zur Entfernung der 
SiOi-Yerbindungen. Der Riiekstand wurde bis 
zur neutralen Reaction ausgewaschen und im luft- 
leeren Raume ganzlich getrocknet. Die Bestand
theile des trockenen Pulvers wurden nun nach 
ihrem specifischen Gewicht getrennt.

Ais specifisch schwere Fllissigkeit wurde die 
Kleinsche angewandt, welche aus einer Losung 
von boro - wolframsaurem Kadmiumsalze besteht. 
Die Losung w'urde so verdflnnt, dafs sie ein spec. 
Gewicht von 2,50 besafs. Alle spec. schweren 
Korper sanken auf den Boden der Fllissigkeit, 
wahrend diejenigen unter einem spec. Gewichte 
von 2,50 ilaraufschwammen. Durch verschieden- 
maliges Yerdiinnen mit destillirtem W asser konnte 
ich Kohlenstoffarten von verschiedenem spec. Ge
wichte isoliren. Es folgt eine kurze nahere Be- 
schreibung derselben.

1. Sechsseitige Graphittafelchen,* die dem hexa- 
gonalen System angehoren. Dieselben reflectiren 
sehr viel Licht. Die Tafelchen treten ineinander 
verwachsen auf. Das spec. Gewicht dieses Graphits 
betragt 2 ,32. Die Analyse desselben ergab 99,87 % 
Kohlenstoff und 0 ,018 % Asche. Man kann den- 
selben ais chemisch rein bezeichnen. In meiner 
chemischen Praxis habe ich noch nie solch fein 
ausgebildete Graphittafelchen gefunden.

Die Probe wurde nach der Methode von 
M. B e r t h e l o t  mit rauchender Salpetersaure und 
chlorsaurem Kalium behandelt. Schon nach zwei- 
maligem Angriff w ar dieselbe vollstandig in ein 
gelbes Graphitoxyd umgewandelt.

2. Krystallgruppen von hexagonalem Charakter, 
verwachsen mit glanzenden unregelmafsigen Massen. 
Die Farbę derselben sticht ins Graue. Das spec. 
Gewicht betragt 2 ,28 . Die Analyse ergab 86 % 
KohlenstofT, 1,40 $  Asche, 0,1S bis 0 ,50  % 
WasserstofT; auch Stickstoff konnte darin nach- 
gewiesen werden.

Mit rauchender Salpetersaure und chlorsaurem 
Kalium behandelt, hinterblieb hellgrunes Graphit- 
oxyd schon nach dem dritten AngriiF.

- * Dieser Graphit ist so glanzend und reflectirt
so viel Licht, wie der Spiegel des Mikroskops, und 
erscheint auf den ersten Blick durchsichtig.
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3. Ein Grapliit voii schoner schwarzer Farbę, 
in Form glanzender KrystiŁllchen. Dessen spec. 
Gewicht betragt 2 ,18 . Nach der Analyse enthalt 
derselbe 99 ,15 % Kohlenstoff und 0,19 % Asche; 
auch ist Wasserstoff darin enthalten. Erst bei der 
fiinften Einwirkung des oxydirenden Gemisches 
hinterblieb ein griinlichgelbes Graphitoxyd.

i .  Kleine Krystallgruppen von brillanten ICry- 
stallchen: haufig sind dieselben punktirt. Dereń 
spec. Gewicht betragt 2,11.  Die Analyse ergab 
99,04 % Kohlenstoff, 0 ,60  ^  Asche; Spuren von 
Wasserstoff. Nach dreimaligem Angriff des oxydi- 
renden Gemisches hinterblieb ein hellgelbes, ziem- 
lich gut krystalliśirtes Graphitoxyd.

5. Ein schuppenformiger Graphit von spec. 
Gewicht 2 ,10. Derselbe ergiebt beim drilten Be
handeln mit oxydirendem Gemisch ein blafsgelbes 
Graphitoxyd.

6 . Eine leichte Kohle, von spec. Gewicht 1,80, 
sowie Bruchstucge einer kastanienbraunen ge- 
streiften Kohle, spec. Gewicht 1,55. Beide liefsen 
sich sehr schwer in Graphitoxyd iiberfiihren.

Das Trennen der Kohlenarten nach dcm spec. 
Gewicht nahm lange Zeit in Anspruch.

Die mikroskopische Untersuchung dieser Kolilen- 
arten geschah bei einer Vergrofserung von 180. 
Bei einer Yergrofserung von 1000 kann man noch 
kleine verwachsene Krystallgruppen unterscheiden, 
dereń einzelne Glicder hexagonalen Charakter auf- 
weiśen. Dieselben sind von einem brillanten 
Schwarz und bilden haufig abgeschmolzene Kanten. 
Ihr spec. Gewicht schwankt zwischen 2,30 bis 2,40. 
Erst bei sechsmaligem Einwirken des oxydirenden 
Gemisches wurde ein unregelmalsiges, gelbes 
Graphitoxyd erhalten.

IV.

Der von der Kohle und dem Graphit getrennte 
Riickstand, welcher in der specifisch leichteren 
Fliissigkeit untersank, betrug noch etwa 6 g. Auch 
der nach 111. mit Schwefelsaure behandelte Riick- 
stand wurde nach dem spec. Gewicht von den 
Graphitarten getrennt und der specifisch schwere 
Riickstand zu den 6 g gegeben. Darauf wurde 
mm dieser Riickstand einer naheren Untersuchung 
unterzogen. Derselbe wurde ofters mit W asser aus- 
gewaschen bis zur vol!standig hęutralen Reaction. 
Ais Hauptbestandtheil konnie man mit blofsem 
Auge kupferfarbene Wurfel unterscheiden, ferner 
solche von stahlgrauer Farbę. Dieselben wurden 
mechanisch durch Schlammen von dem iibrigen 
Riickstand getrennt und dann unter dem Mikroskop 
von neuem gesondert. Auf diese Weise erhielt 
ich etwa 5 g von den reinen glanzenden, gelblich- 
kupferrothen Krystallen. Dieselben zeigten ein 
spec. Gewicht von 5,28. Einige derselben hildelen 
gut geformte Wiirfel. Die mikroskopisch kleinen 
sind alle gut ausgebildet. In starker Hitze sind 
sie unschmelzbar. Siedende HNOj  und HL> SO* 
losen dieselben nicht auf. Die mikroskopische

Vergleichsanalyse ergab Gy a n s t i ę k s t o f f t i t a n .
Beim Gliihen mit W asserdampf liefert die Yer- 

bindung Blausaure NHa uud II unter Hinter- 
lassung von TiO^.

Der Verbindung kommt die Formel Tiio C„< Ns . 
In einem Gemisch von IINOj und HF1 loste sieli 
dieselbe auf. Es hinterblieb bei der Losung von
3 g dieses Cyanslickstofftitans in einem Gemisch 
von HNO3 und HF1 etwa 0,25 mg eines mikro
skopisch feinen Pulvers. Dieser minime Riickstand 
wurde nun noch mit kochender Schwefelsaure 
iiingere Zeit behandelt, darauf mit W asser aus- 
gewaschen und getrocknet. Hierauf wurde der 
minime Riickstand sechsmal m it einem Gemisch 
von rauchender Salpetersaure und chlorsaurem 
Kalium*, behandelt. Der Riickstand hinterblieb 
unangegriffen, er wurde mit W asser ganzlich 
neutral gewaschen und mikroskopisch untersuchl. 
Es lieifst hierbei aufzupassen, um keine kleinen Bruch- 
stiicke zu verlieren, da dieselben gern auf W asser 
schwimmen und leicht verschiittet werden konnten.

Das Mikroskop enthullt dem Auge bei einer 
Yergrofserung von 500 schwarze und durchsichtige 
Bruchstiiclce. Die schwarzen Theilchen herrschen 
vor ; sie sind von braunlich schwarzer Farbę und 
selien gewissen C a r b o n a d o s  tauschend rilmlich.

In der von R. Br a u n  empfohlenen Fliissigkeit, 
M e t h y l e n j o d i d ,  die auch F r i e d e l  bei seinen 
Untersuchungcn und Moi s s a n  bei seinen Diamant- 
studien anwandte, wurde das spec. Gewicht dieser 
Bruchstiicke erm ittelt; dasselbe schwankt zwischen
3,1 und 3,4.

Die mikroskopisch kleinen schwarzen Bruch- 
stiicke zeigen m itunter feine Veitiefungcn. Einige 
der Bruchstiicke weisen angeschmolzene Flachen 
auf und sind auch von dunklerem Schwarz.

Die durchsichtigen Bruchstiicke sind meist die, 
welche auf dem W asser schw am m en; sie zeigen 
wenig Form und sind meist scliarfe Splitter. Im 
Polarisator bleiben sie indifferent. Einige zeigen 
hellgelbe, andere blutrothe Farbę. Erst bei einer 
Vergrófserung von 1000 konnte man an denselben 
eine sehr gedrangte parallele Streifung erkeimen.

Der minime Riickstand geiiiigte nicht, Hartę 
und Aschengehalt desselben zu beśtimmen. Ich 
verarbeitete deslialb den Rest meines Materials, 
etwa 150 g, um moglichst viel des C y a n s t i c k -  
s t o f f t i t a n s  zu isoliren und dessen Riickstand naher 
zu untersueben. Es wurde das Materiał nur mit 
kochender Salzsaure behandelt und dann ofters 
bis zur neutralen Reaction mit kochendem W asser 
digerirt. Dieses wurde nur deshalb ausgefiihrt, um 
etwaige in Salpetersaure, Schwefelsaure, Flufssaure 
loslichen Titanverbindungen ais solche untersuchen 
zu konnen.

Das Aussuchen des G y a n s t i c k s t o f f t i t a n s ,  
welches meist unter der Lupę und dem Mikroskop

* Genau ausgefiihrt nach der Methode von Ber -  
t he l o t  und Moissan.
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geschah, ist ais wahre Geduldsprobe ził bezeiclinen 
und nahm eine Woehe Zeil in Auspruch. Von 
den angewandten 150 g Materiał erhielt ich etwa 
20 g Ausbeute an Tii o C-j N$. Nach dem Bę- 
handeln dieser 20 g mit einem Gemisch von HNOj 
and HF1 blieh ein kleiner Riickstand, der, mit 
einem oxydirenden Gemische behandelt, noch etwa 
2,5 mg betrug. Dieser Riickstand wurde zur Be- 
stimmung der Hartę und zur Bestimmung der 
Asche benutzt.

Eine ganzlieh polirte Flachę eines Rubins wurde 
unterm Mikroskop genau gepriift; darauf wurde 
etwas von dem kleinen Riickstand auf die Rubin- 
flachę gebracht und mittels einer harten Holzspitze 
darauf hin und her gerieben. Nach einer noch- 
maligen mikroskopischen Prufuńg der Rubintlache 
konnte man leicht Ritze darauf erkennen. Die 
Hartę des Pulrers war also grofser ais die des 
Rubins.

Um das Verbrennen des Riickstandes zu be- 
werkstelligen, wurden mittels des Mikroskops unter- 
suchte Bruchstiicke in ein liefes, fein polirtes 
PlatinschilTchen gebracht und im Sauersloffslrorne 
yerbrannt. Dies geschah unter hcllem Verglimmen. 
Dic zuriickbleibende Asche w ar sehr gering. Sie 
schmolz meist zu harten Kiigelchen zusammen. 
Unter dem Mikroskop untersucht, konnte man 
Schmelzflachen erkennen, auch w ar krystallinische 
Structur deutlich bei einigen ausgepragt.

Die Kiigelchen liefsen sich im Stalilmurscr 
pulverisiren; dereń Krystallpulyer (dasselbe w ar 
sehr gering, denn durcli die mannigfaltigen me- 
chanischen Operationen gingen immer Spuren 
davon verloren) wurde nochmals unters Mikroskop 
gebracht bei einer Vergr6fserung von 1000. Es 
zeigte sieli ais schwarze, braunrothe, gelbliche 
bis gelblich violette Krystallsplitter. Einige der 
Aschenkiigelchen wurden im PlatinschifTchen mit 
koebender wassriger Flufssaure behandelt; sie 
losten sich darin yollstandig. Andere Sauren 
wirkten nicht darauf ein.

Die restirenden vier Aschenkiigelchen wurden 
durcli Sehmelzen mit Kaliumbisulphat aufgeschlossen 
und die Schmelze in kaltem W asser gelost. Die 
Losung blieb klar. Beim Kochen konnte man mit 
der Lupę die Ausscheidung eines lloekigen Nieder- 
schlags beobachten, eines Titanosydhydrats. Die 
Asche hatte demnaeh alle Eigenschaften des But i l s .

Es lagen folglich Bruchstiicke eines krystalli- 
sirten KohlenstofTs vor, die alle Eigenschaften des 
Diamanten besitzen und mehr oder weniger TiO* 
in yerschiedenen Formen enthieltcn. Diesen be- 
wirkten die yerschiedenen Farbenniiancen der 
Bruchstiicke.

Schon zu Anfang von Nr. IV erwahnte ich 
Wiirfel von stahlgrauer Farbę. Es wurden nun 
diese aus der mit Salzsaure behandelten Probe 
ausgesucht und etwas naher studirt. Unterm 
Mikroskop zeigten sich kleine, opake, wurfel- 
fórmige Krystallaggregate Yon stahlgrauer Farbę.

Einige waren heller, andere dunkler. Sic sind 
unloslich in Salzsaure. Die chemische Analyse 
ergab Yorhandensein von Kohlenstoff und Titan, 
jedoch in yerschiedenen Verhaltnissen. Verschiedene 
Proben gaben verschiedene Resultate, wie:

I. 71,5 % Ti 16,81 % C.
II. 60,6 „ . 35,65 . .

III. 70,8 - ,  20,30 „ .
IV. 50,0 . , 46,83 „ .

In allen Proben konnten mehr oder weniger 
SlickslolT und Silicium qualitativ nacKgewiesen 
werden. Es lagen demnaeh, wie aus den Analysen 
ersichtlich, Legirungen von Titan und KohlenstofT 
vor, die alle die Fahigkeit haben, nach ahnlicher 
Form zu krystallisiren. Der Riickstand enthielt 
keine Bruchstiicke von Diamant, sondern sehr 
harte Siliciumkohlenstoll'verbindungen von ver- 
schiedenen Niiancen.

Das Vorhandensein dieser yerschiedenen Titan- 
yerbindungen, der cjualitative Nachweis von Titan 
in wassriger sowie in Salzsaurelósung des Hiittcn- 
productes liefs darauf schliefsen, dafs auch Titan- 
yerbindungen zugegen sein mufsten, die sich im 
W asser losten, und solche, die der Salzsaure nicht 
standhiellen. Leider konnte ich diese nicht weiter 
yerfolgen, da mein ganzes Materiał schon der Ein- 
wirkung der Salzsaure anheimgefaUęn war.

Die in W asser loslichen Gyanverbindungeh, 
welche in so grofser Menge auftraten, das Yor
handensein von ziemlich grofsen Mengen von Cyan- 
Stickstofftitan yeranlafsten mich, hach Stickstoll- 
metallen zu suchen.

Es konnten hier nur die in Betracht kommen. 
welclie sich in koehendem W asser und in kochen- 
der Salzsaure nicht losten. Ich behandelte deshalb 
einen Theil des in Salzsaure ungelóslen Biick- 
standes mit geschmolzenem KOH. Es entwickelte 
sich Ammoniak in ziemlicher Menge. Folglich 
waren Stickstoffmetalle vorhanden. Ich mufste 
jedoch von einer Trennung und Bestimmung dieser 
Nitride Abstand nehmen, denn ich ware damit 
nie zu Ende gekommen.

V.

Es galt jetzt noch, die in Salzsaure, Schwefet- 
saure, Flufssaure und Salpetersaurc iinloslichen 
Verbindungen zu trennen und zu untersuchen.

Alle noch vorhandenen Biickstande wurden 
zusammengethan, einer sechsmaligen Einwirkung 
von kochender Salpetersiiure, einer sechsmalgen 
von kochender Schwefelsaure und einer dreimaligen 
Einwirkung eines Gemischesvon kochender Flufssaure 
und Salpetersaureunterworfen. Der mit koehendem 
W asser ausgewasehene Riickstand wurde nun mit 
dem oxydirenden Gemisch von Berthelot: Salpeter- 
saure und chlorśaurem Kalium behandelt, mit 
W asser ausgekocht und mikroskopisch untersucht. 
Im Riickstand konnte man zwei Arten von Kry
stalitu und Bruchśtucken scharf trennen : solche,
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welche auf den polarisirten Lichstrahl einwirktcn, 
and solche welche nicht darauf einwirktcn.

Es wurden beide Sorten unterm Mikroskop 
im polarisirten Licbte ausgelesen, eine Arbeit, die 
recht zeitraubend erscheint, jedoch nur einzig und 
allein eine richtige Trennung ermoglicht. Yor- 
herrschend waren die Krystalle, welche auf den 
polarisirten Lichtstrahl einwirkten.

A. Untersuchung der Krystalle und ilruclistiicke, 
w elche auf den polarisirten Lichtstrahl einwirkten.

leli konnte etwa 0,5 g von diesem Materiał 
isoliren. Einiges davon diente zur Bestimniung 
des spec. Gewichts, welches zwischen 3,13 und 
3,22 schwankt. Ein anderer Theil diente zur 
Bestimniung nach der anfangs beschriebenen Me
thode. Dieselbe kommt der des Diamanlen 
ziemlich gleich. Einiges diente zur mikroskopischen 
Analyse. Durchschnittlicli waren tiefgriine Exem- 
plare yorherrschend; auch blaue und gelbe treten 
hSufiger auf ais farblose. Ganz farblose waren 
uberhaupt nicht vorhanden. Sie treten auf in 
regularen Sechsecken von muscheligem Bruche. 
Bei einer Yergrofserung von 1000 konnte man 
bei einzelnen eine schwach angedeutete parallele 
Streifung beobacliten, die der geiibte Mikroskopiker 
wolil von der des Diamanten zu unterscheiden weifs.

Die Vergleichsanalyse ergab S i l i c i u mc a r b i d .  
Das Materiał besitzt auch all die Eigenschaften, 
dic das Siliciumcarbid charakterisiren. Quantitative 
Bestimmungen von dem yorhandenen Kohlenstoff 
und Silicium habe ich nicht ausgefiibrt, obwohl solche 
sicherlich interessante Besultate geliefert hatten. Die 
-Menge meines Materials war zu gering, um solches 
zu versuchen, Jedoch wurde das Materiał zur 
qualitativen Analyse wie folgt behandelt: Mit der 
vierfaelien MengeNatrium-Kaliumcarbonat gemischt, 
wurde dasselbe allmahlich im Platintiegel zum 
vollen Schmelzen gebracht. Die Operation dauert 
etw'a 6 Stunden. Dadurch ist das Carbid in 
Silieal iibergegangen. Die Schmelze wurde in 
W asser gelost, mit Salzsaure behandelt und durcli 
Abdampfen nach der gewolmlichen W eise die 
Kieselsaure abgeschieden. Im salzsauren Filtrat 
wurde Eisen und Titan nacbgewiesen. Mit Blei- 
ebrotnat erhitzt, bildet das Materiał Kohlensaure. 
Es lag somit Siliciumcarbid v o r , welches aller 
Wahrscheinlichkeit nach in verscliiedenen hoher 
und niedriger carburirten Moditicationen auftrat.

It. Untersuchnng- dor Krystalle und IJrnchstiicke, die 
nicht auf den polarisirten Lichtstrahl einwirkten.

Dic untersuchten Krystalle und Bruchstucke, 
ilercn Gewicht etwa 20 mg betrug, zeigten alle 
Eigenschaften des Diamanten. leli habe schon 
friiher daruber in dieser Zeitschrift* berichtet. 
D ie d a m a l s  g e b r a c h t e n  M i k r o p h o t o g r a p h i e n

* „Stahl und Eisen": »Die Diamanten des Stahls* 
von Leon F r a n e k ,  18%, Nr. 15.

1. Juni 1897.

z e i g e n  j e d e m  K e n n e r  a u f  d e n  e r s t e n  Bl ick 
a l l es  C h a r a k t e r i s t i s c h e  des  D i a m a n t e n .

Ein grófseres Esem plar ais „den Stein Luxem- 
burgs” habe ich noch nicht gefunden. Dieser 
grofste im Hochofen gefundene Diamant befindet 
sich im Privatbesitze von Professor Dr. A. Ros se l .

Die 20 mg Diamant verbrannten im tiefen 
Platinschiffehen bei etwa 9 0 0 0 unter Bildung 
von Kohlensaure, welche ich nicht bestimmte. 
W ohl wurde aber nach dem Yerbrennen das 
Plalinschiffchen zuriickgewogen, und ich ermittelte 
auf diese Weise einen Aschengehalt von 0,16 bis
0 ,17 % . Es unterliegt deshalb keinem Zweifel, 
dafs wir es hier mit wirklichen Diamanten zu 
thun hatten.

Hiermit ist der praktische Theil meiner
l i  Monate dauernden Untersuchung beendet, 
obwohl noch manches Kornchen ununtersucht blieb.

VI.

Im Vorliergehenden schilderte ich den Gang 
meiner Untersuchungen und die Resultate in der 
Beihenfolge, wie ich sie erhielt. Bevor ich mieli 
weiter iiber das untersuchte Hochofenproduct aus- 
spreche, linde ich es fiir nothig,  die erhaltenen 
Besultate noch einmal geordnet zu bringen.

Das Materiał enthielt:
1. in W asser losliche Ferrocyanverbindungen 

im Krystallzustande;
2. rerschiedenartige Sulphide, Phosphidc und 

Arsenide;
3. verschiedenarlige Carbide;
■i. verschiedenartig krystallisirte SiO*-Verbin- 

dungen;
5. sieben verschiedenartige G raphite;
6. ein charakteristisches C y a n s t i c k s t o f f t i t a n ,  

der interessanteste Korper des Hochofen- 
productes; dieses C y a n s t i c k s t o f f t i t a n  
enthielt unreine D iam anten, welche mit 
Ru t i l  verunreinigt w aren ;

7. Kohlenstofftitan - Verbindungen versehieden- 
artiger Zusammensetzung;

S. Titanverbindungen, welche sich in W asser 
und in Salzsaure losten;

9. Stickstoffmetalle, welche unbestimmt blieben ;
10. verschiedene Arten von Siliciumcarbid;
11. Diamant.

Das Hiittenproduct, dessen Analyse hier vor- 
liegt, w urde, wie schon angedeutet, am Gestelle 
und Herde bei einer Reparatur des Ofens Nr. 111 
der Gesellschaft Metz k  Co. in Esch a. d. Alzette 
(Luxemburg) gefunden. Dasselbe besteht zum 
grófsten Theil aus Sublimationsproducten und ist 
auch ais ein solches zu bezeichnen. Den Haupl- 
bestandtheil desselben machen die Cyan- bezw. 
StickstofYverbindungen aus. Ferner treten Kohlen- 
stoff und Silicium ungefahr in gleicher Menge 
auf. Dann spielen die Verbindungen des Titans 
eine Hauptrolle.

Chemische und mikroskopischc Untersuchung u . s. w.
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Es ist ein Product, welches sich walirschein- 
lieh haufig bilden mag, und es lagen auch schon 
ahnliche Producte verschiedener Formen vor. 
Tilanhaltige Hochofenproducte sind durchaus keine 
Sellenheit.

W o l l a s t o n *  erwalmte schon solche, liiell aber 
das darin enllialtene Ćyansticksfofflitan fiir metal- 
lisches Titan. Yiele Untersuchungen iiber c-yan- 
stickstoflhaltige Hochofenproducte liegen vor.** 

S c h e e r e r * * *  fand Rutil gebildet in einem 
Hochofen.

Auch ist bekannt, dafs Graphit in den Hocli- 
ofenproducten in verschiedenen Modificationen 
auftritt. Krystallisirte SiOj-Yerbindungen sind auch 
schon in Hiittenproducten beobachtet w orden.f 

Bei all diesen friiheren Untersuchungen wurde 
das Mikroskop jedoch nicht genug benutzt. Meine 
Resultate lassen mich folgern:

1. Das vorliegende Product ist ein Sublimations- 
product, es ist bei sehr bober Temperatur 
entstanden und hat sich unter Druck all- 
mahlich abgesondert.

2. Kieselsaure lafst sich im Hochofen in allen 
Modificationen krystallinisch erhalten ; blofs 
sind die Krystallchen mikroskopisch klein.

3. Kohlenstofl' ist in allen drei Modificationen 
in gewissen Ilochofenproducten vorhanden. 
Man findet darin Graphitarten, welche schwer 
vom schwarzeń Diamanten zu unterscheiden 
sind. Zur Bildung von reinem krystallinischem

* W o l l a s t o n ,  Phil. Trans. 1823, 17, 400.
** Sielie unter Anderem : „Oeśterr. Zeitschrift fur 

Berg- und Hnttemveśeri“ 1858, Nr. 40.
*** B. II. Z. 1862, 28. 

t  V a u q u e l i n ,  A. di .  73, 102. — L. Gmel i r i ,  
A. Ro s e ,  P. A. 108, 25.

Graphit hiingt es sehr viel von der Bildungs- 
tem peratur, nocli m ehr aber von der Ab- 
kiihlung ab.

4. Der Graphit meines Productes hat sich zum 
griifsten Theil aus Gyanverbindungen gebildet.

5. Kohlenstoff vcrbindet sich mit Titan in allen 
mdglichen Yerhaltnissen zu krystallisirten 
Titancarbiden gleichen Gharakters.

6. Cyanstickstofftitan enthalt ofters ais Yerun- 
reinigung unreinen Diamant. Es kann Cyan- 
stickstofTlitan wahrscheinlich mit Erfolg zu 
Flufsmittel des Diamanten benutzt werden. 
Diamant verdankt ofters seine Farhung Titan- 
oxyden;

7. S i l i c i u m verbindet sich in allen Yerlialt- 
nissen mit Kohlenstotf. Alle S i l i c i u m -  
e a r b i d e  wirken auf den polarisirten Liclit- 
strahl ein.

8. Diamanten treten in hellen Exemplaren in 
manchen Hiittenproducten auf. Sie konnen 
sich ais Sublimationsproduct gebildet haben.

9. StickstofTverbindungen, hauptsachlich Gyan- 
verbindungen sind wesenlliche Befiirderer der 
Krystallisation des Kohlenstofis sowie der 
Carbide.

Ich glaube hiermit geniigend bewiesen zu 
haben, dafs unsere Hochofen uns Manches bieten, 
was w ir anderswo nicht linden. Es heifst nur 

i die Augen zu offnen und bei der Untersuchung 
! solcher Producte keine Zeit und Miilie zu scheuen. 

Durch meine Untersuchungen ist zur Losung des 
Diamantproblems ein bedeutender Schritt weiter 
gethan und durch die erhaltenen Resultate sind 
der chemischen Geologie viele wiclitigen Anhalts- 

i punkte gegeben.
Esch a. d. Alz., den 25. April 1897.

Z u sc l i r i f t en  an (lic Redact ion.  

Bertrand-Thiel - Procefs.

O e s t e r r .  O d c r b e r g ,  don 20. Mai 1897.

A n die
R edaction der Z e itsch rift „S tahl und  E isen1-

D ii s s e 1 d o r f.
A us dem  stenographischen  P rotokoll der H aupt- 

versam m lung  vom  25. A pril cr. au f Seite 417 cr- 
selie ich, dafs du rch  ungenaues S tenogram m  der 
Si nn dessen, was ich in  B ezug au f  die T em peratu r- 
erhOhung des E isenbades gesagt habe, vollkom m en 
en ts te llt is t, und  b itte  ich Sie, dies w ie folgt zu 
b e ric h tig e n :

„Ich g laube, dio bedeu tende T em peratu r- 
e rhohung  lilfst sich doch wohl d u rch  die Yer-

b rennung  von S ilicium , P hosphor. K ohlenstoff
u. s. w. erkliircn, denn durch  die Y erb rennung  
im  E isen selbst w ird dem  E isen jedenfa lls  m eh r 
W ilrm e zugefubrt, ais durch  die Y erb rennung  
von Gas iiber der Schlacke Nach m einer A n
sich t sind  die W arm eeinhe iten , welche im  E isen 
se lbst erzeug t w erden, w eit w irksam er a is  d ie
jen igen , w elche d u rch  V erb rennung  der Gase 
im  Ofen e rzeug t und  e rs t durch die Schlacke 
au f  das E isenbad einw irken  konnen .1'

Im dem  ich im  voraus bestens danke, zeichne 
łiochachtungsvoll

Kloslermnnn.
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Bericht iiber in- und ausliindische Patente.

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

Patentami in Berlin ausliegen.

10. Mai 1S97. KI. 5, C 6363. Einrichtung zum 
Vortreiben yon Tunnels, Stollen und dergl. in roiiigem 
Gebirge. L6on Chagnaud, Paris.

KI. 19, F 9333. Zweitheilige Eisenbalinśchiene. 
J. Fink, Paderborn.

Ki. 24, II 17 915. Kohlenstaubfeuerung. Max 
Haufsler, Berlin.

KI. 49, P 8455. Mascliine zur Herstellung von 
Klemmplatten. Georg Polack, Bochum.

13. Mai 1897. KI. 31, E 5279. Arbeitstisch fili' 
Gulsputzereien. Eisenhuttenwerk Marienhutte bei 
Kotzenau Actiengesellschaft (vormais Schlittgen & 
Ilaaśe), Kotzenau.

17. Mai 1897. KI 10, M 13 277. Yerkohlungs- 
retorte fur Holz und dergl. Robert Meyer, Breslau.

KI. 20, D 7792. Sćhlackenhaldenwagen. Dingler, 
Karcher & Co., St. Johann a. d. Saar.

KI. 40, R 9981. Verfahren zur Darstellung yon 
Chrom und Mangan im elektrischen Sclimelzofen. 
Dr. W alther Rathenau. Bitterfeld.

20. Mai 1S97. Ki. 5, S 10159. Ais Drillbohrcr 
ausgebildeter Tiefbohrer. Th. Suchiand, Berlin.

KI. 7, M 12 389. Walzwerk mit hydraulischer 
Einstellung der W alzen; Zus. z. Pat. 91573. Fritz 
Menne, i. F. Menne & Co., Weidenau-Sieg.

Ki. 19, B 19 691. Schienenbefestigung fflr Einzel- 
schwellen. Julius Bitlner, Breslau.

KI. 19, B 20237. Schneefanggitter aus Rund- 
eisen. Peter Brandt, Ingolstadt.

KI. 24, D 7811. Lufterhitzer. Robert Dralle, 
Glashutte Kiein-Suntel, Post Hasperde b. Hameln.

KI. 4-0, II 18400. ROstreactionsverfahren fur 
Schwefelbleierze. Thomas Huntington und Ferdinand 
lleberlein, Pertusola b. Specia, Italien.

KI. 40, M 13 776. Verfahren und Voi'riclitung zur 
Gewinnung von reinem Kupfer. Graf Ilenri de Mayol 
de Lupę, 1’aris.

Ki. 49, II 17S99. T- und Winkeleisen - Schneid- 
maschine mit geneigl liegendem Unterinesser, Hermann 
lladam , Aalen, Wurttemberg.

KI. 49, T 5243. Yorrichtung zum Bilden des 
sehragen Halses der MannlOeher beim Pressen der 
KesselbOden. Thyssen & Co., Mullieim a. d. Ruhr.

24. Mai 1S97. Ki. 5, II 18506. Keilyorrichtung 
zur Hereingewinnung von Kohle oder Gestein. F. Ileise, 
Gelsenkirchen.

KI. 31. O 2607. Formpresse. S. Oppenheim & Co., 
Hannover-IIainholz.

KI. 49, N 3913. Mascliine zum Abbiegen y o ii 
Blech. Svetozar Nevole, Wien.

Ki. 78, C 6365. Sprengstoff aus Ammonium- 
perehlorat und brennbaren StofTen. Oscar Frcdrik 
Carlson, Stockliolin.

KI. 7S, R I0 4S7. Yerfahren zur Herstellung 
stabiler Schiefs- und Sprengpulyer. Stanislaus Johann 
von Romocki. Berlin.<

Gebrauclismuster-Eintiaguiigen.
10. Mai 1897. Ki. 4, Nr. 73857. Magnetisch zu 

Offnender Riegelverschluls fflr Grubenlampen, aus 
einem im Innern eines HolilkOrpers durch federnden,

nur mittels Magnet zurflckziehbareu Ilakentlieil fest- 
gehaltenen entsprechend eingekerbten Riegelstift be- 
slehend. Dr. J. Hundhausen, Hamin i. W.

17. Mai 1S97. Ki. 20, Nr. 74464. Beweglicbe 
Doppelzungen an dreitheiligen Weichen. Hartgiifs- 
werk und Maschinenfabrik (yormals K. II. Kiihne & Co.) 
A.-G., Dresden-LObtau.

KI. 31, Nr. 74251. Modellplatte und Formkasten 
tragende Wagen mit SlutzbOcken am Wagengestell 
und Bolzen zum Abheben des Formkastens. Heinrich 
Rieger, Aalen, Wflrttemberg.

KI. 49, Nr. 74212. Yorrichtung zum Wickeln 
von Draht mit Druckscheibe und Vorschui>matrize. 
Wilhelm Prunte, FrOndenberg a. d. Ruhr.

KI. 49, Nr. 74428. Vorrichtung an Blechscheeren 
zum selbstthaligen Auseinanderhalten der Schnitt- 
flachen, bestehend aus einem in yerticaler Ebeue 
schwingenden Hebel, an welchem ein Stift oder eine 
andere seitliche ErliShung angebracht ist. Chemnitzer 
Blechbearbeitungs|Maschinenfftl)i'ik Richard Wagner, 
Chemnitz

Ki. 49 , Nr. 74507. Stempclvorrichtung zum 
Stempeln von dreikantigen Feilen mit drei gleichzeitig 
bewegten Stempeln. Gustav A rns, Remscheid, 
Schflttendelle.

KI. 49, Nr. 74508. Naben und achsloses Kai-ren- 
rad, dessen Speichen, in der Achslinie zusammen- 
laufend, sich zu Laufzapfen yereinigen. Wilhelm 
Schramme, Kalbe a. d. Saale.

24. Mai 1897. KI. 1, Nr. 74G36. Sieb- und Reini- 
gungsinaschine aus auswechselbarer Siebtrommel mil 
Schneckengang und mehreren hintereinander liegenden 
Waschen, gelagert auf einer Doppelwelle. II. Wiesche- 
brink, Rheydt.

KI. 4, Nr. 74706. Glas fur Bergwerkslampen mit 
nach oben kegel-, nach unten schalenfflrmiger Yer- 
engung im Innern. Louis Bay, Luttich; Vertreter: 
R. Deifsler, J. Maemecke und Fr. Deifsler, Berlin.

KI. 5, Nr. 74966. Schieb- und lenkbare Schnlm- 
radmaschine, gekeniizeichnet durch ein r(ihren- oder 
luttenartiges Gehause, in und an welchem die An- 
triebsyorrichtung der Schram rader angebracht ist. 
Friedrich Sommer, Essen a. Ruhr.

KI. 5, Nr. 74982. Zundschnuranzflnder aus das 
Schnurende einkleinmender Dose und in dereń Holil- 
raum mundendeinZundlifitchen-Piston nebst federndem 
Sehlagstfick. Wilhelm Meinhardt, Westenfeld bei 
Wattenscheid.

Deutsche Reichspatente.

KI. 4, Nr. !M)!)03, vom 17. September 1S95. 
H e i n r i c h  F r e i s e  in H a m i n e - B o c h u m .  Schutzkorb 
fu r  Grubensicherheilslampen.

Der Schutzkori) ist aus einem Drahtgeflecht her
gestellt, dessen Drahle abwecliselnd aus Eisen und 
einem leicht sehmelzbaren Metali bestehen. Der 
Schmelzpunkt des letzteren liegt unterhalb des Ent- 
zundungspunktes der Grubengase, so dals beim Auf
treten letzterer das infolge ihrer Verbrennung flflssig 
werdende Metali die Maschen des Geflechtes ausfullt 
und mit den EisendrSliteu eine undurchlassige Metall- 
kappe bildet, welche die Grubengase yon der Leucht- 
fiamme abschliefst.
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gang c gleiten kann. Dieser wird bei der Drehung 
des Dornes b milgenommen und dabei durch die

Mutter a  hindurchgeschraubt. Wird nun in der ge- 
zeichneten Anfangsstellung des Gewindeganges c an 
dessen Haken d der Draht e yerm ittelst seines gleich- 
gestalteten Hakenendes angehakt, so w ird der Draht e 
durch die Mutter a nachgezogen — und zwar auch 
dann, wenn der Gewindegang c am andern Ende der 
Mutter a ausgetreten ist. Auf diese. Weise kann der 
unbegrenzt lange Draht in seiner ganzen Lange 
schraubenfOrmig gewickelt und nach seiner Zer- 
schneidung zu Kettengliedern verarbeitet werden.

KI. 5, Nr. 1)0031, vom 25. Juni 1896. U go
S a 1 v o 11 i i n M a i 1 a n d. Yorrichtung zum Befestigen 
ton Gesteins - Drehbohrmaschinen.

Die Maschine hat einen Hohlbohrer a , welchem 
durch hydraulischen Druck im Cylinder b eine achsiale

Vorwartsbewe- 
_ m o gung und durch

die Zahnrader cd  
jjj] % jl ] eine Drehung er-
|m I a ,  £  theiltw ird. Beide

r ! f i ]  Rader cd  sitzen
J n ! v - zwischen den mit

l.j ' “ [IZ ! Ł J T  dem Cylinder b
! L f“ ! i p i  • -  A  fest yerbundenen

~ p  ! Scheiben e f, der-
j  . <i._ j  j r- ' iT Ti' a  art, dafs das Rad

i jj T  d bei seiner Dre-
hung den Hohl-

o v ! I bohrer a durch
• r  ! / ' S T ) Keil und Nuth

' ' A  l y . ' ,  I " 4  mitnimmt. Der
y  ii " RingjtderScheibe

Ą h y  L \*  f  wird durch Vor-
y< X  \  stecker « an der

BOchse h befes-
tigt, welche durch Keile i  in einem im Gebirge vor- 
gebohrten Lochę gehalten wird. Auf diese Weise
■werden die zum Halten der Maschine sonst iiblichen 
Geruste entbehrlich.

Schiebers e ais reducirtes Eisen in den mit fliissigem 
Eisen gefiillten Herdofen f  zu gelangen. Die Kanale b d 
mit den sie umgebenden Feuerkanalen sind aus dicht 
aufeinander gesetzten Formsteinen gebildet. In den 
Kaniilen b erfolgt durch die ubersturzende Bewegung 
eine innige Mischung yon Erz und Kohle bei starker 
Erhitzung, wahrend in den Kanalen d die Reduction 
des Eisenerzes bewirkt wird.

KI. 49 , Nr. 915.%, vom 25. December 1895. 
H e i n r i c h  W a c h w i t  z i n N u r  n b e r  g. Yerfahren 
zum Plattircn eon Alum inium  mit anderen Metallen.

Diinnes (0,1 mm) Kupierblech wird auf etwa
10 mm’ dicke Aluminiumplatten gelegt, wonach das 
Ganze zwischen gluhenden Platten erhitzt und zu- 
sammengeprefst wird. Es erfolgt dann das Auswalzen 
der plattirten P latte zu Blechen, welche wie Kupfer- 
bleche yerarbeitet werden kOnnen.

KL 49, Nr. 90002, vom 27. September 1885. 
P a u l  H e s s e  i n  D u s s e l d o r f .  Walzwerk zum  
Profiliren von runden Werkstucken in der fA ngs- 
richtnng zwischen drei oder mehr Walzen.

Das Werkstuck o (fiir einen Gewehrlauf) wird 
yon dem unter Federdruck b stehenden StOfser c durch 
die Fuhrung e zwischen die Walzen d geschoben und 
yon diesen nachgezogen bezw. durchgewalzt. Hierbei 

wird das linkę Ende des 
i Werkstuckes a yon dem sich

ip  x  • drehendenund yerschieben-
i H i n f l f t -  den Rohr fgefuhrt, wahrend

die Yerstellung der Walzen d 
entsprechend dem Profil des

1 Werkstiicks durch Keile g 
=?7 erfolgt, welche durch Hebel

h und Źugstarigen i  mit dem 
dcn StOlser c tragenden 

y - \  Kreuzkopfifc yerbunden sind.
Die gleiche Verbindung ist 
durch die Zugstangen l und 
den Hebel n mit dem Rohr f  
yorgesehen.

Kl. 49, Nr. 908(53, vom 5. Oct. 1895. H. d ’I l onę  
i n D u i s b u r g .  Yorrichtung zum ocaleń, schrauben- 
formigen Wickeln ton unbegrenzt langen Drfihten 
zwecks Erzeugung ton Kettengliedern.

In einer feststehendeii Mutter a dreht sich ein 
gegen Langsyerschiebung gesicherter Dorn b von 
tlachem Querschnitt, auf welchem ein loser Gewinde-

Kl. 18, Nr. 90 961, vom 19. Aug. 1896. H. A n w y l  
J o n e s  in Br o ok l y n .  Iletortenofen zum  lieduciren 
ton Eisenerzen.

Die Mischung yon Eisenerz und Kohle fiillt aus 
dem Mefsraum a in die von Feuer umspiilten Zickzack- 
kaniile b und yon hier — nach Oeffnung der Schieber c — 
in die schragen Kanale d, um nach Oeffnung des

X1.17 4
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KI. 1, Nr. 90921, vom 1. Sept. 1890. F r i e d .  
K r u p p  ( G r u s o n w e r k  in Ma g d e b u r g - B u c k a u ) .  
Yerschlufs fiir  Kolilen - TJntuiisscrungs - Yorriohtungeii.

Der Kohlensumpf a ist an seinem unteren Ende 
durcli einen in schragen Eiihrungen gleitenden Scliie- 
ber h verseblossen, so dafs er bei seiner Bewegung 
tiacli links vermittelst des Zabitótahgengetriebcs d

KI. 49, Nr. 90982, vom 17. Mai 1890. E l mo r e s  
G e r m a n  & A u s t r o - l l u n g a r i a n  Me t a l  C o m p a n y  
Li  ni. u n d  P a u l  E r n s t  P r  esc l i  l i n  i n  L o n d o n .  
Einfache und doppelte Kohrziehbank mit Vorrichtung 
zum  genauen Einstellen der zu zichenden Iiohre.

auch von der SchieberOITuung sich abhebt. Der Schie- 
ber 6 wird von zwei gelochteu Platten ce  gębildet, 
deren OetTnungen verm ittelst des ITandrades i  iiber- 
einander gestellt oder gegeneinander Y e rse tz t werden 
kOnnen. In letzterer Stellung des ganz geschlossenen 
Scłjiebers b wird der Sumpt a mit Kohle gefullt; dann 
entwiissert man die Kohle durch Uebereinanderśtelleu 
der Oeffnungen der Platten ce verm ittelst des Schraubph- 
liandrades i. Nach der Entwasserung zieht mail den 
Schieber b ganz zuriick, um den Sumpf a zu ehtleeren.

KI. 49, Nr. 90S07, vom 7. Jan. 1890. R. A. B r e u l  
i u B r i d g e p o r t ,  C o n n . ,  V. St. A. Maschine zu r  
Herstellung von Kelten bezw. Kettengliedern aus Draht.

_____________________________DieSkizzezeigtdio
lm .,r..... - Biegungen, welche

mit dem D raht vor- 
genommen werden. 
Nach der ■i. Bie
gung des Drahtes 
erhalten seine En- 
den geprefste Ver- 
tiefungen o und 
ErhOhungen, die 
beim Zusammen- 
biegen aufeinander 
gelegt und dann 
unter hohem Druck
— jedoch ohne 
Schweilsung und 
Lothung — ver- 
einigt werden. Zu- 
letzt erfolgt das 
Schranken des fer- 
tigen Kettengliedes.

KI. 49, Nr. 90979, vom 18. Oct. 1895. Ul m a n n  
& Co. i n Z u r  ich.  Yerfahren zu r  Herstellung von 
Stahlspanen (zum  Reinigen eon Parkettbuden).

Das Yerfahren besteht darin,  dafs eine Anzalil 
Slahlschciben von einer der Spandicfce eiitsprechenden 
Starkę auf den Dorn einer Drehbank gesteckt und 
gleichzeitig vom Uinfange nach der Mitte hin ab- 
gedreht werden.

KI. 40, Nr. !)1124, vom 28. Mai 1890. D r. Gh. A. 
B u r g h a r d t  in M a n c h e s t e r  u n d  G. R i g g  in Ecc l es .  
Yerfahren zu r Jleinigung ammoniakalischer Zinklaugen.

Um die ammoniakalischen Zinklaugen behufs 
spaterer Elektrolyse mit unlOslichen Anoden von 
Eisen zu reinigen, werden dieselben mit Zinnhydroxyd 
behandelt. Hierbei schlagt sich Eisen ais Oxyd 
nieder. Yon dem gleichfalls sich absetzenden Zinn- 
oxyd wird die klare Zinklauge abgegossen.

Hinter der Rohrziehbank sind Schienen a an- 
geordnet, auf welehen Katzen b laufen, an weichen 
das zu ziehende Rohr c verm ittelst Schrauben und 
Sciileifeii e derart aufgeluingt ist, dafs seine Achse 
genau in der Mittellinię des Zieheisens liegt.

KI. 20, Nr. 91 2(54, vom 10. April 1890. W a lth e r  
M u l l e r  i n  G r u b e  l l s e ,  N i e d e r l a u s i t z .  Schmier- 
lorrichtung fiir Seilbahnen.

Die auf dem Seil a 
laufende Rolle b, an 
deren Achse c das damit 
starr verbundene F5r- 
dergefiifs hangt, ist hohl 
und mit Schmiere gefullt. 
Dieselbe wird beim Rol- 
len des Rades b von 
einem auf der Achse c 
festen Flugele durch Ka
nale i  in die Laufrinne 
gedriickt, von w o sie sich 
auf das Seil a Yerthcilt.

KI. 18, Nr. 90S79, vom 3. Mai 1893. F. S c h o t l e  
in Ber l i n .  Yerfahren zu r Entschweflung ton Flufs
eisen (vergl. die Patente Nr. 71-819 und 80340 in 
„Stahl und Eisen" lS 9 i S. 501- und 1S95 S. 420).

Den Kohle - Kalk - Ziegeln wird pulverf0rmiges 
Mangan zugesetzt und auf diese Ziegel das entkohlte 
und entphosphorte Flufseisen gegossen. Hierliei bildet 
der Schwefel des Eisens mit dem Calcium und Mangan 

ein Doppelsulphid, welches 
ais Scblacke abgezogen w er
den kann.

KI. 24, Nr. 91 ISS, vom
27. August 1896. Mo r i t z  
l l e r w i g  i n  D i l l e n b u r g ,  
H e s s e n  - N a ś s a  u. Genc- 
ratorfeuerung.

Der Generator hat einen 
doppelwandigen Schacht a, 
durch dessen Hohlraum 6 
ein Theil der Gase der Unter- 
windfeuerung o und atmo- 
spharische Luft streicht, 
welche letztere hierbei sich 
erwarm t und bei c mit dero 
Haupttheil der Kolilenoxyd- 
gase sich m ischt, um diese 
Y o l l s t a n d i g  zu yetbrennen.
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K l. 1S, Nr. 91282, vom 25. October 1895. E m i l  
S e r v a i s  i n  L u x e m b u r g  u n d  P a u l  G r e d t
i n Es cli a. Alz. Einrichtung zum Einfilhrcn ton Eisen- 
schwamm in ein Eisenbad.

DusGemisch von F.isenerz und festen oder fliissigen 
Kohlen wasserstofTen gelangt aus dem Trichter a in

die RGhre b mit Trąnspórlschnecke, welche leLztcre 
das Gemisch dem Eisenbade c zuflphrt. Auf diesem 
Wege wird das Eisenerz unfer dem Einflufs der die 
ROlire b umspiilenden Yerbrennungsgase, welche bei d 
eingefulirt werden, reducirt, so dafs der gebildete 
Eisenschwamm, ohne mit der Luft  in Beriihrung zu 
koimnen, dem Eisenbad c zugefiihrt wird. Die Kohlen- 
wasserstoffe haben sich vorher verfluchtigt.

KI. 49, .Nr. 90811, vom
5. Juni 1896. Aug.  K l e i n  - 
s o r g e n  i n  Qu  ed  1 i n b u r g .  
Verfahren su r Herstellung 
doppelfernrohrartiger Sdtden 
oder Maslen.

Ein rechteckiges Blech wird 
zu einem Rohr a zusammen- 
gerollt und letzeres in der Mitte. 
soweit quer durchgesehnitten, 
dafs die Blechwindungen an 
einer Stelle b noch zusaramen- 
hiingen. Diese Stelle b wird 
dann um 180" umgebogen, 
so dafs zwei nebeneinander- 
liegende, an der betrefTenden 
Stelle aber noch zusammen- 
liarigende parallele Rohre ent- 

stclien. Nunmehr wird dieses Doppeirohr in einer 
Ziehbank in der Weise bearbeitet, dafs das zusammen- 
gewickelte Blech von innen heraus nach aufsen ge- 
zogen.w ird, wbbęi ein ausgezogencs doppelfernrohr- 
artiges Stiick c entsteht, dessen beide Tlieile an den 
undurchschnittenen Stellen zusanimenluingen.

Kl. 31, Nr. 91279, vom 12. September 1890. 
G u r d  Nu b e  i n  O f f e n b a c h  a. M. Formmaschine 
zum Formen von Rohren.

Das halbe Rohrmodell a ruiit in Lagern b c, die 
in Schiitzen des Tisches d gleiten kOnnen. Die Langs- 
verschiebung des Modellset erfolgt durch Dreiien der 
Schraube e mittels des Handrades f. In einer Nuth 
des Modellsn sitzt das halhe Flantschmodeli g, welches 
beim Langsverschieben von a auf d mitgenommen 
wird. Dagegen sitzt das Flantschmodeli o auf a und c

derart, dafs es sich mit a drehen mufs, bei der Liings- 
verschiebung von a aber auf c feststeht. Beim Formen 
wird zuerst die Entfernung der Flantschenmodelle g o 
durch Dreiien der Schraube e und Yerschieben des 
Modells a im Flantschmodeli o genau eingestellt. So
dami wird der Formkasten uber dem Modeli gestampft, 
Iliernach dreht man a um 180° aus der Form heraus, 
wobei das Flantschmodeli o von a mitgenommen wird, 
dagegen das Flantschmodeli g in der Form zuriick- 
bleibt. Letzteres wird nach Abnahme des Form- 
kastens aus der Form genommen und dann die zweite 
Formhalfte hcrgcstelit.

Kl. 50, Nr. 90339, vom 10. Januar 1S9G. J e a n  
H e i n s t e i n  i n H e i d e l b e r g .  Trommel-Kugel- 
milhle mit mehreren Kammern.

Die schrag gelagerte rotirende Trommel ha t zwei 
Kainmern h c, zwischen weichen ein Rost d ange
ordnet ist. In der ersten Kammer b rulil e i n e  grolse 
Kugel, welche das Gut grobzerkleinert, bis die Stiicke 
durch den Rost d gehen und in der Kammer c durch 
viele kleinc Kugeln feinzerkleinert werden.

Kl. 10, N r. 91513, vom 2S. Juni 1893. Dr. G. 
H o e p f n e r  i n  B e r l i n .  Verfahren zu r elektro- 
Igtisehen Zinkgewinnung.

Zinklaugen werden, gegebenen Falls nach vorheriger 
Reinigung, mit unlOsliclien Anoden, welche von einer 
ChioridlSsung umgeben sind, an Kathoden elektrolysirt, 
die auf einer oberhalb des Laugenspiegels befindlichen 
drehbaren Welle senkrecht angeordnet sind. Hierbei 
wird die Beseitigung der Wasserstoffblaschen er- 
leichtert und gleichmafsiges Zink erhalten.

K1.20, J ir .9 1 298, vom 12.Januar 1896. F r i e d r i c h  
BOhle in O b e r h a u s e n .  Eine bei Entgleisungen 
sich selbstthatig losende SeilMemme fu r  Furderwagen.

Am FOrderwagen. ist senkrecht eine Stange a 
befestigt, an dereń Ouerhaupt b das Seil c zwischen 
den Bolzen d d vermitteist des Armes e feslgeldemmt 
wird. Mit letzterem ist ein llo rn  f  vcrbunden, das 
hinter ein Horn g des am (Juerhaupt b drehbar be- 
festigten und das Seil c mittels eines Bugels h um- 
greifenden Hebels i greift. Entgleist der Wagen, so 
dreht das Seil c den Hebel i, und dessen Horn g 
dreht das Horn f  des Klemmarmes e, so dafs das 
Seil c den Wagon loslafst.
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S ta t i s t i s e l i e s .
Slalistische Mittheilungen des Vereins deutscher Eisen- und Slahlindustrieller.

Erzeugung der deutschen Hochofenwerke.*

B e z i r k e
Monat April 1897

Werke
(Firmen)

Erzeugung
Tonnen.

P u d t l e l -
R o h < - i s e n

u u d
• S p l e e f e l -

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

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen - Nassau . . .
S ch les ien ............................................................................
KSnigreich S a c h s e n .......................................................
Hannover und R raunschw eig ......................................
Bayern, W urttemberg und T h flr in g en .....................
Saarbezirk, Lothringen und L u x em b u rg .................

16
25
10

1
1
9

28 112 
46 05-4 
30 743

420 
2 850 

32 641-
c i s e n . 62 140 823 

140 913) 
143 825)

(im Marz 1S97 . . . .  
(im April 1896 . . . .

64
64

B e s s e m c r -
K o l i e i s c n .

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

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen - Nassau . . .
S ch le s ien ............................................................................
Hannover und B raunschw eig ......................................
Bayern, W urttemberg und T h flr in g e n ......................

4
2
1
1
1

34 558
2 014
3 500 
3 830 
1090

Bessemerroheisen Sa. . . 
(im Marz 1897 . . . .  
(im April 1896 . . . .

9
10
8

44 992 
47 463) 
4 t  259)

T l i o i i i a s -
R o h c i ^ e n .

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

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen - Nassau . . .
S c h le s ien ............................................................................
Hannovcr und B raunschw eig ................. .....................
Bayern, W urttemberg und T h u r in g e n .....................
Saarbezirk, Lothringen und Luxemburg . . . . .

12
3
3
1
1

14

U l 067 
1 70S 

15 267 
17 551 
4010 

135 93S
Thomasroheisen S a . . . . 

(im Marz 1S97 . . . .  
(im April 1896 . . . .

34
34
35

285 5-1-1 
298 243) 
257 113)

O  l e l s c r e i "  
K o l i e l s e n

und
G  i i  I s w a n  r e n

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

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen - Nassau . . .
S ch le s ien ............................................................................
Hannover und B raunschw eig ......................................
Bayern, Wurttemberg und T h u r in g e n .....................
Saarbezirk, Lothringen und L u x em b u rg .................

11
i
5 
2 
2
6

41 100
12 126
4 239
5 855 
2 243

23 424
f. Schm elzung. Giefsereiroheisen Sa. . . 

(im Marz 1897 . . . .  
(im April 1896 . . . .

30
30
28

88 987 
88 614) 
77 804)

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

62
9

34
30

140 S23 
44 992 

285 541 
8S987

Erzeugung im April 1897...............................................
Erzeugung im Marz 1897 ..............................................
Erzeugung im April 1896.......................................... ....
Erzeugung vom 1. Januar bis 30. April 1897 . . . 
Erzeugung vom 1. Januar bis 30. April 1896 . . .

—

560 343 
575 233 
523 001 

2 219 899 
2 036 -182

Nach Mittheilung der Oestlichen Gruppe ist in den Ziffern uber die Erzeugung fur Marz 1897 seitens 
eines schlesischen Werks ein grófserer Posten Thomaseisen versehentlich ais Bessemereisen eingestellt worden. 

Die berichtigten Zahlen stellen sich nunmehr fur Monat Marz 1897 wie folgt:
Besseraerroheisen Thomasroheiaen

Bezirk S c h le s ie n .......................... 3 454 t 17 346 t
Summa Deutsches Reich . . . 47 463 t 298243 t

Die Gesammtroheisenerzeugung fur Marz bleibt unverandert.
* Wir machen darauf aufmerksam, dafs vom 1. Januar d. J. ab die Gruppirung der deutschen Roheisen- 

statislik eine Aenderung erfahren hat. Die Redaction.
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Die Statistik der oberschlesischen Berg- und Hllttenwerke fiir das Jahr 1896.
(Herausgegeben vom „Oberschlesischen Berg- und Hflltenmannischen Yerein*.)

Es wurden gefSrderl bezw. erzeugt:
1SOO 1805

T o n n e n
1SM

Steinkohlen . . . . . 19586152 18063906 1719591S
Brauneisenerze . . . . 460775 467161 551720
Thoneisensteine . . . . 101S 613 2472
Eisenerze ais Nebenpro

ducte aus Zink- und
Bleierzgruben . . . . 7556 7920 5S0S

Schwefelkiese desgl. . . 3543 2316 2874
Galmei, Zinkblende . . 538852 540S24 574335
Bleierze ......................... 31096 31927 33S9S
Koksroheisen, Gufswaar.

1. Schmelzung . . . . 6151-19 531677 *513803
Ilolzkohlenroheisen . . 609 562 719
Gufswaaren 2. Schmelz. 

in Eisen u. Stahl einschl. 
Rohrengufs (138171) .

J  53123 /  31519 
\  10449

27746
9536

Halbfabric.ausSchweifs-
eisen zum Verkauf . . 16917 9641 9565

Desgl. aus Flufsmetall
zum Yerkauf . . . . 97434 7161-1 5S1S1

F e r t i g f a b r i c a t e :
Grob-, Feineisen, Gru-

benschienen . . . . 342707 301745 266140
H auptbahnmaterial . . 43997 89432 41623
Grobbleche, bis einschl.
5 mm stark . . . . 52941 43898 30972

Feinbleche, weniger ais
5 mm s ta rk ................. 39621 32756 30422

Schmiedestucke . . . 1846 1425 712
Stahlfaęongufs 2. Selim. 525 _ —
Universaleisen . . . . 8351 6001 43IS

D raht, Drahlwaaren,
R6hren, Fittings . . . 53641- 45131 44428

Umgeschweifstes Eisen . 153 138 223
R o h z in k ......................... 9S323 95430 92546
C a d m iu rn ..................... 10,666 6,84-7 5,952
Silberhalliges Blei bei

der Bohzinkgewinnung 1,113 1230 690
Zinkweifs, Zinkgrau,Blei

und Riickstande aus der
Zinkweifsfabrication . 1111 14,54 1267

Z inkb leche..................... 39488 35G76 34518
Silberhaltiges Blei aus

den Zinkwalzwerken . 524 S65 759
Zinkasche und sonslige

Nebenproducte aus den
Zinkwalzwerken . . . 526 454 3S0

Blei aus den Bleihfltten 20438 20017 19944
Glatte „ „ 2173 2049 2163
Silber „ „ 8,612 8,783 7,536
Stflckkoks, Kleinkoks,

G in d e r ......................... 1188490 1113706 1062179
Theer, Ammoniakwasser

bei der Koksbrennerei 80232 75847 59408
Schwefelsaure, 50 grad. 38772 26891 22396
Schweflige Saure . . . 926 1144 1645

_ . Gufswaar. 
Thomas- Giefse- Spie- l.Scbm et- 

eison reieis. geieis. ZUI1(,
t  t t  t

182032 52665 — 9
1S95 326067 33S63 132882 37905 960 —
1894 332451 32207 106558 42110 477 —

* Puddeleisen Besse- 
einschl.M ar- mer- 
tii< roheisen eisen 

t  t
189G 3*19620 31092

Nebenproducte bei tłem Kokshochofenlłelriehe: 
IS06 18D6 ISStt

T  o n n o n

Silberhalliges Blei. . . 71S 1126 1060
Ofenbruch, Zinksehwamm SSO 1155 787
Z in k s ta u b .....................  6038 6582 8331
Getemperte Selilacke. . 94515 93351 97621

Bei der Kupferexlractionsanstalt zu KOnigshfltte: 
lOOprocenliges Cement-

kupfer . . ................. 9S0.300 9O8.S00 911,90(1
S i l b e r .............................  0,597569 0,5434 1 0.1S7O19
G old .........................kg 1.2926 1.2724 1,1162
B le i ............................. t 1,430 —

Der Gesammtwerth der Produetion betrug:
Bei den Steinkohlen- und Erzgruben , 116925067 . ł  
Bei der Eisen- und Stahlindustrie . . . 12103335S . 
Beim Blei-, Zink- und Silherhflttenhetrieb 48799933 , 
Bei der Koks- und Cinderfabrieation . 13187725 ,
Bei der Fabrication von Schwefel und 

sehwefliger S a u r e ..................... .... 1101392 .
zusammen . 301050475 Jf.

(1895 =  257169303, 1894 =  213669113 uf.)

S t e i n  k o h l e  n g r u b  en.  Die Zahl der in die 
Statistik einbezogenen Steinkohlengruben isl gegen die 
des Yorjahres unverandert geblieben. Dio Kopfzahl 
der heschafliglen Arbeiter iibersteigt die im Vorjahre 
um 2S65; damit  ist die IWchstzahl — 56032 — 
bisher erreicht.

Der Vermelirung der Arbeiter entsprechend, hat 
sich auch die Zahl der Arbeitstage vergrOfeerl, dereń 
in 1S96 bei einer Gesammtenllolinung in H<5he von 
12692748 (39797711),// 15602554 (14662903) gezahll 
wurden. Der durchschnittliche Yerdienst eines er- 
wachsenen Arbeiters, flber und unler Tage durch- 
einander, wird statistisch zu 805 J t ,  der eines Jungen 
zu 232,7 und der einer Frau zu 256,7 J< festgestellt,

Die auf den Arbeiterkopf entfallendo durchschnitt- 
liche F3rderleistung betrug 319,(i (339,8) I, die einer 
maschiftellen 1’ferdekraft — Grubeupferd, dereń 1997 
(2003) unter Tage beschaftigl wurden, ais volle Pferde- 
kraft mit eingerechnet — 230,0 (213,6) t. Zur Forde
rung standen 199 (197)Maschinen mit 2421-5(25014) 111’ 
unter Dampf.

Gefdrdert wurden insgesamml 19586144(18069937)1 
Kohlen verschiedener KOrnung im W erthe von 
102170633 — 5,216 Jt. f. d. Tonne, unter ihnen
21.0 (21,8) % Stilcke, 26,1 (24,0) % Kleinkohlen und
14.0 (14,7) % Staub- und Gruskohlen. Erzielt wurde 
(ohne Selbslverbrauch) beim Yerkaufe von insgesamml 
18104140 (16541383) t 98905231 (90470988) 
und ein durchschniltlicher Tonneripreis im Werthe 
yon 5,466 (5,469) J L  In Procenten ausgedrtlckt betrug 
der reine Verkauf 92,02 (91,72), der Selbstverbrauch 
7,98 (8,28) % des Gesammtabsatzes in IlOhe von 
19674331 (180344S2) t. Der Absatz an Zink- und 
Bleihutteri beziflerte sich mit 1065200 (997 030), an 
Eisen- und Stałilhutten 1353899 (1244 457), an Koks- 
un d  Ginderbrennereien 1752121 (1580769)t; 13246277 
(12078008) t umfalste der reine Bahnversand und 
4613035 (3931751) t wurden flber die Grenze des 
Deutschen Reiches hinaus versendet. An der Ver- 
sorgung Berlins mit Steinkohlen war Oberschlesien 
mit 57,12 (61,93)% , England mit 20,08 (16,15) % 
betheiligt. In Bestand blieben am Jahresschlusse 
119 570 t.
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Im niedersclilesischen Revier wurden gefflrdert 
4065 749 (3S77 139) t, abgesetzt 3564410 (3 366490) t, 
brutto dafiir erlSst 24S22 854 (23576085) J l.

In den aufserdeutschen Theilen des oberschlesischen 
R eriers wurden gefórdert 9222378 (9152237) t.

E i s e n e r z g r u b e n .  Gegen das Vorjahr beliandelt , 
die Statistik 2 Fórderungen mehr, im ganzen 47 (45), 
bei weichen 26 Dampfmaschinen mit zusammen 4-73 IIP 
vorhnnden und im ganzen 3119 (3142) arbeitende 
Personen beschaftigt waren und 1263918 J l  an LOhnen 
empfingen. Gefórdert wurden 469 379 (475 094) t 
Eisenerze, darunter 1098 t. Thoneisensteine, mit einem 
W erthe von 2459204 (2453973) J l , Tonnenwerth 
5,24 (5,16) J l ; eingeschlossen sind Ilierin aus Zink- 
und Bleierzgruben ais Nebenproduet gefórderte 7566 t 
Eisenerze, dereń W erth an anderer Stelle zu 26 788 J l  
angegeben wird.

Gegen das Jalir 1891, in weichem sieb der dureh- 
schnittliche Tonnenwerth der Erze auf 4.S7 JC stellte 
und die Fórderung in 651537 t bestand, bc-rechnet 
sieli der Rtickgang der Fórderung zu 2S,3 % und der 
ihres Gesammtwerthes ungeachtet der Steigerung des 
Tonnenwerthes zu rund 23 %. Die durchscbnittliche 
Jahresleistung pro Arbeiterkopf berechnet der Sta- 
tistiker im Berićhtsjahre mit 148,07 (1-1S,S8) t. Der 
am Jahresschlusse verbliebene Haldenbestand betrug 
615576 (605818) t, deekt mithin bei gleichbleibendem 
Absatz, welcher 4507Ó3 t Brauneisenerze und 1236 t 
Thoneisensteine, im ganzen 451939 t uinfafste, reich- 
lich den Bedarf an oberschlesischen Erzen auf 16 Monate. 
Der Ruckgang des Absatzes erklart sich genugend 
diircli die stete Zunahme der Mitverwendung von 
fremden, nicht oberschlesischen Erzen und Schlacken, 
die statistisch 1-1-0577 bezw. 129 611 t in 1896 be- 1 
tragend festgestellt wird.

Gegen das Yorjahr hat sich die Zahl der statistisch 
behandelten Z i n k -  u n d  B l e i e r z g r u b e n  um eine 
verm indert; man zalilt im Berićhtsjahre nur mehr 
36, bei deneil 192 (163) Dampfmaschinen mit 8012 
(7377) IIP vorhanden waren und 10061 (10039) 
arbeitende Personen und 176 (174) Grubenpferde be
schaftigt wurden. An JahreslÓhnen wurden 5588191 
(5480463) J l  statistisch registrirt und eine kleine 
Steigerung der Lohnsiltze der einzelnen Arbeiter- 
kategorieu festgestellt.

Die eingangs dieses summarisch genannte Fiirde- 
ruug dieser Gruben zerlegt sich in 253 738 (263260) t 
aulbereiteten, 9600 (9891) t unaufbereiteteri Gahnei, 
275 514 (267 673) t Zinkblendc, 35-43 (2316) t Schwefel- 
kies und 31096 (31927) t Bleierze. Die Menge der 
ais Nebenproduet mit gewonncnen Eisenerze ist bereits 
weiter oben genannt.

Dio Fórderung der werthvolleren Erze ist fast in 
allen Sorten gegen die Yorjahrige zuruckgegangen, 
gleichwohl ist ihr Gesammtwertli bedeutend gestiegen: 
er betragt in 1896 12 32201S gegen im Vorjahre 
8836829 J l .  Die Durchsebniltswerthe der Tonne 
belaufen sich auf 7,80 (5,35) J l  beim Galmoi, 28,35 
(17,08) J l  bei der Blendę, 75,70 (70,57) J l  bei den 
Bleierzen und 9,38 (8,21) J l  bei den Schwefelkiesen.

Der Absatz betrug an Galmei 2777-W- (292961), 
an Blende 335672 (298387), an Bleierzen ' 31 255 
(32 032) und an Schwefelkiesen 3943 (2195) t.

Nachdem die K o k s a n s t a 11 der Kdnigl. Hutte 
zu Gleiwitz hinzugetreten ist, waren im Berićhtsjahre 
14 Werke gegen 13 in 1895 statistisch zu behandeln, 
bei denen zusammen 13 vcrschiedene Ofensysteme 
vorhanden waren.

Die Zahl der beschaftigten Arbeiter stieg von 
3361 auf 36S0 und der von denselben ins Yerdienen 
gebrachte Lohn von 2 057 54-9 auf 2346575 J t .

Erzeugt wurden 10079S7 (945042) t Stiiekkoks, 
89-162 (81-448) t Kleinkoks, 91 OH (84-221) t Cinder 
und 80 232 (75S90) t Nebenproducte.

Der Steinkohlenverbraucli ist statistisch angegeben 
mit 1743390 (1 619 07S) t und der W erth der Er
zeugung an Koks und Cinder mit 11 190053 (10409388), 
an Nebenproducten mit 1997672 (25.1-1768), zusammen 
mit 13 187 725 (12924156) J l .  Das Ausbringen lafst 

; sich nicht bereehnen, weil der Kofi)enverbrauch der
2 Cinderbrennereien nicht Y on denen der Koks- 
anstalten getrennt angegeben ist.

Zu den zwei in 1895 Y o r h a n d e n e n  S c h w e f e l -  
s a u r e f a b r i k e n  sind zwei neue im Berićhtsjahre 
gekommen— Lazybutte, GuidottohtiLte—  mit 3-1 liost- 
6fen und 6 Kammern mit 21400 cbm Rauminhalt; 
letztere sunimiren nuninehr 76 (42), 19 (13) und 
78000 (56600) — aulserdem waren 117 (117) Kilns 
Yorhanden.

Thatig waren bei der Schwefelsaurefabrication 
658 (551) Arbeiter, dereń Gesammtlohn zu 533 706 
(434807) J t  angegeben wird.

An Rohmaterial sind 104177 (81857) t Blende, 
33 t Salpeter und 260 t Salpetersaure verbraucht 
worden und ais Product haben sich aufser den eingangs 
dieses verzeichneten SJuiresorten und Mengen 80 321 
(65168) t abgeróstete Blende ergeben. Der Werth der 
Erzeugung, welche ausverkauft wurde, belief sich auf 
1067 3-18 (778 700) J t.

S c h w e f l i g e  S a u r e  wird nur noch bei Silesia- 
liiUte 5 (Lipine) fabricirt, wobei 123 (131) Personen 
mit 100821- (103 243) J l  Lohn beschaftigt waren. 
Verbraucht werden 25597 (-1-2 689) t rohe Blende und 
producirt 926 (111-1), abgesetzt 859 (1255) t schweflige 
Saure. Der Werth der Erzeugung beziffert sich mit
37 011 (18915) J l.  An abgerósteter Blende wurden 
gewonnen 20178 t.

Nachdem im Berichtsjahr das Iloehofenwerk der 
KOniglichen Hutte zu Gleiwitz nach Yollendetem Um- 
bau den Betrieb wieder aufgeńommen hat, w aren 11 
(10) H o c h  o f e n  w e r k e  statistisch zu behandeln; 
von den 37 Yorhandenen Hochdfen standen 28 (25) 
wahrend 1361‘ r, Wochen im Feuer und lieferten 
615-119 t Roheisen und Gufswaaren 1. Schmelzung 
gegen 531 677 t dergleichen im Jahre Yorlier, die 
hOchste Erzeugung, welche jemals bei Oberschlesiens 
HocliOfen fiel. Roheisenfall per Ofen und Woche 
452,13 (-11-1,01) t. Motoreuausrustung 126 (143) Dampf
maschinen mit 12636 (11536) IIP, 1 (I) W asserkraft 
von 5 (5) IIP, Belegschaft 3659 (3S36) Arbeiter, unter 
ihnen 661 (599) Frauen, Lohn der einzelnen drei 
Arbeiterkategorien 813,12 (807,91), 373,25 (329,51) 
und 317,81 (332,40) J l .  Verbraucli an Erzen 1000487 
(966 781) t, an Brucheisen 7825 (4531) t, an Schlacken 
und Sinter 31-7 379 (271059) t, an Kalk- und Dolomit- 
zuschlag370884(375 512) t, an Steinkolilen und Schmelz- 
koks 795318 (711587) t. Der relative Schmelz-Brenn- 
materialverbrauch 1,292 (1,344) ist seit 1891, wo er 
nocli 1,620 betrug, stetig geringer geworden.

Die Steigerung des Erzverbrauchs entfallt aus- 
schliefslich auf ausHindische Erze (408661 t), von 
denen 25,4 % mehr ais im Yorjahre durchgesetzt 
wurden. Der Verbraueh an Schlacken und Sinter ist 
um 26,8 % (73 320 t) gestiegen, der an ZuschlSgen 
um 1,2 'i-. (4-658 t) gefallen; Kohlen und Koks wurden 
um 11,3% (80761 t) mehr vergichtet, ais in 1895. 
Zu secundaren Zwecken wurden 65 608 t Steinkohlen 
verbrannt.

Die Roheisenerzeugung stellt ein Mehr von 15,7 % 
(83 7361) gegen die im Jahre vorher. die Sorten finden 
sieli eingangs dieses angegeben. Die Erzeugung an 
Puddel- und Martinroheisen hat gegen das Yorjahr 
eine Steigerung um 2 3 5 5 3 1 erfahren, betragt 56,81% 
von der Gesammterzeugung, immerhin um 4,52 % im 
gleiehen Verhaltnifs weniger ais in 1895.

Die Erzeugung an Thomasroheisen stieg um 
49151 t. die an Giefsereiroheisen und Hochofengufs 
lim 117CD t, an Bessemerroheisen . erlitt sie einen
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Riickgang in HOhe von 2771 t. Spiegeleisen wurde 
im Berichtójahr in Oberschlesien nicht erzeugt.

An werthvolleren Nebenerzeugnissen hatte der 
Hochofenbetrieb einen empfindlichcn Ausfall zu ver- 
zeichnen — augerischeinlieh infolge der verstarkten 
Vergichtung auslandischer Erze — ; an silberhaltigem 
Hochofenblei wurde nicht die Halfte der Ausbeute in 
1S95, 71S (1426) t, erreicht, an Olenbruch und Zink- 
schwamm wurden 880 (1155) t und an Zinkschwamm 
6038 (6582) t gewonnen.

Der Gesammlwerth der Erzeugung (Roheisen und 
Nebenerzeugnisse) ist gegen den des Yorjahrcs um 
5272565 J t  (19,5% ) gestiegen, der Durchschnitts- 
w erth einer Tonne Roheisen um 4,0%  = 2 ,0 1  J t  aul 
51,Si (49,80) J t.

Der Absatz an Roheisen im Inlande und zum 
Selbstverbrauch belief sich auf 623585 (545 688) t, 
der nach Oesterreich auf 2765 (16059) t und der 
nach Rufsland auf 820 (1876) t;  im Bestand blieben 
10647 (22429) t.

Yon den beiden vorhandenen I l o l z k o h l e n -  
b o c h ó f e n  — Bruschik und Wiosko — war nur 
der letztere wahrend 27'/i Woclien im Betrieb. Pro- 
duclion 609 t.

Der Gesammtabsatz an Roheisen belief sich aul 
666 (563) t, der Geldwerth der Production betrug 
62500 (57 700) J t,  der Werth der Tonne Roheisen 
demnach 102,6 (102,7) J / \  der Yerkaufspreis stand 
auf 104 bis 108 J t  fiir graues und 100 J t  filr weifses 
Roheisen und ist unverandert der vorjiihrige.

E i s e n g i e f s e r e i e n .  Trotz einigen Wechsels ist 
die Anzahl der statistisch behandelteh Eisengiefsereien 
gegen die des Vorjahrs unverandert geblieben; hiuzu- 
gekommen ist die ROhrengieiserei der Donnersmarck- 
hutte, in Wegfall die Jacobshiitte. Sammtliche 25 
Etablissements besalsen bezw. betrieben 58 bezw. 44 
Cupoliłlen, 14 bezw. 11 FlammOfen, 11 bezw. 5 Martin
ofen; im Jahre vorher stellten sich dieso Zahlen in 
gleicher Reihenfolge wie folgt: 56 bezw. 39, 17 bezw. 13 
und 6 bezw. 4. Es fanden 6150, 265 und 1720 Schmelzen 
in den verschiedencn Ofenkategorien statt, bei denen 
insgesanimt 2373 Arbeiter Besch&ftigung fanden und 
dalur mit 1 782 675 J t  entlohnt wurden. Bemerkt 
wird, dals die Lohnsatze durchgehends und zum Theil 
erhebliche Steigerungen erfahren haben. An Motoren 
waren yorhanden 29 (33) Dampfmaschinen mit 610 
(735) IIP und 6 (6) Geffille mit 121 (131) 111’; bei
6 Werken lieferte der zugehOrige Hochofenbetrieb 
den nOthigen Geblasewind.

An Schriielzmaterialien wurden yerbraucht: an 
Roheisen, Alt- und Brucheisen 53436 (43530) t, an 
Stahl, Sclimiedeisen und Abialleń 2951 (2675) t;  an 
Schmelzbrennmaterialien: 1 ('>4-77 (13536) l Koks und 
Steinkohlen; an Dampfkohlen und zu secundaren 
Zwecken 20 762 (20098) t Steinkohlen, Holzkohlen 
und Koks.

Erzeugt wurden d am it:
Eisengufswaaren aus Cupoldfen . . 48517 (3S174) t

„ FlammOfen . 1 198 ( 1049) t
Stahlguls aus C u p o lo fen ....... 431 ( 325) t

„ , Martinofen . . . . 2 977 ( 2415) t
Insgesainmt 53123 (41 963) t

darunter ROhren 13S17 (10 449) t.
Der Absatz an Fremde und an die eigenen Werke 

beziflerte sieli mit 5 1 S97 (40425) t und der Geld
werth der Erzeugung m it 7 0P1458 (5693492) J t.

W a l z w e r k s b e t r i e b  f u r  E i s e n  u nd  S t ah l .  
Die BetriebsausrOstung der wie im Yorjahre statistisch 
behandeiten 19 Werke bestand in: 332 (319) Dampf
maschinen mit 16141 (14153) HP und 3 (3) Gefallen 
mit 115 (130) HP bei der S c h w e i l s e i s e n e r z e u g u n g  
sowie 79 (75) Dampfmaschinen mit 14262 (14163) HP, 
von denen 32 (31) mit 3646 (3634) IIP zur Herstellung

der Halbfahricate dienten, bei der F l u f s m e  t a 11 - 
e r z e u g u n g .

An Oefen und maschinellen Apparalen waren 
yorhanden bei der S c h  w e i f s e  is e  n e r z e u g u n g : 
265 (258) Puddelofen, 138 (138) SchweifeSfen, 41 (41) 
GliihOfen, 4 (4) RollOfen, 15 (?) WarmOfen, 13 (20) 
sonstige Oefen, 56 (56) Dampfhammer und 8 (6) 1’ressen.

Der F l u f s e i s e n e r z e u g u n g  standen zur Yer- 
liigung: 7 (7) Cupolofen, 2 (2) GufsstahlOfen, 1 (1) 
Roheisenmischer, 2 (2) Bessemerbirnen, 4 (4) Thomas- 
birnen, 18 (17) basische MartinOfen, 1 (1) sauer zu- 
gestellter Martinofen, 42 (45) SchweifsflammOfen, 19(18) 
GluhSfen, 7 (7) Blcchgluhofen, (i (?) WarmOfen, 2 (2) 
DolomitbrennOfen, 1 (l)Spiegeleisenofen, 16(16) Dampf
hammer und 3 (?) Pressen.

Zur Benutzung seitens beiderlei Raffinirwerke 
fanden sieli an W alzenstrafsen: 12 (12) fur Roh- 
schienen, 20 (20) fiir Grobeisen, 27 (25) fur Feineisen.
6 (6) fiir Grobbleche, 12 (14) fur Feinbleche, 1 (1) 
fur Schienen, 1 (1) fur Schienen und Grobeisen, 2 (2) 
liir Bandagen, 1 (1) Unirersaleisen, 1 (?) Blockwałz
werk und 1 (1) Kaltwalzwerk.

Dio Zahl der beschaftigten Arbeiter war 16 189 
(14319), ihr Gesammtlohn belief sich auf 12441008 
(10S73832)-//, der Durchschnittślolin eines erwachsenen 
Arbeiters auf 801,4 (789,9), der einer Frau auf
287,8 (308,2) und der eines Jungen auf 339,0 (341,5) JL

An Roheisen wurden yerbraucht 576 497 (500980) t, 
an Materialeisen u. s. w. 306578 (262 753) t, an Eisen- 
erzen 2125 (2222) t und daraus mit 1 092 711 (978399) t 
Brenumaterialien 114351 (81 288) t llalbfabricate zum 
Yerkauf und 4S99SS (425649) t Fertigfabricate er
zeugt. Die Erzeugung an Hauptbahhmąterial bat 
gegen die des Yorjahres um 4565 t =  l l , 6 % zu-
genommen, die speciell an Schienen um 5500 t. Ali
Grobhlechen wurden 9013 t =  20,6 % und an Fein- 
blechen 6865 t ■= 21,0 % mehr erzeugt ais im Jalire 
yorlier.

Die Erzeugung von Flulsmetall-Halbfabricatcn 
uberhaupt hat gegen das Vorjahr um 20,2 % zu-
genommen; an Martinblocken wurden 26923 uud an 
ThomasblOcken 36 214 t mehr, an Besseinerblócken 
dagegen 2308 t weniger erzeugt.

Auf die Fertigfabricate allein bezogen, bereebnet 
sich ein relątiver Yerbrauch an Roh- und Material
eisen in Ilfihe yon 1,807 ( 1,797), an Brenumaterialien 
yon 2,230 (2,99) t.

Der Absatz an Ilalb- und Fertigfabricaten wird 
statistisch festgelegt zu 111 310 (81 323) bezw. 4S2322 
(433354) t, der verbliebene Bestand an Fertigfabricaten 
zu 22797 (15656) t.

Der Geldwerth der Erzeugung betrug fur die 
llalbfabricate zum Yerkauf 9 243 677 (6563324), fur 
die Fertigfabricate 60611915 (48824718) zusammen 
69855592 (55388012), im Durchschnitt f. d. Tonne 
116,26 (109,26) A .

Die Erzeugung des F r i s c h h u t t e n b e t r i e b s  
bestand in 153 (138) t Stab- und Schereisen, der Ab
satz in 152 (129) t, in Bestand blieben 25 (21) t. 
Der Geldwerth der Erzeugung betrug 21 534 (19191) J i.  
Der Betrieb ging wio seit Jahren in Carishutte und 
Yossowska mit den frfiheren Einrichtungen um und 
beschaftigte 10 Arbeiter wahrend 46 Wochen, in denen 
die an LOhnen 4121 J l  ins Yerdienen brachten und 
212 t Eisen und Stahl bei 125 t Holz- und 81 t 
Studkkohlen umarbeiteten.

Herstellung von D r n h t ,  D r a h t w a a r e n ,  K e t t e n  
u nd  S p r u u g f e d e r n  ging in den Werken der Ober- 
schlesischen Eisenindustrie - Gesellschaft Unterwerk, 
Oberwerk, Ornontowitz, die von gezogenen R o h r e n  
im grali. Henkelschen Rohreuwalzwerk Uethlen-Falva- 
hutte (Schwientochlowitz), im Huldschinskyschen 
RShrenwalzwerk zu Gleiwitz und in dem der Ver- 
einigten Kdnigs- und Laurahiitte zu Laurahutte um. 
Sammtliche Werke yerfugten uber 285 (373) Schmiede-
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fcuer und Oefen, sowie uber C (0) Hammer, 8 (7) 
Walzenstrecken, 2 (2) Rohrziige, 1110 (1099) Draht- 
ziige, Nagelmaschinen u. s. w. und henutzten 41 (4 1) 
Darnpfmaschinen mit ,'!959 (3169) IIP, wobei 2911 (2601) 
arbeitende Personen Beschiiftigung und eine EntlOhnung 
ih  Ilfihe von 2241 723 (1938920) J l  fanden.

Der Materialverbrauch der genannten vier Werke 
wird ais 58 215 (191.22) t Eisen- und Stahlwalzdraht 
und Walzeisen, 83217 (78362) t Steinkohlen, 1990 
(1700) t Koks und 100 (50) t Cinder betragend an
gegeben; die Erzeugung soli in 53641 (15131) t 
Fabricaten, der Absatz in 53 322 (47 4-19) t derselben 
bestanden haben. Der Geldwerth der Erzeugung wird 
vom Statistiker unter theilweiser Schatzung zu 
11678677 (8699914) J t  und der Durcbsehnittswerth 
f. d. Tonne zu 218 (193) J l  festgestellt.

Z i ii k h u 11 e n b e t r  i e b fiihrten 23 (23) Werke, 
unter ihnen 1 (1) Blenderóstanstalt. Die bei denselben 
vorhandenen 128 (124) gewOhnliche und 404 (396) 
Siemens-GasBfen raum ten 4-085 (4300) bezw. 14606 
(14356) Muffeln und verbraucbten dereń im Berichts- 
jahre 174512 (169218) Stiick, von denen im Jahres
durchschnitt jede derselben 563 (564) kg Rohzink 
lieferte.

Man beschaftigte auf sammtlichen Werken 7673 
(7513) Arbeiter, darunter 1671 (1601) Frauen, und 
zahite ihnen zusammen 5357 095 (5160061) J t  Lohne 
iin Laufe des Jahres, Mann, Jungen und Frau durch
schnittlich 829,53 (811,32), 249,04 (269,80) bezw.
309,01 (310,70) J l.

Der Verbrauch au mineralischen und sonstigen 
Schmelzmaterialien belief sich auf 272 S 17 (272 920) t 
Galmei, 237 G20 (226439) t Zinkblende, 1761 (1795) 
Ofenbruch und Zinkschwamm und 8423 (7749) Zink- 
asche u. s. w., an Brennmaterialien wurden verbraucht 
1065063 (1027 913) t Kohlen und Cinder, an leuer- 
festem Thon 26 675 (28215) t.

Aus diesem Yerbrauche fielen ais Erzeugung 
9S323 (95430) t Rohzink, 10666 (6847) t  Cadmium 
und 1113 (1230) t  Blei, die einen Gesammtwerth von 
29782274 (26053877)J l ,  und einendurchschnittlichen 
Tonnenwerth von 299,49 (269,56) J t  hatten. Der 
Marktwerth der Tonne Bohzink, gewShnliche Sorte, 
lietrug in den Yier Yierteln des Jahres 270 (250), 
310 (260), 310 (270) bezw. 320 (270) J l.

Der Bestand am Jahresschlusse wird zu 4500 t 
Rohzink, 449 kg Cadmium und 203 t Blei angegeben, 
im Jahre Yorher bestand er aus 734S t, 1585 kg 
und 277 t.

Wio seit Jahren erzeugte Z i n k w e i f  s nur die 
Fabrik zu Antonienhiitte. Im Bestand blieben 176 t.

Wie im Jahre yorher wurden Z i n k  b l e c h e  von 
5 Werken erw alzt, welche mit 12 SchmelzOfen, 
5 WarmCfen, 8 einfachen und 12 Doppelstrecken,
11 Grob-, 5 Kreis- und 2 Packetseheeren, 20 Dampf- 
maschinen mit 1848 HP und einer Gesam mtwasser- 
kraft von 320 IIP arbeiteten. Sie beschaftigten zu
sammen 741 (6S5) arbeitende Personen, denen sio 
an LOhnen 555 328 (527 631) J l  an LOhnen zahlten 
und dereń Einzelverdienst zu S25,93 (875,71), 365,S7 
(388,15) bezw. 327,70 (314,22) J l  angegeben wird.

Die Erzeugung betrug unter Verarbeitung von 
■10738 (36SS3) t Rohzink 39 488 (35 676) tZinkbleche, 
524 (S65) t Blei und 526 (451) t Zinkasche und andere 
Nebenerzeugnisse, bei einem Kohlenverbrauche von 
33 782 (31 673) t.

Der Geldwerth der Gesammterzeugung belief sich 
auf 12819051 (100S9938) J l  und nach den Erzeug- 
nissen yertheilt auf 12 631852 (9 866 196) J l  fur die 
Bleche, 107 979 (164367) Jt. fflr das Blei und 79220 
(59 386) J l  fur die Nebenerzeugnisse. Der durch- 
schnittliche Tonnenpreis fur Bleche berechnet sich 
auf 319,89 (276,55)

Die KOnigliche Friedrichshutte und die W alter- 
Croneckhutte besitzen fur ihre B l e i  - und S i l b e r -  
h f l t t e n b e l r i ć b e  9 (8) SchachtschmelzOfen, 13 (14) 
FlammOfen, 9 (9) RflstOlen, 4 (4) Treib-, 2 (2) Silber- 
feinbrennOfen und 21 (21) Entsilberungskessel, daneben 
IS Darnpfmaschinen mit 353 HP. Sie beschaftigten 
zusammen 610 (597) arbeitende Personen, denen 
415582 (419 064) J l  an LOhnen gezahlt wurden. Es 
wurden 31501 (33480) t Bleierze durchgesetzt, 1804 
(2464) t Hochofen- und Zinkblei entsilbert bezw. 
raflinirt und dabei eine Erzeugung erzielt Yon 20438 
(20017) t  Blei, 2173 (2049) t Glatte und 8642 
(8883) kg Silber, dereń Gesamintwerlh 58S5116 
(5 274366) J t  betragen hat. An Kohlen und Koks 
wurden 32076 (28375) t verbraucht.

Der durchschnittliche Tonnenwerth von Blei und 
Glatte stellte sich auf 225,78 (204,38) J l,  der W erth 
des Kilogramm Silber auf 91,SI (87,04) J l.

An Bestanden blieben am Jahresschlusse 118 
(532) l Blei, 1S1 (138) t Glatte und 161 (0) kg Silber.

Die Oberschlesische Montanindustrie beschaftigte 
im ganzen wahrend des Bericlitsjahres 109830 (103245) 
arbeitende Personen und entlohnte sie mit 79529347 
(73153723) J l .  j>r . Le0.

Berichte Uber Yersaimulimgen aus Fachyereinen.

Eisenhiitte Dusseldorf.

Am Samstag den 8. Mai hatten sich, einer freund- 
lichen Einladung der Firma Fr. & E. Wok-er  folgend, 
gegen 50 Mitglieder und Gaste der Eisenhiitte Dussel
dorf mit ihren Damen zur Besichtigung der von der 
genannten Firma unter Mitwirkung des hiesigen 
Architekten- und lngenieurvereins ins Leben gerufenen
Soiider-Ansstollung fiir Iloiz- mul Liiflungsanlagen
in den damit verbundenen Baumen der Rheinisch- 
westfalischen Baufachausstellung eingefunden. Unter 
sachkundiger Fuhruńg des Hrn. E mi l  W o k e r  wurden 
die einzelnen Abtheilungen beider Ausstellungen in 
Augenschein genommen.

Hr. Ingenieur C. S c h o t t - K o l n  machte alsdann 
folgende Mittheilungen uber die Bedeutung der

rhcinisclien Braunkolilenindustrie.
M. II.! Gestatten Sie mir, Ihnen kurz eine Einfuh- 

rung in die Verh;dtnisse des rheinischen Braunkohlen- 
bergbaues zu geben, dessen Hauptproduct, dic Briketts, 
Sie hier ausgestellt flnden, und welche Ihnen trotz der 
beinahe umnittelbaren Nachbarschaft doch mehr oder 
weniger fremd seindurften. DasGebietdesabbaufahigen v 
Vorkommens der Braunkohle erstreckt sich in der 
Tertiarformation wesentlich auf dem Riicken des 
sogenannten Yorgebirges aus der Gegend von L i b l a r ,  
Bruhl iiber Hermulheim, F rechen, Medrath bis 
jenseits Horrem. Die mittlere Langenerstreckung 
betragt 24 km , die mittlere Breite 5 km, die be-
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deckte F lachę dem nach rund 120,0 gkm . Bei einer  
ilurchschniltlichen  U eberdeckung von 10 bis 15 in 
Abraum  sehw ankt d ie M achtigkeit zw ischen  15 und 
40 m, im  Mittel ist sie  etw a 30, so dafs nach einer  
Schatzung von Geh. B ergrath H e u s  1 e r - Bonn die 
anstehende Menge von  Braunkohle etw a 3600 Mili. 
T onnen betragt. Vom technisch-volksw irthschaftlichen  
Standpunkte aus ist es nun sehr in teressant zu sehen, 
w ie eine so grofse M enge von b illigst zu gew innen- 
dem B rcnnm aterial und zw ar im einfachsten  T agebau, 
ohne jedw ede Fflrderm aschine und W asserhaltung, mit 
blofser M enschenkraft und einfachsten G erathen, so  
lange u nausgebeutet hat liegen  b leiben  kOnnen. W elch  
grofsen W erth hatte die Braunkohle fur d ie ihr be- 
naclibarten B ezirke vor Erbauung der E isenbalm en, 
bei den dam aligen  P reisen  der Steinkohle, g e h a b t! 
Es zeigt sich  h ier aber auch w ieder d ie flfler gem achte  
E rfahrung, dafs ein Land eine gew isse  HOhe der 
gew erblicheri E ntw icklung erreicht haben m ufs, bevor 
man beginnt, allen  se inen  B odenschalzen  aufs genauesLc 
nachzuspOren. So ist denn d ie e igen llich e  E ntw ick
lung des R hein ischen  Braunkohlenbergbaues in die 
Zeit des vollen  W ettb ew erb esd er benachbarten grofsen  
Steinkolilenbezirke gefallen  und hat gegen d iese einen  
harten Kainpf zu b estehen . Zur Zeit w erden  in  etw a  
520 B e tr ieb en , einscbliefslich  der au f einem  Insel- 
Y o r k o m m e n  bei H e r z o g e n r a t h  bauenden Grube, 
rund 2 Mili. T onnen  R ohbraunkoble jfihrlich gefórdert. 
I)a d ies durchw eg im T agebau gesch ieht, so ist der Preis 
bei der grofsen M achtigkeit des Vorkom m ens ein  
billiger, 111 grdfseren B ezugen  wird der D oppellader  
R ohbraunkoble unter 20 J l  zu haben se in . A ngesichts 
einer V erdam pl'ungsfaliigkeit y o n  '/a gegenflber m ittlerer  
Steinkohle kann ein  V erbraucher, w enn er sich  un- 
m iltelbąr neben  d ie  S teinkohle legt, se ine  Energie  
also  zu einem  P reise erste llen , a is w enn er Steinkohle  
zu einem  P reise vo n  55  b is 60 J t  den Doppellader  
franco bezdge, d. h., es ist n irgendw o in D eutschland  
m otorische und gleich zeitig  Ile izkra ll b illiger zu be- 
schaffen ais dort, ein  Punkt, der noch bei w eitem  
nicht gen ilgend beachtet w ird. Naturlich ist der 
Um kreis, in w elchem  dies mflglich ist, ein  verhaltn ils- 
m afsig k leiner, bei etw as iiber 10 J t  Fracht kostet 
der D oppellader franco 30 J l ,  m ai 3 inacht 90 J l ,  
die Braunkohle ste llt  sich  a lso  gleich  einer m ittleren  
Steinkohle zu 90 J l  franco, w as heute am N iederrhein  
nur durch A nlage bei der K ohlengrube selbst zu haben  
ist. B ei etw as uber 15 -M  Fracht ste llt  sich  die 
Braunkohle au f 35 J l ,  m ai 3 m acht 105 J t ,  liier  
komm t also  dann bald der Grenzrayon, fiir w eichen , 
besonders in der R ichtung au f die Steinkolilenbezirke  
zu, der Gebrauch der letzteren  b illiger w ird. Im m er
hin ist aber in einem  Um kreis von etw a 50 km, von  
den E nden des B raunkohlenvorkom m ens ab, d ie Roli- 
kohle m it V ortheil zu  yerw endęn , um  so  m ehr ais 
sie , richtige R osteinrichtungen  vorausgesetzt, a u f das 
Q uadratm eter K esselflache d iese lbe Verdam pfung w ie  
Steinkohle ergiebt, n ich t schlackt, und bei A nw endung  
von Schutttrichtern  eine b illigere B edienung der 
K essel ern iogliclit, a is bei Steinkohle.

Die bedeutende Erschw erung, w elch e der grofse  
Eiutlufs der F racht der V erw endung der R ohbraun
koble en tgegensetzt, hat denn auch dazu gcfOhrt, ein  
hoherw erth iges Product aus derselben  herzustellen , 
das Brikett. D ie feine R ohkohle w ird getrocknet, 
erw arm t und m it etw a  200 Atm. Druck geprefst, w o- 
bei das eigene B itum en der Braunkohle das B inde- 
m ille l abgiebt, ein  Zusatz a lso  nicht nSthig ist. Auf 
d iese  W eise erreicht m an das von 8 der grdfseren  
Brikettfabriken hier au sgeste llte  Product, w elch es in  
se inen i I le izw erlh e  a. d. K ilograinm  von m ittlerer  
Steinkohle n ich t a llzuw eit abbleibt. S ie sehen denn  
auch, dafs d ie grofse Lanzsche Locom obile, w elche  
die m otorische Kraft d ieser A usstellung abgiebt, an- 
standslos m it denselben  geheizt w ird. Zur V erwendung

fur gew erbliche Feuerungszw ecke w erden d ie Briketts 
dicker h ergestellt, a is sie  liier vorliegen, d ie Pressen  
kOnnen dann in der Z eiteinheit m ehr leisten  und das 
Product wird billiger. D erartigelndustriebriketts stelien  
sich  franco D iisseldorf zw ischen  90 und 100 J l  fur 
den Doppellader, je nach den U m standen, kOnnen 
also im W ettbew erb m it der Steinkohle noch  recht  
w ohl verw endet w erden. Es komm t ihnen  dabei der 
Vorzug der r a u c h f r e i e n  V e r b r e n n u n g  zu statten , 
ein Punkt, der trotz aller m Sgliehen System e zur raueh- 
freien Steinkohlenfeuerung eine ganz w esen tlich e  Kolie, 
nam entlich  inm itten der grofsen S tad le, sp ię li und 
m ehr, a is es geschieht, beachtet w erden  so llte . A ufser
dem  das N ichtschlacken au f dem  R ost, d ie angenehm e  
B edienung des F euers und d ie le ich te  G ontrole der  
yerbrauchten Mengen.

W eitaus die grOfste B edeutung haben die Briketts 
aber fur den II a u s b  r a n d  bekom m en und sich  da  
ganz en tfernte A bsatzgebiete, so z. B. in H olland, der 
Schw eiz 11. s. w. errungen. Es beruht das au f der 
angenelim en rein lichen  Bedienung des Feuers, dem  
sparsam en B rennen bei ein iger A ufm erksam keit und  
der leicb ten  G ontrole des Verbrauchs. N icht zum  
w enigsten  aber auch a u f dem  beąuem en E inkauf nach  
Stuckzahl im  kleinen, w elche gerade dem m inder be- 
m ittelten  T h eile  der Bevfllkerung, der n icht grofse
Si..nm en au f einm al ausgeben  kann, das Ile izen  m it 
B raunkohlenbriketts so w erthyoll m acht. Kann man  
doch in  KOI11 ans H aus geliefert 1000 Stiick B riketts  
schon zu 3,00 J t ,  100 Stuck zu -10 Pfg. kaufen. Nur 
m ufs dabei dem B estreben der zw eiten  Hand ein  
R iegel vorgesclioben  w erden , dafs d iese sich  n icht 
kleinere Briketts m achen lafst, von denen sie  die  
1000 oder d ie 100 Stuck naturlich  billiger verkaufen  
kann. Es haben sich  die W erke denn auch dahin  
geein igt, dafs der D oppellader B riketts nur 3 3 0 0 0  Stiick  
enthalten  soli, so  dafs also  auch der k leinsteK aufer, w enn  
ern u rn a ch za h lt, w eifs w a serb ek o m m t. W eichen  U 111- 
fang die H eizung m it Briketts angenom m en hat, b ew eist  
die T h a tsa ch e , dafs der Brennm ateriaW erbrauch von  
B erlin in den Jahren 1892 /9aau f ±  1 ‘/a M illionenT onncn  
Steinkoblen  stelien  geb lieben  ist, b is das gew erblich  so  
gute Jahr 1890 dann eine Z unahm e um stark 200 000  t 
brachte. W ahrend d ieser Zeit hat aber der Verbrauch  
an Briketts ganz stetig  zugenoinm en, insgesam m t 11111 
m ehrere 1 00000  t, auf 8 5 7 0 0 0  t in  B erlin  und den  
Yororten im  Jahre 1890. D ie R hein ische Brikett- 
erzeugung bat, abgeselien  von 2 alteren W erken, erst 
se il  der Mitte der 8 0 er Jahre ihren eigen tlichen  
A ufschw ung genom m en, ist a lso  noch ganz jungen  
D atum s. Irn Jahre 1890 w urden rund 5 0 0 0 0 0  t er
zeugt und zur Z eit sind au f 14 W erken etw a  
70 P ressen  im  B etrieb und Bau, m it einer jahrlichen  
Leistungsfahigkeit von rund 6 0 0 0 0 0  t. W elch be- 
trachtliche L eistung d ies ist, zeigt der U m stand, dafs 
der grofs- m itteldeutsche B raunkohlenbezirk Ila lle-  
M agdeburg m it einer R ohkohlenfórderung von uber 
20  Mili. T onnen kaum  iiber 3 Mili. T onnen  Briketts 
lie r s te llt ! Ein Punkt, au f den ich  noch ganz besonders  
aufm erksam  inachen mOchte, ist  das sehr vortheilhafte  
Ileizen  mit Briketts in passenden D a u e r b r a n d O f e n ,  
d. h. in  R eg u lir - , Fuli- oder irischen  Oefen m it 
S ch u tte lro st; vom  Standpunkte w irklichen Goinforts 
die eiuzig  richtige Art der O fenheizung. D ie E igen- 
sc lia fl der B riketts, bei schw acher Luftzufuhr langsam  
w eiter zu glim m en, m acht sie  fur eine so lche Art der 
Feuerung ganz besonders geeignet, wozu noch  der 
Vortheil kom m t, dafs keine Schlackenbildung ein tritt, 
der R ost stets frei b leibt, es braucht nur die feine  
h ellgelbe A sche in dem selben  M afse d urchgeschuttelt  
zu w erden, a is Kohle nachbrennen soli. W enn man  
bedenkt, dafs der D oppellader norm ale H ausbrand- 
briketts =  3 3 0 0 0  Stuck sich im  A ugenblick au f etw a  
100 J t  franco D usseldorf ste llt, so  la fst. sich  le ich t 
erm essen , um w iey ie l b illiger sich  solch  eine H eizung
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gegen die augenblicklieh in Mode befiiid liche Anthracit- 
Nufskohlenheizung im „Amerikaner“ stellt, Aber auch 
da, wo der Amerikaner-Ofeu einmal vorhanden ist, 
lufst sich mit Braunkohlenbriketts ohne weiteres im 
Bauerhrand heizen, wie Sie sich an einem in der 
Ausstellung in solchem stehenden Amerikaner-Ofen 
des Kónigl. Wiirtlemb. Ililttenwerks Wasseralfingen 
uberzeugen kOnnen.“ —

Nach der gruppenweisen Besichtigung der Aus- 
stellung, auf welche wir in einem besonderen Artikel 
zuriickkommen w erden , yereinigten sich die Theil- 
nehmer in dem Ausstellungsrestaurant zu einem gemein- 
samen Abendessen.

Yerein fiir Eisenbahnkunde zu Berlin.

In der Sitzung am 13. April, welche unter dem 
Vorsitz des Hrn. Wirklięhen Geheimen Oberbaurath 
S t r e c k e r t  stattfand, sprach Hr. Geheiiner Oberbau- 
ratli Dr. Z i in m e r i n a  n n
Uber den Einllufs, (len die G escliwindigkeit einer 
iiber ci no BrUcke rollendcn Last auf die liiegung  
und die Spannungen in dem BrUckentriiger ausilbt.

Um welclie Fragen es sich hierbei handelt, das 
lafst sich am leichtesten allgemein yerstandlich machen 
durch Bezugnahme auf eine yerwandtę, wohl sclion 
manchem Schlittschuhlaufer begegnete F rage : Em- 
pfichlt es sich, uber eine nur dOnn zugefrorene Oeffnung 
der Eisdecke mSglichst langsam, oder mSglichst schnell 
hinwegzugleiten'? Fiir beide Mafsregeln lassen sich 
ganz yernunftig erscheinende Grilnde anfuhren. Der 
mit dem sclinellen Gleiten verbundcne Schwung greift 
die Eisdecke starker an, ais langsames und ruhiges 
Gleiten; amlererseits wird bei schnellem Lauf der 
gegenuberliegende feste Rand des Eises schneller er
reicht, moglicherweise so schnell, dafs zum Ein- 
brechen gar keine Zeit mehr bleibt. Der Vortragende 
hat diese verwickelte Aufgabe (in ihrer Anwendung 
auf Brucken) in eine streng mathematische Form ge
bracht. Es ist ihm unter gewissen einfachen Voraus- 
setzungen gelungen, eine strenge LOsung zu finden, 
die in einer besonderen, unter dem Titel „Die 
Scliwingungen eines Tragers mit bewegter L ast“ bei 
Willi. Ernst & Sohn in Berlin crschienenen Abhandlung 
ausfuhrlich dargelegt ist und vom Vortragenden naher 
erlautert wurde. Mit Hiilfe von Bildern der bei yer
schiedenen Geschwindigkeiten von dem bewegten KSrper 
durclilaufeneu Bahnen, von denen der Yortragende 
einige Proben ausgestellt hatte, kOnnen die an sich 
nicht einfachen Ergebnisse selbst dem Laien yerstand
lich gemacht werden. Um nun wenigstens einen 
ungeKhren Begriff davon zu geben, keliren w ir zu 
dem Eislauf zuruek. Die Antwort auf die obige Frage 
lautet dann dahin, dafs die Biegung der Eisdecke mit 
zunehmender Geschwindigkeit des Darubergleitens im 
Anfange der Bahn yermindert, gegen das Ende hin 
aber verm ehrt wird. Bei Eisenbahnbrflcken und den 
jetzt ublichen Fahrgeschwindigkeiten betragt ilbrigens 
die gr5lste, aus diesem Umstande entspringende 
Spannungszunalime nur etwa 15 %.

Hr. Regierungs-und Baurath B a t h m a n n  machte 
sodann Mittheilungen ubere neuere Eisenbabnanlagen 
im Norden Berlins.

Hr. Geheimer Baurath H o u s s e l l e  fuhrte zum 
Schlufs noch ein Modeli einer Weichenstellvorriehtung 
nach dem System Vanueste vor, welches ihm yon 
der Societe Anonyme pour l’Exploitation des Breyets 
Vanneste in Brflssel mit der Bitte um Mittlieilung an 
den Yerein zugegangen war. Der Hebel ist ein solcher 
mit einfacher Wirkung, d. h., sich selbst uberlassen, 
bringt er die Weiche selbstthatig in ihre liormale 
Stellung und hait sie darin fest.

Unter dem Vorsitz des Wirki. Geli. Oberbaurath 
S t r e c k e r t  hielt in der Versammlung am 11. Mai 
d. J. auf Wunseh einiger Mitglieder Prof. Dr. J o r d a n  
aus Hannoyer einen Yortrag

iiber den geodiitischen Theil der Eisenbn.hu- 
Yorarbeiten,

insbesondere im Ansehlufs an die Landesaufnalime, 
unter Vorfuhrung von Karten und Planen solcher bei 
den Uebungsmessungen der technischen Hochsehule 
in Hannover, theilwgise im Ansehlufs an staatliche 
Eisenbalmentwurfe, entstandenen Arbeiten. Die Ge- 
sammtanordnung und Ausfiihrung solcher Eisenbahn- 
yorarbeiten ist so selir abh&nglg von der Art und 
der Verfugbarkeit der geodatischen und geograpliischen 
Grundlagen des Landes, in welchem gebaut werden 
soli, dafs dadurch der ganze Charakter der Sache 
bestimmt wird. Ais eins der Lauder, welche in 
dieser Beziehung sehr gut ausgestattet sind, ist z. B. 
W urttemberg zu nennen, welches nicht nur topogra- 
phische Karten, trigonometrische Coordinaten und 
Hohen u. s. w., sondern vom ganzen Lande auch ge- 
d r u c k t e  Flurkarten in dem grofsen Mafsstab 1:2500, 
im ganzen 15000 Blatter yorrlilhig hall und dem 
trassirenden lngenieur zur Verfugung stellt. Aelin- 
liches wird vom Yortragenden auch fur Preufsen em- 
pfohlen und es wird auf die Nothwendigkeit amtlich 
zu druckender Verzeiclinisse von Coordinaten und 
trigonometrischen llOhen, ahnlich wie die langst ein- 
gefiihrten Verzeichnisse nivellitischer IlOlien, hinge- 
wiesen. Nachdem noch Tachymetrie, Compafsband- 
zuge und barornetrische HOhen behandelt sind, wird 
die Hoflnung ausgesprochen, es mSchte das Central- 
directorium der Yermessungen im Preufsischen Staate 
im Sinne der geniacliten Vorschlage Anordnungen 
treffen.

Reg.-Raumeister F r a e n k e l  machte sodann Mit
theilungen

Uber Fahrgescliwludigkeitsyersuehe auf der 
Stadtbalm.

Um die wirkliclie Fahrgeschwindigkeit der Stadt- 
und Ringbalnizuge in jedem Augenblick der Fahrt 
zwischen zwei Stationen zu ermitteln, hat die Ma- 
schineninspection 1 der Konigl. Eiscnbahndirection 
Berlin sich eine aufserordentlich einfache und sinn- 
reiche Einrichtung construirt. In ein Alitheil eines 
bestimmten Stadtbahnwagens wurde ein gewiJhnlicher 
„Morseschreiber“, d. li. ein Telegraphenapparat, wie 
ihn jede Station besitzt, gestellt, durch einige Elemente 
mit Strom yersehen und mit einem Unterbrechungs- 
contact, der auf der Wagenaehse befestigt war, in 
leitende Verbindung gebraclit. Letzterer war so ein- 
gerichtet, dafs bei jeder halben Uindrebung der Wagen- 
achse eine Unterbrechung des elektrischen Stromes 
eintreten mufste. Die so erhaltenen Morsestreifen, 
auf weichen sich jede Achsumdrehung durch „Strich” 
und „Lucke“ abzeichnet, geben ein mathematisch ge- 
treues Bild der Bewegung des Zuges. Die Ergebnisse 
waren in Schaucuryen einmal fiir eine gewOhnliche 
fahrplanmrifsige Fahrt und ein zweites Mai fur eine 
angestrengte Fahrt, bei welcher die Locomotive aufs 
aufserste ausgenutzt wurde, ubersichtlich dargestellt. 
Daran knupften sich lehrreiche ErSrterungen uber die 
eigenartigen Bedingungen fur die Aufsteliung yon 
Fahrplanen auf Strecken mit so kurzeń Stationsent- 
fernungen, wie sie Stadtbahnen aufzuweisen pflegen. Die 
LeistungsRLhigkeit der neueren Stadtbahnlocomotiyen 
in Bezug auf flottes Anfahren stellt sich hiernach ais 
recht beachtenswerth lieraus. Im Ansehlufs an die 
Mittheilungen entśpańn sich eine lebhafte ErOrterung.
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American Institute of Mining Engineers.

Das Institute bcabsichtigt, seine nachste Ver- 
sannnlung in der zweiten Iliilfte des Juli 1897 in dem 
Lake Superior District abzuhalten. Man will auf einem 
Dampfer von Buffalo aus die gemeinsame Reise be- 
ginnen, die bedeutenderen Eriehafen nnlaufen, unter- 
wegs Meetings abbalten und die Eisenerzvorkommen 
von Mesabi und Vermilion, sowie aucli dio Kupfer- 
gruben von Hougbton besuchen, unter Umstilnden 
aucli noch einen Ausllug nach den Black Hills in 
Dakotah unternehmen. Die letztere Tour dauert lOTage, 
ebenso lange die Reise bis Hougbton.

Iron and Steel Institute.
(28. Jahresversammlung am 11. und 12. Mai 1S97 in 

London.)

Die diesjahrige Fruhjahrsversammlung wurde 
durch einen Empfangsabeud eingeleitet, weichen der 
ausscheidende Yorsitzende, Sir David Dale, und dessen 
Gattin den Mitgliedern in den Raumen der Kiinigl. 
Yereinigung von W asserfarbentnalern in Picadilly 
gastlich bereitet halten; iiber 600 Gaste folgten der 
liebenswurdigen Einladung.

Die Verhandhingen wurden durch einen Dericht 
des Vorstandes eingeleitet. Die Zahl der Milglieder 
ist im verflossenen Geschiiftsjahr durch den Zuwachs 
von 80 neuen Mitgliedern auf 1175 einschliefslich
7 Ehrenmitgliedern und 2 lebenslanglichen Mitgliedern 
gestiegen. Der Bericht zeigt, dafs das Institut in 
einer gesunden und fortgesetzten Entwicklung sich 
befindet. Der Bericht des Schatzmeisters weist einen 
Feblbetrag von rund 6000 J l  auf. der dadurch ent- 
standen ist, dafs der Dampfer Orinuz, auf welchem der 
Ausllug nach Bilbao im Herbst v. J. vor sich ging, nicht 
in der Weise besetzt w urde, wie dies angenommen 
worden war. Ferner wurde ein Vorstandsbeschlufs 
milgetheilt, zufolge welchem ein General-Inhaltsver- 
zeichnifs samnitlicher VerOfTentlichungen des Instituts 
von Anbeginn an demnachst hergestellt werden soli. 
Auch nimmt der Bericht Bezug auf den internationalen 
Verband fiir Materialprufungen in der Technik, zu 
welchem das Institut auch 100 J l  Jahresbeitrag leistet. 
Zur Errichtung eines Laboratoriums fur Vereinheit- 
lichung der chemischen Prfifungsmetlioden bemerkt 
der Bericht, dafs von den 36 000 J l ,  welche zur Ein
richtung und Unterhaltung des unter der Leitung von 
Baron Jdpptner von Johnsdorf zu errichtenden Labora
toriums erforderlich sind, eine Summę von 6500 J l  
auf Grofsbritannien entfallen sollte; der Yorstand 
des „Iron and Steel Institute” hat sieli indessen da- 
hin entschieden, dafs es nicht Sachc des Instituts sein 
konne, diese Mittel aufzubringen, sondern dafs dies 
den einzelnen Werken anheimfallc.

Die Otfentliche Meinung in England scheint da- 
hin zu gehen, dafs es zweckdienlicher sei, wenn der 
geforderte Betrag, der an sich ais bescheiden be- 
zeichnet wird, im Lande bliebe zur Errichtung eines 
eignen Laboratoriums, das in freundschaftlicher Weise 
gleichzeitig mit dem in der Schweiz zu errichtenden inter
nationalen Laboratorium alsdann zu arbeiten hatte.

Darauf fiihrte Sir David Dale den neuen Vor- 
sitzenden, Mr. E d w a r d  P r  i t c h a r  d M a r t i n ,  
Generaldirector der Dowlais Iron Company in Cardiff, 
auf den Platz des Vorsitzenden, weichen er fur die 
nachsten 2 Jahre einzunehmen hat. Mr. Martin be- 
gann sein Amt damit, dafs er die Bessemer-Denk- 
munze an Sir F r e d e r ik  A b e l, den ehemaligen Yor- 
siLzenden des Institute, in Anerkennung seiner Yer- 
dienste um die Fórderung des Eisenhuttenwesens

flberreicbte. Der Vorgang vollzog sich in kiirzerer 
Weise, ais sonst (Iblich, weil Sir Henry Bessemer 
infolge der rauhen W itterung verhindert war, per- 
sOnlich theilzunehmen. Die Wahl wird in England 
verschieden beurtheilt, da tbeilweise die Ansicht vor- 
herrscht, dafs die Verdienste Abels, die mehr auf 
dem Gebiete des Militarwesens, insbesondere der Ex- 
plosivstofTe liegen, zwar unbestreitbar seien, dafs sie 
sich aber nicht auf das eigentliche Gebiet erstrecken, 
fiir welches Bessemer dio Dehkmiinze gestiftet hat.

Alsdann verlas der Yorsitzende seine libliche
Eroffnnngsrede.

Vortragender wies eingangs darauf hin, dafs er sein 
Leben lang mit einem der altosten oisenerzeugenden 
Districte Englands eng verbunden gewesen sei; er 
sei gewissermalsen auf klassischem Boden des eng
lischen Eisenhiittenwesens aufgewachsen. Einer der 
wichtigsten Factoren in der Eisendarslellung ist heute, 
wie eliedem, der Brennstoff; im Jahre 1791 bedurfte 
man zur Darstellung oiner Tonne Roheisen 8,05 tons 
Kohle, bei einer Woclienleistung von 20 tons f. d. Hoch
ofen; im Jahre 1821 war die vcrbrauchte Kohlen- 
menge auf 4 tons, im Jalire 1831 auf 3 tons gesunken, 
wahrend dio durchschnittlichen Wochenleistungen 
eines Ofens auf 62 bezw. 78 tons gestiegen waren. 
Im Jahre 1845 fielen bei den 18 Hochofen, welclic 
damals in Dowlais in Betrieb waren, durcbschnittlieh 
je 101 tons Roheisen wOchentlich, im Jahre 1859 war 
diese Zahl 137 tons, 1870: 174 tons und 1877: 260 tons, 
wobei der Kohlenverbrauch fur die Tonno Roheisen 
betrug: 1859 2 ‘/a t, 1870 2 t und 1S77 fast ebensoviel. 
20 Jahre spater, also im Jaliro 1896, war die beste 
Leistung der IlochOfen bis auf 1600 tons in der Woche 
gestiegen bei einem Koksverbrauch von 950 kg 
f. d. Tonne Roheisen, entsprechend rund l ' / 2 t Kohle. 
Redner wies darauf hin, dafs diese Fortschritte auf 
verscliiedene Ursachen, namentlich aber auf die grofsen 
Aenderungen zuriickzufilhren sind, welche hinsichtlich 
der verwendeten Rohstoffe eingetreten sind. Dio 
localen Eisenerze wurden seltener, und es kamen 
daher Erze aus Llantrisant, dom Forest of Dean, 
Lancashire und Cumberland; spater wurde das Erz 
aus Northamptonshire, Cornwall, Devonshire und Irland 
bezogen. Die Einfiihrung des Besscinerstahls brach te 
eine starkę Nachfrage nach phosphorfreien Erzen 
mit sich, so dafs man fiir den Bezug von Erzen haupt- 
sachlich auf Cumberland, Lancashire und Bilbao be- 
schrankt wurde. Die welschen Eisenerzgrubon, ebenso 
wie diejenigon in Cornwallis und Devon stellten bald 
ihre Betriebe ein und in neuester Zeit auch Dowlais, 
ebenso wie andere englische Eisenwerke, die voll- 
standig in Abhangigkeit von Spanien fur Eisenhezug 
geriethen. Mit dieser Aenderung im Erzbezug fur die 
Erblasung von Roheisen zur Stahlerzeugung an Stelle 
von solchein zur Herstellung von Schweifseisen ging 
gleichzeitig die Yerdrangung der Rob kohle durch Koks 
vor sich. Ein Vergleich der Leistungen aus alterer 
Zeit mit denjenigen von heute giebt einen BegrifT von 
den ungeheuren Fortschritten, welche inzwischen ge
macht worden sind. Nur Wenige indessen yermOgen 
sich gleichzeitig eine Yorstellung uber die Kosten zu 
machen, wrelche diese Aenderungen mit sich gebracht 
haben, und uber die Yerluste, welche die neuen 
Erlindungen den Eisenfabricanten verursacht haben. 
Die Erfindungen von Bessemer und Siemens, so 
segensreich sie fur die Weit waren, konnen kaum 
mit ungemischter Freude von den alteren Eisenhutten- 
leuten angesehen werden, die ihr Kapitał in Eisen- 
werken angelegt liatton, dereń W erth heute auf den 
des alten Mauerwerks zurfickgegangen ist. Die Dow- 
lais-Iron-Company war — im Jahre 1856 — eine 
der ersten, welche eine Licenz zur Erzeugung von 
Bessemerstabl nah m ; auf ihrem Werke wurde die 
erste Bessemerstahlschiene gewalzt. Die kurzlich vor-
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genommene Arialyse einer dieser im Jahre 1S56 lier- 
gestellten Schienen zeigt folgende Zusainmenselzung 
derselben;

KohlonslofT. . 0,0S0 A rsen. . . . Spur
Silic.ium . . . Spur Mangan . . . do.
Schwefel . . 0,162 Eisen . . . .  99,33
Phosplior . . 0,'128

„Sir Henry Bessemer selhst hat mir mitgetheilt,“ 
falirt Redner fort, „dafs das Roheisen, aus welchem 
dnmals die Bldcke erzeugt wurden, graues Blaenoron- 
Eisen war, und dafs dio Umwandlung in Stahl ohne 
Zusatz von Spiegeleisen oder Ferromangan vor sieli 
ping; dio Birne war mit feuerfesten Steinen von 
Stourbridge auśgeśetzt. Die Schienen wurden durch 
Edward Williams aus zwei BlOcken von 10 Zoll im 
Geviert gewalzt, die in dein Versuchswerk in Baxter- 
housc, London, hergestellt waren. Ais Menelaus, 
Williams und Edward Riley ihre erfolgreichen Versuehc 
it! Dowlais unmittelbar nach Bessemers Vortrag in 
Cheltenham anstellten, war das von ihnen verwendele 
Roheisen hOchstwahrscheinlięh weifses Giefsereieiscn, 
welches aus einer Gattirung von Walliser, Cumber
land und Forest-of-Dean-Erzen erzeugt, von geririgerem 
Phosphor- und Schwefelgehalt ais das gewfihnliche 
Roheisen war. Ais Bessemer nach Dowlais kam, um 
die Versuche fortzusetzen, lag zufallig ein passendes 
Rafftnirwerk gegeniiber dem Hochofen, welches 
Schlackenrohetóen machte, und durch einen eigen-
artigen und hOchst unglucklichen Zufall yerwendete 
Bessemer das Eisen gorade von diesem Ofen zu seinen 
Yersućlien; ilu- Ergebnifs war daher sehr enttauschend 
und man nalim damals an, dafs solche Unregel- 
mafsigkeiten dem Yerfahren erblich anhafteten. 
Durch Zufall kam ich vor einiger Zeit in den Besilz 
eines dieser BessemerblOcke, welche in Dowlais von 
diesen ersten Versuchen aufbewahrl w urden; die 
Analyse ergab:

Kohleustoff . . . 0,06 Schwefel . . . .  0,276
M angan............... 0,00 Phosphor . . . 1,930
Silic.ium...............0,01 A r s e n ..........0,010

Dieselbe erklart ohne weiteres die Ursache des 
Mifslingęns; aber damals wufste man noch nicht, dafs 
die Anwesenheit von Schwefel und Phosphor in 
solchen Mengen der Erzeugung von Bessemerstahl 
hinderlich s e i; auch erklart sieli dadurch, warum 
die Dowlais Iron Company, obgleich sie ais eine der 
ersten die Lacenz auliiahm , erst im Jahre 1864 
Stahlschienen walzte. Es verdient hierbei aber hervor- 
gehoben zu werden, dafs die Eisenschienen, welche 
damals in Dowlais in grofsen Mengen gewalzt wurden, 
erst im Jabre 1SS2 von dor Bildllache Yerschwanden 
und dafs der Ersatz von Bessemer- und Siemens- 
Stabl zur Erzeugung von Schienen, Blechen und Staben 
an Stelle von Schweifseisen die Zald der Puddclofen 
in Dowlais von 255 auf 15 eingeschrankt h a t /

Ais die Gesellschaft vor kurzem den Beschluls 
falste, die Dowlais-Werke zu erweitern, bestimmte 
man gleichzeitig, dafs die eigenen Erzgruben still- 
gesetzt und die neuen Werke bei CardilT gebaut 
werden sollten. Hierdurcli verringerte man die Eisen- 
balinfrachten erheblich, weil alles Eisenerz zu Wasser 
ankommt, uud ein grofser Theil des Fertigfabricats 
ebenfalls zu Wasser versandt wird. Bei der Errichtung 
der neuen Anlage hat man besonderes Augeumerk 
auf Yerringerung der Arbeitslohne durch enfsprechende 
maschinelle Einrichtungen gerichtet, und obgleich die 
Lohno dort an sich im allgemeinen hóher ais im 
nordlichen Theil des DistricLs sind, so stellten sich 
bei einem Vergleich doch die Kosten der Arbeitsldhne 
fiir die Tonne Roheisen im Yerhaltnifs zu dem anderen 
District recht giinstig. Bei dem Dowlais-CarditT- 
Eisenwerk kann das Eisenerz in den Docks entladen, i 
durch den Hochofen gelrieben und in Roheisen ver- 
wandelt, letzteres durch den Siemens-Procefs in Stahl

vorwandelt und dieser zu Stahlblechen ausgewalzt 
werden in 4S Stunden !

W ahrend Bednor iu Biaenavon war, erfolgte die 
Erlinditng von Thomas und Gilchrist in den Jahren 
1877/78, eine Erfiudung, durch welche Eisen- und 
Stahlwerke, die fruher auf phosphorfreie, meistens 
aus weiter Entfernung herbeizufiihrende Erze ange- 
wiesen waren, in die uumitlclbarc Nabe billiger, zur 
Stablerzeugung geeigneter Erze gebracht w urden ; 
namentlich w ar dies der Fali in Cleveland, ferner 
zum Theil iu Norlhampton, Lincoln, StalTord, Lan- 
cashiro und ebenso in Nordwales, so lange dic vor- 
handene Puddelschlacke andauerte. Dor einzige Nach- 
theil beim Herdofen ist die geringere Leistung, ein 
Nachtheil, der aber durch Einrichtungen von Kupet- 
wieser, Pernot und Anderen zu beseiligen versucht 
worden ist.

Redner theilt alsdann dio bereits in dieser Zeit
schrift YcrOfTentlichten Angaben iiber die Erzeugung 
der beiden letzten Jalire an Roheisen und Flufs
eisen in Grofsbritannien mil und giebt alsdann folgende 
Ueborsicht iiber die Ausfuhr in derselben Z e it:
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Walirend Bedner seine Landsleute zu der letzten 
Statislik begluckwiinschl, macht er den festlandischen 
Mitbewerbern ein Coinpliment uber den grofsen Forl- 
schritt, den sie in der Erzeugung von Eisen und Stahl 
machen. „Wahrend eines Besuchs, den ich kurzlich 
W e s t f a le ń  und den W erken an der d e u t s c h - f r a n -  
zO sisch en  Grenze abstattote, machte der Unterneh- 
muńgsgeiśt und die GrOlse des aufgewendeten Kapilals, 
um die Werke auf einen hohen Stand derLeistungsfahig- 
keit zu bringen, einen tiefen Eindruck auf mich. Krupp 
bautganzlich neue Werke auf grofser und yollslandiger 
Grundlage am Rliein, und de Wendel & Co. haben 
kiirzlich in Hayingen umfangreiche und liedeutende 
Werke errichtet, welche nicht nach dem amerikaniseben 
oder englischen System gebaut sind, ais welches ich 
die Erreichung einer móglichst grofsen Leistung aut 
jedem Werke bezeichnen mochte, sondern es sind die 
Einrichtungen so getroffen, dafs sich die Werke leicht 
und billig den verschiedenen Anforderungen des Marktes 

i anpassen konnen, so dafs sie mit verbaltnifsmafsig 
geringem Zeit- und Goldaufwand in der Lage sind, 
sich von einem Fabricat zu einer anderen Gattung 
zuwenden; so z. B. von der Fabrication von schweren 
Tragern in einem Walzwerk zu Schwellen, Schienen 
oder Winkeln, wobei dieselben Arbeitercolonnen iu 
den verschiedenen Walzwerken Y e r w e n d e t  werden, 
um die verschiedene Arbeit zu leisten. Ich mochte 
nun nicht einen Augenblick den Larm unterstutzen, 

; welcher die OfToutliche Meinung in England hinsichl- 
; lich unserer industriellen Stellung und Aussichlen 

ergriffen hat. Oline Zweifel w ar im Jahre 1851 
unsere Lage einzig und wir erlreuten uns damals 
eines weit grdfseren Verhaltnifsąntheils an der In
dustrie der Weit, ais dies heute der Fali ist, aber 
die Tage, wo ein Land sich ein Monopol f i i r  irgend 
eine Fabrication śichern kann, sind Yorbei.“

Der wunderliare Fortschritt, weichen die a m e r i -  
k a n i s c h e  E i s e n i n d u s t r i e  zeigt, seitdem 
Sir Lowthian Bell vor dem Institut im Jahre 18S0 
hierflber Bericht erstattete, ist ein weiteres Zeichen 
fur die beharrlichen Fortschritte in allen Zweigeu

* Ausschliefslich Telegraphendraht.
* „ Weifsblech.
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des Eisfnliuttenwesens und es sollle derselbe uns Alle 
zu bedeułenden Anśtrengungen anspornen, um unsere 
Werke in die beslniriglichste Lage zu verśetzeri.

Redner gelit dann zur Beschreibung der Duquesrie- 
HochOfen der Carnegie-Gesellschaft iiber;*  „in Eng- 
land“, so fiihrt er fort, „schaut man bei Verwcndung 
von 4S- bis 50 % igen Erzen mit Genugthuung auf 
eine Wochenerzeugung von 1600 tons, aber dieselbe 
liifst gegeniiber den neuesten amerikanischen Ergeb- 
nissen erheblich zu wunschen ubrig; diese letzteren 
sollen noch gcstcigert werden, da man bei dom Einbau 
von 20 Dusen auf eine Tageserzeugurig von 1000 tons 
reclinet. Das Besscmerstahlwerk in Duquesne ist 
entsprechend riesengrofs, da es 500000 tons Roheisen 
im Jahr verarbeiten und 1500 tons Kniippel in 
24 Stunden auswalzen kann. Die Leistungen der 
Schienen-, Draht- und Rlechwalzwerke sind cbenialls 
staunensw erth; in den Edgar Thomson-Werken der 
Carnegie Co. sind bis zu 2000 tons Schienen in 24 
Stunden gewalzt w orden ; auf der Illinois Steel Co. 
hat das Schienenwalzwerk 1025 tons Schienen in 12 
Stunden und an 38.000 tons im Monat geliefert. In 
den Joliet-Werken der Hhnois-Stahlwerke sind aut' 
einer G arrett - Drahtwalzenstrafse zu Beginn dieses 
Jahres 3273 tons W alzdraht Nr. 5 in einer Woche 
hergestellt w orden; seitdem ist die enorme Leistung 
ybn 728 tons in 24 Stunden erreicht worden. Nach 
Angaben, welche dcm Vortragenden zugegangen sind, 
ist man jetzt in den Vereinigten Staaten in der Lage, 
Draht aus dem Kniippel einschl. aller Kosten zu einem 
Preise herzustellen, der nur 16 J l  hfiher ist ais der 
Knuppelpreis; auf ArbeilslShne entfallen dabei (i J t .

Nichts hal mehr zu dem grolsen Wechsel in dem 
gegenseitigen Verhaltnifs der Werke und Markle bei- 
getrageh ais die Herabsetzung der F r a c h te n ;  ais 
schlagendes Beispiel hierfur kftunen die Erzfrachten 
von Bilbao angefulirt werden, welche anfangs 10 oder 
sogar 1S sh his zu den Hafen des Bristolkanals aus- 
maćhtęn und jetzt nicht mehr ais 4  bis 43/< sh be- 
tragen. Diese Ermafsigung ist es auch, welclie den 
billigen und in Masse vorkommenden phosphorhaltigen 
Erzen das Uebcrgcwicht verliehen hat. Was den 
E rz b e z u g  anbelritlt, so haben sieli fiir die Herstellung 
von Ilamatilroheisen gewisse Schwierigkeiten kurzlich 
geltend gemacht. Obgleich die Einfuhr im yorigen Jalir 
gegen 1895 um eine Million Tonnen gestiegen war, so 
herrschle doch noch Knappheit an Erzen vor. Trotzdem 
aber ist die heimische Fiirderung nicht merklich ge
stiegen, und die Schwierigkeit genngenden Erzbezuges 
aus Spanien, den Miltelmeerlandern und Skandinavien 
wird nicht allein in England, sondern auch in Belgien 
und Deutschland emplunden. Ueber die Nachhallig- 
keit der Eisenerze von guter Beschaffenheit in Spanien 
kann kein Zweifel sein, indessen werden sie wegen 
hOherer Bahnfracht bis zur Seekuste theurer werden; 
der Minettebezirk an der deulsch-franzOsischen Grenze 
scheint nicht die ihm gebiihrende Aufmerksamkeit 
der brilischen und amerikanischen Hultenleute auf 
sich gezogen zu hal)en , aber seine grofse Bedeutung 
mufs anerkannt werden, wenn man bedenkt, dafs I 
derselbe allein uber 10 Millionen Tonnen Erz im 
Jahre, d. h. nahezu die doppelte Menge des Clcvc 
lander Erzdistricts, liefert; die Vorlheile der Werke, 
welche diese Erze billig beziehen kcinnen, spielen 
daher eine entsprechende Rolle im internationalen 
W ettbewerb. Was die Vereinigten Staaten anlangt, 
so ist es schwierig, den Werth der Aufdeckung der 
Mesabi-Erzvorkommen zu iiberschatzen; das offen- 
gelegle Erz daselbst hal bereits 300 Millionen Tonnen 
erreicht und scheint das Vorkommen thatsachlich 
unerscliOpflich zu sein. Die Kosten dieses Erzes be- i 
tragen loco Cleveland am Eriesee 8,35 J l  f. d. ton, | 
davon 6,30 J l  fur Transport.
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K o k s b e re i lu n g  u n d  G e w in n u n g  d e r  N e b e n -  
p ro d u c le .  Abram Darbys Erłlndung, die Kohle in 
Meilern zu yerkoken, welclie er im Jahre 1735 ein- 
gefulnt hat, ist in Blaenavon nocli in Anwendung 
zur Erzeugung von kalf. erblasenem Roheisen. Zur 
Verbesserung der Qualitat und Verbilligung der Yer
fahren sind Oefen verschiedener Art seither eingcfuhrt 
worden, und hat man namentlich auf dcm Continent 
der Darstellung von Koks aus Mischungen mit Fett- 
kohlen und der Gewinnung von Nebenproducten seine 
Aufmerksamkeil zugcwendet und durch die letztere 
etwa 2 J l  Ersparnifs f. d. Tonne erzielt. In Scholt- 
land gewinnt man grofse Mengen von schwefelsaurem 
Atnmoniak aus den Gasen der llochSfen, und durch 
die Bemflhungen Dr. M onds auch aus den Generator- 
gasen. In den Vereinigten Staaten entlTilll mehr ais 
die Halfte der gesammten Kokserzeugung auf den 
Gonnelsviller Bezirk, woselbst der Koks am hilligslen 
in der Welt ist, da er niclit mehr ais A J l  f. d. Tonne 
loco Waggon am Koksofen kosle l, dabei ist seine 
BeschalTenheit ausgezeichnet. In Schottland und 
Belgien hat man die Hochofengase zum direclen Be- 
Irieb von Maschinen benulzt; in Seraing legi man 
gegeuwartig noch zwei weitere neue Maschinen yon 
je 150 IIP an. Ziehl man die Gewinnung aller dieser 
Nebenerzeugnisse in Betracht, so gewinnt es fast den 
Anschcin, ais ob das Roheisen ein Nebenerzcugnifs wird 
uud ais zukunftige Hauptaufgabe der Eiseuhultenleule 
die Erzeugung von Kraft und Licht zu bezeichnen ist.

Nach dem Gelingen der Entphosphorung ist nocli 
die E n ls c l i  w e f lu n g  d e s  R o h e is e n s  ais zu lSsende 
Aufgabe geblieben. S a n i t e r  und Andere haben zwar 
nacli dieser Richtung erfolgreich gearbeitet, sind aber 
nur fur besondere Falle in Anwendung gekommen. 
Gegeuwartig ist das billigste und einfachste Miltel 
der Roheisenm ischer, in weichem durch Zusatz von 
l*;a % Mangan der Schwefelgehalt sehr erheblich 
herabgem inderl w ird; auch giebt die Mischung vou 
so grofsen Mengen, wie 100 bis 150 t, ein weit regel- 
mafsigeres M ateriał, ais aus den Mischungen des 
Roheisens aus verschiedenen Hochofen in einer 10-t- 
Pfanne erhalten werden kann , aufserdein wird der 
Abfall erheblich yermindert.

In dem Bau der l iy d r a u l is c l ie n  P r e s s e n  ist 
grofser Fortschritt zu yerzeichnen; in der Presse 
wird das Materiał in der beslmóglicheu Weise durch- 
gearbeilet, In Dowlais liatlen wir kurzlich eine sehr 
unangenehme Erinnerung d aran , wie es im Innem  
von grofsen EisenblScken aussehen kann; die Welle 
einer Fflrdermaśchine, welche 8,23 ni Lilnge zwischen 
den Lagern und 533 mm Durchmesser h a tte , brach 
nach lSjahrigem  B etrieb, eine Priifung des Innern 
ergab, dals die Packete, aus weichen sie hergestellt 
war, im Innern niemals zusammengeschweifsl waren, 

i weil entweder die gegebene Uitze nicht richtig oder 
der Schmiedehammer zu leicht gewesen isl. Der 
Yortheil der liydraulisclien Presse liegt auch darin, 
dafs sie gerauschlos arbeitet. Eine der grofslen 
Pressen wurde von T a n  n e t ,  W a lk e r  & Co. vor 
etwa 12 Jahren auf dem Werk von J o h n  B ro w n  & Co. 
in Sheffield errichlet, dieselbe ist fur 5000 tons Druck 
und.mifst 5,5 m zwischen den Saulenmittelri. Bei K ru p p  
sali ich zwei ahnliche Pressen von 5000 t und eine 
yon 2000 t;*  Stahl blocke von 70 l konnen daselbst 
mit der grdfsten Leichtigkeit bearbeitet werden, die 
Pumpmaschińen verfugen iiber etwa 1000 HP. Die 
guten Erfahrungen, die man mit den liydraulisclien 
Pressen gemacht hat, legen die Frage nahe, ob man 
sie n icht an Stelle von Błockwalzwerken zum Blocken 
yon Halbzeug zweckmafsig benutzen soli.4*

* In Dillingen isl mittlerweile eine Presse von 
12000 t aufgestellt.

** Es ist dieser Yorschlag von B u c h  eirigehend 
bearbeitet, „Stahl und Eisen* 1895 Nr. 24, S. 1143.
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In der We i fsb lecH  i nd u s t r i e sirid so vielo Leute 
beschaftigt und wird so viel Eisen und Stahl vcr- 
braucht, dafs die englischen Eisenwerke in manchen 
Zeiten der Nolh nur init dieser llulfe die Bescbaftigung 
aufrecht erhalten und Gewinn erzielen konnten. Diese 
Industrie ist ausschliefslich auf Siidwales (4-90 Werke) 
und Staffordshire beschrankt.

Die Ausfuhr von Weifsblechen stellte sich in den 
letzten 10 Jahren wie folgt:

Tonuen Tonnen
1887 1892 . . . 401 776
188S . . . 397 623 1893 . . . 385 249
1889 . . . 437 540 1894 . . . 359 591
1890 . . . 428 546 1895 . . . 371 978
1891 . . . 455 553 1896 . . . 271 226
In den letzten Jahren hat die Weifsblechindustrie 

nnd zwar hauplsachlich diejenige von Siidwales durch 
den amerikanischen Wettbewerb erheblich gelitten; 
man hofft aber, dafs der anderweite steigende Bedarf 
den Verlust wieder ausgleichen wird.

Behufs YergrOfserung des A b s a tz e s  vo n  F lu f s 
e is e n  sind, so ineint Redncr weiter, grofse Anstren- 
gungen geinacht w orden, um neue Gebiete zu er- 
schliefsen, es sei aber in England wenig im Verhaltnifs 
zu den Ver. Staaten geschehen, wo man, namentlich 
in Chicago und New York, durch den Bau der Riesen- 
hauser aus Eisengerippen ein neues Feld gefunden 
habe; in das neue H aas von John Jacob Astor seien 
10000 tons, in den 30stockigen Park Row Building 
9000 tons Stahl gegangen. Auch im Bergwerksbetriebe 
finde das Eisen zur Abstiilzung steigende Verwendung.

Was A r b c i te r lS j fn c  und L o b n k o s te n  betrelle, 
so masse man zwischen beiden wohl untcrscheiden. 
Die L6hne k6nuen hoch und die auf dem Fertig- 
fabricat ruhenden Lobnkosten niedrig sein und um- 
gekebrt; in der Regel seien die LOhne dort hoch, wo 
die maschinellcn Einrichtungen am vollkommensten 
sind, und in den Districlen, wo man zu dereń Anlage 
kein Kapitał habe, niedrig. Am meisten mache sich 
durch Yerbesserung der Einrichtungen die Verbilligung 
in den Stahlwerken ftih lbar; so erfordere die Her- 
stellung einer Blechplatte von 750 bis 800 kg Gewicht 
aus einer Bramme nach der alten Methode erhebliche 
Lohnkosten, wahrend jetzt eine Stahlplatte von 3 bis 
■i t Gewicht bei geeigneter Einrichtung mit Leichligkeit 
hergestellt werden konne ; man stehe jetzt in dieser 
Fabrication auf dem Standpunkte, dafs es billiger sei, 
grofse Platten zu machen und diese zu zerschneiden, 
ais die kleinen Platten fur sich zu walzen.

E is e n b a h n f r a c h te n .  In Europa sei man ge- 
wohnt, die Wege, welche die Erze von Spanien und 
dem Mittelmeer nach den Huttenplatzen zuruckznlegen 
haben, ais grofce Entfernungen zu bezeichnen, wahrend 
man in den Yer. Staaten, dank der billigen FrachLen 
zu Wasser und auf der Eisenbaliu, der gegentheiligen 
Anschauung huldige und man dort in der Ueber- 
windung erheblich grófserer Entfernungen keine 
Schwierigkeilen finde. Ohne Zweifel spiele die Haupt- 
rolle bei den bewundernswrerthen Erfolgen der Ameri- i 
kaner im Wettbewerb mit Europa der billige Trans- | 
port zu Wasser und L ande, freilich in Yerbindung 
mit den naturlichen Vortheilen. Auf einigen amerika
nischen Eisenbahnen vollziehe sich der Erztransport 
zu einem Salz von */« Penny f. d. ton - Meile (etwa
0,85 Pfg. f. d. Tonnenkilometer); mSglicherweise sei 
die Ermafsigung der Rohmaterialienpreise ebenso sehr 
der Aufmerksamkeit, welche man auf Yerbilligung 
der Transportkoslen verwendc, ais der Billigkeit der ) 
Erzforderung und Koksbereitungzuzuschreiben. Wollte 
man in England ebenso billige Frachten einfuhren, wie 
sie in Amerika und sogar in Belgien und Deutschland*

* Die Irrthum lichkeit dieser Anschauung, soweit 
sie Deutschland betriflt, hat die Redaction bereits bei 
vielen Gelegenheiten dargelegt. Red.

iiblich s in d , so wiirde kein Land existiren , wo 
die Rohniaterialien sich in eheńso billiger Weise 
zusammenbringen lassen wurden, w iein Grofśbritannien. 
Ob die britischen Eisenbahngesellschaften sich dem 
amerikanischen Frachtsatz fiir Massengiiter anpassen 
w ollen, ist dio Lebensfrage fur die englische Eisen
industrie. W enn die englische Bevi5lkerung im Lande 
keine lohnende Beschiiftigung finden k an n , so wird 
sio sowohl wie das Kapitał aus dem Lande getrieben. 
Europa hat bereits den Wettbewerb der Yer. Staaten 
in Ganada, Japan und Ghina cmpfindlich gefuhlt, und 
wir werden nicht umhin konnen, die Anschauungen, 
welche wir bisher uber den amerikanischen Wett
bewerb gehabt haben, wesentlich andern zu mussen. 
Die 177 000 Meilen Eisenbahnen, welche jetzl in den 
Ver. Staaten in Betrieb s in d , werden ebenso wie die 
21000 Meilen des \'c r . Kónigreichs fast ausschliefslich 
durch Privatvcrwaltung geleilet; man kann sicher 
se in , dafs die gegenwilrtigeii niedrigen Frachten der 
Yer. Staaten erst nach grundlicher Erwagung ihrer 
Rentabililat eingefiihrt worden s in d , ohne Riicksicht 
auf die Entwickłung des Bergbaues des in dieser 
Hinsicht hochbegunstigten Landes.

Yon P r i c e  W il l ia m s  isl die nachstehende fiir 
1895 geltende Uebersicht iiber die Einnahmen uud 
Ausgaben im M i n e r a l i e n v e r k e h r  der h a u p t 
s a c h l ic h  en Eisenbahnen Grofsbritanniens zusammen- 
gestellt:

Einnahmen Ausgaben Netto*ICinnuhm.

per 
lon per 
mile in 
penco

Ton-
nenkil.

in
Pfg.

1
per Ton- 

lon pernonkil. 
mile io: in 
pence ; Pfg.

per 
lon per 
milo in 
pencc

Ton-
nenkil.

in
Pfg.

Great Western . . . 0,t257 2,00 0,2073 1,02 0,2184 1.07
Great Northern . . . 0,2907 1.45 0,1669 0.82 0.1298 O.fii
North Hrilish . . . . 0,4423 2.17 0,2086 1.02 0,2337 1.15
Tatr Vale . 0,4100 2.01 0,2090 i 1,02 0,2010 0.99
Lmuion und N. W. , 0,4210 -IM 0.2578 j 1,20 0.1632 0.79
North Eastern . . . 0,5567 2.73 0,3271 | 1,60 0,2295 1,13

Auf der London und North-Western Railway, 
welche mit Ąusnahme der Norlh-Eastern den grófsten 
Mineralverkehr in England hat, sind die heutigen 
durchschnittlicben Selbstkosten fur die Tonnenmeile 
im Mineralverkehr genau '/» penny (1,04 Pfg. a. d. 
Tonnenkilometer), d. h. sie mussen auf weitere Eut- 
fernungen erheblich geringer sein. Wenn man diese 
Zahl und aufserdem die verschiedenen, in den Ver. 
Staaten bereits eingefuhrlen Verbi!ligungseinrichtungen 
in der Behandlung der Materialien berucksichtigt, so 
ist ohne weiteres klar, dals man bei Einfuhrung 
grófserer Wagenladungen dic Tarife in England auch 
bis nahe der HObe der amerikanischen Satze cr- 
mafsigen kdnntc. Wollte man dies versaumen, so 
werde es den Eisenindustriellen Englands unmSglich 
sein, die an sich grofsen Yorziige ihrer Lage aus- 
zunutzen.

Namentlich sollten auch die englischen Eisen- 
bahnen auf ErhOhung des Ladcgewichts und dadurch 
relative Yerminderung des todlen Gewiclits hinarbeiten. 
Die Taff Vale-Eisenbahn begann ihren Kohlenverkehr 
mil 5-l-Wageu und erhflhte das Ladegewicht auf
6, 7, 8 und jetzt 10 tons; es ware ganz unmOglich, 
den heutigen Anspruchen der Docks in Siidwales 
mit dem anfSilgJichen Ladegewicht zu genugen. Einige 
Eisenbahnen sind neuerdings, infolge des auf sie aus- 
geiibten Drucks, dazu ubergegangen, 12- und 15-tons- 
Wagen anzuschaffen, sehr zu ihrem und ihrer Ver- 
frachter Yortheil. Wenn man aber weiterginge und 
25- oder -iO-tons-Wagen anschaffte, so wurde dies 
von weitgehenden vortheilhaften Einllufs auf die E r
mafsigung der Selbstkosten sein. In dieser Hinsicht 
sind die Erfahrungen, welche Eddy in Neu Siidwales 
gemacht hat, durchschlagend, er hat dort unrentable



1. Juni 1891 Berichte Uber Yersammtungen aus Fachvercinen. Stahl und Eisen. 471

in rentable Strecken venvandelt. Auf der New York 
Central Railway sind im Jahre 1895 die Selbstkosten 
des zur Halfte aus Erz- und Kohlentransport be
stehenden Frachtyerkehrs auf '/:> penny per ton per 
mile (1,7 Pfg. f. d. Tonnenkiiometer) ermillsigt worden, 
ein weiterer Beweis fiir den stellenweise ćrzielten 
Erfolg.

Żur Beschatfung grOfserer Giiterwagen wiirde 
man aufserdem viel Eisen gebrauehen, zu dessen Ver- 
billigung die Eisenhuttenleute Alles gethan hiitten, 
was in ihrer Kraft gelegen habe; es sei nunmehr an 
den Eisenbalmen, auch ihrerseits mitzuhelfen.

A r b e i t e r  - F r  ag  en. Sir D a v id  D a le  hat 
vor zwei Jahren bereits auf die wachsenden Schwierig
keiten im Verkehr mit den Arbeitern hingewiesen. 
Nichts yerdiene grOfsere Aufmerksamkeit ais die Ver- 
hiitung von Ausstiinden in Streiligkeiten. Im Kolilen- 
bergbau in Sudwales besteht bereits seit 21 Jahren 
eine Verstandigung iiber eine Gleitscala, durch welche 
das Verhaltnifs mit mehr ais 100000 Bergarbeitern 
geregeit w ird ; trotzdeni haben wir aber sehr unruhige 
und sorgenvolle Zeiten durchgemachl. W enn die 
beiden streitigen Parteien iinfuliig sind oder nicht den 
gulen Willen haben sich zu verstandigen, so habe ich 
kein Zutrauen in die Vermittlung durch einen 
D ritten ; trotzdem mufs aber jeder Weg friedlicher 
Verstandigung, welche die Anwendung rober Gewalt 
verdrungt, flberall wiirmste Unlerstulzung flnden. 
Redner weist auf die grofsen, zum Theil unersetzbaren 
Verluste hin, welche Ausstiinde im Gefolge haben, und 
schliefst sich der Meinung Dales an, welcher seine 
Priisidential-Ansprache mit den W orten beendete: 
„Kapitał und Arbeit miissen Alles unterlassen, was 
das gemeinsame Zusammenarbeiten behindern kOnnte; 
nur durch das letztere kann das allgemeine Wohl- 
befinden gesichert werden." (Fortsetzung folgt.)

Centralverband deutscher Industrieller.

Unter dem Vorsitz des Reichsraths H a f s l e r -  
Augsburg fand am 25. Mai d. J. zu Berlin eine Sitzung 
des Ausschusses des Centralrerbandes deutscher In
dustrieller statl, in der zunachst der Geschaflsfiihrer 
Landtagsabgeprd neter B u  e c k  uber die gescliaflliche 
Thatigkeif seit dem 3. Februar d. J. berichtete. Aus 
dem Geschiiftsberiehte ist unter andenn lierrorzu- 
heben, dafs der C entraherband Schritte gethan. hat, 
um den Yeredlungsverkehr in wollenen Miihelstoflen, 
der sich zwischen Danemark und Scliweden einerseils 
und Deutschland andererseits entwickelt hat und die 
deutsche Industrie besonders in Chemnitz, Gera, Greiz 
erlieblich schiidigt, einzuschranken. Weiter hat der 
Centralverband in einer Reihe von Fiillen Veranlassung 
gehabt, in zollpolitischen Streitigkeiten, die sich aus 
der russischen Zollpraxis ergeben haben, fur die deut- 
schen Interessen einzutreten. Die Angelegenheit, be- 
treffend die Grundung einer Centralstelle fiir die Vor- 
bereitung kunftiger Handelsyertrage, soli nach Abschlufs 
einiger schwebenden Vorarbeiten i u Gemeinschaft mit 
dem Deutschen Handelstage und anderen betheiligten 
Yereinigungen weiler yerfolgt werden. Nach einer 
ErOrterung dieser Frage durcli mehrere Mitglieder des 
Ausschusses berichtete der Geschaflsfiihrer Landlags- 
abgeordneter B u e c k  iiber den

Gewerbe - Unfall -Yersicheruiigsgesetzoiitwurf 
und die Beschliisse der Reichstags - Commission zu 
diesem Entwurf. Redner sprach sich u. a. gegen die 
von der Commission yorgenominene Erweiterung der 
Versicherungspflicht der Betriebsbeainten von 2000 
auf 3000 J i  Jahresyerdienst, sowie gegen die Herab- 
selzung der 13wOchentlichen W artezeit und jede 
Aenderung der hierauf bezfiglichen Bestimmungen des 
geltenden Gesetzes aus, indem er nachwies, dafs die Be-

lastung der Industrie durch die Unfallversicherung 
weit iiber die fruhere Haltpflicht der Unternehmer 
hinausgeht, da auch fiir die durcli die Arbeiter selbst 
yerschuldeten Unfiille Ęntschadigung gewahrt wird.

Die Ilerabselzung der W artezeit auf vier Wóchen 
in Deutschland wiirde die Zahl der Unfiille mit vor- 
Obergehender Erwerbsunfahigkeit auf das Siebenfaelie 
steigern und die Zahl der entschfidigungspflichtigen 
Unfiille uberhaupt verdoppeln. Auf das Jahr 1895 
berechnet, wiirden die gewerblichen Berufsgenossen- 
schaften (einschliefslich der Versicherungsanstallen) 
statt 34S00 Unfiille 76000 und davon statt 7400 
leichtere Unfiille 48 000 zu behandehi haben. Aus 
diesen Zahlen sei die druckende ArbeitslasL und die 
allergriifste Erscliwerung der ehrenamtliclien Thatigkcit 
der Berufsgenos.senschaflen ersichtlich, da den 22 000 
Krankenkassen nur 04 Berufsgenossenschaften mit 358 
Sectionsvorstanden gegenuberstehen. Auch das Reichs- 
yersicherungsamt habe sich gegen die Verkiirzung der 
Wartezeit ausgesprochen. Ferner wurde vom Bericht- 
erstatter eine sehr eingehende Kritik an dem He- 
schlusse der Reichstags-Commission geubt, durch den 
die Schiedsgerichte der Berufsgenossenschaften auf- 
geboben und nach Ortlichen Bezirken Schiedsgerichte 
zur Entscheidung yon Streitigkeiten iiber Entschadi- 
gungen auf Grund der Reichsgeselze uber Unfall- und 
Inyalidenversichcrung errichtet werden sollen. Redner 
sprach sich grundsutzlich gegen die Vereiniguug der 
Unfallyersicherung mit der Invalidit&ts- und Alters- 
yersichcrung* aus und fur die Beibehaltung der bis- 
herigen berufsgenossenscbafllichen Schiedsgerichte, da 
durch dieselben allein eine gleichmafsige Recbt- 
sprechung geleistet werden konnte.

In Ankndpfung an das Referat des Hrn. B u eck  
aufserte sich Geh. Finanzrath J e n c k e  (Essen) ins- 
besondere uber die Frage der Herabsetzung der 
W artezeit, die anderweitige Einrichtung und Aus
dehnung der Zustandigkeit der Schiedsgerichte und 
die Einschrankung des Berufungsrechts. Er nahm 
Stellung gegen die Bestrebungen auf Herabsetzung der 
W artezeit, sprach die BefurchLung aus, dafs die Neu- 
gestallung der Schiedsgerichte, wie sie geplaht ist, 
yielfach zu einer falschen Rechtsprechung fOhren wurde, 
und aufserte sich gegen jede Einschrankung des Bc- 
rufungsrechts. Schlielslich schlug er namens des Direc- 
toriums vor, eine Commission zu ernennen, die auf 
Grundlage einer eingehenden Berathung eine spater 
der Regierung yorzulegende Denkschrift auszuarbeiten 
haben wurde. Nachdem noch die Laudtagsabgeord- 
nelen Commerzienrath M o lie r, Dr. B O ttin g e r , lle rr 
M enck  (Altona) uiul Director G ru n d  (Breslau) sich 
wesentlich in gleiehem Sinne wie lir. J e n c k e  ge- 
fiufsert hatten, beauftragte der Ausschufs das Diree- 
torium, eine solche Commission zu ernennen.

Ueber den Gesetzentwurf, betreflend die
Ab&uderung der Gcwerbeordiiiing (Organisation 

des llandwerks)
berichtete gleichfalls der Geschfiflsfrihrer, indem er 
zunachst auf die Beschliisse zurfickgrill', die in der 
am 30. September 1896 abgehaltenen Sitzung des Aus
schusses zu dem prcufsischerseits dem Bundesrath 
yorgelegten gleichartigen Gesetzentwurf gefarst worden 
waren. Unter Hinweis auf die bei dieser Berathung 
geaufserten Bedenken wurde seitens des Central- 
yerbandes an den Bundesrath die Bjtle gerichtet, 
den preufsischen Entwurf abzulehnen. In der That 
ist seitens des Bundesraths die Ablehnung dieser 
Yorlage erfolgt und ein neuer Gesetzentwurf aus- 
gearbeilet, der dem Reichstag unterbreitet ist. Redner 
schilderte im einzelnen die Abweichungen, welche der 
neue Entwurf yon dem preufsischen Entwurf aufweist, 
und .skizzirte alsdann die Abfinderungen, die die mit 
der Yorberathung des Entwurfs betraute Reichstags- 
commission yorgenommen hat. Die Commission hat
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sich fiir die Einfuhrung <fer obligatorischen Zwangs- 
innungen ausgesprochen, indem in besonderen Fiillen 
die Anordnung zur Errichlung einer Zwangsinnung 
auch ohne und gegen die Zustimmung der Mehrheit 
der betheiligten Handwerker erfolgen kann; sie hat 
ferner die Gesellenausschusse bei den llandwerker- 
kammern wieder eingefuhrt und ihnen eine weit- 
geheude Zustiindigkeit gegeben.

Auf Vorschlag des Bericliterstatters gelangle ein 
Beschlufsantrag zur Annahme, demzufolge der Central- 
yerband auf dem grundsatzlichen Standpunkt verharrt, 
den er in seiner Ausschufssitzung vom 30. September
1890 eingenommen hat, da die nunmehr vorgesehenen 
sogenannten „facultativen Zwangsinnungen“, wenn 
auch yielleicht in etwas abgeschwiicliter Form , die
selben Nachtheile bringen w urden, wie die obligato
rischen Zwangsinnungen des frCiheren preufsischen 
Entwurfs. Der Gentralycrhand legt nochmals Ver- 
wahrung ein gegen die schiidigenden Uebergrifle in 
das lnteressengebiet des Grolsgewerbes, die sich be
sonders ergeben aus den Bestimmungen des Gesetz- 
entwurfs, betreflend das Lehrlingswesen und die 
Ueberwachung der Betriebe durch die Organe der 
Kleingewerbetreibenden. Die gesetzliche Organisation 
und Mitwirkung der Gesellen (Gehulfen) bei den 
VertretungskOrperschaften des Handwerks erachtet 
der Gentralverband von wirthschafts- und social- 
politischen Gesichtspunkten aus nach wie vor fur in 
hohem Mafse bedenklich und daher fur einen Fehler.

Schliefslich bericlitet Landtagsabgeol-dueter Gom- 
merżienrath T h e o d o r  M O ller (Brackwede) uber die 
VerfOgung des preufsischen llandelsministers vom
25. M5rz d. J.,* betreffend die Vorprufung der Vor- 
lagen zur Genehmigung von Dampfkesseln. Er he- 
furwortete die Annahme nachfolgenden Beschlufs- 
an trags: „Der Centralyerband deutsclier Industrieller 
spricht sein Bedauern daruber aus, dafs die Anweisung 
vom 15. und die VerfOgung vom 25. Marz 1897, be
treflend die Yorprufung der Yorlagen zur Genehmigung 
der Anlagen von Dampfkesseln, erlassen wrorden sind, 
ohne saehyerstandiges Urtheil aus den Kreisen der 
Betroffenen daruber vorher einzuholen, und spricht 
die liiLle an das kOniglich preufsische Ministerium 
fiir Handel und Gewerbe aus, in eine thunlichst bal- 
dige Revision beider Sehriftstucke auf Grund sacli- 
yęrstandigen Beiraths eintreten zu w ollen, sowie 
weiterhiu die Erwartung, dafs alsbald eine aufklarende 
Verfugung dahin erlassen wird, dafs die neuen Be
stimmungen auf bestehende, im Bau oder in Con
struction belindliehe Anlagen keine Anwendung zu 
tinden brauchen.“ Dieser Antrag wurde angenommen, 
naehdem noch Generaldirector M e i e r (Friedenshutte) 
sich in energischer Weise gegen die yerbluffende Art 
der Gesetzgebung gewandt hatte; sie habe geradezu 
einen deprimirenden Eindruck auf ihn hervorgerufen.

Oesterr. Ingenieur- und Architekten- 
verein.**

Einer Einladung des Gewerken Y ie to r  yon  N e u 
m a n  entsprechend, unternahmen etwa 40 Mitglieder 
der Faehgruppe der Berg- und Hiittenmanner am 
8. April d. J. einen Ausflng nach Marktl und Sehram- 
bach, zur Besichtigung der dort eingefuhrteu 
Kohlenstaubfeuerung an Giiiliofcn uud zur Ileizung  

yon Dampfkesseln.
Das Huttenwerk der Firma F r ie d .  v. N eu m an  

in Marktl erzeugt nur llalbfabricate, und zwar eines-

* Vergl. „Stahl und Eisen“ letzle Ausgabe, S. 422.
** Nach einem der Redaction freundlichst zur Ver- 

fugung gestellten Souderabdruck aus der „Oesterr. 
Zeitschrift tu r Berg- und Huttenwesen11.

theils Zaggel fur die Wagenaclisenfabricalion und 
anderntheils Platinen fur die Feinblechfabrieation 
derselben Firm a; die Einrichtung des Hilttenwerkes 
besteht der llauptsache nach aus einem Luppenhammer, 
einer Walzenstrafse, welche gleichzeitig ais Luppen- 
und ais Platinenstrecke dient, aus 2 Schrottflfen 
(SchnellpudelOfen) und 3 SchweifsOfen. Alle 5 Oefen 
sind mit Schwartzkopfscher Kóblenstaubfeuerung aus- 
gernstet, und sind hieryon immer mindestens 3 Oefen 
(1 Schrottofen und 2 SchweifsOfen) in Betrieb.

fn den SchrottOfen werden Chargen von 105 kg 
eingesetzt (BrOckleisen und Drehspilne gemischt) und 
zu Luppen ausgehammert; in der 12stiindigen Schicht 
werden 20 bis 24 Chargen gemacht.

Aus den Schweils5fen werden einestlieils die 
Luppen zu Zaggeln, anderntheils Alteisenpackete und 
FlufseisenblOcke zu Platinen ausgewalzt. Luppen und 
FlufseisenblOcke erhalten nur eine, Alteisenpackete 
immer zwei Schweifshitzen; die SchweifsOfen machen 
in der 12stundigen Schicht 9 bis 10 einhitzige oder 
5 bis 0 zweihilzige Chargen, also 10 bis 12 Hilzen.

Das Gewicht einer Charge betragt beim Einsatz 
yon Alteisenpacketen 500 'bis 000 kg, beim Einsatz 
von Luppen oder FlufseisenblOcken 700 bis 800 kg; 
der Schweifsabbrand betragt bei der Verarbeitung 
von Alteisenpacketen mit 2 Schweifshitzen 1 1 bis 
14 %, bei FlufseisenblOcken 8 1/a bis i %; der Ver- 
hraucli an Kohlenstauh schwankt f. d. Ofen und Schicht 
zwischen 1100 und 1250 kg und betragt im Durch- 
schnitt, einschliefslich der Anheizkohle, rund 1200 kg.

Bei Verarbeitung von FlufseisenblOcken, einhitzig 
auf Platinen, betragt der Kohlenverbraucli auf 100 kg 
Einsatz 10 bis 20 kg, auf 100 kg fertige Platinen 
20 his 24 kg.

Die Firma Fried. von Neuman hat im Fruhjahr 
1895 mit der Einfuhrung der Kohlenstaubfeuerung 
begonnen* und w ar nach Ueberwindung der Kinder- 
krankheiten mit den erzielten Resultaten so zufrieden, 
dafs sie in rascher Aufeinanderfolgę alle 5 Oefen um- 
gebaut hat, so dafs im ganzen Jahre 1890 nur mehr 
Kohlenstaubfeuerungen im Betriebe waren, und so
nach alle angegebenen Ziffern auf einem Jahresdurch- 
schnitt beruhen.

Auf dem festlich geschmficklen Huttenhof waren 
die DeLailzeichnungen der Kohlenstaubfeuerungs- 
apparate, eine grofse Anzahl zum Theil ausgefuhrter, 
zum Theil in Ausfiihrung begrillener Projecte iiber 
die Ausrustung yon Oefen und Dampfkessel ver- 
schiedensterSysteme milderSchwarlzkopfschen Kohlen
staubfeuerung. und ein completer Feuerungsapparat 
zur Besichtigung und Erklarung bereit gestellt. Der 
Feuerungsapparat macht einen einfachen und betriebs- 
sieheren Eindruck und lafst es ais durchaus glaub- 
wflrdig ęrscheinen, dafs er niem alszu BelriebsstOrungen 
Anlafs giebt. Der Abnutzung unterliegen nur die 
Sclilagnase des Riittelblechs und die Burstenwelle. 
Erslere mufs alle 0 bis 8 Wochen ausgewechselt w erden; 
sie besteht aus einem kleinen yierkantigen Stuck Eisen 
mit Gewindeansatz, ist also in wenigen Minuten heraus- 
geschraubt und durch eine neue ersetzt. Die Bursten
welle lauft in Stahllagern mit Ringschmierung, be
steht aus einem Stiick Rundstahl und mufs alle 0 bis 
S Monate ausgewechselt werden. Die Burste selbst 
unterliegt gar keiner Abnutzung; wenn durch das" 
Hiueinkommen von FreindkOrpern in den Feuerungs
apparat einzelne Drahtborsten yerbogen oder gebrochen 
werden, so lassen sich neue Stahldrahlborsten leicht 
einziehen.

Ueberaus merkwurdig war der Anblick der 5 Kamine 
vom lluttenhofe aus; nur der aus der HGtte dringende 
Larm liefs erkennen, dafs sie im Betriebe sei; die 
Kamine ragten formlicli gespenstig todt in die Luft; 
erst nach langerem, genauem Beobachten konnte man

* Yergl. „Stahl und E isen ' 1896 S. 688.
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bei 3 von den 5 Kaminen durch das Zittern der 
heifsen Luft iiber derselben feststellen, dafs sie im 
Betrieb seien.

Nachdem das Herausarbeiten je einer Charge aus 
allen 3 Oelen beobachtet und dabei die tadellose 
SchweiEśhitze festgestellt worden war, wurde das An
heizen eines Ofens und dasAuswechseln eines Feuerungs- 
apparats bei einem in Betrieb befindlichen Ofen 
erki a r t.

Der Reserveschweifsofen war zum Anheizen vor- 
gerichtet; im Entziindungsraum desselben wurde auf 
einem kleinen Hulfsrost, der nach vollendetem An- 
heizen leicht und rasch herausgezogen werden kann, 
ein Holzfeuer entzfindet und nach etwa 5 Minuten 
der Feuerungsapparat in Gang gesetzt. Der Kohlen
staub entzundete sich sofort an dem Holzfeuer und 
nach Yerlauf von 1 Stunde war der ganze Ofen bereits 
in Rothgluth. Das Anheizen der Oefen macht also 
gar keine Scliwierigkeit, geht rascher ais bei Rost- 
feuerung vor sich und wird in 3 - 4  Stunden leicht 
Schweifshitze erzielt.

Die Apparate sind nach Ścliablone gearbeitet, so 
dafs jeder BestandLheil zu jedem Apparat pafst, und 
dafs fiir alle 5 Oefen nur ein Reserveapparat vor- 
handeri zu sein braucht. Das Auswechseln eines ge- 
fu llten , in vollem Betriebe belindlichen Appatates 
wurde durch zwei Arbeiter in nicht ganz 8 Minuten 
Yollfuhrt, so dafs der Ofengang durch diese Aus- 
wechslung gar keine StSrung erlitt.

Das Huttenwerk in Marktl verfeuert nur Stein- 
kohle aus dem benachbarten Schrainbacher Stein- 
kohlenbergbaue und erfolgt die Herstellung des 
Kohleiistaubes auf dem Hiittenwerke selbst.

Um die Anwendbarkeit der Kohlenstaubfeuerung 
fur alle Kohlensorten zu zeigen, waren 15 yersehiedene 
Brennmaterialien sowohl im rohen, ais auch im ge- 
maldetien Zustande in grOfseren Mengen vorbereitet, 
und wurde die Mehrzahl dieser Sorten aucli that- 
sfichlich verfeuert.

Sftgespane, Torf, Erdwadisruekstande, 4 Sorten 
bShmischer und steirischer Braunkohle, bShmische 
Steinkohle, Schrainbacher und Ostrauer Steinkohle,
2 Sorten oberschlesischer Steinkohle, Anthracit, Koks 
und Holzkohle waren zu Feuerungsversuchen in 
Bercitschaft gestellt. Die ersten 3 Sorten eignen sich 
natflrlich nur zur Kesselfeuerung oder fur WarmOfeii, 
in denen keine hohe Temperatur erfordert w ird; 
Torf wurde im Schrottofen verfeuert und eine scliSne 
Hellrothgluth erzielt.

Ein Schweifsoferi wurde dann mit Yerschiedenen 
Sorten Braunkohle, der andere Schweifsofen mit 
Anthracit und Holzkohlenstaub weiter hetrieben; der 
Wechsel von einem Brennstoff auf dem andern voll- 
zog sich ohne m erklichen Uebergang: eine Drehung 
an der Stellschraube, eine kleine Yerschiebung an 
der Luftregulirklappe und die Feuerung war auf den 
neuen Brennstoff eingestellt und arbeitete ruhig weiter.

Die Bedienung der Feuerung beschrankt sich 
eigentlich auf das Nachfullen von Kohlenstaub, es 
giebt kein Sehuren und kein Rostputzen. die Arbeiter 
haben von der Hitze nicht zu leiden, sind also in der 
Arbeit wesentlich entlastet, und so mufste man den 
Eindruck gewinnen, dafs die Leute das Einstellen der 
Feuerung mit voller Sicherheit beherrschen, dals die 
Feuerung also uber das Versuchsstadium langst liinaus 
ist, und dafs man da eine bereits erprobte Sache in 
giattem, sicherem Betriebe vor sich habe.

In einem Nebehgebaude des Hiittenwerkes be- 
findet sich ein mit Kohlenstaubfeuerung ausgeriisteter 
Yersuchsofen kleinster Dirnension, welcher Schmiede- 
zwecken dient und der mit Essenzug oder Geblaseluft 
arbeiten kann. In demselben werden die Feuerungs- 
yersuche und Studien mit allen Brennmaterialsorten

vorgeno;r.men; sein Betrieb kann mit einem Brerin- 
stoilkufwande von o bis 10 kg in der Stunde aufrecht 
erhalten werden.

Die Herstellung des Kohleiistaubes erfolgt auf einer 
kleińen Schlaginuhle (Patent Hopf), welclie nunm ehr 
schon iiber 2 Jahre Tag und Nacht in Betrieb ist 
und welche, ursprunglich fur eine Stundenleistung 
von 250 kg Kohlenstaub gebaut, nahezu das Doppelte, 
namlich 450 bis 500 kg in der Stunde liefern mufs. 
Die Muhle wurde ausęinander genommen und an der
selben die der Abnutzung unterliegenden Theile — 

i Schlagnasen und Rostsiebe — und das Ieichte Aus- 
; wechseln dieser Theile gezeigt. Die Bedienung der 

Mfihle ist eine uberaus einfache, besteht iu dem Auf- 
! werferi der Rohkohle und in dem Wegheben der 
: gefiillten Sacke und wird von einem besseren Tage- 
I lShner besorgt: es wird durchaus mit offenem Lichte 
| hantirt, eine Explosionsgefahr besteht also absolut 
: nicht, trotz Yermahluug von Kohle aus einer Schlag- 
I wettergrulie.

Die Gesammtkosten der Yermahlung stellen sich 
bei dieser kleinen Mtihle auf etwa 0 kr fiir 100 kg. 
Die Muhle mufs die 3 Oefen des Hiittenwerkes und 
einen Stahlgliihofen in einem benachbarten \Yerke 
bedienon und aufserdem Kohlenstaub fiir den Verkauf 
an Giefsereien liefern; sie ist also angestrengt be- 
schaftigt, und kflnnen weitere Kohlenstaubfeuerungen 
erst in Betrieb gesetzL werden, wenn im Iluttenwerke 
oder bei dem benachbarten Schrainbacher Steinkohlen- 
bergbaue eine grSfsere Mahlanlage aufgestellt sein 
wird, was schon iu allernaehster Zeit geschehen soli,

Die Verbrennungskammer in den SchweifsSfen 
ist mit Chamotte-Ziegeln von Extra-Qualitat ausge- 
kleidet, welche dem i n t e n s i Y e n  Angriff der Flugasche 
und der hohen Temperatur sehr gut Widerstnnd ieisten. 
Dieses feuerfeste Materiał, welches von den Tlion- 
und Chamottewerken C. v. P o p p  in Hollenburg 
(Nieder-Oesterreich) bezogen wurde, wird in 2 Sorten 
(Schweifsofen-Qualitat und Extra-Qualitat) geliefert. 
Die letztbezeichnete Qualitiit gehSrt zu den bestc-n 
feuerfesten Producten. Die k. k. keramische Yer- 
suchsanstalt in Wien (Stubenring) hat den Schmelz- 
punkt eines guten Dinasziegeis bei Seger-Kegel 32 (etwa 
1770°) und den des Chamotteziegels von Extra-Qualit;iL 
bei Seger-Kegel 34 (etwa 1S10'J) gefunden, wahrend 
mit Kegel 36 (1850"), dem Schmelzpunkt des reinen 
Thonschiefers, die pyrometrische Scala endet.

Yon dem Gesehenen iu hohem Grade befriedigt, 
verliefsen die Gaste gegen 1 Uhr die Hutte, um in 
dem nąhen Gasthause^einen Imbifs zu nehmen.

Ein langer Wagenzug brachte nach aufgehobenem 
Mahle die Gesellschatt iiber Lilienfeld zu dem Kohlen- 
bergbau nach Schrambach zur Besichtigung der 
Kohlenstaubfeuerung bei der Dampfkesselbeizung. 
ZumZwecke der Yorfuhrung einer Kohlenstaubfeuerung 
bei einem Dampfkesselbetrieb war ein kleiner Reserve- 
kessel yorubergehend angeheizt worden. Es ist dies 
ein Steinmullcr-RShrenkessel von 32 qm Heizllache 
und 8 Atm. Betriebsdruck. Der Kessel hat behufs 
Gewinnung der erforderlichen Yerbrennungskammer 
einen kleinen Vorbau erhalten, der Antrieb des 
Apparates erfolgt durch eine kleine oscillirende Dampt- 
maschine und konnte in diesem Kesselbetriebe be- 
obachtet werden, dafs der Feuerungsapparat ebenso 
rubig und bediennngslos lauft wie bei den Oefen, 
und dafs auch hier dem Kamin nicht das leichteste 
RauchwSlkchen entsteigt.

Im Jahre 1S95, ais in der Hutte in Marktl erst 
ein Schweifsofen mit Kohlenstaubfeuerung ausgerustet 
war, ist derselbe Kessel durch 6 Monate mit dieser 
Feuerung in Betrieb gestanden, und hat sich der 
Apparat trotz grOfster Anstrengung rollkommen 
bewahrt.
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Referat© und kleinere Mittheilungen.
Genehmigung und Untersuchung der Dampfkessel 

in Preufsen.*
Infolge der Einspraehe, welche die betheiligten 

Kreise einmOthig gegen den wie ein Blitz aus heiterem 
Himmel gekominenen Erlafs vom 25. Marz d. J. ge
richtet haben, hat der Handelsminister nunmehr 
inittels Erlasses vom 1S. Mai bestimmt, dafs die Yor- 
schrift des Erlasses vom 25. Marz unter 3, Absatz 4 
beziiglich des Kesselmauerwerfcs erst vom 1. Januar 
1898 in Geltung treten und die Vorschriften unter 3, 
Absatz 4 auf solche eingernauerten Dampfkessel keine 
Anwendung finden, die nicht mit iiufseren seitlichen, 
befahrbaręń FeuerzGgęn versehęn sind, dafs ferner 
den Verśtflrkungsringen der MannlBcher auch Um- 
bSrtelungen und geeignele Yersteifnngen gleich zu 
achten sind. Im ubrigen sei zu bernerken, dafs be- 
stehende Anlagen, dereń Einzelkessel nicht durch 
Zwischenriiume voneinander getrennt sind, durch die 
Vorschriften unter 3, Absatz 4 auch dann nicht ge- 
LrofTen werden sollen, wenn neue Kessel an Stelle 
alter eingewechselt werden oder die Anlage und Bau- 
a rt des vorhandenen Dampfkesselgebaudes bei Ver- 
grdfserung der Kesselzahl die Anordnung der Zwischen
raume unthunlieh erscheinen lasse. In Bezug aut 
die ErhOhung der Beanspruchung wird im gleichen 
Erlafs yom 18. Mai angeordnet, dafs der Erlals yom 
25. Miirz auch hinsichtlich der Beanspruchung des 
Materials der Dampfkessel und der Flammrohre erst 
mit dem 1. Januar 1898 in Kraft treten soli.

W enngleichdieHinausschiebungder auffallend kurz 
bemessenen Frist zwischen Erlafs der Verfiigung und 
ihrem Inkrafl treten und die Abanderungen anzuerkennen 
sind, so wird die Industrie sich damit nicht begnugen.

W ir beklagen wiederholt, dafs hier neue ein- 
scbneidende Bestimmungen getroffen sind, ohne dafs 
der Industrie yorher Gelegenheit gegeben worden ist, 
sich uber dereń W erth zu aulsern. Wenn in Zeiten 
yon Nothstiinden schnell Mafsregeln zu dereń Be- 
seitigung getroffen werden, so ist dies selbstverstand- 
lich. aber im yorliegenden Fal! waren nach uberein- 
stimmendem Urtheil aller Sachverstandigen keinerlei. 
Umstande yorhanden, welche den Erlafs rechtfertigen 
kOnnten. Derselbe wird yielmehr uberall ais der 
Ausflufs einer unyerst&ndlichen, durch nichts gerecht- 
fertigten Laune der Herren yom „grunen Tisch“ an- 
geseheri, und ist man der Ansicht, dafs eine nochinalige 
Prufung der Bestimmungen durch sachyerstandige 
Kreise und entsprechende Aenderung nothwendig ist.

Neoauswalzcn alter Stahlschienen.**
Unter der Firma Mc K e n ii a S t e e l  R a i ł  

R e n e w i n g C o m p a n y  hat sich in den Ver. Staaten 
eine Gesellschaft gebildet, welche in Joliet (111.) eine 
Walzwerksanlage baut, um dort alte und yerschlissene 
Eisenbahnschienen wieder auf ihre ursprungliche Form 
zu bringen. Der Erfinder will herausgefunden haben, 
dafs der thatsachliche Yerschleifs der Stahlschienen, 
d. h. die Materialmenge, welche sich yon den Schienen 
ablóst, aufserordentlich gering sei und dafs der Grund, 
welcher zur Auswechslung der Schienen nOthige, mehr 
in Deformation des Profils, namentlich an den Schienen- 
enden, liege. An Stoff fehle es daher nicht, um das 
ursprungliche Profil bis auf eine geringe Abweichung 
wieder herzustellen, es gelte nur, das Profil umzu- 
formen. Auf Grund von Yersuchen baut die Gesell-

* Yergl. „Stahl und Eisen “ Nr. 10, Seite 422.
** Naheres in Cassier’s Magazine, Mai 1897, S. 21.

schaft angeblich z. Zt. ein Tandem-W alzwerk mit zwei 
Duo-Gerusten, yon denen jedes an eine besondere 
Zugmasehine gekuppelt ist. Das yordere Geriist, 
das die sog. Formwalzen enthalt, soli 3 Stiche be- 
kommen, von denen jeder eine bestimmte Form der ver- 
schlissenen Schienen aufzunehmen bestimmt ist; dann 
w'ird die Schiene uber Rollen ins zweite Geriist, die 
Fertigwalzen enthaltend, gesteckt, hier in einem Sticli 
yollendet und dann nach den Heifssagen und Richt- 
maschinen geschafft. Mit 2 WarmOfen will die Gesell
schaft, welche am 1. Juni ihren Betrieb zu erólTnen 
beabsichtigt und grofse Auftrage haben soli, 400 t 
Fertigschienen in 24 Stunden „erneuern‘ .

Die Tornawada Iron and S teel Company
besitzt auf ihrer neuen Hochofenanlage die grSfste Ge- 
blasemaschine der Weit. Sie ist von J u l i a n  K e n n e d y  
in Pittsburg entworfen und von den Lake Erie Engi- 
neering Works in Buffalo erbaut worden. Die Ma
schine ist iiber 12,2ni hoch und wiegt 385 tons: leider 
sind in unserer Quelle (Iron and Steel Trades Journal 
1S97, S. 367) die ubrigen Abmessungen derselben nicht 
angegeben. Die neue Hochofenanlage umfafst zwei 
Oefen. Ofen A hat eine HShe yon 23,18 ni, 5,18 rn 
Durchmesser in der Rast und ist mit drei Kennedy- 
Cowper-Winderhitzern von 21,35 m Hohe und 5,5 m 
Durchmesser ausgerustet. Ofen B besitzt 24,4 m H5he 
und 5,5 m Weite und ist mit drei 24,4 m liohen und 
5,0 m weiten W inderhitzem derselben Bauart yer- 
sehen. Beide Oefen erzeugen mit Koks Giefserei
roheisen aus Erzen yom Oberen See. Die Leistungs
fahigkeit der Oefen schwankt zwischen 450 bis 500tons 
Giefsereiroheisen bezw. 500 bis 600 tons Bessemer- 
roheisen im Tag. Die Inbetriebsetzung des Ofens B 
ist erst kurzlich erfolgt und zwar durch Mc Kinley, 
den Prasidenten der Vereinigten Staaten, dessen Haiis 
zu diesem Zweck durch eine elektrische Leitung m it 
dem Ofen in Verbindung gesetzt worden war.

B leclisclnreifserei.
Eine heryorragende Leistung auf diesem Gebiete 

ist ein von der Kesselschmiede A. L e in y e b e r  & Co. 
in Gleiwitz yor kurzem hergestellter Dampfkessel von 
10 in Lange und 2 m Durchmesser, welcher durchweg 
geschweifst ist. Sein Gewicht ist 11 t. Er ist zum 
Eindatnpfen yon Salzsoole unter hohem Druck bestimmt.

Thermometer fiir sehr tiefe Temperaturen.
Zur Messung sehr niederer Tem peraturen bedient 

man sich nach F. K o h lr a u s c h  jetzt mit bestem Erfolg 
elektrischer Methoden. Sollte es aus irgend einem 
Grunde erwOnscht sein, ein Flussigkeitsthermometer 
zu besitzen, das bis zur Tem peratur der siedenden 
Luft (— 190 °) hinab brauchbar ist, so wahlt man ais 
thermom etrische Substanz ein Gemisch von Kohlen- 
wasserstoffen, das man Petrolather nennt. Diese 
Fliissigkeit zeigt eine auffallende Gesammtcontraction 
bei der Abkiihlung. Das Yolumen betragt bei — 188 “ 
nur *1$ von demjenigen bei 0 0 und */< von demjenigen 
bei + 3 0 ° .

(„Wiedem. Ann.“ 1897, 463, durch -Elektr. Zeitschr. 1S97 S. 266.)

Druckfehlerberichtigung-.
Auf Seite 395, Zeile 19 von oben, soli es 20 % 

sta tt 50 % heifsen, und auf Seite 413, Zeile 25 von 
oben, ist 0,007 P  sta tt 0,07 P zu lesen.
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Industrielle Rundschau.

Eisenwcrk Carlshiitte.
Der Verlauf des Betriebsjahres 1S96 ist fur das 

Werk ein regelmafsiger gewesen und w ar es mOg- 
lich, den Umsatz wiederum gegen das Vorjahr um 
etwa 30 % zu erhOhen. Mit dem Steigen der Preise 
fiir Rohmaterialien hahen w ir auch die Verkaufspreise 
fiir unsere Fabricate, inshesoudere fur Gufswaaren 
erhOhen kflnnen, jedoch ist diese Preiserhflhung erst 
in der zweiten Ralfie des Berichtsjahres zur Geltung 
gekommen. Der Betriehsgewinn pro 1890 betragt 
i 70 305,50 J l  gegen 78 035,64 J t  im Jahre vorher. 
Der Yerlust betragt nach Yorgenommenen reichlichen 
Abschreibungen und Dotirung des Delcredereconto 
mit 8500 J t  immer noch 51 222,99 J l,  so dafs sich 
mit Hinzurechnung der fruheren Fehlbetrage die Unter- 
bilanz auf 350 775,62 J l  erhoht. Der Abgang beim 
Gebaudeconto von 35500 J l  betrifft ein iu Alfeld 
yerkauftes Grundstuck. Die Zugiinge in Hohe von 
61 502,4 t  Jt. betrelTen nur Neu-Anschaffungen, wahrend 
alle Reparaturen aus dem Betrieb gedeckt sind.

Zum Yerkaufe wurden gebracht:

Braunkohlen.
Eisenerze . . . .
Boheisen . . . .
Halb- und Ganz- 

fabricate a. Eisen 
und Stahl . . .

G ufsw aare. . . .
Constructionswerk- 

statten-Artikel .
Diyerse .................

1896 gegen 1895 
Mtr.-Ctr. Mtr.-Clr.
3S02206 4038S39 
100040S 1438175 
832S!) 1 829733

mehr
Mtr.-Ctr.

222233
3158

1340090 1149031 191659 
14207 17898 — 3691

Oestcrreichisch-Alpine M ontangesellscliaft.
Dem in der ordentlichen Generalyersammlung 

vom 10. Mai 1897 erstatteten Geschafts- und Betriebs- 
bericht fur das Geschaflsjahr 1890 entnehmen wir das 
Folgende:

Die besseren Absatzyerhaltnisse haben auch 
wahrend des Jahres 1896 angehalten. Der gesteigerte 
Absatz ermoglichte eine ErhOhung der Erzeugung 
sowohl beim Bergbau und bei den Hochofen, ais auch 
bei den meisten Erzeugnissen der Raffinirwerke. 
Eine nennenswerthe ErhOhung der Verkaufspreise 
konnte jedoch nicht erzielt werden. Bei der aufser- 
ordentlichen Steigerung, welche die Erzeugung in 
Deutschland erfahren hat, macht sich dort natur- 
gemafs das Streben geltend, fur einen Theil dieser 
Erzeugung — wenn auch zu niedrigeren Preisen — 
in Oesterreich Absatz zu linden, und die Abwehr 
dieser Einfuhr war nur durch entsprecheride Preis- 
anstellungen der Osterreichischen Eisenproducenten 
zu ermOgliehen, Eine Steigerung zeigte sich bei Braun 
kohlen, Roherzen, ROsterzen, Roheisen, Gufswaaren 
Martin- und Bessemer - BlOcken, GufsstahlkOnigen, 
Puddeleisen-Masseln, Puddelstahl-Masseln, Grobstreck- 
eisen, Mittel- und Feinstreckeisen, Feinblechen, Eisen
bahnschienen, Grubenschienen und Schwellen, Rad- 
reifen, diyersen Stahlwaaren, Zęugwaaren, Schmiede- 
stftcten, Draht, Blattfedern, W erkstatten- und Kessel- 
schmiedearbeiten. Dagegen ist eine Yerminderung 
eingetreten bei Frischeisen und Stahl, Grobblechen, 
Drahtstiften, Spiralfedern, Messern und Sagen.

weniger
Mtr.-Ctr.
236633

116036
150017

93065 23571
132S96 17121

Die Facturensumme fur die yerkauften Producte 
belauft sich auf 24858686,00 11. und weist gegeniiber 
jener des Jahres 1895 von 22 021 957,07 11. eine Zu
nahme aus Yon 2 230 728,93 11.

Der Grundbesitz, welcher Ende 1895 12383 Hektar 
betragen hat, verminderte sich durch Abverkauf und 
Tausch um 430 Hektar und betragt Ende 1896 11953 
Hektar. Fur den verkauften Grundbesitz wurde ein 
ErlOs yoii 94051,82 fl. erzielt, welcher zur Herab- 
minderung der Hypothekarschulden verwendet worden 
ist. Die Zahl der Freischurfe auf Kohlen, Eisensteine 
und Manganerze, welche Ende 1896 699 betragt, hat sich 
gegen Ende 1895 um 28 vermindert. Der Bau der 
neuen Walzwerksanlage in Donawitz wurde programm- 
gemafs vollendet und der Betrieb derselben konnte 
in den ersten Monaten des Jahres 1897 anstandslos 
aufgenommen werden. Hinsichtlich der einzelnen 
Posten der Verm6gensbilanz ist Folgendes zu bem erken:

Bei der Post I „Immobilien* und bei der Post II 
„Mobilien' erscheinen der Bergbauhesitz, der Grund
besitz, die Wohn- und Wirtlischaftsgebaude, die 
Werksgebaude und Einrichtungen, die Maschinen und 
Utensilien — trotz der durch Neu-Investitionen ein-. 
getretenen WertherhGhung — infolge des Abverkaufes 
einiger Grundcomplexe, namentlich aber infolge der 
vorgenommeneu ordentlichen und aufserordentlichen 
Abschreibungen, um den Betrag von 516 772,41 11. ver- 
mindert. Die Post „Vorrathe“ hat eine Verminderung 
yon 460 161,60 fl. erfahren. Die Passiv-Posten II bis V 
haben sich im Jahre 1S96 um 661429,24(1. reducirt. 
Im „Gewinn- und Verlustcontot ist der Gewinn des 
Forstwesens, des Berg- und Huttenwesens und die 
Einnahme aus Effectenzinśen um 389 596,90 fl. grOlser 
ais im Yorjahre. Gleichzeitig haben sich die Passiv- 
zinsen verm indert, wahrend die Einkommen- und 
Erwerbssteuern, sowie die Abschreibungen eine E r
hOhung erfahren haben. Die Summę der Ausgabe- 
posten erscheint im ganzen nur um 4628,71 11. erhoht. 
Nach Ausscheidung des Gewinnvortrages vom Jahre 
1895 ergiebt sich ein Bruttogewinn yon 4482653,60 fl. 
und ist das Gesammtergebnifs um 384968,10 11. 
gOnstiger ais im Vorjahre. Der nach Abzug der Zinsen, 
Generalunkosten, Steuern und Abschreibungen — 
letztere in der IlOhe von 786 392,34 11. — verbleibende 
Gewinnsaldo betragt 2013309,83 11. Hierzu kommt 
der Gewinnvortrag vom Jahre 1895 mit 148439,97 fl., 
daher die Generalyersammlung uber die Vervvendurtg 
einer Summę von 2 161 749,80 fl. zu beschliefsen hat.

Abgesehen von unabweislichen Erweiterungen 
und neuen Einrichtungen bei einzelnen Werken, sind 
die RSstanlagen am Krzberge durch Verrnehrung der 
ROstSfen auf eine grOfsere Leistungsfahigkeit zu bringen, 
um allen Anforderungen sowohl fur den eigenen 
Bedarf ais auch fur den Verkauf entsprechen zu 
kSnnen. Ein grólseres Bauerfordernifs tritt aber durch 
die Nothwendigkeit der Erbauung eines Kokshochofens 
ein. Ob derselbe in Donawitz oder in Hieflau er- 
richtet werden soli, hangt noch von dem Ergebnisse 
einiger im Zuge befindlichen Yorstudien ab.

Der Ycrwąltungsrath hat schon in seinen fruheren 
Berichten darauf hingewiesen, dafs, wenn die Contra- 
hirung neuer Schulden vermieden werden soli, die 
Mittel fiir neue In vestitionen — insoweit hierfur nicht die 
ordentlichen Abschreibungen zur Verfiigung stehen —, 
sowie die Mittel fur die Tilgungsquoten der Hypo- 
thekar- und Prioritatsschulden nur den Ertragnissen 
entnommen werden k5nnen.

Die Erzeugung der Hochofen ist in der nach- 
folgenden Tabelle dargestellt.
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H o c h o f e n b e t r  i e b 1896.

R o h e i s |  n
RGsierze

W e r k weils halhirt grau y,u-
sammen

Erzeugung in Meter- Conłnern

Donawitz . . . 680S23 1343 ___ 68S166 1084817
Eisenerz . . . 82160 150 — 82310 157432
lleft ................ — 153114 153114 211855
Hieflau . . . . 479S94! 2200 — 482094 125689
LOlling . . . . 51826'15689 54975 122490 252592
Mariazeil . . . 2236 1752 27051 31039 —

Pr&vaii . . . . — 102112 102112 —
Schwecliat . . 249002 13532 103025 366219 —

Vordernberg . 251433 2841 — 257274 390129
Zeltweg . . . . - — 235496 235496 —

Summę . 1806434 37507 676373 2520314 2525514
Gegeniiber d. 

Vorjahre mit 1605607 33147 700281 2399035 2186138

mehr um . 140827 4360 — 121279 339370
weniger um , — ___ 23908j — —

D arunter waren 7 f l  466 Mtr.-Ctr. oder 29,1 %
der Gesammterzeugung reines Holzkohlenroheiśen. — 
Unter dem Weifseisen befanden sich 22 31-2 Mtr.-Ctr. 
Spiegeleisen. Yon 23 betriebsfiihigen Hochofen waren
17 in Betrieb. — In Zeltweg, Lolling, Hieflau und 
Eisenerz feierte je ein Hochofen, in Mariazeil dereń 
zwei. — In Prayali kam der Hochofenbetrieb im No- 
yember zum Stillstand. — Der Hochofen in Donawitz, 
der im November in sein sechstes Betriebsjahr kam, 
hatte gegeniiber dem Vorjahre eine Mehrerzeugung 
von 115ISO Mtr.-Ctr. — Die durchschnittliche Tuges- 
erzeugung von 1880 Mtr.-Ctr. uberstieg in den letzten 
Wochen regęlmafsig die Hohe von 2100 Mtr.-Ctr. 
Die Erzeugung an Schlackenziegeln in Schwecliat 
betrug 1-494350 Stiick.

In den Bessemer- und Martinhutten waren in 
Benutzung: 2 Bessemer-Converter in Heft, 2 in Pra- 
vali, 2 in Zeltweg, zusammen 6 Bessemer-Conyerter; 
S Martinofen in Donawitz, 4 in Neuberg, 1 in Eibis- 
wald, 1 in Zeltweg, zusammen 11- Martinofen.

Erzeugt wurden 1. Bessemerstahl und Flufseisen: 
in Heft 1388S3, in Prayali 92 792, in Zeltweg 218252 
=  4-1-9927 M tr.-Ctr.: 2. Martinflulśeisen und Stahl:

in Donawitz 572525, in Eibiswald 32330, in Neuberg 
139134, in Zeltweg 20808 =  764 797 Mtr.-Ctr., zu
sammen 1214 724 Mtr.-Ctr., gegenuber dem Yorjahre 
rftit 1003831 Mtr.-Ctr., mehr um 150 893 Mtr.-Ctr. 
Der lebhafte Bcgehr nach Martinflufseisen fubrte in 
Donawitz nach Inbetriebsetzung des Ofens VII zum 
Bnu von zwei weiteren basischen Oefen VIII und 
IX , welch letzterer jedoch noch nicht fertiggeslellt 
werden konnte. Der im Vorjahre in Betrieb gebrachte 
kleine basische Ofen in Zeltweg entsprach seinem 
Zwecke vorzi\glich und ermOglichte e s , namentlich 
die Erzeugung von Eisenbahn - Scheibenradern aus 
basischem Martin-Flufseisengufs in grofserem Umfange 
zu betreiben.

Die Erzeugung der Tiegel-GufsstahlOfen iii Eibis- 
wald betrug 15167 Mtr.-Ctr., gegenuber dem Yorjahre 
mit 15404 Mtr.-Ctr., um 237 Mtr.-Ctr. weniger. Die 
Erzeugung an rohen Gufswaaren aus Gufsroheisen, 
Flufseisen, Flufsstahl und Metali betrug 123476 Mtr.-Ctr., 
gegeniiber dem Yorjahre mit 112 176 Mtr.-Ctr.

Bei den gesellschaftlichen Bergbauen, Hiitten- 
werken und Maschinenfabriken, dann in den Forsten 
haben durchschnittlich 15 732 Personen Beschaftigung 
gefunden, und zw ar bei dem Betriebe der

Milnner W eiber Jungen Zus.
Kohlen bergbaue . . . . .  4060 216 39 4315
Eisensteinbergbaue . . . 1814 16 214 2044
Eisenwerke und Fabriken 8752 140 251 9146
Forste . . . . . . . . .  182 45 — 227

Zusammen . 14808 417 507 15732
Die Bruderladen und Versorgungsvereine haben 

am Jahresschlusse ein Verm5gen von 3169 680,05 II. 
ausgewiesen, also gegen das Jahr 1895 mit 2 852 732,7711., 
m ehr um 316 947/28 fl.

Die Generalrersammlung beschlofs, yon dem 
Gewinnsaldo mit 2 161 749,80 fl. zur Zahlung einer
3 % igen Dividende 900 000 fl. zu verwenden, sohin 
den Coupon vom 1. Juli 1897 mit 3 fl. einzulOsen und 
yon dem nach Ausscheidung eines 5 % igen Ertriig- 
nisses erzielten Ueberschusse yon 513 309,83 11. 10% 
ais Tantieme des Verwaltungsrathes mit 51 330,98 fl., 
5 %  ais Tantiemę der Direction mit 25665,49 fl. aus- 
zuscheiden, dem Reservefonds 100 000 fl. zu iiher- 
weisen, ferner dem Fonds fiir Pensions- und Bruder- 
ladezwecke einen Betrag von 50000 fl., weiters fiir 
Abschreibungen einen Betrag von 870000 fl. =  
1990 996,47 fl. zu widmen und den Rest yon 
164753,33 fl. auf neue Rechnung yorzutragen.

j
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Y ereins - Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.

A enderungen im  M itg lie le r-Y e rze ich n ils . 
Gittk, H., Betriebsdirector der Eisenwerksgesellschaft 

Maximilianshiitte, Zwickan i, Sachsen, Bahnhof- 
strafse 1,

Grau, B., Huttendirector des Grafl. Guido Henckel 
Donnersmarckschen Koks- und Eisenwerks Kraft in 
Kratzwieck bei Stettin.

Haust, lf . A., Industrieller, Wien IV; I, Frankenberg- 
gasse 9, I. Stock.

Lempe, Otto, lngenieur der Bethlen - Falvahutte, 
Schwientocnlowitz, O.-S.

N e u e  Mi t g 1 i e d e r :
Bremer, Euald, lngenieur, Mariupol, Gouv. Jekaterinos- 

law, Rufsland.

Kuhnemann, Ii., Vorstandsmitglied der Rheinisch- 
westfalischen Kalkwerke, Dornap.

Yarenkamp, Carl, Rechtsanwalt, Vorstand der Bank 
fur Bergbau und Industrie, Dusseldorf.

Wandesteben, Hermann, in Firma Gebruder Wandes- 
leben, Huftenbesitzer zu Stromberger Neuhdjtte, 
Hunsruck.

ilitgliederrcrzeichnifs fur 1S97.
Wegen des demnilchst stattfindenden Neudrucks 

des Mitglieder-Yerzeichnisses des „Yereins deutscher 
Eisenhiittenleute' ersuehe ich die yerehrlichen Herren 
Mitglieder, etwaige Aenderungen zu demselben mir 
sofort mitzutheilen.

Der Geschaftsfuhrer: E. Sehr ód ter.
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