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Der Westen und der Osten unserer preufsischen Monarchie.
Yon Dr. W .  B e u m e r .

lielfachen W unschen entsprechend ver- 
W A Ć  uITcntlichc icl. an dieser Stelle nach 

dem stenographischen Bericht die Aus- 
fiihrungen, welche ich in meinem Vor- 

trage „iiber das W irthschaftsjalir 1806“ in der
26. Generalversammlung des »Vereins zur W ahrung 
der gemeinsamen wirthschafllichen Interessen in 
Rheinland und Westfalen« gemacht habe. Dieselben 
lauleten wie folgt:

M. H .! Der Hr. Graf Kanitz, derselbe, der 
die Monopolisirung der Getreidepreise wilnschi, 
hat die Gelegenheit der Verhandlungen fiber die 
Syndicate im Abgeordnelenhause benutzt, um seine 
bekannten Anklagen gegen die Industrie zu wieder- 
holen, und er hat damit einen neuen beklagens- 
werthen Beilrag zu dem Gegensatz geliefert, in 
weichen immer wieder — nicht von unserer Seite — 
die Landwirthschaft zur Industrie gebracht wird. 
Mein hochverehrter Freund und College Bueck ist 
diesem Vorgehen im Abgeordnetenhausc schon 
so wirksam und eindrueksvoll entgegengetreten, 
dafs ich mich an dieser Stelle auf einige allge- 
meine Bemerkungen beschranken darf, die den 
Gegensal/. zwischen dem Osten und dem Westen 
unserer Monarchie betreflen.

M. I I . ! In unserer Generalversammlung vom
0. April 1895 habe ich eingehend iiber die 
Inleressengemeinschaft der Landwirthschafl und 
der Industrie gesprochen und nachgewiesen, dafs 
wir die Solidaritat zwischen beiden Productiv- 
stunden niemals verletzt haben — auch nicht 
durch unser Yerhalten bei den Handelsvertr;igen; 
denn bekanntlich haben wir uns g e g e n  den Handels- 

XII.,T

vertrag mit Oesterreich - Ungarn ausgesprochen. 
An dieser Solidaritat halten wir auch heute noch 
fest; aber, m. I I .,  deshalb nun alle Anklagen, 
auch die ungereimtesten, seitens der ostelbischen 
Agrarier — denn mit der Landwirthschaft des 
Westens leben wir ja im besten Frieden — ohne 
ein W ort der Widerlegung uber uns ergehen zu 
lassen , das kann doch beim besten Willen ein 
verniinftiger Mensch nicht verlangen. Zu diesen 
ungereimten Anklagen gehort einmal das Sel.lag- 
wort von der „Begehrlichkeil des W estensf und 
andererseits das Schlag w ort: „die Gesetzgebung 
der letzten 30 Jahre ist nur der Industrie zu 
gute gekommen; die Landwirthschaft isl leer 
ausgegangen” .

Eine eigenthumliche Illustralion zu beiden 
Schlagworlern bildet die vom Herm  Laudwirth- 
schaftsminister herausgegebene ,D e n  k s c h  r i f  t 
iib e r  d ie  z u r  F i i r d e r u n g  d e r  L a n d w ir th 
s c h a f t  in  d en  le tz lc n  J a h r e n  e r g r i f f e n e n  
M a fsn a h m e n  “ .

Ich will aus dieser Denkschrift die Mafsnahmen 
auf dem Gebiete der Gesetzgebung und der staal- 
lichen, insbesondere der landwirthschaftliclien Ver- 
waltung nicht ausfiihrlich besprechen und auf die 
Branntweinsteuer, die Zuckersteuer, die Aufhebung 
des Idenlitatsnachweises, die Beschrankung der 
Zollcredite von C bezw. 7 auf 3 bezw. 4 Monate, 
die socialpolitischen Mafsnahmen (Milderung der 
Sonntagsruhe im Molkereibetriebe), die Erlaubnifs 
zur Beschaftigung von Arbeitskraften aus Rufsland 
und Oesterreichisch - Galizien u. a. m. nicht naher 
eingehen; nur zwei Gegenstande lassen Sie mich
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nach der Dcnkschrift liier kurz berflhren, das ist 
die E n tla s tu if jg  d e r  L a n d w ir th s c h a f t  infolge 
der S te u e rg e s e tz g e b u n g  und die Mafsregeln 
auf dem Gebiete der E is e n b a h n ta r i f e  f i ir  
l a n d w i r th s c h a f t l i c h e  P ro d u c te .  W as den 
ersteren Punkt anbelangt, so liaben durcli das 
E in k o m m e n s te u e r g e s e tz  vom  24. J u n i 1891 
die Sleuersatze gegeniiber der bis dahin bestehenden 
Klassen- und Einkommensteuer fur die kleineren 
und niillleron Einkommen bis herauf zu 8000  J l ,  
und zwar im allgemeinen je kleiner das Ein- 
kom m en, in um so starkerem Mafse, Herab- 
setzungen erfahren, was den yerschuldeten und 
den kleineren und mittleren Landw irthen, soweit 
sie nicht im Besitz. erheblicherer anderweiter 
Einkommensąuellen sich befinden, vielmehr im 
wesentlichen auf den Ertrag der Landwirthschaft 
angewiesen sind , besonders z.u gule kommen 
mufste. Die hiermit den Einkommen bis z.u 
8000 J i  auf dem platten Lande gewiihrte Er- 
leichterung gegeniiber der Steuerleistung, die sie 
nach den Ergebnissen der Vcranlagung fiir 1892/93 
bei Beibehaltung des friiheren Tarifs z.u tragen 
gehabl haben wiirden, betrug rund 1 637 000  -Jl, 
der bei den hoheren Einkommen infolge der 
starkeren Progression der Steuersatze eine hohere 
Steuerleistung von 1 719 000 J l  gegeniiberstand.

Die Vorschrift des § 18 des Einkommensteuer- 
gesetzes vom 24. Juni 1891, wonach bei den 
nach einem Einkommen von nicht m ehr ais 
3000 J t  yeranlagten Censiten fur jedes Kind 
unter 11 Jahren der Betrag von 50 J l  von dem 
an sich steuerpllichtigen Einkommen in Abzug 
zu bringen is t , hat auf dem platten Lande in 
noch weiterem Umfang ais in den Stadlen eine 
Erleichterung herbeigefuhrt. Denn es sind hiernach 
1892/93 von den ein Einkommen bis zu 3000 J l  \ 
yersteuernden Censiten, in Procenten ausgedruckt, 

auf dem platten Lande . . . 39,98 %
dagegen in den Stadion , . . 27,25 „

freigestellt oder ermafsigt worden, und die Frei- 
stellung beziehungsweise Ermafsigung belief sich 
im Yerhaltnifs zu dem in Betracht kommenden 
Gesammtsteuerbetrage auf dem platten Lande auf 
13,66, in den Stadlen auf S,32 ty .

Wenn trotz.dein die ersle Yeranlagung nach 
dem Geselz vom 24. Juni 1 SO 1 bei den physischen 
Personen auch auf dem platten Lande ein Mehr, 
30 4 5 1 0 0 0  gegen 21 506 000  J l  (— in den 
Siad ten waren die entsprechenden Zahlen 8 4 3 3 5 0 0 0  
gegen 58 053 000  J l  — ) gegen das Yorjahr ergab, 
so lag das iiberwiegend in der Erfassung bisher 
infolge der mangelhaften Veranlagungsvorschriften 
der Steuer entzogenen Einkommens in den hoheren 
Einkomrnensstufen.

Scharfer tritt die durch die S le u e r re fo rm -  
g e s e tz e  vom  14. Ju li  1893 der Landwirthschaft 
gewahrte Erleichterung heryor. Durch das Gesetz 
wegen A u fh e b u n g  d i r e c te r  S ta a t s s t e u e r n  
sind auf dem platten Lande neben 4.16 Mili. Mark 
Gewerbesteuer an staatlicher Grund- und Gebaude

steuer aufser Hebung gesotzt rund 51 0 0 0 0 0 0  J l .  
Dagegen sind allerdings die Ueberweisungen aus 
den Erlragen der landwirthschaftlichen Zoile, 
welche in Gemafsheit des Gesetzes vom 14. Mai 
1S85 den Kreisen zuflossen, in Wegfall gekommen. 
Dieselben helrugen im Durchschnilt der 3 letzten 
Jahre vor dem 1. April 1895 fiir das plalle Land 
18 000 000 J l .  Nach dem Yerhaltnifs des Auf- 
kommens an staatlicher Grund-, Gebaude- und 
Einkommensteuer vom Grundbesitz, zu dem Ge- 
sammtsoll an Grund-, Gebaude-, Gewerbe- und 
Einkommensteuer des platten Landes konnen hiervon 
ais eine neue Belastung des landlichen Grund- 
besitz.es in Rechnung gestellt werden nicht mehr 
ais hochstens 14 Millionen Mark. Es ist ferner 
durcli das Erganzungssteuergeselz vom 14. Juli 
1893 die Erganzungssteuer eingefiihrt. Das Auf- 
kommen derselben betrug 1895/96 auf dem 
platten Lande 11,8 Millionen Mark, von denen 
auf den Grundbesitz nicht m ehr ais hochstens 
7 Millionen Mark zu rechnen sein diirften. Bringt 
man nun selbst noch 4 ^  der gemafs §§ 18 ff. des 
Gesetzes wregen Aufhebung directer Staatssteuern 
zuriiekzuz.ahlenden Entschadigungen fiir die Auf
hebung der Grundsteuerfreiheit mit etwa 0,6 Millionen 
Mark und das Mehr an Einkommensteuer, das 
dadurch z.u zahlen ist, dafs Grund- -und Gebaude
steuer aufgehort liaben Staatssteuern z.u sein und 
infolgedessen, soweit sie noch fiir die Gemeinden 
erhoben w erden, nicht mehr von dem steuer- 
pflichligen Einkommen in Abzug gebracht werden 
diirfen, mit etwa 0,8 Millionen Mark in Anrcch- 
nung, so yerbleibt fiir den landlichen Grundbesitz 
eine Erleichterung seiner Leistungen an den Staat 
von 51 — (14 +  7 -f- 0,6 -I- 0,8), also von mehr 
ais 28 Millionen Mark.

i W enn auf der anderen Seite das Communal- 
abgabengesetz vom 14. Juli 1S93 in der Absicht 
einer starkeren Basirung des Gemeindehaushalls 
auf die Realsteuern bestimmte Regeln iiber das 
Yerhaltnifs der Belastung der Realsteuern mit 
Gemeindeabgaben im Verhaltnifs zur Einkommen
steuer aufstelll, so hat doch auch dies auf dem 
platten Lande zu einer scharferen Heranziehung 
des Grundbesitzes z.u den Gemeindelasten nur in 
recht beschranktem und jedenfalls sehr viel ge- 
ringerem Mafse ais in den Stadten gefiihrt, was 
seinen wesentlichen Grund darin h a t, dafs dort 
schon bisher die Gemeindelasten in sehr viel 
starkerem Verhaltnifs ais in den Stadten auf dem 
Grundbesitze ruhten. Es war bei den aufser-: 
ordentlichen Schwierigkeiten jeder Gemeindefinanz- 
statistik, zumal fiir die Landgemeinden, bisher 
niclit moglich, ziflermafsige Angaben iiber das 
Aufkommen der Gemeindesteuern in den Land
gemeinden in grófserem Umfange zu sammeln. 
Die iiber das Belastungsverhaltnifs der Realsteuern 
und der Einkommensteuer fiir rund 3 5 0 0 0  von 
den yorhandenen rund 37 000 Landgemeinden 
angestellten Erhebungen haben aber ergeben, dafs 
die Gemeindebelastung der Realsteuern im Recli-
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nungsjahre 1895/96 gegen 1894/95 zugenommen 
hat um m ehr ais 100 % der aufser Hebung ge- 
setzten Staatssteuern

nur in r u n d ..............................  1 200,
um 51—100% in rund . . . 4400, 
um 1—50%  in ruiid . . . .  14 000 
und sogar abgenommen in rund 4 500 Gemeinden,

wahrend sie gleich gebliehcn zu sein sclieinl in 
etwa 10000 Gemeinden. Unter Bffiicksichtigung 
der Aufserliebungsetzung der staatlichen Ertrags- 
steuern liaben also die Rcalsleuerpflichtigen nur 
in den zuerst genannten 1200 Gemeinden eine 
Mehrbelaslung, dagegen in den ubrigen Entlastungen 
um beziehungsweise 49 — 1, 99 — 50 und mehr 
ais 100 rjo erfaliren. In zahlreichen aller dieser 
Gemeinden diirfte die sliirkere Belastung der Real- 
steuern ausschliefslicli oder iiberwiegend auf die 
bisher nicht oder geringer herangezogene Gewerbe- 
steuer entfallen, das Ergebnifs fiir Grund- und 
Gebaudesteuer also ein noch wesentlich giinstigeres 
sein. Nur befinden sich im allgemeinen die Ge- 
meindeausgaben in einer natiirliclien Zunahme, 
so dafs auch ohne die Steuerreform die Gemeinde- 
belastung der Realsteuern in einem grofsen Theile 
der Gemeinden hatte steigen miissen. Es ist 
ferner in Betracht zu ziehen, dafs die Gemeinden 
mit dem 1. April 1895 in sehr weitem Umfang 
dazu iibergegangen sind, die bisher besonders 
erhobenen Kreis- und Proypzial-, vielfach auch 
die Schulabgaben auf den Gemeindeetat zu iiber- 
nelimen. Insoweit die scharfere Heranziehung 
der Realsteuern auf diese Momente zuriickzufiihren 
ist, liegt eine wirkliche Mehrbelaslung derselben, 
welche gegen die durch die Steuerreform gewahrte 
Enllastung in Rechnung gestellt werden diirfte, 
nicht vor. Insoweit ferner die Gemeinden die 
Kreisabgabcn auf den Gemeindeetat (ibernommen 
haben — und das scheint in der grofsen Mehr- 
zahl der Fali zu sein — liegt in der Gemeinde- 
belastung der Realsteuern auch schon die oben 
erwahnte Belastung durch Entziehung der Ueber- 
weisungen aus den landwirthschaftlichen ZSUen 
und darf diese daher nicht noch besonders in 
Anrechnung gebracht w erden; denn sie pragt 
sich ja lediglich in einer Steigerung der Kreis
abgabcn aus. Endlich ist in Betracht zu ziehen, 
dafs, soweit einer Steigerung der Gemeinde- 
helastung der Grund- und Gebiiudesleuer eine 
Verringerung der Zuschlage zur Einkommensteuer 
gegeniibersteht, der Yortheil der letzteren. auch 
wiederum den Landwirthen, die ja auch Ein- 
kommensteuerzahler sind, mit zufallt, und auf 
dem platten Lande, wo sie in Gegenden mit rein 
landlichen Verhaltnissen den weitaus grófsten Theil 
der Einkommensteuer aufbringen, sogar ent
sprechend uberwiegend zu gute kommt.

In den selbstandigen Gutsbezirken, wo eine 
Gemeindebesteuerung nicht stattfindet, scheidet 
nun vollends das Moment einer starkeren Basirung 
der letzteren auf die Realsteuern vollig aus. Hier 
kommt daher der Erlafs der staatlichen Real- :

steuern nach Abzug des Wegfalls der Ueber- 
weisungen aus den landwirthschaftlichen Zollen, 
der Erganzungssteuer und der Grundsteuer-Etil- 
schadigungsrenten unverkiirzt dem Grundbesitze 
zu gute.

Die dem Grundbesitze durch die Steuerreform 
gewahrte Erleichterung ist um .so grofser, je 
starker seine Verschuldung ist. Denn einmal isl 
erst durch das Einkommensteuergesetz vom 24. Juni 
1891 mit seiner Declarationspflicht fiir Glauhiger 
wie Schuldner der Abzug der Zinsen aller vor- 
liandenen Schulden zur Regel geworden, und die 

| stiirkere Degression der Steuersatze wirkt um so 
sturker, je geringer das Einkommen ist, sodami 
aber ist natiirlicb die neue Belastung durcli die 
Erganzungssteuer, welche gegen die Erleichterung 
durch Aufserliebungsetzung der staatlichen Ertrags- 
steuern in Rechnung zu stellen ist, um so geringer, 
je starker die Yerschuldung ist.

W as die E is e n b a h n ta r i f e  anbelangt, so 
sind in den letzten Jahren eine grofse Reihe von 
Mafsregeln zur Durchfiihrung gelangt, welche 
wesentlich zur Fórderung der Landwirthsćhaft be- 
stimmt sind.

Naehdem im Jahre 1889 fiir die Beziige von 
Wegebaumaterialien zur Herstellung landlicher 
Wege und Chausseen wirksame Erleichterungen 
eingefiihrl waren, wurde fiir HiilfsstofTe der Land- 
wirthschaft, wie Erden und Diingemittel, sowie fiir 
Massenerzeugnisse derselben, wie Kartóffeln, Riiben 
und Riibenschnitzel, der sog. RohstolTtarif ein- 
gefiihrt, dessen Frachtsatze noch unter diejenigen 
des billigsten Klaśsentarifs herabgehen. Fiir einige 
besonders wichtige Diingemittel, wie rohe Kalisalze, 
Kalk und Mergel sind noch weitergeKende Er
leichterungen gewiihrt. In letzter Zeit wurden iiber- 
dies mit vorlSufiger Geltung bis zum 1. Mai 1897 
die Eisenbahntarife fiir alle Diingemittel von einiger 
Bedeutung allgemein um weitere 20 % ermafsigl.

Zur Verstarkung der Wirkungen des Reiehs- 
gesetzes iiber die Beseitigung des Identitatsnach- 
weises bei der Getreide- und Mehlausfuhr wurden 
billige Tarife fiir die Ausfuhr von Getreide und 

! Mehl nach den Seehafen eingefuhrt, um auch den 
; im Binnenlande belegenen Bezirkeri eine Getreide- 

ausfuhr iiber Sec zu ermóglichen. Aufserdem 
bestehen allgemein ermafsigte Seeausfuhrtarife fiir 
Spiritus und fiir Fabricate der Starkę-Industrie. 
Ebenso wird die Ausfuhr von Zucker nach der 
Schweiz und den unteren Donaulandern, und die 
Spiritusausfuhr nach der Schweiz, Italien und 
Frankreich durch ermafsigte Tarife unterstiitzt.

Die vom Staatsrathe im Jahre 1895 befiir- 
wortete Ausdehnung der niedrigsten Viehtarife der 
ostlichen Bezirke auf den ganzen Staatsbalmbereicli 
ist seit dem 1. October 1895 durchgefubrt.

Beim Syndicate der Kaliwerke hat die Staats- 
regierung ihren Einflufs benutzt, auf eine Ver- 
billigung der Kalidiinger, insbesondere auf Be* 
willigung von Nothstandspreisen bei Mifsenileii 
und auf Einfiihrung von Stafleltarifen fiir zu-
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nehmende Entfernungen der Bezugsorte von den 
Gewinnungspunkten hinzUwirken.

Nehmen Sie nun noch hinzu, dafs auf dem 
Gebiete des Kleinbahnwesens die lmuptsachlichsten 
Unlerstiitzungen anreinlandwirtlisclmftlicheDistricte 
gezahlt worden sind, dafs die Bewilligung weiterer 
Unterstiitzungen in Hohe von 4 557 500 Jl  in 
Aussicht gcslellt worden ist, durch deren endgultige 
Bewilligung das Zuśtandekpmmen von rund 6S1 km 
Kleinbalmen ermogliclit werden soli, dafs weilerhin 
durch das Gesetz vom 3. Juli 1S96 zur Errich- 
tung von landwirthschafllichen Getreidelagerhiiusern 
die Summę von 3 000 000 J i  zur Yerfiigung 
gestellt ist und dafs zu gleichem Zweeke in 
dem Gesetzentwurf vom 29. April 1897 weitere 
2 0 0 0 0 0 0  Jl  gefordert und bewiliigt worden, 
dafs endlich sorgfaltigste Instructionen betreffs des 
_ Ankaufs landwirthschaftlicher Erzeugnisse seitens 
der Staatshehordeh direct vom Producenten“ er- 
lassen worden sind, ja , m. H . , icli glaube, die 
Industrie wiirde sich sehr freuen, wenn sie auch 
nur annahernd Aehnliches, in ihrem Interesse 
Geschehenęs zu constatiren hatte. (Lebhafte Zu- 
slimmung!) W ir mifsgtinnen der Landwirthschaft 
keine einzige dieser Mafsregeln; aber, ich meine, 
nun immer noch angesichls solcher Thatsachen 
mit der Behauptung zu kommen, die Gesetzgebung 
der letzten Jahre habe lediglich im Interesse der 
Industrie gearbeitet, das (iberschreitet doch das 
Mafs des Erlaubten in so bohem Grade, dafs 
m ir  eine grikidliche Auseinandersetzung mit dieser 
Legendenbildurig bei der heutigen Gelegenlieit 
dureliaus angezeigt erscheint. (Sehr richtig!)

W as die Gesetzgebung der letzten Jahrzehnte 
der Industrie gebracht liat, das sind in der Haupt- 
sache keine EHeicbterungen, sondern Belastungen 
gewesen. Das zeigt ein Blick auf die Ergebnisse 
der soeialpolitischen Gesetzgebung, in der in 
den Jahren 1885 bis 1895 an Krankheitskosten 
und laufenden Renlen 25 061 020 Personen nicht 
weniger ais 1 243 703905  J t  zugewendet wor
den sind, also nahezu 1 'U Milliarden Mark, eine 
Last, die doch wohl in erster Linie von der 
Industrie getragen worden ist. Auf dem Gebiete 
der Arbeiterschutz - Gesetzgebung aber ist man 
tlen Retriebsbediirfnissen der Landwirthschaft weit 
■mehr entgegengekommen, ais denen der Industrie. 
Schmerzlicli warten Bessemer- und Thomas- 
stald w erke, die Martin- und Tiegelgufsstahl- 
werke, die Puddelwerke, die Walz- und Hammer- 
werke und unter diesen insbesondere die Weifs
blech walzwerke auf Erleichterungen bezfiglich 
der Sonntagsruhe, die m an den Molkereien von 
seiten des Bundesrathes ohne weiteres zuge- 
standen hat.

Diese Denkschrift des Landwirthschaftsministers 
enthalt endlich eine Tabelle uber die Eisenbahn- 
bauten aus dem Zeitraum vom 1. April 1887 bis 
zum 3. Juni 1890. Aus dieser Tabelle geht 
hervor. dafs zum Bau in diesem Zeitraum genehmigt 
sind 4598,5  kin im Betrage von 510 948 000 Jl,

davon entfallen auf die ostlichen Provinzen 2397 ,3  km 
(also m ehr ais die Halfte!) im Betrage von 
205 945 000  J l .  W ir gonnen dies Alles dem 
O sten; aber wir erlauben nicht, den W esten be- 
gehrlich zu nennen, wenn er nun auch fur seine 
Eisenbahnentwicklung nur das Allernothwendigste 
fordert. Man sueht die Sache immer so darzu- 
stellen, ais dafs die Steuerzahler des Ostens in 
unverhaltnifsm;ifsiger Weise dazu beitragen, die 
Bedurfnisse des W estens zu befriedigen. Da? 
Umgekehrte ist richtig, wie aus folgender Rech- 
nung hervorgeht, die ich, um dem unverstandigen 
Gerede endlich einmal ein Ende zu machen, aus 
dem amtlichen Materiał aufgemacht und zum Theil 
schon in der „Koln. Z tg .“ ver6ITentlicht habe.

Sehen wir uns namlieh einmal die S le u e rv e r -  
h a l tn is s e  an, wie sie sich in Wirklichkeit gestalLen, 
so stellt sich nach den dem Abgeordnetenhause 
zugegangenen amtlichen Gerichten die Einkommen- 
und Erganzungssteuerveranlagung der ostlichen 
Provinzen yerglichen mit derjenigen des W estens 
fur 1896/97 also:

W e s tp r e u f s e n  u n d  O s tp re u f s e n .
Regierungsbezirk Konigsberg 2 940 370 J l ,  

Gumbinnen 1 261 389 J l ,  Danzig 1 007 703 J l ,  
Marienwerder 1 429 967 J l , zus. 7 305 435 J l .

W e s tf a l e n  u n d  R h e in la n d .
Regierungsbezirk Munster 2 579 393 J t ,  Minden 

2 234 934 J l ,  Arnsberg 0 708 350 J l ,  Coblenz
2 452 877 J l , Dusseldorf 14 300 484 J l ,  Koln 
7 4S4 404 J l , Trier 2 542 525 J l , Aachen 
3 2 2 9  412 J l ; zusammen 41 598 370 J l .

Das heifst also, der Westen liefert an den 
Steuersackel des S ta a te s  fast sechsmal so yiel 
ab ais der Osten ; der Regierungsbezirk Koln zalilt 
allein so viel und der Regierungsbezirk Dusseldorf 
mehr ais das Doppelte an Staatssleuern ais Osl- 
und Westpreufsen zusammen. (flort! H ort!) 
Wie man angesichts solcher Thalsachen von einer 
Belastung der Steuerzahler des Ostens zu Gunsten 
des Westens sprechen kann, bleibt uns unerfindlich. 
Wenn jede Provinz, was ja  nicht angangig ist, 
ihre Steuern fiir sich behalten oder der Slaat 
diese Steuerertragnisse getrennt verwalten konnie, 
wir im Westen hatten allen Grund damit sehr 
zufrieden zu se in ; wo aber bliebe denn da der 
Osten ? Die Thatsachen beweisen, dafs der Osten 
auf Kosten des W estens seine staatlichen Bediiif- 
nisse befriedigt erhalt, nicht um gekehrt!

Wie sleht es nun weiter mit dem Y e rk e lir?  
Es betrug der Gesammtgiiterverkehr aller deutschen 
Eisenbalmen im Jahre 1895/90 187 440 464 t. 
Davon entfielen auf die norddeutschen Binnen- 
verkehrsbezirke (umfassend die preufsischen Pro- 
vinzen einscbliefslich Oldenburg, Braunschweig. 
Anhalt, Thuringen), mit Ausschlufs voji Mecklen- 
burg und Sachsen, o h n e  die See- und Rheinhafen
1.29 272 540 t, hiervon auf Westfalen 33 2 0 8 0 7 8  t. 
auf die Rheinprovinz (ohne den Kreis Wetzlar) 
31 894 150 t, zusammen 05 162 228 t. Es entfiel
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also auf die w e s t l ic h e n  P ro v in z e n  iib e r  d ie  
H a lf te  d e s  g e s a m m te n  V e rk e h rs . Den Per- 
sonenverkehr lassen wir hier aufser Betracht, weil 
es feststehen diirfte, dafs nicht e r , sondern der 
Giiterverkehr den Staatseisenbalinen die Ueber- 
schiisśe liefert; noch mehr fest steht aber, dafs 
die BahmJn des Ostens auch im Personenverkehr 
weil unergiebiger sind ais diejenigen des verkehr- 
rfeichen Westens. Wenn im Giiterverkehr auf 
die westlichen P/ovirr/cn iiber die Halfte des ge- 
sammlen Verkehrs entfallt, so ist die Thatsache 
unangreifbar, dafs im Westen die Halfte der ge- 
sammten S ta a ts e i s e n b a h n - U e b e r s c h i i s s e  ver- 
dient wird. Letztere haben fiir das Haushaltungs- 
jah r 1895/00 rund 4-02 296 000 J6 betragen, 
d. h. die beiden westlichen l’rovinzen haben dem 
Staat in dem genannten Jahr 231 14-8 000 Jt 
zugefiihrt, die grofsentheils zu allgemeinen Staats- 
zwecken verwandl wurden, statt, wie es uns bei 
der Verstaatlichung der Eisenbahnen yersprochen 
w orden, im Interesse der wirthschaftliehen Be- 
fruchlung des Landes Yerwendung zu finden. 
Wenn nun von jenen 231 Millionen Mark ein 
Bruchtheil zu Yerbesserungen des Verkehrs im 
Westen yerwendet wird, geschieht das auf Kosten 
des Ostens? Liegt nicht die Sache gerado um- 
gekehrl? Kann man da von „Millionengeschenken 
an den W esten“ reden, wo nothwendige Verkehrs- 
verbesserungen und schon im Interesse der Eisen- 
bahnverwaltung erforderliche Verkehrserweiterungen 
von den durch die Industrie geleisteten hohen 
Frachten und den daraus erwachsenen Ueber- 
schiissen bezahll werden? W ir miissen es uns 
aufs ernstlichstc verbitten, derartige nothwendige 
Ausgaben, die lediglich mit dem guten Gelde des 
Westens bezahlt werden, auf das Gonto „ Liebes- 
gaben fiir den W esten" zu buchen, und man 
lasse uns doch mit den durch obige Ziffern ge- 
niigend widerlegten Legenden endlich in Rulie!

Ebenfalls ais eine Legende erweist sich bei 
unserer Betrachtung die Behauptung, Deutschland 
bezw. Preufsen sei in erster Linie L a n d w ir th -  
s c h a f t s -  u n d  n ic h t  I n d u s t r i e s t a a t .  Auch 
hier reden die Zahlen des Guterverkelirs eine 
deutliche Sprache. Stellt man namlich die ver- 
frachteten Mengen der wichtigsten landwirthschaft- 
liclien und industriellen Artikel im Bahnversand des 
norddeutschen Binnenverkehrsbezirks fur 1895/96 
zusammen, so lautel das Ergebnifs also: a) L a n d 
w i r t h s c h a f t  1 i c h e A r t i k e l :  Dungemittel
3032  420, Weizen 956 504, Roggen 790 808, 
Kartoffcln 1 250 0 0 5 , Riiben 4 924 3 4 2 , Holz 
4 7 9 6  299, zusammen 1 5 7 6 2 3 7 8  t; b) I n d u s tr ie -  
E rz e u g n is s e :  Zucker roh 1334 74 2 , Zucker 
raffinirt 474 711, Papier 317 098, Bier 606 085, 
Eisenerze 2 481 673, andere Erze 469 179, Boh- 
eisen 3 404 383, bearbeitetes Eisen 5 168 569, 
Blei 170 934, Zink 225 791, Steinkohlen 59 743107, 
Kalk gebrannter 1 809 9 3 7 , Cement 975 236, 
Salz 707 3 9 8 , Soda 1 7 0 0 1 3 , Schwefelsaure
2 40 3 4 1 , Erde 3 898 6 8 4 , Steine bearbeitet

202 26 2 , Steine gebrannt 10272 0 5 0 , Garnę 
110 349, Wolle 133 429, Glas 335 673, Thon- 
waaren 168 160, zusammen 93 479 864 t. Das 
heifst mit andern W orten: den noch nicht 10 
Millionen Tonnen landwirthschaftlicher Erzeugnisse 
stehen 9 3 1/a Millionen Tonnen industrieller Er
zeugnisse beim Bahnvcrsand gegeniiber, so dafs 
also auch hier wieder die Industrie in erster Linie 
die Eisenbahnen am Leben erhalt und nicht die 
Landwirthschaft, die so gern behauptet, dafs ohne 
sie der Staat iiberhaupt zu Grunde gehen miifsle. 
Auch die Hauptergebnisse der B e ru f s z a h lu n g  
vom 14. Juni 1895 im Deutschen Reich zerstóren 
aufs griindlichste die Behauptungen, wir seien ein 
Landwirthśchaftsstaat. Nach diesen Ergebnissen 
zahlte die Landwirthschaft an Erwerbstliat igen, 
Dienenden und Angohorigen 18 501 307 Personen; 
dagegen der Bergbau, das Htiltcnwesen, ilie In
dustrie und das Bauwesen 20 253 241 Personen, 
der Handel und Verkehr 5 966 845 Personen, so 
dafs also den in der Landwirthschaft thatigeh 
18 '/a Millionen Menschen in Industrie und Handel 
iiber 26 Millionen gegeniiberstehen. W as soli 
denn solchen unangreifbaren Thatsachen gegen- 
iiber die Behauptung, die ziffermiifsig liberlegene 
Landwirthschaft Habe in erster Linie ein Recht 
auf Berucksichtigung seitens des S taates?

W ir haben im Vorstehenden einmal eine Rech
nung aufgemacht, nicht weil w ir  einen Gegensalz 
zwischen Osten und Westen herstellen wollen — 
wir sind im Gegentheil nach wie vor der Ansicht,

[ dafs die productiven Stande aller Gebietstheile 
unseres Yaterlandes zusammenstehen miissen — , 
sondern um die Legende von der Bevorzugung 
des W estens auf Kosten des Ostens einmal griindlich 
ais das zu kennzeichnen, was sie isl. (Sehr gut!)

Yon jener Seite werden ferner geflissentlieh 
die W erthe unterschatzt, welche unsere Export- 
induslrie fiir unser Nationalvermogen scbalft, in 
Verbindung mit dem von agrarischer Seite yielfach 
geschmahten H a n d e l,  von dem schon der alle 
B o s c b e r  vor einem halben Jahrhundert gesagt 
hat: „Wenn jede Production erst in dem Augen- 
blicke vollendet ist, wo das Product fiir seinen 
letzten Zweck, die Consumtion, reif geworden ist,

: so ist der Handel gleichsam das Schlufsglied in 
: der Kette der productiven Arbeiten. “

Der W erth unserer Ausfuhr bezifTerte sich nach 
den yorlaufigen Feststellungen des Statistiscben 
Amtes fiir das Jahr 1896 auf 3 631 6 2 9 0 0 0  J l  
gegen 3 424 070 000 J l  im Vorjahrc, daher 
mehr 207 553 000 J l , worunter Edelmetalle 

! 227 833 000  J(> gegen 106 170 000 J l  im Vor- 
jałire, iibrige Artikel 3 403 796-000 J l  gegen
3 31 7 000  000 -Jl im Vorjahre, daher ohne Edel- 
metadlyerkehr: mehr 85 890 000 <11. Mit diesen 
Ausfuhrwerthen ist Deutschland an die zweite 

; Stelle hinaufgeriickt und wird nur noch von England 
i ubertroffen, dessen Ausfuhr rund i  798 000  000  J l  
! betragen hat. Welche Unsumme von Arbeitslohnen 
; steckt in diesen Exportziffern! W ie viele Menschen
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wiirden brotlos werden, wenn die Ausfuhr erheb- 
lich litte, zumal sich unsere Bevolkerung im Reich 
um 500 000 Seelen jahrlich vermehrt und die 
Landwirthschaft wesentlich mehr Leute, ais bisher, 
nicht heschiiftigen kann. Daher mufs sieli der 
Bevolkerungszuwachs der Industrie zuwenden, 
dereń Absalzgebiet man deshalb nicht beśchranken 
darf, zumal bei einem Riickgange der Industrie 
doch auch fiir die Landwirthschaft die Zahl kauf- 
kriifliger Gonsumenten sich vermindern mufs.

Auf ein verruinftiges Zusammengehen heider 
Productivstaude wird es daher in der nachsten 
Zukunft um so mehr ankommen, ais im Jahre 
1903 die Mehrzahl unserer Handelsvertrage ab- 
gelaufen sein wird.

W ir halten auch heute noch an der Notli- 
wcndigkeit einer Solidarilat der Interessen aller 
Productivstande fest, eingedenk eines Worles, das 
der Fiirst Bismarck am 2 0 . Marz 1894 an eine 
DOsseldorfer Abordnung gericlitet h a l: „Die
Einigkeit von Ost und W est ist die Grundlage

der neueren preufsischen Entwicklung gewesen. 
Sie haben in Dusseldorf die Industrie, den Handel 
und die Kunst; w ir im Osten haben wenig mehr 
ais den Ackerbau; aber wir diirfen uns durcli 
diese Yerscbiedenartigen wirlhschaftlichen Inter- 
essen nicht in unseren gemeinschafllichen nationalen 
trennen lassen. Also auf dauernde Einigkeit aller 
productiven Stiinde!" Auf dem Boden dieser 
Einigkeit stehen wir, wie gesagt, auch heute 
noch; aber Einigkeit kann doch nur bei gutem 
Willen von beiden Seiten bestehen, und diesen 
guten Willen vermissen wir bei den sich gelegenllich 
jeder Tarif- und Kanaldebatte auf die Industrie 
des W estens aufsernden Angriften, die w ir  nicht 
provocirt haben. Die Industrie wird jeden versohn- 
lichen Schritt seitens des Ostens — und es felilt 
nicht an Anzeichen, dafs die Geneigtheit dafiir vor- 
handen ist — mit Freuden begriifsen und es ihrer
seits nicht an einer Yollkommenen Betheiligung der 
lnteressensolidaritat zwischen Industrie und Land- 
wirthschaft fehlen lassen. (Lebhafter Beifall!)

Silberlialtiges Roheisen.
Von A. Ledebur.

Von einem milteldeutschen Eisenwerk erhielt 
ich eine Probe der vom fliissigen Spiegeleiseń 
abgeschiipften , W anzen“. Ihre Untersuchung 
ergab nachslehende Zusam mensetzung:

Mangat»oxyilul , . . . 79,77 %
Eisenoxydul . . . . . 5,98
Kieselsiiure . . . . 12,SI
PhoSphorsaure . . . 0,(X)
M a n g a n ..................... 0,81
S c h w e f e l ................. 0,47 r,

Zusammen . . 99,84 %■

Wie gewohnlich, waren demnaeh die Gehalte 
an Mangan und Schwefel in diesen Ausscheidungeń 
bedeutend grofser ais im Muttereisen, welches 
9,65 % Mangan und nur eine Spur Schwefel 
enthielt. Bei der Untersuchung aber zeigten sich 
einige eigenthiimliche Erseheinungen. Leilete man 
in die salzsaure Losung der in Rede stehenden 
Ausscheidungen Schwefelwasserstoir, so entstand 
ein schwarzbrauner Niederschlag. Die qualitative : 
Priifung ergab, dafs er weder Kupfer noeh Antimon 
oder Arsen enthielt; die Reaclion in der Phosphor- 
salzperle wies dagegen deutlich auf Molybdan. : 
ln der Beductionsflamme enstand jedoch eine 
Trfibung der Probe, die ich mir nicht zu deuten 
wufste, da ich die Anwesenheit von Silber fiir 
ganzlich ausgeschlossen hielt. Hr. Professor Dr. j  
K o lb e c k  halte die Gute, den Schwefelwasserstoff- 
niederschlag, nachdem er ihn ebenfalls vor dem j 
Lothrohr gepriift und dabei die Ueberzeugung von j 
der Anwesenheit von Silber gewonnen hatte, mit 
Blei anznsieden und abzutreiben, und er erhielt

dabei ein Silberkornchen, dessen Gewicht 0 ,03 ^  
vom Gewicht der Wanzen betrug.

Das Ergebnifs w ar sehr iiberraschend.
Erstens, weil man bisher anzunehmen pflegte, 

dafs Silber Yollstandig unloslich im Eisen sei.
1 Es ist denkbar, dafs der anwesende Mangangehalt 

die Losliehkeit bewirkt habe.
Zweitens, weil jenerNiedersclilag durch Schwefel- 

j  wasserstoff, wie erwalmt, in salzsaurer Losung 
| erzeugt wurde. Die beim Lósen der Wanzen
1 zuriickgebliebene Kieselsiiure wurde durch Be- 

handeln mit Ammoniak auf zuriickgebliebenes 
Chlorsilber gepriift, liefs aber keine Spur davon 
entdecken. Bekanntlich wird die Losliehkeit des 
Ghlorsilbers in Salzsaure durch die Anwesenheit 
Yerschiedener Salze erhoht; hier war vornehmlich 
Manganchlorur zugegen, wie die oben mitgetheille 
Zusammensetzung erweist, und es scheint dem- 
nach, dafs dieses einen besonders krafligen Ein
flufs in dieser Beziehung ausiibt.

Drittens auch, weil das Silber ais schwer 
oxydirbaresMetali unmoglich infolge einer Oxydation 
ausgeschieden sein konnte. Auch die Ausscheidung 
ais Schwefelmetall ist nicht denkbar; es bleibt 
nur die Annahme iibrig, dafs das Mangan einfach 
die Aussaigerung des Silbers veranlafst habe.

Eserschien nun wunschenswerth, nachzuweisen, 
weichen Silbergehalt das Muttereisen besitze. Zu 
diesem Zweck wurden 100 g davon in Salzsaure 
gelost, in die Losuti" wurde vor dem Filtriren 
SchwefelwasserstofT geleitet, worauf man filtrirte 
und mit Schwefelwasserstoflwasser auswusch, um
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den in Losung gegangenen Tlieil des Eisen- und 
Mangangehalts zu entfernen. Der Riicksland wurde 
zur Verbrennung der Kohle gegltiht, m it Soda 
unter Zusatz von etwas Salpeter aufgeschlossen 
und die Kieselsaure wie gewohnlich abgeschieden. 
Sie erwies sich auch in diesem Falle ais vollig 
frei von Silber. Aus der noch ziemlich mangan- 
reichen Losung wurden alsdann das Silber, Kupfer, 
Antimon und Arsen wiederum durch Schwefel- 
wasserstoll' abgeschieden, und in dcm Niederschlag 
wurde durch die Ansiedeprobe der Silbergehall 
bestimmt. Er betrug 0,0018 % vom Gewicht 
des Roheisens. Demnach waren in 1 t Roheisen
18 g Silber voihanden, und in den Wanzen hatte 
sich der Silbergehalt auf etwa das Fiinfzebnfache 
angereichert.

Eine <[uantitative Oestimmung des Molybdan- 
gebalLs wurde nicht vorgenommcn. Bei der Unler- 
suchung der Wanzen war alles noch vorhandenc 
Materiał fur dic qualitative priifung und die Be- 
stimmung des Silbergehalts verbraucht; in dem 
Roheisen schien der qualitaliven Prufung zufolge 
der Molybdangehalt sehr gering zu sein, und seine 
Gewiehtsbestimmung wiirde durch das anwesende 
Antimon und Arsen noch erheblich erschwert 
worden sein.

Es isl bekannt, dafs bei VerhflUung von 
bleiischen Eisenerzen der etwa anwesende Silber- 
gehalt in das Blei iibergeht und mit diesem ge- 
wonnen werden kann. In dem hier vorliegenden 
Fali ist der Bleigehalt der Erze unbedeutend, und 
eine Bleigewinnung lindet nicht statt.

Locomotiy-Feuerkisten aus Fiufseisen.
Anlafslich von Erorterungen, welche in den 

Vereiniglen Staaten gegenwarlig im Gange sind, 
um eine Aenderung der durch die , Master Mechanics 
Association“ festgesetzten und namentlich hin- 
siclitlich der chemischen Zusammensetzung sehr 
scharfen Yorschriften fiir die Lieferung von Kessel- 
blechen fiir Locomotiven herbeizufiihren, wird 
dort* ein Briefwechsel veroffentlicht, welcher im 
Anschlufs an die fruher in dieser Zeitschrift ge- 
brachten Mittheilungen** das Interesse unseres 
Leserkreises in Anspruch nehmen wird.

Die Briefschreiber sind J o h n  T o n g .e , der 
Vorsteher des Maschinenwesens der M in n e a p o lis  
u n d  St. Louis-Eisenbahngesellscbaft, und eine 
bekannte Locomotivbauanstait in P h i la d e lp h ia .

Ersterer sendet an die letztere Blechprobestreifen, 
welche aus der inneren Feuerkiste einer von ihr im 
Jahre 1S77 bezogenen Locomotive mit -406 mm 
Gylinderdurchmesser stammen. Die Locomotive, 
welche inzwischen iiber 1 120000 km grofstentheils 
im Personenzugsdienst zuriickgelegt bat, ist ais 
Durchscbnilt aus 30 gleichartigen Maschinen anzu- 
seben; sie wurde in den ersten 4 Jahren ihres 
Dienstes mit Holz und in den spateren 10 Jahren 
mit Kohle theils aus Jowa, theils aus Pennsylvanien 
gefeuert. Das Speisewasser auf den 18 in Be
tracht kommenden Stationen war sehr verschieden 
beschaffen; nach der Klassification der A m e r ic a n  
A s s o c ia tio n  o f R a i l r o a d  C h e m is ts ,  welche

ł .The Railway Age“ 1897 votn 16. April.
** Vergl. „Stahl und Eisen" 1897, Nr. 5 S. 165 

uud Nr. 7 S. 276.
*** Nr. 1 enthalt weniger ais 137 rugr Kesselsteinbildner 

im Liter.
. 11 enth. 137—283mgrKesselstcinbiIdiieri.Liter.
„ IV jt „ 283—342 „
„ III „ 34 2 -5 1 3  „
. IV  „ 513—684 „ - „ ,
„ V „ uber 6S4 „ ,  .  ,

sechs verschiedene Gutenummern aufstellt, hatte 
das W asser auf

1 Station . . Nr. 1 ***
4 Stationen . „ II
1 Station . . „ II*/a
7 Stationen . „111
3 . ,  IV
2 . , V,

d. h. also das Speisewasser liels theilweise recht 
viel zu wunschen iihrig. Trotzdem bestand die 
einzige Ausbesserungsarbeit, welche innerhalb der 
20 Jahre Dienst an der Feuerkiste vorzunehmen 
war, in der Auswechslung einer einzigen Blech- 
platte; jetzt soli die ganze Buchse erneuert werden.

Die Untersuchungen, welche die Locomotiv- 
fabrik mit den alten Probestreifen anstellen liefs, 
hatten ais Ergebnifs:

1. Blech- 2. Blech- 3. Blech- i .  Blech-
platte (oben) platto (ThUr) plalte (Seite)|]ilaif e (Seite)

e/n •/» •/« i */.
Kohlenstoff 0,19 0,2t> 0,27 0,28
Mangan . 0,06 0,06 0,07 0,08
Phosphor . 0,096 0,073 0,07 S ; 0,02
Schwefel . 0,016 0,020 0,017 ; 0,017
Silicium . 0,038 0,056 0,056 ! 0,056

wahrend ferner die Zerreifsproben mit Streifen 
von 51 mm Lange und etwa 35,5  mm Breile 
und einer D ic k e ,  welche zwischen 8,15 u n d  
9,42 mm wechselte, ergaben:

Liinge

mm

Breite Dicke 

mm mm

Zerreifs-
festigkeit

kg/qmm

Dehnung

%
l.Blechplatte (oben) 50,8 35,311 9,42 41.01 36,50
2. ,  (ThDr) 50,8 35,251 8,15 48,10 35
3. „ (Seite) 5(j,8 35,311 8fi3 47,80 34
4. 50,8 35,20 8,i3 51,187 25
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H ick e lsta lil-K u r bel wellen.
lin Anschlufs an den iu vóriger Ausgabe bo- 

Sclinchenen Slapellauf des „ K a is e r  W ilh e lm  
d e r  G ro f s e ” veroflentliehen wir heule die Ab- 
bildung der fiir diesen machtigen Selmelldampfer 
des N o rd d e u ts c h e n  L loyd  bestimmten zu- 
samrńengebauten vierfachen Kurbelwelle (Abbild. 1 
und 1 a), welche in den Werkstatten von F rie d . 
K ru p p  in Essen hergestellt wurde.

in den Schnelldampfer „Kaiser Friedrich *, ebenfalls 
dem N o rd d e u ts c h e n  L lo y d  angehorig, ein- 
gebaut sind.

Diese Welle ist iusgesammt 12,950 in lang, 
ihr Gewicht 40 335 kg, das Materiał Nickelstalil 
von 62 kg Festigkeit bei 20,5 Dehnung.

Die Hauptmafse dieses Dampfers s in d : Lange
—  182,5 m , Breite =  19,5 m , Tiefe =

Abbild. 2 a.

Eigenschaften des gewohnlićhen Stalils eine Sehnig- 
keit ahnlich derjenigen des Schmiedeisens verbindet, 
so dafs etwaigę Fehler und Bęschadigungen an Schiffs- 
wellen aus Nickelstald nicht zu einem — oft ver- 
hangnifsvollen — plótzliched Bruch fuhren, wie dies 
bei Wellen aus anderen Stahłsorten vorkommen kann.

W ir wiederholen nochmals ’ die Hauptmafse 
dieses grofsten Dampfers der E rde:

Lange — 198 ni, Breite =  20,1 m, Tiefe =  
13,1 m, 14 000  Registertons Brutto. Zwei Stuck 
dreifache Expaiisionsmaschineii mit je vier Cylindern 
und je  15 000  indicirten HP. Cylinderdurchmesser: 
1320, 2280, 2450, 2450 mm. Cylinderhub: 
1750 mm. Zwei Stiick dreifliigelige Schrauben 
von 6800 mm Durchmesser.

Die Abbildungen 2 und 2 u zeigen ferner die aus 
je einem Stiick bestehenden 3 Kurbelwellen, welche

| Wellen wiederholt den Wunscli auszusprechen, 
| dafs es durch geeignete Mafsnahmeu in BŚlde ge- 
j  lingeri mogo, dafs zu den auf den deutschen 
; W erften: gebauten Sehiffen ausschliefslich deutsclies 
I Materiał yerwendet wird und dafs die W oite in 
j  Erfiillung gehen mogen, welche in Vertretung des 
i deutschen Kaisers P r in z  H e in r ic h  bei der Feier 
: des SOjahrigen Bestehcns der Hamburgiscb- 

Amerikanischen Packetfahrt-Actiengeśelłschaft aits- 
sprach und welche lau teten :

, W e n n g le ic h  in  d ie s e r  s to l/.e n  F lo t te  
n o c h  m a n c h e s  a u s la n d i s c h e  M a te r ia ł  
e n t h a l t e n  i s t ,  so  g ła u b e  ich  h e u te  d e r  
z m  e r la s s ig e n  H o ffn u n g  A u s d ru c k  g e b e n  
zu s o l le n ,  d a f s  b a ld  je d e r  n e u e  D a m p fe r  
vom  K ieł b is  zum  F la g g e n s to c k  g a n z  
d e u ts c h  se in  \v ir d .“

Das M ateriał ist Nickelstalil von 62 kg Festig- | 
keit und 20 Dehnung, das Gewicht der Welle 
bei einer Gesammtlange von 13,960 m 83 300 kg. | 
Bekanntlich bringen bei diesem Specialstahl die | 
Festigkeits- und Dehnungszahlen die fiir das Materiał 
bauptsachlich charakteristische und an ihm he- 
sonders zu schatzende Eigensdiaft nicht zum Aus- 
druck, welche darin besteht, dafs es mit allen guten

12,5 m. 12 500 Registertons Brutto. Zwei Stiick 
vierfache Expansionsmaschinen mit je 5 Cylindern 
und je 12 000 indicirten HP. Cylinderdurchmesser: 
1100, 1630, 2340, 2370 und 2370 111111. Cylinder- 
liu b : 1700 mm. Zwei Stiick dreifliigelige Schrauben 
von 6200 111111 Durchmesser.

W ir konnen es uns niclit versagen, an die 
Yorfiibrung der Abbildungen dieser machtigen

Abbild. 1 a.

rMHHf.........



Nickelstahl - Kurbelwellen.

Abbildung 1.

Zusammengebaule vierfache Kurbelwelle fur den Schnelldampfer „Kaiser Wilhelm der Grofse" des Nórd-
deutschen Lloyd.

Abbildung 2.

Drei Kurbelwellen aus je einem Stuck zu einer dreifachen Kurbelwelle gekuppelt, fiir den Schnelldampfer 
„Kaiser Friedrich" des Nórddeutschen Lloyd. Links davon: zusammengebaule Kurbelwelle fur den Schnelldampfer 

„Kaiser Wilhelm der Grofse' des Norddeulschen Lloyd.
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Ueber ein diamantahnliches kolilenstoffreiclies Siliciumcarbid.
Von Lćon Franek in Esch a. d. Alzelte.

(Dritle Mittheilung,* eingegaftgen den 2. Mai 1897.)

Calciumcarbid ist mehrfach zu Reduclions- 
zwecken bei der Flufseisenerzeugung empfohlen
worden. Auf diese Weise raffinirtes .Melall unter-
zog ich einer niiheren Untersuchung, um zu er- 
mitteln, welche Veranderungen der Kohlenstoff 
des Carbids dabei erlitten, und ob sich nicht
dabei neue Graphitarten bilden.

Bei diesen Untersuchungen wurde das Mikro
skop stets zu Hulfe gezogen.

Die grofste Aufmerksamkeil dabei lenkte ein 
S i l i c i u m c a r b i d  auf sich, welches in ziemlicher 
Menge auftrat und mikroskopisch schone Bilder 
zeigte. Das Eisen wurde nach den friiher an-
gegebenen, von H. M o issan  befolgten Methoden 
gelost, die Kieselsaureverbindungen m it Flufssiiure 
zerstort, Graphit nacłi Moissan getrennt und der 
Ruckstand mit Konigswasser, Flufssaure und con- 
cenlrirter Schwefelsaure gereinigt.

Der Ruckstand, welcher zwar nicht bedeulend 
war, zeigte unter dem Mikroskop gut ausgebildete 
Krystalle und Krystallsplilter. Dieselben waren 
theils wasserblau, theils gelb bis griinlich gefarbt. 
Sie gleichen Diamantstaub. Ais allgemeine Kryslall- 
form tritt die octaedrische auf. Die parallele 
Streifung ist derjenigen des Diamanten tauschend 
ahnlich. Das specifische Gewicht schwankt zwischen 
3 ,10 bis 3 ,3 0 ; die Theilchen ritzen Rubin. Bei 
einer Vergrofserung von 500 sah man im polari
sirten Licht wie ein leichter Schleier iiber die 
Krystallchen huschen. Erst bei einer Vergrofserung 
von 1000 konnte man deutlich wahrnehmen, dafs 
der polarisirte Lichtstrahl auf alle Krystalle und I 
Splitter theilweise mehr, theilweise weniger ein- 
wirkte. Vergleichsversuche mit reinem Diamant
staub zeigten ein Nichteinwirken des polarisirten 
Lichtstrahls.

Durch Aufliisen einer grofseren Quantitat des 
mit Calciumcarbid raffinirten Eisens gelang es, 
nur etwa 400 m gr des diamantahnlichen Pulvers 
zu erhalten. Dieses wurde zur quantitativen Analyse 
benutzt.

Zur Bestimmung des Kohlenstoffgehalts wurden 
etwa 200 m gr in einem Platinschiffchen mit Blei- 
chrom at auf eine Tem peratur von etwas iiber 
1000° erhitzt. Der Yersuch wird ausgefiihrt in

* Vergl. „Stahl und Eisen“ 189(i Nr. 15, S. 585, 
1897 Nr. 11, S. 449.

einer Biihre von Berliner Porzellan. Durch die
selbe geht ein continuirlicher Sauersloffstrom. —

Zur Bestimmung des Siliciums wurden 200 nigr 
m it Natrium-Kaliumcarbonat im Platintiegel all- 
mahlich erhitzt bis zum vollcn Schmelzen, dann 
bis zum starken Schmelzen. Die Operation dauert 
etwa 6 Stunden. Hierdurcli ist das Carbid in 
Silicat iibergegangen, aus dem in gewohnlicher 
Weise die Kieselsaure abgeschieden wird.

Ich erhielt bei dieser Analyse:
Silicium . . . .  14,34 %
KohlenstoiT. . . 84,95 *

Es lag demnach ein kohlenstoffreiches Silicium
carbid vor, welches alle Eigenschaften des Diamanten 
theilt, selbst die der Krystallisation, worauf jedoch 
der polarisirte Lichtstrahl einwirkte.

Wie aber hatte sich dieses Carbid gebildet 
im Eisen, da docli die Temperatur des ge- 
schmolzenen Eisens beim Eintragen des Galcium- 
carbids eine verhaltnifsmafsig geringe w ar?

Es schien mir unmoglich, dafs die Bildung 
des Carbids im Eisen stattfand, ich nehme viel- 
mehr an, dafs dasselbe sich schon im angewandten 
Calciumcarbid gebildet vorfand.

Eine grófsere Portion desselben Calciumcarbids, 
welches zur Raffination benutzt woiden war, wurde 
gelost und der Riickstand, wie vorher beschrieben, 
behandelt. Es bestatigte sich meine Yermuthung. 
Auch hier fand ich ahnliche mikroskopische Bilder. 
Eine abgewogene Probe des Biiekstandes ergab 
etwa 30 Asche.

Calciumcarbid enthalt demnach diarnantahn- 
liches, an Kohlenstolf hochprocentiges Silicium
carbid. Es unterscheidetsich vom reinen Diamanten 
nur dadurch, dafs es schwache Farbungen im 
polarisirten Licht zeigt. Man ware versucht, die 
wohlausgebildeten octaedrischen Mikrokrystalle ais 
Diamanten zu bezeichnen.

Diamanten jedoch enthalten nicht so viel 
Ruckstand und wirken absolut nicht auf den 
polarisirten Lichtstrahl.

Der Riickstand eines Calciumcarbids, dargestellt 
aus kieselsliurereichem Graphit des Cantons Wallis 
(Schweiz), lieferte einen grofseren Rest von Silieium- 
carbiden. Es ist deshalb der Schlufs zu ziehen, 
dafs, je reicher an Kieselsaure das Materiał zur 
Calciumcarbiddarstellung isl, desto mehr das er- 
zeugte Calciumcarbid Siliciumcarbid enthalt.

X I 1.17
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Zusćliriften an die Redaction.

Schonwalder-Oefen.

Zu der in H eft 10, 17. Jah rg an g  geSufserten 
K ritik  m einer p a ten tir to n  O fenconstruction  be- 
m orke ich ergcbenst:

„Ich g a r a n t i r e  bei jedem  M artin-O fen m eines 
System s, w olcher durch das technische B ureau 
von O. II. Schonw alder in  E katerinoslaw , Siid- 
Rufaland (K asatschja Uliza), gebau t wird, wobei 
uns die W ahl und  V erw endung der S teino ttber- 
lassen b le ib t und  wo m an es fe rn e r  g esta tte t, 
dafs w ahrend  der e rs ten  llybetriebsetzung  und 
H D tten re ise  e iner u n se re r Spocialisten  der Ofen- 
le itung  zu r Seite s te h t,  eine D auerhaftigkeit 
von 1000  C h a r g e n  ohne jodo O fcn repara tu r.“

Die Prilm ie, welche ich, sowio ein Ofen die 
1000sto Charge ohne R ep a ra tu r a b g e s t o c h e n  
b a t ,  beanspruohe, b e trag t n ich t 6000 oder 7000 J l , 
sondern  10000 J l.

Dafs es m ir ais B o trieb sle iter der D illinger 
S tah lw erke seh r schw er fiel und  beinahe  unm og- 
lich w ar, dafiir zu sorgen, dafs jed e r in  irgend 
einem  L ande den ortlichen  V erha ltn issen  gomiifs 
co n stru ir te  Ofen sofort nach se iner e rs ten  Zu- 
s to llung  800 bis 1000 C hargen zu 14 t  ohne 
R epara tu r le istcn  sollte, is t ganz rich tig . Es kann 
in  dem  besten  Ofen auch rech t sch lech t gearbe ite t 
worden.

G egenw iirtig k an n  ich  m ir  die G aran tie  von 
1000 Chargen ohne O fen repara tu r indefs gesta tten . 
E inm al is t es m ir nach e iner Reiho von zum  T heil 
re ch t kostspioligen V ersuchen golungen, m eine 
O fenconstruction, m it w elcher ja  schon im  Jah ro

1893 1000 C hargen ohne R epara tu r erz ie lt w urden, 
bcdeutend  zu verbessern , und  dann  verfug t das 
C onstructionsbureau  von O. H . Schonw alder iiber 
eine genugende A nzahl bew iih rter Kriifto, welcho 
speciell im  Bau und  B etrieb  d ieser Oefen E rfah 
rung  haben, und jede gow iinschte Q ualit:lt tadellos 
vorarbeiton.

Dio getro lfenen V erbesserungcn, welclie sich 
h ie r iu  der P rax is  glfinzend bew&hren, anlangend,
7. i ehe ich es je tz t vor, wedor U rtlio ile noch Zeicli- 
nungen  oder p rak tische  Y ersuche und  doren 
R esu lta te  m eh r zu veroffentlichen.

Neu gebau t und in  B etrieb  gesetzt w urden  
ein Ofen bei dor B riansk ischen  G ew erkschaft 
in  E katerinoslaw  und  ein Ofen bei der Soeiete 
A nonym o des Forges & A cieries d 'E katerinoslaw \ 

Diese Oefen sind bere its  e in ige M onate im 
B etrieb  und  bew ahren  sich  in  jed e r H insich t 
Yorztiglich. A us diosem  G runde is t der U m bau 
und  Bnu and ere r Oefen nach m einer C onstruction  
bere its  bei beiden G ew erkschaften in  A ngriff 
genom inen w orden. Ebenso w ird dioses J a h r  der 
Bau m eh re re r Oefen m eines System s a u f  anderen  
H iittenw erken  sta ttfinden .

Ich w erde die H e rren  D ireetoron b itten , sowie 
ein Ofen aufgebraućłit ist, bezw. re p a r ir t w erden 
mufs, die R esu lta te  zu yorofTenllichen.

H ochachtungsvoll
Heinrich Schdmmldcr 

(Clief der Brianskischen Stahlwerke in Ekaterinoslaw, 
SUd-UuIsland).

Bestinimung- des Schwefels im Eisen.
Von L. Campredon, Chefchomiker der Ilochofcn, Eisen- und Stahlwerke zu Trignac (Loire-Inferieure).

In Nr. 21, Jahrg. 1S96 der Zeitschrift „Stahl 
und EisenŁ hat Hr. S c h u l te ,  Bochum, dieser Frage 
einen sehr interessanten Artikel gewidmel, welcher 
zahlreiche praktische Rathschliige enthalt/ die fiir 
viele Chemiker Yon Vortheil sein werden.

Hr. Schulte m acht indessen keine Einschninkung 
beziiglich derVollstandigkeit der Einwirkung, welche 
Yerdiinnte Salzsaure auf das Metali ausiiht, auch 
nicht hinsichtlich der hetrelTenden Form, in welcher 
sich der Schwefel durch die W irkung der Saure 
entbindet.

Man ist also berechtigt zu schliefsen:
I. dafs die Einwirkung der Salzsaure auf die 

Metalle vollkommen sei, und der ganze Schwefel 
sich im gasformigen Zustand entbinde;

II. dafs der gesammte Schwefel ais Schwefel- 
wasserstoff cntweiche, der durch die Cadmium- 
losung absorbirt oder durch Bromsalzsaure, 
ammoniafcalischesWasserstofisuperoxyd u. s. w. 
oxydirt werde.

In betreff des ersten Punktes stimmen die 
obigen Schlusse mit denen der meislen Beobachter
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uberein. Die neuesten Arbeiten, die von M ignot,*  
G liarpy,** C an ip redon ,***  L u e a s f  u. s. w. 
yeroffentlicht wurden, baben gezeigt, dafs die bei 
Einwirkung der verdiinnten Salzsaure auf Eisen- 
sorten yggbleibenden Riickstiinde, praklisch ge- 
nommen, frei von Schwefel sind. Nichtsdesto- 
weniger haben wir erkannt, und diese Thatsache 
ist durch die HH. M ig n o t und L u c a s  bestatigt 
worden, dafs das Eisen sieli leichler auflost, wenn 
m an eine Mischung von 2 Theilen verdiinnter 
Salzsaure (1 V. Salzsaure : 2 V. W asser) und
1 Theil yerdiinnter Schwefclsaure (1 V. Schwefel* 
saure : -i V. W asser) anwendet.

W ir wollen nunniehr dic Aufmerksamkeit der 
Leser von „Stahl und Eisen" ganz besonders auf 
die Kritik des z w e ite n  Punktes der aus Seliultes 
Arbeit gezogenen Schltissc lenkcn.

„Bei den Verfahren der quantitativen Be- 
„stimmung durcli Auflosung (Einwirkung der 
„Siiuren) wechselt (lic Menge des Sćliwefels, 
„welche sich in der Form von Schwefelwasser- 
„stoff entbindet, mit dcm Gehalt der andern 
„Elemente im Metali, welches der Analysc
„unterworfen w ird .......... der Schwefel, welcher
,sich nicht ais Schwefelwasserstolf freimącht, 
„sehein t' in Verbindung mit Kohlenstolf und
„WasserstolT zu e n tw c ic h e n ................W enn
„jetzt die durch die Einwirkung der verdunnten 
„Salzsaure auf Gufseisen, Eisen oder Stahl ge- 
„bildetenGasc durch eine rothgliihendePorzellan- 
. rohre geleitet werden, zerfallt die Verbindung 
,von Wasserstolf, Kohlenstolf und Schwefel, 
„ und der gesammte Schwefel verlafst diePorzellan- 
„ rohre in Form von Schwefelwasserstolf, dessen

Abbild. 1.

Bei Einwirkung der mit W asser verdunnten 
Salzsaure auf Eisen entbindet sieli nur ein Theil 
des Sćliwefels in Form von Schwefelwasserstolf, 
der Rest entweichl im Zustand einer organischen 
Yerbindung, die weder durch Metallsalzlosungen 
noch durch bromlialtige Salzsaure, Wasserstoff- 
superoiyd oder dergleiclien oxydirbar ist.

Diese Tliatsehe hat R o l l e t ,  Chemiker der 
Hiiltcnwcrke zu Creusot, in einer der „Societe 
de rindustrie Minerale0 gemachten Mittheilung 
veroffentlichl. R o l i  e t  schrieb dam als:

* M ig n o t ,  „Revue do Chimie anatytique“. 
Decembre 1S95 et Januar 1896.

** C h a r p y ,  2. Congres international de Chimie 
appliquće. Paris 1896.

*** C a m p r e d o n ,  „Revue Universclle des Mines 
et de la Metallurgie4. Liege, Septembre, Octobre et 
Novembre 1S96.

t  L u c a s ,  „Bulletin de la Societe chimique de 
Paris“. 20. Janyier 1S97.

„Schwefel alsdann durch eine Auflosung von 
„Silbernitrat zumfekgehalten werden kann."

Es ist mehrere Jahre her, dafs wir vor cinigen 
Gollegen den e x p  e r  im  e n  t e l l  e n  B e w e i s von 
der Nothwendigkeit der Erhitzung der Gase ge- 
fiihrt haben, welche von der Auflosung des Eisens 
herriihren.

Zu diesem Behufe haben wir uns des Apparales 
bedient, den wir gewohnlich fiir die Bestimmung 
des Sćliwefels verwenden (Abbild. 1); derselbe 
besteht aus einer Kochflasche, durch welche ein 
Strom von reinem Wasserstoff und Kohlenśaure 
geht, einem Kiihler, einer Porzellanrohre, die auf 
Rothgluth erhitzt werden kann, und mehrere]i 
Absorptionsgefiifsen zum Żuruckhalten des Schwefel- 
wasserstoffs.

Man lóst in der Kocliflasche ungefahr 5 g 
von gewohnliehem Stahl und schaltet zwischen 
Kiihler und Porzellanrohre noch zwei Absorptions- 
gefafse, welche Bleiacetat enthalten, ein, um den

A  Kippscher Apparat zur Erzeugung vou Wasserstoff,
Ji „ „ „ „ * Kohlensiłure,
C Durandsche Flasclie m it 3 Tnben, outhallend Silbernitrat,
/> * 2

])' ,  „ ii ,  „ destill. Wasser,
K  Kochilasche zur Aufnahme von Eisen und Salzsilure,

| F  fiehiiller mit Halin, G KUhler nach Allibn,
11 Glasrohre zum Yerbinden des KUlilers m it der Porzellanrohre, 

J J  Porzellanrohre, an beiden Enden verengt,
J  Gasofun zum ErhitZen der Porzellanrohre,
K  Flaache nach Durand, enthaltend Zinkacetat,
L  Cylindrisches Probirglas.
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Schwefelwasserstoff sicher zuruckzuhalten. Dann 
lafst man dic auf solche Art des Schwefelwasser- 
stolTs beraubten Gase durch die rothgliihende 
Porzellanrohre streiehen, und m an erhalt dann 
llinter derselben in dem Absorptionsgefafs den- 
jenigen Schwefel ais Sulphid, welcher durch das 
Bleiacetat nicht zuriickgeliallen, sondern erst 
in der Rohre in Schwefelwasserstoff verwandelt 
worden ist.

W ir haben niemals geniigend freie Zeit gefunden, 
die Frage tiefer /.u ergriiuden und nach der Natur 
der lliichtigen Schwefelvćrbindung zu forschen, 
welche ohne Einwirkung auf Metallsalzlosungen 
und unosydirbar durch Brom ist.

Diese Lucke ist gliicklieherweise ausgefullt 
worden durch F r a n c is  G. P h i l l ip s ,  welcher 
Ende 1S95 dem Franklin-Institute iiber diesen 
Gegenstaud Mittheilung gemacht hat. Die R o lle t-  
sclie Annalnne, dafs der Schwefel in der gas- 
fórmigen Verbindung in anderer Form ais ILS 
existirt, ist durch H. P h i l l i p s ’ Unlersuchungen 
bestatigt und die fragliche Yerbindung ais Methyl- 
sulphid ermittelt worden, welches aus C, II und S 
zusammengesetzt ist (C H ^ , S.

W ir erwahnen nun die Hauptbedingungen der 
sinnreicheh Versuche P h il l ip s  und die Schliisse, 
welche er daraus gezogen hal.

Derselbe operirte mit 100 g weifsen Gufs- 
eisens, das einen durch direete Oxydation er- 
miltelten Schwefelgehalt von 0 ,170 rfo besafs. 
Er hat dann in den entwickelten Gasen die Gegen
wart von Methylsulphid (GHa)a S beobachtet, 
welches, in einem Ueberschufs von Kohlengas zui 
Rothgluth erhjtzt, Schwefelwasserstoff giebt. Da
her geniigt es, die bei dcm Procefs entweichenden 
Gase mit einem Ueberschufs von Wassersloff und 
Kohlensaure auf Rothgluth zu bringen, um die 
Yerwandlung des ganzen entbundenen Schwefels 
in Schwefelwasserstoff zu sichern.

Das ist die Bestiitigung und Erklarung der 
Thatsache, die 18 Jahre fruher von R o l l e t  er- 
kannt wurde, und die seitdem in meiner Schwefel- 
bestimmungsmethode, welche eine Folgę derselben 
ist, angewendet wird.

Im Verlauf der Studien, weiche ich seit fast
5 Jahren iiber die Schwefelsorten angestellt habe 
und woriiber ich in den September-, October- und 
No vember - Heft en 1896 der ,Revue Universelle 
des Mines et de la Metallurgie* Bericht erstattet 
habe, habe ich Gelegenlieit geliabt, viele Małe 
die Nothwendigkeit der Erhitzung der betreffenden 
Gase zu bestatigen.

Nachstehend fiihre ich die Resultate besonders 
a n , weiche bei Untersuchung von ihrer Natur 
nach sehr versehiedenen Producten des Eisen- 
hiittenwesens erhalten wurden, ais die von der Auf- 
lósung des Metalls herrtihrenden Gase nach vor- 
stehendem Yerfahren behandelt w urden:

Nr. Art der Eisenprobe

1
=J o 
N "ćs a, 
r « o
oO»
5 u”
o-S
•/.s

11
4,C 3® ° ii

•5 Ha
iS u*^  a, 
“,’nS

NCa>

5

“ „S

1 Schwedisclies Eisen . . . . 0,002 0,013 0,011
2 Gewólinliches „ . . . . 0,039 0,056 0,017
3 Martinstahl, basisch, wcieli 0.102 0,126 0,024
4 » „ bart . 0,029 0,053 0,024
5 ,  sauer, weich . 0,058 0,076 0,018
G , ,  bart . . 0,032 0,060 0,028
7 Bessemerstahl, bas., weich 0,01-1 0,059 0,018
8 n łi 71 0,01-5 0,057 0,012
9 , „ bart . 0,022 0,01-3 0,021

10 „ sauer, weich 0,029 0,056 0,027
11 » bart . 0.01-2 0,058 0,010
12 W olfram stah t...................... 0,002 0,033 0,031
13 Feines weilses Roheisen, 

m anganhaltig ................... 0,006 0,01S 0,012
14 Thomasroheisen, weifs . . 0,012 0,031 0,01!)
15 , gran . . . 0,039 0,065 0,020
10 Wcifses Roheisen zumFein- 

m a c h e n ............................. 0,376 0,379 0,003
17 Graues Roheisen, fein . . . 0,011 0,027 0,010
18 „ gewChnlicli 0.190 0,204 0,014
19 F erro s ilic iu m ...................... 0,00S 0,038 0,030
20 F e rro m an g an ...................... 0,007 0,015 0,008
21 Ferrochrom .......................... 0,05G 0,081- 0,028
22 Stahl, hoch scbwefelhaltig . 0,211 0,254 0,013

Bei Durchsichl der Tabelle ergiebt sich, dafs 
man fiir  a l le  Ei s e n s o r  te n  hohere Resultate 
erhalt, wenn die Gase iu einer Porzellanrohre zur 
Rothgluth erhitzt werden.

B ein  e r k u n g. Das von mir zur quantitativen 
Bestimmung des Schwefels m it E r l i i t z e n  d e r  G ase 
benutzte Yerfahren ist in Frankreich unter dem 
Namen „Yerfahren Rollet-Camprcdon” bekanut;*  es 
gruridet sich auf folgende Yorgilnge:

A. Entbiudung des Sclwefels in Form einer gas- 
formigen Yerbindung durch AuflSsung des Metalls 
mittels verdunnter Salzsaure, der eine kleine 
Q uantitat verddnnter Schwefelsaure zugesetzt ist.

B. Diirchleiten der mit Kohlensaure und Wasserstoft 
verrneiigten Gase durch eine zur Rothgluth er- 
hitzten PorzellanrShre, um die gasformigen 
Schwefelyerbindungen, welche in anderer Form 
ais Schwefelwasserstoff frei werden, den Weisun- 
gen Rollets gemafs in Schwefelwasserstoff zu 
rerwandeln.

C. Diirchleiten der Gase durch eine Losung von 
Zinkacetat, angesauert mit Essigsiture, um den 
Schwefelwasserstoff in Sehwefelzink umzubilden, 
welches in schwacher Essigsaure unldslich ist.

D. Titration des gebildeten Schwefelzinks vermittelst 
einer Normal - JodlOsung und einer L3sung von 
unterschwefligsaureni N atroil, womit der Ueber- 
schuiW von Jod zurflcktitrirt wird. Das Ende der 
Reaction ist charakterisirt durch das Yerschwinden 
der blauen Farbo der LOsung bei Gegenwart von 
Starkekleister (hinzugefiigt ais Indicator). Bei 
einem Ueberschufs von Jod wird nach folgender 
Gleichung aus dem Zinksulphid Zinkjodid und 
1'reier Schwefel gebildet:

ZnS 4  2 J  — ZnJ-z -1- S.

* Das Yerfahren ist angenommen worden von 
dem Laboratorium der „Ecole Nationale Superieure 
des Mines" in Paris, ebenso von den Laboratorien 
mehrerer grofsen Metallhutten.
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In einer Miltliejlung C h a rp y s  auf dem zweilcn 
internationalen Ctiemiker-Congrefs, der in Paris 
im Juli und August v. J. ahgehalten w urde, hal 
dersell)e auch scincrseits die Nothwendigkeit der 
Erhitzung anerkaimt. Ferner hat P h i l l ip s ,  zuriick- 
kommend auf diesen Gegenstand, im August 1890 
im „Monileur Scicntifique“ des Dr. Quesneville 
folgende Resultale veroflenllicht:

f Olme Erhitzen der Gase . 0,052 % S
Roheisen A ! Mit „ „ „ . 0,099 , S

( Durch Konigswasser . . . 0,100 „ S 
( Ohne Erhitzen der Gase . 0,094 „ S

Roheisen B ! Mit „ „ „ . 0 ,ISO „ S
t Durcli KOnigswasser . . .  0,171 , S

Aus dem Gesagten geht heryor, dafs die Er
hitzung der Gase unerlafślicli ist. Die Ghemiker, 
welche die Nothwendigkeil der Erhitzuiig hartnackig
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In den lelzten Monaten haben wir nun Gelegen- 
heil gefunden, 28 vcrschiedene Eisenproben mit 
Verwerthung der Rolletschen Entdeckung auf ihren 
Schwefelgehalt zu unlersuchen. W ir wandten 
hierbei zunachst fiir je eine von 4 Proben 3 ver- 
schiedene Methoden an und zwar benutztfn wir 
einmal bromhaltige Salzsiiure, das andere Mai am- 
moniakalisches Wasserstoffsuperoxyd ais Oxydations- 
mittel, und drittens wahlten wir nach unserer er- 
wahnten neuen Methode auch eine Losung von essig- 
saurem Gadmium ais Absorptionsmittel fiir den 
SchwefelwasserstolT. Allemal mufsten wir aber 
die Beobachtung machen, dafs der Scliwefel beim 
Auflosen des Eisens in verdiinnter Saizsaure tłiat- 
siichlich in zweierlei Form (liichtig wird, namlich 
zum grofseren Theil ais Schwefelwasserstoll’ und 
zum geringeren Theil in Form einer anderen gas-

Bestimmung des Schwcfcls im Eisen.

Abbild. <i.

verkenneii, erhalten nothgedrungen zu niedrige 
Resultale. Der Feliler isL nicht conslant, er 
wechselt vielmehr mit der Natur des Metalls. — 

* %
*

Zu vorstehenden Mittheilungen schreibt Herr 
Sladtchemikcr S ch  ul te -B o ch u m :

Mit der Ausarbeitung meiner , neuen Melhode 
zur Bestimmung des Schwefels im Eisen“ * hatte 
ich zunachst beabsichtigt, den Schwefel, welcher 
beim Auflosen von Eisen in verdiinnter Saizsaure 
ais SchwefelwasserstolT entbunden wird, auf ge- 
wichtsanalytiscliem Wege ohne Anwendung des 
schadlichen Broms oder eines sonstigen Oxydations- 
mittels in kurzer Zeit genau zu ermitteln. Dafs 
dieser Zweck erreicht ist, diirften die vielen An- 
erkennungsschreiben beweisen, welche mir von 
Gollegen aus den verscliiedensten Laboratorien, 
in welchen das Yerfahren Anwendung gefunden 
hat, zugegangen sind. Die m ir gestellte Aufgabe 
noch zu erweitern, dazu lag Ende 1896 kein 
zwingender Grund vor, da damals die Ergebnisse 
der Rolletschen Gliihversuche unseres Wissens 
noch keinen Eingang in die deutsche Literatur 
gefunden hatten.

* , Stahl und Eisen* 189(5, Nr. 21, S. 865.

‘ formigen Yerbindung, welche durch vorgenannle
I 3 Losungen unbeeinflufst bleibt, aber schon bei 

mafsiger Rothgluth in SchwefelwasserstolT und 
einen nicht naher imtersuchten Rest zerfallt. Ob 
diese indiflerente Schwefeherbindung Methylsulphid 
war, wie Hr. P h i l l ip s  beobachtel hat, halten 
wir fiir moglich, liaben es aber noch nicht zu 
bestaligen versucht.

Der bei diesen Ermiltlungen zur Anwendung 
gekommene Apparat ist unten abgebildet (Abbild. 2) ; 
es ist derjenige, welchen wir unter Benutzung 
des Rolletschen Princips fiir Schwefelbestimmungeu 
endgiiitig construirt und mit bestem Erfolg an
gewandt haben. Es ist:

,4 ein Kippscher Apparat giSfsten Form ats zur Ent
wicklung von Kohlensaure, herzitltellen aus weifsera 
Marnior und roher, verdunnter Saizsaure (1 Yol. 
HC1:1 Vol.ILO),

B  eino Kochllasćhe von 1-50 bis 500 ccm Inhalt, 
passend zum AuflOsen von 10 g Eisen,'

C ein dreifnch durchbohrter Gummistopfen,
D eine Trichterrdhre mit Halin,
C E F  ein Ruckflufskflhler,
H  eine Yorlage zur Aufnalime von ammoniakalischem 

WasserstufTsnperosyd oder einer LOsung von 
saurem Cadmiumacetat,

L  ein kurzer, solider Verbrennungsofen nach Glaser 
rnit 7 Brentiern, die Róhre K M  erhitzend,

N  ebenfalls eine Yorlage =  11.
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Alle Theile sind nach unserer Angabe von 
der Firm a G. G e r h a r d t ,  Marquarts Lager 
chemischer Utensilien in Bonn a. Rh., geliefert. 
Der Preis des Ofens ist 55 J t , der der Glas- 
theile ohne Kippschen Apparat und ohne Stativ 
8 ,50 J t .

W urde dieser Apparat bei Anwendung von 
bromhaltiger Salzsaure benutzt, so traten an die 
Stelle der Vorlagen H  und X  die bekannten Kugel- 
apparate. Die ersten 12 Ergebnisse, welclie bei 
der vergleichenden Untersuchung von i Eisen- 
proben erzielt wurden, waren folgende:

A r t  d e r  P r o b e

Kurze Andeulung 

der

angewandten Methode

1
Ohne GlUhcn 
der Gase in 
Vorlage 11 
erhalten

%S

II
Durch nach- 

tniglich. Glohcn 
der Gaso in Yor
lage -Y erhalten

° 'o S

ni

Gesaimnt-
Scliwcfeigehalt

(14- ID
0/oS

Durch Gllllien 
in Procenten 

des Schwefuls 
utehr erhalten

H . ioo i
°,’o

( Br -f-11 Cl, BaS04 . . . 0,1577 0,009t 0,1671 5.9
Puddelroheiseu.................. Ń ILO j +  NHj, BaSOł . . 0,1654 0,0145 0,1800 8,8

\ Cd(GjIl»Oi)i, C uO . . . 0,1G73 0,0137 0,1810 8,2

f Br 4- 11 Cl, BaSOt . . . 0,1190 0,0241 0,1431 20,2
Stahl, stahf5rmig . . . . • ! IL O j 4- M L , BaSOi . . 0,117G 0,0V25S 0,1435 22,0

1 Cd (Cs H3 02)2, C uO . . . 0,1253 0,0117 0,1400 11,5

f Br +  H Cl, Ba SO 1 . . . 0,0660 o,oo;io 0,0690 4,6
Flulseisen, Blech . . . . { II2O2 4- Nlis, BaSOi . . 0,0S77 0,0040 0,0917 4,6

l C d(H 2Ca02)4, C uO . . . 0,0969 0,0040 0,1010 4,1

f Br 4- II Cl, BaSO. . . . 0,0700 0,0135 0.0S35 19,3
W alzeneisen .....................< ILO 24 -N IL , BaSOj . . 0,0693 0,0113 0,OS06 16,5

l Cd (C2II3O2), CuO . . . 0,0651- 0,0089 0,0713 13,5

Sammtliche Resultate sind so niedergeschrieben, 
wie sie nacheinander erhalten worden sind; eine 
Auswahl gut iibereinstimmender Zahlen hat nicht 
stattgefunden. W o der Gesammt-Schwefelgehalt 
bei derselben Eisenprobe Abweichupgen zeigt, isl 
dies auf die ungleichniafsige Vertheilung des 
Sehwefels im Eisen zuruckzufuhren. Der liochste 
Zuwachs an Schwefel betragt hier 22 % des- 
selben. Bcmerkt wird noch, dafs wir bei allen 
Gliilnersuchen scliwer schmelzbare Glasrohren von 
G bis 12 m m  innerer W eite anwandten, da eine 
Porzellanrohre nicht zur Verfugung stand. Es 
schien ganz gleichgiiltig zu sein, ob die Rohre 
beim Durchleiten der Gase auf eben siclitbare 
Rolhgluth gebracht war, oder slarker, bis zur 
hellen Rolhgluth, erhitzt wurde, das analytische 
Ergbnifs w ar dasselbe. Starkę Rothgluth empfichlt 
sich deswegen nicht, weil dann die Rohre zu 
sehr leidet. Bei vorsichtiger Behandlung kann 
dieselbe zu sehr vielen Schwefelbestimmungen 
dienen, auch geniigt es, sie auf eine Lange von
15 bis 20 cm schwach roth zu erhitzen, um des 
Erfolges sicher zu sein. Alle Gase von Eisen- 
proben verursachen hierbei in dem hinteren Ende 
der Rohre einen aus Roth in Schwarz iibergehen- 
den Spiegel von Phosphor und Arsen, welcher 
durch warmes KSńigswasser leicht entfernt wird. 
Nach dem Eindampfen des Sauregemisches lafst 
sich in dem Riickstand Pbosphorsiiure und Arsen- 
saure nachweisen, nicht aber Schwefelsaure, was 
fiir das gule Gelingen der Schwefelbestimmungen 
im Eisen spriclU.

Dieses Gelingen der Versuche ist jedoch an 
gewisse Bedingungen gekniipft, welche der Er- 
orlerung bedurfen. Denn auch der Schwefel-

wassersloff hat beim Gliihen in einer Glasrohre 
Neigung, zum Theil in Schwefel und Wasserslolf 
zu zerfallen. W ir haben dies in vielen Fallen 
dadurch festgestellt, dafs wir statl Eisen eine genau 
abgewogene Menge reinen Schwcfetzinks, nicht 
iiber 0 ,0200  g, in dic Kochllasche B  brach ten, 
dies Sulphid durch 50 ccm verdiinnte Salzsaure, 
(1 HC1:2  II2O), bei gelindem Kochen zersetzten 
und den sich so nach und nach entbindenden 
Scliwefelwasserstoll' theils mit viel Kohlensaure, 
theils m it viel WasserstolT oder einem Gcmisch 
beider durch die gliihende Rohre leitetcn. Bei 
diesen Yersuchen blieb die vordere Vorlage I I  des 
Apparates leer, sie diente hier nur ais Condensations- 
gefiifs fiir den mil den Gasen iibergehenden W asser
dampf, gemischt mit wenig Ghlorwasscrstoff. Die 
hinter der gliihenden Glasrohre angehrachte Vor- 
lage wurde indessen mit 30 bis 40 ccm einer 
Losung von essigsaurem Cadmium -j- Essigsaure 
beschickt. So ergab sich, dafs es nur dann mog
lich war, sanfintlichen Schwefelwassersloff ohne 
Verlust in die hintere Vorlage X  zu bringen, 
wenn zunachst alle Luft aus den Glasgefafsen B ,
I I  und die Rohre verdrangt worden war, wozu
2 bis 3 Liter Kohlensaure geihigten. Gofs man 
jetzt erst durch die yorher mit W asser gefiilll 
gehaltene Trichlerrohre 1) Salzsaure in die Kocli- 
flasche, schlofs dann den Hahn wieder, ehe noch 
Luft in dieselbe mit liinunter gerissen wurde, 
und wurde nun der Sćhwefelwasserstoff durch 
vorsichtiges und anhaltendes Kochen der Mischung 
und mit Hdlfe von 2 bis 3 Liter Wasserstoff 
durch die gliihende Rohre und die Yorlage X  
getrieben, so erhielten wir in der letzteren eine 
dem zersetzten Zinksulphid genau entsprechcndc
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Menge Cadmiumsulphid. Yerwandten wir hin- 
gegen von Anfang his zu Ende des Versuchs ais 
Schulz- und Fortfiihrungsmitlel ausschliefslich 
Kohlensiiure, zusammen (i bis 7 Liter, so kam 
in der Vorlage N  nur etwa ‘/5 des entwickelten 
Schwefelwasserstoffs an. Der Rest war trotz aller 
Vorsicht in der Hitze zerlegt worden, woftir ein 
im letzten Drittel der Glasrohre allemal enlstandener 
Anflug vou Schwefel den Beweis lieferte; Wasser- 
stofT schiitzt daher besser ais Kohlensiiure. Zu- 
gleich wurde aber auch durch zahlreiehe Yer
suche festgestellt, dafs der beim Auflosen von 
Eisenproben sich entbindende Wassersloff a l le in  
vollstandig geniigt, um ein theilweises Zerfallen 
des Schwefelwassersloffs in der gliihenden Rohre 
oder sonstige Storungen zu verluilen, wenn nur 
vorher mittels 2 bis 3 Liter Kohlensiiure die Luft 
aus den Glasgefafsen B  und / /  verdrangt worden 
war. Dieses Verdriingen der Luft mit Kohlen- 
saure statt mit exlra bereitelcm WasserstolT hat 
deswegen grofse Vortheile, weil andernfalls in 
der gliihenden Rohre Explosionen entstehen, und 
sich diese nach riickwarls fortpflanzen konnen, 
was vermieden werden mufs. Yiele Beobachtungen 
haben uns Gewifsheit dariiber verschafft, dafs man 
aufser einem Kippschen Kohlensaureentwickler nicht 
auch noch einen solchen fiir Wasserstoff braucht. 
Denn 1 g Eisen lieferl mit verdiinnter Salzsiiure 
allein mehr ais 300 ccm Wasserstoff, und bei 
einem Schwefelgehalt des Eisens von 0,5 % noch 
nicht ganz 3 ccm Schwefelwasserstoff. Lafst 
man diesen aber bereits vor der gliihenden Rohre 
absorbiren, und leitet m an dann nur die nicht 
absorbirlen Gase durch die gliihende Rohre, so 
befinden sich in derselben nach dem Gliihprocefs 
neben m ehr ais 300 V.-Theilen WasserstolT nur 
hochstens noch 0,3 Y.-Theile SchwefelwasserstofT, 
und man hat nun erst recht keinen Verlust an 
Schwefel m ehr zu befiirchten.

In einzelnen Fallen sind auch die durch essig- 
saures Cadmium geleiteten Gase in der Glasrohre 
mil Luft vollstiindig verbrannt und die Verbrennungs- 
producle dann durch ammoniakalisches WasserslofT- 
superoxyd geleitet worden, um festzustellen, ob 
dadurch nicht etwa hiihere Resultate, ais durch 
Glilhen bei Luftabschlufs, erzielt wurden, was nicht 
der Fali w ar. Das einfache Gliihen der nicht 
absorbirlen Gase bei Fernhaltung von Luft ge- 
wahrleiśtet daher die vollstandige Umformung des 
gasformig entweichenden Schwefels in Schwefel- 
wasserstoff.

W endet man zum Auflosen des Eisens nicht 
verdiinnle Salzsiiure, sondern starkes Konigswasser 
an, und nimmt man liierzu fiir 10 g des Metalls 
50 ccm Salzsaure (1,10) und IG cc Salpetersaure 
( l , t ) ,  welche Mischung man nur nach und nach 
durcli den Trichter J) giefst, so wird zwar aller 
Schwefel des Eisens v o 11 s l a n d i g zu Schwefel- 
siiure oxydirt, und es ist jetzt das Gliihen der 
abziehenden Gase iiberfliissig. Leilet man sie

indessen durch WasserslolTsuperoxyd oder Broin- 
wasser, so lafst sich hieraus noch eine bestimmte 
Menge Schwefelsaure abscheiden, wahrend der 
grofsere Theil derselben in der Eisenlosung ver- 
blieben ist. Der aus ihr nach Abscheidung der 
Kieselsiiure und nach Zusatz von Ghlorbarium sich 
ahsetzende schwefelsaure Baryt enthalt jedoch bis 
12 % Eisenoxyd, weshalb es nicht rathsam  ist, 
das Rolletsche Gluhverfahren umgehen und dafiir 
Konigswasser ais Losungs- und Oxydationsmittel 
anwenden zu wollen.

Die Yerwendung von bromhaltiger Salzsaure 
ais Oxydationsmittel fiir Sclnvefelwasserstoff mit 
Einschlufs des Gliihverfahrens wurde zwar genauere 
Resultate liefern, aber der hierzu erforderliche 
Apparat fiillt etwas schwerfallig aus. Dann ist 
die Mischung von Brom mit Salzsaure nie ganz 
frei von Schwrefelsaure, das Brom auch sehr 
schadlich, und der abgeschiedene schwefelsaure 
Baryt ebenfalls oft durch Eisenoxyd verunreinigt. 
Die Vereinigung des bisherigen Bromverfahrens 
der Schwefelbestimmung mit dem Rolletschen 
Gliihprocefs diirfte daher von den Gliemikern nur 
ungern bewerkstelligt werden.

Das Verfahren der Schwefelbestimmung in 
Eisensorten, welches wir mittels des in Abbild. 2 
veranschaulichten Apparates seit 3 Monaten mil 
bestem Erfolge anwandten, ist dasselbe, welches von 
uns ausgearbeitet und in „Stahl und Eisen* 1896 
Seite 865 u. f. ausfiihrlich beschrieben wurde, 
nur ist es um das Gliihen der beim Auflosen des 
Eisens in verdiinnter Salzsaure entweichenden Gase 
erweitert worden. Das Yerfahren fiihrt rasch und 
und sicher zum Ziel, ist fiir alle Eisensorten an- 
w endbar, giebt sehr genaue Resultate, ist nicht 
mit Unannehmlichkeiten verkniipft und kann, da 
die dabei zur Anwendung kommenden Losungen 
unbegrenzt haltbar sind, zu jeder Zeit, ohne irgend 
welche Vorarbeiten, zur Ausliihrung gelangen.

Soli diese Methode, welche wir den Herren 
Gollegen beslens empfehlen konnen, angewandt 
werden, so stellt man sich zunachst nach folgender 
Vorschrift 3 Losungen her:

I. Verdunnto Salzsaure, gewonnen durch Mischen 
von 1 Vol.-Theil conc. Salzsaure (spec. Gew. 1,19) 
mit 2 Vol.-Theflen destill. Wasser. Jedes Gramm 
Eisen erfordert beim AuflOsen 20 ccm dieser 
verdunnten Siiure.

II. 25 g Cadmiumacetat (oder billiger, doch ebenso 
gut: 5 g Cadmiumacetat +  20 g Zinkacetat) 
werden mit 200 ccm Eisessig und destill. Wasser 
auf dem Wasserbade erwarm t, die Losung nach 
dem Erkalten mit mehr W asser auf 1 1 gehracht 
und gut filtrirt.

III. 120 g krystallisirler Kupfervitriol, gut zerriehen, 
werden mil 800 ccm destillirtem W asser und 
120 ccm concentrirter Schwefelsaure durch E r
warmen auf dem Wasserbade und Schutteln ge- 
I3st, die LOsung nach dem Erkalten mit mehr 
W asser auf 1 1 gehracht und filtrirt.

H at man den Apparat zusammengesetzt, so 
zundet man zunachst den Gasofen L  an, da die
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Glasrohre 10 bis 15 Minuten gebrauclit, um 
schwach rothgliihend zu werden. Jetzt wiegt man
10 g (nach Umstiinden auch m ehr oder weniger) 
des zerkleinerten Eisens ab und bringt dasselbe in 
die Kochflasche B. Nun giefst man zuniichst in die 
Yorlagen I I  und N  so viel von der Acetatlosung II, 
dafs dieselbe beim Durchleiten von etwas Kohlen- 
sriure durch den lufldicht zusammen gesetzten 
Apparat und bei geschlossenem Halin 1) in den 
AnsiUzen J  und 0  der Yorlagen ungefahr 3 cm 
hoher steht, ais im Hauptgefafs derselbcn, wozu 
etwa 30 bis 40 cm erforderlich sind. Darauf 
leitet man einen lebhaften Strom von Kohlensaure 
durch die Apparatentheile, damii die Luft aus der 
Kochflasche B, der Vorlage I I  und der Glasrohre 
verdrangt werde, wobei es gut ist, den Inhalt der 
Yorlage II  einige Małe zu schiitteln, damit die Luft 
vollstandiger herauskomme. Nach 5 Minuten sind
2 bis 3 1 Kohlensaure entwickelt worden und man 
bort nun mit dem Durchleiten derselben auf. Man 
giefst jetzt fiir 10 g Eisen 200 ccm der verdiinnten 
Salzsaure I durch dic Trichterrohre, schliefst aber 
den Halin D  so fruhzeitig, dafs die Rohre unter- 
lialb desselben Tollstandig mit der Saure gefullt 
bleibt, damit keine Luftblasen in die Kochflasche 
gelangen konnen.

Hierauf erw arm t man dereń Inhalt mittels 
einer Bunsenschen Flamme von 2,5 bis 3,5 cm 
HShe ohne Anwendung eines Drahtnetzes, so dafs 
die Gasentwicklung in B  bald flott von statten 
geht. W ahrend dessen soli der Buckflufskiihler 
nur bei E  warm werden, bei F  aber fast kalt 
bleiben. Man achtet nun darauf, dafs die Glas
rohre zwischen den Ziegeln auf i 5 bis 20 cm 
Lange schwach, doch deutlicli rothgliihend bleibt. 
Kommen in I I  gar keine Gasblasen m ehr zum 
Vorschein, so ist das Eisen gelost, was bei 10 g 
desselben 1 bis 11ja Stunden in Anspruch nimmt. 
Jetzt lafst man die Bunsensche Flamme 5 bis 6 cm 
lioch brennen, so dafs die Eisenlosung auf 2 bis
3 Minuten in lebhaftes Kochen geriith, wahrend 
welcher Zeit man mit dep Wasserdampfen auch 
Kohlensaure fortleitet, um aus der Kochflasche B  
und der Yorlage I I  allen WasserstolT nebst 
Schwefelwasserstoff zu entfernen und durch die 
glfihende Rohre zu leiten; es ist vortheilhaft, die 
Yorlage I I  hierbei mitunter etwas zu schiitteln. 
Fuhit sich dieselbe am Boden gut lauwarm an, so 
kann man sicher sein, dafs aller Schwefelwasser- 
stofT von den Acetatliisungen absorbirt worden ist. 
Die Yordere Yorlage H  hat nun denjenigen Schwefel 
ais Sulphid volistandig aufgenommen, welcher aus 
der Kochflasche direct ais Schwefelwasserstoff 
herauskam , die hintere Yorlage N  enthalt den 
Schwefel ais Sulphid gebunden, welcher erst durch 
Gliihen der Gase zu Schwefelwasserstoff umgeformt 
wurde. Man fiirchte nicht, dafs ein Theil des 
Schwefelwasserstofls verloren gegangen sei. Jede 
der beiden Vorlagen ersetzt zwei Drechselsche 
F laschen; aufserdem ist die Yerwandtschaft des
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Cadmiums zu dem Schwefel des Sclwefelwasser- 
stofTs so grofs, dafs ihn das Metali nicht ent- 
weichen lafst, auch wenn die Gase recht flott 
durch die Losung hindurchgehen. W urde zuletzl 
unter Kochen der Eisenlosung wieder 1 bis 2 1 
Kohlensaure durch den Apparat hindurchgeleitet, 
so hat weiteres Gliihen keinen Zweck inehr und 
m an dreht das Gas des Gliihofens ab. Sodann 
schliefst m an auch den Halin des Kippschen 
A pparats, dffnet hingegen sofort den Halin D. 
Nun lóst man das Kautschukrohrchen bei G und 
triigt die Vorlagen zum Arbeitstisch. Hier werden 
sofort durch J  und O je 5 ccm der sauren Kupfer- 
losung III liineingegossen, wonach sich das 
Schwefelcadmium plotzlich in schwarzes Schwefel- 
kupfer umsetzt, so dafs das Gemisch ein graues 
Ansehen erhalt; jedoch ist. in demselben Kupfer- 
sulphat ubersclnissig. Ferner sind jetzt die Acetate 
durch ein Uebermafs von Schwefelsaure in Sulphate 
verwandelt worden, weil diese viel leichter aus 
dem Filter auszusiifsen sind, ais Acetate. Diese 
beiden chemischen Yorgange werden durch folgende 
Gleichungen veranschaulicht:

GdS +  CluSOi =  CuS +  GdSOi;
Cd (C j IL Ot)! +  Ha SO i -  CdSO-i +  2C2ILU 2.

Durch Yermittlung von Gadmiumacetat kommen 
wir somit auf einem Umwege zu reinem Kupfer- 
sulphid, welcher W eg nothgedrungen eingehalten 
werden mufs. Denn wollten wir die beiden Yor
lagen direct mit einer Kupferacetatlosung heschicken, 
so wurde aus den Gasen neben dem Kupfersulphid 
auch noch K u p fe rp h o s p h id  enlsfehen, das 
Resultat also zu hoch ausfallen, was jetzt nicht 
der Fali ist, da Phosphorwasserstoff nicht auf 
Cadmium- oder Zinkacelat einwirkt. Man bringt 
jetzt durch Filtration die beiden Kupfersulphid- 
proben entweder auf ein einziges, oder auch, nach 
Belieben getrennt, auf zwei yerschiedene aschefreie 
Filter, und siifst dieselben am besten mit warmem 
W asser aus.

Um das erhaltene Kupfersulphid in kiirzester 
Zeit in reines Kupferoxyd zu verwrandeln, nimmt 
man das Filter behutsam aus dem Trichter heraus, 
druckt den Inhalt zwischen den Fingern flach, 
legt das Filter in eiu kleines, genau gewogenes 
Platinsehiilehen, erhitzt erst 5 Minuten lang uber 
einer Flamme sehr schwach, dafs das Filter ver- 
kohlt und schliefslich verbrennt, wobei man mit 
einem Platinhakchen nachhelfen kann, und rostet 
nun die Verbindung bei Rothgluth in den zu 
213 bedeckten Schiilchen pro 0 ,0100  g CuO noch 
mindestens 2 Minuten lang. Zuletzt gluht man 
'l i Minutę bei vollstiindig bedecktem Schalchen 
starker, damit auch Spuren von enlstandenem 
GuSOi wieder zersetzt werden. Man hat nun 
reines Kupferoxyd in Form von mattschwarzen 
Blattchen, theils auch pulverfórmig gewonnen, 
welche Verbindung nach dem Erkalten gewogen 
wird. Durch Multiplicalion ihres Gewichts mit

Bestimmung des Scliwefels im Eisen.
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0 ,404 i ergiebt sich das Gewicht des sammtlichen 
beim Auflosen des Eisens fliichtig gewordenen 
Schwefels. Sollte spater bemerkt w erden, dafs 
ein Theil des Kupferoxyds im SchSlchen festhaftet, 
so war anfangs zu stark gegliiht, was vermieden 
werden mufs. Die Reinigung desselben geschieht am 
besten mit Salzsaure, welche man darin erwarmt.

Es mogen nun 24 Resultate von Schwefel- 
hestimmungen folgen, welche ausschliefslich nach 
vorstehcnd beschriebenem Verfahren, und zwar 
bei getrennler Filtration des in den Vorlagen l i  
und N  erhaltenen Kupfersulphids, erzielt worden 
sind, und wobei die doppelte Ermittlung je nach 
der Menge des aufgelosten Eisens einen Zeitraum 
von 1 bis 2 Stunden beansprucbte:
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n Weitses Roheisen:
1 1’robe a) . . . 0,1923 0,0022 0,1945 1,1
2 , b) . . . 0,0897 0,0072 0,0909 8,1
3 c) . . . 0,0071 0.00S1 0,0752 12,0

Spiegeleisen:
4 1’robe 1 . . . 0,0071 0,0048 0,0719 7.2
5 91 • • ♦ 0,0533 0,0005 0,0598 12,1
G fl * * . . . 0,0200 0,0117 0,0323 52,0
7 Giefsereiroheisen . . 0,1341 0,0073 0,1414 5,4
8 Thomasroheiseń . . 0,0030 0,0101 0,0731 10,0
9 Bessómerrolieisen . 0,0350 0,0117 0,0473 33,0

10 Graues Roheisen . . 
Basisćh Flufseisen, 

B lech:

0,0180 0,0095 0,0281 51,0

11 1’robe a) . . . 0,1010 0,0008 0,1018 0,8
1-2 . ! > ) • • • 0,0708 o.ooos 0,0770 1,0
13 , c) . . . 0,0095 0,0012 0,0707 1,7
14 . <11 • • • 0,0553 0,0020 0,0573 3,0
15 e) . . . 0,0218 0,0028 0,0240 13,0
IG Siliciumeisen . . . 0,0218 0,(K)10 0,0234 7,4
17 Schweifseisen . . . 0,0101 0,0019 0,0180 12,0
18 Ferromangan . . . 0,0050 0,0010 0,0072 28,0
19 Feilenstahl . . . . 0,0309 0,0117 0,0420 38,0

Englischer Werk
zeugstahl :

iii) ordinar . . . . 0,0113 0,00S5 0,019S 75,0
21 gut (B) . . . . 0,0123 0,0095 0,0218 77,0
"22 gul (S) . . . . 0,0085 0,0068 0,0153 80,0
a:; Deutscher Edelstahl,

Solingen . . . . 0,0044 0,0024- 0,0008 54,0
24 Wolframstabl . . . 0,0048 0,001Ł2;0,0060 25,0

X I 1.17

Die Zahlen der letzten Spalte belehren uns 
dariiber, dafs das Verhaltnifs der beiden Schwefel- 
rnengen, welche vor und nach dem Gliihen der 
Gase in Form von SchwefclwasserstofT erhalten 
w erden, sehr verschieden ist. Die letzte Partie 
tritt bei Flufseisen mit weniger ais 0,05 
Kohlenstoff am geringsten auf (Proben 11 und 12); 
sie ist verhaltnifsmafsig am hochsten bei W erk
zeugstahl mit einem Kohlenstoffgehalt von an- 
nahernd 1 % (Pt oben 20, 21 und 22). Abor 
auch bei einzelnen Roheisenproben ist nach den 
bisherigen Untersuchungsmethoden der Schwefel- 
gehalt um m ehr ais 50 fó seines Gehalts zu 
niedrig gefunden w orden, weshalb es unseres 
Erachtens n ic h t  m e h r  u n te r l a s s e n  w e rd e n  
d a r f ,  b e i S c h w e f e lb e s t im m u n g e n  in  E ise n - 
s o r te n  d ie  G ase zu g liih en .

Bei der Untersuchung oben bezeichneter Eisen- 
proben ist auch in einzelnen Fallen das Auflosen 
derselben mit einer Mischung von verdiinnter 
Salzsaure und verdflnnter Schwefelsaure ( 2 :1 )  
hewirkt worden, jedoch wurde nicht gefunden, 
dafs sich hierin das Eisen rascher liise, ais in 
yerdiinnler Salzsaure allein.

Beziiglich des von C a m p re d o n  oben mit- 
getlieilten Titrirverfahrens bemerken wir noch, 
dafs dasselbe in seinen Grundziigen nicht neu ist, 
und auf einem grofsen rheinischen Stahlwerke 
bereits seit vielen Jahren Anwendung gefunden 
hat. Das Titriren von Sulphosalzlosungen (z. B. 
von Iv2S, W S 9 ; (NH.,), S, W S3 ; u. s. w.), bei 
Anwendung von Jod ist bereits 1885 durch 
Urn. Gliefchemiker Dr. E. G orleis-E ssen  in dessen 
Dissertalion, betitelt: „Die Schwefelverbinilungen 
des W olframs*, Seite 10, veróffenlliclit worden. 
Ferner ist die Vorschrift dafiir, wie man bei An
wendung von Jod und unterschwefligsaurem Natron 
das bei Schwefelbestimmungen des Eisens ge- 
wonnene Cadmiumsulphid titriren soli, auch von 
A. A. B la ir  in dessen W erk: „Die chetniscbe 
Untersuchung des Eisens", englische Ausgabe 18‘J l  
Seite 71, und deutsche Ausgabe 1892 Seite 97, 
ais von E. F. W o o d  (Ilomestead Steel Works) 
modificirt, mitgetheilt worden.

S ta d t i s c h e s  U n te r s u c h u n g s a m t B o c h u m ,

Juni 1897. Willi. Schulte.
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„Maud Cassel“, Sonderdaitipfer tur Erzvcrkelir.

Die Einfuhr von spanischen und schwcdischen ' 
Erzen nacli Deutschland hat sich im letzten Jahr- 
zehnt mehr ais vcrdoppelt; wiihrend sie 1880 
ersl 812 070 t betrug , ist sie seither standig 
gestiegen und hat im Jahre 1890 nicht weniger 
ais 2 580 705 t erreicht. Der Bewaltigung dieser 
grofsen Massen hat sich der Dampferverkehr ent- 
sprechend angepafst, und es ist eine stattliehe 
Flotte, welche uns heute die Erze bringt. Dic 
Grofse der Dampfer, welche fruher liauplsathlich

| der neuesten und interessantesten Erscheinungen 
in der Erzflotte, welche die schwedisclien Erzscluitze 
nach dem europaischen Festland bringt, ist der 
Sonderdampfer .Maud Cassel“ , weichen die riihrige 
Rhederei W m . II. M u lle r  & Co. in Rotterdam 
seit einiger Zeit zwischen O x e lo s u n d  und R o t t e r 
d am  laufen lafst.

Der Typus des SchilTes, das den Lade- und 
Loschverhallnissen in Oxelosund und Rotterdam 
angepafst ist, eines sogenannten , Turrct “-Dampfers,

„Maud Cassel“, SoiKlerdampfer iler Firma Wm. H. Muller & Co. in Rotterdam fiir Erzverkchr.

B ilb ao -E rze  brachten, war infolge der mifslichcn 
Verhaltnisse dieses llafens beschriinkt; in der 
Mitte der 80 er Jahre konnten nur Schifie mit 
liochstens 1800 bis 2000 t Gehalt in den N e rv io n  
einfahren, und erst nachdem die Barre vor seiner 
Miindung beseitigt worden w ar, gelang es mit 
grofseren Schiffen dort einzudringen, was behufs 
Ermafsigung der Selbstkosten um so wichtiger 
war, ais die Frachtsatze von Bilbao nach England 
und den hollandischen Hafen seit Aufnahme des 
Erzverkehrs auf etwa l/4 des anfanglicheh Preises i 
gesunken sind.

Der Transport der schwedisclien Erze nach 
Deutschland, welcher'seit 1891 in reifsend schneller 
Weise sich entwickelt hat, fand insofern giinstigere 
Verh;iltnisse vor, ais die in Betracht kommenden 
Hafen L u le a  und 0 x e lo s u n d  das Anlaufen 
grofśerer Dampfer gestatteten, und man aufserdem 
die im spanischen Erz.vcrkehr gesammelten Er
fahrungen sich zu uutze machen konnte. Eine

ist eine aus dem amerikanischen ,  W haleback“- 
Datnpfcr hervorgegangene Erfindung des Schifl- 
bauers C h a r le s  D o x fo rd  in Sunderland. Diese 
SchilTsform ist vermoge ihrer Starkę und sonstiger 
Eigenschaften ais fiir den vorliegenden Fali am 
geeignetsten gewahlt worden.

Das SchilT hat folgende Hauptinafse: Lange 
112,8 m , Breite 14,0 m , Baumtiefe 8 ,4  m 
und ist mit Triple - Exparisionsmascl linen yer- 
sehen. Cylinder 000 X  1060 X  1720 mm, Hub 
1066 mm, 2 Kessel von 4,8 X  ni, Pressung
11 Atm.

Das nach hochster Klasse Verilas gebaule 
SchilT hat eine Ladefahigkeit von 6200 t und 
eine Geschwindigkeit von 10 Knoten i. <1. Stunde. 
Statt der iiWichcn Dampfwinden ist das SchilT 
m it Danipfkrahnen versehen worden, welche den 
Rollerdanier L6schverhaltnissen bess er entspręchen. 
Im iibrigen sind in diesem SchilT zablreiche Neu-' 
heiten zur Anwendung gekommen.
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lliiiigcbrUckcn der Nouzoit.*
Von Regierungs- uud Bauralh Profcssor Mchrtens in Dresden.

I.

In der ganzen W eil giebt es heulc nur noch 
eine einzige Hangebrueke fiir den Verkehr von 
H aupleisegJ>ahnen, dąs ist die 1851 his 1855 
von R o b  lin g  erbaule, stromaowarls helegene 
Drahtbrueke uber den Niagara, mit einer Oeffnung 
von 250 m Weite. Aber auch diese Briicke, 
obwohl sic im letzten Jahrzehnt (1880 bis 188,6) 
wesentliche Yerstarkungen erfąhren h a t, gewahrl 
fiir die Ueberfiihrnng der heutigen sebweren 
Eisenbahuziigc nicht mehr die erforderliche Sicher- 
heit und soli daher durch eine eiserne Bogen- 
briićke erselzl werden.** Diese Thatsache ist wohl 
geeignet, die bisherigeit Bedenken der technischen 
W elt gegen die Errichlung von Hangebrucken 
iiberhaupl und besonders fiir den Eisęnbalmverkchr 
/.u kcnnzeichnen. Yielleieht ware die Entwickłung 
des Hangebriiekenbaues in ganz andere Bahnen 
gerajhen, wenn niclit schon im Jahre 1840 
R o b e r t  S te p h e n s o n  durch die bekaunte Aus- 
fiihruug der Britannialmicke dic Heirschafl der 
weitgespannlen Balkenlmicken angehahnt hiitte. 
In jener Zeit halle man wahrscheinlich unbedenk- 
I i cli Hangebrucken auch fiir den Eisenbabiibetrieb 
eingefiihrt, w ar doch damals sogar dic vorsichtige 
preufsische Slaatsregierung nahe daran , fiir dic 
alle Weichśelbnicke bei Dirschau in der Linie 
Berlin - Konigsberg den Plan einer Hangebrueke 
(mit 5 gleichen Oeirnungen vou je 158 m Weite) 
auszufubren, weil eine solche nach den Worten 
L e n tz e s , des En t w u rf-V cifassers, .fiir eine grofsere 
liiiickenóflnung das allein Erprobte war*.*** Der 
glahżenae Erfolg S le p h e n s o n s ,  der u. a. auch 
Lenlze vcranlafsle, fur Dirschau eine Balkenbriicke 
zu wahlen, hat den Bau schweifseiserner Ilange- 
briicken — zunachst in Europa — fiir viele Jalir- 
zehnte in den Hintergrund gedrangt. Nur einmal 
noch (im Jahre 1860) wurde eine Hśingebriicke 
fiir den Eisenbalihbetneb gebaut, namlich die 
nach dem Entwurfe von S c h n ir c h  crrichtete 
Keltenbrflcke der W iener Verbindungsbahn iiber 
den Donaukanal; sie hat aber ihrer grofsen Ge- 
brechlichkeit wegen schon im Jahre 1884 wieder 
abgebrochen werden m iissen.f Selbst Nord- 
am erika, wo noch ein Yierteljabrhunderl lang

* Diesem Aufsalze, der meist Mittheilungen all- 
gerneiner Natur enthalt, wird noch ein Nachtrng folgen, 
der einige wichtige Einzelheiten uber die Anordnung 
und F a b r i c a t i o n  der Hangebriicken-Kabel bringen I 
wird. Der Yerfasser.

** „Scliweiz. Bauzeitung* 1S95, Bd. ‘25, S. 56. — 
„Centralblatt der Bauverwaltung* 1890, S. 343.

*** „Zeitschrift fur Bauwesen* 1S93. 
t  „Centralblatt der Bauvervvaltung“ 1884, S. 103. i

(vom 6. bis zur Milte des 8. Jahrzehnts) Weiten 
iiber 100 m fasl ausschliefslich durcli Hiinge- 
bitickeii liberspanid worden s in d , hat nach der 
glanzenden Reilie der genialen Schopfuugen von 
R o b lin g  Vater und Solin — beginnend 1851 
mit der erwahnten Eisenbahnbriicke iiber den 
Niagara und endigend 1876 mit dem gewaltigen 
W erke der East-River-Briicke /.wischen Brooklyn 
und New York — hervorragendc Beispiele und 
Fortsóhrilte im Ilangebriickenbau nur wenige auf- 
zuweisen. Auch dort, im Yalerlaude der Hange- 
brucken, tiberfldgelte der Aufschwung im Bau 
eiserner Balkenbrucken alle iilleren Bruckensysteme. 
In den lelzlen beiden Jahrzehnlen scheint sich 
aber in Europa und Amerika das Interesse dem 
Ilangebnickcnbau wieder mehr zuzuwenden. Man 
hal alhnahlicli gelernt, die yornehmsten Gebrechen 
der iii teren Ilangebrucken — also mangelnde 
Sleiligkeil, hauptsiichlich in den Ebenen der Trag- 
w;inde — zu heilen; es bal sich ferner auch 
m ehr und mehr die LJeberzeugung Bahn gebrochen, 
dafs ftir dic Uebersetzung selir grofser Spann- 
weiten in den meisten Fallen eine Hangebrueke 
ais dic geeignelste Losung erscheinen mufs. 
Namentlich stehl es wohl fest, dafs fiir die 
wichtigsten Theile solcher weitgespannten Hiinge- 
briicken, fiir die Hiingegurle und Tragbandcr, 
an denen die Fąhrbahn hangt, die Yerwendung 
von D ra h t  am zweckmafsigsten isl. Die Dar
stellung eines zahharten Stahldrahtes ist in der 
Ncuzeit zu so hoher Yollendung gelangt, dafs 
m an kiinftig mit Zugfesligkeiten von 120 bis 
150 kg/qmm, und (bei dreifacher Sichcrhcit) mit 
zulassigen Spannungen von 40 bis 50 kg/qmm 
sicher rechnen darf.

R o b lin g  Vater w ar es, der den Gufsstahl- 
dralit im Ilangebriickenbau einfuhrte. Das bislang 
unerrei.chte Beispiel seiner Drahlbrucken ist die 
bekannte East-River-Briicke zwischen New York und 
Brooklyn, mit einer Mitteloffhung von 187 m 
=  1600 ' (vergl. Beilage). Roblings Hangegurte 
wurden ais Kabel aus einzelnen verzinkten 
Drahten von genau gleicher Lange auf der 
Bauslelle in ihrer endgiiltigen luftigen Hohe zu- 
sammengesetzt. Das isl aus yerschicdenen Grunden 
eine schwierige und kostspielige Arbeit. Denn das 
Spannen der Kabel gelingt nur bei windfreiein 
W eiter und auch nur bei Tage, auch ist das Langen 
und Legen der Drahte fiir gleiche Spannungen sehr 
zeitraubend und, was die Genauigkeit dabei an- 
langt, sehr yon der jeweiligen Luftwarme abhangig. 
Robling gebrauchte fiir das fertige Ausspannen 
der 4 Kabel der Brooklyner Briicke 2 Jahre. 
Er beobachtete dabei an heifsen Sommertagen
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eine Verdrehung der Kabel bis zu 3 0 °  in der 
Brtickenmitte, ein Beweis fiir das Eintreten innerer 
Spannungen unter der ungleichmiifsigen Sonnen- 
bestrahlung.

Die Schwierigkeiten der Kabellegung wachsen 
natibiicli, wenn es sich um noeli grófsere Spann- 
wciten handelt. Dem Deutscli-Amerikaner Ł in d e n -  
th a l ,  Chef-Ingenieur der North River Bridge Comp. 
in New York, sind sie so umiberwindlich erschienen, 
dafs er fur seinen Aufsehen erregenden Plan der 
Ueberbriickung des Hudson mit einer Oeffnung 
von 945 m ein anderes Verfahren der Kabel- 
herstellung ersonnen hat. L in d e n th a l  will die 
Annehmlichkeiten einer K e tte  mit den Vorziigen 
des Drahtes ver-
binden und hat 

deshalb ein 
Drahtkabel in 

Aussicht genom- 
meii, das aus ein
zelnen D r a h t -  
g l i e d e r n  mit 
Hiilfe von Bol
zen zusammen- 
gefiigt werden 
soli.

Man konnte 
nun fragen, ob 
denn nicht iiber- 
haupt eine K et- 
t e, g e b i l d e t  
a u s  z a h h a r -  
te ii  F lu f s ta h  1- 
g l ie d e r n ,  vor- 

theilhafter in 
ihrer Anwen
dung fiir lliinge- 
briicken sei, ais 
ein Drahtkabel. 
Darauf wiirde
Verfasser mit
„i\0111 antwor- Abbild. 1. Uehersichtsplan von New York mit den East-Rivcr-BrUcken und dur Hudson-Brllckc.
ten. Gcscbmie-
dete Glieder einer Flufsstalilkette wird man hochstens 
mit einer Festigkeit von GO his 75 kg/qmm erhalten 
und venvenden konnen. Bei gleicher Sieherlieit und 
sonst gieiehen Verhaltnissen wiirde also das Gewicht 
der Kette mindestens doppelt so grofs ausfallen, ais 
dasjenige des Kabels. Weil aber eine Kette breiter 
ausfiillt ais ein Kabel, so hiingt an ihr auch eine 
breitere, schwerere Bahn ais am Kabel, aufser
dem bedingen die nothwendigen Querschnitts- 
verluste durcli Einziehen der Bolzen uud ent- 
sprechende Gestallung der Bolzenaugen eine Ver- 
mehrung des Kettengewichts, demgegenuber beim 
Kabel nur das weit geringere Gewicht der Kabcl- 
umwicklung zu rechnen ist. Je grofser die Weite 
der Briicke, desto ungiiiistiger wird danach das 
Yerhaltnifs der Gewichte von Kabel und Kette; 
schon bei einer Weite von 300 m kann unter

gcwolmlichen Verlialtnissen die Kette rund e tw a  
3 m a i so v ie l w ie g e n  a is  d a s  K ab e l. Selien 
wir zunachst, wie sich dabei der Kostenpunkt 
ste llt! Man darf, ohne wesentlich von der Wirk- 
lichkeit abzuweichen, fiir eine Spannweite vou 
etwa 300 m, die ais Beispiel dienen mogę, den 
Tonnehpreis der fertigen Construction auf rund 
1000 fiir das Kabel und rund 700 J t  fiir 
die Kette ansetzen. Es wurde also, selbst wenn 
man nur das zweifache Gewicht fiir die Kette 
einfuhren wollte, fiir jede Tonne zu Gunsten des 
Kabels eineErsparnifs yon 1400 — 1000 — 400 -Ji 
verbleiben, bei dreifachein Gewicht sogar von 
2100 — 1000 =  1100 Das grófsere Eigenge-

wicht der Kette 
bringt aber auch 
einen entspre- 
chend hoheren 
Kettenzug her- 
vor, ais im leich- 
teren Kabel, und 
dadurch wieder 
ergiebt sich die 
Nothwendigkeit, 

die Yeranke- 
rungen entspre- 

chend wider- 
standsfahig zu 
m achen , was 
auch erhebliche 
Mehrkosten fiir 
die Kette ver- 
ursacht, die mit 
der Grofse der 

Spannweite 
wachsen. Nach 
alledem miifste 
die Kette also 
ganz hervorra- 
gende bauliche 
Vorzuge besit- 
zen, wenn man 
es verantworten 

wollte, ihr zu Liebe so bedeutende Mehrkosten 
aufzuwenden, die bei sehr grofsen Weiten sich 
auf Millionen 'beziffern. Solche Voi7.iige besitzt 
die Kette aber durchaus nicht. W enn gesagt 
w ird , die Kette bote eine grófsere Gewiihr fiir 
gleichmafsigere Yertheilung der Spannkrafie, sie 
sei sicherer zu untersuchen, zu unterhalten und 
zu erneuern ais das K abel, so kann Verfasser I 
dem nicht zustimmen, hćichslens konnte zugegeben 
werden, dafs die kiinftige Erneuerung einer Kette 
sich beijuemer vollziehen wird, ais dies beim Kabel 
moglich ist. Einzelne Punkte, die in dieser Bc- 
ziehung fiir das Kabel sprechen, will Yerfasser 
hier nicht naher beriihren, er beschrankt sieli 
darauf an dieser Stelle nur seine Ansicłit dahin 
aussprechen, dafs er ein Kabel, das aus einer 
grofsen Zahl von gleich langen, in einer Lange



Entwurf der Schwurplatzbrucke in Budapest.

Pont du Midi uber die Saone in Lyon.

Kuldcrs Entwurf fiir die Rheinbrucke bei Bonn - Beuel.



Alte East - River - Brucke zwischen Brooklyn und New York.



Abbild. 2. Neue East-River-H:lngebrUcke.

i i .

Lindenllial, der seit 12 Jahren mit dem Piane 
der Ueberbriickung des Hudson uingelil, bal dar- 
iiber am 1 4. Januar 18DO im Yerein fiir Eisen- 
balmkunde in Berlin einen lSngereu Vorlrag ge- 
halten,* der bei den nachstehenden Darlegungen 
frei benulzt wurde, um daran schliefslich nocli 
einige Bemerkungcn zu kniipfen iiber die Stellurig, 
die man in Europa (namentlich in Frankreicb 
und Deutschland) zur Zeit der Hangebruckcnfragc 
gegeniibcr einnimmt.

Ueber den East River in New York fiłhrt gegen- j 
wartig nur die Brooklyner Brucke. Es sind aber | 
jetzt dort noch zwei neue East River-Briicken im 
Bau begriflen: eine Auslegerbriicke** mit zwei

* Verhandlungen des .Yereins fur Eisenbahn- 
kunde* 1896, S. 1 liis 35.

** „Centralbtatt der Bauverwaltung“ 1894, S. 468.

die Seitenoffnungen haben je 174 m Weite. 
W ahrend danach also der East River bald 
von drei festen Briicken iiberspannt sein wird, 
mufs der Yerkehr zwischen den Ufern des North 
River zur Zeit alleiti durch Fahren vermittelt 
werden. Der vor 22 Jahren begonnene Hudson- 
Tunnel w artet immer noch seiner Vollendung, 
aber selbst wenn er fertig ware, wiirde er alleiii 
den offenbaren Mangel an ausreichenden Yerkehrs- 
mitteln noch lange nicht beseitigen. Im Jahre 1895 
wurden 85 Millionen Personen und 1 ‘/j Millionen 
Guterwageń neben ungezahlten Fuhrwcrken aller 
Art uber den Hudson gesetzt. B i n d e n t h a l  
schatzt die voraussichtliche Zunahme des Verkehrs 
auf rund 5 Millionen Personen, besonders aber 
rechnet er mit den vorliegenden Erfahrungen auf 

i der Brooklyner Brucke und auf den Hochbahnen

* „The Iron Age“ 1S96, S. 576.
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durchgehenden diiunen Drahten besteht, fiir das 
vollkomtnenste Zugglicd hiilt, das es giebt, und 
dafs er auch nicht einsehen k an n , warum eine 
Kelte oder irgend eine andere aus Blechen und 
Formeisen genietete Construction sicherer sein 
sollle, ais ein Kabel. Dafs ein Roslen der ver- 
schlossenen, umwickelten und durch Anstrich 
gehdrig gcschiilzten Kabel eintreten konnie, ist 
nach den bisherigen ainerikanischen Erfahrungen 
nicht anzunehmen. Yicl leichter und yisl eher 
rosten jedenfalls die Verbindungen unserer ge- 
wohnlichen eisernen Briicken, dereń Sicherheit 
doch iiberall fiir ausreichend gehalten wird.

| Oelfnungen von je 200 ni, nebst einer Mittelollhung 
von 194 m W eite, und eine Hangebriicke. * 

| Die erstgenannte ist eine Eiscnbahnbruckc und 
yerbindet die Bahnen von Long-Island mit der 
Manhattan-Insel (Abbild. 1), indem sie den East 
River iiber die Blackwells-Insel hinweg kreuzl. 
Die Hangebriicke (Abbild. 2) zeigt die bekannte 
amerikanische Bauart, also Kabelhangegurle, an 
denen mit Tragseilen die Versteifungstragcr sanmit 
den Fahrbahnen aufgehangl sind. Sie yerbindet 

: einen Punkt in der Niihe des Brooklyner Broad- 
j way mit der Grand Street in New York. Ihre 
; Mitteloffnung mifst zwischen den Thiirmen 487 m,
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New Yorks, wonach in 4 Jahren nacli der Er- 
oITnung der neuen Briicke dereń Verkelir sich 
verdoppeln, in 8 Jahren verdreifachen und in 
10 Jahren vervierfachen wiirde. Unter solchen 
Voraussetzungcn wiirde die North River Bridge 
Company bei der Ausfiihrung des grofsartigćn 
Entwurfs ihres Chcf-Ingenieurs immer noch ein 
glanzendes Geschaft machen, wenn auch die auf 
170 Millionen Mark veranschlagten Baukosten 
(wovon 90 Millionen 
auf die eigentliche 
Brucke entfallen) sich 
wahrend der Aus- 
fiihrung noch wesent- 
lich erhohen konnen.
Auch beim Bau der 
Forth-Briicke veraus- 
gabte m an etwa 63 
Millionen Mark, ob- 
wohl man urspriing* 
lich nur auf etwa 
33 Millionen gerech- 
net halle.

Ob die North River- 
Briicke, so wie Lin- 
denthal sie plant, in 
absehbarer Zeit zum 
Bau kommen wird, 
scheint immer noch 
etwas fraglich. Eine 
Zeit tang hiefs es so
gar, es kiime voraus- 
sichllich ein Entwurf 
der Union Bridge 
Company zur Aus- 
fiihrung. Neben der 
North River Bridge 
Company, die 1891 
durch Parlaments- 
acte das Recht des 
Briickenbaues siidlich 
der 59. Stralse er- 
hielt, hat namlich 
spiiler sich noch eine 
zweite Gesellschaft ge
bildet; die New York 
undNew Jersey Bridge
Company, der 1894 das Recht verlibhen ward, 
nordlich der 59. Slrafse den Hudson zu iiber- 
luiicken. Die letztgenannte Gesellschaft hatte einen 
Entwurf der Union Bridge Company vorgelegt fur 
eine Ausłegerbrueke (mit 610 m freier Mitlelottnung 
und 277 m weiten SeitenolTnungen). Dieser echt 
ainerikanisch hafsliche Plan scheint glucklicher- 
weise ins W asser gefallen zusein. Denn schliefslich 
hat der vom Parlamente berufenePriifungsausschufs, 
bestehend aus den Ingenieuren G. Bouscaren, 
W . H. Burr. Theodore Cooper und Geo. S. Morison, 
unter dem Yorsitz des Major? votn Ingenieurcorps
C. W . Raymond, entschieden, dafs bei W ahl einer

Abbild. 3. Pfoiler der neuen East- Hiver-Haugebrflcke.

Spannweite von 940 m nur an eine Yersteifte 
Hangeltriicke gedacht werden konne, etwa in der 
Art, wie sie nach den Angaben des Ausschusses 
in Abbild. 5 veranschaulichl ist. Schragseile (so- 
genannte slays), wie sie die Brooklyner Briicke 
aufweist, sind hierbei forlgelassen, um das System 
móglichst statisch beslimmt /.u machen. Aus 
demselben Grunde hat auch der Versteifungstrager 
in der Bruckenmitte ciii Gelenk erhalten. Zum

Tragen der gesamm- 
ten Briickenlasl sind
12 Kabel vorgesehen, 
je sechs nebencinan- 
der auf jeder Triiger- 
seite.

Auch der Kriegs- 
minister derYereinig- 
tenStaatenhalteeinen 
Ausschufs zur Eror- 
lerung der Frage der 

Hudson - Ueber- 
briickung eingeselzt, 
wobei dieser im be- 
sonderen dic prak
tisch zulassige Grenze 
der Spannweite einer 

Hangebriicke mit 
Riickśicht auf den 
gegebenen Verkehr 
uud die nothwendige 
Yerzinsung der Bau- 
summe auf 1321 m 
ermillelte.* Nachdem 

der Kriegsminister 
dann im Januar 1895 
entschieden hal, dafs 
ein Eiubau von Pfei- 
lern in das Hudson- 
bett grundsatzlich ais 
unzulassig anzuselien 
sei, ist der Entwurf 
L i n d e n th  a l s w ied er 
stark in den Vorder- 
grund geriickt. Es 
hat auch wohl kaum 
ein anderer Entwurf 
mehr Aussicht, ver- 

wirklicht zu werden. Auch ein passenderer Ueber- 
gang, ais der von Lindenthal gewahlte, am 
Fulse der 22. Strafse, ist nicht zu finden. Dort 
verbindet die Briicke nicht allein den belebtesten 
Theil New Yorks mit dem schonen langgeslrecklen, 
jetzt von etwa 400 000 Menschen bewohnten Wesl- 
ufer des Hudsonflusses, sie gestallet auch un- 
mittelbare und kurze Anschliisse mit den vielen 
in Jersey-Cily und Hoboken mundenden Eisen- 
bahnen und den bis in die naheliegenden Stadle

* .Zeitschr. des Oesterr. Ing.- und Architeklen-Ver.“ 
1S05, S. 370.
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Newark, Elisabeth, Pattersón sich yerzweigenden elektrisch 
bclricbcnen Bahnnetzen. Auf der New York-Seite soli die 
Briicke m it der Central- und Hudson Riycr-Railroad und 
auch mit den Hochbahnen verbunden werden, dereń 
Net/, nach erfolgter Vollendung der erwahnten beiden 
East River-Briicken auch zum Anschlufs an die Hoch- 
bahnnetze Brooklyns und die Eisenbahnen auf Long-Islancl 
gebracht wird, so dafs dann die North River-Brticke einen 
Verkehr zwischen allen Theilen des New Yorker Gesammt- 
gebietes, ohne Umsteigen und lastige Aufenthalte, wird 
yennitteln konnen. —

Voraussichtlicli wird der Localverkehr auf der neuen 
Brucke grofser sein ais der Durchgangsverkehr der Loco- 
motivbahneri und ais der Giiterverkehr. Lindenthal rechnel 
fiir das Jahr 1900 m it einem Yerkehr yon 100 Millionen 
Personen, woran der Nahverkehr zwischen den Ufern und 
der Fernverkehr etwa gleich betheiligt sind. Den Fern- 
yerkehr bis auf 50 kin Entfernung schatzt er zu 
30 Hundertstel, so dafs 20 Hundertstel auf den Verkehr 
nach weiter entfernt liegenden SUidten und Bahnen vcr- 
bleiben.

Yorerst soli die Brucke mit 8 Fahrgeleisen aus
gerustet w erden, auf denen 100 Millionen Personen im 
Jahre befordert werden konnen. Nach und nach ist eine 
Erganzung der anfanglichen Anlagen bis auf 14 Geleise 
vorgesehen.

Wie schon gesagt, liegt die Baustelle giinstig fiir den 
Verkehr (Abbild. 1). Auch ist der Stroni dort nur 835 m 
breit, wahrend er an anderen Stellen Breiten yon 1000 
bis 1500 m erreicht, also naliezu zweimal so grofs ais 
beim East River. Der fesle Felsgrund wird fiir die 
Thiirme der neuen Briicke auf der New Jersey - Seite in 
3S m, auf der New York-Seite aber erst in 58 m Tiefe 
zu erreichen sein. Zwischen den Thurm en wird die Brucke 
eine W eite von 945 m erhalten, gegeniiber einer Weite 
von 521 m bei der Forth - Briicke — jetzt der weitest- 
gespannlen Briicke der Weit — und von 487 m bei der 
alten Brooklyner und der neuen East River-Briicke. Die 
SeitenoITnungen haben je eine Weite von G00 m , sind 
also grofser ais die lialbe MilteLspannweite. Das lafst 
sieli niclil gut vermeiden, weil die umfangreichen Yer- 
ankerungsgebaude nothwendig auf sicheręn und in nicht 
zu grofser Tiefe erreiehbaren Felsboden gegriindet und 
deshalb weit landeinwarls geschoben werden miissen 
(Abbild. 3). Um aber bei solchem ungiinstigen Yer
haltnifs zwischen der Weite der Seiten- und MitteloITnung 
die Biegungsmomente in den SeitenoITnungen zu ver- 
kleinern, damit hier keine zu schwere Construction der 
Kabel und Fahrbahnen nothwendig wird, ist etwa in der 
Mitte zwischen den Thurmen und der Yerankerung in 
jeder Seiterióffnung unter die Strecktriiger noeli e i n e  
S t i i t z e  gestellt. Das Pfeilyerhaltnifs der SeitenoITnungen 
ist zu r>/a i, das der Mitlelóflnung zu */iu angenommen, 
so dafs bei Vollbelastung der Briicke der Horizontalzug 
in allen Oeflniingen gleich grofs wird. —

Die Briicke erhalt nur 2 I l a u p t t r a g e r w a n d e ,  je 
enthaltend den oberen T l a n g e g u r t ,  den unteren S t r e c k -  
t r a g  e r  und zwischen beiden die aus Drahtseilen be- 
stehenden T r a g  e i s e n .  Das F a h r b a h n g e r i p p e  ist 
in eigentliiiinlicher weiterhin erlauterter Art mit den Streck-
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gurten vereinigt, es yermittelt den Verkehr (Abbild. 6) 
in li Stockwerken. Unten liegen 8 Eisenbahngeleise, 
dartiber erhebt sich die Fahrbabn fiir den Schnell- 
verkehr mit elektrischen Bahnen oder leichlen 
Loconiotiyen, obenauf ruht eine Promenadę fur 
Fufsganger, zu jeder Seite mit einer Bahn fiir 
Radfahrer. Gewiihliches Slrafsen fuli r werk soli

der Hetizeit. 15. Juni 1897.

ais dic unteren, so werden die oberen Kniehebel- 
glieder sich verflaehen. Dadurch wiirde ein An- 
ziehen der Tragstange t und infolgedessen ein 
Einziehen der unteren Kniehehelglieder so lange 
stSItfinden, bis die Spannkrafte in der oberen und 
in der unteren Kabelkette des Hangeguries sich 
nahezu ausgeglichen hatten.

Entwurf des Ausschusses fiir die Hudson*Brttcke.

nicht passiren, weil hierftir die Rampeh der An- 
fahrten auf beiden Enden der Brucke sehr steil 
und unbef[uem ausfallen wiirden.

Jeder 1 l i i nge  g u r t  beslehl aus 4 Kabeln 
eigenthiimlicher Zusammensetzung. W ahrend die 
4 Kabel der Hangegurlc der Brooklyncr Brucke 
(vgl. Beilage) nebeneinander liegen, will LindcSihal 
je 2 Kabel (19 ,S m 
Yoncinander entfernt) 
iibereinander legen 
und beide unterein- 
ander durch Gitter- 
werk verbinden und 
versteifen. Der Lin- 
denthalscbe Hiinge- 
gurt ist also ein sog.

D o p p e l k e t t e n -  
g u r t ,  wie ihn schon 
(1836 bis 1839)
W  e n d e 1 s t a d t bei 

der allen Weser- 
briicke in Hamelri 
anbraehte, ebenfalls 
S c h n i r c h  (1860 
bis 1864) bei der 

Eisenbahnbrućke 
iiber den Donau-Ka- 
nal in Wien. Beide 
Briicken haben ihrer 
grofsen Gebreehlich- Abbild, 6, Q uerschnitt der Hudson - Brtlcke.

keit wegen bereits ab-
gotragen werden miissen, keine Emplehlung fiir 
das System, dem mit Recht eine hohe statiśche 
Unhestimnitheit und nachtheiliger Einflufs der 
Temperaturanderungen vorgeworfen worden ist. 
Lindenthal will aber die Uehelstande des Systemes 
durch Einlegung von Kniehebeln k  in der gelenk- 
artigen Aufliangevorrichtung der Ilangegurte iiber 
den Thunnen beseitigen (Abbild. 6). W enn z. B. 
die oberen Kabelkelten schwerer belastet wiiren

Es ist bereits gesagt worden, dafs Lindenthal 
die Kabelhangegurte in ganz besonderer, neuer
Art zusammensetzen will. Sie enthallcn nicht,
wie die Kabel der Brooklyncr Briicke (Beilage), 
parallele Driilite, die alle von einem Ende bis 
zum anderen Ende der Yerankerung in einer
Lange durchgehen; sie bestehen aus einzelnen

D r a  h t g 1 i e d e r n 
(von etwa hiichstens
4 t Gewicht), die mit 

Hiilfe von Stalil- 
schuhen, senkrećbten 
(13 mm starken) Kup- 
pelplatlen und Ge- 
lenkbolzen zu einer 
vierstrangigen Kabel- 
kette yereinigt sind. 
Lindenthal hall es 
fiir bedenklich, 4 Ka
bel von so grofsem 
Querschnitte (besle- 
hend aus 18 400 
Stiick Drahten) und 
so grofser Liinge in 
der lufligen Hohe 
zwischen den Tliiir- 
men in gleicher Art 
herzustellen, wieRob- 
ling es gelhan hal und 
wic es vorhin beschrie- 
ben wurde. Linden

thal "will seine Drahtglieder in der W erkstalt 
herstellen, ihre Festigkeit in Sondermaschinen 
cinzeln genau feststellen lassen und sie dann in 
fertiger Form auf der Bauslelle aneinanderreihen. 
Jedes Glied wird aus parallelen genau gleich 
langen Drahtlitzen bestehen. Diese werden in 
gleicher Spannmig uin 2 flanschirle Schuhe 
gewunden, die eine Bohrung fur 46-cm -B olzen 
erhalten. W ie die Abbild. 4 veranschaulicht, besteht
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jedes Kabel aus 4 iibereinanderliegenden Glieder- 
reihen, die mit Iliilfe der Gelenkbolzen an die 
erwahnten senkrecliten Kuppelplatlen geschlossen 
werden. Jede der so gebildeten vierreihigen 
Kabelketten der Hangegurte wird endlich auf

ihrer ganzen Liinge von 
einem 3 mm starken 
Stahl rohre umschlos- 
sen. Diese, in belie- 
bigen Theilen abnehm- 

Abbiia. 7. BarewasserdichteHulle
wirdeinenSchutzgegen 

Regen bilden und auch einer ungleichmafsigen 
Erwarmung der Drahlglieder durch die' Sonnen- 
hitze entgegenwirken.

Die beschriebenen Kabelhangegurle sind auf 
den Tliiirmen und in den V e r a n k e r u n g e n  
scharnierartig gelagert (Abbild. 4). Das eigenlliche 
Verankerungsmauerwerk liegt in den erwahnten 
Veratikerungsgebiiuden, unter der Linie der unteren 
Geleisbahnen. Es 
besteht aus einem 

vollen Mauer- 
klotze, der zwei 
Kammern von je 
23 m Hohe, 37 m 
Liinge bei 17 m 
Breite zur Auf- 
nahrne der Yer- 
ankerungen ent
halt. In diesen 
Kammern werden 
die oberen und 
unteren Kabel der 
Hangegurte all- 
miihlich gelenk- 
artig zusammen- 
gefuhrt, wobei die 
Drahtlitzen jedes 
Kabelstranges sich fiicherartig ausbreiten, damit sie 
im Gelenke in einer Breite von 12 m aufzuliegen 
kommen. Im Gelenke schliefsen sich dann die aus 
miteinander verboIzten Platten bestehenden A n k e r -  
k e t t e n  an, von denen eine jede in einem Viertelkreis- 
bogen in den im Eelsen ausgehobenen Yerankerungs- 
schacht, 30 m tief hinunterfuhrt. Die platten- 
artigen Ankerketten werden mit einer gemeinsamen 
Ankerplattform verbunden, auf welcher das Mauer- 
werk ruht. Die eigentliche Yerankerung wird mit 
sorgfalligem Ahschlufs gegen Niisse ganz ein- 
gemauert, so dafs sie nach erfolgter Yollendung 
der Briicke n i c h t  m e h r  z u g i i n g l i c h  s e i n  
w i r d .  Das ist amerikanischer Gebrauch, der 
sich auf die Erfahrung stiitzt, dafs bei abgetragenen 
oder umgebauten HSngebrucken solche vollig ver- 
mauerten Verankerungen noch in vollkommenem 
Zustande, o h n e  j e d e n  R o s t f l e c k e n ,  vor- 
gefunden sind. Das Mauergewicht jeder Ver- 
ankerung wird 4 8 0 0 0 0  t betragen, kann also 
(bei einer Reibungsziffer von 0,6 zwischen Mauer-

X I I .17

werk und Untergrund) einen Schub von 2 8 8 0 0 0  t 
aufnehmen, wahrend der grofste rećhnungsmafsige 
Schub, den die Yollbelastung der Briicke jemals 
erzeugen konnte, nur 138 000 t erreicht. Ober- 
halb der unteren Fahrbahnen besteht der Ver- 
ankerungskiirper aus einem 107 m langen, (51 m 
breiten und etwa 50 m  hohen Gebaude, mit 
vielen Zimmern und Raumen fiir Bureauzwecke 
ausgeriistet.

Die Hiingegurle, wie vorbeschrieben angeordnet, 
gelagert und verankert, tragen die geraden
S t r  e c k t r a g e r  m i t  d e m F a h r  b a h n g e r i p p e , 
wobei jede der beiden Tragwiinde mil ihren Trag- 
seilen und den 4 Kabeln in eine geneigte Ebene 
zu liegen kommt (Abild. G), die 6 Hundertstel 
von der senkrechlen abweicht. Dadurch ergiebt 
sich die Tragwand-Entfernung auf den Thurmen 
zu 4S,S m, wahrend sic in der Brflckenmitte 
nur 3G,6 m mifst. Eine Folgę dieser bekannten 
Anordnung ist eine grofse Seitensteifigkeit der

Hangegurte gegen 
Wind, sie wirkeri 
ais Hangetrager 
fur sich, so dafs 
zwischen ihnener- 

fahrungsmafsig 
ein W indverband 
nicht erforderlich 
wird.

Die Strecktriiger 
(Abbild. G) liaben 
neben ihrer Be

stim m ung, die 
Fahrbahn zu 

śtiitzen, wesentlich 
auch noch dieAuf- 
gabe, eine mog- 

lichst gleich- 
miifsige Verthei- 

lung der Fahrbahnlasten auf die Hangegurte zu 
bewirken. Aufśerdem tragen sie zur Yersteifung der 
Gonstruction in senkrechter Ebene bei. Ihre beiden 
Tragwiinde liegen 35 m voneinander entfernt und 
sind in jedem Felde (alle 19,8 m) mit den Tragscilen 
verbolzt. In den SeitenofTnungen erhalten die Trag- 
wande, wie bereits erwahnt, noch je eine S t u t z e , 
die nur (entweder auf Druck oder auf Zug) bean- 
sprucht werden soli, wenn entsprechende einseitige 
Belastungen der Spannweiten eintreten. Von der 
Eigenlast der Briicke sollen die Śtiitzen nichts 
tragen, ihre Lange und Lagerung wird deshalb 
stellbar einzurichten sein, damit bei eintretendem 
Setzen der Th urnie iiber den Śtiitzen nichl doch 
(aus dem Eigengewichte herruhrende) Momente 
enlstehen konnen. Zwischen den Tragwanden 
der Strecktriiger spannt sich in jedem Felde eine 
Bogen-Querverbindung, in dereń Knolen die beiden 
unteren Fahrbahnen (mit S -f- 0 =  14 Geleisen) 
hiingen, wahrend die obere Promenadę darauf 
abgestiitzt ist.

4
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Zwei W i n d v e r b a n d e ,  der eine zwischen 
den Obergurten, der andere zwischen den Unter- 
gurten der Strecktrager, schliefsen dereń Gerippe 
mit ihren Querverbindungen und Fahrbahnen 
raumlich ab. Beide W indverbande (mit 35 m 
Triigerhohe, gleich ‘In; der Mitlelspannweite) 
liegen in den Thtirmen wagerecht eingespannt, 
aber auf bewegliclien Lagern, die den Tem- 
peraturanderungen folgen. Dagegen sind die 
W indtrager im Verankerungsgeb;iude derart fest- 
gelegt, dafs sie dort Biegungsmomenten wider- 
Stehen konnen.

Trager der senkrecliten Briickenlasten, sowie 
der wagerechten Kabelziige (bei einseitigen Be- 
lastungen) sind die T h u r m e .  Sie bestehen aus 
einem 150 m hohen Stahlkorper, der auf einem 
gemauerten Sockel verankert ist. Der Sockel 
ragt 10,7 m iiber das Hochwasser hinaus und 
fiihrt 12,2 m tief unter W asser bis zur Ober- 
kante des eigentlichen Griindungskorpers, der 
im wesentlichen aus einem hohen H o l z r o s t e  
besteht, worin Brunnenoffnungen ausgespart sind, 
die mit Beton ausgefiiilt werden (Abbildung 8). 
Der Holzrost lagert auf dem durch Beton ab- 
geglichenen Felsuntergrunde; er wird auf der 
New Yorker-Seite 50 m , auf der New Jersey- 
Seite 28 m hoch sein. Unter der gew’altigen 
Last der Stahlthurm e von 2 6 7 5 0 0  t Gewicht, 
die, auf das Quadratcentimerter der Griindungs- 
fliiche bezogen, nur rund 6 kg ausmachen wird, 
werden sich diese Holzmassen schon wahrend 
des Briickenaufbaues stark zusammenpressen. In 
welchem Mafse dies geschehen w ird , daruber 
mussen Yersuche vor Beginn des Baues Aufschlufs 
geben. Jedenfalls verspricht sieli Lindenthal gute 
Erfolge von der Yerwendung des Holzes ais ela- 
stisches Mittel zur Milderung von Stofswirkungen, 
namentlich fiir den vorzusehenden Fali des Ein- 
trittes von Erdbeben. —

Naehdem im Yorigen die allgemeine Anordnung 
des grofsartigen Entwurfes in aller Kiirze erliiutert 
worden ist, folgen noch Mittheilungen iiber das 
M a t e r i a ł  einschliefslich der den Quersclmitts- 
berechnungen zu Grunde liegenden Annahmen, 
und iiber die H e r s t e l l u n g  d e r  Br i i c ke .

Fiir alle Briickentheile, die (wie die Augen- 
stiibe) durch Schmieden oder Pressen geformt 
werden mussen, auch fiir solche Theile, die stofs- 
artigen Wirkungen oder haufigen Belastungs- 
wechseln unterworfen sind (Theile der Streck
trager, Querverbindungen, Fahrbahnen u. s. w.), 
ist w e i c h e s  F l u f s m e t a l l  (Flufseisen) vor- 
gesehen. Dagegen soli fiir Theile, die mehr 
ruhenden und seiten in yoller Starkę auftretenden 
Belastungen ausgesetzt sind (Thurm eundGurtungen 
der W indverbande), h a r t e r e s  Me t a l i  (Flufsstahl) 
yerbraucht werden. Das liarteste und ziiheste 
Metali wird natiirlich fiir die Kabel verwendet. 
Danach werden etwa folgende Materialsorten zu 
Yerzeichnen sein:

n •i S bec
Sorlen

0)
co3

o - 3c
JS Bemerkungen

N Si Łfi oQ
mm °/o

1. Flurseisen . . StrecktrUKer- 
wiindeui.Fahr- 
baluitragern 
und Querver- 
binduugen. 

Goscbmiedete

Kaltbi^peprobe 
unter 180° Kalt- 

h in lizen und 
Lochun ara 

Rande, olme 
Kisse.

und geprelate
2G 24StUcko 43

2. Flufsstahl . . Turmtheileu.
72Windgurte 43 —

3. Martin - Flufs-
stabldraht . . Kabeldraht

G.łmraDurch- Wlnden und 
RUckwiudenniesser, Nr. 3 

der Birming- 
hamlehre

kalt um einen
128 85 Dorn von 1 cm 

Durchmesser 
ohno Hisse.

Mit Riicksicht auf die grofse Unwahrscliein- 
lichkeit, dafs bei der Inanspruchnahme der Briickcn- 
theile alle ungiinstigsten Umstande gleichzeitig 
eintreten, ist durehschnittlich e i n e  d r e i f a c h e  
S i c h e r  h e i t  g e g e n  Br  u c h  fiir ausreichend 
erachtet worden. Das giebt e i n e  z u l i i s s i g e  
S p a n n u n g  fiir 1 cjmm Querschnitt Yon 43 kg 
in  d e n  K a b e l n ,  30 kg in d e n  T r a g s e i l e n ,  
± 2 5 , 4  kg in d e n  W i n d g u r t e n ,  und 21 kg 
in d e n  V e r a n k e r u n g e n  u n d  T h u r m t h e i l e n .  
In der Kegel werden diese aufsersten Spannungen 
bei weitem nicht erreiciit werden. Schon dafs 
einmal die ganze Briicke v o l l  belastet ware, ist 
ein Fali, mit dem kaum gerechnet zu werden 
braucht. Um, z. B. wie es in der Berechnung 
angenommen worden ist, allein 8 Geleise der 
Briicke voll zu beladen, miifsten 1800 Locomotiven 
und 3000 Giiterwagen zusammen kommen, d. h. 
mehr Locomotiven, ais sie das grofsle Eisenbahn- 
netz der Vereinigten Staaten, die Pennsylvannia- 
Eisenbahn, gegenwartig besitzt. Auch ein der 
Berechnung zu Grunde gelegter W inddruck von 
durehschnittlich 3,6 t fiir ein Langenmeter der 
Briicke (230 kg/qm der Tragwrandoberflache) wird 
nur wahrend eines Tornados oder Orkans vor- 
kommen, die in New York zu den Seltenheiten 
gehoren.

Die T e m p e r a t u r u n t e r s c h i e d e  sind mit 
55°C .(130°F .) angesetzt. Die dadurch in den Kabeln 
hervorgerufenen Spannkrafte werden hochstens nur
19 Hundertstel der vom Eigengewicht der Briicke 
herruhrenden Spannkrafte erreichen. Das wird 
eine Hebung oder Senkung des Scheitels der 
Mitteloffnung um 55 cm verursachen, abgesehen 
von den Formanderungen, die infolge einseitiger 
Belastung und des Ausbiegens der Thurmenden 
eintreten. Die Thurm enden werden zwar durcli 
Temperaturspannkrafte der Kabel nicht beeinflufst, 
wohl aber durcli die Temperaturcinflusse im  Thurm 
selbst, wenn einige Thurmsaulen von der Sonne 
beschienen werden, wahrend andere im Schatten 
bleiben. Die grofste dadurch verursuchte Aus- 
biegung wird 5 cm nicht iiberschreiten. In der 
Richtung der Briickenachse konnen sich die Thurm-
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cndcn um 20 cm ausbiegen, falls die ungiinsligc 
cinseitige Bclastung der Fahrbabnęn eintritt.

Die der Rechnung zu Grunde gelegten Be- 
l a s t u n g ę n  a u s  E i g e i i g e w i c h t  u n d  Y e r k e h r  
betragen rund 58 -j- 5 4 =  112 t fur 1 m Briicken- 
lange oder 28 t fiir eins der Kabel. Das G e 
w i c h t  d e r  B r u c k e  stellt sich wic folgt:

1. Oberbau (yorlaufigłur S Geleise) mit 50 kg
schweren Schienen nebśl Zuliehor . . 5 900 t

2. Strecklrager mit Zwischenslutzen, Falir-
bahngerippe und W indtrager . . . .  35 760 t

3. Tragseile mil Bolzen u. s. w.....................  2 000 t
4. Hangegurte (4 Kabel mit Bolzen, Kuppel-

platten, Versteifung u. s. w.) . . . .  58 100 t
5. 2 Thiirme mit Z u b e h O r .......................... 25 600 t
6. Y e ra n k e ru n g e n ........................................... 13 200 t

140560 t
. . . 14-0 560

das giebt L) ł)(() =  rund 63 t fur 1 Langen-

meter, oder =  rund 1,8 t fiir 1 qm der

Fahrbahn. Davon entfallen fiir Thiirme und Ver- 
ankerungen, die allerdings von vornherein fiir 
14 Geleise ausgebaut werden, wahrend die 
schwebende Construction vorlaufig nur die Trag- 
kraft fiir 8 Geleise erhalt, rund 17 t auf 1 in 
oder 0,5 t auf 1 qm Briickenbahn. Den Lowen- 
an theil des Gewichts beanspruchen natiirlich die 
Hangegurte mit 26 t auf 1 m oder 0,75 t auf
1 qm Fahrbahn. Nach erfolgtem Ausbau der 
14 Geleise wird das Gesammt-Eisengewicht der 
Brucke rund 162 400 l betragen. Zum Ver- 
gleich diene die Angabe, dafs die weitestgespannte 
Eisenbahn - Balkenbrucke der Weit, die Forlhbrucke
— bei 162S m Lange und 8,3 m Breite — in 
ihren drei Hauplóflhungen (bei 35 Millionen Mark 
Kosten fiir die Ueberbauten und 56 000 t Flufs- 
stahl) — rund 34 t auf 1 Langenmeter und
4 t auf 1 qm der Fahrbahn Metali enthalt.

Bei der A u f s t e l l u n g  d e r  B riick e  werden 
Thiirme und Verankerungen (fiir 14 Geleise) zuerst 
errichtet. Jeder Thurm erhalt dann einen 21 m 
hohen Aufsatz, zwischen denen gewohnliche Draht- 
seile gespannt und mit den Yerankerungen ver- 
bunden werden, um eine Arheitsbahn fiir das 
Aufhangen der ersten Drahtglieder im obersten 
Strange des oberen Kabels zu bilden. Sobald 
dieser erste Kabelstrang von Verankerung zu 
Verankerung geschlossen durchgeht, werden auf 
seinen Bolzen die Kuppelplatten und die iibrigen 
Drahtglieder aufgeschoben, und so fort, bis das 
ganze obere Kabel geschlossen ist. Das Zusammen- 
setzen des unteren Kabels erfolgt dann yom oberen 
Kabel aus durch Einhangen der Stander der 
Kabclgitterwand. Die Streben dieser Gitterwand, 
die nur Zug aufnehmen und verstellbare Schrauben- 
enden haben , werden erst nach erfolgter voll- 
slandiger Aufstellung der Brucke auf ihre genaue 
Lange eingestellt, so dafs sie alle spannungslos 
sind und erst durch die veranderlichen Lasten in 
Spannung versetzt werden konnen. Eine Einrich

tung zur Liingenregelung der Tragseile wird nicht 
fiir nothwertdig gehalten, dereń Langen werden 
nach Mafsgahe der zu erwartenden Formanderungen 
der Brucke derart bemessen, dafs die Fahrbahn 
nach erfolgter Aufstellung der Brucke die plan- 
mafsige Hohenlage einnimmt.

Die Kabeldrahte — 18 400 Stiick in einem 
Kabclquerschnitl an den Thurmen — werden 
nur geolt, nicht, w’ie bei der Brooklyner Brucke, 
verzinkt. 7300 Drahtglieder, wie sie in den
4 Kabeln enthalten sein werden, sollen in den 
Brflckcnwerkstatten durch 10 Maschinen innerhalb
16 Monaten ferliggestellt werden, das macht
2 Glieder den Tag fiir eine Maschine.

L i n d e n t h a l  recimet fiir die G e s a m m t -  
B a u z e i t  4 Jahre: 2 Jahre 9 Monate fiir Thiinne 
und Yerankerungen, und 15 Monate fiir den 
Ausbau der schwebcnden Briickcntheile. Sollte 
im Laufe der Zeit die Construction auf 14 Geleise 
verstiirkt werden, so wird das Einziehen der in 
den Hajngegurten neu einzuschaltenden Drahtglieder 
mit Hiilfe von Wasserdruckpressen in iihnlicbcr 
Art erfolgen, wie dies oft bei den amerikanischen 
Bolzenbriicken beim Zusammenstellen ihrer Gurte 
geschieht.

Die Bau k o s t e n  der Brucke sind (fiir 8 Geleise) 
auf rund 90 Millionen Mark veranscblagt, wozu 
noch rund 80 Millionen Mark fur den Grunderwerb 
und dergl. hinzukommen. Das macht o h n e  
G r u n d e r w e r b :  40000= .#  fiir 1 m Briickenlange, 
1148 J l  fiir 1 qm Fahrbahnfliiche, 638 J l  fiir 
1 t Flufsmetall.

Die anfanglichen E i n n a h m e n  werden von 
L i n d e n t h a l  auf Brutto 16 Millionen und Netto
12 Millionen Mark geschatzt, das gabe also eine 
Yoraussichtliche Yerzinsurig der Bausumme von 
iiber 9 Ilundertstel. In 10 Jahren rechnet man, 
wie bereits erw ahnt, auf das Yierfache des an
fanglichen Yerkehrs.

III.
Die Anordnung derLindenthalschen Kabelketten 

soli auch eine allmahliche vollige Erneuerung der
4 Kabel ermoglichen, falls dies kiinftig einmal 
nothwendig werden sollte. Ein ahnlicher Gedanke 
liegt der Kabelanordnung der neueren f r a n 
z o s i s c h e n  D r a h t b r i i c k e n  zu Grunde. Der 
gefahrdrohende Zustand der iilteren franzosischen 
Hangebriicken, von denen in der Zeit von 1869 
bis 1S81 fiinf einstiirzten, und dereń Dauer 
durchschnittlich sich nur auf etwa 31 Jahre 
berechnete, sind Veranlassung gewesen, dafs man 
in Frankreich, zum Theil nach amerikanisehem 
Musler, Verbesserungen im Hangebnickenbau ein- 
fiihrte. Dabei hat man aber das System der 
ungetheilten starken Kabel, aus parallelen Driihten 
an Ort und Stelle zusammengelegt, nicht iiber- 
nommen, sondern man verwendct in einem Hange
gurte mehrere (gewohnlich 4 bis 5) nebeneinander 
liegende kleinere Kabel, die aus lauter spiral-



501- Stnhl und Eisen. IRlngebrilcken der Neuzeit. 15. Juni 1897.

fórmig incinander geschlagenen Driihten bestelicn, 
und die mit den Tragseilen auswechselbar ver- 
hunden sind. Diese Spiralkabel werden in der 
W erkstatt hergestelll und zeigen eine so ausreichende 
Biegsamkeit, dafs m an sie fertig an Ort und 
Stelle aufliiingęn kann. Auf der Beilage sind 
zwei neuere nach diesem Verfahren gebaute 
Hangebrucken veranschaulicht: die Pont du Midi 
iiber clie Sądne in Lyon (121 m Lange) und die 
Pont d ’Avignon iiber dic Rlume bei Vaucluse 
(221 m Liinge). leli verdanke dic Abbildungen 
der Giite des Hrn. Ingenieur A r n o d i n  in Ghateau- 
nbuf sur Loire, unter dessen besonders thatiger 
Mitwirkung die neueren franzosisehen Drahtbriicken 
entstanden sind. Die Mittel zur Versteifung be- 
stehen bei diesen Brucken nur in der Anbringung 
von starkgebaulcn eisernen Strecktragern und 
Fahrbahnen. Die Tragwiinde zwischen den Kabeln 
und den Strccktragein sind nicht versteift, wohl 
aber dienen die von den Pfeilern strahlenfórmig 
auslatifenden geraden 1 Iiilfsseilc (die amerikanischen 
stays) zum Mittragen desjenigen Tlieiles der Fahr- 
balm en, der nicht schon an den senkrechten 
Tragseilen hiingt. Die Steifigkeit der franzosisehen 
Kabelhriicken soli (nach der Angabe des Ingdnieur 
Arnodin) eine so vollkommene se in . dafs man 
infolge ihrer geringen Bewegungen in senkrcchter 
Ebene die Strafsenfahrbahnen sogar aus Asphalt 
herstellt.' Aus diesem Grunde sagte ich bereits 
in meinSm Hamburger Yortragc:* „Wo an Ge
meinden, Kreisc oder Provinzcn die Nothwendigkeit 
des Baucs einer festen Strafscnbriicke lierantritt, 
kann unter Umstanden, namentlich wenn die 
Kostenfrage im Yordergrunde s te h t, die W ahl 
einer dergestalt ausgebildeten Drahtkabcł-Hiinge- 
briicke ais einzig moglichc Losung Yollstandig 
gcrcchtfertigt erscheinen.

Zweifellos mussen aber die franzosisehen Draht
briicken den sog. „ I I a n g e f a c h w e r k e n i‘ gegen
iiber ais minderwerthig bezeichnet werden. Das 
Hangefacliwerk ist wohl die voIlkommenste Yer- 
steifung einer Hangebrueke. Es wird ausgefiihrt 
durch eine Gilterausfachurig der Tragwande zwrischen 
den Ilangegurten und den Strecktragern, eine 
Anordnung. die zum erstemnal im Jahre 1862 
bei der von B a r l o w  erbauten 85 m weit gespamiten 
Lambeth-Briicke iiber die Themse in London er
schienen ist. Dic Hangefachwerke haben in 
neuester Zeit in Deutschland wohlverdiente Be- 
aehtung gefunden, besonders nachdem in dem 
internationalen W ettbewcrbe um zwei Donau- 
briicken in Budapest ein derartiger Entwurf fiir 
die Fimunterbriicke,** der vom Oberingenieur 
K i i b l e r  der Maschinen fabrik Efslingen lierriihrt, 
mit in erster Linie gestanden hat. Kiibler erhielt

* W eitgespanńte Strom- und Thalbriicken der 
Neuzeit, „Centralbliitt der Bauvcrwaltung“ 1890.

** Diese Briicke ist ais Auslegerhrucke zur Aus- 
iOhrung gekommen und tragt jetzt den Namen Kaiser- 
Franz-Joseplt-Brucke.

den ersten Preis allerdings fiir semen Entwurf 
der Eskiiter- oder Schwurplatz-Briickc (vgl. Beilage), 
die nicht Hangefachwerk zeigtc, sondern (zum 
Theil nach amerikanischem Yorbilde) bei einer 
einzigen Oelliiung von 310 m  Weite nur durch 
einen Balkentrager versteift war. Eine Yersteifung 
allein durcli einen Balkentrager wird iliren Zweck 
aber yollkommen geniigend nur -crreichcn kiinncn, 
wenn die Yersteifungstriiger hoch genug gehalten 
werden. Dann sieht die Anordnung aber sehr 
hiifslich aus, wie man aus den amerikanischen 
Beispielen (Abbild. 3 und 5) crsehen kann, auch 
gewiihren zu hohe Triiger keinen freicn Umblick 
von der Fahrbahn aus, was bei landscliaftlich 
henorragenden Umgebungcn der Briicke mit Recht 
yerlangt werden darf. Macht man aber die 
Yerstcifungstnigcr niedrig, so fallen sie sehr 
scliwer und theucr aus, oder man mufs zu Con- 
s truct i o iiś-H ii 1 fs m i t tel n greifen, dic meistens die 
schon vorhandene Unbestimmtheit der Last- 
{ibcrtraguhg noch in unliebsamer Weise ver- 
grofsern. Im Wettbewerb um die Bonner Rhcin- 
briicke (vgl. Beilage) erzielte Kiibler mit scincm 
Piane eines Hangefacliwerks den zweiten Preis. 
Dic grofste Spannweite der Mitteloflhung betrug 
dabei 200 m, erreichte also etwa diejcnige Grcnze, 
iiber welche hinaus weder Bogcnbriickcii noch 
Auslcgerbriicken, sowohl in den Kosten ais auch 
in der iiufseren Erscheinung, kaum m ehr mit 
einer sachgemals yersteiften Kabclbrucke wett- 
eifern konnen. In Budapest zeigtc sieli die 310 m 
weite Kabelbriicke Kiiblers allen iibrigen wett- 
eifernden Systemen -— Bogenbriicke mit Kabcl- 
yersteifung, reine Bpgenbruckc uud Auslcger- 
briicke —  im Gewichtc weit uberlegcn. Die 
Kabclbriicke wog namlich nur 5425 t, wahrend 
die iibrigen genannten Systeme 7115 t, 8345 t 
bis S500 t Eisen gewicht erreichten. *

Ais weiteres Zeichen dafiir, wie sehr man 
neuerdings in Deutschland den Hangebriicken 
Beaclitung sehenkt, mogen hier schiefslicli noch 
zwei Entwiirfe der 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  N i i r n b e r g  aus dem jiingstcn 
W ettbewerb um eine feste Strafsenbriicke iiber 
den Rliein bei \Yorms Erwahnung finden.** 
Beide Entwiirfe zeigen Hangebriicken mit Ver- 
steifungstragern iiber 5 Oeffnungen. An Stelle 
der Kabel dienen hier K e 11 e u , dereń Glicdcr 
aus zahhartem Flufsstahl gebildet sind. Ganz 
eigenartig ist der zweite Entwurf, weil der Yer- 
steifungstrager nicht, wie gewohnlich, unter, sondern 
hoch filier der Fahrbahn liegt. Denmach hat 
man in jeder Oelliiung 2 Ketten, eine sogenannte 
Tragkette zur Aufnahme der Fahrbalmlasten, 
die nach der Gleichgewichtsform fiir gleich- 
miifsig vertheilte Belastung gebildet ist, dazu die 
Yersteifungskette, ais Triiger fnit Ober- und Unter-

* „Centralblatt der Bauvenvaltungu 1894.
** ..Gentralblatt der Bauverwaltung“ 1896, S. 116.
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gurt und dazwischcn liegenderti Gitterwerk ausge- 
hildct. Dicsc Anordnung hatte im vorliegenden Falle 
den grofsen Vorllieil, eine sehr tiefe Lage der 
Fahibalin zu gestalten. Die grofse Zalil der 
Oeffnungen ist iihrigens in beiden Entwiirfen ais 
ein Nachtheil zu bezciclinen, weil ja allgemein 
das Gewicht der Hangebriicken dem Gewicht 
gleicli weit gespannter Bajkenbrućkęn sich um so 
m ehr naliert, je mehr OelTnungen volianden sind.

Bislang sind — soweit bekannt — grofsere, 
nacli deutscher Art ausgebildete Hangebriicken in 
Mitteleuropa noch nicht zur Ausfiihrung gekommen. 
Dem Vernehmen nach ist auf die dankenswerthe 
Anregung des Prasidenten v. L e i b b r a n d  allerdings 
eine klcinere derartige Hangebriicke, yon 72 m 
Stiitzweite, in W iirttemberg im Bau begritTen. Sie 
iiberspannt die Argen bei Langenargen am Bodensee 
und erhalt eine Strafsenfahrbahn mit Hólzpdasier 
und Asphaltfufsstcigen. W enn nun auch fiir kleinere 
Weiten — namentlich was die Kosten anlangt — 
eine Hangebriicke keine besondere Vortheile bieleń 
kann,  so giebt es doch gewifs manche deutsche 
Sladt, wo trotzdem auch eine Hangebriicke kleinerer 
Weite wohl am Platze ware, namentlich Sperall 
da, wo die Fahrbahn niedrig iiber dem Strome 
zu liegen kommen mufs und wo auf ein formen- 
sehones Bauwerk mit freier Aussicht auf reizvolle 
Umgebungeu W erth gelegt wird.

Der Bau grofserer Hangebriicken wird iu 
Deutschland seltener in Frage stehen. Die schonsle 
Gelegenheit hat sich in Bonn und Budapest ge- 
boten. Aber in Bonn hat bekanntlich die Bogcn- 
briicke nach dem Piane der G u l e h o f f n u n g s -  
l i i i t t e  iiber das HangefaChwerk den Sieg davon- 
getragen. Und in Budapest scheint man sich 
noch immer nicht einig dariiber zu sein, ob man 
den preisgekronten Entwurf Kiiblers mit „ Ka b e l *  
oder „ Ke t t e *  ausfiihrt. Yerfasser mochte wtin-

Praktische Arbeiter

Die Behandlung, w eicht der Reichstag den 
Yorlagen der yerbiindeten Regierungen uber die 
Arbeit er versichcrung hat angedeihen lassen, ist 
nicht nur ein Zeichen fur die Geringfiigigkeit der 
Arbeitskraft des Reichstags, sondern noch mehr 
ein Ausdruck der allgemeinen Stimmung, wie sie 
allmahiich gegeniiber der Arbeiterversicherung 
Platz gegriffen hat. Nicht, dafs die Yorziige der 
slaatliclien Arbeiterversicherung verkannt wiirden, 
im Gegentheil, man weifs es iiberall wohl zu 
wiirdigen, was es heifst, wenn Hunderttausende 
von Arbeiterfarnilien gegen Nothfalle des Lebens 
gesichert sind. Aber man wfinscht doch allgemein, 
dafs n u n m e h r  in d e r  A r b e i t e r v e r s i e h e r u n g  
u n d  in d e r  S t e i g e r u n g  d e r  F i i r s o r g e  fiir

sehen, dafs in Budapest die Enlscheidung bald 
und zwar zu Gunsten des Kabels ausfallen moge. 
Eigentlich ware es auch nicht recht zu verstchen, 
wenn dort dic W ahl schlicfslieli doch noch auf 
die „Kette* fallen sollte. Denn eine Oeffnung 
von etwa 300 m, wie bei der Schwurplatz-Briicke, 
kann — wie vorhin dargelegt wurde — mit 
einem Kabel am billigsten und ebenso sicher 
iiberbruckt werden, wie mit einer Kette. Die Mehr- 
kosten bei Verwendung einer Kette wiirden im 
Budapester Falle (rund gereclmet) iiber 1 Million 
Mark betragen.

Dafs man iu Deutschland an den Bau grofser 
Hangebriicken nur mit einem gewissen Zagen 
herangehen wird, ist nicht zu yerwundern. Man 
stcht bei uns immer noch • zu sehr unter dem 
Eindrucke yergangener Zeiten, in denen die Hange
briicken allerdings kein langes Leben bewiesen 
haben. W enn man aber bedenkt, auf welche hohe 
Stufe der Yollcndung heute die Eisengewinnung, 
besonders auch die Draht- und Kabelherstellung, 
gelangt ist, mit welcher Sicherheit wir heute die 
Spannkrafle selbst der statisch unbestimmten Gon- 
structioncn, auch unter dem Einllusse des Wcchsels 
der Luft warm e, zu ermitteln yermogen, welche 
ausgcdchnten Hiilfsmittel uns zu Gebote stehen, 
um eine gut versteiftc Hangebriicke auf der Bau- 
stelle, auch den theoretischen Anforderungen ent- 
sprechend, genau so zusammenzubauen, dafs sie 
arbeitet, wie es bei der Berechnung Voraussetzung 
w ar: dann diirfte es wohl zu verstehen sein, 
wenn Yerfasser am Sehlusse seiner Betrachtung 
dem W unsche und der HofTnung Ausdruck giebt, 
es moge recht bald einmal der Bau einer neueren 
grófseren Hangebriicke deutscher Idee sich ver- 
wirklichen. —

D r e s  d e n ,  im Marz 1897.

iersiclieriuigspolitik.

d ie  A r b e i t e r  e i ne  l a n g e r e  P a u s e  e i n t r i t t .  
Es ist gar keine Frage, dafs heutzutage der Ar- 
beiter bezuglich seiner Versorgung uml yielfacli 
auch bezuglich seines Lohnes sieli weit besser 
stelit, ais ein grofser Theil des MittelstandeS, 
Ilandwerker, kleine Beamte u. s. w. Daraus er
giebt sich aber mit Naturnothwendigkcit dieRichlung, 
in welcher' kiinflig die Arbeiterversicherungspolitik 
geleitet werden soli. Die Gesetzgebung darf nicht 
iiber eine allzulange Zeit hinaus einen einzelnen 
Stand beyorzugen, sie mufs sieli vielmehr auf die 
verschiedenen Stande gleichmafsig erstrecken, und 
nachdem der Arbeiter jahrzehntelang mit Wohl- 
thaten iiberschiittet ist, wird die Gesetzgebung 
nun auch mehr ais bisher fiir den Mittelstand in
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Anspruch genommen werden konnen. Hieraus 
wird man vor Allem die Gonse(|uenz ziehen, dafs 
die Arbeiterversicherungspolitik sich auf Piane, 
welche die Einfiihrung neuer Versicherungsarten 
zum Gegenstand haben, nicht einlassen darf.

Noch immer lauchl in wissenschafllichen Er- 
orterungen der Plan einer A r b e i t s l o s e n  ver -  
s i c h e r u n g  auf. Ueber die Pragę, ist schliefslich 
schon eine ganze Literatur zusammengeschrieben 
worden, ohne dafs auch nur iiber die Hauptfragen 
Klarheil geschaffen wiire. So ist es namentlich 
bisher Niemandem gelungen, das Problem zu 
lusen, wie m an unverschuldete und verschuldete 
Arbeitslosigkeit voneinąnder genau unlerscheiden 
konnte, und dies wiire doch die Voraussetzung 
jeder ArbeilsIosenversicherung, denn unmoglich 
diirfte sie sich auf die Falle der verśchuldeten 
Arbeitslosigkeit erstrecken; sie wiirde sonst 
geradezu die Faulheit grofsziehen. Die wissenschaft- 
lichen Besprechungen der Frage gehen dieser und 
anderen Grundfragen stets aus dem W ege und 
hallen sich melir an Aeufserlichkeilen. Ein jiingst 
erschienenes Buch von Prof. Ge o r g  S c h a n z  in 
Wiirzburg, der sieli schon einmal gegen die Arbeits- 
losęńyersięherung ausgesprochen hat („Neue Bei
trage zur Frage der Arbeits]osenversicherung“), 
hat sich das Verdienst erworben, auf die Mangel 
der bisher erschienenen Besprechungen der Arbeits- 
losenversicherung hinzuweisen, und hat stricte 
nachgewiesen, dafs eine staatliche Arbeitslosen- 
versicherung, auch eine gemeindliche, keineswegs 
dic Yortheile bietet, welche ihr verschiedene 
Ideologen andichten wollen, dafs sie aber so viel 
Mangel enthalten wiirde, dafs sie dem thatigen 
Arbeiterstande m ehr schaden ais niitzen konnie. 
Prof. Schanz ist sicherlich selbst nicht im Zweifel 
dariiber, dafs seine Ausfiihrungen bestimmte Social- 
politiker nicht davon abhalten werden, auf dem 
Gebiete der Arbeitslosenversicherung weiter zu 
spintisiren. Die Erorterungen dariiber erhalten 
hin und wieder durch die Versuche, welche in 
schweizerischen Stiidten praktisch gemacht werden, 
Nahrung. Auf diese Idee wird eine verniinftige 
ArbeiterversicherungspoIitik vorlaufig iiberhaupt 
nicht eingehen konnen. Sie sind, solange sie 
keine gediegeneren Grundlagen aufweisen, fiir die 
praktische Politik unverwerthbar. Aber auch die 
Idee, die Prof. Schanz an ihre Stelle setzen will, 
die des i n d i v i d u e l l e n  A r b e i t e r s p a r z w a n g e s ,  
ist so lange fiir die praktische Politik ais verfehlt 
zu bezeichnen, ais dem Arbeitgeber dabei eine 
mitzahlende Rolle zugemuthet wird. In unserer 
Arbeiteryersicherungspolitik mufs ais leitender 
Grundsatz angesehen werden, d a f s  d i e  A r b e i t 
g e b e r  v o r l a u f i g  i i b e r h a u p t  n i c h t  w e i f e r  
m i t O p f e r n  f u r  di e  A r b e i t e r  b e l a s t e t  w e r d e n .  
Die Arbeitgeber zahlen in Deutschland fiir die 
Arbeiter gerade genug, und sie liaben das ganz 
riehtige Empfmden, dafs vorlaufig einmal in Deutsch
land abgewartet werden kann, wie sich die Arbeit

geber anderer Lauder zur Versicherung ihrer 
Arbeiter stellen werden. Man sieht doch, dafs 
andere Culturnationen es durchaus nicht so eilig 
haben, auch nur einem der in dieser Beziehung 
von Deutschland gegebenen Beispielc zu folgen. 
Weshalb, ist ganz klar. Auf dem W eltmarkt 
wird diejenige Industrie den Sieg erringen, welclie 
die geringsten Gestehuugskosten hat. Niemand 
wird aber leugnen, dafs durch die Beitrage fiir 
die Arbeiterversicherung, welche dem Arbeitgeber 
zur Last fallen, und indirect auch durch diejenigen, 
welche die Arbeiter selbst zahlen, die Gestehungs- 
kosten fur die deutschen Producte im Laufe der 
letzten 15 Jahre aufserordentlich gestiegen sind.

Eine andere Versicherungsart, welche des 
oftęren neu in Vorschlag gebracht wird und 
selbst von Politikern ais wunschenswerth bezeiclmet 
wurde, die sonst auf einem recht verniinftigen 
socialpolitischen Standpunkt stehen, isl die der 
Y e r s i c h e r u n g  d e r  W i t t w e n  u n d  W a i s  en 
d e r  A r b e i t e r .  Auch hieryon kann in der prak- 
tischen Arbeiterversieherungspolitik vorlaufig nicht 
die Rede sein. Es giebt recht viele schiine Piane, 
die sich in der Praxis nicht yerwirklichen lassen, 
und zu diesen gehort, wenigstens vorlaufig, die 
Wittwen- und Waisenversicherung der Arbeiter. 
Schon ais man die Grundziige fiir die lnvąlidilats- 
und Altersversicherung feststellte, dachte man in 
Regierungskreisen auch daran, gleichzeitig auch 
die Frage der Wittwen- und \Vaisenversicherung 
zu losen. Es wurden damals Berechnungen iiber 
die finanzielle Tragweite des Planes angestellt, 
und man fand, dafs, wenn man fiir die W iltwe 
nur eine Rente von 60 J6 , und fiir jedes Kind 
eine solche von 30 -Jt in Aussicht nahme, sich 
eine Belastung von rund 16 t S  auf den Kopf 
des mannlichen Arbeiters, also bei etwa 7 V2 Mil
lionen mannlicher Arbeiter ein Bedarf von rund 
120 Millionen Mark ais nothwendig herausstellen 
wurde. Es wiirde das also j a h r  l i c h  ungefahr 
so viel sein, wie n unme hr i n  e l f  J a h r e n  sammt- 
liche gewerbliche Berufsgenossenschaften in ihren 
Reservefonds aufgespeichert haben. Selbst wenn 
man den Gedanken fassen wollte, die Aufbringung 
der Kosten den Arbeitern allein aufzuerlegen, so 
wiirde doch immer der Arbeitgeber, der ais das 
Ende die Last tragt, die gesanmiten Kosten auf- 
bringen miissen; derm davon kann m an Ciberzeugt 
sein, dafs der Arbeiter sich weigent wird, yon 
seinem jetzigen Lohne die Kosten zu bestreiten, 
er wird dann eben einen hoheren beanspruchen. 
Dem Arbeitgeber aber diese Lasten, oder einen 
Theil derselben auch direct aufzuburden, wird 
so lange ungeheuerlich sein, ais iiberhaupt noch 
nicht das Beharrungsstadium bei Unfall-, sowie 
Invalidit;its- und Altersversicherung erreicht ist. 
Man hort zwar beziiglich der letzteren die Bot- 
schaft, dafs es auch fiir spatere Beitragsperioden 
bei den zuerst festgesetzten W oehenbeitragen 
bleiben wird, allein es fehlt auch hier vielfach
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der Glaube, Die finanziellen Berechnungen, die 
von derRegierungsseile in der Arbeilerversicherungs- 
frage angestellt sind, haben doch nicht dasjenige 
Mafs von Genauigkeit aufgewiesen, welches nothig 
ist, damit ihnen allen nunm ehr unbedingter Glaube 
beigemessen wird. Beziiglich derUnfallversicherung 
aber ist es ganz gewifs, dafs die jahrlichen Bei
trage sich noch belrachtlich steigern werden.

Also die neuen Versicherungsarten miissen 
aus der praktischen Arbeiterversicherungspolitik 
vollstandig ausgeschlossen bleiben, aber auch in 
dem Ausbau der schon vorhandenen Versicherungs- 
gebiete mufs die praktisehe Politik eine bestimmle 
Riclitung verfolgen, und diese wird wiederum 
dadurch bestimmt, dafs auf Kosten der Arbeit
geber ein weiteres Mafs von Fiirsorge den Arbeitern 
durch die Gesetzgebung nicht zugedacht werden 
soliło. Den beiden Novellen, welche in der letzten 
Tagung dem Reichstag zugestellt waren, merkte 
man die Tendenz an, den Arbeitern imm er noch 
neue W ohlthaten zu erweisen. Es ist ja  sicher, 
dafs es diese und jene Frage giebt, in welcher 
die Gerechtigkeil es erfordert, dafs zu den bisher 
schon gewahrten W ohlthaten eine neue kommt, 
aber die Zahl dieser Fragen ist doch beschrankt, 
und wenn man betrachtet, was namentlich in 
der Unfallversicherungsnovelle wieder Alles dem 
Arbeiter gewahrt werden sollte, so mufs man 
sagen, dafs die Arbeiterversicherungspolitik der 
verbiindelen Regierungen den oben aufgestellten 
Grundsatz noch nicht ais ihren leitenden anerkannt 
hat. Liegt dieser Grundsatz mehr auf negativer 
Seite, so w atę auf positiver zu beachten, d a f s  
1 ed i g  l i ch  d i e  Ver wa l  l un  g b e s s  er  a u s g e s t  a l l e  t 
w e r d e n  sol l t e .  Hier lafst sich allerdings sehr 
viel tliun, und wenn die verbiindeten Regierungen 
nur diesen Gesichtspunkt bei ihrer Arbeiter- 
versicherungspolitik befolgen wurden, so wurden 
sie auch auf weniger Schwierigkeiten stofsen ais 
bisher.

Die ganze Sache wird sich in Zukunft ja  so 
gestalten, dafs die verbiindeten Regierungen zwei 
Arbeiterversieherungsnovellen in e i n e r  Tagung 
schwerlich noch einmal dem Reichstage vorlegen 
werden. Sie werden sich also dariiber enlscheiden 
miissen, welche Novelle zuerst an das Parlam ent 
gebracht werden soli, und da verdient den obigen 
Ausfiihrungen gemafs die Novelle zum I n v a I i d i t a t s - 
u n d  A l t e r s v e r s i c h e r u n g s g e s e t z  den Vorzug. 
Siebefolgt  schon zu einem gulen Theil den Rath, 
die Verwaltung zu vereinfachen und von Anderem 
vorliiufig abzusehen. Allerdings hat sie wiederum 
einen anderen Stein des Anstofses in den Weg 
der Politik gelegt: d ie  A e n d e r u n g  d e r  Ver-  
t h e i l u n g  d e r  R e n t e n l a s t ,  Man wird es keiner 
Versicherungsanstalt, die sich in guter finanzieller 
Lage befindet, yeriibeln konnen, dafs sie sich da
gegen straubt, zu Gunsten anderer einen Theil 
ihres Vermogens abzugeben; man wird es um 
so weniger konnen, ais ersichtlich wird, dafs die

jenigen Anstallen, die kein zureichendes Vermogen 
aufzuweisen haben, zu einem guten Theil selbst 
scliuld daran sind. Die beiden Anstalten, die
hier in Frage kommen, sind diejenigen fiir Ost- 
preufsen und Niederbayern. Es wird doch immer 
mehr klar, dafs Oslpreufsen hauptsachlich deshalb 
finanziell zuriickgeblieben ist, weil die Gontrole 
iiber die Einziehung der Beitrage dort sehr liicken- 
haft war. In den letzlen Jahren sind fiir Ost-
preufsen weit m ehr Beitrage gezahlt worden ais 
fruher. Daraus mufs man schliefsen, dafs die 
Differenz fruher hinterzogen wurde. Aufserdem 
wird imm er klarer, dafs man in Ostpreufsen bei 
der Bewilligung von Allersrenten weniger dem
Geselzeswortlaute ais dem gulen Herzen gefolgl 
ist. In anderen Provinzen und Landeslheilen ist 
das nicht der Fali gewesen, und es liegt nicht
die mindesle Veranlassung vor, dafs das iibrige 
Deutschland die Kosten der Armenpflege, die sonst 
fiir Ostpreufsen grofser gewesen waren, dieser 
Proyinz tragen hilft. Also die Aenderung der 
Vertheilung der Rentenlast miifste aus der In- 
validitats- und Allersversicherungsnovelle fortbleiben, 
und man konnte ihr fiir die nachsle Reichstags- 
tagung ein giinsliges Prognoslikon stelien. Alle 
die phanlastischen Piane, die von agrarischer 
Seite sowohl ais auch von ultramontaner aus- 
gesprochen wurden, haben nicht die mindeste 
Aussicht auf Berucksichtigung; sie sind wohl 
auch weniger der Sache ais der Agitation wegen 
geaufsert worden.

Fiir eine spatere Tagung wiirde dann die 
Unfallversicherungsnovelle aufgesparl bleiben. Bei 
ihr haben die verbiindeten Regierungen in der 
letzten Reiehstagstagung sehen konnen, wohin 
es fiihrt, wenn man immer mehr W ohlthaten 
dem Arbeiter erweisen will. Die Parteien, welche 
um die Gunst der Massen buhlcn, konnen un- 
moglich den verbiindelen Regierungen auf diesem 
Gebiet den Yorsprung lassen. Sie werden des
halb jedesmal, wenn die Arbeiterversicherungs- 
politik der Regierung in diesen Fehler verfallt, 
immer grofsere Concessionen an die Arbeiter- 
schaft verlangen. Das kam so rechl dieses Mai 
zu Tage, ais die Verkiirzung der 13 wochigen 
Carenzzeit auf 4 Wochen verlangt wurde, eine 
Ungeheuerlichkeit, die um so mehr frappiren 
mufste, ais bereits bei der Berathung der ver- 
schiedenen Unfallversicherungsentwiirfe anfangs 
der achtziger Jahre die Unmóglichkeit der Durch- 
fiihrbarkeit dieses Vorschlages nachgewiesen war.

W enn aus den Vorgangen der letzten Zeit 
fiir die Arbeiterversicherungspolitik seitens der 
verbiindelen Regierungen die richtigen Schliisse 
gezogen werden, so ist zu erwarten, dafs diese 
Politik sich in Bahnen bewegen wird, welche zu 
einem guten Ausbau der jetzt vorhaudenen Ver- 
sicherungsarten fiihren werden. Allerdings darf 
diese Politik nicht schwanken, und nicht heute 
so und morgen anders yerfahren. R. Krause.
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Bericht iiber in- und ausliindische Patente.

Patentanmeldungen, 
welche von dcm angegcbenen Tago an wahr end  zwe i e r  
Monat e  zur Einslchtnahme (iir Jedermann im Kaiserlichen 

Patentami in Berlin ausliegen.

28. Mai 1897. Kl. 19, S 9777. Schienenbefestigung. 
James Morrill Spaulding, Syracuse, New York, V, St; A.

K1.40, 'A 4819. Verfanren żur Verarbeitung źinn-, 
antiihon- und cdelmetallhaltiger Erze. Johannes Apitz, 
Potsdam.

31. Mai 1897- El. 18, Seil 12 319. Temperofen. 
P. Śchnee, Koln-Bayenthal.

3. Juni 1897. KI. 5, H 18387. Yorrichtung zum 
Abdichten vou BohrlOchern. Paul Hórra, Naumburg 
a. Saale,

Kl. 7, \V 12263. Draht- oder dergleichen W alz
werk, bei welchem das Walzgut durch den elektrischen 
Strom erhitzt wird. Franz WesthofT, Dusseldorf.

Kl. 19, L 10232. Werkzeug zum Ausziehen von 
Niłgeln und Bolzeri. ITowell Norman Lewis, Green 
Cove Springs, Fiorida.

Kl. 20, H 18305. Seilschlofs fur maschinelle 
StreckonfOrderung. Ernst Heckel, St. Johann a. d. Saar.

Kl. 31, L 11 279. Giefspfanne fur Gulseisen und 
Gufsstalil. Toussaint Levoz, Stćnay, Depart. Mouse, 
Frankreich.

Kl. 49, F 9260. Maschine zum Walzen von Rohr- 
nniflen. Charles Derick De Forest, William Francis 
Kenna und John Thomas Kenna, Pittsburgh, Graf- 
śchaft Allegheny, Penns.

Kl. 49, R 10512. Wa!zenspeisevorrichtung mit 
zu beiden Seiten eines heliehigen Walzwerks ange- 
ordneten Tischen. A. Rimamurany -Salgó - Tarjani 
Yasmfl-Reszvćnytarsasag Miiszaki Vezćrigazgatósaga, 
Salgó Tarjan.

8. Juni 1897. Kl. 2 t, B 20403. Kohlenstaub- 
feuerung. Paul Becker, Strausborg.

Kl. <tO, S 9883. Yertahren zur Melallgewinnung; 
Zusatz zum Patent 91002. Alf Sinding-Larsen, 
Christiania.

G ebm uclism ustcr-E intragungen.
24. Mai 1897. Kl. 20, Nr. 74815. Bei der Ver- 

lascliung zweier sich schneidender Rillenschienen 
zwischen letzteres eingelagertes Keilstuck, dessen 
hintere Flachę ais Anlage fur das Strafsenptlaster 
llient. Hartgulswerk und Maschinenfabrik (vormals 
K. II. Kiihne A- Co.), A.-G., Dresden-LObtau.

Kl. 40, Nr. 74749. Gasabzugsschacht fiir die 
Yorlage von Zink-MuftelOfen mit beim OefTnen des 
Spurlochschiebers sich selbstthatig schliefsender Gas- 
abzugsflffnung. Paul W ypior, Friedenshiitto boi 
Morgenroth.

Kl. 49, Nr. 74846. GKihofen mit unter dem Rost 
eintretendem und zum Theil um denselben herum- 
gefiihrlem Geblasewind. Wilhelm Prunte jun., 
Frondenberg a, d. Rulir.

Kl. 50, Nr. 74620. Kugelmuhle, dereń Aufsen- 
sieb mit einem oder mehreren konischen Siebcylindern 
umgeben is t, um zwei oder m ehr Mąhlproducte zu 
erhallen. Hermann LOlmerl, Bromberg.

31. Mai 1897. Kl. 4, Nr. 75117. Reibzundvor- 
richtung fur Sicherheitslampen, gekennzeichnet durch 
eine auf beweglichem Schlitten drehbare Doppelnase, 
welche durch zwei Streben zur A rretirung bezw. 
Freilassung des Zundstreifens gezwungen wird. Willy 
Ileer, Bochum.

Kl. 10, Nr. 75338. Koksofenthur mit schmied- 
eisernem Rahmen. Dr. Theodor von Bauer, Berlin.

Kl. 19, Nr. 75019. Bordbekleidung und Strafsen- 
rinne aus Walzprollleisen mit schrager widerlager- 
artiger Abflachung dor nach der Strafse zu liegenden 
Binnenwand. Gustav Molier, Hoheiilimburg.

Kl. 19, Nr. 75020. Ais Bordbekleidung und Strarsen- 
rinne dienendes Walzprofileisen mit senkrechter oder 
annahernd senkrechter Rinnenwand an der Strafsen- 
seito. Gustav Meller, Hoheiilimburg.

Kl. 20, Nr. 75082. GabelmufTe fur Weichenzungen- 
stangen mit konischer Sicherheitsmutter. Gustar 
Dickertmann, Berlin.

Kl. 20, Nr. 75 215. Schlittenbremsschuli fur Eisen- 
bahnwagen mit Schleiffedern. Fr. Aug. Lesse, Leipzig.

Kl. 20, Nr. 75 236. Drahtseilbahn-Laufwerk mit 
Rolienlager in der Laufriłdernabe. J. Pohlig, Kfiln- 
Zollstock.

Kl. 49, Nr. 75328. Metalisageblatt mit aufge- 
setztern, auswechselbarem Zahnring. Heinr. Ehrhardt, 
Dusseldorf.

Kl. 49, Nr. 75 333. Gliihofen fur Feilen und der- 
gleichen mit die Feilen aufnehmenden, luftdicht ab- 
schliefsbaren Retorten. Kaibel & Sieber, Worms a. Rh.

8. Juni 1897. Kl. 5, Nr. 75 661. Schiefsmeister- 
tasche, enthaltend einen elektrischen Zundapparat 
nebst Leitungskabel und gesonderte Raurne zur Untor- 
bringung von Sprongstoff und ZQndschnflren. Wilhelm 
Middelmann, Laer bei Bochum.

Kl. 1S, Nr. 75761. Elektrisch bewegte laufkrahn- 
artige Beschickiuigsyorrichtung fur MartinOfen mit 
Muldentrager im Hiingekorb. Gustar Lentz, Dusseldorf.

Kl. 19, Nr. 75587. Schienenverbimlung mit die 
Laschenbolzeu gleichzeitig befestigender, gelochter und 
geschlitzler, seitwafts zu verschiebender Schiene. 
A. L. Heberle, Ueberlingen, und Johannes Winzeler, 
Storzeln, Baden.

Kl. 24, Nr. 75422. Mechanische Beschickungs- 
vorrichtung mit Schaufel und in derselben Richtung 
wie diese hewegtcm Zuiuhrschieber. James Prbctor, 
Burnley.

Kl. 24, Nr. 75765. Retortengluhofen mit nach der 
Langsachse der schraggelagerten Retorto geneigter, 
raucliverzehrender Feuerung. Ilugo Drefsler ifc Solin, 
Niirnberg.

Kl. 49, Nr. 75465. Gluhtopf mit wellenfOrmigen 
Wandungen zwecks grOfserer Haltbarkeit. F. O. Bei- 
kirch, Ratihor,

Deutsche Reichspatente.

KL 1, Nr. 91307 , vom 15. September 1895. 
P a u l  D r o s t  i n  Z a b r z e ,  O.-Schl. Kla&sirungsrost.

Der Rost wird aus den Querstiiben a und den 
Liingsstaben b gebildet. Frslere sind escentrisch ge- 
lagerte angetriebene Rundstabe, wahrend b Flacheisen

sind, die dic Rundstahe a theilweise umgreifen, zu 
einem Rahmen vereinigt sind und durch Exconter c 
entsprechend der Bewegung der Rundstabe a bewegt 
werden. Letztere kCSnnen auch direct die Bewegung 
des Fiacheisenrahmens b bewirken.
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KI, 49, Nr. 01212, vom '■li. N w Bnber 1S95. 
D e u t s ę~b - O e s t e r r  e i c li i s c h e M a n n e s m a n n -  
R 0 h r  e n w e  r k  e i n  D ii s s e  1 d o r f. Speiserorrichtuni/ 
fiir ein Walzwerk zum Auswalzen von Rohrenund anderen 
IlohlkOrpern unter soyenannlem Ruckicilrtspilgern.

Das auf dem Dorn u sitzende WerkStiick b wird 
von ersterem durch die Schraubenfeder c zwischen 
die Walzen d geschoben, wenn diese ihre n ic  l i t  
arbeiteriden Flachen cinander zukehren. Erfassen

KI. 7, Nr. 91 307, vom 11. Marz 1890. C a r l  
Ar  n d t  i n B r a u n s c l i  w o i g. Walzwerk mit mehreren 
hintereinander liegenden Walzenpaaren.

Um die Umdrehungsgeschwindigkeiten der Walzen 
der Querschnittsverminderung des Walzgutes genau

anpassen zu kćinnen, ruht in der Schleife o des letzteren 
die Spannroile b, die durch ein Hebelwerk mit dem 
die Walzen c antreibenden Reibrad d Yerbunden ist. 
Das Stcigen und Sinken der Spannroile b bewirkt 
demnach eine Yerschiebung des Reibrades d auf seiner 
Welle und eine entsprechende Veranderung der Um- 
fangsgeschwindigkeit des Reibrades e bezw, der Walzen c.

KI, 20, N r. 90 747, vom 22. Marz 1S95. Dr. Hu g o  
S t r a c h c  in Wi en .  Verfahrcn und Vorrichtung zur 
Erzeugung ton Wassergas.

Der Schacht a wird durch die Gicht mit Kohle 
gefiillt, die im Laufe des Betriebes nach unten zu 
in Koks ubergeht. W ahrend des W armblasens wird 
durch Rohr b in dem Recuperator c erhilzle Luft 
in die Koks geblasen, so dafs das sich bildende Kohlen- 
osydgas durch den Kanał d, welchem durch den 
Kanał e aus dem Recuperator c kommende heifse 
Luft zustrOmt, in den Regenerator f  gelangt, hier 
rerbreńnt und denselben. heizt. Die Abgase gehen 
dann durch den Recuperator c und entweicheu bei y. 
Ist die nfithige Tem peratur im Schacht a und im 
Regenerator f  erreicht, so wird das Vcnti! h um- 
gestellt, so dals die heifsen Kohlenoxydgase die frisch 
aufgegebenen Kohlen durchstreichen und durch den 
Kanał i zum Regenerator f  entweichen. Beginnt die 
Verkokung der frischen Kohle, so wird durch Schliefsung 
der Schieber k  l die Windzufuhr und der Auslafs 
der Abgase geschlossen, wahrend ein Venlil m  zur 
Ableitung des Wassergaśęg geSffnet wird. Nunmehr 
wird durch ein Dampfstrahlgeblase n Gas aus dem 
Schacht a angesaugt, durch den Regenerator f  ge- 
driickt und wieder oben in den Schacht a eingefuhrt. 
Bei diesem Kreislauf wird Wassergas bei n abgeleitet.

aber die Arbeitsflachen der Walzen d das Werkstuck b, 
so wird dasselbe unter Zusammendi uckung der Feder c 
nach rechts verschoben, sofort aber wieder nach 
links zwischen die Walzen gefuhrt, wenn dereń Arbeits- 
flachen das Werkstfick h freigeben. Wird die Stange i 
mil steilem Schraubengewindę uud einer mit Sperr- 
rad versehenen Multer ausgestattet, so erfolgt die 
Riickschiebung des Werkstucks unter aehsialer Drehung 
desselben (vergl. Patent Nr. 88414 und 58 762 in 
, Stahl und Eisen“ 1896, Seite 1017.

KI. 19, Nr. 91 :{.>!>, vom 27. August 1895. Mar t  in 
I Al  b e r  to (le P a l a c i o  in Ma d r  id . Jlangebahn.

Ais Laufbahn fiir die Rollen der Wagen werden 
! starre Schienen verweńdel, welche an den StOfsen 
1 durch Laschen Yerbunden sind und zwischen den 
| Tragpfeilern kettenlinienartig durchliangen. Bei ge- 
| ringeren Entfernurigen der Tragpfeiler tragen sich die 
! Schienen selbst. Bei grofseren Spannweiten hangen 

die Schienen an einem oder mehreren Tragseilen. 
Das Profil der Schienen 'kann ein verschiedenes sein.

K I.40, N r. 91899, v. 23. Juni 1890. E r n s t  H a s s ę  
i n F r  i e d r i c h s h u 11 e , O.-S. Yerfahren zu r Aus- 
latigung des Silbers aus silberhalligen Anodenschldinmen.

Die Schlamme werden, wenn sie Schwefelsaure 
oder schwefelsaure Metallsalze in genugender Menge 
enthalten, fur sich allein, sonst aber unter Zusatz 
solcher Salze oder auch vou Schwefelsaure gegluht, 
wonach das entstehende Silbersulphat ausgelaugt wird.

KI. 5, Nr. 91 303,
vóm 31. August 1895. 
F a r g u h a r  Ma t h e -  
son  Mc. L a r t y  in 
Lo n d o n .  Bohrkopf 
fiir Hohtgestange zu  

drehendem Tief- 
bohren.

Die Messer a des 
Bohrkopfes sind der
art gestaltet, dafs bei 
seiner Drehung in 
der einen Richtung 
das lettige Gebirge 
in das Bohrrohr 
hineili und Yermit- 
telst der Kette b 
zu Tage gefórdert, 
uud bei seiner Di e- 
hung in der anderen 
Richtung entgegen- 
stehendę Steine in  d ie . 
Bohrloćhssohle und 
Wandung hereinge- 
drfickt werden.

XILit
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KI. 4!ł, Nr. 91092, vom 19. September 1895. T h e  
P a t e n t - W e l d l e s s - S t e e l - C h a i n e  & C a b l c  C o m 
p a n y  Mm.  in B i r m i n g h a m .  Verfahren zu r Her- 
stellung von Ketten ohne Schweifsnaht aus Kreuzeisen.

In der Maschine werden zuerst durch die Stempel b 
die StOcke a in dem Rippenpaar d ausgestanzt; liierauf 
folgt eine Wendung des Kreuzeisens um 90° und ein 
entsprechender Vorschub, so dafs der Stempel e in 
den Raum a palst und nun zusammen mit den vier

Anlassen der Maschine frischer Dampf in die kleinen 
Cylinder a und Expansionsdampf in den grofsen 
Cylinder b tritt.

Xr. 5225, vom 9. Mai 1896. W. H u t e h i n s o n  
i n  M a n c h e s t e r. Vorherd fiir Hochofen.

Vor dem Hochofen a ist ein gesschlossener, tiefer 
ais die Ofensohle gelegener Herd b angeordnet, in 
weichen das Eisen durch den Kanał c aus dem Ofen

Stempeln i  aus den Rippen f  die StOcke o s und 
gleichjsięitig durcli die Stempel b die Stiicke u aus- 
stanzt. Hiernach erfolgen aherm als Yiertelwendung, 
Vorschub und Steinpelniedergang. Dabei stanzen 
aus den Rippen o die Stempel b wieder Sliicke a, 
der Stempel e das Stuck o, die Stempel i  die Stiicke s 
aus, wahrend die Stempel v die Ecken n  abrundęh. 
Die Stanzoperation fur jedes Glied durchlauft also 
drei Stadien, welche durch e i n e n  Auf- und Nieder- 
gang der Stempel bewirkt werden, indem alle drei 
Stempelsorten gleichzeitig, aber verschiedene Glieder 
bearbeiten.

Bezuglich der Stanzeinrichtung der Maschine 
wird auf die Patentschrift rerwiesen.

Britische Patente.

Nr. 2 7 SOS, vom 1. December 1896. Cl. Ki e s s e l -  
b a e h  i n  R a t h  be i  D u s s e l d o r f .  Ytrbunddampf- 
maschine fu r  Kehr- Walzwerke.

Nr. 18:JS4, vom 2. October 1895. J. H a y w a r d  
i n W a r r i n g t o n  u n d  Cli. T h . P o  w e i l  i n 
B i r m i n g h a m .  Blockwalzwerk.

Ein Duo- und ein Triowalzwerk liegen hinter- 
einander und arboiten in der Weise zusammen, dafs der 
Błock von dem Duo- in das untere Walzenpaar des Trio- 
walzwerks und dann durch dessen oberes Walzenpaar

zuruck wieder vor das Duowalzwerk gelangt. Auf 
jeder Seite des Walkswerks ist ein Walztisch ange
ordnet. Die Walztische a o liangen in bei bc bezw. 
p q  gelagerten Gelenken de  bezw. rs , so dafs bei 
ihrer Hebung vermittelst der hydraulischen Kolben f t  
jeder Punkt der Walztische einen Kreisbogen be- 
schreibt. <j bedeutet eine Verlangerung des Tisches o, 
die um das Gelenk h schwingt.

ununterbrochen einfliefst. Auf diesem Wege wird es 
durch die ebenfalls durch den Kanał c strSmende 
Geblaseflamme beinllufst. Itn Herd b lindet bei e der 
Ablauf der Schlacke und bei i das Abstechen des 
flussigen Eisens in die Masselformcn statt.

J»r. 27S99, vom 7. December 1896. L a  C o m -  
p a g n i e  A n o n y m e  d e s  F o r g e  s d e  C h a t i  11 on  
e t  C o m m e n t r y  i n  P a r i s .  Giefsen von Flufs- 
eisenblucken.

Um einErkalten der Blockobertlache w a h r e n d  
des Giefsens zu verliindern, lafst man den Flufseisen- 
strahl u b e r  d i e  g a n z e  Blockoberllache s i c h  b e - 
w e g e n ,  'so  dafs etwa sich bildende Krusten wieder 
geschmolzen werden und ein liomogener Gufs entsteht. 
Die Bewegung des Giefsstrahls erfolgt entweder durch 
Hin- und Herschieben der Giefspfanne und Hin- und 
Herdrehen des Giefskrahns, oder bei feststeheuder 
Giefspfanne durch Bewegen eines kleinen unter der 
Giefspfanne hangeflden Giefstrichters.

Der zwischen den Frischdatnpf- und den Expansions- 
dampf-Cylindern a und b angeordnete Dampfsammler h 
hat in den Verbindungsrohren mit den Expansions- 
cylindern b Drosselyentile c, welche mit den Frisch- 
dampfventilen d direct yerbunden sind, so dafs beim
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bunden. Das hintere Ende der RpUbahn wird von 
dem Gelenk b unterstutzt, in dessen Drehpunkt das 
Zahnrad d zur Uebertragung der Drehung der An- 
triebswelle c auf dio Rollen gelagert ist. Die Hebung 
des anderen Rollbahnendes erfolgt durch den Dreli- 
arm f ,  wobei dessen Ende in ein Lager der Rollbahn

Der Barcylituler a und dor Luftcylinder b sind 
durch einen Kanał c miteinander yerbuńden, iu 
welchem eine cylindrische Kammer rf angeordnet ist.

eingreift. Bei dieser Hebung schwingt letztere um 
den A nn c, so dafs sie sich dem Walzwerk nabert. 
Die Drehung des Armes f  wird durch mit Gewiclits- 
belastung i versehenen Winkelhebel k  vom Motor l 
aus bewirkt. Mit dem Dreharm f  isl Arm o verbunden, 
der durch einen Zahnsector m eine Kurbelscheibe n 
bewegt und dadurch zwischen den Rollwalzen 
gelegeue Querschieber o seitlich verschiebt, um das 
Walzgut auf der Rollbahn von einem Kaliber zum 
anderen zu fuhren. Aufserdem sind an einer Seite 
der Rollbahn Winkelliebel angeordnet, die durch einen 
Zahnstangen-M otor; / um 180° gedreht werden końńen, 
um das ferlige Walzgut von der Rollbahn abwerfen 
zu kOnnen.

In dieser liegen zwei Drehschieber, dcren Oellnungeu 
durch nach imion sich Offnende Klappen iiberdcckl 
werden. Beide Schieber kOnnen unabhangig voncuj- 
ander yom Arbeiter m ehr oder weniger geSilhet und 
geschlossen werden und gestatten es hierdurch, dem 
Hammerbar jede beliebige Bewegung zu geben.

Nr. 50$ 254. S. V. H u b e r  in  P i t t s b u r g ,  P a . 
Rollbahn zwischen Walzwerk und Scheere.

Zwischen Walzwerk und Scheere et sind zwei 
parallele Rollbuhnen bc angeordnet, von weichen b 
das Stabeisen vom Walzwerk aufnimńit und dann 
ersteres packetweise nach c iiberscbiobl, um es yon 
dieser der Scheere a zuzufuhren. Beide Hollbahnen 
haben angetriebene Walzen. Die Rollbahn b ist mit

N r. 508780. T b . R., W. H. u n d  J. R. M o r g a n  
in A l l i a n c e ,  Oh i o .  Anlage der Glilhofen fiir 
Schwarzblech.

Zwei Reihen GliihOfen ab, eine fur das Vor- 
gliihen, die andere fiir das Gluhen nach dem Kalt-

.Li,'. ....... ' Ą \_____ J -zr-.- ' einem federnden Anschlag d fur das Stabeisen und
. -  einem Yerticalschiober e, sowie mit Querschiebern f

% O versehen. Werden letztere — behufs Ueberschiebung
des Stabeisenpackels von b nach c — durch einen Motor 

walzen, liegen eiuander gegenuber und bilden die in der Querrichlung verschoben, so hebl sich gleich-
Seiten einer Arbeitshalle c. In letzterer lauft ein zeitig in der Rollbahn b der Schieber e, so dafs das
Deckenkrahn d , durch weichen die Glfibkislen e auf ersterer weiter zugefiihrte Stabeisen angehalten wird.
die fahrbaren Gluhofensolilen gesetzt und wieder ab- Die Walzen von b schlełfen dann unter dem Stabeisen
gelioben, und auch letztere in die Oefen aus- und vorbei, ohne letzteres zu transportiren. Liegt das-
eingeschoben werden kónnen. Zu diesem Zweck ist selbe auf der Rollbahn c, so wird es von dieser der
auf dem Krahn d ein besonderer (Elektro-) Motor Scheere a zugefuhrt.

Patente der Ver. Staaten Amerikas.

Nr. 508940. S. V. H u b o r  in  Y o u n g s t o w n ,  
Ohio. Rollbahn fur. Walzwerke.

Die Rollbahn ruht mit dem dem Walzwerk zu- 
gekehrten Ende auf dem Trager a und ist mit dem 
Fundament des Walzwerks durch das Gelenk c ver-

vorgeselien, dessen Seil f  iiber eino Rolle tj — zum 
Herausziehcn der Ofensohlen aus don Oefen, oder 
iiber zwei Rollen <jh, zum EinfaHren der Solilen in 
die Oefen — gelegt werden kfinnon.

Nr. 50S 895. M. A. Y e a k 1 e y i n G 1 o v o 1 a n d , 
O h i o .  Pneuniatischer ITammer.
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S ta tis tisch cs .
Ein- und Ausfuhr des Deutschen Reiches.

E i n f u h r
1. Januar bis 30. April 

180(5 | 1897

A u s l u h r  
1. Januar his !}0. April 

1S96 1807

E rze: t t 1
E is e n e rz e ................................................................ 658 S53 783 822 77S 3S0 1 065 801-
Schlacken von Erzen, Schlaekcnwolle etc. . . 193 195 213 876 5 104 8 321
Thomasschlacken, g e m a h le n .............................. 16 975 20 110 1S 363 28 092

ltohcisen:
Brucheisen und Eisenąb f a l le .............................. 1-317 5 174 21 124 9 971
R o h e i s e n ................................................................ 6 2 944 75 100 59 728 27 025
Luppeneisen, Rohschienen, B lf lc k c ................. '  201 137 19 413 15 311

Fabricalc:
■ - ■

Eck- und W inkeleisen.......................................... 26 68 57 078 43 531-
Eisenbahnlaschen, Schwellen etc........................ 39 80 23 072 12 470
E isenbahusch ienen ............................................... 21- 351 -1-1- 353 23 021
Scluniedbares Eisen in Staben etc., Radkranz-, 

1’ilugschaarcneiscu .................................................... (i 3-1-2 7 402 89 974 71 853
Platten und Blecho aus schiraedbarem Eisen, rob 538 612 49 601 36 231
Desgl. polirt, gefirnifst ctc.................................... 1 1-31 1 743 1 735 2 3S0
W eifeblech............................................................... 2 673 2 702 55 50
Eisendraht, r o b ................................................... 2 01-1 1 516 40317 33 757
Desgl. verkupfert, rerziunt etc............................ 217 106 31 003 20 761

Ganz grobe Eisenwaaren:
Ganz grobe Eisengufswaaren.............................. 1 063 1 656 5 361 4 686
Ambosse, Brecheisen ctc. . .............................. 02 100 1 123 856
Auker, K e t t e n ....................................................... SSO S85 293 106
Brucken und B ruckenbestandlheile ................. 55 21 1 007 1 241-
D ra h tse ile .................................. ............................. 53 52 746 702
Eisen, zu grob. Maschinen theil. ctc. rob voigcscbmied. 30 10!) 928 1 027
Eisenbahnachsen, Rader etc. .......................... 630 823 9 1)67 8 005
K a n o n e n ro h re ....................................................... 3 1 57 202
ROhren, geschmiedcte, gewalzte etc.................. 1 106 3 627 10 232 S 514

Grobe E isenwaaren:
Grobe Eisenwaaren, niclit abgeschlifien und 

geschliflen, Werkzeuge . ..............................
ab-

3 057 4 503 43 371 42 063
Geschosse aus schmiedb. Eisen, niclit abgesclilifTen 0 0 , 563 —
D rah ts tif te ............................................................... t 13 3 19 670 10 108
Geschosse ohne Bleiniantel, abgeschliffen etc. — 14 117
Sehrauben, Schraubbolzen e t c , ......................... 106 122 1001 574

Feine E isenw aaren:
G u fs w a a re n ............................................................ 101 115 * V J. 5 743W aaren aus schmiedbarem Eiseu...................... V 407 /
Nahrnaschineu ohne Gestell ctc.......................... 88 335 720 1 243
Fahrrader und F a b r r a d tt ie i le .......................... V 157 V 207
Gewchre fur Kriegszwecke.................................. 1 1 65S 143
Jagd- und Luxusgewehre, Gewebrlheile . . . 37 36 31 29
Nahnadeln, N Shm aschineunadeln..................... ;l 8 414 354
Schreibfedern aus Stahl ctc................................. U) 47 11 12
U hrfou rn itu ren ....................................................... U 13 183 156

Maschinen :
Locomoliven, I.ocom obilcn.................................. 362 611 3 266 1 883
1 lam p fk csse l........................................................... U l 125 1 110 1 247
.Maschinen, uberwiegend aus H o l z ................. 131 552 -142 361

„ . , Gufseisen . . . . 13 225 Ki 266 32 073 3 \r 066
„ „ ,  schmiedbarem Eisen 1 027 1 857 5 512 6 118

. and. unedl. Metallen 110 13S 298 355
Nahmaschinen mit Gestell, uberwieg. aus Gufseisen 523 S27 2 314 2 024*
Desgl. uberwiegend aus schmiedbarem Eisen .  . 12 13 — —

Andere Fabrieate:
Kratzen und K ratzenbeschlage......................... 78 102 72 71
Eisenbahnfahrzeuge............................................... 1S5 42 2 627 c2 271)
Andere Wagen und Schlitten . . . . . . . 55 50 74
Dampf-Seeschiflfe................................................... *2 1 1 — —
Segel-Seeschiffe....................................................... & — — — o
Schiffe fiir BinnenschifTahrt................................ — 10 — 6
Zus,, ohne Erze, doch einsclil. lustrum, u. Apparate t 1 OS 001 129 707 503 719 4-58 934
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Berichte iiber Versammluugen aus Fachvcreinen.

Verein zur Wahrung der gemeinsamen  
wirthschaftlichen Interessen in Rhein- 

land und W estfalen.

Die am 29. Mai zu Dusseldorf um 1 Uhr Mittags 
erSffuętc llauptversamm lung wurde durch den stoli- 
vertretenden Yorsitżenden Commerzienrath S e r v a e s  
geleilet, der die erschienenen Mitglieder und Giiste, 
unter letzteren insbesondere den Regierungsprasidenten 
Hrn. v. R h o i n b a b e n ,  in herzlichen Worten begrufste 
und sodann die Mittheilung machte, dafs der bisherige 
Vorsitzende des Yereins, Geheimrath Dr. J a n  sen , 
infolge schwerer Schicksajsschlage von der Leitung 
des Vereins zuruckgctretcn sei, um sich in dem noth- 
wendigen Uinfange seinen eigenen Geschaften widmen 
zu kónnen. Nur ungern habe der Yerein in diesen 
Entschlufs gewilligt, da Geheimrath Dr. Jansen seit 
dem 13. April 1883 ununterbrpchen den Vorsitz im 
Verein gefiihrt und unter persOnliehen Opfern diese 
bedeutsame Stelle mit einer Hingabe bekleidet habe, 
fur die ihm der aufrichtigste Dank der ganzen lheinisch- 
westfalischen Industrie gebiihre (Lebhafte Zuslimmung). 
Um diesem Dank Ausdruck zu geben, besćhliefst die 
Versammlung auf Vorschlag des Yorsitżenden die 
Absendung eines Telegramms, worin die grolsen Ver- 
dienste des Urn. Dr. Jansen anerkannt und ihm herz- 
lichster Dank ausgesprochen wird. Die Stelle des 
Vorsilzenden wird satzungsgemafs in der nachsten 
Sitzung des Ausschusses besetzt werden; einstweilen 
ist die Leitung auf den Commerzienrath Servaes uber- 
gegangen. Durch Tod hal der Ausschuls den Eisen- 
balmdirectionsprasidenten Rennen yerloren, dessen 
Andenken seitens der Yęrsammlung durch Erheben 
von den Sitzen geelirt wird.

Nach Erledigung der Ausschufswahlen und der 
Aufstellung des Haushaltsplanes erstatlet das geschaft s- 
fuhrende Vorstandsmitglied Landtagsabgeordneter 
Dr. B e u m e r  den Bericht uber das W irthschaftsjahr 
189(i. Von der Thatsache ausgehend, dafs dasselbe 
durch einen Aufschwung gekennzeicluiot werde, an 
welchem mit Ausnahme einiger Zweige des Stoff- 
handels durch weg alle Gewerbe theilnehmen, wobei in 
erfreulicher Weise der inlandische Bedarf die Haupt- 
rolle spielte, legt der Vortragende dar, dafs die 
Stetigkeit in der Entwickiung dieses Aufschwungs, das 
Fernblei hen des Sprunghaflen nach oben wie nach 
unten, in erster Linie den Syndicaten und Ver- 
handen zu dąnken sei, vpn dereń volkswirthschafl- 
lichem Nutzen kein anderes Jahr so deutliebes Zeugnifs 
ablege ais das W irthschaftsjahr 1S96.

Auch der Minister der Offentlichen Arbeiten in 
Preufsen, Hr. T h i e l  en ,  habe das in der Sitzung des 
Abgeordnetenhauses vom 13. Marz d. J. anerkannt. 
Wenn der Minister dabei zugleich darauf hinwies, rdafs 
eine derartige Syndicatbildung wirthschaftliclie Gefahren 
mit sich bringt, Gefahren, die ernst werden konnen, 
wenn die Syndicate nicht yorsichtig und mit weiser 
Mafsigung geleitet werden", und dann hinzufugte, dafs 
die Eisenbahnverwaltung diese Gefahren ,vielleiclit 
nicht so tragisch aufzufassen brauchte, wie andere Con- 
sumenten; denn die Eisenbahnverwaltung hat immer 
noch die Macht, gegen ein Zuviel der Zumuthung 
durch die Syndicate sich erfolgreich zu wehren, was 
bei den anderen Consumenten vielfac.h nicht der Fali 
sein wOrde” , so bemerkte der R edner, dafs die Ge
fahren auch fiir andere Consumenten nicht allzu grofse 
sein kOtińen; denn jede Coalition falle zusammen und

musse zusammenfallen, wenn sie uber das durch die 
Yerhaltnisse des inlandischen und des internationalen 
Marktes ih r gesteckte Ziel hinausgehe. Thalsiichlich 
verbiete das eigene Interesse den Verbanden, das 
Publikum zu ubertheuern. Denn, so sagt sclion Prof. 
G. Cohn mit Recht, sobald dies geschehe und der 
Kapitalgewiim ubermafsig grofs wurde, dann mflfste 
das anderweitig angelegte Kapitał diesen Anlagen zu- 
strOmen, um an dem aufśerordehtlichen Gewinn theil- 
zunehmen und ais Folgę davon den Gesammtgewinn 
herabzudrucken. Einer solchen Gefahr durch eine 
verniinflige Preispolilik vorzubeugen, haben die Ver- 
bande selbst das grOfste Interesse.

Indem der Redner sodann die Angriffe darlegt, 
welche Graf Ka n i t z  gegeu die industriellen Yerbande 
geriebtet, zeigt er, dafs durch derartige Angriffe ein 
neuer beklagenswerther Beitrag zu dem Gegensatz ge- 
liefert werde, in den die ostelbischen Agnirier immer 
wieder die Industrie zur Lańdwirthschatt bringen, 
wahrend die Industrie an der Gemeinsamkeit der 
Interessen beider Productivslande festhalt und mit 
der Landwirthschaft des Westens thatsSchlich auch 
im besten Frieden lebt. Wir bringen die Ausfuhrungen 
des Redners hieraber an anderer Stelle* nach dem 
stenographischen Bericht.

Im weiteren Verlauf seinerDarstellungen besprichl 
sodann der Bedner die bedeutsamen Arbeiten, welche 
den Verein im abgelaufeneu Jahre beschaftigt, das 
ein besonderes arbeitsreiclies genannt zu werden ver- 
dient, indem er die Stelluhgnahme zu den Gesetz- 
entwurfen betreffend die tuvaliditats- und Alters- 
versicherung sowie die Unfallversicherung, zur Re- 
rision der Coucursorduung, zum Haudelsgesetzbueh, 
zur Frage der Beschickung der Pariser Weltausstel- 
lung, zur Frage der Dampfcrsubrention, der Ver- 
mehrung unserer Flotte und zur Frage unseres zoll- 
pólitischen Verhaltnisses zu auswartigen Landern, 
insbesondere Nordamerika und Canada, des nalieren 
erOrtert. Er geht sodann zu der inlandischen Steuer- 
gesetzgebung iiber und bespricht die Dngerechtigkeit 
der ubertriebenen sogenannten Kopfsteuer, in Bezug 
auf die auch der Fiuanzminisler und der Minister des 
Innern durch neueren Erlafs festgestellt haben, dafs 
„jene Steuerformen nur unter besonderen, iu ver- 
biillnismafsig wc-nigen Gemeinden gegebenen Voraus- 
setzungen angemessen sind und daher eine allgemeine 
Yerbreitung nicht linden kiinuen.” Die diesem Erlafs 
beigefugten Muster eines neuen Steuermafsstabes sollen 
demnachst im Ausschusse des Vereins naher erOrtert 
werden.

Redner wendet sieli weiterhin zur Betrachtung 
der Verkehrsvei'baltnisse und erwahnt ais erfreu- 
liches Ereignifs die Ausdehnung des Rohstofftarifs auf 
Brennstoffe aller Art. So freudig aber auch diese 
Ermafsigung begriifst worden ist, so wenig kann es 
einem Zweifel unterliegen, dafs es mit der Einraumung 
dieses Zugeslandnisses an die Industrie, das die Land
wirthschaft bereits seit 1890 besitzt, nicht genug i.st. 
Vor Allem haben wir bedeutend niedrigere Frachten 
fur Erze und Kalksleine und eine erm afsigtell. Stuckgut- 
klasse ndthig.

Dafs die Eisenbahnverwaltung sehr wohl in der 
Lage ware, die wie eine „Verkehrssteuer* wirkenden 
TarifsStze auf der ganzen Linie zu ermafsigen, ist bei 
der glanzenden Gestaltung des Eisenliahnhaushalts, 
die jungst der Minister im Landtage dargelegt hat,

* Siehe S. M l  den Artikel: „Der Osten und der 
Westen der preufsischen Monarchie*.
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zweifellos. Danaeh haben unsere Sliiatsbahiien im Jahre 
1895/90 einen Gesanimtiiberschufs von 407 Millionen 
Mark erbracht, oder 52 Millionen Mark mehr, ais ver- 
anschlagt worden war. Fur das llaushaltśjahr 1896/97 
wird sich der Gewinnertrag noch um etliche Millionen 
erhOhen. Da kann es wohl keinem Zweifel unterliegen, 
dals es eine gesunde wirthschaftliche Aiiffassung ist, 
dahin zu streben, den Bediirfnissen der Erwerbszweige 
durch angemessene Gestaltung der Giitertarife ent- 
gegcnzukommeh, anstatt das ganze Augenmerk auf die 
Erzielung hoher Ueberschusse zu l ichten.

Noch weniger Gunstiges kann von dem Ausbau 
eines leistungsfiihigen deutschen W asserstrafsennetzes 
gemeldet werden. Im Gegcnsalz zu Frankreich, wo 
seit l(i Jahren die kGnstlichen und naturlichen W asser
strafsen ais „nationale Strafsen* den Interessenten 
abgabenfrei zur Verffigung stehen, hat sich bei uns 
aus engherzigster und kurzsichtigster Fiscalitat einer- 
seils und aus flbertriebener Riicksicht auf agrarische 
Wuhsęhe andererseits eineAbneigunggegenden Wasser- 
strafsenverkehr herausgebildel, die man geradezu ais 
Wasserfeindschaft bezeichnen kann. T ragt man sich 
doch mit dem Gedanken, SchitTahrtsabgaben auf na tu r
lichen Wasserstrafsen wieder einzufflhren. Ganz ab- 
gesehen dayoh, dals einem solchen Versuch zunachst 
Artikel 54’ unserer Reichsverfassung uud unsere inter- 
nationalen Vertrage mit Holland und Oesterreich- 
Ungarn entgegenstelien, kommen die grSfseren oder 
geringeren Aufweiidungen fiir die Correctionsbauten 
unserer StrOme der Allgemeinheit und dem Lande 
in so bohem Grade zu gute, dals sie durchaus nicht 
lediglich im Interesse der Schiffahrt gemacht werden. 
Die Tarife der Wasserwege aber um deswillen zu 
vertlieuern, weil man nur auf diese Weise eine dauernde 
Rentabilitat der Staatseisenbahnen erzielen konne, 
isl denn doch eine so ungeheuerliche Verkehrspolitik, 
dals man dieselbe im 19. Jahrhundert fur unmdglich 
halten sollte. Zndem erscheint uns die Annahme, 
dafs der billige W assertransport die Eisenbahnen 
schadige, nicht richtig; denn die Statistik lehrt, dafs 
ein lebhafter W asserverkelir stets auch einen leb- 
haften Eisenbahnverkehr im Gefolge hat.

Demgegeimber schildert Redner die wasserfeind- 
liclie Haltung der Ostelbier, wie sie neuerdings nament
lich gelegentlich der Debatte iiber die Tarifbildung 
fiir den Dortmund-Ernskanal hervorgetreten sei. Natflr- 
lich seien unter solchen Umstanden die Aussichten 
lur das Zustandekornmen des Dortmund-Rheinkanals 
recht trube. Zum Bedauern der Industrie ruhe auch 
das Vorbaben der Moselkanalisirung, die vor wie nach 
fiir die billigen Traiifcporte, der lothringischen Minette 
zum Kohlenrevier und der Kohlen und Koks zum 
Minctterevier fur durchaus nothwendig ist, Yergraben 
in den Aeten. Der Ausbau eines leistungsfiihigen 
Wasserstrafsennetzes bildet fur die weitere Entwickłung 
unseres wirthschaftlichen Lebens eine Nothwendigkeit, 
zumal im Hinblick auf den Wettbewrerb mit dem 
Ausland. Den Schlufs der Ausfuhrungen des Redners 
bildet eine Belrachtung iiber die Arbeiterfrage. Auf 
diesem Gebiet hat es auch im abgelaufenen Jahre 
nicht an jen en Esperimenten gefehlt, wie w ir sie in 
den letzten Jahren auf dem Gebiet der,Versuche zur 
„Besserung des YerhiUtnisses zwischen Arbeitgeber 
und Arbeilnehmer" so reichlich erlebt haben. Je 
mehr Fremde aber sich in das Yerhaltnifs, das zwischen 
dem Arbeiter und dem Fabricanten besteht, hinein- 
zudrangen suchen, je mehr man mitArbeiterausschussen 
und dergleichen naturliche Yerhaltnisse kunstlich st6rt, 
deslo mehr Unzufriedenheit erzeugl man, eine desto 
grOfsere Ernte aus dem Kreise der Unzufriedenen 
halt die Socialdemokratie, die deshalb Leuten, wie 
Professor Wagner u. a., welche fur sie dic Yorarbeit 
verrichten, zu beslem Dank yerpflichtet ist. Redner 
will des liahern auf jene bekannten Yorgange niclit 
eingehen, da dieselben ja eine grundliche Besprechung

im Abgeordnetenhause gefunden haben. Aus den bei 
dieser Gelegenheit seitens des Unterrichtsministers 
Dr. Bossę gethanen Aeufserungen scheint hervorzu- 
gehen, dafs man auch in Regierungskreisen die Noth
wendigkeit emplindet, fiir die mafs- und ziellos aus- 
schweifende „philosophische* Behandlung der socialen 
Fragen ein Gegengewicht zu schaffen in einer ernsl- 
haflen Beschaftigung mit der Rechtskunde; denn die 
Grundbegriffe des Rechts sind bei dem irdeyia 
vieler Kathedersocialisten, die den Begriff des Eigen- 
thuins und die durch diesen Begriff bedingten In- 
stitutionen ,in  den Flufs der Geschichte“ stellen, yiel
fach yerloren gegangen und haben jene Schaar ge- 
bildeler Socialisten grofsgezogen, die auch in dem 
grofsen Hamburger Hafenarbeiterausstande eine ver- 
hangnilsyolle Rolle gespielt haben, einem Arbeiter- 
ausstande, in welchem mit einer Frivolitat ohne- 
gleichen seitens der Arbeitnelimer ein Kampf um die 
Macht vom Zaune gebrochen wurde, der die Noth
wendigkeit einer Coalition der Arbeitgeber in das 
hellste Licht setzte.

Durch festes Zusammenstehen werden die letztern 
auch einmal wieder Zeiten herbeifflhreri, in denen 
nicht nur yon Rechten, sondern auch yon 1’tlichten 
der Arbeiter die Rede ist, was man zeitweise ais 
kaum zulassig zu betrachten scheint, und was doch 
recht eigentlich in dem altbewilhrten Spruch unseres 
Hohenzollernhauses gefordert w ird : suuin cuique. Im 
Sinne dieses suum cuiqe soli auch im W irthschafts- 
jahr 1897 die Arbeit des .W irthschaftlichen Vereins“ 
gethan werden. (Lebhafter, lang anhaltender Beifall!)

Der Vorsitzende spricht dem Redner im Namen 
der Generalversaminlung den herzlichsten Dank fur 
seine interessanten Ausfuhrungen aus. An dieselben 
schliefst sich eine ErOrterung, in welcher der Director 
des westfalischen Kokssyndicats, S i m m e r s b a c l i ,  
die Frage des Wagenmangels besprich t; er weist 
darauf hin, dafs der durchschniltliche Kohlenversand 
in Doppelwagen in der ersten Halfte des Mai 1890 
11325, in der zweiten Halfte des November 13 525 
betrug, das ergiebt ein Mehr von 2200 D.-W. oder 
fast 20 %. Man durfe annehmen, dals die Steigerung 
in diesem Jahr dieselbe sein w ird ; es betrug nun 
der Versand in der ersten Halfte des Mai d. J. 13 378 D.-W. 
Wenn die Yermehrung yom Mai bis zum Novembcr 
ebenfalls 20 % betragen werde, so werde ein Ver- 
sand von 10046 D.-W. zu erw arten sein. Redner 
bezweifelt, dafs fur einen solchen Versand der gegen- 
yartige Wagenpark genugen kOnnte, mail hege viel- 
mehr die Befurchtung, dafs Wagenmangel hierdurch 
ehtstehon kOnnte; er gebe anheim, die Aufmerksam- 
keit der mafsgebenden Kreise schon beizeiten auf 
die Herbeifuhrung guter Yerhaltnisse zu lenken. 
Director O t t ,  Tauereigesellschaft in Ruhrort, knilpft 
an den Rohstofftarif an und weist darauf hin, dafs 
dieser die RheinschifTahrt ganz umgestaltet habe und 
drohe, die RheinschifTahrt lahm zu legen. Es sei 
eine Concurrenz zwischen der Rheinschiffahrt und 
dem RohstofTtarif fiir die meisten Zwecke nicht m5g- 
lich; selbst wenn der Rheinwasserstand so gut sei, 
dafs der Rhein bis nach Strafsburg schifTbar ware, 
was wohl seiten der Fali ist, dann kOnnte die R hein
schifTahrt nicht mit dem Rohstofftarif nach Freiburg 
oder anderen ahnlichen Gegenden concurriren. Es 
mufsen daher die Uinschlaghafen dieselben Vortheile 
erhalten, welche dem Versand durch den RohstofT
tarif zu gute kamen. Der Vorsitzende, Commerzien- 
rath  S e r y a e s ,  verspricht, dafs der Ausschuls des 
Vereins die Sache prfifen werde. Sodami ergreilt 
ais letzter Redner Generalsecretar und Landtags- 
abgeordneter Bue c f c  -Berlin das Wort und theilt 
mit, dafs er gestem Einsicht in die Commissions- 
berichte des Reichstags, betreffend das Unfalh’er- 
sicherungsgesetz, genommen habe. Redner fiihrt ver- 
schiedene Einzelheiten an. Es ist danaeh zunachst
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die Versicherungspflicht derBetriebe weit ausgedelmter; 
z. B. auf Schlosser, Schmiede, Fleischer. Die Carenz- 
zeil sei auf 13 Woehen belassen, dagegen solle fiir 
solche Fillle, wo die Unl'allversicberung einzntreten 
habe, <lie Entschadigung bis zu 4 Woćhen zu Lasten 
der Berufsgenossenschaften erfolgen. Ebenso sollen 
die Schiedsgerichte territórial umgestaltet werden; 
damit ist das Princip der Berufsgenossenschaften ge- i 
brochen. Abgeordneter Bueck geht sodann auf die j 
Dampfersubvention ein, welche er lebhaft befiirwortet, I 
und spricht zum Schlufs uber das Yerh&ltnifs zwischen j 
Industrie und Laiidwirtlischaft; er neigt der Ansicht j 
zu, dafs sich in conservativen Kreisen iu letzter Zeit 
entschieden der Wunsch geltend gemacht habe, ge- 
nieinsam mit der Industrie vorzugehen, um bessere i 
Yerhaltnisse anzubahnen. Dagegen spricht Bedner 
die Befiirchtung aus, dafs diese Kreise nicht den : 
nSthigen Einflufs auf die Laiidwirtlischaft haben, viel- ; 
mehr sei die treibende Kraft in Kreisen der land - 
w irthe der „Bund der LandwirLhe”. Redner poleiuisirt 
schliefslich gegen diesen Bund und weist an der Hand 
des von demselben ais Norm aufgestellten Programms 
die Forderungen nach, die dieser an diejenigen 
Gandidaten stelle, welche die Unferstiitzung des Bundes 
wflnschen. Ein Zusammengehcn mit dem „Bund der 
Landwirthe* ist nach diesen Forderungen ais aus- 
gesclilossen zu erachten. Redner schliefst mit dem 
Ausdruck der Hoffnung, dafs es den friedlicher ge- 
sinnten Kreisen der Laiidwirtlischaft gelingen werde, 
ein gutes VerhaUnils zur Industrie wieder herzustellen. 
(Lebhafter Beifall!) Damit ist die Tagesordiiung er- 
schOpft, und dor Vorsitzende schliefst die Yersamm
lung um 3 Uhr Naehmittags.

Internationaler Verband fiir die Materiał- 
priifung der Technik.

Der Yerband, welcher bekanntlich aus der von 
Professor Ba u s c h i n g e r - Mu n c h e n  ins Leben ge- 
rufenen Confereuz zur V er||nbarung einheitlicher 
Prufungsmethoden fiir Bau- und Conslructions- 
m aterialien hervorgegangen isl, wird vom 23. bis
25. August einschliefslich in S l o c k h o l m  tagen. Wie 
das soeben ausgegebene Programm aufweist, werden 
am 23. und 24. August VolIversammlungeu stattlinden, 
zu weichen folgende Vortrage auf der Tagesordnung 
Stehen:

1. V e r h a n d l u n g s l a  g (23. August). 1. Ueber- 
sichtsvortrag von C. D. Del l  wi k ,  Director des Eisen- 
comptoirs zu Stockholm, oder des Hrn. A. W a h l b e r g ,  
Vorsteher der teehnisehen Versuchsanstalten in Stock- 
holm : „ U e b e r  di e  E n t w i c k l u n g  d e r  I n d u s t r i e  
d e r  B a u s t o f f e  u n d  d e r e ń  P r u f u n g s v e r f a h r e n  
in S c h w e d e n 11.

2 .Uebersichtsvortragvon O sm ond,C ivilingenieur, 
P a ris : „ D i e  M e t a i l m i k r o s k o p i e  a i s  U n t e r -  
s u c h u n g s m e t h o d e “ (begleitet von Demonstrationen 
mit dem Projectionsapparat).

II. V e r h a n d l u n g s t a g  (24. August). 1. Bericht 
des k. k.Regierungsraths A s t ,  Baudirector der Oesterr. 
Nordbahn, Wien, uber den Stand der V orarbgten der 
iulerńationalen Commission, betreffend Bearbeitung 
der Frage: „E s s i n d  Mi t t e l  u n d  We g e  zu s u c h e n  
z u r  E i n f u h r u n g  e i n h e i t l i c h e r  i n t e r n a t i o n a l e r  
Y o r s c h r i f t e n  f i ir  d ie  Q u a 1 i 13 ts p r f l  f u n g und  
A b n a h m e  v o n  E i s e n -  u n d  S t a h l m a t e r i a l  
a l l e r  A r t “.

2. Bericht des Oberingenieurs P o l o n c e a u ,  in- 
genieur en chef de la Cie. Paris-Orleans, Paris, uber 
tleli Stand der Bearbeitung der Frage: „ D i e  Be -  
s c h l n  1's f a s s u  ng e n  d e r  i n t e r n a t  i011 a t en C.011-

f e r e n z e n  zu M u n c h e n ,  D r e s d e n ,  B e r l i n ,  Wi en 
und  Z u r i c h  z u r  Y e r e i n b a r u n g  e i n h e i t l i c h e r  
P r u f u n g s m e t h o d e n  v o n  B a u -  u n d  C o n -  
s t r u c t i o n s m a t e r i a l i e n  g e h e n  im Ve r g l e i c h  zu  
d e n  G o n c l u s i o n e n  d e r  „ C o m m i s s i o n  f r a n ę a i s e  
d e s  m e t h o d e s  d ' e s s a i  des  m a t e r i a u x  de  eon-  
s t r u c t i o n “ in m e h r f a c h e r  B e z i e h u n g  a u s e i n -  
a h d e r .  De r  V o r s t a n d  de s  I n t e r n a t i o n a l  en 
V e r b a n d e s  fiir  d ie  M a t e r i a l p r i i f u n g e n  d e r  
T e c h n i k  h a t  e i ne  C o m m i s s i o n  mi t  d e m  A u f -  
t r a g  e i n z u s e t z e n ,  u b e r  d i e  d i f f e r i r e n d e n  
P u n k t e  B e r i c h t  zu e r s t a t t e n  u n d  A n t r a g  zu 
s t e l l e n ,  in w e l c h e r  We i s e  d i e s e l b e n  b e h o b e n  
w e r d e n  k O n n e n “.

3. Bericht des Geheimrath Prof. Dr. W e d d i n g , 
Berlin: „ U e b e r  d e n  S t a n d  d e r  F r a g e  d e r
E i n r i c h t u n g  e i n e s  i n t e r n a t i o u a l e n  s i d e r o -  
c h  e m i s ć b e  n L a  b o r  a t o r  i u m s  ‘ .

Fiir den Nachmittag des 24. und den Vormillag 
des 25. August sind Sectionsberathungen in Aussieht 
genommen, eine Neuerung, welcher man nur zu- 
stimmen kann.

Um die Yorarbeiten vor dem Stockholmer Con- 
grefs zu besorgen, hut sich ein schwedisches National- 
Comitć, an dessen Spitze der Statthalter Dr. v. d. 
L a n g e n  zu Stockholm stebt, gebildet; es hat das
selbe Vorbereitungen getroffen, um die vom Yorstand 
aufgeslell te Tagesordnung durch gesellige Vereinigungen 
und Austluge zu erganzen. Mit Rucksicht darauf, 
dals gleichzeitig in Stockholm die Landesausstellung 
noch stattiindet und die Hotels stark besetzt sein 
werden, erklart das Comite, nur dann fur Unterkuuft 
sorgen zu kOnnen, wenn die Zimmer rechtzeitig vor- 
her bestellt werden; die Adresse ist fur Zimmer- 
bestellungen und fur die Bestellungen der Festkarten, 
welche 15 Kronen fur Herreu und 10 Kronen fur 
Damen kosten : K 6 u i g 1 i c h - 1 e c h 11 i s c h e V e r -
s u c h s a n s t a l t ,  T e c h n i s c h e  H o c h s c h  u l e ,  
S t o c k h o l m .  Yom 20. August an w ird in den 
Localen des Eisencomptoirs ein standiges Bureau er- 
richtet werden, von welchem alle wunschenswertheu 
Auskunfte ertheilt werden, wo auch der Naehbezug 
der Theilnehmerkarten und aller auf den Congrefs 
sich beziehender Drucksachen stattlinden wird.

Es sei hier noclimals daran erinnert, dafs der 
„ N o r w e g i s c h e  l n g e n i e u r -  u n d  A r c h i t e k t e n -  
v e r e i n “ und die „ Po ł y  t e c h n i s c h e  V e r e i n i g u n g “* 
sich liebienswardigerweise bereit erklart haben, allen 
Congrefsbesuchern, welche einen Abstecher nach Nor- 
wegen zu machen beabsichligen, mit Rath an Hand 
zu gehen. Der zu diesem Zweck eingeselzte Aus- 
schufs hat praktische Reisehandbuchlełn eigens drucken 
lassen und ersucht neuerdings in einem an den „Yerein 
deutscher Eisenhiilteuleute' gerichleten Sclireiben 
alle Betheiligten, sich an das Comite unter der Adresse 
zu w enden:

De tekniske Foreningers Fremmed Comite 
Carl Johans Gade 351

C h r i s t l a n i a .
Der Yerband hat sich seit seiner Tagung in Zurich 

im Heibst 1895 hinsichtlich seiner Mitgliederzahl in 
starker Weise entwickelt; es gehOren dem Yerbande 
in den versehiedęnen Landern an Mitgliedern «in: 
Australien 1, Belgien 16, Chili 1, Danemark 30, 
Deutschland 371, England 9, Frankreich 45, Holland 43, 
ltalien 32, Luxemburg 1, Norwegen 30, Oesterreich- 
Ungarn L38, Portugal 4, Rumanien 15, Rufsland 191, 
Schweden 64, Schweiz 82, Serbien 1, Spanien 32, 
Vereinigte Staaten von Nordamerika 60; somit ge- 
hOren ihm insgesammt 1172 Mitglieder an.

* Veigl. „Stahl und Eisen“ 1896, Nr. 2 S. 88.
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Iron and Steel Institute.
(Fortsetzung und Schlufs von S. 471.)

Nach Verlesung der Erfiflnurigsrede begluck- 
wflnschten W i n d s o r  R i c h a r d s  und S i r  L o w t h i a n  
Ho l i  den neuen Vorsitzenden zu seiner Rede und 
spraehen ihm den Dank des Institutes aus.

Den ersten Vortrag hielt J o h n  E. S t e a d  „ U e b e r  
M i k r o s k o p - Z u b e h O r f f l r M e t a l i o g r a p h e n * .  Nach 
einer kurzeń Einleitung, in welcher er auf die Be- 
deutung der Mikroskopie fur das Studium der Metalle 
hinwies, beschrieb er eine von der „Millar's Fali 
Manufacturing Company" gebaute Kaltsage, welche 
sowohl fur den Iland- ais fiir den Motorbetrieb ein- 
gerichtet ist und sich zum Absclnieiden der Probe- 
stiicke yon Schienen und dergleichen vortrefflich 
eignet. Der ¥ortragende ging alsdann auf die Be- 
schreibung einiger von ihm erfundener einfacher 
HiUfsmittel fur inikroskopische Untersuchung iib e r; 
er erliiutcrte zunachst einen kleinen A pparat, der 
dazu dient, um unregelmafsig geformle Probestucke 
dergeslalt auf Glas zu befesligen, dafs die polirte 
SchnitUlache stets mit derjenigen des Mikroskoptisches 
])arallel ist: daran kniipfte er die Beschreibung
eines einfachen Apparatcs fur mikro - mechanische 
Untersuchungen und eines mikro - photographischen 
Apparate! und anderer Hiilfsmittel fur inikroskopische 
Untersuchungen.

Auf den niichsten Vortrag von H. W. H o l l i s  
„ D e r  W e a r d a 1 e - W a r m o f e n “ werden wir an 
anderer Stelle ausfubrlich zuruekkommen. — Der 
folgende Yortrag von J. O. A r n o l d  und F. K. K n o w l e s  
beluindelte „ D i e  D u r c h l a s s i g k e i t  d e r  S t a h l -  
s c h ź n e l z t i e g e l  *. Yon der von A r n o l d  im Jahre
1891 nachgewiesenen Thatsache .ausgehend, dafs 
Kohlcnoxyd, welches uber weilsgliihendes Aluminium 
streicht, auf dem Metali einen graueu Ueberzug von 
Thonerde und Kobie erzeugt (nach der Gleichung 
2A1 +  3CO =  AliOa +  3C), wurde der Versuch in der 
Weise abgeandert, dafs man Kohlenoxydgas durch 
geschmolzenen weichen Stahl leitete, welcher 4 % 
Aluminium enthielt. Dabei stellle sich heraus, dafs 
der Kohlenstoffgehalt des Metalls wahrend des 
Schmelzens vou 0,3S auf 0,51 % gestiegen war. Diese 
Eigenschaft des Aluminiums, das Kohlenoxyd in hoher 
Tem peratur zu zerlegen, ist dann benulzt worden, 
um nachzuweisen, dafs die Thonschmelztiegel fur Ofen- 
gase durchlassig sind. Weiches Schmiedeisen wurde 
mit Aluminium zusammengeschmolzen, wobei der 
Schmelzkoks durch Zusatz von Schwefeleisen schwefel- 
reicher gemacht worden w ar; es stellte sich heraus, 
dals sich der Schwefelgehalt des Stahls beim Schmelzen 
verdoppelt hatte. Aus den Versuchen folgt, dafs die 
Wandę der Schmelztiegel wenig Schutz gegen das 
Eindringen von Sclnvefeldioxyd aus den Feuergaseri 
hieten und dafs man daher stets mOglidist schwefel- 
reinen Koks zum Schmelzen verwenden soli.

In der nun folgenden Ertfrterung wies Professor 
B a u e r m a n h  auf die Yorzuge der Gasheizung gegen-

iiber der Koksverwendung fiir SchmelzOfen hin,  da 
man dort in der Lage sei, durch Waschen der Gase 
die Gefahr der Schwefelaufnahme giinzlich zu ver- 
meiden. P a t t i n s o n  fugte noch hinzu, dafs nicht nur 
Thontiegel, sondern auch Platintiegel fiir Gase durch
lassig seien.

An die Verhandlungen des ersten Tages schlofs 
sich das gemeinsame Festmahl.

Am nachsten Tage sprach J. He ad  iiber „ D a s  
m a s c h i n e l l e  B e s c h i c k e n  v o n  H e r d s c h m e l z -  
5f en*.  Wir behalten uns vor, an anderer Stelle auf 
diesen Vortrag ausfiihrlich zuruckzukommen. — Der 
Inhalt des nachslfolgenden Vortrages von E. B e r t r a n d  
„ U e b e r  d i e  A u s f u h r  u n  g d e s  c o m b i n i r t e n 
H o r d  of en  y e r f a h r e n s  voii B e r t r a n d  un  d T h i e l *  
decki sich zum grofsen Theile mit den Mittheilungen, 
welche Ingenieur T h i e l  auf der letzten Ilaupt- 
yersamndung unseres Yereins gemacht hat,* so dafs 
wir von der Wiedergabe dieses Yorlrags absehen 
kćjntien. — Die beiden nachsten Yortrage von G e o r g e  
P a r k e r  R o y s t o n  „ U e b e r  s c h m i e d b a r e s 
G u f s e i s e n *  und „ U e b e r  d i e  A  e n  d e r  u n g e n  
d e s  K o h l e n s t o f f s  b e i  s c h m i e d b a r e m  G u f s 
e i s e n "  werden wir spater in einem besonderen 
Artikel zusammenfassen. T h o m a s  D. W e s t  halle 
eine Mittheilung eingesandt iiber „ C u p o l C f e n  m i t  
c e n  t r a ł  e r  W i n d z u f t i h r u n g * .  Wir haben be
reits fruher eine Beschreibung dieses Ofens gebracht.** 
Ais Vortheile seiner Ofenconstruction giebt W e s t  
a n : Brennstoffersparnifs, geringe Abnutzung des Ofett- 
mauerwerks, schnelleres Schmelzen, Arbeitsersparnifs, 
Fehlen einer Gichtllamme, geringe Schwefelaufnahme, 
erleięhterle Windzuffihrung, weniger Arbeitsaufwand 
zum Freihalten der Diisen und endlich den Umstand, 
dafs das Eisen am Ende der Chargen ebenso heils 
und rein wie zu Beginn derselben sei.

B a r o  n H. J ii p t n e r y o n  J o h n s t o r f f  halle 
zwei grOfsere Abhandlungen eingeschickt: „ U e b e r  
d e n  E i n f l u f s  d e s  P h ó s p h o r s  a u f  d i e  K a l l -  
b r u c h i g k e i t ” und „ D i e  B e s t  i mi n  u n g  d e r  
H a r l u n g s -  u n d  C a r  b i d  k o h  1 e ‘ ; w ir werden 
spater auf dieselben zuruekkommen.

F. J. R. C iiru  11 a machte eingehende Mittheilungen 
„ U e b e r  d e n  W e r t h  d e s  a u s  H o c h ó f e n  g e -  
w o n n e n e  n A m m o n  i u m s u  1 p h a t s f u r  d i e  
L a n d w i r t h s c h a f t * ,  welche Frage insbesondere 
fiir E n g l a n d  grofse Bedeutung besitzt. — Zum 
Schlufs sprach noch P r o f e s s o r  W. N. H a r t l e y  
uber „ D i e  s p e c i f i s c h e  W a r  m e  d e s  E i s e n s  
b e i  h o h e n  T e m p e r a t u r e n  *. —

Die Herbstversammlung des Institutes findet am
3. bis 0. August in Cardilf statt. Im Anschlufs an die 
Yerhandlungen sind Auslluge in die Umgebung von 
CardilT und die Besichtigung der Bule und Penarth 
Docks sowie der Cardilf- Dowlais, der Cyfarthfa und 
anderer Eisenwerke in Aussicht genommen.

* „Slahl und Eisen* 1897 Nr. 10, S. 403 bis 413. 
ł ł  „Stahl und Eisen* 1894, Nr. 7, S. 323.

SauerstoHgas ais H eilm iltel gegen die Yergiftung 
durch Kolileiiox,vilgas.

Bei der bestUndig zunehmenden Ausdehnung des 
Gasfeuerungsbetriebes durch Benutzung von Hochofen- 
gasen, von Generatorgasen und von Leuchtgas kommen 
Irotz aller Yorsicht, aller Vorbeugungsmafsregeln und 
aller Warnungen haufig genug noch Falle vor, dafs 
Mensclien durch Eiuatlmien von K o h l e n o x y d g a s ,

welches in jenen Gasen enthalten ist und aus den 
Apparaten oder Leitungen an unrechter Stelle aus- 
strómt, betaubt werden. Hier und da kommen sogar 
Todesfalle vor, theils durch acuie, mehr aber durch 
cbronische Vergiltung mit diesem Gase, welches, wie 
Blausaure und Cyankalium, das Leben zerslort. Die 
Gefahr ist und bleibt bei jenem Gase so grofs, weit 
man es nicht sehen, noch sehtnecken, noch riechen

Referate und kleinere Mittheilungen.

i
i
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kann, dasselbe aber beim EinathmSh d a s  G e h i r n  
r a s c h  lilii m t und das Blut zersetzt.

Hat man solche Unglucksfallo boi anderen Men- 
sehen heobachtet oder am eigenen KOrpcr durch die 
unertraglichen Nachwehen selbst empfunden, dann 
kann man sich des Gedankens nicht mehr erw ehren: 

Giebt es denn kein Vorbeugungs- oder wenigstens 
kein Heilmittel, um diesem Feimie des kostbaren 
Menschenlebens entgegenzutreten und zu helfen, 
ilas eigene wie das fremde Leben zu erhalten? —

Die ersten derartigen Unfalle lernte Schreiber 
dieser Zeiten 1S54 auf der Niederrheinischen Hatte 
kennen, ais Yersuche gemaclit wurden, einerseits die 
Gichtilamme zumHeizen von W asseraltinger-Apparaten 
zu benutzen und andererseits auch aus tieferen Zonen 
der Gicht noch Gase abzuziehen, um durch dereń Ver- 
brennen den Geblasewind starker zu erwarmen.

Die Versuehe mufsten aus anderen Ursachen ab- 
gebrochen werden,* wurden aber nicht wieder auf- 
genommen wegen der chronisch giftigen Wirkung des 
Kohlenosyds der Hochofengase auf alle dabei be
schaftigt gewesenen Menschen.

Erst nach Einfiihrung der gcschlossenen Langen- 
schen Trichter mit Gasfang wurden auf allen grfifseren 
Hocliofenwerken des rheinisch-westfalischen Reviers 
erneute Yersuche gemacht, die Hochofengase abzu
ziehen und in ROhrenapparaten zu benutzen. Gleich
zeitig traten aber auch auf allen diesen Werken, riach 
den mir vorliegenden Berichten, die Fiitle yon 
Kohlenoxydvergiftungen hiiutiger auf. Die vorge- 
sclilagene Benutzung yon Respiratoren, dereń Watte- 
fullung mit Ldsung von Palladiumchlorur getrfinkt 
war, brachte keine Abhiilfe, trotzdem bekannt war, 
dafs dieses Salz das Kohlenoxyd absorbirt.

Man schenkte zu jener Zeit den gleichen Krauk- 
heitserscheinungen im tagtaglichen Leben mehr Auf- 
merksamkeit, insbesondere fand man in den gewohn- 
lichen Zimmerflfen, wenn dieselben Risse und Spriinge 
hatten, besonders yeranlafst durch die seitdem ver- 
rufene, aber leider noch nicht uberall yerbotene Ofen- 
klappe, eine wesentliche Ursache von solchen Yer- 
gi fiu n gen.

Der Goli. Med.-Rath Dr. E u l e n b u r g  in Kdln 
tra t in seinem „Lehrbuch von den schildlichen und 
giftigen Gasen" 1865(Braunschweig, bei Yieweg&Sohh) 
dagegen auf. Ebenso Dr. H e r m a n n  F r i e d b e r g ,  Berlin 
1866, in seinem Werke: „Die Vergiftung durch Koli len- 
oxyd“. Professor Dr. K l e b s  in Bern berichtete in 
Yirchows Arcliiy Bd. 32, S. 471: „Uober die giftigen 
W irkungen des Koh!enoxyds auf den thierischen 
Organismus". In W i t t s t e i n s  Schrift fur praktische 
Pharmacie, Bd.5, S. 379, wurde berichtet iiber Versuche, 
welche mehrere Mediciner in einem Laboratorium in 
Dublin mit Kohlenoxyd an sieli selbst ausfuhrten. Mit 
einer besonderen lirosehiire trat ein Arzt in Linnich 
(yermutblich Dr. II. O id  t m a n n ) ,  im Verlage von 
G. Ouos daselbst, im Juni 1868 in den Kampf ein. 
Auch Familienbliltter und Tageszeitungen brachten 
diesbezughjćjhe Aufsatze. In der yorgenannten Bro- 
gghure aus Linnich ist die bis dahin erschienene Lite
ra tu r umfassend mitgetheilt. Auf Seite 30 findet sich 
zuerst erwalint, dafs schon 1814 bei den Wieder- 
belebungsyersuchen, nach ErschOpfung aller anderen 
Mittel, S a u e r s t o f f  kfmstlich in die Lungen geleitet 
wurde. Das erloscliene Leben kehrte nun langsam 
zunlck, aber auch die Genesung erfolgte langsam. 
Spater wurde durch die Spectralanalyse des Blutes 
nachgewiesen, wenn in diesem KohIenoxyd vorha(iden 
ist bezw. darauf eingewirkt hat und hierdurch aus 
dem Ilamoglobin des Btutes das charakteristisch 
h e 11 r o t li gefarbte Kohlenoxydhamoglobin entsteht.

* Siehe , Glasers Annaleu" 1879 Nr, 47.

G. I I i i fner  in Tiibingen berichtet im „Journal fur prak
tische Chemie11 18S4 S. 68 bis 84, dafs die Affinitat 
von Kohlenoxyd zum Hiimoglobin 200 mai starker ist, 
ais diejenige des Sauerstoffs zu demselben, und dafs 
bei einem Kohlenoxydgehalt der Luft von nur 0,14 
Vol.-Proc. etwa die Halfte, aber schon bei 0,07 Vol.-Proc. 
bereits ein Drittel des sammtlichen Blutfarbstoffes in 
die Kohlenoxydverbindung umgewandelt ist. Man hat 
beobachtet, dafs das Athmen in einer Luft, dereń 
Kohlenoxydgehalt nicht weniger ais 0,08 Vol.-Proc. 
betragt, s c h o n  u n b e h a g l i c h  u n d  n i c h t  m e h r  
o h n e  B e d e n k e n  i s t .  Bei 17,33 Yol.-Proc. an 
Kohlenoxyd in der Athmungsluft ist naliezu sammt- 
lichęs Hiimoglobin, namlich 99,4 % desselben, yon dem 
gefiłhrlicben Gase mitBeschlng belegt. In einer solchen 
Atmosphiire tritl bereits der Tod ein.*

Ich will nicht yerfehlen an dieser Stelle darauf 
j  hinzuweisen, dafs die Gefahr der Kohlenoxydgasvcr- 
I giftung in hohem Grade durch die neuerdings so viel 
: benutzten zierlichen, mit sog. Anthracit - Nufskohlen 

geheizten Regulir-Fiillofen herbeigefiihrl wird, d. h. nur 
dann, wenn diese an sich trefflichen Oefen falscli 
beliandelt werden. Dieselben sind in ihrer Einrichtung 
den Gasgeneratoren mit Fulltrichtern aus dem Grofs- 
betrieb sehr iihnlich. Ihre Decke) liegen meist nur Iose 
auf, sie haben keinen Gasversclilufs mit Wasserring. 
Rund um den Ofenkdrper betinden sich in demselben 
so viele Spalten, ais Glimmerblattchen in den ebenfalls 
nur lose anliegenden vielen Thuren eingesetzt sind. 
Aus allen diesen Fugen ehtweicht oline Zweifel Kohlen- 
oxyd aus dem brennenden Ofen in die Wohnraume, 
w e n n  di e  R e g u l i r k l a p p e  d i e s e r  Oe f e n  um-  
g e l e g t  i s t ,  d. h. wenn der kurzere Weg zum Schorn- 
stein geschlossen, der Zug im Ofen gehemmt ist.

Aber wie oft hOrt man auch yon den Bewohnern 
derart geheizter Zimmer dieselbe Ktage: „Ich leide 
diesen W inter fast stets an Kopfschmerzen, die ich fruher 
nicht kannte.“ Warum lassen diese Menschen in solchen 
Fallen nicht durch ihren Hausarzt ihr Blut chemisch 
und spektroskopisch auf Kohlenoxyd-Haruoglobin unter- 
suchen? Es geniigt dazu nur eine geringe Kteinigkeit 
ihres Blutes.

Ich schreibe diese Zeilen absichtlich hier nieder, 
um die Eisenschmelzer, welche derartige Oefen im 
Guls herstellen, auf diese Gefahr aufinerksam zu 
machen. Gift ist Gilt, und die Lieferung solcher Oefen 
m i t  einer Regulirklappe sollte unter allen Umstanden 
unterbleiben. D a h e r  f o r t  m i t  d e r s e l b e n .  An 
Stelle der jetzt iihlichen Thuren waren aufgeschliflfene 
Schraubenyerschliisse von aufsen anzubringen, aulser- 
dem ist Beseitigung der Glimmerplatten und dichter 
Verschlufsgeboten, w iediesjetztbereitshautiggeschieht.

Im Grofsbetriebe sind in der letzten Zeit schon 
yereinzette Versuche gemacht worden, bei Yergiftungen 
durch Kohlenoxyd die k u n s t l i c h e  E i n a t h m u n g  
vori S a u e r s t o f f g a s  bei den Verletzten zur An
wendung zu bringen. W ahrend fruher die Beschaffung 

| von reitiem Sauerstoff in grSlseren Mengen umstand- 
| lich und theuer war, wird jetzt r  e in  e s  SaucrstufT- 

gas comprimirt in jeder ycrlangten Menge, in liand- 
licher, g e f a h r l o s e r  Form, zum sofortigen Gebrauch 
geeignet, d a b e i  zu b i l l i g e m  P r e i s e ,  in deti 
Handel gebracht.

Dr. T h . E l k a n  in Berlin N., Tegelerstrafse Nr. 15, 
liefert SauerstofT zum Yersand in leichten, sieheren, 
nahtlos gezogenen Stahlcylindern mit vorzuglichem 
Yentilyersclilufs, und zw ar:

* Im hiesigen pharmakologischen lnstitu t wird 
jetzt von Hrn. Geheimrath Professor Dr. med. Bi n z  

i den Studirenden die Nutzlichkeit der Sauerstoff-Ein- 
I athmung an Thieren gezeigt, welche durch Kohleri-
I oxyd yorher yergiftel wurden.
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Stalilcylindcr Grdfse I, :«mllicli auf 250 Atrn.
Ueberdruck gejprflft, mit ZubehOr . . . .  ii) JL 

Fflllung mit 1000 1 Sauerstóff bei 100 Alm.
Druck comprimirl, auch bei Wiederfullung 10 „ 

Eiu Gummi-Inhalationssack mit Schlauch und
M u m ls lu c k ....................................................... 10 „

Kosten ab Fabrik M oabit-B erlin ..................... 6‘J M
Ein Liter SauerstolT kostct also etwa 1,1 bis 1,2 Ą. 
Einzelne Cylinder werden auch miethwlise aus- 

gelieheh, leere Cylinder zur Wicderfiillung zurilck- 
genoininen.

Bei Unfaljin von Kohlenoxydvergifluugen durch 
Gase aus HochOfen, aus Genoratoren oder durch 
Leuchtgas, wird an das Ventil des Stahlcylinders 
ein Inlialationssack angeschraubt, dieser mit Sauer- 
stofl' gefiillt, dann nach Absperren und Abschrauben 
dem Verungluckten das Sauerstoffgas durch das Mund
stuck bei nOthigenfalls kiinstlich eingeleiteter Alhmung 
in die Lungen geleitet.

Der Erfolg ist ein zieinlich schneller, sofern die 
Vergiftung nicht fast bis zum ErlOschen des Lebens 
stattgefunden hatte. Die schadlichen gefahrlichen 
Nachwehen werden ebenso rasch beseitigt. Der Patient 
cnipflndet sehr bald die W ohlthat und athm et dann 
in tiefen Zugen das neubelebendę Sauerstoffgas ein.* 

Ein einziges auf diese Weise voii zu frflhem Tode 
gerettetes oder vor langem Siechthum hewahrtes 
Menschenleben wiegt wahrlich obige Ausgaben auf. 
Wie auf jedem grofseren Werke die bekannten Yer- 
bandkasten yorhanden sind,  so sollten auch diese 
Sauerstolfapparate vorrathig gehalten werden, um sie 
sofort in Gebrauch nehmen zu kflnnen.

Eigenes Leid, infolge von Kohlenoxydvergiftung, 
die den Verfasser auf einer Reise in Belgien im No- 
vember v. J. durcli mangelhaft eingeriehlete Oefen 
bezw. Kamine in seinem Zimmer belroflen hatte, 
yeranlafste ihu,  dieser Frage, wie schon 186S/69 in 
Duisburg, nochmals nalier zu treten und dio Ergeb
nisse neuerer Untersuchungen anderer Forscher den 
geehrten Fachgenossen vorzulegen, hofTentlich mit 
gutem Erfolg bei unvenneidlichen Unfallen.

B o n n ,  25. April 1897. Siegfricd Stein.

Yerwendung von Schweifseisen fur Mąschinen- 
bau/.wecke.

Hieruber machtę Hr. K n o k e  im „Friinkisch-Ober- 
pfalzischen Bezirksrerein des Ycreins deutscher In- 
genieure* naherc Mittheilungen. Er bemerkte, dafs 
fur Maschinenbauzwecke Schweifseisen in vielen Fallen

* Eingehendere Berichte iiber Sauerstóff-Inha- 
lationsversuche linden sich in der „MCkhchener Medic. 
W ochenschrift“ Nr. 31 vou 1895, von Dr. L. Pro- 
chownick, und im „Medic. Correspondenzblatt des 
Wiirttemb. arztlichen Landesvereins“ 1896, aus dem 
Karl-Olga-Krankenhause in Stuttgart, von Dr. L.Grosse. 
Aus beiden Zeitschriften giebt Hr. Dr. Elkan auf An- 
frage gerne Sonderabdrucke und sonstige Nachrichten 
wie Gebrauchsanweisung.

In umfassender Weise behandelt Dr. med. Rudolf 
Schwartan aus Altenwerder den Gegenstand in seiner 
Inaugural-Dissertation: r Die Therapie der Kohlenoxyd- 
Yergiftung mittels Sauerstofr-lnhalatioir, Druck von 
Louis Hofer in GOttingen. Er sagt am Schlufs seiner 
Abhandlung Seite 42: Ais Resultat der Yersuche er
giebt sich, dafs die Einathmung von reinem SauerstofT 
in der T hat ein sehr wirksames Antidot gegen das 
Kohlenoxyd bildet. Nebenbei will ich nur noch er- 
w ahnen, dafs ich auch Yersuche iti der Weise an- 
gestellt habe, wie sie sich in der arztlichen Praxis 
gest alten wurden. Auch hier zeigte sich der giinstige 
Effect der Sauerstóffinhklation.

rechl schwer zu entbehren s e i; dafs im Flufseisen 
bis heute ein gleiehwerthiger Ersatz gefunden sei, 
kOnne man entschieden verneinen. Im Maschinenbau 
wollo man da. wo man es mit reibenden Flachen zu 
Ihun habe, eine inSglichst liarte Oberflache haben, 
wahrend der Kern weich bleiben solle. Man kOnnte 
solche Theile zwar aus Stahl herstellen und dann 
h a rle n , doch sei dies keine so einfache pachę, wie 
hiiutigc Brilche geharteter Stahltheile beweisen. So 
sei es bekannt, dafs Fraser haufig bei ruhigem Stehen 
auseinanderspringen. Fiir die Erzielung einer harten 
Oberflache bei einem zahen Kern sei fruher allein 
Schweifseisen verwendet w orden, das nacli der Be- 
arbeitung eingesetzt wurde. Dabei sei es schwer 
gewesen, innerhalb 36 bis i-0 Stunden eine l ‘/a mm 
tie fe , harte Oberflache zu erhalten. Heute sei es 
bei Verwendung von Flufseisen se h r" leicht, eine 
wesentlich tiefergehende Hartung zu erzielen, weil 
Flufseisen ein homogener KSrper sei. Doch kdnne 
man hftulig beobachten, dals trotzdem die Hartung 
sehr ungleichmafsig s e i; ein Theil des KOrpers sei 
ganz hart, ein anderer dagegen ganz weich. Das sei 
ein Mifsstand, der vielfach sehr schwer empfunden 
werde. Mannesmann habe zwar den Yersuch ge- 
macht, fur diesen Zweck den sogenanntcn Verbund- 
stahl herzustellen, der innen weich ist und aiifseu 
eine harte Schicht hat. Es seien Kurbelzapfen fiir 
Locomotirrader aus diesem Materiał hergestellt worden, 
doch habe man damit keine guten Erfahrungen ge- 
macht, da sich der Stahhnantel bald von dem weichen 
Kern loslSste. Im Anschlufs daran betonie Hr. B a p p e l  
ebenfalls die Schwierigkeiten, die es m aclie, gule 
Zapfen herzustellen, und giebt a n , dafs die besten 
Ergebnisse mit gut ausgeschweifstein Siegener Eisen 
erziell werden.

Das Berg- mul Hiittenwcsen in liosnion nnd dor 
Herzogowina

gestaltele sich nach amtlichen Ouellen im Jahre 1S96 
folgendermafsen :

Erzeugt wurden:
a) B e r  g w e r  k s p r o d u c t e.

gegun 1S95
Kupfererz . . 4-003 t + 2277 t
Eisenerz . . . 23 213 t +  1047S t
Ghromerz . . 442 t — 264 t
Manganerz . . 6 821 t — 1 324 t
Braunkolile . 222 724 t +  27 282 l

b) I I u t t e n p r o d u c t e .
gegen 1895

Kupfer . . . 206 t + 101 t
Roheisen . . 10 120 t +• 7551 t
Gufswaaren . 1039 t — 41 t
MartiublScke . 3 265 t + 3265 t
Walzeisen . . 541S t
Kochsalz . . 13 720 t + 962' t

Die Erzeugung von Kupfer, Roheisen, B raun- 
kohle und Salz hat sich sonach wesentlich vergr5fsert, 
wogegen bei den Chrom- und Mauganerzen ein Ruck- 
gang eingetreten ist. Die Zunahme der Production 
von Eisenerzen und Roheisen ist eine Folgę der E r
weiterung des Eisenwerks Yares und der Herstellung 
einer Eisenbahnverbinduug desselben mit der Staats- 
bahn, wodurch die Abfuhr der reichen Eisenerze und 
des Roheisens von Yares wesentlich erleichlert wurde. 
Die Gesammtzahl der im Berg- und Huttenbetrieb 
beschaftigten Arbeiter betrug 3300 oder 579 mehr 
ais im Yorjalir, darunter befanden sich etwa 700 Fremde.

An wichtigeren Eiurichtungen bei den Berg- und 
Huttenwerken sind u. a. zu erwahnen der Bau eines 
zweiten ITochofens fiir 30 t Tagesproduction mit zwei 
neuen W inderhitzern und einem Dampf-Compound- 
geblase beim Eisenwerk Yares und der Bau einer
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neuen Kohlenaufbereitung mit mechanischer Verladung 
fur 500 t Leistung im Tag beim Kohlen werk Zenica.

Die Lange der Gruben- und Tageisenbahnen be
trug 33,126 km und hat gegen das Vorjahr eine Ver- 
langerung von 3,05 km erfahren.

Durch Organe der Regierung und der Gewerk- 
schaft „Bośnia* wurde das eocane Kohlenvorkommen 
im Majevica-Gebirge naher untersucht, woselbst eine 
Reihe von wenig machtigen, steilstehenden FIStzen

mit Kohlen von hohem Brerinwerth auftreten: ferner 
veranlafsten die in demselben Gebirge nachgewiesenen 
Oclspuren die Inangriffnahrne einer rationellen 
Schfirfung auf Petroleum, welche im Jahre 1897 
weitergefiihrt wird.

Schurfungen auf Eisenerze, Chrom- und Mangan- 
erze waren im Gebiet, der Usora und bei Zcpce im 
Gange.

(„Oestorr. Z. f, B - u. H.-W.“ 1897, S. 223)

Bucherschau.

Leitfaden fiir  die <juantitative chemischo Analysę. Yon 
Prof. Dr. Ca r l  F r i e d h e i m .  Fiinfte Auflage. 
Berlin 1897 (Carl Habel).

Das yorliegende Werk ist eine zeitgemalse Neu- 
bearbeitung des weit rerbreiteten Rair.mclsbcrg’schen 
Leitfadens fiir die quantitativc Analyse, welche von 
der Mehrzahl der beutigen Analytiker bei ihrem Stu
dium gebraucht worden ist.

Der Verfasser, welcher schon an der Yorhergehen- 
den Auflage mit Rammelsberg zusammen gearbeitet 
hatte, lia t es verstanden, auf Grund eigener Erfah
rungen beim Unterricht das Werk zweckmafsig, den 
Anforderiingen der Neuzeit entsprechend umzuge- 
stalten; er hat z. B. Mafsanalyse und Elektrolyse mit 
aufgenommen. Der Mafsanalyse ist sogar ein sehr 
grofser Raum gestattet (S. 56 bis 143). Auch die Gas- 
analyse ist. eingebend betucksichligt (S. 333 bis 415). 
Dem Anlanger namentlich sehr erwunscbt werden die 
zahlreichen Beispiele im dritten und die Angaben 
besonderer Metlioden im funften Abschnitt sein.

Was man yielleicht vermifst, sind Literaturańgaben, 
welclie esermOglichen, einzelneMethoden fiir besondere 
Kalle noch weiter verfolgen zu kónnen; dagegen sind 
ais ein h e r v o r r a g e n d e r  Zug des Buches lobend die 
Anmerkungen hervorzubeben, welche bei jeder passen- 
den Gelegenlieit darauf aufmerksam machen, aus 
welchem Grunde gewisse Operationen ausgefiihrt oder 
andere vermieden werden miissen.

Das Buch kann allen Analytikeru auf dem Felde 
der unorganischen Chemie angelegentlich empfohlen 
werden. Dr. 11. W.

D am pf kessd - Vorschriften nebst Anweisung, be- 
trelTend die Genehmigung und Untersuchung 
der Dampfkessel, vom 15. Marz 1897. Bei
G. D. Badeker in Essen. Preis 60 ej.

Bei den vielen Aenderuugen, welche die Be
stimmungen zur Genehmigung und Untersuchung der 
Dampfkessel erfahren haben, wird das yorliegende 
billige Buchlein jedem Dampfkesselbesitzer und Inter- 
essenten willkommen se in : es enthalt neben einem 
bezuglichen Auszug aus der Reichsgewerbeordnung 
die einschlagigen YerfOgungen, Vorscbriften u. s. w., 
wobei aber der auf S. 422 dieser Zeitschrift be- 
sprocliene Erlafs vom 25. Marz noch nicht beruck- 
sichtigt ist, — hoffentlich in der zutreffenden Ahnung, 
dafs das auf starken Widerspruch gestofsene Schrift- 
stiiek baldige ZurOcknahme iindet. S.

A p p e l t - B e h r e n d ,  Commentar zum Deutschen 
Zolltarif. Fortgefiihrt bis auf die Gegenwart 
und neu bearbeitet von C. B e h r e n d ,  Geh. Rech- 
nungsrath im Konigl. Preufs. Finanzministerium. 
Wittenberg 1897, R.Herrosć*sVerlag (II. Herrose). 
Preis geh. 25 geb. 26,75 J l .

Das erstmalig von dem im Jahre 187G verstorbenen 
Rechnungsrath im Preufs. Finanzministerium Appelt 
im Jahre 1875 herausgegebene Werk ist seitdem bis 
auf die Gegenwart von dem Geheimen Rechnungsrath 
in demselben Ministerium Behrend fortgefiihrt und 
wegen der grofsen Tarifrelorm im Jahre 1879 sowie 
wegen der spiiteren TaritSuderungen mehrmalś von 
ihm neu bearbeitet worden, so dafs er es schon 13ngst 
ais sein Werk hatte bezeichnen kOnnen. — Die jetzt 
yorliegende Auflage ist hauptsachlich durch die im 
Jahre 1891 und spater zwischen dem Deutschen Reiche 
und anderen Landem  abgeschlossenen, noch fiir eine 
Reihe von Jahren giiltigen Handels- und ZoIlvertrage, 
sowie durch das neu aufgestellte, seit dem 1. Januar 
1S96 in Kraft befindliche amtliclie Waarenverzeichnils 
zum Zolltarif erforderlich geworden. — Das Werk. 
welches, beilaufig bem erkt, seit der 1. Auflage auf 
einen dreimal grflfseren Umfang angewachsen ist, hat 
in ganz Deutschland schnelle Verbreitung gefunden 
und ais ein mit grofser Sachkenntnifs geschriebenes, 
zuyerlassiges Nachschiagebucli sich eiugehiirgert. In 
ihm iindet sich das im Tarifgesetz, dem Tarif, dem 
zugehorigen amtliciien Waarenyerzeichnifs und den 
sonsligen Ausfubrungshestimmungen des Bundesraths 
zerstreut eritlialtene Materiał ubersichtiieii und fur 
Jedermann leicht auffindbar geordnet. Auch sind bei 
jeder Tarifposition die bezuglichen Yereinbarungen 
in den Zoll- und Handelsyertragen fur die Waaren- 
einfuhr in das deutsche Zollgebiet, sowie die ein- 
schliigigen Tarabestim mungen, welche aufserdem im 
Anhang neben den sonstigen Instructionen fiir die 
Zollabfertigung vollstiindig wiedergegeben sind, an- 
gefiihrt. Ferner finden sich in dem Werke an be- 
treffender Stelle die fiir das Yerstandnifs des Tarifs 
crforderlichen technischen Erlauterungen und Ent- 
scheidungen der competenten BehSrden. Ein umfang- 
reiches W ortregister und eine Nachweisung der Zoll- 
ertrage im deutschen Zollgebiet fiir die Jahre 1893,
1894 und 1895 erhftheu noch den Werth des Werkes. 
Dasselbe. ist tur Kaufleute, Spediteure, Fabricanten. 
Juristen, Zoll- und Steuerbeamte u. s. w. geradezu 
unentbehrlich.

Die nach Abschlufs des Werks ergangenen wichti- 
geren Tarifentscheidungen sind in einem Nachtrage 
enthalten.
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lndustriclle
Itheinisch-westfiilisclics Kolilensyndicat.

In der in Essen am 29. Mdi abgehaltenen Zechen- 
besitzerversammlung gelangte nach der „Rh.-W. Ztg.“ 
zijftitchst seitens des Vorstandes der Bericht fur den 
Monat April zur Verlesung; es betrug darnaćh die 
reehnungsmafsige Betheiligungszilfer 3585879 t, die 
Fórdcrung 3251930 t, mithin die thatsiichliche Ein- 
schranfcung 333949 t =  9,31 % gegen 6,07 % im Vor- 
monat und 11,85% im April v. Js. Der Absatz setzt 
sich zusammen aus 1. Selbstverbrauch 836244 t,
2. Landdebit, 54550 t, 3. Lieferungen aut Zechen- 
vertrage 59 7l i-t, 4. Lieferungen auf Syndicatsyertrag
2 300 609 t, im ganzen 3257 207 t. Der Versand be
trug insgesammt 2420963 t, davon 95,28% gegeii
94,05 % im Yormonat fiir Rechnung des Syndicats. 
Der arbeitstngliche Yersahd der Syndicatszechen betrug 

April 1897 .Marz 1897 April 181*6
Kohlen 10 087 D.-W. 10181 D.-W. 9196 D.-W.
Koks 1 890 , 1 939 „ 1 830 „
Briketls 291 ,  300 „ 250 „

1 2 2 7 4  D.-W. 12426 D.-W. '  i l  282 D.-W.
Der Kohlenabs&tz betrug also 0,92 % weniger ais 

im Vormonat und 9,69 % mehr ais im gleichen Monat 
vorigen Jahres. Fur Koks sind die entsprechenden 
Zahlen — 2,23 % und -f- 3,59 %, fiir Briketts — 4,80% 
und +  13,57 %, fur den ganzen Absatz — 1,22 % und 
+  8,79 %. Des weiteren berichtete der Yorstand, 
dals Yerbrauch und Abrufungcn an Kohlen unge- 
schwScht anhalten, so dafs dieser Sommer fur den 
Kohlenbergbau so zu werden verspricht, wie er bis
her niclit zu verzeichnen w ar: es machte sich nament- 
lich Knapplieit in groben Nufskohlen empfindlich be- 
merkbar, so dafs Mehrforderungen zuruckgewiesen w er
den mufsten. Der regelmafsige Kohlenversand wurde 
vereinzelt durch Wagenmangel ungiinstig beeinflufst.

V ereins-

Verein deutscher Eisenhiittenleute.

P eter von Tnnner f .

B ei dem  S c h l u f s  d e r  R e d a c t i o n  t r i f f t  d i e  
s c h m e r z l  i cho  K u n d e  e i n ,  d a f s  a m 8. J u n i  zu 
L e o b e n  d a s  h o c h g e s c h a t z t e  E h r e n m i t g l i e d  
u n s e r e s  Y e r e i n s ,  P e t e r  R i t t e r  v on  T u n n n r ,  im 
e b e n  v o l l e n d e t e n  88. l . e b e n s j a l i r e  v e r s c h i e d e n  
ist .  W i r  b e h a l t e n  u n s  v o r ,  a u f  d i e  h o h e n ,  
i i h e r u l l  wo  E i s e n  e r z e u g t  w i r d ,  g e w u r d i g t e n  
Y e r d i e n s t e  d i e s e s  A l t m e i s t e r s  d e s  E i s e n -  
h u t t e n w e s e n s  um d i e  E n t w i c k ł u n g  u n s e r e r  
F a c h w i s s e n s c h a f t  d e m n a c h s t  e i n g e h e n d  ż u 
r u  ck z u ko m me  n.

llundschau.
Kudlicz-Feuerung.

In einer, von der Eisengiefserei J. K ud  l i c z  in 
Prag-Bubna herausgegehenen Broschure wird die 
unsern Lesern bereits bekannte* Unterwindfeuerung 
in Wort und Bild bcschrieben und dereń Yortheile auf- 
gezahlt und ferner angegeben, dafs die Kudlicz-Feuerung 
bei mehr ais 2000Anlagen in Berg- und lluttenwerken 
und anderen gewerblichen Anlagen Deutschlands und 
des Auslandes in Anwendung gekominen ist: gteicli- 
zeitig sind der BroschCire zahlreiche A n e r k e n n u n g s -  
s c h r e i b e n  beigefugt, welche von diesen Unter- 
nehmungęn dem E r  l in  d e r  ausgestellt sind.

Es ist nicht die Absicht. dieser Zeilen, uber die 
Feuerung und dereń Yorziige in eine Besprechung 
einzutreten, wohl aber auf eine e i g e n a r t i g e  B e -  
n u t z u n g v o n A n e r k e n n u n g s s c h r e i b e n  hin- 
zuweisen, welche eine Berliner kaufmannische Firma, 
P e r c y  S i m u n d t ,  „HOttenwerk, Stahl- uud Eisen- 
giefserei‘ , von einem Theil dieser, der Kudlicz- 
Feuerung geltenden und der o b e n  e r w a h n t e n  
B r o s c h u r e  e n t n o n i m e n e n  Anerkennungsschreiben 
macht, indem sie diese in einer Broschure „Patent- 
Injectoren-Feuerung" abdruckt. aber dabei alle W orte 
a u s  l a f s t ,  welche erkennen lassen, dafs die gezollte 
Anerkennung der K u d l i c z - F e u e r u n g  gilt, ob- 
wohl die Aussteller ihre Schreiben a u s d r u c k l i c h  
n ur  a u f  d i e  K u d l i c z - F e u e r u n g  bezogen haben.

W ir glauben eine Pflicht zu erfullen, indem wir 
diese eigenartige, durch Yergleich mit dem Original- 
schreiben von uns authentisch lestgestellte Benutżung 
von Anerkennungsschreiben hiermit iiflentlich bekannt 
machen.

Die Redaction.

* Yergl. „Stalli und Eisen" 1893 Nr. 12, S. 529.

A endertingen im M itg lieder-Y erzeichn ifs.
Hegerkamp, F., Giefsereichef bei der Firm a Henschel 

k  Sohn, Gassel.
Kottcrfeld, M., Hochofen - Betriebsassistent, Societe 

Metallurgique, Taganrog.
Kupffer, M., Nicopol-Mariupoler Berg- und Huttenwerk, 

Mariupol, Rufsland.
Mack, Dr. Fritz, Ludwigsburg (Wurttemberg).
Oelsner, O., Dr. phił., Betriebschef des Thomaswerks, 

Pompey bei Nancy, Hotel d’Angleterre.
Thomas, Alfred, Stahlwerks-Ingenieur, Eisenwerk Riesa, 

Riesa i. S.
Ukcna, Martin, Hutteningenieur und Chemiker, 

Ghemische Laboratorien in Rulirort und Dortmund, 
Dortmund, Miinsterstrafse 89.

N e u e  M i t g l i e d e r :
Amende, Paul, Ingenieur, Stablwerksbetriebsleiter im 

Eisenwerk Kladno, Kladno i. Bflhmen.
Y e r s t  o r b  e n :

Schoeller, Hugo, Hochfeld-Duisburg.

Yon den Verbandlungen der letzten Hauptversammlung uber:

Die Bedeutung und neuere Entwickłung der Flulseisenepugung
s:nd gebundene Sonderabdriicke zum Preise von 1,50 - durch di<k Geschaftsfiihrung zu beziehen.

U  1 1 1 V  * ̂  f  

1 **


