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deutscher Eisen- und Stahl-lndustrieller,
fOr den wirthschaftlichen Theil.

1. J a n u a r  1 8 9 3 . 13. Jahrgang,

ConYentioiielle Liięen.

jicseAufscliriftwahlteder inParis lebende 

Arzl M ax N o r d a u fiir ein merkwiir- 

diges Buch, worin er schreiende Wider- 

spriiche zwischen gangbaren religiosen, 

sitllichen und polilischen Yorstellungen einerseils 

und der nackten Wirklichkeijtandrerseits schonungs- 

los geifselte. Audi auf dem socialpolitischen Gebiet 

findet man ahnliche Gebrechen. In dem Partei- 

kampf fallen rechls und links Behauptungen, 

welche bei naherer Prufung wie Marzschnee an 

der Sonne vergelien. Die Aeufserungen unserer 

Socialdemokratie sind zum grofsen Theil Unwahr-. 

heiten oder Uebertreibungen, womit das liebe 

Stimmvieh gekodert werden soli.

Dem Kapitał dichtet man Siinden an, die das- 

selbe weder begangen hat, noch begeht. Neuere 

Unlersuchungen beweisen, dafs die landlaufige 

Klage, der Mittelstand versclivvinde allmahlig, 

werde von dem Grofsbesilz aufgezehrt, falsch 

ist, dafs im Gegentheil derselbe wachst, sieli 

aus den unteren Schichten. regelmafsig erganzt. 

Im Konigreich Preufsen mit rund 30-Millionen 

Einwohnern gehoren 21 Millionen zu den Klassen, 

dereń jiihrliches Einkommen 900 J t  nicht erreicht. 

Unter dem Rest von 9 Millionen liaben selb- 

slandiges Einkommen:
Personen Mark

2 435 000 von und uber 900
2 119 000 „ . . . .  900 bis

rund 36 000 , . . . .  14500
1 780 ....................  100 000

35 rnehr ais . . 900 000
4 , „ . . 4 000 000
1 ....................  7 000 000

Auf die Klassen mit mehr ais 100 000

3 000 
96 000 

5 000 000

Einkommen fallen nur 

Steuerertrags oder nur

1.13

1 8 #  

10 $
des

des

gesammten

gesammten

steuerpflichtigen Einkommens, weil die Steuer- 

salze stufenweise steigen.

Im Konigreich Sachsen, dessen Einwolinerzahl 

in den Jahren 1880 bis 1890 von 2 972 805 auf 

3 502 684, also um 17 % stieg, betrugen in der- 

selben Zeit:
Einkommen Personen Zunahme

.Mark 1880 1S)0 °.o

bis 1100 — — 22,3
ii ber 1100 bis 2200 105 226 167 768 59,4

2200 „ 3300 28102 39 869 41,9
3300 „ 4300 10 473 15 154 44,7

„ 4300 „ 5400 6 273 9189 46,5

Diese Zahlen sprechen fur sich selbst, be- 

durfen keiner weitern Erlauterung. Die offent- 

liche Meinung tibertreibt gern. Vor uns liegt ein 

Verzeichnifs der 7 reiehsten Leute in den Vereinigten 

Staaten yon Amerika mit Vermogen von 160 bis 

1750 Millionen Mark. Obenan steht der kurzlich 

verstorbetie Jay Gould, dessen Testament jedoch 

nicht mehr ais die stattliclie Summę von 

90 Millionen Dollars nachweisen soli, demnach 

nur den vierten bis filnften Theil der Schatzung. 

Wahrscheinlich ist es bei den Andern ahnlich 

bestellt. Sachkenner bebaupten, dafsjauch die 

verschiedenen Hauser Rothscliild uberschiitzl 

wiirden.

Der Vorwurf zunehmender Verarmung der 

untern Volksklassen geliort ebenfalls ins Reich 

der Fabel. Die Sparkasseneinlagen waclisen riesig. 

Wenn zwar die Stalistik noch nicht genau ermitteln 

kann, welchen Standen die grofsten Sum men zu- 

fallen, so steht doch die starkę Betheiligung der 

untern nachweisbar fest. Die Zahl der Familien, 

welche sich durch Fleifs und Sparsamkeit empor- 

arbeiten, iibersteigt die gewóhnliche Annahme. 

Beispielsweise sei auf die grofse Schaar der dem
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Arbeiterstand entstamrnenden Meister, Steiger und 

sonstiger Vor]eute hingewiesen. Auch dereń Nach- 

kommenschaft fallt selten in die Verhaltnisse 

zuruck, aus denen ihre Eltern hervorgingen.

In ewiger Bewegung wechseln Hab und Gut. 

Zustande wie die der englischen Aristokratie sind 

Ausnahmen, keine Regel. Die Befreiung der 

Schwarzen in Amerika, der Bauern in Rufsland 

bewirkte gewaltige Verschiebungen des Eigenthums. 

Die Gescbiclite kennt nur wenige Fiille, dafs grofse 

Vermogen sieli wahrend mehrerer Menschenalter 

in einer Familie erhalten haben. Die Fugger in 

Augsburg spielten zur Zeit von Karl V. eine Haupt- 

rolle ais Geldmacht, wie bald schwand dereń 

Einflufs! Das Bankhaus B a r i n g  b r o t h e r s  

in London galt fur fast unersclnitterlich, vor 

kurzer Zeit erlebte es jahen und unriihm- 

licben Sturz. Die Geldfiirsten dies- und jenseit 

des Oceans mogen nocb so reich sein, unauf- 

horlich finden Wandlungen, Theilungen, Verluste 

u. s. w. statt, welche die angesammelten Schatze 

nacli allen Richtungen zerstreuen. „Le Capital 

contribue donc lui-meme ii se suicider, k 

se volatiser“ sagt F r a n c i s  M a g n a r d ,  Haupt- 

. redacteur des Pariser „Figaro", „dieser — naćti 

der »Koln. Ztg.« — ebenso rubige ais klar- 

blickende Politiker“. Der Besitz bat centripetale 

und centrifugale Neigungen. Dafs erstere uber- 

wiegen, wird zwar behauptet, aber nicht bewiesen.

Die Erfahrung bestatigl keineswegs das von 

Lassalle aufgestellte „eherne Lohngesetz", wonacb 

steigende Lohne Vermebrung der Arbeiter- 

bevolkerung bewirken, infolgedessen die Lohne 

wieder auf das fur den Lebensunterhalt unbedingt 

erforderliche Mafs sinken. Gute Zeiten scbnellen 

sofort die Lohne cmpor, schlechte Zeiten 

sehmiilern zunachst den Unternehrnergewinn 

und erst bei liingerer Andauer die Lohne, welche 

wohl zeitweise fallen, jedoch mehr oder minder 

bald nicht nur ihre friihere Hohe wieder erreichen, 

sondern diese allemal uberschreiten, wahrend die 

Lebensmittel nicht in gleichem Mafs theurer 

werden. Die Lohnlisten der Werke bestStigen 

das Eine, vieljahrige Preislisten grofser Gonsum- 

anstalten das Andere. (Graphisch dargestellt erhalt 

man etwa folgendes B ild :)

(Die Ordinaten gelten ais Lebensmittelpreise 

und Lohne, die Abscissen ais Zeitraume. Die

Wellenlinie cd deutet die Schwankungen der 

Lebensmittelpreise, die Wellenlinie e f  die der 

Lohne a n ; diese sleigt stiirker ais jene.) Das 

Reichstagsmitglied Bebe l  glaubt iibrigens im 

Gegensatz z u Lassalle, dafs Wohlleben die Kinder- 

erzeugung vermindere, nicht vermehre.

Mit dem Wort „Hungerloline" wird boser 

Unfug getrieben, aus Einzelfallen auf die All- 

gemeinheit geschlossen. Die Section Bochum 

der deutschen Knappschaftsberufsgenossenschaft 

umfafste 1891: 141 085 Mitglieder mit einem 

jahrlichen Durchschnittslohn von 1068,24 Jh , 

dic Rheinisch-westfalische Hiitten- und Walzwerks- 

Berufsgenossenschaft 88 710 Arbeiter mit einem 

Durchschnittslohn von 1079 31 J(>. Die Arbeiter- 

verhaltnisse auf Gruben und Hiitten im Nord- 

und Siidwesten Deutschlands sind dem Unter- 

zeichneten aus einer fast 40jahrigen Thatigkeit 

hekannt. Die Auskómmlichkeit der Lohne ist 

bei mittlerer Kinderzahl zweifellos. Ueberschiisse 

sind moglich und nicht selten. Rechnet man 

das den Socialdemokraten und ihren Freunden 

vor, so gerathen sie in hellen Zorn, schimpfen 

gewaltig und verlangen, dafs der geringste Tage- 

lohner mit der starksten Familie sorgenlos ohne 

Entbehrungen beslehen konne. Durchschnittlich 

lebt der Mittelstand heute besser ais der Adel 

vor hundert Jahren, und der Arbeiter besser wie 

der damalige Burgersmann. Ausdrucklicb sei 

zugcgcben, dafs nicht in allen Landestheilen und 

nicht in allen Gewerbszweigen gleichgiinstige 

ZuslSnde herrschen, wic in den obengenannten.

Allmablige Besserung und Beseitigung der 

vorbandenen Sclmden ist Aufgabe der Gegenwart 

und Zukunft. Nimmcr gelingt das aber durch

•Umsturz unsercr ganzen Gesellschaftsordnung.

Berg- und Hiittenwerke erzielten Jahrzehnte 

lang keine Gewinne, erlitten sogar haufig grofse 

Verluste. Besitzer, Gewerken und Actionarc 

brachten unausgesetzt neue Opfer, um die Unter- 

nehmen aufrecht zu halten. Diese ungeheuren 

Summen flossen fast allein ■ in die Taschen der 

Arbeiter, trotzdem sprechen Socialdemokraten und 

leider auch andere Leute von geldgierigem

Protzenthum, das vom Schweifs der armen

Arbeiter sich maste. Wer erlebt und gesehen, 

wie viele ungliicklichen Kuxenbesitzer bei den 

ewigen Zubufsen stohnten, von welchen Sorgen 

sie gedruckt wurden, um ihr sauer verdientes 

Geld nicht zu verlieren, der gonnte aus vollem 

Herzen den Leuten nach den vielen mageren 

Jahren- endlicli wenige fette, welche obendrein 

den Arbeifern erst recht zu gule kamen.

„Conventionelle Liigen“ boser Art sind die 

der urtheillosen Menge vorgegaukelten Trugbilder 

von den gliickseligen Zustanden der socialisirten 

Gesellschaft. Die Sache ist gar nicht neu. 

Schon 1516 stellte T h o m a s  M o r u s  in einer 

Schrift: „de optima rei publicae statu deąue nova 

insula Utopia” den triiben Zeitverhaltnissen die
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Scliilderung eines erdachten Staats gegenuber, 

den Thomas Moore auf eine unbekannte Insel 

Utopia verlegt. Der Name dieses Eilands ist 

sogar sprtichwortlich geworden zur Bezeichnung 

reiner Hirngespinste.

In jiingster Zeit betraten Be J am y ,  H e r t z  ka 

u. A. mit ihren „Staatsromanen" ein ahnliches 

Gebiet. Sie schiidern den Staat bezw. die Ge- 

seilschaft der Zukunft ais ein irdisches Paradies.

So lange dies im Gewand der Dichtung geschieht, 

lafst sieli dagegen wenig einwenden. Wenn aber 

Herr August Bebel in seinem bekannten Buch 

„die Frau und der Soeialismus“ mit vollem Ernst 

solcb ideale Zustande ais sicher hinstellt, sobald 

seine Pattei zur Herrschaft gelange, dann kommt 

Einem der Verdaeht, dafs es dem guten Mann 

Jzeitweise im Kopf rappele. Herr Eu gen R i ch t er  

j hat den Schwindel treffend abgefertigt. In Form 

! einer kleinen Erzahlung bescbreibt er sehr spafs- 

liaft das neue Leben und Treiben. Alles endet 

mit einem grofsen Krach. Trolz des beifsenden, 

durchaus gerechtfertigten Spotts bezweifeln wir, 

dafs der Fortschriltsfiihrer einen einzigen Social

demokraten bekehite. Hunderttausende glauben 

an den in 13 Auflagen verbreiteten Unsinn und 

stimmen gesinnungstiichtig.

Die Leimruthe fur den Fang bethorter Gimpel 

wird aufserdem dick bestrichen mit der Versiche- 

rung, dafs das socialistische Jubeljabr nahe sei, 

dafs Ende des 19. Jahrhunderts der morsche 

alte Gesellschaftsbau sicherlich zusammenbreche. 

Selbst Gesinnungsgenossen Bebels wurde die 

Sache zu stark, sie verhohnten ihren Fiihrer in 

einer Zusammenstellung . seines hochtónenden 

Wortschwalls. Hier eine kleine Bliithenlese: 

„Die sociale Frage ist die Frage des Jahrhunderts, 

und das letzte Jahrzehnt desselben ist allem 

Anschein nacli berufen, wichtige Entscheidungen 

zu bringen. Dies zu verhindern, liegt in keines 

Einzelnen Macht, noch in der einer einzelnen 

Klasse." — „Die Partei, die wie die aufsteigende 

Fiut alle Damme (iberbraust, sieli uber Stadt 

und Land ergiefst bis in die reactionarsten Acker- 

baudistricte, diese Partei stelit lieute auf dem 

Punkte, wo sie mil fast malhemalisch genauer 

Berechnung die Zeit bestimmen kann, in der sie 

zur Herrschaft kommt.“ — „Dic deutsche Social- 

demokratie hal eine Slellung erobert, die ilir 

binnen kurzer Frist den Heimfall der politischen 

Maeht sichert." — „Die Verwirklichung unserer 

letzten Ziele ist so nahe, dafs Wenige in diesem 

Saale sind, die diese Tage nicht erleben werden.“ 

Der Griinder des Islams versprach seinen Kriegern 

zur Belebung ihres Mutlies fiir den Fali des 

Tods im Kampf gegen Unglaubige hochst sinn- 

liche Freuden im Jenseils. UnsereSocialdcmokraten 

sind kliiger, sie verheifsen ihren Anhangern schon 

hienieden alles Gute und Schone.

Eugen Richter bemerkte an einer andern 

Stelle sehr richtig, dafs die Zukunftsordnung der

Soeialisten sieli melir fiir Engel ais fiir Menschen 

eigne. Eigentlich miifsten die Leiter mit griind- 

liclier Erziehung des Volks zur Geniigsamkeit 

und Tugend beginnen, denn ohne diese Eigen- 

sebaften ist die neue Gesellschaft unmoglieh. 

Aber just das Gegentheil findet statt. keiner 

wagt den Leuten ein Spiegelbild ilirer Schwachen 

und Febler vorzuhalten. Hinweise auf wachsende 

Rohheit, Trunksucht u. s. w. werden mit der 

leichten Behauptung abgetlian, dafs den Ungliick- 

lichen nichts Anders tibrig bliebe, ais im Rauscli 

einige Stunden ilir Elend zu vergessen. Die 

starksten Ausschreitungen, die Greuel der Pariser 

Gommune, der Mord des Ingenieurs Walrin, die 

Vorgiingein Homestead u.dgl. tinden Vertheidigung, 

wenigstens Entschuldigung, wahrend befugle 

Strenge, geringe, oft nothige Hiirten der Arbeit- 

geber unter Aeufserung hóchsler Entriistung 

scbleunigst an den Pranger gestellt werden. Dem 

Arbeiter soli Alles gestattet sein, er hat nur 

Rechte, keine Pflichten. Wem Gelegenheit ge- 

boten zur grundlichen Beobachtung der Arbeiter, 

wer mit ihnen taglich verkehren mufs, der ge- 

winnt allmahlig die Ueberzeugung, dafs die 

raudigen Schafe unter ihnen nur selten „mildernde 

Umstiinde” beanspruehen kiinnen, dafs vielmehr 

die Uebelstiinde in sittlichen Mangeln liegen, die 

von den Fiihrern eher genahrt ais bekampft 

werden. Die Legende vom armen Mann, dessen 

„einziges Vergniigen im Schnapstrinken und 

Kindermachen" besteht, dient meist nur zur Be- 

miintelung hafslicher Blofsen.

Die Firma Fried. Krupp soli ilir Einkommen 

auf 6 bis 7 Millionen Mark geschatzt haben. 

Sofort reclmele man aus, welche Mehreinnahme 

jeder der beschaftigten Arbeiter haben wiirde, 

wenn das Werk nicht Einzelbesitz, sondeni 

Eigenthum der Allgemeinheit ware. W ir erlauben 

uns einige Fragen: 1. Ist es wahrscheinlich,

dafs eine vielkopfige, von der unberechenbaren, 

zufalligen Mehrheit gewahlte Leitung solche Er- 

tragnisse erziele wie die zeitige Verwaltung?

2. Wo blieben in diesem Fali die Ueberschtisse, 

welche jetzt zum grófsten Theil fur Verbesserungen 

der Einrichtungen wieder verwandt werden, also 

mitlelbar das Wolil der Arbeiter fórdern helfen ?

3. Wiirde eine socialistische Gescliaftsfiihrung 

die grofsen technischen und wirthschaftliehen 

Schwierigkeilen mit derselben eisernen Willens- 

kraft und demselben Erfolg iiberwunden haben, 

wie der Griinder des Werks ?

Im St. Etiennebezirk stellte eine Gesellschaft 

den ra-luslbringenden Betrieb ihrer Kohlengrube 

zu Monthieux ein. 300 Bergleute vereinigten 

sich mit anderweitiger Unterstiitzung zur Fort- 

selzung der Gewinnung. „La mine aux mineurs“ 

war das Feldgeschrei. Am 4. December 1891 

weihte man das Unternehmen feierlich ein. Alte, 

dem Syndical nicht angehorige Arbeiter erhielten 

ihre Abkehr. Der lOkopfige Ausschufs fand
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mehrfaltigen Widerstand^ Ein Unzufriedener 

wurde entlassen. Sofort legten sammUiche Leute 

die Arbeit nieder. Der Ausschufs trat ab, ein 

neuer in Thatigkeit. Die Kohlengewinnung er- 

wies sieli ais unergiebig, man weehselte die Be- 

triebsstelle mit kurzem Erfolg, plotzlich brachen 

Wasser durch. Ein neuer Wechsel half yorlaufig 

wieder, aber Sachkenner glauben nicht an die 

Dauer und weissagen ein baldiges Ende. Unseres 

Wissens scheiterten bislier alle derartigen Ver- 

suche. Auf dem letzten Socialistentag in Berlin 

mahnten die Fiihrer selbst zur aufsersten Vor- 

sicht bei Genossenschaftsbildungen, empfahlen 

dieselben nur fiir den Fali des zweifellosen Ge- 

lingens. Ehe sie aber die ganze Welt auf den 

Kopf stellen diirfen, mufs doch die praklische 

Durchliihrbarkeit der kiinftigen Arbeitsordnung in 

kleinerem Mafsstab erwiesen sein. Wollen oder 

konnen die Maulhelden das nicht, so sind.wir 

berechtigt, ihre kiihnen Piane ais eitle Ruhm- 

redigkeit zu bezeichnen. Es handelt sich iibrigens 

bei der Parteileitung gar nicht um segensreiche 

Organisation der Arbeit, sondern lediglich um 

politische Macht, welche der blinden Menge 

anheimfallen soli. Diese zu leiten und lenken, 

damit die Herrschaft an sich zu reifsen, das ist 

das Endziel. In Garmaux entstand ein 80tagiger 

Ausstand mit einer Lohneinbufse der Arbeiter 

von wenigstens 600 000 Frcs. lediglich aus poli- 

tischen Grunden. Die verschiedenen Arbeiter- 

verbande haben haufig nur wegen Machtfragen 

Arbeitseinstellungen veranlafst. Die Freiheit 

der Minderzahl wird zur „conventionellen Luge“, 

die Tyrannei der M^ehrheit zum unbedingten 

Gesetz. '■ ■

Die socialpolitischen Leistungen Deutschlands 

diirfen in Arbeiterkreisen keine Anerkennung 

finden, sie werden eine staatlich geordnete, ganz 

unzureichende Armenpflege genannt. Welchen 

Umfang diese aber bereits erreichte, mogen einige 

Zahlen andeuten. Der allgemeine Knappschafts- 

verein zu Bochum brachte im Jahre 1891 fur 

Kranken- und Pensionskassen rund 10 576 500 d l 

auf, davon 139117 Arbeiter 5 752 207 J6 , die 

Zechen 4 823 690 Letztere zahlten aufser-

dem in gleichem Jahr ais Mitglieder der Section 

Bochum der deutschen Knappschaftsberufsge- 

nossenschaft fur Unfallversicherung 2 966 679 Jb , 

demnach im ganzen 7 790 369 Nebenher 

laufen die grofsen Ausgaben —  der Muhewaltung 

gar nicht zu gedenken — fur Menagen, Consum- 

anstalten, Arbeiterwohnungen und sonstige Wohl- 

fahrtseinrichtungen. Beim Bochumer Verein be- 

trugen, diese indirekten Leistungen, einschliefslich 

der fur Beamten, seit dem Bestehen der Gesell- 

sch&ft bis 1886/87 allein 2 871000 J6 .

Luiderbeschrankten sich dieLegendenbildungen ' 

iiber unsere Arbeiterverhaltnisse nicht auf die 

aufsersten Fltigel der Parteien, sondern fanden 

auch sonst williges Gehor. Ein hochangesehenes

nationalliberales Blatt schrieb im Juni 1889 voller 

Begeisterung iiber den Staatssocialismus: „Alle 

hatten sich der Unterlassungssiinde schuldig ge- 

macht, der Staat, die Gesellschaft und die Ein- 

zelnen. Eingelullt durch die Sirenentóne der 

oden, herzlosen Manchesterlehre, hatte man sich, 

um mit einern beruhmten Worte zu sprechen, 

der Arbeiter nur dann erinnert, wenn es galt, 

Rekruten auszuheben; aufser dem Erlafs des 

Haftpflichtgesetzes und der diirftigen Arbeiter- 

Yorschriften hatte man zum Besten der Arbeiter 

noch fast nichts gethan." Dem wahrscheinlich 

in Berlin wonnenden Verfasser des Artikels scheinen 

die preufsischen Knappschaftskassen, welche etwa 

das leisteten, was jetzt die socialen Gesetze be- 

wirken, ganzlich unbekannt gewesen zu sein, 

ebenso die PrWatkranken- und Unterstiitzungs- 

kassen der Hiitten- und anderer Werke. Von 

den grofsartigen Wohlfahrtseinrichtungen fiir Ar

beiter in der engeren Heimat der betreffenden 

Zeitung scheint er keine Ahnung gehabt zu haben. 

Wenige Tage spater nannte dasselbe Blatt, in 

direktem Widerspruch mit seinen fruhern Aus- 

lassungen, die bedeutenden Leistungen der Saar- 

brucker Knappschaftskasse „eine Summę, vor der 

man den Hut abziehen mufs“ ," und berichtete 

ferner, dafs seit 1842 durch Unterstutzung der 

Konigl. Verwaltung der Bau von 5043 Bergmanns- 

hausern ermoglicht worden sei. Wenn das am 

griinen Holz geschieht, was lafst sich vom^diirren 

erwarten?

Das fromme Centrum behauptet, dafs nur 

echtes Christenthum die socialen Schaden heilen 

konne, weshalb das Weltgluck wohl von der^Ruck- 

kehr in den alleinseligmachenden Schofs der 

katholischen Kirche abhangt. „Ihre Thatigkeit 

wird um so wirksamer sein, je grofsere Freiheit 

der Bewegung ihr gelassen wird. Mogen das 

namentlich Diejenigen vor Augen haben, in dereń 

Hande das Heil der Staaten gelegt ist“, sagte 

Pabst Leo XIII. in seinem Rundschreiben iiber 

die Arbeiterfrage vom 17. Mai 1891 und kennt- 

zeichnet damit vielleicht unabsichtlich die Be- 

strebungen unserer Ultramontanen. Obendrein 

zeigen Einzelne, dafs die Lehre von der christ- 

lichen Nachstenliebe fur sie nur eine „conven- 

tionelle Liige“ ist.

Ais der grofse Ausstand im niederrheinisch- 

westfiłlischen Kohlenbezirk ausbrach, da mischten 

sich eine Menge unberufener, mit Arbeiterver- 

haltnissen ganzlich unbekannter Leute in den 

Streit, wiederholten ohne niihere Priifung die un- 

erwiesenen Anklagen der socialdemokratischen 

Fuhrer des Streiks und verdammten voller Ent- 

riistung die herzlosen Besitzer bezw. Leiter der 

Zechen, Die amtliche Untersuchung ergab mit 

wenigen Ausnahmen die Grundlosigkeit der Be- 

schuldigungen. Auf ein paar Falle, die sich 

im ordnungsmafsigen Weg der Beschwerde hiitten 

erledigen lassen, sturzte die ganze Meute der



Januar 1893. „ S T A H L  UND E IS E N .“ Nr. 1. 5

Gegner, um an diesen magern Knochen ihren 

Heifshunger zu stillen. Es war wiedermal „viel 

Larm um nichts“, die altklassische Geschichte 

von kreisenden Bergen und der Geburt des lacher- 

lichen Mausleins; aber monatelang wurden den 

Zeilungslesern thatsachliche Unrichtigkeiten auf- 

getisctit.

Marlin Luther fertigte „Heinz voa Engeland“ 

einst derb ab, weil Konig Heinrich VIII. auch 

„seinen Dreck an Ghristi Krone schmiere”, d. h. 

sich unbefugter Weise in theologische Streitig- 

keiten einmischte. Ohne die urwtichsige Grob- 

heit des grofsen Reformators entschuldigen zu 

wollen, denken wir unwillkiirlich jedesmal daran, 

wenn ein Aufdringlicher sein Licht uber Arbeiter- 

verhaltnisse, von denen er thatsachlich nichts 

versleht, ofTentlich leuchten lafst. Fast alle 

Stande betheiligten sich in den letzten Jahren 

an diesem Sport, namentlieh jungę Juristen 

und Verwaltungsbeamten fuhllen den Beruf 

dazu. An einer derart irregeleiteten Stimmung 

kranken wir Deutsche heute nocli; wo Strenge 

Noth thut, begegnet man vielfach bedenklicher 

Schwache. Von sachverstandiger Seite wird u. A. 

behauptet, dafs die fortgesetzte Gahrung im Saar- 

bezirk bei kraftigem Eingreifen der Behorden bald 

verschwinden wiirde. Wir konnen’s nicht beur- 

theilen, sondern relata referimus.

Niemand kann die Gefahrlichkeit einer Partei 

leugnen, welche den Umsturz der bestehenden 

Gesellschaftsordnung ais ihre Hauptaufgabe be-

trachtet, welche durch das unbeschrankte Wahl- 

recht — wenigstens in Deutschland —  auf die 

breiten Volksmassen einen stets steigenden Ein- 

flufs ausiibt. Trotzdem diinkt uns die allgemeine 

Angst iibertrieben. Die grenzenlose Furcht vor 

der Cholera schadigte im letzten Herbst Handel 

und Wandel mehr ais die Seuche selbst. Aehn- 

lich wirkt der Socialismus. Die offentliche Meinung 

sollte sich dagegen etwas kflhler verhalten, sich 

weniger mit der Sache und den Personen be- 

fassen. Beide verdienen wirklich kaum das Ueber- 

mafs von Beacbtung, welches man ihnen all- 

gemein zollt, die Eitelkeit der Fiihrer wird da- 

durch unnothig angespornt. Spallenlange Berichte 

brachten die Blatter der verschiedensten Richtungen 

iiber den letzten Parteitag in Berlin. „Der 

Socialdemokratismus will die Gesellschaft befreiep“, 

rief dort unter donnerndem Beifall Herr Frohme- 

Altona. „Jetzt will ich fliegen", sagte Till Eulen- 

spiegel auf der Laube des Rathhauses zu Magde

burg, verspoltete jedoch hinterher derb die zahl- 

reichen Narren, welche seiner Einladung zum 

Anschauen des Wunders Folgę geleistet hatten. 

Selbst heute ware so was noch moglich, denn 

die Dumrnen sterben in dieser Welt nicht aus. 

Der leichtglaubigen, urtheillosen Menge aber das 

Schicksal von Staat und Gesellschaft anheimzu- 

geben, ist die grófste „conventionelle“ Thorheit 

der Neuzeit.

Ein verniinftiges Wahlgesetz benShme bald 

dem- Socialismus seine beste Stiitze. j  Schlink.

Entladung der

Nach dem die von dem Unterzeichneten an- 

geregte Erhohung der Tragfahigkeit der Giiter- 

wagen im wesentlichen zum Abschlufs gekommen 

ist, diirfte ais die wichtigste der noch zu Iosenden 

wirthschaftlichen Aufgaben der Eisenbahnverwal- 

tung die Entladung der offenen Gtiterwagen bezw. 

Kohlenwagen zu betrachlen sein.

Es ist bekannt, dafs bereits seit einer Reihe 

von Jahren mit Errichtung des Staatsbabnwagen- 

Verbandes die grofsten Anstrengungen gemacht 

werden, um besonders bei der in jedem Herbst 

eintretenden Verkehrssteigerung den Wagenumlauf 

zu beschleunigen und dadurch den Wagenmangel 

thunlichst einzuschranken. Diese Anordnungen 

sind im allgemeinen von giinstigem Erfolge be- 

gleitet gewesen, und es ist nur der strengen 

Durchfiihrung derselben zu yerdanken, dafs der 

Wagenmangel sich nicht in einem noch grofseren 

Umfange geltend gemacht hat. In einer Beziehung 

jedoch, in belreff der raschen Entladung der 

Kohlenwagen, haben die bisherigen Bestrebungen 

einen nur theilweisen Eifolg gehabt, da die Staats-

Kolilenwagen.

bahnverwaltung eine Verbesserung des bisherigen 

Zustandes zunachst nur in der Richtung gesucht 

hat, durch eine Beschrankung der Be- und Ent- 

ladefristen bezw. durch die Erhebung von Stand- 

geld das Publikum in den Zeiten des Wagen- 

mangels zu einer moglichst raschen Be- und 

Entladung anzuhalten. Keine andere Anordnung 

ruft jedoch fortdauernd in allen betheiligten 

Kreisen eine so grofse Mifsstimmung hervor, wie 

die Abkiirzung der Ladefristen, weil dieselbe zu 

haufig zur Anwendung kommt, zu slorend auf 

die geschaftlichen Yerhaltnisse einwirkt und weil 

in vielen Fallen, und dies gilt im besonderen fiir 

die Landwirthschaft und fiir den Verkehr auf den 

Wasserumschlagplatzen, die Entladung innerhalb 

der abgekiirzten Entladefristen nicht moglich ist, 

auf diese Yerhaltnisse jedoch bei Berechnung des 

Standgeldes nicht immer in gentigendem Mafse 

Riicksicht genommen wird.

Nun sind z war in den letzten Jahren erleich- 

ternde Bestimmungen in der Richtung getroffen 

worden, dafs nicht nur von einer allgemeinen
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Abkiirzung der Fristen fur die Be- und Entladung 

der Wagon auf den Freiladegeleisen, sondern 

auch von der bisher in jedem Jahre ara 15. Sep- 

tember eingefiihrten allgemeinen Herabsetzung der 

Ladefristen fur Lagerplatzpachter und Anschlufs- 

inhaber auf 6 Stunden versuchsweise Absland 

genommen werden soli, und somit die Lade

fristen auf den Staatseisenbabnen allgemein

12 Tagesstunden betragen. Aber abgeseben 

davon, dafs es noch von weiteren Erfahrungen 

abhangen wird, ob diese Erleichterungen einen 

bleibenden Charakter haben werden, kann eine 

dauernd wirksame, die Interessen der Eisenbahn- 

vcrwaltung wie des Publikums in gleichem Mafse 

berucksichtigende Mafsregel nur in einer Erleich- 

terung in betreff der Entladung der Giiterwagen 

gefunden werden.

Auffallenderweise sind in den beiden letzten 

Jahrzehnten in betreff der leichteren, d. h. rascheren 

und billigeren Entladung der Kohlenwagen durch 

Einrichtung derselben zur Selbstentladung mit 

Ausnahme derjenigen Wagen, welche fur den 

Schiffsverkehr dienen, und entweder Seiten - und 

Bodenklappen haben, wie bei der friiheren Saar- 

briicker und Nassauischen Eisenbahn, oder mit 

beweglichen Stirnwanden versehen sind und mit- 

tels der in Ruhrort, Duisburg und Breslau vor- 

handenen Kippvorrichtungen entladen werden, 

keine weiteren Forlschritte zu verzeichnen, obgleich 

die von Jahr zu Jahr steigende Zahl der auf den 

Eisenbahnen zur Beforderung kommenden Mdssen- 

giiter dringend darauf hinweist, aucli in dieser 

Beziehung den Anforderungen der Zeit nach- 

zukommen.

Wenn erwogen wird, dafs auf den deutschen 

Balinen im Etatsjahr 1890/91 befordert wurden:

58 285 335 t Steinkohlen,
11 766 648 t Braunlcohlen,
5 740 870 t Erze,
4 424 542 t Erden, 

zusanunen 80 217 395 t,

und dafs diese 8 Millionen Wagenladungen mit 

Ausnahme der nach dem Auslande gehenden und 

des grófsten Theiles der zur Verschiffung kom

menden Mengen noch in der ursprunglichen. 

Zeit und Arbeit raubenden und deshalb kost- 

spieligen Weise mit der Schaufel entladen werden; 

wenn ferner erwogen wird, dafs der besonders 

hierbei in Betracht kommende Kohlenverkehr eine 

fortdauernde bedeutende Zunahme zeigt und allein 

die Mehrforderung des Steinkohlenbergbaus in 

den 11 Jahren von 1880 bis 1890 im Deutschen 

Reiche 23 065 480 t oder 49 % erreichte, im 

Ruhrrevier 13 152 772 t oder 58 % und in Ober- 

schlesien sogar 6 854 366 t oder 68,4 so er- 

scheint es hohe Zeit, hier endlicli die bessernde 

Hand anzulegen. Sowohl fur die Eisenbahnen 

wie auch fur Bergbau-lndustrie, Landwirthschaft 

und Handel ist diese Angelegenheit von besonderer 

Wichtigkeit, weil mit der Erhohung der Trag-

fahigkeit der Giiterwagen von 10 auf 12,5, 15 

und 30 t die Entladung noch weit mehr ais bisher 

erschwert und verlangsamt w ird, weil die aus- 

gedehnte Neubeschaffung von 15 -t-Wagen eine 

giinstige Gelegenheit bietet, die Wagen zur Selbst

entladung einzurichten, und weil der nicht allein 

in den Industriebezirken, sondern auch in land- 

wirthschaftlichen Gegenden herrschende Arbeiter- 

mangel, in Verbindung mit dem uberall auftretenden 

Bestreben nach Erhohung des Lohnes und Ver- 

kiirzung der Arbeitszeit es zur gebieterischen 

Nothwendigkeit maeht, auf eine Verminderung der 

Handarbeit Bedacht zu nehmen und dadurch 

wenigstens einen theilweisen Ersatz fiir die Lohn- 

erhohung und Abkiirzung der Arbeitszeit zu 

gewinnen.

Der Unterzeichnete hat bereits in der von ihm 

im Jahre 1876 veroffentlichten Schrift „Ueber 

den Koh lenverkehr  auf  den preufs i schen  

Ei senbahnen"  nicht nur im allgemeinen auf 

die grofsen Vortheile hingewiesen, welche durch 

eine raschere und billigere Entladung der offenen 

Giiterwagen zu erzielen sind, und an der Hand 

der im Auslande, besonders auf den englischen 

Bahnen gewonnenen Erfahrungen angedeutet, 

welche Wege zu diesem Zweck auf den ostlichen 

Bahnen eingeschlagen werden miissen, sondern 

auch dadurch die Bahn gebrochen, dafs auf seine 

Veranlassung 600 'eiserne, zur Selbstentladung 

mit doppelten Seiten- und Bodenklappen versehene 

Kohlenwagen bestellt, und aufserdem der Kohlen- 

bahnhof Wedding an der Berliner Ringbahn nach 

dem Muster der englischen Bahnhófe mit Sturz- 

geriisten zum Entladen der vorg;enannlen Wagen 

angelegt wurde. Obgleich die damit gewonnenen 

Erfahrungen nur von neuem das giinstige Urtheil 

bestatigt haben, welches sich die auf den eng

lischen und nordamerikanischen Eisenbahnen- 

allgemein iibliche Einrichtung der Wagen zur 

Selbstentladung. und der Sturzgeriiste auf den 

Balinhofen erworben und welches auch auf der 

friiheren Saarbriicker und Nassauischen Eisen

bahn zu einem gleichen Ergebnifs gefiihrt hat; 

obgleich sogar im Bezirks-Eisenbahnrath zu Frank

furt a. M. von Vertretern der Industrie erklart 

wurde, die Kosten der auf den Entladestellen zur 

Selbstentladung erforderliclien Vorrichtungen gern 

zu tragen, wenn dafiir ein Antheil an der Er- 

sparnifs der Expedilionsgebiihr gewahrt wiirde, 

hat die auf den englischen und amerikanischen 

Bahnen bewahrte Einrichtung der Kohlenwagen 

und Kohlenbahnhofe keine weitere Verbreitung 

gefunden. Es ist dies um so mehr zu bedauern, 

ais die Einrichtung der Kohlenwagen zur Selbst

entladung durch Anbringung doppelter Seiten- 

uncl B.odenthiiren keine wesentlicheu Mehrkosten 

erfordert, und nur die Anlage der Sturzgeriiste 

auf den Bahnhofen einen erheblichen Mehraufwand 

bedingt, der jedoch durch die raschere und bil

ligere Entladung und durch die bessere Aus-
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nutzung der Bahnhofe wieder ausgeglichen wird. 

Der Eisenbahninspector von Borr ies liat zWar 

ebenfalls in den von ihm verofifentlichten Reiśe- 

bemerkungen iiber die Betriebsverhaltnisse der 

amerikanisclien Eisenbahnen die dort bestehenden 

Einrichtungen mit folgenden Worlen empfohlen:

„Die fiir den Kohlen- und Erzverkehr dienenden 

offenen Gtiterwagen sind in Nordamerika fast 

sammtlich mit Bodentriehtern und Klappen ver- 

sehen, welche ein rasches Ausladen an jeder 

Stelle der auf entspreehenden Geriislen liegenden 

Ausladegeleise geslatten. Da diese Einrichtung 

wesenllich besser ais die liier an einzelnen Hiifen 

eingefiihrte Kippvorric!ilung ist, und namenllich 

eine weit allgemeinere Verwendbarkeit besitzt, so 

diirfte es sich empfehlen, die Einfiihrung derselben 

einmal sorgsam zu erwagen, um so m ehr, ais 

sich die zweiachsigen Wagen fiir die Anbringung 

der Trichter und Bodenklappen besonders gut 

eignen. “

Nach den vorliegenden Erfahrungen erscheint 

es jedoch aussichlslos, * dieses auf den englischen 

und amerikaniscben Bahnen fast allgemein iibliche 

vollkommenere Verfahren der Entladung zur 

allgemeinen Einfiihrung zu bringen, man wird 

sich vielmehr in der Erwagung, dafs das Beste 

der Feind des Guten ist, zsveckmiifsig darauf 

beschninken miissen, das zwar minder vollkom- 

mene, dafiir aber in betreff der Einrichtung der 

Wagen und der Bahnhofe eitifachere System 

zu wahlen, bei welchem die Wagen seitwarts 

unter Benutzung von Rutschen entladen werden. 

Dieses Yerfahren, welcnes auf den preufsischen 

Bahnen nur ausnahmsweise Anwendung gefunden 

hat, ist bisher in der grofsten Ausdehnung und 

in der vollkommenslen Weise auf den oster- 

reichischen Bahnen und zwar auf dem Kohlen- 

bahnhof der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn in Wien 

zur Ausfiihrung gekommen und in der erwahnten 

Schrift des Unterzeichneten: „Ueber den Kohlen- 

verkehr der preufsischen Eisenbahnen®, be- 

schrieben und durch' Zeichnungen naher dar- 

gestellt worden.

Da bei diesem Verfahren die Wagen in der 

bisher ublichen Weise nach einer Langseite hin 

entladen werden, daher einer besonderen Con- 

struction nicht bediirfen, so kommt es nur darauf 

an, das Entladen der Wagen dadurch zu erleich- 

tern, dafs dieselben nach dem Vorgange der 

osterreichischen Eisenbahnen mit 2 Thiiren an 

jeder Langseite rersehen werden, eine Anordnung, 

die nnsere Wagen bisher nur t he i l  we i s e  be- 

sitzen. Im iibrigen ist, allerdings bei diesem 

Yerfahren eine raschere Entleerung der Wagen 

an sich nicht zu erreichen, der Yorlbeil dieser 

Entladungsweise in Rutschen oder Schiitttrichter 

ist vielmehr darin zu suchen, dafs die Entladung 

der Wagen nach der Laderechtstellung auf den

* Warum? Die licd.

Entladegeleisen soforl und unabhiingig von der 

Ankunft der Landfuhrwerke anfatigen kann, somit 

die Entladung und Wiederverwendung der Wagen 

erheblich beschleunigt und dadurch jedenfalls auf 

die Beseitigung des Wagenmangels hingewirkt 

wird.

Mit der nach erfolgter Laderechtstellung sofort 

zu bewirkenden Entladung der Wagen und zwar 

am zweckmiifsigsten durch Bahnhofsarbeiter diirfte 

auch die Frage der Abkiirzung der Entladefristen

— eine Frage, die bekanntlich zu steten Klagen 

Veranlassung gegeben hat —  an Bedeutung ver- 

lieren. Bei der vorerwahnten Entladung der 

Wagen in Rutschen oder Schutttrichter liegt 

naturgemafs der Schwerpunkt in der Anlage 

dieser Rutschen bezw. Schutttrichter und der 

unter dem Bahnplanum vertieft anzulegenden 

. Ladestrafscn. Die Tiefe, in welcher dieselben 

unter dem Bahnplanum anzulegen sind, wird 

einerseits von den Terrainverhaltnissen, anderer- 

seits davon abhangen, welche Grofse man den 

Rutschen bezw. Schiittlrichtern mit Riickśicht 

auf den -Umfang des Verkehrs und die Grofse der 

abzulagernden Kohlenmengen geben will. Handelt 

es sich darum, die Rutschen nur zur Aufnahme 

einer Wagenladung anzulegen, so wird natur

gemafs den Rutschen eine nur geringe Ausdeh

nung und der Ladestrafse eine nur geringe Ver- 

tiefung zu geben sein, wiihrend bei der Anlage 

von Kohlenbahnhofen, auf denen es sich um die 

Ablagerung grofserer Massen handelt, die Grofse 

rlcr Rutschen vorzugs\veise von der Ausdehnung 

des Yerkehrs abhangen wird. *

Wenn auch durch die Einrichtung.der Rutschen 

bezw. Schutttrichter die Kosten fiir die Anlage 

der Bahnhofe erhoht werden, so wird es doch 

in vielen Fallen durch eine geschickte Benutzung 

des Terrains moglich sein, die Ilohenlage des 

Planums und der Ladestrafsen so zu wahlen, 

dafs dadurch eine Ersparnifs an Erdarbeiten er- 

zielt wird. In jedem Falle wird der Nachweis 

unschwer zu fiihren sein, dafs die Mehrkosten in 

der Anlage der Bahnhofe gegen die Yortheile, 

welche durch die raschere Wiederbenutzung der 

Wagen erzielt werden, nicht in Betracht kommen, 

abgesehen davon, dafs bei einer grofsen Anzahl 

von Bahnhofen die Yerhaltnisse selbst schon auf 

die Einrichtung von Rutschen hinweisen und dereń 

Anlage mit nur geringen Yeranderungen und 

Kosten verkniipft ist.

■ Die rasehe Entladung und schleunige Wieder

benutzung der Giiterwagen ist eine Frage von 

der hochsten wirthschaftlichen Bedeutung fiir die 

Eisenbahnen, und zwar einerseits in betreff der

* Wenn die Geleise liochgelegt und Rutschen 
gebaut werden, so erscheint uns die Anbringung von 
Bodenklappen in den Wagen eine verbalLnifsn)Sfsig 
geringe Arbeit zu erfordern, die eine wesenlliche 
Yerbesserung gegen seitliehe Entladung mit sich 
bringt. Die Red.
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besseren Ausnutzung des Wagenparks und Be- 

seitigung des Wagenmangels, andererseits in betreff 

der besseren Ausnutzung der Bahnhofe.

Alle Versuche, eine bessere Ausnutzung der 

Giiterwagen durch eine Beschleunigung der Giiter- 

ziige zu erreichen, haben sich bislier ais vergeb- 

licli erwiesen. Auf Yollbahnen betragt bereits 

die grófste zulassige Fahrgeschwindigkeit der 

Giiterziige 45 km in der Stunde. Diese Maximal- 

Grundgeschwindigkeit findet indessen nur bei Eil- 

giiterztigen, welche mit einer geringeren Achsen- 

zahl von etwa 50 bis 60 Achsen befórdert werden, 

Anwendung. Aber auch bei diesen Ziigen, welche 

nur auf yerkehrreichen Bahnen befórdert werden 

und in der Regel nur auf den grofseren Stalionen 

halten, sinkt infolge des Aufenthaltes auf den- 

selben die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit 

einschl. der Aufenthalte auf etwa 35 bis 30 km 

in der Stunde. Auf Vollbahnen schwankt die 

Grundgeschwindigkeit der gewohnlichen Giiterziige 

zwischen 25 bis 35 km und betragt im grofsen 

Durchschnitt 30 km in der Stunde.

Wahrend aber auf zwTeigeleisigen Bahnen, auf 

denen die regelmafsige Durchfiihrung der Guter- 

ziige weniger Schwierigkeiten begegnet, selbst bei 

den sogen. geschlossenen, langere Strecken ohne 

Aulenthalt durchfahrenden Giiterziigen die Fahr

geschwindigkeit pro Stunde auf etwa 20 km herab- 

sinkt, vermindert sich dieselbe bei gewohnlichen, 

auf allen Stationen haltenden Local-Giiterziigen, ins- 

besondere auf eingeleisigen Bahnen, auf welchen 

die Beforderung der Giiterziige wegen der langen 

Aufenthalte auf den Stationen mit grofsen Zeit- 

verlusten verkniipft ist, bis auf etwa 12 km, be

tragt also nur etwa 1/s der fiir Giiterziige ge- 

wohnlich angenommenen Grundgeschwindigkeit. 

Es geht hieraus hervor, dafs eine Beschleunigung 

der Giiterziige weniger in einer Erhohung der 

Grundgeschwindigkeit, was auch im Interesse der 

Oekonomie und Sicherheit des Betriebes weniger 

zu empfehlen ist, ais in einer Yerminderung der 

Aufenthaltszeiten auf den Stationen gesucht werden 

mufs. Und diesem Ziele, mit welchem unzweifel- 

haft eine Beschleunigung des Wagenumlaufs und 

damit eine wresentliche Erhohung der Leistung 

der Giiterwagen verbunden ist, sind auch neuer- 

dings die Bestrebungen unserer Staats-Eisenbahn- 

verwaltung zugewandt, indem schon seit einer 

Reihe von Jahren fiir die Beforderung von Kohlen 

in geschlossenen Ziigen vom Ruhrkohlenrevier 

aus in der Richtung nach Holland und Belgien 

ermafsigte Zugtarife erstellt und die Kohlengruben 

zur Verminderung des Rangirdienstes und zur 

Beschleunigung des Wagenumlaufs wiederholt

ersucht worden sind, auf die Beforderung der 

Kohlen in geschlossenen Ziigen hinzuwirken. 

Diesem Ersuchen wiirde seilens der Kohlengruben 

in grófserem Umfange entsprochen werden kćinnen 

und dieselben jedenfalls auch bereit sein, die 

damit verbundenen Schwierigkeiten und Mehr- 

kosten in weiterer Ausdehnung ais bisher auf 

sich zu nehmen, wenn die sogen. Zugtarife nicht 

nur auf einige wenige Verkehrsbeziehungen be- 

schrankt, sondern fiir den Kohlen- und Koks- 

verkehr allgemein eingefiihrt und aufserdem ge- 

stattet wiirde, dafs die Beladung eines Sonder- 

zuges nicht ausschliefslich auf einen Schacht 

beschrankt wird, sondern auch von mehreren be- 

nachbarlen, ein und derselben Grube gehórigen 

Schiichten erfolgen kann.

Dieses geringe Entgegenkommen der Eisen- 

bahnverwaltung wiirde bei weitem aufgewogen 

werden durch die grofsen Vortheile, welche mit 

der ausgedehnteren Beforderung von Kohlen und 

Koks in geschlossenen Ziigen fiir die Beschleu

nigung des Wagenumlaufs, Verminderung des 

Rangirdienstes, Entlastung der Bahnhofe und 

somit allgemein fiir die Yerminderung der Betriebs- 

ausgaben zu erwarten sind.

Wie es fast 2 Jahrzehnte gedauert hat, ehe 

es trotz aller Bemiihungen in Wort, Schrift und 

praklischem Beispiel gclungen ist, die so natiir- 

liche und mit so grofsen fmanziellen Vortheilen 

verbundene Erhohung der Tragfiihigkeit der Giiter- 

wagen zur allgemeinen Einfiihrung zu bringen, 

so scheint auch die Frage der Entladung der 

Giiterwagen einem ahnlichen Schicksal zu unter- 

liegen. Alle Betheiligten : Eisenbahnen, Beigbau, 

Industrie, Landwirthschaft leiden unter den vor- 

handenen Uebelstiinden, aber Niemand macht auch 

nur den Versuch, dieselben zu beseitigen, obgleich 

bei einem gemeinsamen Vorgehen der Bezirks- 

Eisenbahnrathe, Handelskammern u. s. w. die 

Eisenbahnverwaltung voraussichtlich es nicht ab- 

lehnen wiirde, die Liisung dieser Frage in die 

Hand zu nehmen.

Gegeniiber den haufigen Klagen uber den 

Wettbewerb Englands und Nordamerikas auf 

dem Weltmarkte und dem dabei geltend gemachten 

Vorsprunge, den beide Lander in Bezug auf die 

giinstigere Lage der Industriebezirke und Erz- 

lagerstatten fiir die Verkehrsverhaltnisse haben, 

macht es einen wenig ermuthigenden Eindruck, 

dafs wir, wie die vorliegende Frage zeigt, beiden 

Landern auch in solchen Einrichtungen nach- 

stehen, dereń Abanderung in unserer Hand liegt.

Schwabe,
Geheiracr Rcgierungsralli a. D.
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Darstellung und Ermittlung yon Arbeitsleistungen bei der 

Herstellung' der eisernen Ueberbauten der neuen Weiclisel- 

Briicke bei Dirscliau.

Yon Regierungs- und Baurath M ehrtens.

Jeder Tecliniker, der einmal in der Lage war, 

iiberschlagliche Berechnungen der Kosten oder 

des Zeitaufwandes fur die Herstellung grofserer 

Bauten in kurzer Zeit liefern zu miissen, wird 

den grofsen Nutzen zuverlassiger statistisclier 

Angaben uber Leistungen und Kosten derarliger 

Ausfiihrungen schatzen gelernt haben. Wenn 

solche Angaben von allgemeinem Nutzen sein 

sollen, so miissen darin sowohl die Gesammt- 

kosten des Bauwerks ais auch die Kosten der 

wichtigsten Einzelarbeiten bei seiner Herstellung 

(z. B. fiir Griindungen, versehiedene Arten von 

Mauerwerk, fur Geriiste, Eisenbauten u. s. w.), 

wie die Kosten verscliiedener Einheitsmafse (t, m, 

cbm, qm u. s. w.) zergliedert erscheinen. Ais 

naheres Beispiel, wie diese Kostengliederung 

diesseits gedacht wird, seien die Kostenermitt- 

lungen uber die Ausfiihrung und Unterhaltung 

steinerner Brucken im II. Bandę des Handbuchs 

der Ingenieurwissenschaften angefiihrt. Darin er- 

scheint in Tabelle IX , S. 366 bis 367, eine 

Slatistik der^Gesammtkosten aller bedeutenden in- 

und auslandischen steinernen Brucken, ausgedriickt 

durch die Einheitssatze fiir das cbm Mauerwerk, 

fur 1 m Briickenlange und fiir 1 qm Ansichts- 

flache des Bauwerks. Jedes Bauwerk ist dabei 

in seinen Hauptabmessungen insoweit feslgelegt, 

dafs schon allein danach durch einen Vergleich 

eine annahernde Kostenbestimmung fiir eine 

ahnlich gestaltete Briicke moglich ist. Es sind 

aber auf den Seiten 355 bis 371 aufserdem noch

— aus den zu Gebote stehenden literarischen 

Quellen —  viele Einheitssatze von Leistungen 

und Kosten fiir die wichtigsten Einzelarbeiten, 

ais Materialbeschaffung, Vorbereitung, Verarbeitung 

und Versetzen der Materialien, Geruste, Gerathe 

u. s. w. zusammen geti'agen.

Leider ist unsere technische Literatur nicht 

sehr reicli an ahnlich gegliederten kosten- 

statistischen Angaben, wohl deshalb, weil es bei 

vielen Bauten unterlassen oder nicht fiir der 

Miihe werth gehalten wird, wahrend der Bau- 

ausfiihrung durch geeignete, regelrechte und aus- 

fuhrliche Aufzeiclinungen die nothigen Unterlagen 

dazu zu schaffen. Riihmliche Ausnahmen machen 

in dieser Beziehung viele franzosische Veróffent- 

lichungen, wie denn iiberliaupt unsere fran-

1.13

zosischen Gollegen mehr auf eine in der Sache 

und in der Form vollendele Darstellung ihrer 

Erfahrungen geben, ais es bei uns meislens 

geschieht.

Nachstehende Angaben uber die bei der Her

stellung der eisernen Ueberbauten der neuen 

Dirschauer Briicke angestellteu Ermittlungen von 

Arbeitsleistungen bilden einen kleinen Beitrag zur 

Kostenstatistik im obigen Sinne. Die Angaben 

beziehen sich sowohl auf die Herstellungsarbeiten 

in der Werks t a t t  ais auch auf der Baustel le.  

Wenn auch die Angaben iiber die Leistungen 

in der Werkstatt vielleicht noch eingehender und 

vollstandiger hatten sein konnen, so hat doch 

auf dereń Wiedergabe im gesthaftlichen Interesse 

der Unternehmerin — Gesellschaft Harkor t  in 

Duisburg —  hier verzichtet werden miissen.

Die den Angaben zu Grunde liegenden regel- 

mafsigen Aufzeiclinungen der Beamten der Bau- 

verwaltung bestehen aufser aus dem Inhalte der 

betreffenden Tagebiicher, liauptsachlich aus bild- 

lichen Darstelluugen iiber den Verlauf der in 

Frage kommenden Arbeiten.

Der die Werkstattsarbeiten iiberwachende Auf- 

sichtsbeamte der Bauverwaltung hatte nach Mafs- 

gabe einer besonderen Dienslanweisung alle 

4 Wochen zweierlei Aufzeichntingen zu machen. 

Die eir.e betrifft die bildliche Dar s t e l l ung  fiir 

das angel iefer te,  bearbei tete,  zugelegte,  

a b g e n o m m e n e  u nd  v e r s a n d t e  Bri icken- 

r na t e r i a l  fiir die einzelnen Briickenoffnungen, 

nach Gewicht in Tonnen. Das Muster einer 

solchen —  fiir die Ueberbauten der Weichsel- 

briicke —  ist in der Abbild. 1 gegeben. Darin 

bilden die senkrechten Theillinien den Mafsstab 

fiir den Zeitpunkt des Beginnes oder der Be- 

endigung der Arbeiten fiir die am Bandę be- 

zeichneten Briickentheile; die wagerechten Linien 

geben dagegen die zur Verarbeitung gelangten 

Materialienmengen in Tonnen an. Die Kenn- 

zeiclinung der einzelnen Arbeitsabschnitte —  

Anlieferung, Bearbeitung, Zulage, Abnahme, 

Versandt —  erfolgt in der Art, wie es in der 

Abbildung angegeben ist.

Die Linien der Darstellung werden fiir die 

verschiedenen Oeffnungen in verschiedenen Farben 

gezeichnet.

2
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Darstellung des Verlaufs der W erkstattsarbeiten fiir die neue WeichseibrUcke bei Dirschau.

Abbildung 1.
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Aufser dieser bildlichen Darstellung hatte der 

Aufsichtsbeamte noch eine summarische Zu- 

s a m m e n s t e i l u n g  der  G e w i c h t e  f u r  a b - 

ge nom m e n  es u n d  v e r s a n d t e s ,  a u f  der  

B a u s t e l l e  ange l i e fer l es  Br uckenma l e r i a l  

anzufertigen und dem leitenden Beamten auf der 

Baustelle zu iibersenden. Letzterer vervollstandigt 

die Zusammenstellung hinsichllich des Gewichts 

der zusammengebauten Briickentheile und fertigt 

aufserdem noch eine bildliche Darstellung des

mufste auf die farbige Darstellung verzichtet 

werden, statl dessen ist entspreehend verschiedene 

S t r i c h e l u n g  gewahlt. Ein Feld des Netzes 

ist hoch genug, um nothigenfalls 3 Striche unter- 

einander aufnehmen zu konnen, z. B. g e l be r  

Strich fur Geriistaufstellen, b l a u e r  Strich fiir 

Heben und Zusammenstellen der Eisentheile, 

rother  Strich fiir Nieten. In der Regel wird 

aber ein Feld nur 1 bis 2 Striche zu erhalten 

brauchen.

Darstellung des tiiglichen Verlaufs der Aufstellungs-Arbeiten fiir die neue Weichselbrllcke hei Dirschau.
6. OoPfnung. Etatsjahr 1891/92. (8—12. Woche.) __________________

Kr.
B e n e n n u n g  und  M a f s 

itł
Aufstellungsnirbciten

UntergerOil d*r 6. OfeSTnung

ObcrgcrłUl der 0. Oeffnung

Fahrbuhn and unler«r W indvtrbniid

20  21 22 £3  24 25  26

Trngłiita

UntfrgurŁ

EmUtcifen und F.ndquerv*rbindungen

Sclir&K»troh«n

Obcrgurt

Olwrer „Wimlvcrband

Uger

Falirbflhn (Schwollcn u. ■■ w.)

Ausr&itung

Probebelutung

P ln lurbc ilcr iit Schmiedo, M łguzin u, a. w.

Beim OtrDłiaufłUlUu

Beim Truinporl bU i

Bcnn Heben, V *rbring« j und Zuw»mm«n»Ullen

Cełarimt-ArWUriahl

Zeiclicn-Erktirung:

— —  AufcM litng der Ra»tung«n. ----- Nieten. +  A um U tung.

f  Heben, Vcrbring<n uud ZnaammenateMen \  A<if#ng f ^  0 

\ der Eii*ntUeilo - ^  Endo \

Abbildung 2.

Verlaufs der Aufstellungsarbeiten nach dem Muster 

der Abbild. 2. Darin wird die Leistung jedes 

Tages und jeder im Scherna unter den Nrn, 1 

bis 14 verzeichneten besonderen Arbeitsgattung 

durch einen wagerechten Strich eingetragen und 

zwar in demjenigen Felde des Darstellungsnetzes, 

das dem betreffenden Tage und der darzu- 

stellenden Arbeit eritspricht. Welche Farbę der 

Strich erhalten mufs, ist aiis der auf dem Rande 

des Schemas gegebenen Farbenbezeichnung zu 

entnehmen. Fur die Wiedergabe der Abbildung

Aufserdem ist die tagliche Anzahl der Arbeiter, 

die bei den einzelnen Arbeitsgattungen (Gerust- 

aufstellen, Heben, Zusammenstellen, Nieten) be- 

schaftigt werden, im betreffenden Felde einzu- 

tragen. Die hierzu dienenden Felder 15 bis 20 

haben eine solche Hohe, dafs eine dreizifferige, 

senkrecht gestellte Zahl darin Platz hat. Schliefs- 

lich sind die Tage der Ausrilstung, der Probe- 

belastung und von Anfang und Ende des zweiten 

Anstrichs, wie auf dem Rande des Schemas 

Yorgeschrieben, bei den Nrn. 12 bis 14 einzutragen.
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Mit Hiilfe der vorbeschriebenen Aufzeich- 

nungen, eingeschlossen die besonderen Aufzeich- 

nungen der Aufsichtsbeamten, sind die folgenden 

Tabellen zusammengeslellt.

Tabel l e  1.

Yertlieilung ller Tagewerke auf die Elementar- 

Arbeiten in der Werkstatt.

Nr.
Bezeichnung 

der Elemenlar-Arbeit

Anzalil der Tagewerke bei 

Herstellung von

6 Ueber- 
bauten 
=  6519 t

1 Ueber- 
bau 

=  1086,51
11

1 Pchmieden.................... 717 120 0,11
2 Bankarbeiten................ 19 861 3 310 3,05
3 Ankfirnen.................... 8 396 1 399 1,29
4 Versenken.................... 477 79 0,07
5 Drehen ........................ 685 •114 0,11
6 B o h re n ........................ 10181 1 697 1,56
7 Lochen ........................ 159 26 0,02
8 Scheeren .................... 1 666 278 0,26
9 H o b e ln ........................ 4 475 746 0,69

10 Frasen ........................ 401 67 0,06
11 R icb ten ........................ 3 496 583 0,54
12 Nieten............................ 6 606 1 101 1,01
13 H iilfe ............................ 8 568 1428 1,31
14 Ilolzarbeiten................ 212 35 0,03
15 Schrauben ................... 32 5 0,005
16 Kaltsagen................... 155 26 0,02
17 Stofsbank.................... 44 7 0,007
18 Beizen u. Anstreiehen . 15 646 2 608 2,40
19 Meister, Maschinisten . 3 520 587 0,54
20 Heizer, Magazinarbeiter 7 823 1 304 1,20

Zusammen . . 93 120 15 520 14,282

Tabe l l e  2.

Vertlicihnig der Elonientar -Arbeiten 
auf der Baustelle.

Tagewerke bei den Elemenłar-Arbeiten
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Nr.
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4 3 770 1680 2140 7 030 2 740 5 570 22 930
3 3 350 1330 1680 5 980 2 600 5 50C 20 440
2 3 280 1180 1680 5 770 2210 6 030 20 150
5 2 780 1420 1150 8210 2 260 6 040 21 860
6 3 380 1100 950 3 760 1820 5 030 16 040
1 4 240 1590 1160 6 090 1960 6 950 21990

fiir 7120120 800 8300 8760 36 840 13 590 35 120 123 410

11 2,92 1,16 1,23 5,18 1,91 4,93 17,33

Hiervon entfallen im Durchschnilt auf 100 

Tagewerke:

2,4 Tagewerke eines Meislers,

22,0
31,0

1,2
43,4

Zimmermanns,

Schlossers,

Anstreichers,

Arbeiters,

100,0 Tagewerke.

Scliliefslich bleibt noch zu bemerken, dafs 

das gesammte Eisengewicht der 6 Ueberbauten 

(6519 t) durch Hinzurechnung des Riffelblech- 

belags (mit 482 t), sowie des Gewichts fur die 

architektonischen Abschliisse und sonstigen Bei- 

werks (mit 120 t) auf rund 7120 t sich vcrmehrt.

Kcversinvalzwerks-Anlage des Horder Bergwerks- und Hiitten- 
Yereins in Hordę.

(Hierzu Tafel 1 und II.)

Die auf Tafel I und II dargestellte Walzwerks- 

Anlage wurde in den Jahren 1890/91 von der 

Dui sburger  Masch i nenbau-Ac t i en  -Gesell- 

schaf t  vorm.  Bechem & Keetman in Duisburg 

fur den Horder Bergwerks- und Hutten-Verein in 

Hordę erbaut. Sie dient vorzugsweise zur Er- 

zeugung von Eisenbahnschienen, Drahtknuppeln 

u. s. w. und zerfallt in zwei Abtheilungen:

1. die Blockstrafse 'und

2. die Fertigstrafse,

welch letztere sich unmittelbar an die erstere 
anschliefst.

In den vor dem Blockwalzwerk liegenden 

Gierschen Grubcn werden die von dem Stahl- 

werk kommenden Blocke erwarmt und mittels 

eines hydraulischen Drehkrahnens von 2000 kg

Tragkraft und 8 m Ausladung auf den vor dcm 

Hauptrollgang liegenden Transportrollgang zum 

Weitertransport nach dem Blockgerust gebracht. 

Derselbe wird durch eine kleine Reversirmaschine 

vermittelst Riemen und geeignetem Radervorgelege 

angetrieben. Dieser Rollgang bringt das Walzgut 

auf den vor und hinter der Walze angeordneten 

Hauptrollgang, der ebenfalls durch besondere 

Transmission und Riemenbetrieb von vorerwahnter 

Reversirmaschine in Thatigkeit gesetzt wird.

Das Blockwalzwerk wird durch eine Zwillings- 

Reversirmaschine mit Cylinder von 1200 mm 

Durchmesser bei 1300 mm Hub vermittelst eines 

Radervorgeleges mit Uebersetzung 1 : 2 1/2 be- 

triebcn. Die Maschine macht 125 Umdrehungen 

in der Minutę, woraus eine Umdrchungszahl der
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Blockwalze von 50 in der Minutę sich ergiebt. 

Die Kesselspannung betragt 8 Atm.

Die Walzen haben einen Durchmesser von 

1100mm bei einer Ballenlange von 2750 mm, mit 

Zapfen von 550 mm Durchmesser uncl einer Lauf- 

liinge von 475 mm. DerRollendurchmesser der zum 

Blockwalzwerk gehorigen Rollen betragt 550 mm 

bei einer Ballenlange von 700 resp. 1650 resp. 

3100 mm. Die Ausbalancirung der Oberwalze 

des Blockwalzwerks sowohl ais auch die Druck- 

schraubenstellung wird durch Hydraulik bewirkt. 

Der fur die Abbalancirung zur Verfiigung stehende 

hydraulische Druck betragt 45 Atm. , wahrend 

fiir die Druckschraubenstellung und die Katit- 

vorrichtung 25 Alm. zur Verfiigung stehen. Die 

Abbalancirung der Oberwalze geschieht durch

2 hydraulische Cylinder mit Plunger von je 

220 mm Durchmesser, welche durch entsprechend 

kraftige Hangestangen an den Walzenstandern 

befestigt sind. Fiir die Abbalancirung ist ein 

besonderer Accumulator vorgesehen.

Die Anstellung der Druckschrauben geschieht 

auf folgende Weise:

Auf jedem der Blockwalzenstander ist ein 

hydraulischer Cylinder mit Plunger von 235 mm 

Durchmesser bei 1536 mm Hub angeordnet. An 

dem durchgehenden Plunger ist eine gemein-\ 

schaftliche Zahnstange befestigt, die ihrerseits 

an beiden Cylindern noch einmal gefiihrt wird. 

Auf den vorstehenden und oben gefiihrten Hiilsen 

der Druckschrauben sind Ritzel aufgekeilt, welche 

in eine Zahnstange eingreifen und bei dem Hin- 

und Hergange des Plungers die Druckschrauben 

auf- und abwarts bewegen. Die Steigung der 

doppelgSngigen Druckschrauben betragt 3 1/-i" engl. 

=  82,5 mm.

Ueber den hydraulischen Cylindern ist eine 

Scala angebrachl, auf der man vermittelst eines 

am Plunger befindlichen Zeigers die jeweilige 

Verstellung der Schrauben ablesen kann. —

Es eriibrigt nun noch, Einiges iiber die vor 

der Blockwalze angeordnete Kanlvorrichtung mit 

fahrbarem Wagen z u sagen.

Ein auf Schienen laufender Wagen tragt drei 

besonders montirte Aufsatze', welche einerseits 

die bewegliche Wendeklappe und andererseits 

die Linealtrager aufnehmen. Das an die letzteren 

angeschraubte Lineal hat den Zweck, einen etwa 

weiter ais das betreffende Kaliber es zulafst, 

fallenden Błock an die richtige Stelle zuriick- 

zufiihren.. Der hier disponirte Fahrcylinder hat 

einen Durchmesser von 200 mm bei einem Hub 

von 1800 mm und wird von dem Accumulator 

von 25 Atm. bedient.

Die Wendeklappen sind so angeordnet, dafs 

sie zwischen den Rollen des Hauptrollgangs her- 

fahren konnen. Der Kant- oder Wendecylinder 

mit 200 mm Durchmesser und 400 mm Hub 

ist seitlich vom Hauptrollgang angeordnet. Der- 

selbe greift an eine Yierkantachse an, auf welcher

ein conisches Rad verschiebbar angebracht ist, 

welches 'wiederum in ein auf der Wendeachse 

festsitzendes Ritzel eingreift. Auf dieser Achse 

sind Hebel aufgekeilt, welche vermittelst Zug- 

stangen an die in festgekeilten Scharnieren sitzenden 

Wendeklappen angreifen und so beim Vorwarts- 

und Riickwartsgang des Plungers dieselben be

wegen. Auf diese Weise konnen die in der 

Blockwalze angebrachten 6 Kaliber leicht bedient 

werden. Der hydraulische Druck betragt auch 

hier wie beim Fahrcylinder 25 Atm.

Das Kammwalzgeriist hat Kammwalzen von 

1150 mm Durchm. und 1000 mm Ballenlange 

mit Zapfen von 550 mm Durchm. bei einer Lauf- 

lange von 475 mm. Die Lange der Zwischenspindeln 

betragt 3 m und sind dieselben vermiltelst Hebel und 

Conlregewichte in der ubliclien Weise ausbalancirt.

Die auf dem Blockwalzwerk vorge\valzten 

Blocke werden auf einem etwa 12 m langen 

Transportrollgang mit 600 er Rollen bei 1250 mm 

Ballenlange einer Scheere (fiir 300 mm | [ Blocke) 

zugefiihrt, dort je nach Bedarf und Gewicht ge- 

schnitten und dann entweder wieder auf einem 

etwa 30 m langen Rollgang mit denselben Rollen, 

wie eben erwahnt, direct der Fertigstrafse zu- 

gefiihrt oder zum Theil in den vor der Fertig

strafse liegenden Rollofen gebracht, um von da 

aus spater auf der Fertigstrafse verwalzt zu werden.

Die zum Betriebe beider Rollgiinge nothige 

Reversirmaschine von 230 mm Durchmesser und 

340 mm Hub ist hinter der Blockscheere dis- 

ponirt und giebt dieselbe yęrmittelst Riemen und 

je einem besonderen Vorgelege die zum Betrieb 

nothige Kraft ab.

Die F e r t i g s t r a f s e  besteht aus 3 Arbeits- 

geriisten und einem Kammwalzgeriist. Erstere 

haben Walzen von 900 mm Durchmesser bei 

2500 mm Ballenlange mit Zapfen von 480 Durchm. 

bei 425 mm Lauflange. Die zum Betriebe der 

Fertigstrafse vorhandene Maschine ist eine Drillings- 

Reversirmaschine mit Cylinder von 1000 mm Durch

messer und 1300 mm Hub und greift an die 

Strafse direct an.

Die Maschine macht 60 Umdrehungen in der 

Minutę und arbeitet ebeńfalls mit 8 Atm. Dampf- 

spannung. Die Zwischenspindeln sind durch 

Federn ausbalancirt, auf welche Untersatze aus 

Stahlgufs gelagert sind, in denen die Zwischen

spindeln laufen. Die Oberwalzen sammtlicher

3 Geruste sind wie bei dem Blockwalzwerk 

hydraulisch abbalancirt und ebenso ist das ersle 

Fertiggeriist mit hydraulischer Anstellvorrichtung 

vorerwahnter Construction versehen. Die Druck

schrauben der beiden anderen Fertiggeriiste werden 

mittels aufgekeilter Nabenstiicke angestellt.

Die Fertigstrafse besitzt 3 Hauptrollgangp, 

vor und hinter jedem Arbeitsgeriist, mit Rollen 

von 600 mm Durchmesser bei 2500 mm Lange 

und wird jeder Rollgang durch eine besondere 

Reversirmaschine von 280 mm Cylinder-Durchm.
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und 450 mm Hub mittels Riemen angetrieben. 

Das auf der Fertigstrafse zu verarbeitende Walz- 

gut wird von einem Geriist zum anderen durch

6 vor und 6 hinter der Walze liegende, durch 

Kettenantrieb bethatigte Schlepper gebracht. Fiir 

diese Schlepper sind 2 besondere Reversir- 

maschinen von 160 mm Durchmesser und 240 mm 

Hub vorgesehen, welche den Antrieb durch ge- 

eignete Vorgelege bewirken. Die Fiihrungen fiir 

die Schlepperdaumen bestehen aus je 2 zusammen- 

genietelen £-Eisen, welche zwischen den Rollen 

auf Bocken in Abstanden von etwa 2JI2 m ge

lagert sind. Eine endlose Kette, iiber verstellbare 

Kettenrollen gefiihrt, nimmt die Schleppdaumen 

mit und bewirkt so den Transport des Walzgutes. 

An den Hauptrollgang des zweiten sowie an den 

des 3. Arbeitsgeriistes schliefsen sich zwei je 

74 ni lange Transportrollgange an, welche di^  

fertigen Schienen oder die lang gewalzten Kniippel- 

streifen nach der Adjustage resp. dem Lagerplatze

hin bringen. Die Rollgange sind so getheilt, 

dafs je 1 besondere Reversirmaschine von 230 mm 

Durchmesser und 340 mm Hub mit Vorgelege 

zum Ein- und Ausriicken (um nach Belieben den *
einen oder anderen Rollenstrang treiben zu konnen) 

die Halfte der Rollgange treibt. Zwischen den 

Rollgangen sind in Entfernungen von etwa 3 11j2 m 

Pendelsagen bezw. in Entfernungen von 10,6 m 

Scheeren zum Zerschneiden der Schienen und 

Kniippelstreifen angeordnet.

DieWalzenzugmaschinen — Reversirmaschinen

—  fiir beide Strafsen baute die Firma Eh r h a r d t  & 

Sehmer  in Schleifmiihle bei Saarbrucken.*

Zum Schlufs ist noch zu bemerken, dafs die 

totale Lange der Anlage von Mitte der ersten Rolle 

des Blockwalzwerks bis zur Mitte der letzten Rolle 

der Rollgange fiir dieFertigstrafse 182,410 m betragt.

* Eine Beschreibung obiger Maschinen folgt in 
einer der nachsten Nummern. ,

Hadiields Untersucłmiigeii iiber Eiseiicliromlegiruiigeii.
Yon A. L e d e b u r .

E in leitung. G eschichtliches. F rllh e re  Versuche.
R. A. H a d f i e l d ,  dessen Name durch seine 

fruheren verdienstlichen Untersuchungen iiber 

die Einfliisse des Mangans, Siliciums und Alu- 

miniums auf das Verhalten des scluniedbaren 

Eisens (Flufseisens) auch den deutschen Eisen- 

huttenleuten bereits bekannt geworden ist, stellte 

neuerdings auch iiber die Einfliisse des Chroms 

eine Reihe von Versuchen an und berichtete dar- 

iiber dem Iron and Steel lnstitute, indem er 

zugleich seine eigenen Mittheilungen durch eine 

Abhandlung von F. Os m on d aus Paris uber 

den gleichen Gegenstand erganzte.

Die Ansichten, ob ein Chromzusatz bei der 

Flufseisenerzeugung, zumal im Martinofen, in 

diesem oder jenem Falle nutzlich sein konne 

oder nicht, waren bisher sehr getheilt. An- 

wendung davon hat man nicht selten gemacht; 

mitunter freilich in solcher Weise, dafs in dem 

Erzeugnifs keine Spur von Chrom mehr zu ent- 

decken war. Vielleicht erwartete man in solchen 

Fallen eine mittelbare Einwirkung, wie sie durch 

einen Aluminiumzusatz hervorgerufen wird. Jeden- 

falls besitzt die Frage, welche Einwirkung sich 

durch Zusatz von Chrom iiberhaupt erzielen lafst, 

eine gewisse Bedeutung auch fiir die Betriebs- 

leute, und ich folgę deshalb gern der an mich 

ergangenen Aufforderung, iiber Hadfields Versuche 

eingehend zu berichten.

Das ursprungliche Ziel der Untersuchungen 

war die Erforschung der Eigenschaften solcher 

Chromeisenlegirungen, welche Kohlenstóff nur in

so kleinen Mengen, ais iiberhaupt erreichbar war, 

enthielten. Demnach erschien es nothwendig, 

auch eigentlichen, d. h. kohlenstolTreicheren, 

Chromstahl insoweit fiir die Versuche mit heran- 

zuziehen, dafs man befiihigt wurde, ein Urtheil 

auch iiber seine Eigenschaften zu gewinnen. Had- 

field halt sich zu der Annahme berechtigt, dafs 

Chromstahl eine Zukunft besitzen wird. Eine 

bekannte franzosische Firma begriindet bereits

—  ob mit Recht oder Unrecht, mogę hier un- 

entschieden bleiben — die Vortrefflichkeit ihrer 

Panzerthiirme durch den Umstand, dafs die Panzer 

dazu aus Chromstahl gefertigt seien; die An- 

wendung legirten Stahls wird vielleicht dereinst 

unsere Ingenieure zur Ausfiihrung von Bau- 

werken befiihigen, welche trotz der grofsen Fort- 

schritte der letzten Jahre bislang noch nicht aus- 

fiihrbar waren.*

Wenn man sich vergegenwartigt, mit wie 

manchen Schwierigkeiten die Einfiihrung des 

gewohnlichen Flufseisens (carbon sleel ais Gegen- 

satz zum legirten Stahl) zu k§mpfen liatte, und 

wie viele Untersuchungen uber dessen Verhalten 

zunachst angestellt werden mufsten, wird man 

sich nicht wundern, wenn die Einfiihrung be- 

sonderer Flufseisenlegirungen, des Manganstahls, 

Nickelstahls und Chromstahls, nur langsam fort- 

schreitet.

*Hier mogę ein (?) gestattet sein. Nach Ansicht 
des Bcarbeiters wird fur bauliche Zwecke das am 
wenigstetr mit Fremdkerpern (mit 'Ausnahme des 
Kohlenstofls) legirte Eisen das vorzuglichste bleilien.
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Hadfield giebt nun zunachst eine Geschichte 

des Chroms. Frankreich verdanken wir zum 

grofsten Theil unsere Kenntnifs der Eigenschaften 

und derAnwendbarkeitdiesesMetalls. Vauque l i n  

hat es entdeckt; dann kamen Ber thier ,  F r ćmy ,  

Bouss i ngau l t ,  zuletzt Brust l e in ,  welcher 

sich so hervorragende Verdienste um die Ver- 

wendung des Ghroms fiir das Eisenhiittengewerbe 

erworben hat. Ein von der Societe d’Encou- 

ragement pour 1’Industrie Nationale ausgesetzter 

Preis von 2000 Frcs. fiir die betriebsmafsige 

Darstellung eines mit einem Fremdkorper legirten 

und hierdurch mit besonderen niitzlichen Eigen

schaften begabten Stahls oder Flufseisens wurde 

an B r u s t l e i n  fiir die Darstellung von Chrom- 

stahl verliehen.

Der Geburtstag des Chroms falit in stiirmische 

Zeiten, in das Jahr 1797. Am 11. Brumaire 

des Jahres 6 der franzosischen Republik machte 

der Burger Vauquelin der sechsten Klasse des 

Institut National die ersten Mittheilungen iiber 

einen neuen metallischen Ktirper, fur welchen 

er den Namen Chrom vorschlug, da er die 

Eigenschaft besitze, die Verbindungen, welche er 

eingehe, zu farben; seine zweite Mittheilung 

folgte im Januar 1798. und ist in den „Annales 

de Ghimie" desselben Jahres enthalten. Er ent- 

deckte das Chrom in dem nach ihm benannten 

Vauquelinit aus Sibirien.

Wenige Monate spater hatte er das freie 

Metali abgeschieden und seine wichtigsten Eigen

schaften bestimmt. Seine Beobachtungen stimmen 

auch heute noch mit unserer Kenntnifs im wesent- 

lichen flberein. Ęr bezeichnet das Metali, von 

welchem er Proben der Akademie der Wissen- 

schaften vorlegte, ais weifs, spróde, unschmelzbar, 

in Nadeln krystallisirend, widerslandsfahig gegen 

Sauren. Wegen der Sprodigkeit und Unschmelz- 

barkeit des Metalls hielt er dieses selbst fiir 

wenig benutzbar, hezeichnete es aber ais wahr- 

scheinlich, dafs seine Verbintlungen wegen ihrer 

schonen Farben eine ausgedehnte Anwendung 

in Kiinsten und im Kunslgewerbe finden konnten, 

sofern es gelange, grofsere Mengen Chromerz zu 

entdecken. Diese Voraussage hal volle Bestiitigung 

gefunden. Erstaunt aber wurde Vauquelin ge- 

wesen sein, wenn er gesehen hatte, welche An

wendung wir jetzt, 100 Jahre nach seiner Ent- 

deckung, von den Einflussen machen, welche 

das von ihm entdeckte sprode Metali auf die 

Eigenschaften des Eisens ausiibt; wie es dieses 

befiihigt, in Form von Geschossen sowohl Eisen- 

als Stahlpanzer zu durchbohren, welche noch 

vor wenigen Jahren ais undurchdringlich galten.

Das metalhsche Chrom besitzt ein Atom- 

gewicht von 52,40 (nach Meineke 51,90, nach 

Rawson 52,01), specifisches Gewicht von 6,80 

bis 7,30, specifische Warme von 0,12. Seine 

Schmelztemperalur ist bislang noch nicht bestimmt 

worden. D e v i l l e  bezeichnet es ais weniger

schmelzhar ais Platin; C a r n e l l y  giebt an, dafs 

Chrom im Schmiedefeuer zwar nicht schmelze, 

aber doch erweiche und zusammenschweifse. 

N e v i l l e  sagt, es schmelze schwieriger ais Platin. 

Aus den unten mitgelheilten Beobachtungen Ost- 

m o n d s  darf man schliefsen, dafs die Schmelz- 

temperatur des Chroms etwas iiber der des reinen 

Eisens liege.

Die Schwierigkeit, das Chrom ganz rein dar- 

zustellen, erklart es, dafs die Angaben der ver- 

schiedenen Forscher uber sein Verhąlten gegen 

Sauren oft wenig iibereinstimmen. Angeblich 

reines Chrom, welches von Hadfield zum Preise 

von 80 sh fiir die Unze (31 g) erstanden wurde, 

enthielt nur 86,60 Hunderttheile Chrom, daneben 

2,18 Hunderttheile Kohlenstoff.

Die ersten Versuche, Eisen und Chrom zu 

legiren, wurden im Jahre 1820 durch Faraday  

und Stodar t  angestellt. Es war das eine Zeit, 

in welcher man den Legirungen der Metalle ganz 

besondere Aufmerksamkeit widmete; und Faraday, 

welcher das neu entdeckte Chrom fiir ein sehr 

hartes Metali hielt, erwartete jedenfalls, dafs es, 

wenn es dem Eisen oder Stahl zugesetzt werde, 

diesem eine besondere, fiir die Benutzung zu 

Werkzeugen und anderen Zwecken es besonders 

gut befahigende Hartę erlheilen und den Kohlen

stoff im Stahl ersetzen werde. Dafs diese Voraus-- 

setzung irrig war, wird sich aus den unten mit- 

getheilten Versuchen ergeben. Chrom an und 

fiir sich vermag nicht dem Eisen einen erheblich 

hoheren Gartegrad zu Yerleihen.

Eine grofse Zahl von Versuchen wurde durch 

B e r t h i e r  angestellt und in den „Annales de 

Chimie* fflr das Jahr 1821 ver6ffentlicht. Er 

bekennt, dafs der Gedanke, Stahl mit Chrom 

zu legiren, ihm durch Faradays Abhandlung 

„Alloying different metals with steel“ gekommen 

sei; irrigerweise hat man bisweilen Berthier ais 

den Urheber des Gedankens bezeichnet, Clirom- 

stahl darzustellen.

Berthiers Versuche waren jedoch umfassender 

ais diejenigen Faradays, und in einer Abhandlung 

von betrachtlichem Umfange theilt er manche 

werthvolle Einzelheiten dariiber mit. Er fand, 

dafs durch die Gegenwart von Eisen die Reduction 

des Chroms befordert werde, in jedem Falle 

aber eine sehr hohe Temperatur dafiir eiforder- 

lich sei. Zur Darstellung benutzte er ein Chrom

erz von der Jle a Vaches, sudlich von Domingo, 

mit 36 Hunderttheilen Chrom, aus welchem er 

Chromeisenlegirungen mit 17 Hunderttheilen, 

einzelne Proben sogar mit angeblich 60 Hundert

theilen Chrom darstellte. Diese Legirungen nun 

dienten ihm zur Anfertigung von Chromstahl 

mit 1,0 und 1,5 Hunderttheilen Chrom; aber 

die einzige Eigenschaft des Chromstahls, welche 

er ausfiihrlich erwahnt, ist sein Damast. Seiner 

Angabe nach liefs der Damast silberweifse Zeich- 

nungen erkennen, vermuthlich durch Chrom
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gebildet, welches durch die Siiure nicht ange- 

griffen worden war.

Beide von ihm gefertigten Stahlproben mit

1,0 und 1,5 Hunderllheilen Chrom waren seiner 

Angabe nach gut schmiedbar. Tisch- und Rasir- 

messer von guter Beschaffenheit wurden daraus 

gefertigt. Da aber Analysen fehlen, auch der 

Kohlenstoffgehalt nicht einmal annahernd mit- 

getheilt wird, ist es nicht moglich, ein Urtheil 

iiber den wirklichen Einilufs des Chroms hierbei 

zu gewinnen.

Erst 1857 wurden alsdann durch F r ć m y ,  

welcher das Metali nach W o h l e r s  Verfahren 

darstellte (Comptes rcndus vol. XLIV), die friiheren 

Versuche wieder aufgenommen. Er fand, dafs 

das Chrom, obgleich zur Eisengruppe gehorend, 

doch in mancher Beziehung, z. B. hinsichtlich 

seiner Unloslichkeit in starken Sauren, sich sehr 

abweichend verhalte; und d&fs die Eisenchrom- 

legirungen in langen Nadeln krystallisiren.

Percy , dessen Versuchein seiner von Wedd i ng  

deutsch bearbeiteten Eisenhiittenkunde mitgetheilt 

sind, behauptet, dafs Legirungen ■ mit 4 bis 

27 Hunderttheilen Chrom magnetisch, mit 54 und 

76 Hunderttheilen Chrom nicht magnetisch seien. 

Die Angabe ist durch Iladfields und Brustleins 

spater erwahnte Versuche nicht bestatigt worden.*

Alle diese Versuche waren jedoch nur wissen- 

schaftlicher Natur; der erste, welcher Chromstahl 

betriebsmafsig darstellte, war J u l i u s  B a u r  in 

New York. Brustlein hat offen zugestanden, dafs 

er zu seinen Versucheri erst durch einen Bericht 

iiber Baurs Werk in Amerika veranlafst worden 

ist. Baur erhielt im Jahre 1865 ein Patent in 

Amerika auf die Darstellung eines „edleren, 

ziiheren und harteren Stahls durch den Zusatz 

von Chrom”. 1869 liefs er sich fernere Ver- 

besserungen und noch einige Jahre spater ein 

vervollkommneles Verfahren zur Gewinnung des 

erforderlichen Eisenchroms patentiren. Seitdem 

ist sein Verfahren ununterbrochen durch die 

Chrome Steel Company zu Brooklyn angewendet 

worden, welche auch auf der Ausstellung zu 

Philadelphia 1876 zahlreiche Proben von Eisen- 

chrom, Chromstahl in Stangen, Blechen und 

geschweifstem Chromstahl ausstellte. Diese Ge- 

sellschaft erzeugte von Anfang an ihr Eisenchrom 

selbst, und hierin lag zweifellos der Grund ihres 

grofseren Erfolgs.

* Es mufs bier erwahnt werden, dafs P e rcy  und 
sein Schuler S in i t l i ,  welcher die Untersuchung aus- 
fuhrle, nicht den Chromgehalt der Legirung unmittel- 
har, sondern nur den Eisengehalt bestimmten und den 
ganzen Gewichtsunterschied zwischen diesem und dem 
Gewichte der Legirung ais Chromgehalt angaben. 
Kohlenstotl ist gar nicht bestimmt .worden. (Percy- 
Wedding, Eisenhuttenkunde, 1. Auflage, 1. Band, 
Seite 252). Die Angabe des Chromgehalts ist da- 
her zweifellos viel zu hoch.

Anmerkung des Bcarbciters.

Erheiternd wirkt ein von der genannten Ge- 

sellschaft zu Reclamezwecken benutztes und an 

Hadfield gesandtes Schriftchen: „Katechismus fiir 

Kerkerfliichtlinge“ (The Jail-Breakers Catechism), 

in welonem ein Einbrecher beschreibt, wie er 

aus anderen Gefangnissen entwichen sei, und 

dann versichert, dafs er nunmehr, nachdem man 

Chromstahlriegel (chromium stcel jail bars) an

gewendet habe, ganz fest safse. Die Chromstahl

riegel werden aus abwechselnden Lagen von 

Chromstahl und weichem Eisen gefertigt.*

Baur gab in seiner friiheren Patentbeschreibung 

an, dafs er den Chromstahl durch Zusatz von 

Chromerz zu dem zu verwendenden Eisen oder 

Stahl erzeuge, und er betrachtete, wie andere 

Forscher, das zugesetzte Chrom ais einen Ersatz 

fiir Kohlenstoff, indem er annahm, dafs das er

zeugte Metali seine Beschaffenheit ais Stahl ledig- 

lich dem anwesenden Chroni und nicht seinem 

Kohlenstoffgehalte verdanke. Dafs diese Ansicht 

ungenau ist und dafs ein Chromgehalt allein 

nicht die wesentliche Eigenschaft des Stahls, 

die Hartbarkeit, dem Eisen zu ertheilen vermag, 

ist durch die nachfolgend besprochenen Versuche 

erwiesen.

Erst seit 1876 ging Baur dazu iiber, slalt 

des Chromerzes, dessen Zusatz nur unsichere 

Ergebnisse lieferte, Eisenchrom anzuwenden. 

Schon 1821 hatte Berthier, wie ohen erwahnt 

worden ist, den gleichen \Veg eingeschlagen, und 

wenn man liest, wie klar er seine Griinde daftir 

auseinandersetzt, erscheint es verwunderlich, dafs 

Baur und Andere nicht sofort seinem Beispiele 

folgten.

Brus t l e i ns  Versuche, welche 1876 begannen 

und dereń Ergebnisse er 1886 dem Iron and 

Steel Institute vorlegle (mitgetheilt im Journal 

of the Iron and Steel Institute 1886 II p. 770), 

sind allgemein bekannt; seine Firma, Ho l t z e r

& Co. in Unieux, brachte auf der Pariser Aus

stellung 1889 eine schone Sammlung von 

Festigkeits-Probestiiben zur Anschauung, von 

welcher die meisten aus Chromstahl bestanden.**

Auch S e r g i u s  Ke rn  in St. Petersburg hat 

mit Chromstahl Versuche angestellt, und ganz 

neuerdings ist durch F r a n k l i n  Ha r t  und 

J u l i u s  C a l i s c h  vom Stevens Institute fiir

* Bei der Versammlung des „Iron and Steel In
stitute" im Herbste 1886 wurde durch den Yorsilzenden 
Percy ein Stuck einer Pflugschaar vorgezeigt, welche 
ebenfalls aus solchem Verbundmaterial bestand. Ver- 
gleiche „Stahl und Eisen11 1886, Seite 753.

Anmerkung des Bearbciters.

** In Hadfields Abhandlung ist eine Zusammen- 
stellung der nut den ausgestellten Probestaben erlangten 
PruTungsergebnisse gegeben. Da aber jede Angabe 
iiber die Zusammensetzung der Proben, insbesondere 
ihren Kohlenstoff- und Chromgehalt, fehlt, hat die 
Zusammenstellung keinen besonderen Werlh, und von 
ihrer Wiedergabe kann hier abgesehen werden.
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Technologie ein vortrelflieher Bericht erschienen. 

welcher manche niitzliche Mittheilung iiber diesen 

Gegenstand enthalt,*

Die Darstellung des Eisenchroms und die Fundstatten  
seiner Erze.

Wie bereit? erwalmt wurde, hat man fruher 

wohl Versuche ■ gemacht, durch Zusammen- 

schmelzen von Chromerzen aus sclimiedbarem 

Eisen Chromstahl zu gewinnen. Auch Baur 

arbeitete zuerst in dieser Weise; aber er ver- 

mochte erst Erfolg zu erlangen, ais er zur Be- 

nutzung von Eisenchrom ais Zusatz tiberging. 

Die erste Aufgabe zur Herstellung brauchbaren 

Chromstahls mufs daher die Erlangung eines 

Eisenchroms von bestimmter und gleichmafsiger 

Zusammensetzung sein.

Verschiedene Wege hat man hierfiir einge- 

schlagen, von welchen das Tiegelschmelzen und 

das Hochofenschmelzen sich vorzugsweise bewahrt 

haben. Ersterer Weg ist kostspieliger und wird 

deshalb vornehmlich zur Erzeugung von Legirun- 

gen mit hohem Chromgehalte benutzt. Ver- 

schiedene Firmen, welche Chromstahl darstellen, 

erzeugen ihr Eisenchrom selbst; es bildet indefs 

in der Jetztzeit auch einen stiindigen Handels- 

gegenstand und kann mit einem Chromgehalte 

bis zu 70 Hunderttheilen gekauft werden. Nur 

versuchsweise hat man Legirungen mit 80 und 

84 Hunderttheilen Chrom erzeugt. Der Preis 

fiir die reicheren Legirungen ist noch hoch; 

wenn aber der Bedarf daran steigen sollte, ist 

es nicht zweifelhaft, dafs der Preis sinken wird, 

da es zahlreiche Fundstatten fur geeigneteErze giebt.

Cbromeisenerze bilden das gewóhnlich be- 

nutzte Materiał. Sie finden sich auf den Shet- 

landinseln Uist und Fetlar; bei Portsoy in 

Banfshire; im Departement Var in Frankreich; 

in Schlesien und Biihmen; in Griechenland und 

in reichen Mengen in Kleinasien; zu Brusa und 

Harmanjik, siidlich von Pera; im Ural; in Neu- 

Caledonien, wo reiche Mengen vorhanden sein 

sollen; in Maryland, Sidney und Californien. 

Letzterer Staat hat in den verflossenen sieben 

Jahren etwa 15 000 t im Werthe von 270 000 $  
gefordert. Das Erz enthalt 40 bis 50 Hundert- 

theile Chromoxyd. Seit 1884 hat indefs die 

amerikanische Erzgewinnung durch fremden 

Wettbewerb gelitten; 1888 wurden Chromerze 

im Werthe von 46 000 $  eingefiihrt. In Antiochia 

(Centralamerika) sollen nach B o u s s i n g a u l t s

* Die in Schweden angestellten Versuche uber 
die Bereitung und die Eigenschaften des Chromstahls, 
uber welche nach den „Jernkontorets Annaler“ 1887 
und nach dem „Blad fór Berghandlerings vanner lnom 
Orebro Liin1 auszugsweise in „Stahl und Eisen* 1888
S. 53, und 1887 S. 142 berichtet worden ist, scheint 
Hadfleld nicht gekannt zu haben.

■ Anmerkung des Dearbeiters.

Lu

Mittheilung Chromeiscnerze in solcher Menge 

vorkommen, dafs man sie zum Hauserbau be- 

nutzt hat.

Die Darstellung des Eisenchroms durch Tiegel
schmelzen.

Eisenchrom mit 21 bis 26 Hunderttheilen 

Chrom wurde seit 1869 im Tiegel durch Bauer  

in Brooklyn erzeugt. Das Chromerz wurde zu 

Pulverform zerkleinert, mit 6 bis 8 Hunderttheilen 

Holzkohlen oder reinem Anthracit und einem 

aus Fluorcalcium oder Fluornatrium bestehenden 

Flufsmittel vermischt, worauf man noch Kalk 

oder Borax hinzufiigte. Die Mischung wurde in 

Graphitliegeln in hoher Temperatur geschmolzen. 

Spater stellten Serg i us  Kern in Petersburg 

Eisenchrom mit 74 und Br us t l e i n  in Unieux 

solches' mit einem Chromgehalte bis zu 84 

Chrom dar. Solches reiche Eisenchrom lafsL 

sich nur aus besonders dargestelltem Chromoxyd 

gewinnen, wodurch die Kosten wesentlich ge- 

steigert werden. Eine Tonne Eisenchrom mit

66 bis 70 % Chrom kostet 1800 bis 2000 

wahrend Legirungen mit 28 bis 30 % Chrom, 

wenn sie im Hochofen dargestellt wurden, zu 

500 W  fiir die Tonne zu haben sind.

Wie aus einigen von Had f i e l d  vor mehreren 

Jahren angestellten Versuchen sich ergiebt, ge- 

lińgt eine theilweise Reduction des Chroms 

ziemlich leicht. Ungefahr 40 Pfund gewohn- 

liches Hamatitroheisen Nr. 1 wurden in einem 

Tiegel geschmolzen, worauf man allmahlich unter 

Umriihren wahrend l 1̂  Stunden 20 Pfund Chrom

erz hinzufiigte. Man erhielt ein Chromroheisen 

mit 4,37 % Chrom. Aus dem grauen Roheisen 

war ein Roheisen mit spiegeleisenarliger Bruch- 

flache geworden. Ein Zusatz von 15 Pfund Chrom- 

eisenerz bei einem zweiten Yersuche rief eine 

ahnliche Wirkung hervor, dagegen blieb seltsamer- 

weise das Roheisen durch einen Zusatz voń

10 Pfund Erz bei zweirnaligem Versuche un- 

beeinflufst und war auch nicht chromhaltig ge

worden.

Die Darstellung im Hochofen.

Der hochste Chromgehalt der im Hochofen 

erzeugten Legirungen betragt 40 Hunderttheile, 

obschon, wenfi alles Chrom aus dem Chrom

eisenstein reducirt wiirde, der Gehalt meistens 

etwas grofser sein miifste. DerBrennsto£Tverbrauch 

ist hoher ais selbst bei Darstellung von reichdm 

Eisenmangan und betragt ungefahr das Dreifaehe 

von dem Gewichte der erfolgenden Legirung; 

heifser Wind und hohe Windpressung sind er- 

forderlich. Wie bekannt, steigert ein Chromgehalt 

das Sattigungsvermogen des Eisens fiir Kohlen- 

stoff, und zwar in noch slarkerem Grade ais 

Mangan. Wahrend der Kohlenstoffgehalt des 

reichsten Eisenmangans nicht iiber 7 hinaus- 

zugeben pflegt, erithielt ein im Jahre 1889 in

... 3
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Paris ausgestelltes Eisenchrom von Adour (St. 

Chamond) neben 65 $  Chrom 12 Kohlen- 

stoff, und zwar yollstandig im gebundenen Zu- 

stande. Hadfield versuchle mehrfach, Graphit- 

bildung im Eisenchrom hervorzurufen, sei es 

durch Verzogerung der Abkiihlung, sei es durch 

Zusatz von Graphitzu dem geschmolzenen Metalle,* 

jedoch vergeblich.

Grofse Schwierigkeiten yerursacht bei der 

Verhuttung der Chromeisenerze die Strengfliissig- 

keit der Schlacke, welche den Zuschlag reieh- 

liclier Mengen von Alkalicarbonat, Flufsspalh, 

Borax oder Kalk erforderlich macht. Zum Theil 

liegt auch in diesem Umstande der Grund, weshalb 

alle Versuche, chromhaltiges Roheisen zu ver- 

puddeln, erfolglos gewesen sind; die erfolgende 

Schlacke ist so strengfliissig, dafs sie sich nicht 

vom Eisen trennt. Reiche Eisenerze finden sich 

in Tasmanien; aber sie sind chromhaltig, und 

das erfolgende Roheisen hal aus diesem Grunde 

wenig Werlh (vergleiche die unten folgenden 

Analysen). Eine ansehnliche Menge dieses Roh- 

eisens wurde 1878 nach England eingeftihrt, 

Riley priifte dessen Verhalten und berichtete 

dartiber dem Iron and Steel Institute. Beim 

Puddeln mit Einsalzen aus 1h 0 Ghromroheisen 

und 9/i0 grauem Puddelroheisen wurde das Yer

fahren verzogert; das Chrom fand sich bald 

nach dem Einschmelzen in der Schlacke. Die 

fertigen Stabe zeigten nichts Besonderes. Das 

Chromroheisen allein dagegen liefs sich nicht 

puddeln. Nachtheilig war auch der hohe Schwefel- 

gehalt dieses Roheisens, woraus Hadfield folgert, 

dafs Chrom nicht, wie Mangan, den Schwefel 

abscheidet.**

Obschon die Reduction des Chroms aus seinem 

Oxyd an und fiir sich leichter von statten geht 

ais die des Mangans — yermuthlich, weil die 

Verwandtschaft des Chroms zum Sauerstoff ge- 

ringer ist —  ist doch die Erzeugung von Legi

rungen mit SO bis 40 Hunderttheilen Chrom im 

Hochofen schwieriger und erfordert weil mehr 

Brennstoff ais die Darstellung von Eisenmangan 

mit 80 bis 84 Hunderttheilen Mangan. Die 

Thatsache ist vermulhlich zum Theil durch die 

betrachtlich hóhere Schmelztemperatur des Eisen- 

chroms, zum anderen Theile durch den Um- 

stand begriindet, dafs beim Schmelzen kein oder 

nur wenig Ghromoxyd in die Schlacke gehen 

darf. Man hat beobachtet, dafs, wenn die Schlacke 

nur 5 <jb Chrom enthalt, das Metali nicht fliissig 

genug wird, um aus dem Ofen zu fliefsen; und

* Dafs ein Zusatz von Graphit nicht ohne weiteres 
Graphitbildung im erslarrenden Metalle hervorrufen 
kann, istselbstyeistandlich. Erfolgreicherware vielleicht 
ein Zusatz von Silicium oder Aluminium gewesen.

Der Bearbeiłer.

** Die Zusammenselzung diuses Roheisens ist in 
der unten folgenden Tabelle der Zusammenselzung 
yerscliiedener Eisenchromlegirungen enthalten.

man hat die Vermuthung ausgesprochen, dafs 

die Gegenwart einer chromreichen Schlacke eine 

Entkohlung oder Entsilicirung der Legirung herbei- 

fiihrt, wodurch diese strengfliissiger wird. Wenn 

diese Vermuthung zulrifft, liegt in dem Umstande 

ein Beweis, dafs das Chrom in seinem Verhalten 

dem Eisen naher steht ais dem Mangan; denn 

bei der Darstellung von Spiegeleisen oder Eisen- 

manganen ist-die Reduction des Mangans nichts 

weniger ais vollstandig, und selten werden mehr 

ais 80 Hunderttheile des gesammten Mangan- 

gehalts der Erze gewonnen. Manganoxydul aber 

macht die Schlacke gewohnlich diinnfliissiger, 

wahrend es sehr schwer ist, Chromoxyd zu ver- 

fliissigen.

Diese Unterschiede in der Eigenart der Oxyde 

der beiden Metalle erklaren die Abweichungen 

in ihrem Verhalten bei manchen Vorgangen, wo 

sie eine Rolle spielen. Vor einigen Jahren wurden 

durch Holgate Yersuche uber die Reducirbarkeit 

des Chroms angestellt. Er schmolz unter gleichen 

Yerhaltnissen einmal ein Gemisch von Eisen- 

und Chroinerzen, ein anderes Mai ein Gemisch 

von Eisen- und Manganerzen mit Kohle und 

entsprechenden Zuschlagen jm Tiegel. Wahrend 

bei dem ersten Versuche das Eisen und Chrom 

reducirt waren, blieben in dem zweiten Falle 

etwa zwei Driltel des Mangans unreducirt.

Eisenchrom mit 60 Hunderttheilen Chrom 

wird sich im Hochofen schwerlich darstellen 

lassen; keinesfalls aus gewohnlichen Chromerzen, 

welche ein Moleciil Cr203 auf ein Moleciil FeO 

zu enthalten pflegen, so dafs theoretisch iiber- 

haupt nur 65 ^  Chrom erfolgen konnten, wahrend 

durch den Eisengehalt der Koksasche der Eisen- 

gehalt der Legirung noch fernerweit erhoht wird.

Eisenchrom mit 35 bis 40 Chrom, obschon 

es beim Abstechen aus dem Hochofen sehr diinn- 

fliissig und weit starker erhitzt ist ais Eisenmangan 

mit 80- bis 84 % Mangan, erstarrt doch sehr 

rasch. Ein Beweis der hohen Temperatur des 

geschmolzenen Metalls ist das Zusammensintern, 

fast Schmelzen, des Formsandes in den Giefs- 

betten da, wo er mit dem Metalle in Beriihrung 

tritt; er kann thatsachlich nur schwierig davon 

losgetrennt werden. Bei Eisenchrom mit 10 bis

20 % Chrom ist die Erscheinung weniger deutlich. 

Ghromhaltige Schlacken zeigen an der Oberflache 

slets gelblichbraune Fiirbung.

Einer Mittheilung des New York Mining and 

Engineering Journal zufolge benutzt man mitunter 

Bessemerschlacke ais Zusatz zu Chromerzen, um 

Eisenchrommangan-Legirungen darzustellen. Die 

Schlacke wird gemahlen, mit dem Erze yermischt, 

und unter Zusatz von Theer zu Blócken geformt, 

welche im Hochofen geschmolzen werden. Wenn 

beispielsweise die Schlacke enthalt:

S iC h ...................... 45 %
F e O ........................ 10 „
M n O ........................ 45 ,
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und das Chromerz:

CraCh. . . . . . .  50 %
F e O ........................ 12 „
AhOa.............. 11 „
M g O ........................  8 ,
SiCh . ....................  9 ,

so erhalt man beim Schmelzen des entsprechend 

vorbereitelen Gemischs* eine Legirung mit etwa

20 fo Mangan, 50 % Ghrorn und 26 % Eisen; 

daneben eine Schlacke mit etwa 50 $  SiOa, 

1 bis 2 FeO, 14 % Ai203 , 18 % MnO, 

16 MgO und nur Spuren von Cr203. Die 

Scheidung des Metalls von der Schlacke soli 

leicht erfolgen, weil die Bessemerschlacke ein 

vortreff liches Losungsmittel fur die erdigen Be- 

standtheile des Chromerzes bilden, und weil 

andererseits der Mangangehalt der Legirung dereń 

Schmelzbarkeit erhoht. Durch Zusatz vonMangan- 

erzen neben der Bessemerschlacke wurde sich 

der Mangangehalt der Legirung regeln ,lassen.

Nachstehend einige Analysen von Eisenchrom- 

legirungen, welche theils im Tiegel, theils im 

Hochofen dargestellt worden sind.
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Chromlialtiges Robciscu aus
Tasmamen (1876). . . 4,20 0,98 0,21 0,06 — 6,29

do....................... — 1,44 0,21 0,09 — 6,55
do........................ 4,35 1,04 0,069 0,063 1,61 6,5
do. . . . *. 4,14 1,00 — — 1,46 6,32

Terre-Noirc Co. (Pariser Aus-
stollung 1S7S). . . . 4,75 — — — 13,20 25,30

Firminj Co.................... 3,80 4,50 0,02 0,08 2,50 23,00
St. Oliamoud Co. (Adour) . 8,50 — — 0,80 44,80

n 9,38 — — — 0,50 57,96

r n • 9,55 — — — 0,45 60,35

n n * 11,25 — — __ 0,43 62,70
10,56 0,00 0,08 0,40 64,50

n n 12,00 — — . — 0,43 64,80
llolher k Co. (Gnicui) . . 1,20 —■ — — 7,00

w w • * 5,00 — 0,40 — 0,40 7,00

« n  • 2,70 — 0,40 — — 16,00

* n • 4,70 — — — 30,00
7,30 — 2,10 — 0,40 43,00

w • 8,10 — — — — 48,20

n r * • 7,50 — — — — 50,00
3.40 — — — — 71,50

7* n  • • 11,00 . — — _ 80,00
7,50 8,20 — ' — 82,00

* v • • 9,00 — — — _ 84,00
A. Reidinald................ 6,47 4,10 0.07 0,02 72 65,87
Darncn and Mostjn Co. (Engl.) 4,40 2,20 Spur 0,05 5,57 6,18

n v 3,95 1,85 0,03 0,05 72 20,17

« a 4,78 42 0,03 0,04 1,20 30,10

n 4,85 1,50 0,00 0,08 1,10 30,20

v a 5,00 1,23 0,00 0,08 1,21 31,25

Krystallisation des Eisenchroms.

Roheisen mit niedrigem Chromgehalte besitzt, 

wenn es rasch abgekuhlt wurde, eine gewisse 

Aehnlichkeit mit Spiegeleisen. Die reicheren

* In welchen Verhaltnissen die Mischung statt- 
finden soli, ist nicht angegeben, wurde sich aber be- 
rechnen lassen. Der Bearbeitcr.

Arten zeigen ein ihnen allein. eigenthumliches 

Gefiige mit nadelformigen oder auch schmal- 

flachigen Krystallen. In einzelnen Stiicken tritt 

dieses Gefiige besonders deutlich hervor, und ver- 

muthlich spielt die Abkiihlung dabei eine Rolle. 

Die Nadelbildung vollzieht sich ganz plotzlich. 

Brust l e i n  erzahlt einen Fali, wo durch Umkippen 

des Tiegels ein Theil seines Inhalts auf den 

Boden des Sclunelzofens flofs und die Nadel

bildung wahrend der Abkuhlung sich ganz deutlich 

verfolgen liefs. Nach Brustlein sind die Unter- 

schiede im Gefiige mehr durch die Abweichungen 

des Kohlenstoff- und Siliciumgehalts ais durch 

diejenigen des Chromgehalts bedingt. Daher ist 

es schwer, aus dem Brachaussehen auf den Chrom

gehalt zu schliefsen. Ist die Legirung reich an 

Kohlenstoff oder an Kohlenstoff und Silicium, so 

i$t sie stets geneigt, nadelfórmig zu krystallisiren 

und ist hart und sprode; bei Abnahme des Ge- 

halts an jenen Metalloiden wird auch die Hartę 

und Sprodigkeit geringer.

Magnetische Eigenschaften des Eisenchroms.
Nach Beobachtungen Hadf i e l ds ,  welche durch 

Holga te bestatigt werden, wird Eisenchrom mit 

8 und mit 28 Chrom leicht durch den Magneten 

angezogen; bei 44 % Chrom wird es noch an

gezogen, wenn es feinstuckig, bei 66 $  Chrom, 

wenn es pulverformig ist.

Brust l e i n  machte die Beobachtung, dafs 

eine Legirung mil 71 $  Chrom und 3,45 % 

Kohle stark angezogen werde, StUcke mit gleich 

hohem Chromgehalte dagegen unbeeinflufst blieben, 

wenn ihr Kohlenstoffgehalt hoher war.

Benutzung des Eisenchroms fQr die Giefserei.
Es ist nicht wahrscheinlich, dafs ein Chrom- 

zusatz zum Gufseisen irgend eine ausgedehntere 

Anwendung finden wird. Chrom maeht das 

Gufseisen hart, nicht sowohl unmittelbar, ais 

vielmehr, indem es die Graphitbildung erschwerl. 

Moglicherweise konnie dieser Umstand von Nutzen 

fur die Herstellung von Hartgufs sein; Versuche 

dariiber fehlen. In einzelnen Fallen wiirde sich 

durch Zusatz einer beschrankten Menge Chrom 

vielleicht auch eine hohere Festigkeit der Gufs- 

waaren erziclen lassen; aber der Zusatz darf 

nicht so hoch sein, urn den Gehalt an gebundener 

Kohle zu erhohen, weil sonst das Materiał 

sprode wird.*

Geschmolzenes chromhaltiges Roheisen wirft 

keine Funken, wie geschmolzenes Weifseisen mit 

ahnlichem Kohlenstoffgehalle; es fliefst ruhig, 

auch wenn sein Siliciumgehalt gering ist.

* Es inSge bier erwahnt werden, dafs ich mehr- 
fach in Gufseisenstucken, welche von den Giefsereien 
oder den Empfangern ais auffallend spróde bezeichnet 
wurden, kleine Mengen Chrom fand. Ich nehme 
keinen Anstand, den Chromgehalt ais die Ursache 
jener Sprodigkeit zu betrachten. Anm. d. Bearleiters.
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Herstellung der von Hadfield zu seinen Versuchen 
benutzten Chromstahl- Proben.

Ais Grundmaterial benutzte man gute Schmied- 

eisenabfalle mit moglichst niedrigem Gehalte an 

Schwefel und Phosphor. Diesen setzte man in 

verschiedenen Gewichtsverhaltnissen Eisenchrom 

mit 6 % Kohlenstoff und 66 #  Chrom zu. Zum  

Schmelzen dienten Thontiegel, wie sie in Sheffield 

zur Tiegelstahlerzeugung benutzt werden. Die 

Blócke und die fur Biegeversuche bestimmten 

Stabe 'wurden in der gewohnlichen Weise ge- 

gossen. Erstere waren 21/2 Zoll im Quadrat 

slark und wurden spater auf 1 x/s Zoll Starkę 

heruntergewalzt.

Die Herstellung dieser Legirutigen war in 

Anbetracht der Schwerschmelzbarkeit reichen 

Eisenchroms nicht leioht. Mituntei' kamen Stucke 

Eisenchrom ungeschmolzen aus dem Tiegel, ob

schon sie mehrere Stunden hindurch der starken 

Hitze eines Sheffielder Tiegelofens ausgesetzt ge

wesen waren. Wenn die Temperatur nur fur 

kurze Zeit sinkt, kann der ganze Tiegelinhalt 

starr werden. Hierin liegt eine grofse Schwierigkeit, 

da man gezwungen ist, den Tiegelinhalt zur Er- 

zielung einer gleichartigen Mischung wiederholt 

umzuruhren, und hierbei leicht Abkiihlung ein- 

treten kann.

Wenn das Schmelzen gliicklich bewerkstelligt 

ist, bereitet das Giefsen keine besondere Schwierig

keit weiter. Das Schmelzerzeugnifs ist alsdann 

ebenso fliissig ais gewohnlicher Stahl; aber es 

wird rascher ais dieser starr.

Dichtheit *  (soundness).

Wie klar erwiesen ist, vermag Chrom nicht, 

wie Silicium und Aluminium, den Stahl dicht 

zu machen. Es kam vor, dafs Stahl mit 1,35 ^  

Chrom bei 0,28 ^  Kolile stark in den Formen 

stieg. Ein Zusatz von Aluminium oder Silicium 

oder beider zusammen ist daher bei Herstellung 

kohlenstoffarmer Chromeisenlegirungen noth- 

wendig. Aluminium scheint im kohlenstoffarmen 

Chromstahl nicht so kraftig ais im Kohlenstahl 

zu wirken, und ein grofserer Zusatz scheint er- 

forderlich zu sein, um den Gufs dicht zu machen. 

Da mit dem Chromgehalt in den Proben auch 

ihr KohlenstofTgehalt zunimmt, ist es schwer zu 

sagen, welcher hochste Chromgehalt anwesend 

sein kann, ohne das Eisen dicht zu machen; 

selbst 3 bis 4 ty Chrom werden vermuthlich 

nicht ausreichend sein, die Erzielung blasenfreier 

Giisse zu bewirken, und aus diesem Grunde darf 

man kaum hoffen, ohne Zusatz anderer Korper 

ausreichend brauchbare Proben schmiedbarer

* Es sei hier der bisher nicht gebrauchliche 
Ausdiuck Dichtheit gestattet, um zu bezeichnen, dafs 
das Eisen frei ist von Gasblasen und Schwindungs- 
hohlraumen. Dichtigkeit besitzt einen weiteren Be- 
griff und entspricht nicht genau jener Auslegung.

Der Bearbeiter.

Chromeisenlegirungen zu erhalten. Wesentlich 

wird indessen das mechanische Vcrhalten der 

Proben durch die erforderlichen kleinen Mengen 

Aluminium oder Silicium nicht beeinflufst, wic 

die Versuche erkennen lassen.

Versuchsergebnisse.

NachstehendeZusammenstellung giebt zunachst 

einen Ueberblick uber die chemische Zusammen- 

setzung der gepriiften Eisenchromlegirungerr, ihr 

specifisches Gewicht, ihre Schmiedbarkeit, ihrc 

Festigkeitseigenschaften bei Beanspruchung auf 

Zugfestigkeit, ihre Biegungsfahigkeit im gegliihten 

und nicht gegluhten Zustande und das Verbaltnifs 

ihrer Hartę.

Fiir die chemische Untersuchung wurden 

Spane von den rohen Blocken enltiommen.

Fiir die Festigkeitspriifungen dienten Rund- 

slabei von 20 mm (0,7979 Zoll) Stiirke; dic 

eintretende Verlangerung wurde auf einen ut- 

spriinglichen Abstand von 50,8 moi (2 Zoll) 

bezogen. Die in Hadfields Zusammenstellung 

angegebenen Belastungen in Tonnen auf 1 Quadrat- 

zoll sind in Kilogramm auf 1 qmin umgerechnet.

Die Hartebestimmungen sind durch Professor 

Turner  in Birmingham mit dessen Hartemesser 

ausgefiihrt worden. Die ZifTern sind Verhaltnifs- 

zahlen, bezogen auf die Hartę des Bleies == 1.

Der Chromgehalt steigt in den Proben bis 

auf 16,74 fo ; aber die chromreicbste Probe O 

war, vermuthlich wegen ihres liohen Kohlenstofl- 

gehalts (2,12 <fi), nicht mehr schmiedbar genug, 

um die Herstellung von Yersuchsstaben zu er- 

mćiglichen. Es ist nicht zu bezweifeln, dafs, 

wenn es gelange, einen chromreichen Stahl mit 

nur geringem KohlenslofTgehalt darzustellen, dic 

Schmiedbarkeit erstbei einem wreit hoheren Chrom

gehalt aufhoren wiirde.

Mit dem Chromgehalt wachsen die Elasti- 

citatsgrenze und die Bruchbelastung, bis ersterer 

etwa 5 Hunderttheile uberschreitet; dann nehmen 

beide ab, wenn der Chromgehalt fernerhin zu

nimmt. Die beim Bruche eintretende Verlangerung 

und Querschniltsverringerung zeigen anfanglich 

keine wesentlichen Veranderungen, solange der 

Chromgehalt nicht iiber 0,8 Hunderttheile,' der 

Kohlenstoff nicht iiber 0,12 Hunderttheile hinaus- 

geht; alsdann aber tritt deutliche Abnahme ein, 

die Legirung wird sproder. Hadfield schliefst 

hieraus, dafs Chrom allein nicht die Zahigkeit 

des Eisens zu beeintrachtigen vermoge, sondern 

dafs dieser Einflufs erst bei Gegenwart von Kohlen

stoff erkennbar wird.* Dafs der Einflufs des 

Chroms auf die Festigkeitseigenschaften des Eisens 

erheblich schwacher ist ais der des Kohlenstoffs,

* Hadfield sagt wOrtlicli: „Jt will be seen, tliat 
if the carbon present is Iow, its (the chromium steel’^) 
hardness and stiiTness is but slight". Da diese Be- 
nierkung jedpch bei Besprechung der Zugfestigkeit 
gemacht ist, durfte die obige Auslegung richtig sein
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wird man nacli den vor- 

liegenden Ergebnisseti zu- 

gestehen mussen. Im 

iibrigen weist Hadfield 

mit Recht darauf hin, 

dafs, wenn zwei frcmde 

KSrper nebeneinander im 

Eisen auftreten, ihr Ein- 

flufa keineswegs immer 

der Summę der Einfliisse 

gleich ist, welche jeder 

einzelne dieser Kórper 

auszuiiben vermag, son

dern nicht selten erheb- 

lich stiirker.*

„Die Rolle, welcher 

ein dritter Korper in einer 

Legirung, wie z. R. im  

Stahle, spielt, ist ver- 

wickelt. Ihre Erforschung 

bildet eine jener Auf- 

gaben, bei dereń Lósung 

die Hulfe der Weisen des 

Morgenlandes recht niitz- 

lich sein konnte.*

Wenn daherein Chrom

gehalt die Hartę, Feslig- 

keit und Ziihigkeit des 

kohlenstofffreien Eisens 

vielleicht nur in unbe- 

deutendem Mafse beein- 

flufst, so kann die Wir* 

kung durch die Anwesen- 

heit verhaltnifsmafsig ge- 

ringer Mengen Kohlenstoff 

erheblich verstarkt wer

den, oder, wie man sich 

auch ausdriicken kann, 

kohlenstoffhaltiger Stahl 

besitzt, wenn er zugleich 

chromhaltig ist, grofsere 

Hartę und Festigkeit bei 

geringerer Zahigkeit, ais 

chromfreier, auch wenn 

der anwesende Chrom

gehalt nicht hoch genug 

iśt, alldn deutliche Ein-' 

fliisse in jener Richtung 

auszuiiben.

Die Schweifsbarkeit des 

Flufseisens wird den

* Hinsichtlich der Schmelz- 
temperaturen der Legiruu- 
gen ist dieses Gesetz kngst 
bekannt. Die wirkliche 
Schmelztemperatur einer 
Legirung liegt gewShnlich 
um so tiefer unter der be- 
rechneten, je grOfser die 
Zaht ihrer Bestandtheile ist.

Der Bearbeiter.
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angestellten Versuchen zufolge durch einen Chrom- 

gehalt verringert. Schon der kleine Chromgehalt 

in Probe B ubt einen deutlichen Einflufs aus, 

wenn sich auch vielleicht annehmen lafst, dafs 

der Yersuch nicht unter den giinstigsten Be- 

dingungen stattfand. Auch Brust l e in machte die 

Beobachtung, dafs die Schweifsbarkeit durcli einen 

verhaltnifsmafsig niódrigen Chromgehalt ge- 

schmalert werde. Man kann moglicherweise 

imstande sein, fliissigen Chromstahl durch Auf- 

giefsen mit Schmiedeisen oder Flufseisen zu 

verbinden, aber ein Schweifsen im eigentlichen 

Sinne ist nicht moglich.

Die HŚrtę wurde auch durch Befeilen gepriift. 

Sowohl die gegluhten ais die ungegluhten Proben 

von A bis H waren leicht feilbar, alsdann stieg 

die Hartę rasch. Auch das Ausgliihen vermochte 

nicht eine erhebliche Verniiriderung der Hartę 

liervorzubringen. Die Proben von L an aufwarts 

waren aufserordentlich bart und Wurden von der 

besten Feile kaum angegriffen. Ein Stahl da- 

gegen ohne Chrom, aber mit 0,78 % Kohlenstoff, 

also mit ahnlichem Kohlenstoffgehalle wie Probe 

L, liefs sich auch, ohne ausgcgliiht zu sein, leicht 

feilen; und andererseits lafst sich behaupteji, 

dafs ein Stahl mit dcm Chromgehalte der-Probe L 

(0,918 Jó), aber mit nicht mehr ais 0,25 % Kohle, 

ebenfalls leicht feilbar gewcsen sein wurde. Wie 

Osmond  vermuthet, entsteht bei der Gegenwart 

gewisser Mengen Chrom und Kohle nebenein- 

ander wahrscheinlich eine bestimmte Verbindung 

von Chrom. Eisen und Kohle, zum Theil gelost, 

zum Theil von der Hauptmasse getrennt, welche 

dem Stahle besondere Eigentlnimlichkeiten ver-

leiht. Es scheint, dafs das Chrom die Neigung 

des Kohlenstoffs, ais Hartungskohle aufzutreten, 

verstarke; d. h., dafs chromhaltiger Stahl reicher 

an Hartungskohle sei ais chromfreier mit gleichem 

Gesammtkohlenstoffgehalt, der ebenso wie jener 

abgekuhlt wurde.

Auf diese Vermuthung deutet auch die ge- 

machte Beobachtung, dafs Stiicke, welche einen 

hoheren Chrom- und Kohlenstoffgehalt neben- 

einander besitzen, schon durch Erhitzen und Ab- 

kiihlen an der Luft barter werden konrien, so- 

fern ihre Starkenabmessungen nicht betrachtlich 

sind, so dafs die Abkiihlung verhaltnifsmafsig 

rasch von statten geht. Der Erfolg zeigte sich 

bei Proben von 28,5 mm Durchmesser und 80 mm 

Lange aus den Stahlsorten J mit 5,19 $  Chrom 

neben 0,77 % Kohle und L mit 2,18 $  Chrom 

neben 0,71 ^  Kohle. Beide Proben waren vor 

dem Erhitzen noch feilbar; auf Schweifshitze 

erwarmt und an der Luft abgekuhlt, waren sie 

unfeilbar geworden. Die Beobachtung wurde 

durch Versuche von Osmond bestatigt. Proben 

mit niedrigerem Chrom- und Kohlenstoffgehalt 

(B mit 0,29 % Chrom neben 0,16 Kohlen

stoff und F mit 1,18 % Chrom neben 0,27 #  

Kohlenstoff) liefsen dagegen bei der namlichen 

Behandlung keine Hartezunahme erkennen.

Besondere Versuche wurden iiber den Einflufs 

des Abloschens in Wasser auf die Biegungs- 

fahigkeit und die Hartę angestellL. Man benutzte 

flachę Probestabe von 90 mm Lange bei 17^2 mm  

Breite und 3 mm Starkę, welche geschmiedet, 

aber nicht ausgegliiht worden waren, also ihre 

Naturharte besafsen. Es ergab sich Folgendes:

Nalurhart ................................................
Auf Dunkelrothgluth (etwa 650° C.) er

warmt und in kaltem Wasser ab-
gelOscht.................... ...............................

Auf Hellrothgluth (etwa 920° G ) erwarmt 
unci in kaltem Wasser abgelśscht . . 

Auf Weifsgluth (etwa 1250° G.) erwarmt 
und in kaltem Wasser abgelśscht. . .

Probe B mit 0,29 % Chrom, 0,16 % Kolile.

Liefs sich um 180° biegen

Wie oben 

Wie oben 

Wie oben

Leicht feilbar.

Etwas barter.

Noch harter.

Etwa ebenso hart wie bei Hellrothglulh 
abgeloscht.

Naturhart . . . ' ....................
Aus Dunkelrothgluth abgeloscht 
Aus Hellrothgluth abgelSscht 
Aus Weifsgluth abgeloscht . .

Probe C mit 0,48 % Chrom, 0,15 9

Liefs sich um 180° biegen 
Brach bei 475 

„ „ 45°
„ „ 25°

Kohle.

Leicht feilbar.

1J **
Etwas harter. 

Betrachtlich harter.

Naturhart ................................
Aus Dunkelrothgluth abgelfischt 
Aus Hellrothgluth abgelóscht 
Aus Weifsgluth abgeloscht . .

Probe E mit 0,84% Chrom, 0,12 % Kohle.

Liefs sich um 180° biegen
Brach bei 68° 

„ „ 41®
„ 320

Ungefahr wie Probe B.

Noch harter, doch noch feilbar.

Naturhart ................................
Aus Dunkelrothgluth abgelSscht 
Aus Hellrothgluth abgelascht 
Aus Weifsgluth abgeloscht . .

Probe G mit 1,51 % Chrom, 0,21 % Kolile

. . . . j Liefs sich u m 180° biegen 
. . . Brach bei 4°

............I „ „ 210

.  . . . I „20°

Schwieriger feilbar ais C.

1> V  i i  11

Harter.
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Naturhart

Probe H m it 2,54 % Chrom, 0,3!) % Kohle,

Liefs sich um 180° bieaen

Aus Dunkelrothglulh absęelOscht 
Aus Hftllrothgluth abgeloscht . , 
Aus Weifsglulh abgelascht . . .

Brach bei 2° 
40 
9°

Harter ais C.
Wurde nur eben noch m il der Feile 

gerilzt.
Desgleichen,

Noch etwas harter,

Probc 1 mit 3,17 % Cliroin, 0,41 % Kohle.

Im naturharten Zuslande um 180° gebogen und noch feilbar; nach dem Abloschen in Dunkelrolh- 
glulh, Hellrolhgluth und Weifsglulh nicht mehr biegungsfahig und nicht feilbar.

Wie die Probe I verhielten sich die Proben K 

mit 6,89 f i Chrom, 0,86 % Kohle und M mit

11,13 Chrom, 1,27 % Kohle. Letztere liefs 

sich im naturharten Zustande nicht mehr biegen, 

ertrug aber auffalligerweise nach dem Abloschen 

aus Weifsgluth noch eine Biegung um 11°.

Zur Prufung des Verhaltcns des Chromstahls 

bei der Beanspruchung auf Druck fes t i gke i t  

wurden Cylinder von 20 mm Durchmesser und

25,4 mm Lange, ohne zuvor ausgegliiht zu 

werden, einem Drucke von 100 t ausgesetzt. 

Die durch diese Belastung hervorgerufene bleibende

Verkurzung, in Hunderttheilen der urspriinglichen 

Liinge ausgedrlickt, betrug:

Bei dem Stahl A (0,22 % Chrom, 0,07
c (0,48 „ . 0,15 . , ) 50,50
E (0,84 „ . 0,12 „ , ) 48,20
G(L51 „ , 0,21 . , ) 44,60
H (2,54 , , 0,39 „ , ) 29,50
J (5,19 , .  0,77 „ ,  ) 11,15
K (6,89 , .  0,86 „ .  ) 14,40
M (11,13, „ 1,27 „ .  ) 19,13

Lehrreich ist ferner die nachstehende Zu- 

sammenslellung der Festigkeitseigenschaften von 

Siliciumstahl, Aluminiumstahl und Chromstahl 

bei ahnlicher Zusammensetzung.

Zusammensetzung

u-
3  ' rt 

•Ś t o  a

"o fl S
£ 2 
to si 2 o*

S>a 
§ 2-2 U 3  O

8 > s  f

i t? 
5 1- u Biegeversuche mit 

geschmiedeten und 
gegltlhten SUben

Bemerkungen

C. Si. Al. Cr. 1 1 -  
W £ 

tfl

w
to- **-•
s  s

C £ ^.5 S c

> 3tf

U “ o- 
^ V2 £ 
&>

Siliciumstahl A . . 0,14 0,24 _ _ 23,8 37,9 37,55 60,74 Um 180° gcbogtu
Aluminiumstahl A . 0,15 — 0,38 — 30,3 39,4 40,35 60,74 T
Chromstahl B . . . 0,16 — — 0,29 25,8 37,9 45,55 65,90 *

Siliciumstahl B . . 0,18 0,73 — — 28,8 44,7 34,02 52,66 n
Aluminiumstahl C . 0,18 — 0,66 — . 27,3 41,0 33,00 52,14 n
Chromstahl E . . . 0,12 — 0,84 28,8 42,5 42,50 61,20 „
Siliciumstahl C . . 0,19 1,60 — — 37,9 50,0 35,10 54,52 n
Aluminiumstahl F . 0,21 — 1,60 — 19,7 39,4 36,35 67.00 T

Chromstahl G . . . 0,21 — 1,51 28,8 50,7 38,07 55,88 n
Siliciumstahl D . . 0,20 2,18 — — 38,7 51,5 36,50 59,96

Aluminiumstahl II . 0,24 —- 2,24 — 28,0 43,2 33,00 48,62
33,84

*
Chromstahl H . . . 0,39 — — 2,54 37,1 66,7 24,50

Siliciumstahl H . . 0,26 5,53 — — 37,9 37,9 0,37 2,00 .Nicht biegunzsfahig

Aluminiumstahl I . 0,22 — 5,60 — 41,0 54,6 6,45 6,16 Bei 16“ gebrocheu
Der Kohlenstoffge- 
halt 7,u hocli, um 
genaueti Ver̂ ieich 
zu ermijgłiohen.

Chromstahl J . . . 0,77 — 5,19 30,3 83,4 8,20 6,88 Om 180° gebogen

Ein Vergleich der mit T u r n e r s  Hartemesser 

ergab die nachstehenden Ziffern : *

ermittelten Hartegrade der drei Stahlgallungen

S il i c i u m s t a h 1 A lu in in iu m s t a h l Ch r o m s t a h 1

V
g

Zusammensetzung
u
o
s

Zusammensetzung
Hilrte-

l i
(U
s

Zusammensetzung
Hllrte-

e
3
£5 C. Si. Mn.

grad s=
is

C. Si. Mn. Al. grad s3
K C. Si. Mn. Cr.

grad

898 A 0,14 0,24 0,14 20 1167 A 0.15 0,18 0,18 0,38 20 1176 B 0.16 0,07 0,18 0,29 22

898 R 0,18 0,79 0,21 20 1167 B 0,20 0,12 0,11 0,61 21 1176 E 0,12 0,08 0,18 0,84 21

898 C 0,19 1,60 (1,28 24 1167 D 0,17 0,10 0,18 0,72 20 1176 E 0.27 0,12 0,21 1,18 24

898 D 0 9,0 2,18 0,25 24 1167 F 0,21 0,18 0,18 1,60 21 1176 H 0,39 0,14 0,25 2,54 24

898 F, 0,2,0 2,67 0,25 26 1167 G 0,21 0,18 0,18 2,20 21 1176 J 0,77 0,50 0.61 5,19 (55)

898 F 0,21 3,46 0 29 30 1167 H 0,24 0,18 0,32 2,24 20 1176 K 0,86 0,31 0,29 6,89 38

898 G 0,25 4,49 0,36 33 1167 I 0,22 0,20 0,22 5,60 22 1176 L 0,71 0,36 0,25 9,18 43

898 H 0,26 5,53 0,29 36
)

* Die Hartegrade des Chromstahls sind aus der oben mitgetheilten Tabelle wiederholt, in welcher
auch die Yerhaltnifszahlen der Hartegrade des Bleies, Kupfers und gewOhnlichen Eisens angegeben sind.
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Hadfield glaubt aus den Ziffern der ersten 

Tabelle sehliefsen zu diirfen, dafs die Festigkeits- 

eigenschaften, insbesondere die Zahigkeit, des 

Eisens durch einen hohen Chromgehalt weniger 

nachtheilig, ais durch einen gleich hohen Silicium- 

gehalt oder Aluminiumgehalt beeinflufst werden, 

und er liebt hervor, dafs diese Schlufsfolgerungen 

besonders bei einem Vergleiche der Ergebnisse 

des Chromstahls J mit denen des Siliciumstahls H 

und Aluminiumstahls I berechligt erscheine. 

Trolz seines erheblich hoheren Kohlenstoffgehalts, 

welcher jedenfatls zum Theil die Ursache der 

hoheren Festigkeit ist, vertrug der erstere eine 

Biegung um 180°, wahrend die anderen beiden 

kaum oder gar nicht biegungsfahig waren. Nicht 

verkennen darf man jedoch, dafs bei einzelnen 

Versuchen haufig Zufalligkeiten obwalten; ein 

Vergleich der Proben mit 2,18 % Silicium, 2 ,2 4 ^  

Aluminium und 2,54 % Chrom lassen keinen 

deutlichen Unterschied wahrnehmen; der Chrom

stahl ist zwar fester ais die anderen beiden, 

aber seine Verlangerung und seine Querschnitts- 

verringerung ist in ungelahr dem gleichen Ver- 

haltnisse geringer. Er ist weniger zah. Auch 

die Proben mit noch geringerem Gehalte an Chrom, 

Silicium oder Aluminium lassen durchaus nicht 

mit Sicherheit ein wesentlich giinstigeres Verhalted 

des Chromstahls erkennen.

Dagegen konnen die Ziffern der Tabelle ais 

eine Bestatigung des von Hadfield aufgestellten 

und schon oben erwahnten Satzes gelten, dafs 

Chrom allein ohne einen daneben anwesenden 

Kohlenstoffgehalt nicht imstande ist, die Hartę 

des Eisens sehr erheblich zu steigern. Fiir das 

weichste Flufseisen wurde, wie oben mitgetheilt 

worden ist, der Hartegrad 15 gefunden, fiir 

Chromstahl E mit 0,84 ^  Chrom der Harte

grad 21. Die Hartę des Chromstahls H mit 

2,54 $  Chrom ist trotz seines hoheren Kohlen- 

stoffgehalts nicht betrachtlicher ais die des 

Siliciumstahls D mit 2,18 % Silicium und noch 

etwas niedriger ais die des Siliciumstahls E mit 

2,67 % Silicium.

Versuche,. welche iiber die Festigkeitseigen- 

schaften von Chromstahldrahten einerseits und 

gewohnlichen Stahldrahten andererseits in einer 

Sheffielder Fabrik angestellt wurden und dereń 

Ergebnisse in Hadfields Abhandlung mitgetheilt 

worden sind, ermogliehen insofern keinen zutreffen- 

den Vergleich, ais der Durchmesser der Drahte 

beider Gatlungen nicht gleich war. Die chrom- 

freien Drahte waren starker ais die chromhaltigen; 

erstere zeigten demzufolge geringere Festigkeit, 

bezogen auf die Flacheneinheit und geringere 

Biegungsfabigkeit. Von einer Wiedergabe der 

Versuche kann hier abgesehen werden.

D ie W i d e r s t a n d s f a h i g k e i t  vers chie- 

dener  S t a h l s o r t e n  gegen S a u r e n  prtifte 

Hadfield, indem er Probestabe von 64 mm Lange,

12,5 mm Breite, 6 mm Starkę in Schwefelsiiure,

welche mit der gleichen Menge Wasser verdiinnt 

war, eintauchte und nach 21 Tagen den statt- 

gehabten Gewichtsverlust ermittelte.

Es ergab sich:

Fur Chromstahl F (1,18% Cr) Gew.-Verlust 3,32 %
J (5,19 „ „) „ 4,78 „
L (9,18 „ , )  „ 5,64 „

„ Siliciumstahl E (2,67 „ Si) „ 3,32 „
„ gewohnl.Flufseisen (mild steel) „ 7,48 „
„ Schweifseisen „ 44,7 „

E r m i t t l u n g e n  ii b e r die S c h m e 1 z- 

t e m p e r a t u r e n  einzelnerCliromstiihleiindEisen- 

chromlegirungen wurden durch F. O s m o n d  

angestellt. Er fand:

Chromfr. Stahl m. 0,70% K o h le ....................  1420 0 C.
Chromstahl J „ 0,77 „ „ 5,19% Chrom 1380° C.

L „ 0,71 „ „ 9,18 „ „ 13200 C.

Beide Proben Chromstahl waren jedoch nicht 

vollstandig geschmolzen; Osmond schatzt die 

wirkliche Schmelztemperatur auf etwa 1400°. 

Jedenfalls wird demnach durch den Chromgehalt, 

welchen diese Proben besitzen, die Schmelz

temperatur des Stahls nicht erlioht, sondern eher 

erniedrigt. Dagegen ergaben sich bei Eisenchrom- 

legirungenmit ungefahr 44 $  Chrom Schmelz- 

temperaturen von 1355 bis 1445° C .; eine 

Legirung mit 66 Chrom und 6,47 Kohlen

stoff war bei 1475 0 C. noch nicht vollstandig 

geschmolzen, sondern, wie es schien, nur ge- 

saigert, und eine Legirung mit 80 $  Chrom und

3 bis 4 % Kohle zeigte selbst bei 1485° C. noch 

keine Spur beginnender Schmelzung oder Form- 

veranderung. Berticksichtigt man den hier an

wesenden hohen Kohlenstoffgehalt, so ist der 

schon oben erwahnte Einflufs eines hohen Chrom

gehalts auf die Schmelztemperatur unverkennbar.

Die Anwendbarkeit des Chroms bei der Stahl- 
darstellung.

In vorurtheilsfreier Weise wird durch Hadfield 

dieser Gegenstand erortert. Er betont, dafs die 

Erwartungen, welche man auf die Anwendung 

des Chroms gesetzt hat, vielfach {ibertrieben 

waren und keine geniigende Begriindung besafsen. 

Nur fur bestimmte Gatlungen von Erzeugnissen 

hat ein Chromzusatz sich bewiihrt.

Seit 1876 verwendet Brustlein in Unieux 

(Finna Holtzer & Co.) Chromstahl zur Anfertigung 

von Werkzeugen, Panzerplatten und Geschossen 

gegen Panzerplatten. Dank dem bedeutenden 

Bedarfe der franzosischen Regierung an diesen 

Erzeugnissen erreichte seit jener Zeit die Dar

stellung von Chromstahl einen ziemlich erheb- 

lichen Umfang.

1882 lieferte Hadfields Firma der englischen 

Regierung Chromstahlgeschosse, >von welchen ein 

sechszolliges zunaclist eine achtzollige Schmied- 

eisenplatle durchbohrte und dann ein zweites Mai 

sich benulzen liefs; ein 9,2zolliges Geschofs
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durohdrang eine 16x/2 zollige Eisenplalte und

8 !/a Zoll dabinter eine zweite Platte. Bei spateren 

Versuchen ging ein 13'/a zolliges Geschofs, 

1120 Pfund schwer, mit einer Geschwindigkeit 

von 1950 Fufs (594 m) i. d. S. gefeuert, durch 

eine 18 zollige Compoundplatte, eine 6 zollige Eisen- 

platte, eine 20fiifsige Eichenholzverzimmerung 

und dann noch durch eine 101/2 zollige Schmied- 

eisenplatte, zusammen also durch 36 */2 Zoll 

Panzerplatten, hinter dereń letzter es in Stiicken 

gefunden wurde.

Ein anderes Geschofs von 6 Zoll Durch- 

messer liefs sich dreimal hintereinander benutzen 

und durch 9 zollige Panzer hindurchschiefsen. 

Der letzte dieser Panzer war an der Vorderseite 

durch ein besonderes Yerfahren geharlet; das 

Geschofs war, nachdem es ihn durchdrungen 

halle, zertriimmerl.

Noch einige ahnliche mit Hadfields Chrom- 

stahlgeschossen erlangte giinstige Ergebnisse sind 

im Hadfields Vortrage mitgetheilt. Der Chrom- 

gehalt dieser Geschosse betrug 1 1/  ̂ bis 2 

der Kohlenstoffgehalt wurde gemafs dem jedes- 

mal verlangten Hartegrade geregelt.

Hadfield fiigt hinzu, dafs, wenn ein Anfiinger 

in der Geschofsanfertigung glauben sollte, dafs 

nur die chemische Zusammensetzung den Aus- 

schlag fiir die Brauchbarkeit der Erzeugnisse gabe, 

er sich sehr im lrrthum befinden wurde. Die 

Art und Weise der Behandlung der Geschosse 

beim Harten und Anlassen besitzt nicht geringere 

Wichtigkeit, ais die chemische Zusammensetzung.

Br us t l e i n  hob 1878hervor, dafs erveranlafst 

wurde, sein Augenmerk auf die Anwendung eines 

Chromzusatzes zu ricliten, weil er iiberzeugt war, 

dafs ein Chromgehalt die Festigkeit und Elasticitats- 

grenze des Stahls zu erhohen vermoge, ohne die 

Zahigkeit zu verringern. Bei Erhohung des 

Kohlenstoffgehalls im gewohnlichen Stahie wachst 

bekanntlich die Festigkeit auf Kosten der Zahig- 

keit. Die in Vorstehendem mitgetheilten Unter- 

suchungen lassen jedoch erkennen, dafs im 

kohlensloffarmen Stahl (Flufseisen) ein Chrom

gehalt keinen besonderen Nutzen zu gewahren 

vermag; auch Brustlein sprach schon die Ansicbt 

aus, dafs ein Chromzusalz bei harterem Stahie 

vortheilhafter ais bei weichęrem sei. Es ist 

deshalb nicht wahrscheinlich, dafs Chromzusatz 

fiir Stahl von 44 kg oder noch geringerer 

Festigkeit ausgedehntere Anwendung finden wird.

Auch die grofsereHartungsfahigkeit des hartei en 

Chromstahls im Vergleiche zum chrornfreien 

Stahie mit gleichem Kohlenstoffgehalt verdient 

Beachtung. Es ist wahrscheinlich, dafs Chrom

stahl bei Anwendung der richtigen Hartungs- 

temperatur nach dem Harten zaher ais gewohn- 

licher Kohlenstoffstahl sein wird (?), und dafs er 

in niedriger Temperatur ais letzterer sich ais 

hartungsfahig erweist. ■

1.13

Dafs harter Chromstahl sehr hohe Festigkeit 

besitzen kami, ergiebt sich aus den Versuchen. 

Hadfield fand bei einzelnen Versuchen eine Zug- 

festigkeit von 163 kg, Brustlein hatle auf der 

Pariser Ausstellung (1889) Probestabe mit 157 kg 

Festigkeit ausgestellt.

Leichter ais Kohlenstoffstahl ist harter Chrom

stahl der Gefahr des Verbrennens unterworfen, 

wobei er ein grobkorniges Gefiige annimmt, 

wahrend richtig behandelter Chromstahl sich 

durch ein aufserordentlich feinkorniges Gefiige 

auszeichnet. >

Vereinzelt hat man versucht, Chromstahl fur 

Eisenbah n rad rei fen zu verwenden. Aus einer 

durch A r n o l d  im Jahre 1888 gegebenen Ver- 

offentlichung hieruber geht hervor, dafs dieser 

Stahl bei einem Chromgehalt von 0,30 bis 0 , 64 ^ ,  

KohlenstolTgehalt von 0,28 bis 0,32 ^ , Mangan

gehalt von 1,41 bis 1,54 % eine Festigkeit von

78,5 kg bei 10 bis 16 % Verlangerung auf

51 mm urspriitjgliche Lange und 14 bis 29 Jo 
Querschnittsverringerung aufwies. Hadfield sagt 

mit Recht, dafs der liohe Mangangehalt dieses 

Stahls die Erkennung des Einflusses des Chrom- 

gehalls schwer mache; keinesfalls aber sind die 

Ziffern geeignet, ais Empfehlung fiir den Chrom

zusatz zu dienen. Auch boi einem durch Arnolds 

Mittheilungen veranlafsten Vergleiche von Feder- 

stahl mit und ohne Chrom ergab sich keineswegs 

eine vorziiglichere Beschaffenheit des ersteren.

Howe erwahnt in seiner Metallurgy of Steel, 

dafs bei den Pennsylvania Steel Works Bessemer- 

scbienen mit 0,12 bis 0,54 Chrom die vorge- 

schriebenen Proben bestanden, sofern der Kohlen- 

stofTgehalt nicht iiber 0,30 fo hinausging, aber 

zerbrachen, wenn diese Grenze uberschritten 

wurde. Chrom in Gegenwart eines nur mittleren 

Kohlenstoffgehalts verringerte offenbar die Wider

standsfahigkeit gegen Stofse. Schwer ist es 

freilich, wie Hadfield erwahnt, liiermit die oben 

besprochene Thatsache in.Einklang zu bringen, 

dafs Chromstahl mit der vierfachen Menge Kolilen- 

sloff und Chrom ais in diesem Falle sich bei 

der Verwendung zu Geschossen so vorziiglich 

bewahrte. Wenn Hadfield hinzufiigl. dafs der 

Unterschied jedenfalls auf der docli ganz ver- 

schiedenartigen Beanspruchung der Gegenstande 

beruhe, so kann man dieser Ansicht nur bei- 

pflichten.

Ais die wichtigsten Einflusse eines Chrom

gehalts bezeiehnet Hadfield nach dem Ausfalle 

seiner Versuche folgende:

Ein Chromgehalt unter 0,75 bis 1 % im 

kohlenstolffreien Eisen beeinflufst nicht wesenllich 

dessen Festigkeitseigenschaften. Ein geringer 

Chromgehalt im kohlenstofi'haltigen Eisen steigerl 

die Festigkeit, ohne die Zahigkeit erheblich zu 

schmSIern; ein hóherer Geliall erzeugt Sprodig

keit. linmerhin bleibt das Mafs dieser Einfiiisse

4
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abbangig von der Hóhe des neben Chrom an- 

wesenden Kohlenstoffgehalts. Beachtenswerth sei 

der Umstand, dafs ein richtig bearbeiteter Chrom

stahl bei der Priifung auf Zugfestigkeit starkere 

Querschnitlsverringerung zeige, ais gewohnlicher 

Stahl von gleicher Festigkeit (?), eine Folgę des

Umstandes, dafs er eine liohe Elasticitatsgrenze 

neben hoher Zahigkeit besitze. Die Formver- 

anderung werde hierdurch auf eine enger be- 

grenzte Stelle beschrankt. Nach K i r k a l d y  aber 

sei starkę Querschnittsverringerung ein Beweis 

eines gunstigen Yerhaltens.

Die Yerbrenmmg im Gestcll des Hochofens.

Von W. van Vloten.

Die Art und Weise, in welcher die Verbrennung 

vor den Formen im Hochofen slatlfindet, ist nicht 

genau bekannt. Man weifs z. B. nicht, wie weit 

der Sauerstoff des Windes in den Ofen hinein- 

dringt, ehe er vollstiindig zur Verbrennung ver- 

braucht ist, man weifs ferner nicht, ob der 

Kohlenstoff des Brennmaterials zunachst vollstaudig 

zu Kohlensiiure verbrennt, oder ob sofort Kohlen- 

oxyd mitgebildet w ird, und ebensowenig kennt 

man den Einflufs genau, den die Beschaffenheit 

des Brennmate

rials und die Tem

peratur des Win

des auf die 

Verbrennung aus- 

iiben.

Ohne Zweifel 

ware es aber fiir 

den Hochofen- 

mannvongrofsem 

Werth, den Ver- 

brennungsprocefs 

mit moglichst grofser Sicheiheit zu kennen. 

Er weifs zwar, dafs die Anzalil, die Lage und 

die Weite der Formen Einflufs auf die Betriebs- 

resultate haben, auch ist er sich klar dariiber, 

dafs der Gestelldurchmesser durchaus nicht gleich- 

giiltig fur den Schmelzprocefs ist, allein alle 

diese Verhaltnisse mufs er auf empirischem Wege 

ausprobiren, — von dem wirklichen directen 

Einflufs irgend einer Aenderung, die man vor- 

nimmt, kann man sich keine Bechenschaft geben, 

man ist in dieser Beziehung auf unsichere Ver- 

muthungen angewiesen. —

Viele Ilochofenleute sind der Ansicht, dafs 

durch Einblasen zu grofser Windmengen freier 

Sauerstoff in hohere Ofenregionen gelangen kann, 

welcher dann durch Verbrennung von Kohlenstoff 

an der unrechten Stelle Ober feuer  verursachen 

soli. Die Bichtigkeit dieser Ansicht ist bis jetzt 

weder dircct bewiesen, noch ist sie direct wider-

legt, und durch blofses Disputiren uber diese 

Frage kommt man keinen Schritt weiter.

Die Besprechung des Hangens der Gichten 

in den ersten Heftcn des Jahrgangs 1892 dieser 

Zeitschrift war die Veranlassung, dafs ich den 

Versuch unternahm, durch Absaugen von Gas 

mittels eines gekiihlten Bohres mir direct einige 

Klarheit uber den Verbrennungsprocefs zu ver- 

schaffen. Die Besultate, die ich dabei erhielt, 

durften auch fiir andere Hochofner Interesse haben,

und will ich sie 

deshalb mit den 

Schlussen, die ich 

daraus zog, in 

Folgendem rnit- 

theilen.

Nach einigen 

vergeblichen Ver- 

suchen gelang es 

bald, mittels der 

in Fig. 1 abgebil- 

deten Vorrich- 

tung Gasproben an den verschiedensten Stellen 

zwischen und iiber den Formen aus dem Ofen zu 

entnehmen. In Fig. 1 stellt a ein Kupferrohrchen 

von 4 mm lichter Weite dar, durch welches das 

Gas ausstromt. Das Kupferrohr ist an einem Ende 

anderWandeines l^zolligenGasrohres mitSchlag- 

loth angelothet. Das Kuhlwasser fliefst durch ein 

3/4z6lliges Gasrohr zu, umspult das Kupferrohr und 

lauft in dem ringformigen Raum zwischen Zufuh- 

rungs- und Hauptrohr wieder ab. Letzleres ist mit 

einem starken Flantsch ur.d Deckel versehen, so 

dafs man die ganze Vorrichtung mittels eines vor- 

gesetzten Holzkniippels durch Hammerschlage in 

den Ofen hineintreiben kann. Das Hauptrohr 

hat eine Liinge von 2200 mm'.

Die entnommenen Gasproben wurden in dem 

Thorne r schen  Gasana l ysenappa ra t  auf 

Sauerstoff, Kohlensaure, Kohlenoxyd und Wasser- 

stoff untersucht.

Fig. 1.
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Das Gestell des Ofens, an welchem die Ver- 

suche gemacht wurden, ist in Fig. 2 und 3 im 

Grundrifs und Aufrifs mafsstablich in 1/40 der 

wahren Grofse dargestellt. Der Ofen ist 20 m 

lioch, hat 6 m Kohlensack- und 3 m Gestell- 

weite. Die Formzone ist mit einem geschlossenen 

Ring von Kiihlkasten aus Bronze umgeben, welche 

Einrichtung fiir den vorliegenden Zweck zwei 

wesentliche Vortheile bietet; erstens kann man 

das Gasrohr leicht in allen Richtungen ohne

hierbei producirte der Ofen etwa 130 t taglich; 

auf 1000 kg Roheisen kamen durchschnittlich 

etwa 920 bis 940 kg Koks mit 9,5 bis 10 % 

Asche, 600 kg Puddel- und Schweifsschlacken, 

1780 kg Erz und 620 kg Zuschlag. Es wurde 

durch 5 Formen von 120 mm lichter Weite 

mit 5 Pfund Windpressung bei einer Wind- 

temperatur von 650° bis 750° geblasen.

Einige Proben wurden beim Betrieb auf graues 

Thomaseisen mit 2 Silicium genommen, hierbei

Fig. 2

Betriebsstorung durch die Oeffnungen in den 

Kasten in das Gestell einfiihren , zweitens kann 

man, da Kasten und Formen stets richtig, wie 

auf der Zeichnung angegeben, liegen, bis auf 

wenige Centimeter genau berechnen, von welcher 

Stelle im Ofen das Gas herriihrt.

Das Mauerwerk hinter den Kasten ist grofsten- 

theils weggeschmolzen und durch einen diinnen 

Kohlenansatz ersetzt.

Die meisten Gasproben wurden bei normalem 

Betrieb auf weifses Thomaseisen entnommen,

und 3.

betrug die Production etwas uber 100 t bei 

einem Koksverbrauch von 1000 kg; Molier, W ind

pressung und Temperatur waren ahnlich wie oben, 

aber die 5 Diisen hatten nur 110 mm lichte 

Weite. Ueberdies sind noch einige Proben beim 

Betrieb auf weifses Stahleisen mit 5 ^  Mangan 

analysirt worden. '

In der folgenden Tabelle sind die Resultate 

der Gasanalysen zusammengestellt, die romischen 

Ziffern bezeichnen die auf der Zeichnung an- 

gegebenen Stellen der Probeentnahme.
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DaUirn
Wo ent- Lfdc

nommen Nr.
Producirto Eisunsorle

Vol. Yol. Yul. Yol. Rest Vol.O

O COj CO H = N
mif 

1000 iN

im Formnireau entnommen

93/4 8>/4 __ 4. 73 231
13 6 — 74 B0'/» 236

i V* 15 17* 174 80'/4 210
— 32 'h l 3/4 653 4 243

— 73/4 19 3/4 72' 2 238
— 3 '/4 25‘/* 1 703/4 212
— l l 3/4 9’/* '/i 78 */2 209
— 2 28'/j 4 248
— 2 '/* 28'/4 2*/4 07 248
— 2'/4 30'/4 3 64'/* 268
— — 37 3 60 308
— '/* 38 2 59' h 328
7a/4 10'/4 — 2 80 225
3 141 ,'j 1'/ , */« 80 V* 224
— 1P/4 10 1 77‘/4 217
— 13'/! 6 l/« 80'/« 205
6 12 1 /' 3 — 2 792/a 230
4 123/4 — 1'/. 82 204

87* 13 1 l 3/4 803/4 211
4 25 3‘/4 G73/4 244

— 8 17l/-i 2 723/4 229
— 15'/j 4 2 787s 223
— 6 ’/2 19 2 72'/2 221
— 9 16'/2 2 72'/» 218
— — 393/4 3 57-1/4 347
— — 34‘/2 l 3U 633/4 270
— l ’/4 31’/2 l 3/4 65'/2 200
— 36'/2 2 ' li 61 299
— -- 347* 21/2 63 274
— -- 33‘/2 2 04‘/2 260
— -- 333/4 l 3/< 64 ‘/2 202
— — 40 l 3/4 58‘/4 343
— -- 45'/4 2 523,f4 421

B c m c r k u n g e n

14/5 I 1
21/11 I 2
18/5 11 3
24/10 II 4
19/11 11 5
22/11 11 0
23/11
23/5

11 7
111 8

29/7 III 9
25/6 IV 10
21/0 V 11
18/11 V 12
18/5 VI 13
19/11
22/11

VI 14
VI 15

23/11 VI 10
20/5 VII 17
29/7
25/6

VII 18
VIII 19

25/5 IX 20
21/6 X 21
25/5 XI 22
17/10 XI 23
17/10 XII 24
27/7 XIII 25
18/6 . XIV 26
18/6 XV 27
24/0 XVI 28
24/0 XVII 29
10/0 XVIII 30
16/0 XIX 31
24/10 XX 32
18/11 XX 33

10/7 II 34
20,7 XI 35
19/7 XII 36

1‘robe

1/12 XXI 37
27/10 XXII 38
10/11 XXIII 39
7/12 XXIV 40

10/11 XXV 41
20/10 XXVI 42
1/12 XXVI 43
5/11 XXVII 44
7/12 XXVIII 45
5/11 XXIX 40

Thomaseisen

Stalileisen
Thomaseisen

Graues Thomaseisen 
Thomaseisen

Graues Thomaseisen 
Thomaseisen

Stalileisen

ł*
Graues Thomaseisen 

Thomaseisen

Stalileisen
Thomaseisen

Kurz vor dem Han gen

Ofengang sehr gar, viel Gegen- 
druck

Mitlelpunkt des Gestells

Ofengang sehr gar, viel Gegen- 
druck

Langsamer Ofengang

Mitten zwischen 2 Formen 
Kurz vor dem Hiingen

Proben nnterlialb des Formriireaus entnommen.

Thomaseiien 
Graues Thomaseisen

- 4 24\<4 ? 9 ?
-

7* 333/t 3 623/4 277
- — 33 2' 65 254

340 mm unter Punkt II 
400 „ „ XI
340 „ . XII

Proben auf der Linie AB 030 mm oberlialb des Formnircaus entnommen.

Thomaseisen - - 34'/4 7 < 65 263
J! - 3 2774 2 673/4 245
„ — 4 2472 272 09 236

— 6 1972 3A 733/i 213
V — 572 23 272 69 246
n — 11 I l 3/4 2 7574 224

- 774 1772 72 743/4 214
- 33/4 27 274 6672 260
— 1 30 1 68 235

n - 72 33 2 6472 271

Die" Gasproben Nr. 1 bis 33 wurden in einer 

durch die Mitte der Formen gelegten horizontalen 

Ebenegenommen, bei Entnahme der Proben Nr. 34 

bis 36 war das Rohr schrag nach unten geneigt, 

bei den Proben Nr. 37 bis 46 endlich wurde das 

Rohr durch ein in das Mauer werk gebobrtes 

Loch 630 mm oberhalb der Formmitte horizorital 
in den Ofen getrieben.

Die Analysen zeigen zunachst deutlich, dafs 

eine sehr intensive Verbrennung stattfand, sie 

war slets auf einen kleinen Raum beschrankt. 

Trotzdem der Wind mit einer Geschwindigkeit

von etwa 250 m in der Secunde ausstromte, 

wurde die aufserste Grenze, wo freier Sauerstoff 

vorkam, etwa 600 mm vor der Form gefunden; 

630 mm oberhalb der Formmitte konnte in 

keinerProbe freier Sauerstoff nachgewiesen werden. 

In Fig. 2 und 3 habe ich die horizontale und 

verticale Projection des Raumes, in welchem 

bei normalem Betrieb auf weifses Thomaseisen 

freier Sauerstoff vorkommt, durch horizon- 

tale Schraffur gekennzeichnet. Sehr haufig 

mufs dieser Raum viel kleiner gewesen sein. 

Yon einer Entsteluing der Oberhitze durch Ver
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brennung an unrechter Stelle kann bei unserem 

und bei ahnlichen Belrieben jedenfalls keine Rede 

sein; bei Benutzung der leicht verbrennlichen 

Holzkohle wird dies wahrscheinlich ebensowenig 

der Fali sein. Wie sich die Sache bei Verbrennung 

von Koks mit kaltem oder wenig erhitztem Wind 

verhalt, bleibt noch eine offene Frage, jedenfalls 

wird aber Jeder, der die Entstehung von Ober- 

liitze auf die angegebene Weise wieder zur Er- 

klarung von Vorgangen im Hochofen benutzen 

will, zunachst den Beweis erbringen miissen, 

dafs Oberhitze thatsachlich durch Verbrennung 

von Kohlenstoff in hoheren Ofenregionen ent- 

stehen kann.

Aus den Analysenresultaten geht ferner hervor, 

dafs der Sauerstoff des Windes auch beim Be- 

trieb mit hocherhitzter Luft zunachst zur Bi'dung 

von Koh l ensaure  vollig verbraucht wird, ehe 

. Kohlenoxyd entsteht; Sauers to f f  und Kohlen- 

oxyd finden sich nur in wenigen Proben (Nr. 3,

14, 19) zusammcn und dann nur in geringen 

Mengen; dieses Zusammenvorkommen erklart 

sieli aber leicht dadurch, dafs die Windpressung 

mit den Hiiben der Gebliisemaschine fortwahrend 

kleine Schwankungen macht, so dafs, wenn in 

dem einen Augenblick der Sauerstoff vorwiegt, 

er im nachsten fehlt.

Anders verhalt sich der Wasserstof f ;  freien 

Wasserstoff findet man in allen Gasproben, die 

dem Hochofen entnommen werden, sowohl in 

denen, die noch viel freien Sauerstoff enthalten, 

ais auch im Gichtgas, in letzterem sogar ani 

meisten und zwar 4 bis 6 Volumenprocen!e. 

Ich mufs deshalb annehmen, dafs Wasserdampf 

beim Eintrilt in den Ofen sofort zerlegt wird 

und dafs der hierdurch gebildete, sowie der aus 

dem Koks stammende Wasserstoff ebenso wie 

der Stickstoff passiv durch die Beschickung 

strornt.

lnteressant ist das Verha1tnifs von Sauerstoff 

zu Stickstoff in den Gasproben. In der ein- 

geblasenen Luft kommen auf 1000 Yolumina 

Stickstoff 265 Volumina Sauerstoff, in den meisten 

Gasproben aus dem Geslell findet man weniger 

Sauerstoff, dieser mufs zur Yerbrennung von 

anderen Elementen ais Kohle verbraucht sein; 

mit anderen Worten, es wird vor der Form 

Roheisen gefrischt, es verbrennen dorl aufser 

Kohlenstoff auch Silicium, Mangan, Eisen und 

Phosphor. ImGestell mufs man eineOxydat ions- 

z one ,  wo Sauerstoff und Kohlensaure im Gas 

vorherrschen, und eine R e d u c t i o n s z o n e ,  wo 

Kohlenoxyd vorherrscht, unterscheiden. Wie weit 

sich die erstere ausdehnt, wird von der Intensitat 

der Yerbrennung und von der Grofse der ein- 

geblasenen Windmenge abhangen, heifser Wind 

und langsamer Ofengang werden die Oxydations- 

zone verkleinern.

Dafs vor der Form ein Theil des Roheisens 

einem Oxydationsprocefs ausgesetzt ist, wird auch

durch das Entstehen der Hochofensaue bewiesen. 

Diese bestehen nicht aus nicht gentigend ge- 

kohltem, sondern aus entkohltem Eisen, man 

sieht das daran, dafs das Flufseisen, woraus die 

Sau besteht, unterhalb und neben derselben in 

dunrien Plattchen in alle Fugen ęingedrungen 

ist. Diese Plattchen tragen deutlich die Kenn- 

zeichen an sich, dafs sie aus dem dunnfliissigen 

Zustand erslarrt sind. Ein solches von etwa

4 mm Starkę ergab bei der Analyse folgepde 

Zusammensetzung:

0,04 % Kohlenstoff,
0,10 „ Silicium,
0,41 „ Mangan,
0,99 „ Phosphor.

Geschmolzenes, sehr heifses Flufseisen von 

dieser Zusammensetzung wird eine grofse Neigung 

haben, Kohlensloff aufzunehmen, und Bóden aus 

Kohlenstoffsteinen miissen, falls das Flufseisen 

mit demselben in Beruhrung kommen kann, 

rasch von diesem aufgelost werden. Erhlast man 

aber hoch siliciumhaltiges graues Roheisen, so 

ist anzunehmen, dafs ein Theil desselben vor 

der Form wohl entsilicirt, aber nicht ganz ent- 

kohlt wi rd, das entstehende Product ist noch 

kohlenstoffhaltig und wird nicht so geeignet sein, 

Koblenstoffsteine aufzulosen.

Endlich habe ich noch eine Sclilufsfolgerung 

aus den Versuchsresu!taten gezogen, die fur den 

praktischen Hochofenbelrieb von Bedeutung ist, 

und die mich gezwungen hat, meine Ansichten 

iiber die Ursachen des Hiingens der Gichten, die 

ich in Heft 3, Jahrgang 1892 dieser Zeitschrift, 

mittheilte, wesentlich zu andern.

Der grofste Theil des Ofeninhalts wird durch 

den Koks ausgefiillt; im Gestell, wo die iibrige 

Beschickung grófstentheils geschmolzen ist, ist 

das Volumen derselben gegeniiber dem Volumen 

des Koks sehr klein.

Koks wird nur durch oxydirende Einflusse 

aufgezehrt, gegen Hitze allein ist er vollkommen 

widerstandsfahig. Hieraus folgt, dafs am meisten 

Koks da wegbrennt, wo die Oxydation am starksten 

ist, d. h. direct vor der Form. Dort, wo weder 

Sauerstoff noch Kohlensaure im Gas enthalten 

ist, bleibt der Koks wie er ist (abgesehen davon, 

dafs ein kleiner Theil zur directen Reduction 

verbraucht w ird); dies mufs uber einen grofsen 

Theil des Gestellquerschnittes der Fali sein, die 

Proben Nr. 4, 11, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

37 ergaben gar keine Kohlensaure, sehr wenig 

war in Nr. 6, 8, 9, 10, 12, 20, 27, 38, 39, 

44, 45, 46 enthalten.

Man darf somit durchaus nicht annehmen, 

dafs der Ofeninhalt iiber den ganzen Gestell- 

ąuerschnitt gleichmafsig sinkt, man mufs sich 

vielmehr bei jeder Form einen Trichter denken, 

in welchem ein Theil der Beschickung herunter- 

rutscht und zwar erfolgt das Sinken unmittelbar 

vor der Form am rasch esten. Diese Trichter
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werden sich jedenfalls beim normalen Betrieb 

nach oben stark erweitern und sich nicht allzu- 

hoch iiber den Formen miteinander vereinigen.

Die vorstehenden Betraehtungen iiber die 

Bewegung der Beschickuog im unteren Theil 

des Hochofęns werfen ein neues Licht auf die 

Entstehung des Hangens der Gichten. Anstatt 

die Bildung eines Gewdlbes iiber dem ganzen 

Ofenquerschnitt anzunehmen, geniigt es jetzt, 

Gewolbe uber den einzelnen Trichtern vorauszu- | 

setzen, dereń Bildung leicht begreiflich ist. Zu- 

niichst wird der untere Theil der Trichter ver- 

engt werden durch jede Zunahme der Intensitat 

der Verbrennung und infolge jeder beabsichtigten 

oder durch den Ofengang bedingten Abnahme des 

eingeblasenen Windquantums. Sehr heifser Wind 

sowie eine sehr hohe Temperatur des vor der 

Form herunterfallenden Koks wird den Querschnitt 

des Trichters verringern, ebenso wird er kleiner, 

falls viel Kleinkoks oder ausgeschiedener Kohlen

stoff vor die Form kommt. Auch ist es moglich. 

dafs die Wandę der Trichter steiler sind, ais j  

gewohnlich, wodurch der obere Theil desselben 

enger wird und die Trichter sich hoher im Ofen 

vereinigen, ais sonst. Schlechter zerreiblicher 

Koks, mulmige Erze und starkę Kohlensloffaus- 

scheidung konnen einen Einflufs nach dieser 

Richtung lun ausiiben. In beiden Fallen ist die 

Bildung von Gewólben, sei es durch gegenseitiges 

Einklemmen der Koksstiicke, sei es durch feinen 

Kohlenstoff oder durch halb geschmolzenes Erz 

ais Kitt, leicht denkbar.

Ein Gewolbe, welches hauptsachlich aus 

Koks und Kohlenstoff besteht, kann durch Ilitze 

nicht gelockert werden, sondern nur durch 

Oxydation. Wahrend des Hangens nimmt aber 

das Windąuantum mehr und mehr ab, jedenfalls 

deshalb, weil sich die Hohlraume in der ruhenden 

Beschickung mehr und mehr mit Kohlenstoff 

fiillen, die oxydirende Kohlensaure bleibt weit 

unter den Gewólben und diese konnen nur dadurch

zum Einfallen gebracht werden, dafs man unter- 

halb derselben Platz schafTt. Letzteres kann 

durch kalten Wind, durch sehr starkę Wind- 

pressung oder durch Leerblasen des Gestelles 

nach aulsen hin geschehen. Die Gewolbe iiber 

i dem ganzen Ofenąuerschnilt, welche bei Anwendung 

des letzten Mittels bisweilen im Ofen entstehen, 

werden jedenfalls n i c h t  die U r s a c h e , sondern 

eine F o l g ę  des H a n g e n s  sein.

Am 24. October d. J. ging der hiesige Ofen 

sehr gar und sehr langsam, aber vollstandig 

regelmafsig, ich nahm die Gasproben Nr. 4 und 32, 

eine halbe Stunde spater selzte sich die Bc- 

schickung im Ofen fest und blieb mehrere Stunden 

lang sehr fest hangen. Es ist anzunehmen, dafs 

in diesem Falle die Bedingungen, die spater das 

Hangen verursachten, bei Entnahme der Gasproben 

schon gegeben waren. Die Probe Nr. 4, ge- 

noramen an einer Stelle, wo bei Entnahme der 

Probe Nr. 3 die Sauerstoffgrenze lag, ergab 

321/2 $  Kohlenoxyd, keinen Sauerstoff und keine 

Kohlensaure, das Gas war in diesem Falle dort 

vollig machtlos den Koks anzugreifen. Der Trichter 

vor der Form war aufsergewóhnlich eng und es 

ist nicht zu vervvundern, dafs kurz darauf die 

Beschickung sich darin festsetzte und nicht mehr 

nachrutschte.

Zum Schlufs bemerke ich noch, dafs es bei 

Berucksichtigung des Vórhergehenden leicht er- 

klarlich ist, dafs Oefen mit weiten Gestellen leicht 

zum Hangen neigen; ebenso sieht man leicht 

ein, warum es bei Betriebseinschrankungen meistens 

besser ist, eine oder mehrere Formen zu schliefsen, 

ais mit derselben Formenzahl aber verringerter 

Windpressung weiter zu blasen.

In ersterem Falle sind weniger Trichter im 

Ofen, sie haben aber ihre normale Grofse und 

verursachen deshalb beim Niedergang der Be

schickung keine Storungen, was sonst bei kleineren 

Trichtern der Fali ist.

D o r t m u n d ,  10. December 1892.

Zuschriften an die Redaction.
(Unter Yerantwortung der Einsendor.)

Elektrotechnische Briefe.

Braunschweig, im  Nóvember 1892.

LIcber F reund!

Deine Ausfilhrungen tiber das Wesen der 

Elektricitiit habe ich im  Heft 17, 1892 dieser Zoit- 

sehriftm it grofsem Interesse gelesen. Die Yorgiinge 

aufserhalb der Stromleiter miissen sieli freilicli 

auf gewisso Bewegungsformen zuruckfiihren 

lassen.

Nun liegen zwingende Grunde vor, sich die 

elektrischen, aufserhalb eines Stromleiters voll-

ziehenden wirbelndcn Bewegungen ais iitherische 

D r e h s c h  w i n g u n  g e n* vorzustellen. Dio Droli- 

schwingung unterscheidet sich von dom gewohn- 

lichen W irbel wio die Bewegung eines Excenter- 

ringes von der Bewegung der Excentorscheibe.

* Yergl. „Das raumliche W irken und Wesen 

der Elektricitiit und des Magnetismus* von 

M. M o l i e r ,  Profossor zu Braunschweig. Yerlag 

von Manz & Lange, IIannover-Linden. 8 Figuren 

und 3 Tafeln. Preis 3,50 dl.
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I und 2 somit verschicdeno Antriobe, welche oin- 

auder widersprechen. W ir  erkennen liicraus, 

dafs keins der Riider sich drehen lafst.

Nach Yorstehendom miissen wir es aufgeben, 

die Uebertragung der Elektricitilt durcli zahllosc 

gewohnliche W irbel erklaren zu wollen, welche 

alle untereinander sich im  Eingriff befinden.

Unter Zugrundolegung der Drehschwingungen 

lassen sieli aber manche elektromagnetische Er- 

scheinungen auf ihre mechanisehe Ursache zuriick- 

fdhren. Diese Arbeit ist in  dem vorne angezogenen 

Buch, , Da s  r a u m l i c h e  W i r k e n  u n d W e s e n  

d e r  E l e k t r i c i t i l t  u n d  des M a g n e t i s m u s "  

betitelt, gescliehen.

Grofsere farbige Mo d e l  le', welche die Yer- 

theilung der elektrischen Drehschwingungen wie 

der Kraftlin ien und die Yertlieilung der Diflerenzen 

im  statischen Aetherdruck im  Umkreis eines 

einfaehen bez w. doppelten Solenoidringes dar- 

stellon, sind nach diesseitigen Angaben und nacli 

den der benannteń Yeroffentlichung boigefiigten 

Tafeln von dem Me c h a n  i ke r  d e r  t ec l i n  i s e h c n  

H o c h s c h u l e  z u  B r a u n s c h w e i g  H e r m

0. G i i n t h e r  angefertigt; derselbe Yerkauft diese 

Modelle fiir Unterriehtszwecke zu etwa 10 M  

das Stiiek. M. M.

A ntw ort auf die yorstehende Z u sch rift.

Dor Vorfasser der Zuschrift weist auf eine 

andere Elektricitiitstheorie hin, welche er fiir besser 

ha.lt ais die M a i  w e l l s  eh  e. Da nun jeder Theorio 

gewisse Annahmen zu Grundc liegen, so soli 

durcliaus n icht geleugnet werden, dafs unter Z u 

grundolegung anderer Annahmen und Anschauun- 

gen iiber den Yorgang der Elektrieitatsbewegung 

sich oino Koiho von Theorieen entwiekeln liefsen, 

die von dor Maxwells abwoichen, und dennoch von 

ihrem  Gesichtspunkt aus einen Theil der elektro- 

magnetisclien Erschoinungon mehr oder weniger 

anschaulicli zu machen vermiigen. Wesentlich 

ist nur, wie weit die Annahmen auf Thatsaclien 

beruhen und wie weit sio der Phantasie ehispringen. 

In  der Tliat giebt es eino ganze Anzahl von Elek- 

tricitatstheorieen, und so mag auch vielloieht die 

Yorfjehend erwiihnte in gewissor H insiclit manches 

Interessante bieten. Es bleibt m ith in  nur iibrig, 

die eińzige saehliche Einwendung zu widerlegcn 

bezw. auf das Mifsverst;indnifs liinzuweisen, welches 

ihr zu Grunde liegt. Leider ist, wie aus der obigen 

Fig. 1 nebst zugehoriger Erorterung liervorgeht, 

dem Yórfasser der Zuschrift entgangen, dafs die 

magnotischen W irbel nicht direct aufeinander eiti- 

wirken, was zu Unzutriiglichkciton fiihron wiirde, 

die wolil Maxwell und seinen Anhangern auch 

nicht entgangen wiiren, sondern dafs die Ver- 

m ittlung durch die Frictionsmoleciilo erfolgt, die 

g e g e n e i n a n  d e r r e i b u n g s 1 o s , den magne- 

tischen W irbeln  gegeniiber sehr klein und, wie

im  ersten Bricfo Fig. 1 (Ileft 16,1892) skizzirt, die 

Zellwiinde ausfiillend gedaclit sind. Reibung und 

En orgie verlust tr itt daher nur beim Hindurch- 

stromon der Frictionsmoleciilo zwisclien den mate- 

riellon magnetischon W irbeln  des Leiters ein, was 

auch m it dor elektrischen Stromwiirme iiberein- 

stimmt, aufsorhalb des Loitungsdrahtes hińgegon 

nicht, da in  den Isolatoren oin Stromen nicht

stattfinden kann; hier 

kommtyielmehr nur die 

Magnetisirungsarbeit in 

Frage.

DasB ild, welches im 

zweiten Briofe fur das 

Yerliiiltnifs eines Fric- 

tionsmoleciils zu den an- 

stofsendenŁeiterwirbeln 

gebraucht wurde und die 

W irkung des ersteren 

m it der eines Zalmriid- 

chens zwischen zwoi 

Zalin s t a n g e n  verglich, 

sollto nnr die Anschauung unterstutzon. Die 

Einwendung gegen die Maxwellsclie Anschauung 

wird somit hinfallig.

A u f oino weitere Polemik iiber Elektricitatsthto- 

rieen einzugehen, diirfte an dieser Stelle kaum von 

allgemoinerom Intei-esse sein, weshalb hierm it die 

Erorterung iiber „Drehschwingungstheorie“ contra 

„ W irbeltheorie" fiir immer scliliefsen moge. C. 11.

Die Botation dor einzelnen Theile umeinander 

fallt fort und os verbleibon nur gewisse, nach 

einor Kreisbahn oder elliptisclien Bahn sich voll- 

zioliende gemeinsame Yerschiebungen. Eine Dreh- 

schwingung vollfiihrt jeder Punkt einer Pleuel- 

oder Excenterstango, das Element der Wasserwoge 

und der Aother aufsorhalb des Leitungsdrahtos

wahrond des Augen- 

blicks dos Vortiber- 

ganges einer elektri- 

schon Stromwolle im  

Leiter.

Wurde nicht eine Ener- 

gieiibertragung durch 

gewohnliche W irbel 

m it sehr grofsen Enor- 

gieverluston verbun- 

den sein? Denke D ir 

den Itaum  ganzlicli 

m it wirkliehen W irbeln erfiillt, reiben sich 

da nicht am  Umfang allo W irbel aneinander? 

Jfan lasse 3 Zahnrader in  EingrifB mitoinandor 

geratlien und versuche nun  Rad 1 zu drehen, wie 

der Pfoil in  vorstehendor F igur angiebt. Rad 2 

wird alsdann zunachst das Bostroben haben, sich 

ontgegongesotzt zu drehen, und Rad 3 orhiilt yon
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Production der deutschen Eisen- und Stali! - Industrie mit 

Einselilufs Luxemburgs

in den Jahren 1SS9 bis 1891 bezw. 18S2 bis 1891.*

(Nach den YerSffentlichungen des Kaiserlichen Slatislischen Amts zu?ainmengesLelll von Dr. H. Rentzsch.)

In dem Rundschreibcn Nr. 28 des „Yereins 

deutscher Eisen- und Stahlindustrieller“ heifst es: 

„Yon dem Kaiserlichen Stalistischen Amte ist die 

Production der Berg- und Hiittenwerke des Deut

schen Reichs fiir 1891 verófTentlicht worden. 

Leider sind 97 Eisengiefsereien, 6 Schweifseisen- 

und 3 Flufseisenwerke mit ihren Antworlen in 

Biickstand geblieben, von denen nur 66 Eisen

giefsereien, 4 Schweifseisen- und die 3 Flufs

eisenwerke mit ihrer Production abgeschiitzt werden 

konnten, so dafs 31 Giefsereien und 2 Schweifs- 

eisenwerke mit einer Production von etwa 8070 t 

Eisen gufswaaren und 3300 tSchweifseisenfabricaten

* Yergl. „Stahl und Eisen* 1892, Nr. 2, Seite 80.

in die nachslehenden Zusammenstcllungen nicht 

mit aufgenommen sind.

Da eine vollslandig zutreffende Ermitllung der 

Production fiir die Hiiltenwerke selbst von grofsem 

Werth ist und die Bestrebungen unseres Yereins 

sich in viclen Fallen auf die Statistik zu stiilzen 

haben, darf die dringende Bitte wiederholt werden, 

dafs alle Herren Eisenindustriellen, vorzugsweise 

die geehrten Mitglieder unseres Vereins, die Miihe 

nicht scheuen wollen, die (demnachst wieder 

auszugebenden) montanstatistischen Fragebogen 

fiir 1892 so vollstandig ais moglich auszufiillen 

und sodann an die betreffenden Behorden zuriick- 

gelangen zu lassen.“

I. Eisenerzbergbau.

1SS9. 1S90. 1891.

Producirendo Werke . . . .  
Eisenerz-Production................

Arbeiter....................................

Werth J l  
Werth pro Tonne „

720 
11 002 187 
46 468 515 

4,22 
37 762

755
11 406 132 
47 829 019 

4,19 
38 837

681
10 657 522 
39 408 304 

3,69 
35 390

II. Roheisen-Production.

Producirendo W e rk e ............................................................................
Holzkohlenroheisen .................................................................... t
Koksrolieisen und Roheisen aus gemisehtem Brenstoff . . . t
Sa. Roheisen Uberhaupt ....................................................................

Werth J(. 
Werth pro Tonne

Verarhoitete Erze ............................................................................. t
Arbeiter....................................................................................
Yorhandene H oc liS fen .....................................................................
Hochofen in B e tr ie b .........................................................................
Betriebsdauer dieser Oefen ................................  Wochen
Gietserei-Roheisen................................................................................. t

Werth M  
Werth pro Tonne ,

Besscmer- und Thomas-Roheisen .....................................................I

Werth vf! 
Werth pro Tonne „

Puddcl-Roheisen .................................................................................t

Werth 'd l 
Werth pro Tonne „

Gufswaaren 1. Schmelzung .................................................................t

' Werth M  
Werth pro Tonne „

Gufswaaren ( Gescbirrgufe (Poterie) ................................ t

I. Schmelzung 1 y 0 ",®n U, ...................................................... *•
b ( Sonstige G ufsw aaren .....................................t

Bruch- und Wascheisen.................................................................... I

Werth' JŁ 
Werth pro Tonne „

108 108 109
24 927 24 142 25 548

4 499 631 4 634 310 4 615 669
4 524 558 4 658 451 4 641 217

217 370 533 267 579 842 232 428 012
48,04 57,44 50,08

11 489 975 11 908 846 11 800 129
23 985 24 846 24 773

264 268 270
213 222 218

10 436 10 480 10 322
010 893 619 008 702 984

32 841 584 39 086 014 40 350 143
53,76 63,14 57,40
1 965 395 2 135 799 2 337 199

92 115 071 120 354 648 114 086 147
46,87 56,35 48,SI
1 905 311 1 862 895 1 553 835

87 976 047 103 844 027 73 1U0 177
46,17 55,74 47,04

29 295 32 812 36 964
3 756 085 3 879 940 4 361 561
128,22 118,25 118,00

2 979 2 433 3 927
6 560 11 888 14 069

19 756 18 492 18 967
13 664 7 937 10 235

681 746 415 213 529 984
49,89 52,31 51,78
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III. Eisen- und Stahlfabricate.

1. Eisengiefserei (Gnfsciseii I I .  Schnielziing').

g8SJ§j 1890. 1891.

Producirende W e rk e ............................................................................ 1 119 1 148 1 160
Arbeiter................................................................................................ 59 437 63 96') 62 743
Verschmolzenes Roh- und Brucheisen ........................................ t 1 137 228 1 181278 1 184 658

c- ( Geschirrgufs (Poterie) .................................................... t 68 740 73 341 68 517
o .°  1 R O h re n ................................................................................ t 136 850 142 146 157 378
£  “ | Sonstige Gufswaaren........................................................ t 784 031 811897 794422

\ Summa Gufswaaren............................................................t 989 621 1 027 384 1 028 387*
Werth J l 172 917 217 186 592 546 176 821 472*

Werth pro Tonna , 174,73 181,62 171,77

2. Sclnyeifsoisenwerkc (Selnreifseisen und Schweifestalil).

A w £  o 
a ~ 
a: -n

Producirende W erke ............................................................................
Arbeiter............................ ...................................................................

Rohluppen und Rohschienen zum Y e rk a u f ................ t
Cementstahl zum Verkauf.................................... .... . . t

Sa. der Halb-Fabricate t 
Wertli „ „ M

Werth pro Tonne * 
Eisenbahnscliienen und Schienenbefestigungstheile . . t 
Eiserne Bahnschwellen und Schwellenbefestigungslbeile t
Eisenbahnachsen, -Rader, R ad re ifu n ............................ t
Handelseisen, Faęon-, Bau-, Profileisen........................ t
Plalten und Bleche, aufser W eiKJjlech ........................ t
Draht ................................................................................ t
R S h re n .................................................................................t
Andere Eisen- und Stahlsorlen (Masehinentheile,

Schmiedestucke u. s. w.) .................................... t
Sa. der Fabricate t 

Werth „ „ J t
Werth pro Tonne „ 

Sa. der Halb- und Ganz-Fabricate t 
Werth „ '  „ „ „ „ J t

Werth pro Tonne „

261 
53 536
75 881 

632
76 513 

6 493 804
84,87 

23 409 
15 663 
8 893 

1 108 735 
248 733 
216019 
10 340

41 657 
1 673 449 

226 603 238 
135,41 
1 749 962 

233 097 042 
133,20

255 
53 970
71 901 

504
72 405 

6 926 508
95,96 

11 232 
16 200 
15 570 

1 027 429 
231 283 
122017 
15 472

47 455 
1 486 658 

227 518 254 
153,04 
1 559 063 

234 444 762 
150,38

250 
49 596 
68 88S 

223 
69111 

5 560 965 
80,46 

8199 
23 967 
7 798 

972 965 
206 601 
124 780 
15 305

52 038 
1 411 653 

191 007 519 
135,31 

1 484 064* 
197 079 484* 

132,PO

3. Flufseiseinrerke.

Producirende W erke ............................ ............................................
Arbeiter.............................................................................................

' Blocke (Ingots) zum Verkauf ........................................
Blooms, Billets, Platinen u. s. w. zum Verkauf . . . .

Sa. der Halb-Fabricat< 
Werth „ „

Werth pro Tonne
Eisenbahnscliienen und Schienenbefestigungstheile . .
Bahnschwellen und Befestigungstheile.........................
Eisenbahnachsen, Rader, Radreifen ............................
Handelseisen, Fein-, Bau-, Profileisen ........................
Platten und Bleche aufser W e ifs b le c h ........................
W e ifs b le c h ................ ........................................................
Draht .................................................................................
Geschutze und Geschosse . ............................................
R S h re n .................................................................................
Andere Eisen- und Stahlsorten (Masehinentheile 

Schmiedestucke u. s. w............................................

Sa. der Halb- 
Werth „

Werth „
Werth pro Tonne 
und Ganz-Fabricate 

»> ł» ł» 
Werth pro Tonne

, 111 115 117
48 371 52 823 57 929

1 147 066 147 072 171530
t 522 974 471 244 549 956

e t 670 040 618 316 721 486
JL 58 150 077 59 555 879 61 924 742

»
t

86,79 96,32- 85,83
427 899 559 746 596 209

t. 96 278 129 627 138 494
t. 94 061 92 517 116817
t 280 610 307 910 361 660
t 194 031 186 311 218 554

22 269 21348 23 479
t 183 311 217 264 277 800

t 11943 10187 11 154

t 5 084 7 497 9 002

t. 109 953 81 376 87 894

t 1 425 439 1 613 783 1 841 063

M 221 761 536 269 226 885 275 292409
155,57 166,83 149,53

t 2 095 479 2 232 099 2 562 549

279 911 613 328 782 764 337 217 151

„ 133.58 147,30 131,59

* Mit Einscblufs der geschatzten Werke.

1.13
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Zusanwienstellung der E isenfabricate erster Schmelzung (H ochofen ), z w e ite r  Schm elzung (E isen - 
giefsereien), sowie der F ab rica łe  der Schw eifseisen- und F lu fseisenw erke.

1SS9. 1S90. 1891.

Eisenhalbfabricale (Luppen, Ingots u. s. w.) zum Verkauf . . t 746 555 690 721 790 597
Geschirrgufs (Poterie)....................................................................t 71719 75 774 72 444
R S h re n ............................................................................ t . . . t 158 834 177 003 195 754
Sonstige Gufsw aaren.................................................................... t 803 787 830 389 813 389
Eisenbahnschienen und Schienenbefestigungstheile................t 451 308 570 978 604 408
Eiserne Bahnschwellen und Schwellenbefestigungstheile . . . 1 111 941 145 827 162 461
Eisenbahnachsen, Rader, Radreifen............................................t 102 954 108 087 124 615
Handelseisen, Fein-, Bau-, Profileisen........................................t 1 389 345 1 335 339 1 334 625
Platten und Bleche aufser Weifsblecb........................................t 442 764 417 594 425 155
Weifsblech........................................................................................t 22 269 21348 23 479

399 330 339 281 402 580
Geschutze und Geschosse............................................................ t 11943 10187 11 154
Andere Eisen- und Stahlsorten (Maschinentheile, Schmiede-

stucke u. s. w . ) ........................................................................t 151 610 128 831 139 932

Sa. der Fabricate t 4 864 359 4 851 359 5 111 964
Werth . . J ( 689 681 957 753 700 012 715 479 668
Werth pro Tonne , 141,78 155,36 139,94

IV. Kohlen-Production.

Steinkohlen........................................................................................t 67 342 171 70 237 808 73 715 653
Werth M 385 079 880 538 044 133 589 518 204

Werth pro Tonne , 5,77 7,66 8,07
Arbeiter 239 954 262 475 283 227

Braunkohlen........................................................................................t 17 631 059 19 053 026 20 536 625
Werth 44 349 314 49 768 838 54 165 828

Werth pro Tonne „ 2,51 2,61 2.67
Arbeiter 31 140 33 161 35 682

V. Beschaftigte Arbeitskrafte.

Eisenerzbergbau........................
Hochofenbetrieb........................
Eisenverarbeitung........................

37 762 
23 985 

161 344

38 837 ! 
24 846 : 

. 170 753

35 390 
24 773 

170268

Summa . • 223 091 234 436 ii 230 431

Mit Einschlufs der geschatzten Werke.
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Bericht iiber in- und ausliindisclie Patente.

Patentanmeldungen,
welche von dem angegcbenen Tage an w a h r e n d  z w e ie r  
M o n a te  zur Einsichlnahme fUr Jedermann im Kaiserlichen 

Patentam i in Berlin ausliegen.

8. December 1892: KI. 10, F 5778. Verfabren 
zur Herstellung von Kohlenziegel. Alfred Fuclis 
in Chemnitz.

KI. 19, G 7382. Herzstuck fur Rillenschienen.
H. Grengel in Berlin.

KI. 20, J 2904. Ais Hohlkegel gebildete Seilnmffe 
fur Streckenfórderungen ; Zusatz zu Nr. 65 629. Peter 
Jorissen in Diisseldotf-Grafenberg.

12. December 1892:' KI. 40, L 7388. Verfahren 
zur Trcnnung von Scbwefel, Phosphor und Arsen von 
Metallen; Zusatz zu Nr. 57 768. Nicolas Lśbedeff in 
Petersburg.

KI. 40, L 7499. Yerfahren zur Zerlegung oxydischer 
oder anderer Metallverbindungen. Nicolas Lebćdeff 
in Petersburg.

KI. 49, E 3438. Verfahren und Vorrichtung zur 
Herstellung von Feilen und Raspeln und ahnlichen 
Weikzeugen. FritzEvertsbuschinLennep,Rheinprovinz.

15. December 1892: KI. 31, S 6747. Vorrichtung 
zum Giefsen im luftverdunnten Raum. William Speirs 
Simpson, Surrey, England.

KI. 40, B 13 384. Vorrichtung zur Trcnnung von 
Stoffen verschiedener Schwere mit Hulfe der Gentri- 
fugalkraft. Hans Bittinger in Darmstadt.

KI. 49, L 7655. Krafthammer. Laird and Sweeney 
Manufacturing Company in St. Johnsbury, Vermont, 
V. St. A.

KI. 49, M 9164. Ueberhebevorrichtung fur Walz- 
werke. Markische Maschinenbau-Anstalt, vorm. Kamp
& Co. in Wetter a. d. Ruhr.

KI. 49, W  8233. Pneumatischer Hammer. Arthur 
Winkler Wills und Joseph Evans in Birmingham, 
England.

KI. 65, D 5361. Leicht lósbare SeiIklemmvorrich- 
tung, besonders fur die Scbleppschiffahrt. Duisburger 
Maschinenbau-Actien-Gesellschaft vorm. Bechem & 
Keetman in Duisburg.

KI. 72, R 7419. HOlse zur Einheitspatrone der 
Artillerie. Eduard Rubin, Oberst-Lieutenant in Thun, 
Schweiz.

19. December 1892: KI. 7, P 5904. Vorrichtung 
zum selbstthatigen Umfuhren von Walzdraht, Feineisen 
und dergl. von einem Walzwerk zum andern. H. Polte 
in Offenbach a. M.

Deutsche Reichspatente.

KI. 40, Nr. 05921, vom 11. Januar 1891.* Firma 
Joh.  Be r nha rd  Hasencl ever  & S5hne  in Rem- 
s che id. Darstellung von Metallen und Metalloiden, 
insbesondere der Metalle der Alkalien, aUcalischen 
Erden und Erden.

Das zu reducirende Erz und das Reductionsmittel 
werden je in einem besonderen Vorherd a c durch 
Erhitzung derselben von aufsen verdampft, wonach die

Diimpfe in der von 
aufsen heizbaren 
Retorto c aufeinan- 
der treffen. In die
ser werden sie 
Rei bungs- oder 
I n d u c t i o n s  elek- 
tricitat ausgesetzt, 
wobei das Metali 
oder Metalloid aus- 
geschieden wird. 
Die elektr. Stróme 
gleichen sich zwi
schen den Polen i o, 
welche mitderElek- 
tricitatsquelle ver- 
bunden sind, aus. 
Um bei einer et- 
waigenLuftverdiin- 

ł nung in den Re- 
ductionsraumen ein 
Ansaugen von at- 
mospharischer Luft 
in dieselben zu ver- 
hindern, stehen die 
Raume mit einem 

mit gluhendem 
Koks gefullten Cy
linder r in Yerbin- 
dung.

K1.31,Nr.G462S, vom 16. Mai 1891. M.Da l i f o l  
in Paris.  FormmascJiińe.

Die Fonnmaschine hat drei um die Saulen a 
schwingbare Tische b, die abwechselnd benutzt werden. 
In herausgeschwungener Lage wird auf den Form- 
tisch b dic Modellplatte c gelegt, auf diese der Form-

* Wir haben Grunde anzunehmen, dafs vorstehen- 
des Patent in ursachlichem Zusammenhang mit der 
vor einiger Zeit aufgetauchten Zeitungsnachricht steht, 
zufolge welcher es angeblich gelungen sein sollte, 
Roheisen zu 1/s der bisherigen Gestehungskosten zu 

' erzeugen. Die Iłedaction.

kasten d gesetzt und dieser vollgestampft. Sodann 
setzt man den Prefsrahmen e auf, fullt diesen mit 
Sand und schwingl das Ganze uber den Prefskolben f. 
Nachdem man dann noch die Prefsplatte g unter das 
feststehende Widerlager h geschwungen hat, lafst man 
den Kolben f  durch Wasserdruck in die Hcihe gehen. 
Zur Erzeugung desselben dient eine Presse mit zwei
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vorgesehen werden
KI. 5, Nr. 65004, vom 27. Januar 

1892. Fr. Gro f smann  in Preufs- 
l i t z  be i  B i e n do r f .  Herstellung 
fcstcr Stufse in schwimmendein Ge- 
birge.

Nach Niederstofsune von dicht 
nebeneinander stelienden Bonrrohron 
1'iillt man lętztere abśatżweise durch 
den Trichter a mit Beton, welcher 
letztere vermittelst des Stampfers und 
Rdhrers c gięięhm&Giig uber den 
QuerschniU des Bphrrolires vertheilt 
wird, wahrend letzleres selbst ab- 
satzweise herausgezogen wird, so dafs 
an Stelle des Bohrrohrcs Betonsiiulcn 
stehen bleiben. DieSkizze zeigt, wie 
auf diese Weise zwischen zwoi bereits 
fertigen Betonsaulen e i eine dritte, 
die beiden ersteren verbindende 
Saule o hergestellt wird.

KI. 72, Nr. 05130,
vom 19. Marz 1892. Rd-

_____ . bert  Abbo t  Had f ield
| inSheff ield(England).

Yerfahren zur Herstel-
____ L___J liingtion stuhlcrnen Pan-

\  /  zergeschossen.
-a j f . Man ^ i e f s t  ein

/  \ slaiilernes Werkstuck a,
i . \ dessen unterer Theil die

k  /\ i \ innere und aufsere Ge- 
: \ / stal t des Hohlgeschosses,

| -6 wahrend sein oberer
Theil die Form eines lan- 
gen verlorenen Kopfes

\ ' A /  A /■ ' hal. Diesen oberen Theil
I M  I I...J I S  schmiedet man dann zur

Geschofsspitze b aus, so 
dafs diese genugend widerstandsfahijr und doch die Her- 
stellung des ubrigen Geschofstheiles billig ist; c zeigt 
das fertige Geschofs nach Enlfernung des verlorenen 
Kopfes.

KI. 1, Nr.(>50S(>, vom 16. Oct. 1891. Maschinen- 
bau-Ansta l t  H u m b o l d t  in Kalk bei  KOIn.  Aus- 
fitlirungsform des durch das Patent iY f. 8612 ge- 
schiltzten feststelienden Rundherdes. KI. 49, Nr. 048(54, vom 

22. November 1891. C. PrOt t  
i n Ha gen i. W. Dampf- 
liammersteuerung.

Am Hammergestell ist ein 
Winkelhebel i  a o gelagert, des
sen Ann a o durch die Lenk- 
stange b mit dem HammerbSr 
verbunden ist, wohingegen in 
dem ais Scbleife ausgebildeteu 
Arm i  a die den Schieber be- 
wegende Stange e verschiebbar 
gelagert ist. Es kann demnach 
durch Verschieben der Slange e 
in i  a der Hub des Hammers 
geregelt und letzterer in seiner 
hOchsten Lage festgestellt wer
den, wenn e bis in den Dreh- 
punkt a des Winkelhebels ia o  
yerschoben wird.

K I. 18, Nr. 65082, vom 30. Juni 1891. H u g o  
W i 1 i s c h i n H o m b e r g a. R h e i n. Apparat zum 
Harten ton Stahl u. dergl. e

Ais Hartemittel dient eine Metalllegirung mit 
niedrigem Schmelzpunkt; diese wird in einen Kessel 
mit zwei l^ohrschlangen gelullt, von welchen die eine 
dazu dient, vermittelst Durchleitens von Dampf die 
Legirung auf einer bestimmten Temperatur zu erhalten, 
wahrend durch die andere Schlange Kuhlflussigkeit 
geleitet wird, wenn infolge Eintaucliens des erhitzten 
Werkstflckes in das Hartebad die Temperatur des- 
selben zu hoch steigen sollte.

Die Triibe fliefst aus dem Spitzkaslen a durch 
das Rohr b in die Aufgaberinne c, welche mit allen 
ubrigen beweglichen Theilen an der Hohlwelle d 
befestigt ist. Aus der Rinne c Diefst die Trube durch 
Róhrchen e in die Yertheilungsrinne f, aus welcher

Kolben k l, die durch Scbneckengetriebe und Schraube 
(entsprechend schwacberem Anfangs- und stiirkerem 
Enddruck) bewegt werden. Beim Niedergang des 
Kolbens f  liehen durch Federn m bethatigte Arme n 
den mit dem Kolben f  niedergehenden Formkasten d 
von der Modellplatte c ab, so dafs e r s t e r e r  ohne 
weiteres abgenomiuen werden kann. Es wird dann 
ein anderer, inzwischen vorbereiteter Formtisch b uber 
den Kolben f  geschwungen.

sie durch zahlreiche kleine OelTnungen zusammen mit 
dem durch das Rohr i  zufliefsenden Lauterwasser auf 
den Herd gelangt. Die Brause k wird ebenfalls aus 
der Welle d gespeist. An letzterer sind aufserdem 
die die Vorlagetafeln m tragenden TrSger n mit Gegen- 
gewicht o befestigt. Behufs Verarbeitung mehrerer 
Sorten Gut von verschiedenerGattungaus verschiedenen 
Spitzkasten konnen die Aufgabe- und die Yertheilungs
rinne c f  mit concentrischen Abtheilungen versehen 
sein. In diesem Falle mussen fdr jede Abtheilung 
besondere Rohre i b, Brausen k und Vorlagelafeln m
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Britische Patente.

Nr. 17 <>00, vom 15. October 
1891. D an Ry 1 a n ds i n S t a i  r- 
f o o t  be i  B a r n s l e y  (County 
ot' York). WUrmespeicher fiir Re- 
gencratifufen.

Die Steinfullung der Warme- 
speicher soli ganz oder zum Theil 
durćh von aufsen zugangliche Be-

• torten ab  ersetzt werden, die ent- 
weder wagerecht liegen (a linkę 
Hfilfte der Figur) oder senkrecht 
stehen (b rechte Halfte der Figur). 
In ersterem Falle kónnen die 
Wiirmespeicher ganz unter dem 
Ofen liegen, in letzlerem Falle 
dagegen mussen sie seitwiirts 
liegen. Die Rętorten hesitźen dann 
Enteerungsrohren i. Die Betorten 
kOnnen zu irgendwelchen Zweeken 
henutzt werden.

Nr. 13713, vom 14.Augustl891. 
M a x i m i l i a n  Ma n n a b e r g  und 
J o s e p h  Gl i f f  in F r od i n g h am 
(Couniy of Lincoln). Regcnerativ- 
ofen.

Der i i ber  der Huttensohle 
liegende Herd des Ofens wird von 
_[_-Triigern, die auf Saulen ruhen, 
derarl getragen, dafs unter ihm 
ein vol!standig f rei er Durchgang 
besteht, wodurch der Herd von 
allen Seiten zuganglich ist. Neben 
diesem Durchgang sind die leicht 
zuganglichen Warmespeicher wie 
skizzirt angeordnet. Sie liegen mit 
ihrer Sohle in gleicher Hohe etwas 
un ter  der Hiittensohle. Der Gas- 
Warmespeicher a steht mit einem 
etwas liOher gelegenen Abtheil b 
derart in Verbindung, dafs die 
zum Herdraum fuhrenden Kanale 
p a r a l l e l  nebeneinander (also 
ohne sich zu durchkreuzen) s e n k 
r e c h t  aufwarts steigen und dann 
durch ungefahr wagerechte Kanale 
in den Herdraum munden. Dadurch 
sind die Kanale leicht zuganglich 
und die Gefahr einer Mischung 
von Gas und Luft in den Kanalen 
durch Undichtigkeit derselben ver- 
mindert. Die zum Umkehrvenlil 
fiihrenden Kanale ccle der Warme- 
speicher liegen wagerecht und 
munden dicht uber der Sohle in 
diese. Yor und hinter dem Ofen 
sind auf Saulen ruhende Arbeits- 
buhnen angeordnet. Die Sęiten- 
theile des Herdes werden durch 
Triiger r und KuhlrOhren s unter- 
slutzt.

Nr. 13 354, vom 7. August 1891. 
H o w a r d  L a n e  und A r t h u r  
C h a m b e r l a i n  i n B i r m i n g -
li am.  Gliihofen fiir walzenformigc 
Gegenstiinde.

Den Gliihraum bildet eine 
Trommel a, die auf Rollen ruht 
und durch eine Schnecke langsam
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gedreht werden kann. Die Trommel a wird an den 
beiden Enden durch an Stangen b hangende KSpfe c 
derart geschlossen, dafs zwischen beiden eine genugende 
Abdichtung vorbanden ist, trotzdem aber eine Aus- 
dehnung und Zusammenziehung der Trommel a erfolgen 
kann. Die KSpfe c slehen durch je einen Rohrstutzen c/ 
mit zwei unter der Trommel a parallel nebeneinander 
liegenden Warmespeichern e in Verbindung. Diese 
haben aufserdem an jedem Ende noch einen andern 
Rohrstutzen i, der sie entsprechend der Stellung eines 
Ventils mit der Esse oder der Atmosphare verbindet. 
Ferner mflndet in die KOpfe c je ein Rohr o aus dem

Gaskanal r. Die Kopie c sind durch Deckel, durch 
welche hindurch die Einfuhrung der zu gluhenden 
Werkstucke in die Trommel a ' erfolgt, geschlossen. 
Beim Betrieb des Ofens treten durch den einen der 
Warmespeicher e angewflrmte Luft und Gas aus dem 
Kanał u an einem der Enden in die Trommel a und 
verbrennen in dieser, won ach die Abgase durch den 
andern Warmespeicher e zur Esse gehen. Nach 
Schlielsung und Oeffnung der betreffenden Ventile 
machen Gas und Luft den umgekehrten Weg, so dafs 
der eben abgekiihlte Warmespeicher e neu geheizt, 
der andere aber zur Vonvarmung der Yerbrennungs- 
luft benutzt wird. *

Patente der Ver. Staaten Amerikas.

Nr. 476091 und 470092. B e n j a m i n  T a l b o t  
i n G h a t t a n o o g a  (Tenn.). Beinigang ron Eisen.

Man giefst geschmolzenes Rob- oder saures Flufs
eisen behufs Reinigung durch geschmolzene basische 
Schlacke. Hierbei sollen die Basen der lątzteren 
besonders das Silicium und den Phosphor binden.

Nr. 473 579. J o h n  J 11 i n g w o r t h i n Ne wa r k  
(N.-J.). Gicfsen von BISćken.

Die Form besteht aus einem oberen doppel wandigen 
gekuhlten Theil a, der eigentlichen Blockform, und 
einem unteren weiteren Theil b, in welchem der Błock 
gekuhlt wird. Zu diesem Zweck ist auch der untere 
Theil b mit Doppelwandungen versehen, zwischen 
welchen Wasser circulirt.

Die obere Blockform a ist der Lange nach ge- 
theilt und wird die rechte, 1 ose Halfte durch Hydrau
lik c gegen die linkę feststehende Halfte gedruckt. 
Zwischen beiden Halften angeordnete Federn drucken 
die rechte von der linken Halfte ab, wenn der

oberen Theil a der Form hineinragl. Nach Schlufs 
derselben wird sie wioder vollgegossen und so fort. 
Die unteren, vollslandig erstarrten Theile des Blockes 
werden in demselben Mafse, wie der Błock nach unten 
gleitet, vermittelst des hydraulischen Kolbens e abge- 
hrochen, zu welchem Zweck bei i Schneiden ange- 
ordnet sind.

Nr. 474202. S c h l e i c h e r ,  S c h u m a n n  & Co. 
in P h i l a d e l p h i a .  Gaserzcuger.

Die Beschickung 
ruht auf einem 

trichterfOrmigen 
Rost a, dessen un
tere Oeffnung durch 
eine Platte c ge- 
bildet wird, welche 
auf einem Dorn e 
steht und durch 
eine sich drehende 
Excenterwelle i in 
eine Wellenbewe- 
gung gesetzt wird. 
Dadurch wird die 
Schlacke uber den 
Rand der Platte c 
s e l b s t t h a t i g  

entfernt. Die Ver- 
brennungsluft wird 
der Beschickung 
durch Schlitze in 
dem Trichterrost a 
und durch das 
auf der Platte c 
sitzende Rohr o zu- 
gefiihrt.

hydraulische Druck gegen erstere nachlafst,' Bei Be- 
nutzung der Form wird der obere Theil a am Boden 
durch einen eingesetzten Błock geschlossen und dann 
yollgegossen. ist das Metali erstarrt, so zieht man 
die rechte Halfte der oberen Fonn a etwas zuruck, 
so dafs der Błock aus der oberen Form a in die untere 
Kuhlform b fiillt, mit dem Kopf aber noch in den
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S t a t i s t i s c h e s .

Statistische Mittheilungen des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

Production der deutschen Hochofenwerke.

G r u p p e n - B e z  i rk .

Monat Noveinber 1892.

Werke. Production.
Tonnen.

P u d < lo l-

R o l i c i s e n

u n d

S p ie g re l-

o is e n .

Nordwestliche Gruppe . . . .  
(Westfalen, Rheinl., ohne Saarbezirk.

Ostdeułsche G r u p p e ....................
(Schlesien.) 

Mitteldeutsche Gruppe . . . .  
(Sachsen, Thiiringen.)

Norddeutsche Gruppe....................
(Prov. Sachsen, Brandenb., Hanno ver. 

Siłddeutsche Gruppe . ' . . . .
(Bayern, Wurttemberg, Luxemburg, 
Hessen, Nassau, Elsafs.) 

Sildwestdeutsche Gruppe . . . .  
(Saarbezirk, Lothringen.)

Puddel-Roiieisen Summa .
(im October 1892 

(im November 1891

37

13

1

1

67
64

68 524 

26 090 

2 023 

290 

27415

36 384

160 726 
156 638) 
138 147)

B e s s e m e r -

R o h e is e n .

Nordwestliche Gruppe 
Ostdeułsche Gruppe . 
Mitteldeutsche Gruppe 
SUddeutsche Gruppe .

Bessemer-Rolieisen Summa .
(im October 1892 

(im November 1891

22 186 
1 153

1 420

24 759 
26 117) 
29 935)

T h o m a s -

R o l i e i s e n .

Nordwestliche G r u p p e ....................
Ostdeułsche G r u p p e ..........................
Norddeutsche Gi-uppe.........................
SUddeutsche G ru p p e ..........................
Sildwestdeutsche Gruppe . . . .

Thomas-Roheisen Summa .
(im October 1892 

(irn November 1891

12
3
1

’ 5

29
30 
28

66 527 
5 509 

11 179 
25 409 
53 798

162 422 
179 448)
153 295)'

G r ie fs e r e i-

T Ł o łio is e n

und
G u f s w a a r e n  

I. Schmclzung.

Nordwestliche G r u p p e .....................
Ostdeułsche G r u p p e ..........................
Mitteldeutsche G r u p p e .....................
Norddeutsche G r u p p e ....................
SUddeutsche G ru p p e ..........................
Sildwestdeutsche Gruppe . . . .

Giefserei-Roheisen Summa .
" (iin October 1892 

_____ (im November 1891

33
31
32

15 738 
2 676

2 750 
21 316 
6 549

49 029
53 870)
54 902)

Z u s a m m e n s t e i l u n g .  

Puddel-Roheisen und Spiegeleisen .
Bessemer-Roheisen..........................
Thomas - R o h e is e n .........................
G iefserei-Roheisen.........................

Production im Nouember 1892 ..........................
Production im Norember 1 8 9 1 ..........................
Production im October 1892 ...............................
Production vom 1. Januar bis 30. Nooember 1892 
Production vom 1. Januar bis 30. Nooember 1891

160 726 
24 759 

162 422 
49 029

396 936 
376 279 
416 073 

4 401 650 
4 064 101
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Bericlite uber Yersammluiigen yerwandter Yereine.

Verein fur Eisenbahnkunde zu Berlin.

Im „Verein fiir Eisenbalinkunde" hielt am 13. 
December 1892 Hr. Generaldirector A. H a a r m a n n  
aus Osnabruck einen sehr eingehenden und aufser- 
ordentlich anziehenden Vortrag 

iiber die Elsenbahnoberbau- Frngo in ilirer yolks* 
wirthschaltlichen Bedeutung', 

in Bezug auf welchen wir gern wftnschen mćchten, 
dafs er thunlichst bald durch den Druck in seinem 
ganzen Umfange der Oeffentlichkeit ubergeben wurde, 
da er eine gerade im Augenblick so brennende Frage 
behandelt. Einige Millheilungen aus dem reichen 
Inhalt der Darlegungen mOgen zeigen, wie bedeutsam 
dieselben sind.

Der Vortragende geht davon aus, dafs seit geraumer 
Zeit die-wirthschaftlichen Verhiiltnisse des Vaterlandes 
in einem bedenklichen Niedergange begriffen sind. 
Wie die Eisenbahnen ausweislich der Recbnung des 
Staatshaushaltes eine bedeutende Verminderung ihrer 
Einnahmen erlitten haben, tritt auch auf fast allen 
Gebieten der gewerblichen Thatigkeit mehr und mehr 
ein Zusland in die Erscbeinung, der leider vielfach 
schon jetzt ais „Notblage' bezeichnet werden mufs. 
Namentlich sind die Verhaltnisse in der Eisen- und 
Stahlindustrie sehr trube, und es ist nicht zu ver- 
kennen, dafs dieser Umstand grofsentheils auf den- 
jenigen Ausfall zurdckzufuhren ist, welcher in den 
Beschaffungen des Materialbedarfs der Eisenbahnen 
hervortritt, und es liegt daher nahe, eine Prufung 
daruber anzustellen, in welchem Umfange eine der- 
artige ZurOckbaltung vorliegt, welche Wirkung sie Cibt, 
auf welche Ursachen sie sich grtindet, wieweil sie 
gerechtfertigt erscheint, und wie der yolkswirthschaft-. 
lichen Gefahr, welche sie einschliefst, in einer allen 
Betheiligten gerecht werdenden Weise abgeholfen 
werden konnie. In diesem Zusammenhange spielt die 
Frage des Eisenbahnoberbaues eine grofse Rolie.

Durch eine entschiedene, zielbewufste Leitung der 
Bewegungen des Wirthschaftslebens sind extreme Ent- 
wicklungen sehr wohl wirksam einzudammen. Nament
lich hat die Regierung eines grofsen Landes es bis zu 
einein gewissen Grade stets in der Hand, durch Aus
dehnung oder Einschiankung der vom Slaate direct 
ausgehenden Arbeit und durch Regelung des Geldum- 
lauls die Harmonie der wirlhschaftlichen Krafte vor 
grofseren StOrungen zu bewahren.

Zustande, bei denen eine solche Einwirkung am 
Platze ware, sind eben jetzt eingetreten und bedrohen 
in ihrer Fortentwicklung dic Wohlfahrt einer zahl- 
reichen gewerbthatigen Bevólkerung nicht minder wie 
die Steuerkraft weiterKreiseund das Gedeihen des Yater- 
landes. Denn was die in der Eisenindustrie vorwiegend 
auch mit der Befriedigung des Bedarfs der Eisenbahnen 
beschaftigte Anzahl von Arbeitern betrifft, so ernahrt 
dieselbe, die Angeh6rigen mitgerechnet, 2 661155 Kopfe, 
denen jahrlich ein Verdienst von 517 686696 ^  zu- 
fliefst. Wie wichtig es ist, einer so ząblreichen Be- 
volkerungsklasse diese Nahrung nicht zu entziehen 
durch Vergebung von Lieferungen in das Ausland 
und namentlich nicht durch. den Bezug auslandischer 
Holzschwellen, die forlwiihrend bei uns verweridet 
werden, weil der heimische Wald den Bedarf bei 
weitern nicht deckt, liegt ohne weileres auf der Hand.

Aber auch fur den Eiśenbahnfiscus selbst ist ein 
Arbeitsausfall in der Industrie von sehr bedeutendern 
unmittelbaren Belange.

Auf 1000 kg Eisenmaterial fiir. Eisenbalin-Ober- 
bauzwecke (Schienen, Schwellen, Laschen u. s. w.)

sind zurechnen: 1. Erze und Zuschlage (Beschickung) 
des Hochofens fur 1200 kg Roheisen 3800 kg; 2. Kohle 
zur Herstellung des Kokses fur die Hochofen 1700 kg;
з. Roheisen in den GupolOfen der Stahlhutte unter 
Beriicksichtigung des 20 % betrager.den Ahbrandes 
und Abfalles in der Stahlhutte und im Walzwerk 
1200 kg; 4. Koks fur diese CupolSfen 130 kg; 5. Gas- 
kohlen fur die SchweifsOfen der Walzwerke 150 kg;
6. das Fertigfabricat selbst mit 1000 kg; 7. Kohlen 
fur Dampfkessel des Walzwerkes, der Stahlhutte und 
des Hochofens 800 kg; 8. Schlacke der Hochflfen und 
der Stahlhutte 2500 kg, von diesen bleiben 60 % auf 
Halden, also 40 % 1000 kg ; 9. Materiał fur feuerfeste 
Steine 150 kg; 10. sonslige Mateiialien fur den Betrieb, 
Oele u. s. w. 70 kg; macht rund 10000 kg. Diese 
Berechnung grundet sich auf Durchschnittsverhalt- 
nisse. lis wird also fur jede Tonne verbrauchsfahigen 
Eisenbahnmaterials die Frachteinnahme einer zehn- 
fachen Gewichtsmenge in Gegenrechnung zu stelleti 
sein. Ein Theil dieses Quantums von Rohmaterial
и. s. w. ist dabei vielfach auf weiten Strecken zu fahreri, 
und dies trifft insbesondere fur das Fertigfabricat zu. 
Man wird daher nicht fehlgreifen, wenn man im 
Durehschnilt fur die Tonne einen Frachtbetrag von
3 JL in Ansatz bringt, so dafs also fur jede Tonne zur 
Verwendung gelangenden Eisenmaterials eine Fracht- 
summe von 30 M  in Anschlag zu bringen sein wurde. 
Bei dem Ernst der Lage wird man sich aber nicht ein- 
rnal dabei beruhigen durfen, dafs alle diese Ausfalle — 
an Arbeit fur die Industrie, an Existenzmitteln fur den 
Arbeiter und an Frachten fur die Eisenbahnen — 
immerhin nur Bruchtheile des Ganzen trafen utul 
keine weitern ubeln Folgen nach sich zSgen. Es ist 
vielmehr entschieden zu befurchten, dafs dieStockungen, 
welche zeit- und stellenweise schon heute zu beklagen 
sind , in ihrer Wellenbewegung sich auf sehr weite 
Kreise erstrecken werden. Auch hier wird daher der 
Fiscus wohl zu bedenken haben, dafs es sich um die 
Schwśichung und den theiiweisen Eingang einer In 
dustrie handelt, welche nach einer uberschlaglichen 
Schatzung unseren Staatsbahnen jahrlich eine Frachten- 
einnahme von etwa 130 Millionen Mark zufuhrt.

V8llig aufser Acht bleibe es, dafs bei den hier in 
Ansatz gebrachten Frachten nur diejenigen Auf- 
wendungen herangezogen sind. die die Industrie selbst 
zu zahlen hat,  wahrend alle diejenigen Frachten, 
welche die Abnehmer fur Roheisen und Ferligfahricate 
selbst tragen mussen, noch hinzukommen. Was liegt 
also naher, ais mit allen Kraften daliin zu streben, 
dafs Yolkswirthschaftliche Calamitaten der vorhin an- 
gedeuteten Art nach MSglichkeit vermieden werdenV! 
Hier ist unsere Staatsbahnverwaltung der einzige 
Factor, welcher mit Erfolg einzugreifen vermag und 
dessen Eingreifen sich auch in jeder Beziehung recht- 
fertigen wurde. Die Conjuncturverhaltnisse fur die 
billige Ausfuhrung zeitgemiifser Vervollkommnungen 
und Erganzungen kOnnen gunstiger ais im Augenblick 
nicht gedacht werden. Die Eisenbahn-Oberbau-Frage, 
welche hierfiir das nachslliegende Operationsgebiet 
bilden mufs, ist nach des Vorlragenden Ansicht auch 
genugend gekliirt, um ein entschiedencs Yorgeheu zu 
ermBglichen. Bei der Frage nach der Ausgestaltung 
des Eisenbahnwesens lautet das „ceterum censeo* des 
Yorti agenden: in erster Linie mufs der Eisenbahnweg 
vervol!kommnet werden, um den gesteigerten An- 
spriichen auf Belastung und Fahrgeschwindigkeit der 

; Bahnen in ókonomischer WTeise gerecht werden zu 
i konnen. Er weist sodann in seinen weiteren Dar- 
j  legungen auf die Nothwendigkeil und die grofsen Yor- 
i theile eines stofsfreien Geleises hin. Wenn man ein-
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wende, dieser Oberbau sei zu theuer, so sei das das- I 
selbe Klagelied, welches man bezuglich der besseren j 
eisernen Querschwellen-Systeme anstimmt, indem man 1 
darauf hinweist, dafs nur sellen das fur die Bewiihrung 
solchen Oberbaues geeignete Beltungsmaterial zur 
Yerfugung stehe. Das richlige BeUungsmaterial wird 
man sich freilich zuweilen beschaffen mussen und 
dazu umsonst nicht kommen, aber die Annahme liegt 
nahe, dafs hier eben die industrielle bez w. kauf- 
mannische Wurdigung der Zahlen nicht ganz zu ihrem 
Rechte kommt, da man sonst manchmal einsehen 
wurde, dafs das scheinbar Billigste in Wirklichkeit 
das Theuerste ist. Im ganzen Durchschnitt gereclinet 
stellt sich der Bauwerth eines laufenden Meters unserer 
preufsischen Staatsbahnen auf rund 250000 JC. Man 
wird danach dem Kostenbetrage der Bettung gegenuber 
den Kosten des ganzen Schienenweges eine irgend erheb- 
liche Rolle nicht einraurnen kOnnen. Der Werth 
eines Oberbaues berechnet sich keineswegs lediglich 
nach den Beschaffungskosten, sondern tritt erst klar 
in die Erscheinung, wenn man diesen Kosten auch 
den Aufwand fur Unterhalturig und Erneuerung u. s. w. 
hinzufugtund Alles, gehOrig kapitalisirt, mit einander 
in Vergleich bringt, was der Vortragende durch eine 
grofse Reihe von Vergleichsziffern beweist, die dafflr 
sprechen, dafs der eiserne Oberbau auf die Dauer der 
billigere ist; denn diese yergleichenden Rechnungen 
liefern den Beweis dafur, dafs die Summę — 3'/a % 
Zinseszins gerechnet —, welche erforderlich ware, um 
aus ilir die durch das Verhalten des Oberbaues ver- 
anlafsten Aufwendungen an Unterhaltungs- und Er- 
neuerungskosten sowie an Ausgaben fur Verschleifs 
in rollendem Materiał u. s. w. dauernd bestreiten zu 
konnen, bei einer Eisenbahnliinge von 1000 km im 
Falle der Verlegung von Schwellenschienen-Oberbau 
oder von Eisen-Querschwellen-Oberbau mit Verblatt- 
schienen und Hakenplatten um 22 Millionen bezw.
18 Millionen Mark kleiner ist, ais wenn an Stelle dieser 
Systeme Holzquerschwellen-Oberbau mit ■11 kg fur 
das Meter schwere Schienen gewilhlt wurde. Gegen
uber dem jetzt auf den preufsischen Staatsbahnen vor- 
herrschenden Holząuerschwellen-Oberbau mit 33,4 kg 
auf das Meter schweren Schienen slellen sich die ent- 
sprcchenden Summen sogar auf 31 Millionen bezw. 
27 Millionen Mark.

Angesichts solcher Żabien, welche einen deut- : 
lichen Fingerzeig geben, wo die richtige Sparsamkeil 
zu suchen ist, komme man nicht mit den schlechten 
Zeiten. Gilt doch zudem noch das gule alte Wort: 
„Gott Yerlafst den ehrlichen Deutschen nicht!4 ln- 
zwischen heifst es den Kopf oben und den richtigen 
Gurs halten! In dieser Lage hat unsere Staatsregierung 
gegenuber der leidenden Volkswirthschaft des Landes 
gewissermafsen die Aufgabe des llausarztes zu erfullen 
und, wie dem Vortragenden scheint, diesmal eine der- 
jenigen Aufgaben, welche zu den dankbarsten unserer 
Heilkunst gehort, da im gegebenen Falle die Wiederher- 
stellung der Gesundheit nur von einer ausreichenden, 
und YorCibergehend von einer besonders kraftigen Er- 
nahrung abhangt. In einer ithnlichen Krise hat ein 
genialer Minister in Frankreirh den Muth gehabt, 
neben dem Bau ausgedehnter Kanale und neben der

Ausfuhrung anderer Unternehmungen die Herstellung 
von IG 000 km Eisenbahnen ins Auge zu fassim und 
dafur von den Kammern einen Credit von mehr ais 
drei Milliarden zu fordern. Warum sollte man nicht 
bei uns zu ahnlichen Mitteln greifen konnen, wo doch 
der Erfolg des Vorgehens nach dem technischen 
Slande der Dinge zu den besten Aussichten berethtigt! 
Ueber die Nothwendigkeit einer Verstarkung unserer 
Geleise ist langst nicht mehr zu streiten, und geeignete 
Schienenprofile sowie erprobungswerthe Systeine 
eisernen Oberbaues stehen dafiir zur Verfflgung. Die 
Erweitorung unseres Bahnnetzes kann unserer Volks- 
wirthschaft wie der Landesverlheidigung nur zum 
Segen gereichen, und rucksichtlich der letzteren wurde 
beispielsweise an unserer ganzen Ostgrenze die Ver- 
wendung ganz eisernen Oberbaues nebenbei noch den 
besonderen Nutzen haben, dafs hierbei nicht wie beim 
Holząuerschwellenbau ohne weiteres eine Veriinderung 
der Geleisespur vorgenommen werden konnie. Zugleich 
wurde damit die beste Antwort auf die Prohibitivzólle 
Rufslands ertheilt, anstatt, wie jetzt, diesen Nachbar noch 
durch Entnahme von Starkhólzern zu begunstigen.

Mit dem Worte, das Geheimrath Me v i s s e n  im 
Jahre 1879 gesprochen und das durchaus auf die 
heulige Lage palst, schliefst der Vortragende seine 
hochinteressanten Darlegungen. „Wenn je," so sagte 
damals Mevissen, „so ist es in einer Penodo wie der 
gegenwartigen fur den Staat geboten, grofsartige 
Offentliche Bauten in Angriff zu nehmen und auszu- 
fuhren. Alle gunstigen Bedingungen dafiir sind ge- 
geben: billige.ArbeitslShne, billige Materialien, ein in 
harter Schule erwachter Geist durchgreifender Oeko- 
nomie in der Ausfuhrung, volle Mufse zur Erwagung 
des fur die Gegenwart Gebotenen, Credit zu den 
billigsten Bedingungen. Im Deutschen Reich ist noch 
Stoff zu grofsartigen Arbeiten in Fiille. Zahlreiche 
mufsige Hande, welche heute direct oJtr indirect auf 
Kosten des Reiches und seiner Bewohner ernahrt 
werden, ohne etwas Nutzliches zu produciren, warten 
nur des Rufes des Meisters, welcher die Zeichen der 
ZeitłYersteht und den Muth hal, eine neue Periode 
fi ischen Schaffens zu inauguriren. Die Thatigkeil des 
Staates und die Privatthatigkeit gleichzeilig lahm zu 
legen, dies ist unseres Erachtens die alterungeeignetsle 
Weise, der gtofsen Krise der Gegenwart wirksam zu 
begegnen.‘

An diesen Vortrag schlofs sich eine Discussion 
an, welche insofern sich besonders interessant ge- 
staltete, ais von einem Eisenhahnmanne bestaligt 
wurde, dafs thatsachtich die bei weitem uberwiegende 
Zahl der auf Staatsbahngeleisen zur Verwendung 
gelangenden Holztmerschwellen aus dem Auslande 

| bezogen wird. Daran ailknupfend nahrn General- 
director Ha ar m an  u Gelegenheit, die in seinem 
Yortrage kauin beruhrte technische Seite der Ober- 
baufrage mit kurzeń Worten zu kennzeichnen und 
unter Vorzeigung von verschiedenen dem Betriebe 
entnommenen Oberbauslucken den Beweis zu liefern, 
dafs es bewahrte eiserne Obcrbausysteme giebt, welche 
mit Fug und Recht zur ausgiebigeren Verlegungau SLeIle 
des technisch minderwerthigen fIolzquerschwellen- 
Systems empfohlen werden kOnnen.

\

Referate und klcinere Mittlieilungen.

Donkmal fiir Gaurs und Weber in Goltingen.

Wir erhalten folgenden Aufruf:

„Ein Jahr ist Yergangen, seitdem auch der Jungere 
des grofsen Freundespaares, Carl  F r i edr i ch  Gaufs 
und Wi l he lm Weber ,  das Jahrzehnte hindurch der 
Gottinger Ilochschule einen durch die ganze wissen-

schaftliche Weit strahlenden Glanz verliehen hatte, 
die Augen zur ewigen Rulie geschlossen hat. Was 
beide im Dienste der Wissenschaft gewirkt haben, ist 
keineswegs das alleinige Eigenthum ihrer Junger, 
sondern ein kostbares Besitzthum der ganzen Mensch- 
heit, das sich bereils vielfaltig im Dienste des Fort- 
schrittes der Technik, des Yerkehrs und der ganzen
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Cultur fruchtbar erwiesen hat und noch weiler er- 
weisen wird.

G ą u fs , in der Universalitat des Geistes fast ohne 
Gleichen unter den Gelehrten des Jahrhunderts, hat 
nicht nur in allen Gebieten der reinen Mathematik 
imponirende Merksleine: seines Wirkens hinterlassen, 
er hat auch alte Gebiete ihrer Anwendung in Astro
nomie und Physik mit seincn Gedanken befruchtet 
und gefardert. Und wie fur die Theorie, so sind fur 
die Beobachtung seine Untersuchungen grundlegend 
geworden. Wo immer ein Forsclier die Natur- 
erscheinungen messend verfolgt, wendet er zur Her- 
leitung der Ergebnisse aus den unmittelbaręn Bc- 
obachturigen die von Gaufs gegebenen Regeln an. 
Weitesl.cn Kreisen aber ist das von ihm enldeckte 
Vei faliren zu gute gekommen, die physikalischen 
Agentien, die man ehedem, ais der exaęten Messung 
unzuganglich, Imponderahilien nannte, ebenso bequem 
ais sicher nich ihrer Quanlit;it zu bestimmen und 
in den sogenannten absoluten Einheiten der Lange, 
Zeit und Masse auszudrficken.

Was Gaufs in dieser Hinsicht fur den Magnetis- 
mus durchgefuhrt hat, leislete W eber , den der 
aitere Meister auf Grund seiner Jugendarbeiten uber 
Akustik sich zum Mitarbeiter erkoren liatte, fur die 
Starkę der galvanischen StrSme, fur die sie treibenden 
elektromotorischen Krafte und die sie hemmenden 
Widerstande. Indem er gelehrt hat, diese GrSfsen 
in absoluten Einheiten unabbangig von den Um- 
stauden der Beobachtung zu messen, liat er nicht 
nur der Wissenschaft ein aufserst wichtiges Hulfs- 
mittel fiir ihre Forschungen, sondern auch der Elektro
technik ein unentbehrliches Werkzeug fiir ihre Arbeiten 
gpliefert, dessen VortrefTlichkeit die widerspruchslose 
allgemeine Annahme derselhen beweist, und das nicht 
wenig zu dem riesenbaften Aufschwung derTeclmik bei- 
getragen hat, von dem das letzte Jahrzehnt Zeuge 
gewesen ist. Auf die anderen Errungenschaften, welche 
wir der gcmeinsamen Arbeit der grofsen Forsclier 
verdanken, niiher einzugehen, verbietet der Zweck 
dieser Zeilen — erinnert werden mag nur an die 
folgenreichen Untersuchungen iiber die Gesetze des 
Erdmagnetismus, aus denen gewissermafsen eine neue 
Dlsciplin der Physik erwachsen ist, an die Yersuche, 
die Erscheinungen der Elektrostatik, Elektrodynamik 
und Induclion durch ein einziges Gesetz zu umfassen, 
die, wie immer die Zukunft daruber urtheilen mag, 
eine wichtige Epoche der wissenschaftlichen Ent- 
wicklung bezeichnen, — endlich an die pdpularste 
Frucht ihres Zusammenwirkens: die Errichtung des 
ersten zum Verkehr in die Ferne wirklich geęigneten 
Telegraphen. Von den ubrigen Arbeiten Webers 
mag nur die zusammen mit R. K oh trausch  ausge- 
fuhrte Bestimmung des Verhaltnisses der elektro- 
statischen zur elektromagnetischen Stromeinheit 
erwahnt werden, welche den directen Anstofs zu 
der neuesten Entwicklung der Elektricitatslehre und 
der damit zusammenhiingenden elektrischen Licht- 
theorie gegeben hat.

Die Geburlsstadt von Gaufs besitzt seit 1877 ein 
von Gelehrten der ganzen Erde gestiftetes Andenken 
an ihn, aber GOttingen, wo er, wie Weber, den bei 
weitem grafsten Theil seiner Wirksamkeit entfaltet 
hat, entbehrt bisher eines solchen. Es scheint den 
Unterzeichneten eine Pflicht der Dankbarkeit gegen 
beide Manner, zur Errichtung eines Denkmals fur 
Gaufs und Weber in GBttingen den Anstofs *u geben. 
Der erlauchte Rector der Gattinger Hochschule, Seine 
KSnigliche Hoheit Prinz Albrecht von Preufsen, Regent 
des Herzogthums Braunschweig, hat geruht, das 
Protectorat des AVerkes zu ubernehmen, hohe Staats- 
regierungen haben ihre thatige Unterstfltzung zu- 
gesichert, aus den Kreisen der Gelehrten, Lehrer 
und Techniker ist uns freudige Zustiminung entgegen- 
gebracht worden. So geben wir uns der Hoffnung

liin, dafs durch das Zusammenwirken aller dieser 
Krafte in nicht zu langerZeit ein Monument erstelien 
wird, wiirdig der Bedeutung der grofsen Forscher, 
dereń Andenken zu feiern seine Bestimmung ist.‘

Unterzeichnet ist der Aufruf von nahezu 400 nain- 
haften Gelehrten, Professoren und Technikern der 
ganzen Erde.

Der geschaftsfflhrende Ausschufs liestelit aus den 
GOttinger Herren : S. Be n f ey ,  Bancjuier und Schatz- 
ineister; F. K l e in ,  Professor; E. v. Meier ,  Curator 
der Universitat; F. M e r k e 1, Prorector der Universitat;
G. Merkel ,  Oberburgermeister; E. R iecke ,  Professor; 
E. S c h e r i n g', Professor; W. S c h u r , Professor; 
W" Y o i g t ,  Professor; H. W e b e r ,  Professor.

Die deutsche Wissenschaft hat der Universitat 
Gfittingen, dereń Nennung genugt, um den Zauber 
echten, heutzutage leider im GrofsstadtgetOmmel immer 
melir und mehr untergehenden Studententhums vor der 
Erinncrung eines jeden alten Gattingers auftauchen zu 
lassen, sehr viel zu verdanken; die Bestrebungen, 
zwei so hellleuchlende Sterne aus ihrer Mitte, wie 
Gaufs  und W e b e r ,  welche sich selbst unvergang- 
JTche Denkmaler gesetzt haben, in der angegebenen 
Weise zu ehren, begrufsen wir freudig und waren 
sehr erfreut, wenn auch aus dem Leserkreis von 
„Stahl und Eisen“ Beitrage zur baldi^en Ausfuhrung 
flBssen. Die lłcdaction.

Nalitlose Stalilbeliiiltcr fiir Gase.

Gasfarmige Korper, wie Chlor, wasserfreię 
schwefelige Saure, Chlorkotitenoxyd, Ammoniak, Stick- 
oxydul, Kohlensaure, Wasserstoff u. a. m. spieler. in 
der modernen Technik eine bedeulende Rolle. Sie 
mussen entweder am Verbrauchsort selbst erzeugt 
oder in geeigneten Gefafsen dorthin befardert werden. 
Bei vieten Betrieben wird sich der zweite Fali ais 
Yortiieilhafter erweisen, und da man „Gasometer' nicht 
gut transportiren kann, so wendet man schon seit 
etwa 12 Jahren geeignete Ga'sbehalter an, in welchen 
die Gase unter bohem Druck (nach den Bestimmungen 
des Reichseisenbahnamtes ist der Transport von Gasen 
unter einem Druck von 200 Atmospharen zulassig) 
befardert werden.

Fur Chlor, Ammoniak, schwefelige Saure und 
Clilorkohlenoxyd war es leiclit, Transportbelialter her- 
zustellen, da diese Gase unter yerhaitnifsmafsig ge- 
ringem Druck flussig werden und darum schmied- 
eiserne Fląschen mit verhaltnifsm5fsig dunner (un
gefahr 7 mm) Wand genugten. Diese Flaschen werden 
noch heute wie frflher aus Blechen geschweifst. Es 
liegt kein Vortheil darin, solche Behaller zu diinn zu 
machfcn, denn die genannten Gase greifen zum Theil 
Eisen und Stahl an und sind die Flaschen aus diesem 
Grunde von Anfang an dicker in der Wand zu halten. 
Anders liegt es bei Stickoxydul, Kohlensaure, Sauer
stoff und Wasserstoff. Diese Gase greifen das Metali 
nicht an. Hier ist es somit ein entschiedener Yortheil, 
die Behalter mBglichst leicht, dafiir aber aus dem 
besten und stitrksten Materiał zu machen.

Man stellte die Behalter zuerst in Engiand in 
der Weise her, dafs man geschweifste Roliren aus 
Schmiedeisen oder Stahl an den beiden Enden mit 
einem eingeschweifslen Boden versah, in den einen 
Boden ein Loch bohrte, in dieses ein Gewinde schnitt 
und ein Ventil einschraubte. Zum Schutz des Yentils 
wurde eine eiserne Kappe angeschraubt.

In Deutschland machte die Firma K r u p p  die 
ersten Behalter fur flussige Kohlensaure aus etwa 

i  10 mm starken, geschweifsten Blechen. Diese Behalter
i  waren anfangs mit starken eiserńen Ringen verseheu ;
; spater liefs man die Ringe weg.

Geleitet durch das Bediirfnifs der englischen 
Armee; Wasserstoff zur Fiillung yon Luflballons nach 
den englischen Colonieen zu fuhren, liatten sich
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Howard Lane und R i c h a r d  T a u n t o n  im Jahre 
1886 ein Patent in England geben lassen auf ein yer
fahren zur Herstellung nahtloser Stahlbehalter. In 
Deutschland wurde dieses Verfahren, das in einem 
einfachen Ziehen von Róhren aus Platten oder Stahl- 
hliieken hesteht, n ich t  pa ten t i r t ,  da hier ein ganz 
iihnliches Verfahren zur Herstellung von Kupfer- und 
MessingrShren, von Patronenhiilsen, Staniolkapseln
u. dergl. schon seit einer Reihe von Jahren in An- 
wendung war.*- Das ohere, noch offene Ende des 
gezogenen, unteh geschlossenen Cylinders, der in 
etwa 12 Operationen fertiggestelll ist, wird in mehreren 
Hilzen in Gesenken nach und nach so żugezogen, 
dafs ein etwa 80 mm weiter und ebenso langer cylin- 
drischer Hals entsteht. Letzterer wird durch Ein- 
schweifsen eines Pfropfens geschlossen. Spater wird 
der Flaschenhals auf der Drehbank auf der andern 
Flachę abgedreht, durchbohrt und mit Gewinde ver- 
sehen.

Diese nahtlosen Stahlbehalter wTerden zur Zeit.in 
jeder gewiinschten Grofse bis zu 305 mm aufserein 
Durchmesser bei 2500 mm Liinge und einer Wand- 
dieke von 12 mm hergestellt und auf Wunsch mit 
flaehem, mit nacii aufsen oder nach innen gewSlbtem 
Boden geliefert.

Der Yortheil der Anwendung nahtloser Slahl- 
behalter gegeniiber den geschweifsten liegt in erster 
Linie in ihrer Leichtigkeit. Aufserdem ist die Festigkeit 
der nahtlosen Rehiilter eine grfifsere ais die der ge
schweifsten. Bis vor zwei Jahren waren die grofsen 
gezogenen Flasehen fur den Transport von Kohlen
saure in Deutschland noch unhekannt. Dr. E l k a n  
verwendele indessen kleinere Behalter fur SnuerstolT. 
Welchen Umfang die Kohlensaure-Industrie seit ihrem 
achtjahrigen Bestehen genommen liat, gelit daraus 
hervor, dafs in Deutschland weituber 150000 schmied- 
eiserne Flasehen in Gebrauch stehen sollen, von denen 
45 000 allein im Besitz der Actiengesellschaft fur 
Kohlensaure-Industrie in Berlin, sind. Schon regt 
sich diese Industrie aućh in den ubrigen Landem, 
obgleich sie da noch nicht annahernd auf so bober 
Stufe steht wic hier.

Eines der grofseren rheinischen Hiitlenwerke hat 
bereits mit der Anfertigung solcher Cylinder begonnen.

Fruher schon, jedoch erst nach Lane,  wurden von 
der Firma M a n n e s m a n n  Flasehen fiir flussige 
Kohlensaure hergestellt, die sich indessen anfanglich 
mit dem Fabricat von L a n e  nicht messen konnten, 
gegenwiirtig sind auch sie dahin gekommen, ein dem 
englischen ebenbiirtiges Materiał zu liefern.

H. L a n e  un t Dr. F o e r s t e r  haben ferner ein 
Patent auf ein Verfahren zum Gusse von Riihren 
unter Anwendung der Centrifugalkraft genommen. 
Dadurch soli es mOglich sein, die Benutzung der 
Presse auf ein geringstes Mafs zu beschranken. Die 
Erfinder hoffen, dafs es ihnen mOglich sein wird, 
sehr lange IiOhren nach ihrem Yerfahren herzustellen, 
die schliefslich durch die Zugpresse ihre gultige 
Gestalt erlangen. Zum Schlufs wollen wir noch her- 
yorheben, dafs die allen sehmiedeisernen Flasehen 
nur um ein Geringes billiger ais die neuen nahtlosen

* In England hatle auch schon unter dem 31. M.arz 
1882 die Firma W a l k e r  in Birmingham ein Patent 
auf die Herstellung von KupferrOhren mittels hydrau- 
lischen Druckes aus Platten erhalten.

sind; es hat daher den Anschfin, ais ob die ge
schweifsten Flasehen ein fiir allemal abgethan sind.

(Nach Vortragen von Hauptmann von T schud i  - 
im „Verein fur Eisenbalinkunde“ * und Dr. Foerster  
in der „Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin".)**

Holzwollseile.

Unter dieser Bezeichnung liefert seit fast einem 
Jahre die Rheinische Holzwoll-Fabrik Scbierstein im 
Rheingau nach einem in den meisten Landem durch 
Patent geschutzten Verfahren ein Erzeugnifs, welches 
sich seiner grofsen Brauchbarkeit wegen rasch in 
vielen industriellen Werken Deutschlands und des 
Auslandes eingefflhrt hat und diirchaus werth ist, in 
noch weiteren Kreisen bekannt zu werden.

Die Holzseile werden in Langen von mehreren 
Hundert Meter aus langen Fasern verschiedener Holz- 
sorten von etwa 1,5 mm Breite und 0,1 mm Dicke, 
welche durchaus biegsam und verhaltnifsmafsig stark 
sind, hergestellt. Aus je einem Ioser gedrehten Strang 
von Faden weiclieren und weniger festen Holzes und 
einem slarker gedrehten Strang aus Faden festeren 
Holzes werden die Seile hergestellt, welche auf diese 
Weise bei nicht unbedeutender Zugfestigkeil leicht 
von Gasen zu durchdringen sind. Sie eignen sich 
deshalb vorzuglich zum Ersatz der Slrohseile bei der 
Herstellung von Lehmkernen in der Giefserei, sie 
sind, wie der Berichterstatter aus eignen, fast 1 Jahr 
langen Erfahrungen mit Seilen von 10 bis 25 mm 
Durchmesser bestatigen kann, viel bequemer ais Stroh- 
seile, lassen beim Giefsen die Gase sehr gut und leicht 
durch und stellen sich fiir sehr viele Giefsereien, 
wahrscheinlich fiir die meisten', billiger ais selbstgc- 
machte Strohseile.

Eino weitere Annehmlichkeit ist die, dafs die 
Ballen, zu welchen die Seile zusammengerollt sind, 
ungleich weniger Platz beanspruchen ais Stroh und 
Strohseile.

Audi zu Umwicklungen von Leilungen, ganz be- 
sonders zum Schutz von Wasserleitungen gegen Frost, 
zum Verpacken von empfindlichen Mascbinentheilen
u. dgl. eignen sich die Holzwollseile, und manche 
weitere Yerwendung wrird sich finden.

Die Giite' des Fabricats ist am besten daraus zu 
ersehen, dafs nach Angabe der Zeitschrift PL’(>cho 
foreslier" Seile 357 die Fabrik trolz der kurzeń Zeit 
ihrer Entwicklung schon im October 60 Maschinen 
zum Spinnen und Drehen der Seile besals. W ir 
konnen genannter Zeitschrift nur zustimmen, dafs die 
Holzwollseile berufen sind, eine erhebliche Rolle in 
der Metallindustrie zu spielen.

B«onders wichtig ist aber, dafs dadurch eine 
Moglichkeit gegeben ist, Holz jeder Art in kleineren 
Stiicken, welche bisher nur ais Heizmaterial zu ge- 
ringem Preise zu yerwerthen waren, in ein Erzeugnifs zu 
yerwandeln, welches in grofsen Mengen zu verwenden 
ist und seines verhaltnifsmafsig geringen Gewichts 
wegeri auch den Yersand auf grSfsere Entfernungen 
vertragen kann. Der Eisenindustrie kSnnte es schon 
recht sein, wenn auch alles zu Eisenbahnschwellen 
hestimmte Holz zu Holzwolle und Holzseilen ver- 
arbeitet wurde. BI.

* „Glasers Annalen“ 1892, Seile 205.
** „Polytechn. Centralblatt1* 1892, Y, Seile 37.
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B ii c li e r s c li a u.

M E R C M W T 8

Ein wunderlicher Titel fur unsern deutschen 
Geschmack :r wie kann man nur uber den Verkauf 
von „Hardware" ein Buch schreiben, und noch dazu 
ein solches von bald 10 Bogen Siarkę. AberMal let t  
hat es fertig gebracht und z war in ebenso origineller 
wie gediegener Weise. Es ist, ais ob ein alter Onkel 
neben uns 'stiinde und uns von seinen Erlebnissen 
erzahlle, uns die Erfahrungen einzuprilgen sich be- 
muhte, die er auf langem Lebenswege in barter Arbeit 
so reichlicb gemacht bat. Und da man es nicht fOr 
m5glich ballen sollte, iiber das genannte Thema einen 
solchen Ideenrcichtbum zu entwickeln , so sei es ge- 
statlet, auf den Inhalt etwas naher einzugehen.

Zunachst: Was ist „Hardware” ? — Der Verfasser 
macht es uns schon durch die Ueberschrift klar: all 
die Buchstaben sind — mancher mag es leicht Ober- 
sehen — zusammengesetzt ans lauter „Hardware'. 
Wrer sich weiter informiren will, der findet im zweiten 
Kapitel eine weiterę, Erklarung:

Ein Bischen vom Allerlei unter der Sonne,
Vom Fischhaken bis zur Gattling-Kanone, 

und hinterher ein unendliches Verzeichnifs dessen, 
was man in einem Eisenwaarenladen kaufen kann. 
Und von diesem Verzeichnifś sagt der bescheidene 
Yerfasser noch, dafs es durchaus unvollstandig sei.

Was wird aber auch heute Alles aus Eisen ge
macht. Mit welchen Augen wurde heute eine nach 
Be l lami  auferslandener Z»itgenosse der Eisenzeit den 
Inhalt eines Eisenwaarenladens ansehen und wie un- 
endlich sind die mit unserer tntelligenz gewachsenen 
Bedurfnisse gegenuber denen des Eisenmannes der 
alten Zeit.

Wie ernst der Yerfasser seine Aufgabe nimmt, 
geht schon aus den ersten Worten hervor; zunachst 
geh’ in dich und beantworte dir folgende Fragen: 
„Bin ich genugend mit den Details bekannt, um 
einen-Erfolg erwarten zu durfen?* -- „Habe ich Lust, 
einen Laden zu halten?" — „Habe ich genug Kapitał?"
— „Bin ich bereit, ais selbstandiger Kaufmann harter 
zu arbeiten ais ich ais Handlungsdiener gearbeitet 
habe?* —

Das mindeste zu dem in Rede stehenden Unter- 
nehmen erforderliche Kapitał giebt Mollett zu 5000 § 
an und ertheilt dann klare und werthvolle Winkę, 
wie dasselbe zu vertheilen sei.

Weitere Kapitel, welche sammtlich mit einem 
passenden Sinnspruch beginnen und schliefsen, fiihren 
die Bezeichnung: H in te r  dem Pu l t ,  — General- 
unkosten ,  — W e r t h  des I nse r i r en s ,  — E in- 
nahme und Ausgabe ,  — Das Scbau fen  ster,  — 
Das W e i h n a  cht sgeschaf t  u. s. w. Dann sind 
yerschiedene instructive Geschichtchen eingeflochten,

welche die positiven und negativen Erfolge von Ge- 
sch.iftsleuten vor Augen fuhren: „ J ohn  J o n e s  jr .‘ ; 
„Der k l u g e  K a u f m a n n " ;  „Die G esch  i ch t e von 
dem t h ó r i c b t e n  K a u f m a n n "  u. s. w. Dem 
Werth des Inserirens widmet der Autor, wie es bei 
einem Amerikaner erwartet werden kann, mehrere 
Kapitel, wie auch in dem Kapitel „Der Magnet" der 
Anlockung der Kundschaft auf indirectem Wege, und 
zwar Alles in ernst-humorvoUer Weise. Auch das 
Verhalten gegen die C o n c u r r e n z  und das persiSn- 
l i c h e  B e n e h m e n  gegenuber dem Publikum lindet 
ernste Beachtung. Den Schlufs bilden einige recht 
beherzigenswerthe Worte Ober die B a a r z a h l u n g ,  
die P r e i s l i s t e n ,  die L a d e n b i b l i o t h e k  und 
ein V e r z e i c h n i f s  von bierfurgeeigneten Bf lchern.  
Nąturlich fehlt auch nicht ein Inseraten-Anhang, in 
welchem wir den Yerfasser ais einen productiven 
Schriftsteller und ais den Verkaufer einer Reihe 
kaufmannischer Bucher wiederfinden, sowie pleich- 
zeitig eitie huhsche Illustration zu dem Kapitel „Der 
Magnet“. — Es giebt eine ganze Reihe von Theore- 
tikern, welche sich darauf ertappen lassen, dafs sie 
ihre eigenen Theorieen nicht anwenden, wie bei
B. Damen, welche uber Volksbegluckung Offentlich 
reden und ihr eigenes Heim, selbst wenn mit Kindera 
gesegne'., nicht in Ordnung halten. D. T. Mallett ge- 
hOrt nicht zu diesen. Er empfiehlt u. a. ein „Book 
of Ideas for Adra-tisers" mit folgenden fett und ge- 
sperrt gedruckten Siilzen:

Ich habe ein Buch geschrieben.
Ich schrieb es fur emsige M&nner.
Ich schrieb es fur Kaufleute.
Ich meine Geschaftsleute mit offenem Blick.
Ich weifs, es wird Ihnen helfen.
Ich mOchte ein Exemplar an Sie verkaufen.
Ich verkaufe es fur einen Dollar.
Ich zahle das Porto.

Diese Ankundigung hal nun doch eigentlich mit 
hubschen Madchen nichts zu thun. Trotzdem steli t 
dabei ais „Magnet" und treu dem Inhalt des dics- 
bezOglichen Kapitels entsprechend ein allerliebstes 
Conterfei.

Das Buch ist durch und durch originell, ebenso 
amusant zu lesen ais im Ernste werthvoll fur den 
angehenden und auch manchen alteren Kleineisen- 
handler, und wenn ich etwas an demselben bedaure, 
so ist es die Art des Einbandes — Heften durch 
Klammern —, diese erschwert das Lesen ungemein, 
falls man nicht, wie beim Stehauf, seine Aufgabe in 
einem Zug durchfiihren will und kann. Dies wider- 
spricht aber wieder der Tendenz des Buches, welches 
ais ein wohlgemeinter Rathgeber wohl wiederholt 
gelesen werden kann.

Die Eicktriciti.it, ihre Erzeugung und Anwendung 

in  Industrie und Gewerbe. Allgemein ver- 

slandlich dargeslellt von A r t h u r  W i l k e ,  

Ingenieur fiir Elektrotechnik. Mit 11 Tafeln 

und 775 Textilluslrationen. Leipzig bei Otto 

Spamer. Preis; geheftet 8 in Pracht- 

band 9,50
Der Verlag von Otto Spamer zeichnet sich durch 

seine mit geschickler Hand ausgewahlten popularen 
Bilcher schon lange aus. Das „Buch der Erfindungen" 
kann auf ein 25jahriges JubilSum und zablreiche Auf- 
lagen mil Stolz zuruckblicken, zahlreiche andere Werke 
desselben Yerlags kOnnen sich eines gleichen Erfolgs



46 Nr. 1. „ S T A H L  UND E ISEN ." Januar 1893.

ruhmen. Den zahlreichen Freunden dieser eigrfen Art 
von Biichern, die einen hohen Werth besitzen, weil 
sie die Kenntnifs von den Errungenschaften der exacten 
Wissenschaften und Technik in breite Schichten der

Beyfilkerting verbreitet, wird die Nachricht, dafs ein 
treffliches Buch iiber die Elektricilat soeben erschienen 
ist, ohne Zweifel sehr willkommen sein. W ir konnen 
das statllicke Werk bestens empfehlen. S.

Industrielle Rundschau.

Rliciniscli-westfalisclicr Rolieisen-Yorband.

In der ara 19. Dccember 1892 in ICÓln abgehaltenen 
Hanptversammlung wurde beschlossen, an den his- 
herigen Preisen festzuhalten. Der Verbaiul ist bekannt- 
licb bis zum 1. Juli 1893 verlangert.

Westfiilische Dralitlndustrie Hamin IS91/02.

Aus dem Bericht iiber das Geschaftsjaiir 1891/92 
theilen wir Nachslehendes mit:

„Irn Jahre 1891/92 betrug der Gesammtumsatz 
13 973614,57 Jt. gegen 12 766 799,85 J l  i. J. 1890/91.

Verhraucht. wurden 1891/92 an Steinkohlen 
S6 339 300 kg gegen 78 554 545 kg i. J. 1890/91, an 
Roheisen undRohstahl 75 538 638 kg i. J. 1891/02 gegen 
67 526172 kg i. J. 1S90 91.

Produciri wurden Walzfabricate, gezogener Draht, 
Drahthstifte, Niete, Splinte, Ketten, Seile, Sclirau- 
ben, Haken, Sprungfedern und Stachelzaundraht 
201 168709 kg i. J. 1891/92 gegen 174026 264 kg 
i. J. 1890,91.

Der Brullogewinn des Geschaftsjahres 1891/92 
belauft sich auf 1 054 654,45 J l  und setzt sich zu- 
sammen aus dem Gewinn auf allgemeinen Betrieb 
mit 1 013 150,95 J l  und dem Ertragnifs des Zinsen- 
contos abzuglich gezahlter Obligationszinsen mil 
41 503,50 J l .  Der Reingewinn betragt 649 079,77 J l.

Laut den vorliegenden Bilanzen sćhlagt der Auf- 
sichtsrath der Generalversammlung die Auszahlung 
einer Dividende von 8% vor. Es bleibt alsdann ein 
Gewinnvortrag pro 1892/93 von 9095,77 J l .

Das Gewinnergebnifs entspricht der im letzten 
Gescbaftsberichte ausgesprochenen Hoffnung, auch 
heute unsernllerren Actioniiren uber ein befriedigendes 
Resultat Bericht erstatten zu konnen.

Dieses giinstige Resultat verdanken wir zu 
einem nicht geringen Theile dem Umstande, dafs 
wir aus dem allen Geschaftsjahre ein Quantuin an 
Auftiagen in das neue Geschaftsjaiir hinuber nehmen 
konntep, welches unseren Werken vier Monate hin- 
durch gewinnbringende Beschaftigung sicherte. Ende 
Novomber trat im Versand nach Brasilien infolge 
der dortigenUnruhen vorubergehende Versandstockung, 
und Ende December infolge Mangels an Nachfrage 
auf dem Exportmarkte ein plótzlicher Preisruckgang, 
besonders fur Drahte ein, bis sich Ende- April das 
Geschaft wieder belebte, ohne aher eine Preisbesserung 
herbeizufiihren. Trotzdem konnten wir in allen Be- 
trieben das ganze Geschaftsjahr hindurch fast vollauf 
arbeiten, mit Ausnahme in unseren FeinzOgen, obgleich 
wir auch fiir diese Betriebe genugende Auftrage ge- 
bucht hatten, dieselben aber wegen mangelnder Speci- 
ficationen bisher nicht ausfuhren konnten. Nennens- 
werthe Betriebsunfalle haben wir gliicklicherweise auch 
in diesem Geschaftsjahre nicht zu verzeichnen gehabt.

Zu den Lasten, die wir bisher zu tragen hatten, 
ist seit dem 1. April a. c. die neue Staatssteuer hinzu- 
gelreten, so dafs wir an Beitragen und Zuschussen 
zur Arbeilerkrankenkasse, Unfall-Berufsgenossenschaft, 
Alters- und Invalidenversicherung, sowie an Staals-, 
Communal-, Gewerbe-, Grund- und Gebaudesteuer 
nuntnehr pro Jahr uber 100000 * / zu zahlen haben. 
Die zur Erleichterung dieser enormen Lasten erhoffte 
Eisenbahnfiacht Ermafsigung ist bis jetzt weder fur 
unsere Bezuge an Kohlen und Rohmaterialien, noch

fiir unsern Versand an Waaren fur den Expoit ein- 
getreten. Wir geben aber unsere Hoffnung, dafs an 
malsgebender Stelle unsere Wiinsche in dieser Richtung 
ErhOrung finden werden, nicht auf, da es doch selbst- 
redend auch nur im Interesse der Staatsbahn liegen 
kann; wenn wir mit'unserer Concurrenz im Auslande 
in erfolgreichen Wettbewerb treten kOnnen und unsern 
Arbeitern Arbeitsgelegenheit und unsern Eisenbahnen 
Verfrachtung auf Kosten des Auslandes bieten kSnnen.

Wir geben eine Uebersicht der erfreulichen Ent
wicklung unseres Unternehmens withrend der seit Be- 
grundung desselben verflossenen zwariżig Betriebsjahre.

Wir bemerken zu dieser Aufstellung, dais im 
Jahre 1882 das Actienkapital von 6 000 000 J t  auf 
7 999 800 J l  erbolit und der Netto-Reingewinn des 
Jahres 1886/87 einem Reserve-Conlo fur die Betheili- 
gung bei den russisrhen Werken uberwiesen wurde.
— Aus dieser Aufstellung ergiebt sich, dafs die Snmme 
der Production sSmmtlicher Fabricate im Laufe der 
20 Jahre um 4^8,6% gestiegen ist.

Bei den Ilauptfabricalen b-*trug die Steigerung 
der Production an Walzdraht 500,6 %, an gezogenem 
Draht 611.9%, an Drahtstiften 423,3 %.

Der Umsatz betrug i. ,1. 1872/73 =  4645 847,25 , ^  
und 1891/92 =  13 973 614,57 somit i«tderse’be um 
300,8 % gestiegen.

Der Buchwerth der Werke in Hamm betrug am 
1. Juli 1872 =  5 443 569,73 J l ,  hierzu die Neubauten bis
1. Juli 1892=3 667 584,98 J l , ergiebt 9 111154,71 J l ,  hier- 
von die Abschreibungen bis l. Juli 1892 = 3672126,10 Jt, 
bleibt ein Buchwerth am 1. Juli 1892 von 5 439 028,61 J t , 
welcher um 4544,12^ niedriger ist, ais der Buchwerth 
unserer Werke am 1. Juli 1872. Diese Aufstellung 
zeigt demnach, dafs unsere Werke trotz der Ausgabe 
fiir Neubauten von 3 667 584,98 J l  mit gleichem resp. 
etwas niedrigerem Betrage heute zu Buche stehen, ais 
vor zwanzig Jahren. die Production an Hauptfabricaten 
aber durchschnittlicb um 500 % und der Umschlag 
um 300 % gestiegen sind.

Unsere Filiale ,,Rigaer Drahtindustrie" in Riga 
hat im abgelaufenen Geschaftsjahre fur alle Fabrikate 
genugenden Absatz gefunden, und ist der infolge der 
vorjahrigen Mifsernte Rufslands hefiirchtete Ausfall 
nicht eingetreten.

Der Reingewinn derselben betrug nach Abzug 
von 3000,00 R. an das Unterstutzungsconto fur Arheiter 
und Beamte 109 475,57 R., welche nach Umrechnung 
zum Tagescurse mit 223 056,47 J t  in unsere Bilanz 
eingestellt sind; aufserdem hezahlte die Filiale an 
Obligations- und Conto-Corrent-Zinsen 137 531,58 J l .

Im neuen Geschaftsjahre hat sich bis jetzt im 
Vergleich zum Vorjahre eine Verringerung des Um- 
satzes sowohl, wie auch ein ROckgang in den erzielten 
Verkaufspreisen ergeben. Es sind dies directe Folgen 
der \orjahrigen Mifsernte, die durch das mittehnafsige 
Ernteergebniis des laufenden Jahres noch nicht para- 
lysirt werden konnten, wahrend die Kaufkraft Rufslands 
mit den jemaligen Ernte-Resultaten im engsten Zu- 
sammenhange steht. Aufserdem hat sich auch im 
Handel die ungiinsiigeEinwirkung der Cholera-Epidemio 
recht fuhlbar gemacht, so dafs sich z. Z. noch nicht 
absehen lafst, oh und wann eine bessere Entwicklung 
des Geschaftsganges zu erwarten ist.

Ueber das am 1. Juli a. c. begonnene neue Ge- 
I schaftsjahr mussen wir leider berichten, dafs die
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Verkaufspreise auf dem Esportmarkte noch immer 
weichend sind. Die Production und der Umsatz im 
Juli waren gegen das Yorjahr erhehlich zuruckgeblieben, 
dagegen haben dieselben in den Monaten August, 
September, October a. c. die HOhe dieser Monate des 
Yorjahres erreicht. Der Umschlag des letzten Monats 
October allein wird nur von einem Monate des Yor
jahres ubertroffen.

Auch zur Zeit der Abfassung dieses Berichtes 
arbeiten wir in allen Abtheilungen, mitAusnahme in 
den Feinzugen, in vollem Umfange. Am 1. November 
a. c. sicherten uns die gebuchten Auftrage die Fort- 
fuhrung unserer Betriębe fur fast vier Monate und 
hoffen wir, trotz des Darniederliegens der gesammt«n 
Eisen- und Stahlindustrie getrost der Zukunft entgegen- 
sehen zu kSnnen/

TYostfUliscIie Stalilwerke, Actlen-Gcscllscliaft 
zu Bochum.

Dem Geschaftsbericht per 30. Juni 1892 ent- 
riehmen wir:

Bei Beurtheilung des erzielten Resultats bitten 
wir zu berucksichtigen, dafs es sich um das erste 
Betriebśjahr eines von Grund auf neuen, grofsen 
Werkes handelt, dessen Inbetriehsetzuiig erfahrungs- 
niafsig stets mit aufsergewGhnlichen Kosten verbunden 
ist, die bei regelmafsigem Betriebe fortfallen.

Dazu kommt, dafs die einzclnen Werkanlagen 
nicht das ganze Jahr in Betrieh waren, sondern erst 
nach und nach, je nach Fertigstellung, in Betrieb 
genommen worden sind. Unler diesen Umstanden 
kann das Kesultat des abgelaufenen Geschaftsjahres 
wohl ein zufriedenstellendes genannt werden, zumal 
die Preise der Fertigfabricate gegenuber denen der 
Rohmaterialien unverhaltnifsmafsig zuriickgingen.

Bei reicblichen Abschreibungen, welche etwa 5% 
der Anlagewerthe ausmachen, sind wir in der Lage, 
der GeneraWersammlung einen Reingewinn von 
109 610,(33 JL zur Verfugung zu slellen.

Die Abschreibungen diirfen um so mehr ais reich- 
liche bezeichnet werden, ais die Werkanlagen nicht 
das ganze Jahr in Betrieb waren und die Imstand- 
haltung des gesammten Werkes sowie die Beschaffung 
von Ersatzstucken beim Inventarconto u. s. w. auf 
den Betrieb genommen worden sind.

Es wurden im abgelaufenen Geschaftsjahr etwa 
36 500 t Stahl- und Flufseisenblocke sowie etwa 
28 600 t Walzfabricate producirt.

Zur besseren Ausnulzung unserer Werkanlagen 
haben wir es fur riehlig befunden, ein Hammerwerk, 
Bandagenwalzwerk und eine mechanische Werkstatte 
zur Bearbeitung von Schmiedestucken sowie Eisenbahn- 
Radsiitzen neu zu errichten.

Obwohl die sesammte Eisen- und Stahlindustrie 
sich gegenwarlig in einer aufserordentlieh ungunstigen

Gesclmftslage befmdet, hegen wir dennoch die feste 
Zuversicht, auch fiir das laufende Geschaftsjahr be- 
friedigende Resultate zu erzielen, weil uns unsere 
zweifellos vorzuglichen Einrichtungen hierbei zu statten 
kommen.

Der Vorstand erlaubt sich, der Generalversamm- 
lung den Yorschlag zu unterbreiten, den zur Verfiigung 
stehenden Reingewinn nicht zur Vertheilung zu bringen, 
yielmehr im Interesse einer soliden Geschiiftsfuhrung 
zu Abschreibungen und Buckstellungen zu verwenden, 
was jedenfalls zur Krafligung unseres jungen Unter- 
nehmens nicht unwesentlich beitragen wilrde.

Koln-Miiseiier Bergivorks-Acticn-Ycrcin.

Aus dem Gerchaftsbericht derDirection pro 1891/92 
theilen wir Folgendes mit:

Der Roheisenmarkt zeigte dauernd eine unbe- 
friedigende Hallung, und wenn es auch vereinzelL 
schien, ais ob sich eine etwas bessere Stimmung vor- 
bereiten wollte, so konnte dieselbe bisher noch nicht 
zum Durchbruch gelangen. Dabei blieben die Koks- 
preise bis zum 1. Januar 1892 auf der fruheren Hohe 
bestehen, und wenn auch von da ab eine Ermalsigung 
von 1 J l  per Tonne eingetreten ist, so war damit 
dennoch nicht dem Bediirfnifs auf eine wesentliche 
Yerbilligung der Gestehungskoeten abgeholfen.

Ueber die linanzielle Lage unseres Yereins giebt 
die Bilanz Aufschlufs.

Fur den Hochofen- und Bergwerks- 
hetrieb ergiebt dieselbe ais Brutto-
Ueberschufs........................................  334 699,18 Jt.

zuzflglich Saldo per 1890/91 . . . _.______ 492,21 ,

335 191,39 M
gegen 453812,57 JL im Vorjahre.
Davon geben ab an Ver- 

waltungs- u. Geschafls-
unkosten.................... 51 573,37 JL

sowie Zinsen der Anleihe 
und Disconten . . . 74 956,61 . 126 529.98 .

so d a fs ................*..................................... 208 661,41 JL

verfilgbar bleiben, von welchen 132 661,41 JL gegen 
17:J 000 JL im Vorjahre zu Abschreibungen ver- 
wendet sind.

Fur den verb)eibenden Reingewinn von 76 000 JL 
wird folgende Vertheilung vorgeschlagen:

Die Auskehrung einer Dividende von
2% auf das Actienkapital..................  60 000,— JL

Zuwendung zum Reservefonds . . .  7 600,— ,
Satzungsmafsige bezw. vertragsmafsige 

Gewinnantheile an Aufsichtsrath und 
Direction, sowie Belohnungen . . 6 860,— ,

Der Rest v o n ...........................................  1 540,— „
fur die Unlerstiitzungskasse.

Y creins - Nacliricliten.

V e re in  d e u t s c h e r  E is e n h i l t te n le u te .

Aenderungen im M itg !ied e r-V e rze ic h n ifs .
Bisinius, E. >l.,Ingenieur, Brussel, Rue desPalaisNr. 125. 
Eichhorn, K., Ueneraldirector der Rhein - Nassau- 

Gesellschaft, Stolberg (Rheinland).

N e u e  M i t g l i c d e r :

Hoeller, Charles, jr ., Fabricant, Siegen, Sandstrafse. 
Mengwasser, F., Ingenieur der KOIn. Maschinenbau- 

Actien-Gesellschaft.

Pfeiffer, W., jun., Dusseldorf, Duisburgerstr. 71. 
Quambusch, <?., Ingenieur der Dortmunder Union, 

Dortmund.
Sóhleifenbaum, I I . , in Firma Joh. Schleifenbaum, 

Boschgotthardshutte bei Weidenau a. d. Sieg. 
Walther, Wil/i., in Firma Walther & Comp., Kalk bei 

K6In, Neuerburgstrafse.
Weustenfeld, C., Betriebsingenieur bei Thyssen & Comp., 

Mulheim a. d. R., Sandstrafse 61.

V er s to rben :

KUhne, Leo, Ingenieur, Gutehoffnungshulte, Sterkrade. 
Yygen, II. J ., Commerzienrath, Duisburg.
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Des Moselfreundes Traum.
Eine Neujahrsgeschiclite.

G>CD

Gliickliches Gescliick und gute Gedankcn 
fiigton es, dafs die Enthullurig des Kaiserdenkmals 
am Deutschen Eck in Coblonz gleichzeifig m it 
Eroffnung der Schiftahrt auf der kanalisirten 
Mose! stattfinden konnte. Selten sali die Rliein- 
provinz scluinere, bedeutungsvollere Tage. Ideale 
und realo Ziele von grofsartiger Tragweito feierten 
zur selben Stunde das Fest ihrer Yerwirklichung. 
Das Kaiser W ilhe lm  I. gespondeto Lob brauchen 
wir nicht zu wiederholen, es hiefse Eulen nach 
Athen tragen, sofern dieser Gemeinplatz noch 
erlaubt ist. Unser rodegowaltiger Herrscher wies 
in  der i hm  eigenon schlagenden Weise, dereń 
Geheimnifs er bositzł, airf die Bedeutung des 
Tages liin, pries die allmiihlicho geistige und 
wirthschaftlicho Gowinnung der von seinom 
GrofsYater durch die Waffon wieder orworbenen 
Reichslando, tadelto aber streng das zerfahreno 
politischo Parteiwescn und die thorichto Schwarz- 
seherei, welche den Deutschen die Freude ani 
Yaterland vergallen. Ais auf Sr. Majestat Befehl 
die H iillo des Standbilds fiel, ais die helle, warme 
Sonno ihren goldenen Schein iiber das praclitvolle 
De.nkmal gofs, da brauste tausendstimmiger Jubel 
empor, der sich zum hochston Entzticken steigerto, 
ais die Geschtitze der benachbarten Veston 
scliwiegen und schier endloso Reihen beflaggter 
Schiffo unter knatternden Bollerschiissen am 
Deutschen Eck yorbeifuhren, nicht nur Rhein- 
schitfe, sondern auch zahlreiche Moselseliiffe. Yielen 
der letzteren hatte sinnige Dankbarkeit dieNamen 
der Yorkampfer fiir die Moselkanalisirung verliehen. 
Da sali man einen Dr. Feodor Goecke, einen Karl 
LUeg, einen August Servaes, einen Karl Spaoter 
u. ą. w. Lachend wurden zwei winzige Mosel- 
schlepper begriifst, welche die Namen der einst 
verspotteten „Reiseprediger der Moselkanalisirung1* 
Dr. W . Bouuier und J. Schlink trugen, und einen 
so gewaltigen Liirm m it dem Auspuffdampf und 
ihren Dampfheulern machten, dafs dieFestgenossen 
sieli die Ohren zuliielten.

Das nachfolgende Prunkmahl im  Casino, dessen 
Woino einen W eltruf geniefsen, wird allen Theil- 
nehmern unvergefslicli bleiben. Nachdem der 
ofiiciello Theil erledigt, dio liochsten und holien 
Ilerrschaften sich entfernt, da kam dio Studenten- 
regel ex est conimercium in itium  fidelitatis zur 
vollsten Geltung. Das IIaus Deinhard & Cie. 
hatte einen echtdeutschen Sekt geliefert, der alle 
Erzeugnisse der Champagne in Schatten stellte. 
E in Trinkspruch folgte dem andern. Rheinischó 
Dichtkunst, ernst- und scherzhafte, wiirzto das 
Mahl. In  luibschen Reimen besang ein launiger 
Gelegenheitsdichter, der waeker fiir die Mosel 
gestritten, dio Schicksalo der beiden Unternehmen; 
lustig stimuite dio Gesellsohaft ein. Der Berieht- 
erstatter genofs die Ehre einer hoclipreislichen 
Naclibarschaft. An einer Tischecke tafelten vier

Mitglieder des Provinziallandtagos, vier geheime 
Commerzienrathe, dio M I .  Karl Freih.err von 
Stunim - Ilallberg, Karl Lueg- Oberhausen, Karl 
Spaeter-Coblenz und Karl Rochling-Saarbriicken. 
Manche, friiher bestandene Gegensiitzo schwanden 
unter der frolien Feststimmung, dio im  Br (id er- 
sęhafttrinken der vier „Karolinger", dieser Siiulen 
unserer heimischen Industrie, gipfelte. „Viribus 
unitis" lautetdaskUnftige Foldgeschrei zum Nutzen 
und Frommen unsers engon und woiteren Yater- 
lands.

* *
*

„W iinsclit der Ile rr rasirt zu sein?“ Dieso 
Frage nebst kriiftigem Pochen an die Zimmorthiir 
entrissen mich dem Reich der Trliume. Jiihlings 
flolion dio lustigen Gebildo weinsoligor Phantasie. 
Im  Casino zu Coblenz hatten wir allordings tttchtig 
gezecht, aber nicht an  einer Festtafel, sondern 
stillvergnugt unter guten Frounden. Spiit, sehr 
spiit war es goworden, ais m ir der versclilafeno 
liauskneclit im  „Riesen' die gastliche Pforto Offnete. 
Frische Luft zu schopfen, wanderte ich nach dem 
FrUhśttick zum Deutschen Eck. Allerlei krause 
Gedanken kamen m ir da. Wrie lange wird das 
hchro Denkmal, dessen Ausfuhrung gosichert, auf 
dio verodete Mosel noch blicken? Wenn die Fran- 
zosen 1870 gesiegt, was solbst Konig W ilhe lm  fiir 
nicht unnioglicli hielt, weńn das linkę Rheinufer 
franzosisch goworden, konnten Zweifel bleiben, 
dafs bei der Fiirsorgo unserer Nachbarn fiir ihre 
Wasserstrafsen, dio Mosel langst bis zur Mundung 
kanalisirt wiire?

Ich scliiittolto mich bei dem hafslichen Ge
danken, dio mein katzenjammerliches Unbehagcn 
entschuldigen mag.

Ais ich hoimkam, lag ein sehr billiges Angebot 
spanischer Eisensteine vor. W ir  borechneton, dafs 
die Fracht von Bilbao bis zur Vorwendungsstelle 
an dor Rulir ungefahr dorjenigen fur den Bozug 
von Minette gleich komme. Dio Spanior haben 
dio Barro vor dem Hafen beseitigt, donselben 
orweitort und iiufserst boquom eingeriohtet, die 
Gruben angeschlossen u. s. w. Das Erz stellt sieli 
fiir die hiesigen Hochofen fast um  ein Di-ittel 
billiger wio friilier. Hollandische Schiffo und 
Wagon bringen es nach Deutsćhland. E in Heidon- 
geld geht ins Ausland. Lebte der alte Fritz noch, 
der wiirde derb m it seinem Kriickstock dazwischen 
fahren. Er schrieb am 27. September 1784: „Dio 
Eisenfabriquen sind sehr important und vor das 
Land sehr niitzlich. Weshalb den auch alle Atten- 
tion erfordert wird, auch dafs es dam it immer 
weiter gehen mOge.'* Friedrich dor Grofse machte 
dio Ruhr schiffbar. Kleine Dynasten, u. A. der 
Abt voh Werden, widersetzten sich, wurden aber 
durch E inąuartirung sehr bald bekehrt. Landgraf, 
Landgraf werde b a r t ! J . S.


