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Metallurgische Irrthumer.

ersuche von Bal i  & W i n g h a m  zwecks 

Trennung des Schwefels vom . Róh- 

eisen : durch Alkalien haben in Nr. 14, 

Jahrgang ; 1892, bereits die Ber 

sprechung gefunden, welche ihren Werth i ridltig 

stelll. Nun hat 'S  te a d auf; dcm letzten Herbst- 

meeting des „Iroil and Steel Inslitutes“.in Liverpool 

in seinem Vortrag „Ueber die .Entfernung. dek 

Schwefels aus dem Eisen “ iii dankfins.wflr.ther 

Uebersicht Beilrage iiber das Vei'halten des 

Schwefels bei der Gewinnung und \re'rarbeitung 

des Eisens und die verschiedenen Wege zur Be-' 

seitigung des Schwefels mit aufserórdentlichem 

Fleifse und scharfem Verstandnifs bcigebracht. 

Insbesondere hat er in einem Nachtrage zahl- 

reiche, miihsam gewonnene Versuchsergebnisse 

iiber das neue Verfahren von S an  i te r  in Wi gan  

niitgetheill.

Dieses neue Verfahren, mittels Calciumchlorid 

und Kalk dem flussigen Eisen Schwefel zu ent- 

ziehen, verdient somit um so mehr eingehende 

Prufung, ais es an so hervorragender Stelle diese 

Vertretung gefunden hat. Das Verfahren ist auch 

in Deutschland angemeldet und wurde in eng

lischen und franzosischen Blatlern bereits ais 

epochemachende Erfindung, wohl gar ais gleich- 

werthig der von T h o m a s  und G i l c h r i s t  

gepriesen.

Was San  i te r selbst uber sein Verfahren ge- 

sagt und an Belegen beigebracht hat, wird einst- 

weilen hinreichende Wurdigung in dem finden, 

was wir zu den Ausfiihrungen von S t e a d  zu be

ro erken haben.

Das Sanitersche Verfahren wird bei uns mit 

seinem Bekanntwerden allseitigem bestimmten
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Widerspruch begegnet sein. W ir vermogen auch 

in der Zusammenwirkung von Calciumchlorid 

und Kalle ein brauchbares Mittel nicht zu er- 

kennen, das Schwefeleisen im flussigen Eisen ais 

Schwefelcaicium in die Schlacke iiberzufiihren. 

W ir bleiben dabei, einen dritten, kraftig reduciren- 

den Korper zur Ueberfuhrung von Schwefeleisen 

mittels Kalk in Schwefelcaicium fur unentbehr- 

lićli zu halteń. Von vórnhereiu aber mussen 

wir: dagegen Verwahrung einlegen, bei Yersuchen 

mit Eisen von mehr ais 2 % Mangangehalt die 

Sćhwefelminderung von 0,03 auf 0,012 $  , — 

wie ein Versuch in Wigan nach Angabe von 

Stead ergab, — der Mischtmg von.CalciumchIorid 

und Kalk und nicht dem Mangan allein zusprechen 

zu wollen.
Von der Unwirksamkeit des Verfahrens haben 

wir uns bei Thomaseisen durch Abstechen in 

eine nach S an  i te r s Angaben praparirte Pfanne 

iiberzeugt.

Das Eisen hatte vorher:

0,11 % Si; 2,15 % P; 0,53 % Mn; 2,36 % G; 0,29S % S; 

nachher:

0,06 % Si; 1,93 % P; 0,49 % Mn; 2,33 % C; 0,202 % S.

Die Schwefelverminderung geht kaum iiber die 

gewohnliche Abnahme hinąus; wir fanden keine 

Veranlassung zur Wiederholung. Wohl aber 

haben die HH. Ingenieure K n a f f  und C. E. Berg-  

1 i n g hier noch eine betrachtliche Zahl von 

Gegenversuchen im Iileinen ausgefiihrt.

Auch S t e a d  lafst.den Erklarungsversuch im 

ersten Tbeile seines Vortrags fur die chemische 

Einwirkung des Chlórids in seinem £ Nachtrage 

vollstandig fallen, indem er Belege beibringt,

1
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dafs eine solche Wirkung nicht eintritt, sondern 

dafs das Chlorid nur seine Eigenschaft ais Flufs- 

uiittel fiir Kalk geltend macht, eine Eigenschaft, 

die es mit anderen Chloriden Iheilt.

Ais entschwefelndes Agens bei dem neuen 

Yerfahren bleibt also nur Kalk fiir sich allein; 

er soli in der Weise wirken, dafs er bei hoher 

Temperatur Schwefeleisen auflost unter Umsetzung 

in Eisenoxydul und Sciiwefelcalcium. Das ist 

ein Irrthum, der zunachst erwiesen wird durch 

den bekannten Versuch von Professor F i nkener ,  

welcher von W e d d i n g  mit vollem Recht ais 

ein wesentliches Glied in der Schlufsfolge iiber 

das Verhalten des Schwefels wiederholt angefiihrt 

wird. Dieser Versuch besagt, dafs Eisen und 

schwefelsaurer Kalk zusammengeschtnolzen Eisen- 

oxydul, S c h w e f e l e i s e n  und  Ka l k  ergeben.

Das Nebeneinanderbestehen von Schwefeleisen 

und Kalk ist sehr mifslich fiir das San i t ersche  

Verfahren, und S t e a d  glaubt, das Ergebnifs' der 

Untersuchungen eines unserer bedeutendsten Pro- 

fessoren und Analytikers anzweifeln und bei- 

seite schieben zu durfen. Das geht doch nicht 

an, und Stead erkennt auch sehr wohl, dafs alle 

seine miihsam gewonnenen Versuchscrgebnisse 

zur Schwefelabscheidung nach S an  i te is  Procefs 

die Reactiou:

Fe S + Ca O (in hoher Temperatur) =  CaS + FeO 

untriiglich n i c h t  beweisen konnen. In seinem 

Nachtrage wird daher ein besonderes Versuchs- 

ergebnifs mitgetheilt, welches beweisen soli, wie 

Schwefel und Sauerstoff sich verhalten beim 

„Erhitzen von Schwefeleisen zusammen mit Kalk“. 

Dieser Versuch erscheint ais der bedeutungsvollste 

der ganzen Serie und erfordert eingehende Priifung. 

Es sind zwei Schmelzproben verschiedener Hitze- 

grade unter sonst gleichen Umstanden hergestellt 

worden, welche in der Analyse ergeben haben:

1. Mindere Temperatur. 2. Hohe Temperatur.
Eisen . . . 33,90 % 10,15 %
Schwefel . . 12,43 „ 3,38 „
Kalk u. s. w. 53,67 „ 86,47 „

Um nun zu beweisen, dafs das Eisen sammt- 

lich an SauerstofT gebunden und nicht mehr an 

Schwefel, bezw. Sciiwefelcalcium gebildet sein 

miifse, ermittelt Stead in beiden Schmelzproben 

den Reductionsverlust in trockenem Wasserstoff 

bei heller Rothgluth 1 Es werden gefunden 11,4 

bezw. 3,50 #  Sauerstoff u. s. w.

In dieser Beweisfiihrung liegt ein auffallender 

Irrthum, weil sie auch das Gegeniheil der Be- 

hauptung und deshalb nichts beweist.

Schwefeleisen giebt mit Kalk in heller Roth

gluth unter Einwirkung eines dritten, kraftig re- 

ducirenden Korpers Schwefelcalcium und metal- 

lisches Eisen 1 Der kraftig reducirende Wasserstoff 

bewirkt diese Umsetzung schon in schwacher 

Rothgluth.

Eine fein geriebene Mischung von 1 Theil 

Schwefeleisen (enthaltend 28,2 % S, 70,8 $

Eisen und 1 <jó 0) mit 1 Theil Kalk ergab im 

trockenen Wasserstoffstrom schon bei schwacher 

Rothgluth 5,86 $  Reductionsverlust, der bei 

heller Rothgluth mit 7,80 $  constant blieb. 

Berechneter Verlust 7,60 °/o.

Es erfolgte also schon bei schwacher Both- 

gluth fast vollstandig die Reaction:

Fe S + CaO + Ha =  CaS + Fe +  HsO.

An sich erscheint es ja nicht unmoglich, 

dafs Eisen auch aus seiner Verbindung mit 

Schwefel durch Kalk ais Eisenosydul abgeschieden 

werden konnte, aber bekannte Tbatsachen ver- 

neinen es. Aufser dem Finkenerschen Versuch, 

der unantastbar beweist, dafs Schwefeleisen neben 

Kalk bestehen bleibt, giebt es folgenden einfachen 

Versuch.

Ware Schwefeleisen in kalkbasischer Schmel

zung iibergegangen in Schwefelcalcium, so ware 

in solchem der Schwefel unloslich in flussigem 

Eisen geworden.

Aus der Schmelzung von 50 % Schwefeleisen 

und 50 % Kalk lćist aber fliissiges Eisen sehr 

energisch Schwefeleisen wieder auf; es wird 

schwefelhaltig.

Versuch: Auf den Boden eines gliihenden 

basischen Tiegels wurde das Pulver genannter 

Schmelzung geschiittet und auf dieses sofort 

heifsflussiges Eisen gegossen. Das Eisen hatte 

vorher: 0,077 $  S, 0,84 C; nachher: 0,270 S,

0,71 % G.

Da die Menge des eingeschiitteten Pulvers 

nur etwa 5 $  des Eisens betrug, so ist die 

Aufnahme von Schwefeleisen ais eine trotz des 

vorhandenen Kohlenstoffs sehr gierige zu be- 

zeichnen.

Hiermil erscheint der Irrthum in der Grund- 

lage von Saniters Procefs und dereń Vertretung 

durch Stead deutlich genug erwiesen. Indem 

wir uns vorbehalten, die Angaben von Saniter 

iiber Betriebsergebnisse seines Verfahrens einer 

besonderen Priifung im einzelnen zu unterziehen, 

beschranken wir uns fiir heute auf die Bemerkung, 

dafs fiir keines der Ergebnisse der Beweis er- 

bracht ist, dafs es auf der Wirkung der „Mischung” 

beruht und nicht auf andere Einwirkung zuriick- 

zufiihren ist.

Einem sehr verbreiteten Irrthume aber wollen 

wir noch entgegentreten, der auch im Sani ter- 

schen Verfahren sich kundgiebt. Dieser Irrthum 

ist die gute Meinung von dem Kalk ais Universal- 

mittel gegen den Schwefel. Ein solches Mittel 

isl der Kalk leider nicht. So gule, fast voll- 

kommene Dienste er uns leistet beim Reductions- 

procefs (im Hochofen), so mangelhaft ist er fur 

die Entschwefelung beim Frischprocefs (im Con- 

verter, Flammofen u. s. w.), und das aus guten 

Griinden.

Das Verhaltnifs des Kalks zum Schwefeleisen 

entspricht dem des Eisenoxyduls und Mangan- 

oxyduls u. a., sie losen Schwefeleisen auf. Trotz



Januar 1893. „ST A H L  UND E IS E N / Nr. 2. 51

dieser Losungsfahigkeit sind diese drei Oxyde 

noch keine Schwefelabscheidungsmittel fur fliissiges 

Eisen; wolllen wir auch annehmen, dafs die Oxyde 

ais basische Schlacke unter gewissen Umstanden 

durch „Bespiilen“ des frischenden, schwefel- 

haltigen Eisenbades demselben Schwefeleisen ais 

solches zu entziehen vermochten, so bliebe doch 

die kalkbasische die ungiinstigste Schlacke.

Mit dankbarem Vergniigen gedenke ich hier 

der bestimmlen, freundlichst von Professor Lede- 

bur  gegebenen Fingerzeige, ais wir vor Jahr 

und Tag den nicht ganz deutlichen Spuren des 

Schwefels bei der Flufseisenerzeugung nachgingen. 

Von der Richtigkeit des Finkenerschen Ver- 

suches haben wir uns praktiscli iiberzeugt. Jeder- 

mann weifs auch. dafs das Eisenbad aus Gips 

Schwefel aufnimmt, und ein Anderes besagt nach 

meiner' Meinung der Finkenersche Versuch 

nicht. Es ist schwer verstandlich, dafs nicht 

auch S t e a d  sich von dieser Thatsache uberzeugt 

hat durch einen einfachen Versuch, wie den fol- 

genden neuerdings hier ausgefiihrten.

Auf basischem Futter heifs eingeschmolzenes 

Eisen wurde mit Calciumsulfat bestreut. Das 

Eisen, w.elches vorher 0,07 °/o S fiihrte, zeigte 

nach dem Erkalten: 0,486 $  S.

Die friiher gewonnene und inzwischen be- 

festigte Ansicht ist dic: „Die mange l ha f te

E n t s c hwe f e l ung  beim kalkbas i sc l i en Fri- 

scl ien beruht  auf  der stet i gen B i l d ung  von 

C a l c i ums u l f a t  und dessen Zer l egung  durch  

das E i senbad ,  das wi eder  S c h w e f e l  a u f 

n i m m t /

Mag namlich der Schwefel im Eisenbad durch 

Kohlenstoff ais Calciunisulfid, durch Sauerstoff 

ais schwefelige Saure, oder mochte er gar, was 

wir bestreiten, durch LSsung direct ais Eisen- 

sulfid in die kalkbasische Schlacke iibergefiihrt 

sein, in allen Fallen wird Oxydation zu Calcium

sulfat erfolgen, weil auch die Metallsulfide bei 

Gegenwart von Kalk durch Oxydation Calcium

sulfat bilden. Ware Kalk nicht vorhanden, son

dern reinmetallbasische Schlacke, so wurden 

die Metallsulfide durch Oxydation den Schwefel 

ais schwefelige Saure vollstandig ausstofsen.

Wie in der Wechselwirkung zwischen wieder- 

kehrender Bildung von Calciumsulfat und Zer- 

setzung durch dq.s Eisenbad alle Ermittlungen 

und Wahrnehmungen iiber das Verhalten des 

Schwefels beim basischen Frischen einerseits ihre 

Erklarung finden, andererseits diese Wechsel

wirkung durch bekannte Erscheinungen bestatigt 

wird, sei heute nicht weiter erortert. Die 

Wechselwirkung kann nur herbeigefiihrt werden 

durch den Grad von Bestandigkeit in hoher 

Temperatur, der dem Calciumsulfat irn Gegen- 

satz zu dem Sulfat der Metalloxyde eigeh ist. 

Mit dieser Bestandigkeit des Calciumsulfats hat 

es nun eine eigene Bewandtnifs. Es ist bekannt, 

dafs schwefelsaurer Kalk (Gips) in hoher Tem

peratur (Weifsgluth) seine Schwefelsaure voll- 

standig abgiebt, also nicht bestandig ist. Erst 

in jungster Zeit habe ich iiber diesen anstofsigen 

Punkt Aufkliirung erhalten durch Bestatigung 

der Richtigkeit der Vermuthung, dafs es ein 

Anderes sein mochte, ob schwefelsaurer Kalk 

fiir sich allein, trocken, in festem Zustande’, oder 

ob er gelost in basischer Schlacke — in fliissigem 

Zustande — der hohen Temperatur ausgesetzt 

wird. Auf diese Vermuthung hatte die Erwagung 

der Thatsache gebracht, dafs fluchtig^ Verbin- 

dungen, wie z. B. Phosphoreisen, unter einer 

Sohlackendecke sich weniger leicht zersetzen. 

Wenn das Beispiel auch etwas hinkt, die Ver- 

muthung fand glanzende Bestatigung.

Ais einfachstes Losungsmittel fur schwefel- 

sauren Kalk wurde — Calciumchlorid gewahlt. 

Wahrend nun Gips, ais Pulver 15 Minuten in 

starkster Weifsgluth erhalten, keine Spur Schwefel 

mehr hatte, ergab eine Schmelzung von gleichen 

Theilen schwefelsaurem Kalk und Calciumchlorid 

ebenfalls 15 Minuten in derselben intensiven 

Weifsgluth erhalten, noch 6 ,3 4 $  Schwefel, davon 

5,73 Schwefelsaure. Es war also nur etwa 

die Halfte der letzteren fortgegangen. Damit ist 

eine metallurgische Thatsache herausgehoben, 

die meines Wissens in dieser Weise noch nicht 

klargestellt wurde.

Aller oder doch fast aller Schwefel, der uns 

bei der Flufseisendarstellung belastigt, hat einrnal

—  voriibergehend —  die Form der schwefeligen 

Saure und wiirde also durch Entweichen inGasforrn 

unschadlich werden, wenn nicht die schwefelige 

Saure durch kalkbasische Schlacke unter Bildung 

von schwefelsaurem Kalk festgehalten wiirde. Aus 

dem schwefelsauren Kalk aber nimmt, wie wir 

wissen, das Eisen wieder Schwefel auf.

Das Festhalten der schwefeligen Saure kann 

nicht erfolgen durch reinmetallbasische (FeO, MnO) 

Schlacken; sie ermoglichen daher, wie beim 

Puddeln (ohne Kalkzusatz) eine Entfernung 

grofserer Schwefelmengen. Fiir dieses wichtige 

Verhalten der verschiedenen basischen Schlacken 

wurden folgende schonc Versuchsergebnisse ge- 

funden:

1. Auf eine Schmelzung von 50 $  Eisenoxyd 

und 50 9ó Kalk wurde bei intensiver Weifsgluth 

15 Min. lang ein durch wasserige schwefelige Saure 

geleiteter und wieder getrockneterLuftstrom gefuhrt.

Die sehr „kalkbasische' Schmelzung ergab 

dann 7,025 $  Schwefelsaure.

2. In gleicher Weise wurde je eine Schmel

zung yon

a) 90 S& Eisenoxyd und 10 $  Kieselsaure

b) 7 0 $  „ „ 1 0 $

und 20 $  Manganoxydul behandelt.

Beide „reinmetallbasische" Schlacken hatten, 

wie erwartet, k e i n e  S p u r  von S c h w e f e l  

aufgenommen. Deutlicher konnen Yersuche wohl 

nicht reden.
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Wie wir seiner Zeit den Nacbweis fuhren 

konnten, dafs es ein bestimmtes Phosphat des 

Kalkes, das bis dahin nicht gekannte vierbasische, 

ist, welchesdieEntphosphorungnurerraogl icht ,  

so glauben wir heute jeden Zweifel beseitigt zu

haben, dafs es das allbekannte Sulfat des Kalkes 

ist, welches die E n t s c h w e f e l u n g  des Eisens 

so sehr beeintrachtigt. Saniters „Mischung“ kann 

daher nicht giinstig wirken.

H o r d ę ,  December 1892. G. Jlilgeństock.

Zur Wertlibestimmung- der Brennstoffe.
(Hierzu Tafeł III.)

In dieser Zeitschrift sind in den Nummern 

13 und 14 des vorigen Jahrgangs verschiedene 

Mittheilungen uber die Werthbestimmung der 

Brennstoffe und der dazu anzuwendenden Miltel,

warme der Brennstoffe so gut wie gar nicht 

gemacht waren. Man hatte zwar in yerschiedenen 

Landern versucht, die Wasser-Yerdampfungs- 

fahigkeit verschiedener Brennstoffe, namentlich
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Fig. 2.
Yerbrennungswarme vim Saarkoble verglichcn mit dor theorotischcn Ytjrbrennungswilrmo nacli Dulong.

sowie auch iiber Pyrometer erschienen. In den 

letzten Jahren haben Dr. B u n t e ,  S c h eu r e r -  

K e s t n e r  und Dr. F. F i s c h e r  versucht, den 

Werth der verschiedenen Bestimmungen des Heiz- 

werthes der Brennstoffe klarzustellen, und soli 

iiber die yerschiedenen Ansichten der Betheiligten 

in Folgendem berichtet werden.

Dr. Bun t e *  ful)rte aus, dafs bis um die Mitte 

der seebsziger Jahre VersuchetiberdieVerbrennungs-

* Journal fur Gasbeleu?htung. Munchen, Verlag 
von Oldenbourg, 1891. Nr. 2, 3 und 5. Dieser Zeit
schrift; verdanken wir die Figuren auf Tafel III sowie 
die beiden Diagramrae.

Steinkohlen, festzustellen, hattę dabei aber, in An

wendung unvollkommener Mittel und Aufseracht- 

lassen aller Warmeverluste u. s. w. Ergebnisse er

halten, welche nicht ais Verbrennungswiirme der be

treffenden Brennstoffe angesehen werden konnten.* 

Man bestimmte deshalb damals schon diese 

Yerbrennungswarme eines Brennstoffs auf Grund 

der durch Analyse gefundenen elementaren Zu-

* B r i x ,  Untersuchungen uber die 1-Ieizkraft der 
Brennstoffe Preufsens, Berlin 1853.

De la  Beche  and S l a y f a i r ,  D. p. J. 1848. 
J o h n s o n ,  Report of the Navy Departemenl of U. S. 
of America.
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sammensetzung desselben nach der sog. Dulong-  

schen Regel, nach welcher der sog. theoretische

Heizwerth gleich ist C 8080 -f- (H — ^-) 28 800 -f-

2500 S —  600 W . In dieser Regel bezeichnen

G, H, O und S die bekannten Elemente und W  

den Wassergehalt des Brennstoffs.

Nach dieser Dulongschen Regel soli also 

die Verbrennungswarme eines Brennstoffs gleich 

sein der Summę der Verbrennungswarme der 

einzelnen, in demselben enthaltenen Elemente; 

dabei wird angenommen, dafs der etwa vorhandene 

Sauerstoff mit einem Theil des Wasserstoffs be

reits zu Wasser verbunden sei, und dieser Theil

der Dulongschen Regel eine Zeit lang um so 

weniger Werth beigelegt, ais die von S c h e u r e r -  

Kestner und Meunier  1867 in Mtilhausen mit 

Hiilfe eines, dem Calorimeter von F a v r e  und 

Si l  ber mann  almlichen Apparates erhaltenen 

Werthe fiir die Verbrennungswarmen der verwen- 

deten Brennstoffe um 10 bis 17 Jo grófser waren, 

ais sie sich nach der Dulongschen Regel berechnen 

liefsen.*

Die Bestimmungen von Scheurer-Kestner seien 

jedoch nur mit kleinen Mengen (0,3 bis 0,5 g) 

Kohlen in sehr empfmdlichen Apparaten vor- 

genommen, welche fiir technische Heizwerth- 

bestimmungen ganz ungeeignet seien.

m .

Fig

Yerbrennuugswiirme verschiedener Breumsloffe vergłichen

des Wasserstoffs daher an der Warmeentwicklung 

bei der Verbrennung nicht theilnehme.

Dr. B u n t e  hebt ausdriicklich hervor, dafs 

diese Dulongsche Regel keinen tieferen wissen- 

schaftlichcn Werth besitze, da einige der Voraus- 

setzungen, unter denen dieselbe aufgestellt sei, 

offenbar nicht zutreffen; so sei z. B. der Kohlen

stoff der Steinkohle dfirin nicht ais Holzkohle 

enthalten, demnach dereń Verbrennungswarme 

nicht mit 8080 einzusetzen; ferner sei der Wasser

stoff nicht gasformig und ein Theil des Wassers 

nicht fertig gebildet, wie es in der Dulongschen 

Regel angenommen werde. Man habe deshalb

3.

i m ii der theorelischen VerbrennungswUrme nach Dulong.

Die Zweifel in die Richtigkeit dieser Be

stimmungen von Scheurer-Kestner, welche wieder- 

holt aufgetaucht, seien bestatigt worden durch 

die Versuclie, welche der Polytechnische Vęrein 

in Munchen, unter Aufwand bedeutender Geld- 

mittel, 1879 bis 1883 in einer Anlage gemacht 

habe, welche man ais ein C a l o r i m e t e r  in 

g r o f s e  m Ma f s s t a be  bezeichnen konne.

Diese Anlage ist in Fig. 1 Tafel III dargestellt; 

es wurden von den zu bestimmenden Brennstoffen

‘ Scheu rer-Kestner  und G. Meunier.  Buli. 
delasoc. deMulhous 1868. Cornptesrendus 1864, Bd.59, 
S. 414. 1871, Bd. 73, S. 1061. 1873, Bd. 77, S. 1587.
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2- bis 300 kg wahrend eines 6- bis 8stiindigen 

Versuchs auf dem Rost A des Rohrenkessels B 

verbrannt. Dabei kamen die Verbrennungspro- 

ducte sowohl im Herde, wie in dem Kessel 

nirgends mit Mauerwerk in Beriihrung, so dafs 

die schwierige Bestimmung der an das Mauerwerk 

abgegebenen Warmemengen vermieden wurde; die 

bei der Verbrennung der zu bestimmenden Brenn- 

stoffe freigewordene Warme wurde vielmehr un- 

mittelbar an durchfliefsendes Wasser abgegeben 

oder zur Dampfbildung verwendet.

Um die zur Dampfbildung benutzte Warme 

zu bestimrnen, wurde nicht die Menge des ver- 

dampften Wassers gemessen, sondern der gebildcte 

Wasserdampf wurde durch bekannte Wasser- 

mengen von constanter Temperatur condensirt, 

und die Temperaturerhohung des Condensations- 

wassers wurde gemessen.

So wollte man die Fehler vermeiden, welche 

dadurch begangen werden konnten, dafs der aus 

dem Kessel entwickelte Dampf entweder feucht 

oder aber uberhitzt war.

Es wurden bei diesen Versuclien die durch 

die Verbrennungserzeugnisse abgefiihrte, sowie 

die durch Ausstrahlung verlorene Warme und 

der durch den Bęst fallende Brennstoff beriick- 

sichtigt, und wenn diese einzelnen Warmemengen 

bei verschiedenen Versuchen mit demselben Brenn

stoff auch verschieden ausfallen konnen, so mufs 

die Summę der beobachteten Warmemengen doch 

immer nahezu gleich sein, da sie gewissermafsen den 

gesammten, im Brennstoff vorhandenen Warme- 

vorrath darstellt, der nur je nach den Verhalt- 

nissen der Feuerung mehr oder weniger zur Aus

nutzung kommt. In dieser Weise wurde in der 

Heizversuchsstation in Munchen eine grofse Zalil 

von Brennstoffen untersucht;* das Ergebnifs dieser 

Heizwerthbestimmungen stand vollstandig im 

Gegensatz zu den Behauptungen von Scheu r e r-  

K e s t n e r. Wahrend man nach dem letzteren an

nehmen mufste, dafs die Verbrennungswarme der 

Kohle aus der Elementarzusammensetzung der- 

selben auch nicht annahernd genau berechnet 

werden konnten, zeigten die von der Heizversuchs- 

station Munchen erhaltenen Werthe, wie die Zu- 

sammenstellung in Fig. 2 ergiebt, eine sehr gute 

Uebereinstimmung mit der aus der chemischen 

Zusammensetzung nach der Dulongschen Regel 

ermittelten theoretischen Verbrennungswarme, 

so dafs Dr. Bunte sich zu dem Schlufs berechtigt 

glaubt, die Verb r ennungswa rme  der Kohle  

k o n n e  m i t  e i n e r  f u r  d i e  P r a x i s  aus- 

r e i chendenGenau i gke i t  aus der chemi schen  

Z u s a m m e n s e t z u n g  b e r e c h n e t  we rden .

In der in Fig. 2 gegebenen Zusammen- 

stellung der Ergebnisse dieser Miinchener Ver-

* Berichte der Heizversuchsstation Munchen, Bayr. 
Industrie- und Gewerbeblatt 1879 bis 1883, sowie 
Zeitschrift des Yereins deutscher Ingenieure 1882, 
Bd. 26, S. 440.

suche mit einer Reihe von Saarkohlen entspricht 

die eine der gezeichneten Hohen, von welcher

1 mm =  100 Warmeeinhciten entsprechen, der 

durch Versuch gefundenen, und die andere Hóhe 

der nach der Dulongschen Regel berechneten 

Verbrennungswarme. Zugleich ist an der obersten 

Linie die procentische Abweichung beider Heiz- 

werthe angegeben, bezogen auf den theoretischen 

Heizwerth =  100.

Unter Beriicksichtigung der Umstande, dafs 

die verglicheiien Kohlen keine chemisch reinen 

Substanzen von ganz regelmafsiger Beschaffenheit 

darstellen, ferner dafs die beiden Methoden von 

aufserordentlicher Verschiedenheit sind, und end- 

lich, dafs man die Brennversuche mit Hunderten 

von Kilogrammen der Kohle, die chemische Analyse 

dagegen nur mit 1 g anstellte, findet Dr. Bunte, 

dafs die Unterschiede oder Abweichungen ver- 

schwindend klein sind.

Die Miinchener Methode und Ausfiihrung 

der Versuche wurden jedoch von S c heu r e r-  

K e s t n e r  sowohl, ais Dr. F. F i s c h e r  ais un- 

richtig hingestellt, weshalb sich Dr. B u n t e  

entschlofs, die Bestimmungen der Heizwerthe der 

Kohlen zu wiederholen, und zwar seiner Ansicht 

nach in genau demselben Calorimeter und nach 

derselben Methode, wie sie Dr. F. F i s c h e r  

angewendet hatte.

Da es jedoch nicht ausgeschlossen war, dafs 

das Ergebnifs der Versuche bis zu einem ge

wissen Grade von der Einrichtung der Apparate 

abhangig sei, und bisher jeder Beobachter mit 

einem eigenthumlichen Instrument gearbeilet hatte, 

so entschlofs sich Dr. B u n t e  aufserdem noch, 

Versuche in einem zweiten Calorimeter zu machen, 

welches in seiner urspriinglichen Einrichtung von 

B e r t h e l o t  in Paris herruhrte, und welches ihm 

A l e x e j e w *  in St. Petersburg iiberliefs. Die Er

gebnisse dieser Versuche sind in Fig. 3 dargestellt 

und sind in derselben Weise angeordnet, wie oben 

fiir Fig. 2 beschrieben ist; es sind die ver- 

scbiedensten Stein- und Braunkohlen verwendet; 

trotzdem erscheinen auch hier die Unterschiede 

zwischen den calorimetrischen Bestimmungen und 

den Berechnungen nach der Dulongschen Regel 

wieder auffallend geringer und betrageń nicht, 

wie Scheurer-Kestner behauptete, 10 bis 15 $ ,  

sondern nur — 3,7 $  oder + 2 , 0 $ ,  so dafs 

Dr. Bunte sich durchaus berechtigt glaubt, den 

oben aufgestellten Satz, die Berechnung der 

Verbrennungswarme der Brennstoffe aus dereń 

elementaren Zusammensetzung, also nach der 

Dulongschen Regel, seien fur die Praxis voll- 

kommen geniigend, ais richtig anzusehen.

* A l e x e j e w  hat bei seinen ersten Versuchen 
Werthe gefunden, welche mit denen von S c h e u re r -  
K e s t n e r  ubereinstimmten. Neuere Versuche haben 
dagegen Ergebnisse geliefert, welche die Werlhe von 
Munchen bestatigen. Vgl. Ber. d. deutsch. chem. 
Ges. 1886, S. 1557, und D. p. J. 1887. 265. 93.
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S c h e u r e r - K e s t n e r ,  welcher, wie er

wahnt, dem Schlufs nicht zustimmte, welchen 

Dr. B u n t e  aus seinen Arbeiten zog, dahin 

gehend, dafs die auf Grund einer Elementar- 

analyse und nach der Dulongschen Regel er- 

mittelte Warmeleistung der Brennstoffe fur alle 

Falle der Praxis geniige, veroffentlichte seitdem 

drei Abhandlungen,* aus denen hervorgeht, dafs 

al le se i ne  f r i i h e r e n  c a l o r i m e t r i s c h e n  

B e s t i m m u n g e n  z u h o c h ,  d. h. fal  s eh 

s i n d ,  und dafs er erst durch Anwendung der 

B e r t li el o t schen Bombę** zu richtigen Ergeb- 

nissen gekommen ist.

S c h e u r e r - K e s t n e r  hat es in seiner Ver- 

offentlichung auffallenderweise unterlassen, neben 

den calorimetrischen Ergebnissen die EJementar-

analysen mitzutheilen, so dafs die Warmeleistung 

dieser Brennstoffe nicht nach der Dulongschen 

Regel bereclinet, und so die Uebereinstimmung 

der Endcrgebnisse beider Wege anders nicht fest- 

gestellt werden konnie.

Dieselbe war nur moglich und auch vor- 

handen bei einer Kohle von B o n c h a m p ,  von 

welcher die Elementaranalyse von Scheurer-Kestner 

mitgetheilt war.

P. Ma h i e r  hat spater, im Auftrage der 

Gesellschaft zur Beforderung des Gewerbfleifses 

in Frankreich, Untersuchungen iiber die Ver- 

brennungswarmen verschiedener Kohlen in der 

Berthelotschen Bombę angestellt, dereń Ergebnisse 

hierunter mitgetheilt sind.*
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Flammkohle v. Ste- 
Marie (Blanzy). . . 79,378 4,967 8,725 1,13 3,90 1,90 84,265 5,273 9,262 1,20 8350 7866 7759 + 1,4

Gaskohle von Com
mentry . . . . . . . 80jl82 5,245 7,193 0,98 3,00 3,40 85,664 5,604

5,436
7,682 1,05 8409 7870 7965 —  1,2

Gaskohle von Lens . 83,727 5,‘216 6,007 1,00 1,05 3,00 87,261 6,263 1,04 8745 8395 8292 + 1,8
Fettkohle yon Treuil 
(St. Elienne) . . . . 84,546 4,772 4,592 0,84 1,25 4,00 89,231 5,026 4,856 0,887 8857 8392 8267 + 1,5

Halbfette Kohle von 
St. Marc (Anzin). . 88,473 4,139 3,158 1,18 1,35 1,70 91,256 4,269 3,255 1,22 8657 8393 8429 - 0 ,4

Anthracitische Kohle 
v.Kehao (Tongking) 85,746 2,733 2,671 0,60 2,80 5,45 93,456 3,065 2,825 0,65 8532 7828 7749 + 1,0

Perinsylvaniscli. An- 
th ra c it .................. 86,456 1,995 1,499 0,75 3,45 5,90 95,373 2.201 1,596 0,83 8256 7484 7608 — 1,6

Koks aus amerika* 
nischem Petroleum 97,855 0,489 1,196 0,26 - 0,20 98,051 0,490 1,198 0,261 8073 8057 8025 + 0,3

Dr. Bun t e***  hat die in den beiden letzten 

Spallen angegebenen Ergebnisse der Berechnung 

der Warmeleistung nach der Dulongschen Regel 

diesen Ergebnissen von M a h l e r  hinzugefiigt, und 

ist die Uebereinstimmung der Zahlen, welche auf 

diesen beiden Wegen erlangt sind, allerdings eine 

fiir die Praxis vollkommen geniigende. Bei dem 

Interesse, welches die Nebenerzeugnisse aus Koks- 

ijfen fiir die Leser von „Stahl und Eisen“ haben, 

sei hier auch noch eine W a r  me b i la  n z de r  

E n t g a s u n g  v o n  S t e i n k o h l e n  mitgetheilt, 

welche von M a h l e r  aufgestellt ist, fiir die Er- 

zeugnisse der Destillation aus der Kolile von 

Commentry, welche Anfang October 1891 bei

* Cornptesrendus (1891) p. 112. Annales de chimie 
et de physiąue (Bd 24,' 1891, S. 113). Bulletin de la 
Sociśtć chimiąue de Paris 1891, Bd. 5, p. 145.

** „Stahl und Eisen" 1892, Nr. 13, S. 603. „Journal 
fiir Gasheleuchtung" 1892, Nr. 16, S. 306.

*** Journal fiir Gasbeleuchtung 1892, Marz, Nr. 9, 
S. 150.

der Pariser Gasgesellschaft in der Versuchsanlage 

zu La Vilette gesammclt und gewogen wurden.

Die calorimetrisclie Untersuchung hatte fol- 

gende Ergebnisse:
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„ „ „ Leitung 8942,8 0.87 - 7 780,2
„ „ dem KOhler 8831,0 l,1 6 f^ 10 243,9
, „ „ Wascher 8538,0 l,89j 16 137,6

Gas, trocken . . . . 11111,0 17,09 189 887,0
Ammoniakwasser . . — 9,36 —

99,62 716 846,8

„Genie civil“ 1892, 23. Jan., S. 192.
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Yerbrennungswarme der Kohle . . . 742 326 cal.
„ „ Erzeugnisse der

E n tg a s u n g ...................................  716 847 ,

Verlust bei der Entgasung 25 479 cal.

In den Erzeugnissen der Entgasung sind dem- 

nach 96,5 #  der in den entgasten Kohlen ent- 

haltenen Warme wiedergefunden.

Da bei der Reinigung des Leuchtgases Schwefel- 

wasserstoff und Ammoniak gebunden werden, und 

dereń Yerbrennungswarme, ebenso wie diejenige 

des Retortengraphits nicht bestimmt wurde, so 

mufs man diese Warmebilanz ais eine gutslimmende 

bezeichnen.

Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Dr. 

B u n t e  und S c h e u r e r - K e s t n e r  fiihrten noch 

zu mehreren Auseinandersetzungen,* welche wir 

hier iibergehen; nur wollen wir anfuhren, dafs 

an einer Kohle von B a s c o u p  (Dep. Nord), welche 

von Scheurer-Kestner ais Beispiel fiir die Unan- 

wendbarkeit der Dulongschen Begel herangezogen 

war, auf Grund der Bestimmungen derselben 

durch Mah 1 e r** gerade dereń Anwendbarkeit 

nachgewiesen wird.

Die calorimetrischen Bestimmungen dieser 

Kohle ergaben im Mittel 8820 W.-E., wahrend 

die Berechnung aus der Zusammensetzung der 

Kohle nach der Dulongschen Regel 8760 W.-E. 

ergab. Der Unterschied betragt also 60 W.-E. 

oder 0,7 % , welcher fiir die Praxis ganz un- 

beachtet bleiben kann.

Es lohnt sich deshalb auch gar nicht, hier 

die ungewohnlich scharfen Bemerkungen, welche 

in dieser Angelegenheit D. F. Fi scher  gegen 

Dr. Bunte richtet,*** wiederzugeben.

Dagegen sei hier besonders darauf aufrnerk- 

sam gemacht, dafs die von allen wissenschaft- 

lichen und technischen Zeitschriften beschriebene 

vereinfachte Einrichtung der sog. Ber the l o t schen  

B o m b ę  mai wieder zuerst von einem Deutschen 

angegeben und beschrieben ist, und zwar von 

Wa l t h e r  Hempe l  1891 in soinen gasanalytischen 

Methoden.

I l e m p e l f  sieht es nunmehr durch die Ver- 

offentlichungen von Dr. Bunte ,  iiber welche in 

Vorstehendem berichtet ist, auch ais erwiesen 

an, dafs man fiir die meistefi praktischen Zwecke 

die Yerbrennungswarme von Kohlen aus der 

Elementar-Zusammensetzung nach der Dulong

schen Regel berechnen kann. Hempe l  giebt 

zu, dafs es bis vor wenigen Jahren offenbar viel 

einfacher war, eine Elementaranalyse auszufiihren, 

ais die sehr schwierige unmittelbare calorimetrische 

Bestimmung zu machen.

Inzwischen haben die calorimetrischen Me

thoden jedoch eine Durchbildung erfahren, dafs

* Journal fur Gasbeleuchtung 1892, Juli, Nr. 21, S. 413.
** „ , „ 1892, Aug., . 24, , 478.

*** Zeitschrift far angewandte Chemie 1891, S. 114, 
und 1892, S. 490, Fufsnote 4.

t  Zeitschrift fur angewandte Chemie 1892, Heft 13, 
S. 389.

man mit Leichtigkeit, alle Vorbereitungen ein- 

begriffen, in einem dafiir eingerichteten Labora

torium im Zeitraume einer Stunde eine calori

metrische Bestimmung ausfuhren kann.

Hempe l  geht dann auf die oben erwahnte, 

von ihm ausgearbeitete neue Methode der Ver- 

brennung unter Zugrundelegung der Ber t he l o t 

schen Bombę naher ein, welche mit einfachen 

Hiilfsmitteln die Verbrennung unter Druck in 

eisernen Gefafsen so gestattet, dafs es heute aus 

rein praktischen Griinden einfacher ist, den Heiz- 

werth eines Brennstoffs unmittelbar calorimetrisch 

zu bestimmen, ais die zur Zeit viel umstandlichere 

Elementaranalyse auszufiihren.

Hempe l  ging bei seiner ne.uen Methode * 

welche cr langst vor M ah le r**  ausgearbeitet 

hat, von dem Gedanken aus, dafs es zweck- 

mafsig sei, die Verbrennung in der Bombę unter 

so geringem Druck ais zulassig auszufiihren, da 

man bei geringem Druck einerseits leichtere Ge- 

fiifse anwenden kann, andererseits die gleichzeitige 

Verbrennung vom StickstofT der Verbrennungsluft 

bei wachsendem Druck erheblich yermehrt wird. 

Bei einem Druck von 12 kg auf 1 qcm ver- 

brennt 1 g Kohle in einer Bombę von 250 ccm 

in einer Atmosphare von SauerstofT schon volI- 

standig, wahrend bei der Verbrennung unter ge- 

wohnlichem Druck selbst in reinem Sauerstoff 

eine Theer- oder- Rufsbildung nicht vermieden 

werden kann.

Die Probe, welche selbstverstandlich einer 

gut genommenen Durchschnittsprobe entstammt, 

mufs vor der Verbrennung zu einem kleinen 

Kohlencylinder zusamtnengeprefst werden, damit 

keine Zerstaubung des Materials stattfinden kann. 

Das Pressen geschieht leicht in einer eisernen 

Form ahnlich der, welche W . S p r i n g  zu seinen 

Untersuchungen iiber die chemische Vereinigung 

der Elemente durch Druck benutzt hat; um die 

elektrische Ziłndung der Kohle zu ermoglichen, 

wird ein Platindraht von 0,15 bis 0,22 mm 

Dicke und 60 mm Lange gleich mit in den 

Kohlencylinder eingeformt. Ais Leitungsdraht 

zieht Hempel Platin dem Eisen vor, weil das 

bei der Verbrennung des letzteren gebildete Eisen- 

oxyduloxyd an die Plalinelektroden der Bombę 

anschmilzt, und diese so in kurzer Zeit abgenutzt 

werden.

Die Prefsform wird gebildet aus einer der 

Lange nach durchbohrten und quer durchschnit- 

tenen Schraube A (Fig. 4), welche mittels der 

Mutter B zusammengeprefst werden kann.

In diese Form pafst der cylindrische, aus 

gehartetem Stahl hergestellte Stempel G. Der 

einzupressende Platindraht wird in der aus Fig. 5 

ersichtlichen Weise in das 'Bodenstuck eingelegt. 

Der Draht wird in die Locher e und in die

* H e m p e l ,  Gasanalytische Methoden, 1891. 
** „Genie civil‘ 1892, S. 192.
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Fig. 7.

Der durch das Pressen hergeslelite Kohlen- 

cylinder wird durch einfaches Umwickejn seiner 

Platindrahte um die Plalintrager f  und g in 

leitende Verbindung mit denselben gebracht.

Nachdein das eiserne Kopfstiick fest in das 

Verbrennungsgefafseingeschraubtist, erfolgtdessen 

Fiillung mit Sauerstoff; zu diesem Zweeke wird 

dasselbe in der aus Fig. 7 ersichtlichen Weise 

mit einem SauerstofTbehalter von Ęlkan (siehe 

oben) verbunden.

Zwischen dem SauerstofTbehalter und dem 

Verbrennungsgefafsist ein Manometereingeschaltet; 

man schraubt zuerst das Ventil o Fig. 7 ( =  a

2

Rinne f  ganz zweckmafsig mit etwas Wachs 

festgeklebt und so gebogen, dafs er in einem 

Halbring uber dem Bodensliick der Form in den 

inneren Hohlraum derselben hineinragt. Die Form 

wird dann mit der Mutter B fest zusammen- 

geschraubt, hierauf mit 1,5 g Staub der be- 

treffenden Kohlenprobe gefiillt und unter einer 

Schraubenpresse der Stempel C heruntergedriickt.

Alle Steinkohlen und Braunkohlen konnen 

in dieser Weise ohne jedes Bindemittel bei ge- 

wohnlicher Temperatur aus der Staubform in

feste cylindrische 

Stiicke uberge- 

fiihrt werden, da 

der Druck in der 

inneren Form 

leichtauf mehrere 

Tausend Atmo- 

spharen gesteigert 

werden kann. Um 

die durch die 

Pressung gebil- 

deten Kohlency- 

linder aus der 

Form zu nehmen, 

schraubt man die 

Mutter B  ab und 

nimrnt die beiden 

Theile der Schraube A auseinander. Gewohnlich 

sitzt dann der gebildete Kohlencyiinder ganz fest 

in der einen Halfte von A ; man kann denselben 

leicht von dem Eisen Irennen, indem man ihn 

mit einem kleinen Meifsel vorsichtig durch einen 

leichten Sclilag lost.

Auf die vorbeschriebene Art und Weise ge- 

lingt es, einen hohlen Kohlencyiinder herzustellen, 

in dessen Mitte ein Platindraht steckt, dessen 

freie Enden an zwei Stellen herausragen. Nach

jedem Gebrauch 

.wird die Form 

gutgereinigtund 

geolt; derUeber- 

schufs des Oels 

wird aus dem 

Innern der Form 

vor jeder Be- 

nutzung sorgfaltig ausgewischt. Von dem so 

hergestellten Kohlencyiinder werden durch vor- 

sichtiges Reiben alle etwa nur lose daran hangen- 

den Theilchen enlfernt und so viel abgeschnitten, 

dafs er etwa 1 g wiegt. Unter Beriicksiehtigung 

des Gewichtes des eingeprefsten Platindrahtes 

wird dann auf einer feinen Waage das genaue 

Gewicht ermittelt.

Die Verbrennung erfolgt in einem eisernen 

Gefafs, dessen Einrichtung aus Fig. 6 ersichtlich 

ist. Dasselbe ist aus einem eisernen Rohre her- 

gestellt, indem in dieses ein etwa 10 mm dicker 

Boden und ein etwa 30 mm dicker Deckel ein- 

geschraubt und hart verlóthet sind. Das so ge-

11.13

bildete Gefafs hat etwa 250 ccm Inhalt und mufs 

auf einen Druck von 50 Atmospharen gepriift 

werden. Ais Verschlufs dient ein eisernes Kopf- 

stiick A, welches ein Schraubenventil a hat und 

bei b mit einem Flantsch der Leitung zum Sauer- 

stoffbehalter verschraubt werden kann. In das

selbe ist der eiserne Slift c fest eingeschraubl; 

der Stift d hingegen ist fiir elektriscbe Strome 

isolirt eingesetzt. In die 

Slifte c und d sind etwa

0,8 mm dicke Platin- 

drahte f  und g einge- 

sehraubt und eingelothet, 

welche das aus feuer- 

festem Thon hergeslelite 

Sclialchen e tragen.

Die Isolirung des Pol- 

drahtes d erreicht man, 

indem man iiber die coni- 

sche Verst;irkung h des- 

selben ein Stiick diinnwan- 

digen Gummischlauch i 

zieht, den man vorher

durch das lange conische 

Loch des Verschlufs-

stuckes geschoben hat, 

und dann unter gleich- 

zeitigern starken Anziehen 

des Schlauches den Poldraht d scharf eindriickt. 

Der untere Theil des Gummischlauches wird so 

abgeschnitten, dafs sein unteres Ende etwa 10 mm 

von dem unteren Ende des eisernen Kopfstiickes

enlfernt bleibt; seinen oberen Theil lafst man

dagegen etwas aus diesem Kopfstiick hervorragen.

Um ein Verbrennen dieses Gummischlauches 

zu vermeiden, slopft man den unteren Theil des- 

selben mit Asbest aus.
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Fig. 6) um eine Drehung auf und offnet dann 

das Ventil c (Fig. 7) sehr vorsichtig.

Ist der Druck in dem Verbrennungsgefafs auf 

6 Alm. gestiegen, so schliefst man c (Fig. 7) und 

lafst den Sauerstoff, welcher das Verbrennungs- 

gefafs fiillt, wieder heraus, indem man den Flantsch cl 

(Fig. 7) etwas aufschraubt; der ausstromende 

SauerstofT nimmt - auch den grofsten Theil des 

Stickstoffs der vorherigen Luftausfullung mit fort; 

alsdann fiillt man das Verbrennungsgefafs wieder 

mit SauerstofT, bis dessen Druck 12 Atm. betragt.

Hierauf schliefst man die Ventile und stellt 

das Verbrennungsgefafs in der aus Fig. 8 er- 

sichtlichen Weise in dem Calorimetergefafs auf. 

Hat man keinen comprimirten SauerstofT, so 

kann man leicht SauerstofT durch seinen eigenen 

Druck, der bei der Entwicklung in eisernen Ge- 

fafsen aus chlorsaurem Kali und Braunstein er- 

zeugt wird, in das Verbrennungsgefafs pressen.*

Das Calorimeler wird 

gebildet aus dem mit 

einem Deckel yersehencn 

Metallgefafs G (Fig. 8), 

welches mit einem Ab- 

stand von etwa 20 mm in 

das Holzgefafs H  gehangt 

ist und 11 Wasser enthalt.

In dem Calorimeter be- 

findetsich ein feines Ther- 

mometer I\, an welchem 

man noch Hundertelgrade 

schatzungsweise ablesen 

kann, und eine Riihr- 

yorrichtung N.

Diese Riihrvorrichtung 

besteht aus einem in den 

Zwischenraum zwischen 

dem Verbrennungsgefafs 

und G passenden Blech, 

welches durch zwei Fiih- 
rungsstangen und eine Schnur, die durch einen 

Bing geht, auf und ab bewegt werden kann.

Mittels der Poldrahte L  und M  und der Queck- 

silbercontacte i und k (siehe auch Fig. 6) wird die 

Verbindung mit einer Tauchbatterie hergestellt.

Nach dem Zusammenstellen des Ganzen wartet 

man so lange, bis das Thermometer bei zwei 

in einer Zwischenzeit von fiinf Minuten gemachten 

Ablesungen keinen Unterschied mehr zeigt. Ist 

dies erreicht, so wird durch Eintauchen der 

Batterie der in der Kohle eingeschlossene Platin

draht zum Gliihen gebracht, und dadurch dieEnt- 

zundung derselben herbeigefuhrt. Unter fort- 

wiihrendem Umruhren beobachtet man das Ther

mometer so lange, bis es anfangt wieder zuriick- 

zugehen. Anfangs- und Endtemperatur werden 

notirt. Die eigentliche calorime.trische Bestimmung 

beansprucht etwa 15 Min. Zeit; die gesammten

Vorbereitungen dazu konnen in einer Stunde leicht 

ausgefiihrt werden.

Die Warmecapacilat der ganzen Einrichtung, 

Verbrennungsgefafs und Calorimeter, ermittelt 

man am besten durch Yerbrennung eines Kórpers 

von bekannter Yerbrennungswarme, dessen Menge 

man so bemifst, dafs ungefahr die gleiche Warme

menge erzeugt wird, die 1 g mittlere Steinkohle 

hervorbringt.

Alle Fehler, welche in der Ausstrahlung der 

Einrichtungen, in der Bildung von etwas Salpeter- 

saure aus dem StickstofT der Luft u. s. w. liegen, 

werden so von selbst bei den Versuchen com- 

pensirt. Sehr zweckmafsig bedient man sich 

hierzu reinen Zuckers oder der daraus herge- 

stellten Zuckerkohle.* Hempel giebt dieser Art 

und Weise der unmiltelbaren Bestimmung der 

Warmecapacitat der Einrichtungen unbedingt den 

Vorzug vor dem unmiltelbaren Abwagen, und 

glaubt, dafs die so sehr grofse Verschiedenheit 

der Ergebnisse der calorimetrischen Bestimmungen 

der yerschiedenen Beobachter ihre Ursache zum 

Theil in der ungenauen Bestimmung der Warme- 

capacitat der Apparate habe. So habe Berthelot 

fiir den Kohlenstoff 8134 W.-E. gefunden, wahrend 

man allgemein dafiir nur 8080 W.-E. annehrr.e.

Obgleich alle Kohlen schwefelhaltig sind, und 

sich somit immer auch etwas schwefelige und 

Schwefęlsaure bei der Verbrennung bildet, kann 

das Verbrennungsgefafs trotzdem aus Eisen und im 

Iuneren oxydirt sein, ohne dafs die Warmemenge 

mefsbar ware, welche sich bei der Einwirkung 

dieser geringen Mengen Sauren auf diese Theile 

entwickelt.

Obgleich die Verbrennung der Kohlen in der 

Technik nicht in geschlossenem Baum, sondern 

unter gleichbleibendem Druck erfolgt, brauchen die 

auf oben beschriebene Weise gefundenen Werthe 

nicht umgerechnet zu werden, weil bei Verbrennung 

von vorwiegend Kohlenstoff enthaltenden Brenn- 

stofTen die erzeugten Gase genau denselben Raum 

einnehmen ais der vorher yorhaudene SauerstofT, 

so dafs keine Druckanderung festzustellen ist. 

Bei sehr wasserstoffreichen Brennstoffen wiirde 

dagegen eine Correctur eintreten mussen.

Hempel theilt dann noch folgende, von 

Dr. P au l  Ot to ausgefiihrte Analysen und calori- 

metrische Bestimmungen mi t , neben welchen 

die aus ersteren nach der Dulongschen Regel

Koh
Was- Heizwerth

len Asche s N G H O jęe- be-
Nr. fund. rechn.

1 9,5 6,85 1,5 2,6 67,45 5,3 6,8 6958 7019
2 9,2 6,64 1,5 2,6 67,31 5,3 7,45 6958 7016
3 5,31 7,25 0,97 1,8 72,3 5,3 7,17 7471 7351
4 5,3y 6,97 0,97 1,4 72,7 5,1 7,18 7471 7345
5 4,4 9,1 0,75 3,1 72,25 5,7 4,7 7540 7613
6 24 1,7 1,4 — 72,1 0,4 0,4 5619 5981

*Hempe l ,  Gasanalytische Methoden, S. 357. * Hempe l ,  Gasanalytische Methoden, S. 361.]
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berechneten Heizwerthe stelien. Die vorstehenden 

Zahlen sind einer grofseren Untersuchung iiber 

Kesselfeuerangen entnommen, die im Auftrag 

der sachsischen Regierung ausgefiihrt sind.

Bei den calorimetrischen Bestimmungen sind 

alle Versuche stets verworfen, wenn nicht eine 

Uebereinstimmung auf 0,02° zwischen denselben 

stattfand. Der wahrscheinliche Fehler dieser 

calorimetrischen Bestimmung ist daher hochstens

0,5 % ; die obigen Untersuchungen von Dr. 

Paul Otto ergeben auch wie diejenigen von Dr. 

Bunte nur 1 bis 2 Jo Unterschied in den Heiz- 

werthen der Brennstoffe, welche entweder durch

calorimetrische Bestimmungen festgestellt oder 

mit Hiilfe der Dulongschen Regel aus der Analyse 

berechnet sind.

Hempel meint, eine derartigeUebereinstimmung 

konne nur von einem sehr getibten Arbeiter er- 

langt werden, da die Analyse der Kohlen wegen 

des Schwefelgehalts sehr schwierig sei, und nur 

bei ganz richtig geleiteten Verbrennungen mit 

chromsaurem Bici richtige Werthe zu erzielen 

seien, weshalb auch d ie  M e h r z a h l  der  in 

den L e h r b u c h e r n  e n t h a l t e n e n  A n g a b e n  

s e h r  z we i f e l  h a f t e r  N a t u r  sei n d i i r f t en .

Os. im October 1892. Fr. W. L.

Zur Grewinnimg’ der Nebenerzeugnisse bei der Koksfabrication.

Unsere Zeitschrift brachte im vergangenen 

Jahre einige sehr lesenswerthe Mitthcilungen iiber 

obiges Thema. Dieselben bezeugen eine solche 

Fiille von gegensiitzlichen Ansichten, dafs es bei 

der Wichtigkeit des Gegenstandes wohl gestattet ist, 

nochmals auf diesen zuriickzukommen, um auf 

Grund eines langjahrigen Vertrautseins mit dem 

Fache zu versuchen, zur Kliłrung der zu Tage 

getretenen Ansichten beizutragen. Was dem 

Yerfasser ab&r von grofserem Belang schien, ais 

der Kampf zwischen verschiedenen Ofensystemen, 

das War die aufgetauchte Arisicht, dafs die Tage 

der Kohlendestillationen, auf dereń Einfiihrung 

wir Deutsche mit Recht stolz sein konnen, schon 

in absehbarer Zeit geziihlt seien, und dafs 

„Deutschland dann eine verkiimmerte Industrie 

mehr habe“. Der Hauptzweck der folgenden 

Zeilen ist der, diesen pessimistischen Ansichten 

entgegenzutreten und dann einige bisher nicht 

veroffentlichte Mittheilungen iiber Benzol und 

seine Fabrication lu  bringen.

Die Kohlendestillationen konnen, seitdem sie 

aus den Kinderschuhen getreten sind, nunmehr 

auf einen etwa 8jahrigen Zeitraum zuriickblicken. 

Die Zahl der mit Einrichtungen zur Gewinnung 

der Nebenerzeugnisse versehenen Oefen hat sich 

seitdem etw'a versiebenfacht.

Im Verhaltnifs zu den iiberhaupt in Deutsch

land vorhandenen Oefen ist dies aber eine ver- 

schwindend kleine Zahl, und man fragt daher 

mit Recht, wie kommt es, dafs bei der bekannten 

vorziiglichen Rentabilitat die Einfiibrung dieser 

neuen Industrie nicht in flotterem Tempo vor 

sich gegangen. Die Qualitatsfrage des Koks 

bezw. die Ebenbiirligkeit des aus Destillations- 

ofen erhaltenen Koks mit dem aus anderen Oefen 

erhaltenen ist in Deutschland, was die besseren 

Ofensysteme anbelangt, langst zu Gunsten der 

zuerst genannten Sorte entschieden, wahrend in

England unter der Fiihrerschaft von S i r Lowt h i a n  

Bel l  die Ebenbiirligkeit von Destillationskoks 

noch immer bestritten wird.

Jedenfalls wird man nicht fehl gehen, wenn 

man die so wenig umfangreiche Einfiihrung darauf 

zuriickfuhrt, dafs Besorgnifs vorliegt, die Rentabilitat 

konne iiber kurz oder lang erhebliche Einbufse 

erleiden. Man vermifste die Garantie lohnender 

Preise auch fiir die kommenden Jahre, die bei 

dem Erfordernifs so bedeutender Geldaufwendungen 

naturgemafs schwer in die Waagschale fallt. 

Es lafst sich sogar behaupten, dafs die Einfiihrung 

der Gewinnung der Nebenerzeugnisse bei der Koks

fabrication noch viel weniger umfangreich ge- 

worden ware, wenn nicht die Art und Weise, 

mit welcher die Firma Dr. G. Otto & Comp.  in 

Dahlhausen a. d. R. bahnbrechend vorgegangen, 

mancher Zeche zum Bau Veranlassung gegeben 

hatte. Die Firma hat bekanntlich den betreffenden 

Zechen die vollstandige Anlage einschliefslich allem 

und jedem Zubehor sozusagen geschenkt und sich 

nur vorbehalten, fur eine gewisse Reihe von 

Jahren den Erlos aus dem Verkauf der Neben

erzeugnisse in Anspruch zu nehmen, nach dereń 

Ablauf auch diese an die Zechen fallen werden. 

Es war dies ein Modus, bei dem beide Theile 

gut gefahren sind.

Sehen wir nun zu, inwieweit diese oben er- 

wahnten Bcsorgnisse fur eine mangelnde Rentabilitat 

in kommenden Jahren Berechtigung haben. Ais 

Nebenerzeugnisse kommen bei dem jetzigen Ent- 

wicklungsstand der Kohlendestillation nur The er, 

A m m o n i a k  und Benzo l  in Betracht. Es ist 

nicht ausgeschlossen, dafs es mit der Zeit gelingt, 

mit Vortheil auch noch andere werthvolle Korper 

den Koksofengasen zu entziehen.

Thee r  isLvo.n den eben aufgefiihrtenNeben- 

erzeugnissen das am wrenigsten werthvolle, und 

die Transportkosten spielen bei der Preisbildung
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eine grófsere Rolle ais bei den anderen Neben- 

erzeugnissen. Auf diese Weise erklaren sich 

auch zum Theil die Verschiedenartigkeiten der 

Preisangaben, die von den einzelnen Fachzeit- 

schriften gebracht wurden. Ferner ist die 

Qualitatsfrage des Theers von grofser Bedeutung, 

ganz abgesehen von dem mehr oder minder 

grofsen, aber stets beigemengten Wassergehalt. 

W er einen Anhalt iiber die Preisbewegung des 

Theers zu erhalten wiinscht, kann aus der unten- 

stehenden graphischen Darstellung (Fig. 1) Zahlen 

entnehmen, welche Preisen entsprechen, die von 

einer und derselben Destillation bei Ablieferung 

an einen und denselben Abnehmer erzielt wurden. 

Diese Zahlen sind in mehrfacher Beziehung lehr- 

reich. Abgesehen von den bedeutenden Schwan- 

kungen, denen die Theerpreise unlerworfen waren, 

ist der Umstand zu beachten, dafs die Periode 

steigender Preise mit der grofseren Verbreitung 

der Kohlendestillationen zusammenfallt, dafs also 

die stattgehabte Productionsvergrofserung, keinen 

schiidlichen Ein- 

flufs auf den Preis 

ausgeiibt hat.

Ueber die Ver- 

wendungdesTheers 

ist in diesem Blatt 

schon wiederholt 

berichtet worden.

Wenn nun auch 

die Theerdestilla- 

tionen, denen die 

Hauptmenge der 

Production zuge- 

fuhrt wird, Uber 

schlechtlohnende 

Preise der Destil- 

lationserzeugnisse 

klagen, so geht doch das Urtheil aller Sachver- 

standigen dahin, dafs die ganze Ausbildung der 

Theerindustrie weiter fortschreite und dafs die 

Theerdestillationcn immer grófsere Quantitaten 

verlangen wurden. Ein sehr wichtiges Product 

der Theerdestillation ist das schliefslich in den 

Abtreibeblasen zuriickbleibende Pech, das soge- 

nannte bray der Englander, das ais Bindemittel 

in den Brikettfabriken in grofsen Mengen gebraueht 

wird und zu dem Zweck fiir die deutschen Werke 

zum Theil noch aus England eingefiihrt wird. 

Die Ausdehnung der Brikettfabriken ist in 

Deutschland und England in der Zunahme be- 

griffen. In England wird der Theer in ^ehr 

bedeutenden Quantitiiten zur Heizung der Retorten 

verwendet, wozu er sich seines hohen Brenn- 

werthes wegen yorziiglich eignet. Auch in dieser 

Hinsicht soli der Verbrauch ein steigender sein.

Die Aussichten fiir den Absatz und die Preise 

des Theers konnen nach dem Dargethanen durch- 

aus nicht ais so hoffnungslos hingestellt werden. 

Hohe Preise fiir die Zukunft wird wohl Niemand

garantiren wollen, aber der Absatz diirfte selbst 

auf viele Jahre hinaus auf keine Schwierigkeiten 

stofsen.

Was die Ausbeute an Theer aus verschiedenen 

Ofensystemen anbetrifft, so zeigt diese nicht 

unerhebliche Verschiedenheiten. Die chemischen 

Vorgange bei der trocknen Destillation der Stein- 

kohlen sind bekanntlich noch wenig aufgeklart. 

Man weifs wohl, dafs man je nach Umstanden 

sehr ver?chiedene Producte erhalt, ohne indessen 

die Ursache fiir diese Verschiedenheiten jedesmal 

wissenschaftlich begriinden zu konnen. Dafs 

aber die Hohe der angewandten Temperatur von 

grofster Bedeutung sein mufs, ist einleuchtend. 

Lunge sagt hieriiber: „Bei niedriger Temperatur 

wird wenig Gas und viel Theer, bei hoher viel 

Gas und wenig Theer erhalten."

Durch einen Labpratoriumsversuch, d. h. Er- 

hitzen von Kohle in einer einseitig geschlossenen 

Glasrohre, lafst sich eine fiir die Kohlendestillation 

im grofsen wichtige Erscheinung beobachten.

Die zuerst neben 

| denWasserdampfen 

g auftretendenTheer-

o dampfe brennen

2 nach der Entziin-

* dung mit hellleuch- 

tender Flamme. 

Wird die Tempera- 

50 tur nicht hoher ais 

40 auf etwa 600° ge- 

steigert, sotrittbald . 

ein Punkt ein, wo

20 die anfangs lebhafle 

Gasentwicklung 

nachlafst, dann aber 

wieder starker wi rd, 

wenn die Tempera

tur hoher gesteigert wird. Die sich jetzt zeigenden 

Gase brennen nur mit schwach leuchlender Flamme 

und enthalten keinen Theer. Das Austreiben 

der Theerverbindungen mufs* also schon bei 

ziemlich niedriger Temparatur erfolgen. Waren 

in dem eben beschriebenen Versuch die Theer- 

dampfe condensirt und gewogen worden, so hatte 

man auf 100 Theile Kohle etwa 12 Theile Theer 

erhalten. Beim Betrieb im grofsen sind aus der 

gleichen Kohle nur etwa 3 °/o auszubeuten. Es 

ist also entweder die Art der Destillation im 

Koksofen eine andere, d. h. der Theerbildung 

weniger giinstige, ais inderkleinen Laboratoriums- 

retorte, oder es haben nachtraglich Zersetzungeri 

vonTheerdampfen stattgefunden. Die Veranlassung 

hierzu mufs in einem langeren Verweilen der 

Theerdampfe im Ofen gesucht werden und zwar 

bei einer Temperatur, die diejenige iibersteigt, 

bei der sie gebildet sind. Um also einer Yer

minderung der Theerausbeute entgegenzuwirken, 

mufs der Weg, den die Gase im Ofen zuriick- 

zulegen haben, moglichst kurz sein. Die oberen

1B34 1885 1836 1687 1G68 1889 1880 1891 1892.

I
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Ofenparthieen zu kuhlen, worauf auch einige 

Patente hinzielen, scheint nicht rationell, weil 

darunter die Koksfabrication leidet. Guter Koks 

ist nur in heifsgehenden Oefen zu erhalten. Es 

sei hier noch an den Vorschlag von Dr. Fr i edr i ch

C. G. M u l l e r  in Brandenburg erinnert. Er 

setzt 2 Oefen voraus, in dereń einem bei einer 

Temperatur von hochstens 600° der Theei- 

gewonnen wird, wahrend in dem zweiten die 

vollstandige Entgasung stattfmden soli. Aus 

beiden Oefen sollen dann die Gase getrennt auf- 

gefangen werden. Eine praktische Bedeutung 

diirfte diesem Vorschlag nicht beizumessen sein.

S c h we fe l s au res A m mon i ak .  Das von 

den Kohlendestillationen zunachst erhaltene 

Ammoniakwasser wird fast ausschliefslich auf 

das eben genannte Salz verarbeitet, wahrend die 

Verarbeitung auf andere Salze bezvv. auf eon- 

centrirtes Ammoniakwasser von nur geringer Be

deutung ist. Die Fabrication des Salzes in Deutsch

land hat bekanntlich gegen die sehr bedeutende \ 

Einfuhr von Ghili-  ̂ó 

salpeter anzukam- &2 

pfen. Auch die Ein- £ §  

fuhr von sch wefel - 

saurem Ammoniak 300
^  ■ 290 

aus England ist 2eo 
bedeutend. Die 270 
Hauptanwendung 

beider Salze ist die 2j0 

ais Diingemittel. 230 

In beiden wird nur 220 

der Stickstoffgehalt 

bezahlt und ist that- ig0 

siichlich der Preis iso 

fiir beide unter Be- 110 

riicksichtigung des i884 

Stickstoffgehalts 

fast der gleiche. Was das deutsche Fabricat 

anbelangt, so ist dieses durchgehends von vor- 

ziiglicher Beschaffenheit, und der theoretische 

Stickstoffgehalt wird fast iiberall bis auf wenige 

Zehntel Procent erreicht.

Ueber die Preisbewegung giebt die obenstehende 

graphische Darstellung (Fig. 2) wiederum Aus- 

kunft. Vor dem Jahre 1884 war der Preis noch 

ein wesentlich hoherer. Wie aus der Darstellung 

hervorgeht, sind auch hier Schwankungen im Preise 

zu verzeichnen. Nach dem Urtheil von Sach- 

verstandigen ist die Lage des Ammoniakgeschaftes 

keine schlechte und sind gute Aussichten fiir ein 

Anziehen der Preise vorhanden.

Was die Erzeugungsmenge des Salzes an

belangt, so wird diese fiir England im Jahre 

auf etwa 180 000 t angegeben. An dieser Er- 

zeugung betheiligen sich die Gasfabriken mit iiber 

75 $>, wahrend auf die Kokereien nur 2 ^  ent- 

fallen. Der Rest entfallt auf die Erzeugung der 

schottischen Hochofen mit 4 ^  und auf ver- 

schiedene andere Quellen. Fur ganz Deutschland

wird die Erzeugung an schwefelsaurem Ammoniak 

nur auf 24 000 t im Jahre angegeben, wahrend 

in dem gleichen Zeitraum 60 000 t verbraucht 

werden, so dafs also eine bedeutende Einfuhr 

erforderlich wird. An der Erzeugung obiger 

24 000 t betheiligen sich die Kohlendestillationen 

mit etwa 50 . Die Ausdehnung dieser Werke

miifste also eine 5 fach grofsere sein, um die 

Einfuhr des Salzes entbehrlich zu machen und 

ohne dabei die Einfuhr an Salpeter, die bekannl- 

lich in kolossalem Umfange stattfindet, irgendwie 

zu beeintrachtigen. Die Grofse dieser Einfuhr 

legt sogar dem Volkswirth die Verpflichtung auf, 

nach weiteren einheimischen Stickstoffquellen 

Umschau zu halten. Die Móglichkeit, Ammoniak 

beim Hochofenbelrieb zu gewinnen, h a tBunse n  

schon 1845 gezeigt. Es ist dies nur dort an- 

gangig, wo die Oefen ganz oder zum Theil mit 

rolier Kohle beschickt werden, also in Schottland 

und Nordamerika, aber nirgends in Deutschland. 

Dagegen ware eine Quelle in den Gasen der

Generatoren zu fin- 

den. Eine derartige 

Ausnulzung ist un

seres Wissens noch 

nirgendseingefiihrt.

Forscht man den 

Ursachen der so be- 

deutenden Salpeter- 

einfuhr nach, so 

liegt der Haupt- 

grund jedenfalls da

rin, dafs man iiber 

die zweckmafsig- 

sten Verwendungs- 

arten derselben 

langst im klaren 

ist, ein Umstand, 

der bei dem schwefelsauren Salz nicht zutrifft. Be

kanntlich sind auf Anregung der betreffenden In- 

teressenten bis in die neueste Zeit Versuche iiber die 

zweckmafsigste Anwendung angestellt worden, 

welche erst kiirzlich zu einem fur das schwefelsaure 

Salz sehr giinstigen Abschlufs gelangt sind. Nun 

ist es ja richtig, dafs die Erkenntnifs der vortheil- 

haftesten Anwendung nicht so sehr rasch Platz 

greifen wird, weil die Errungenschaften der 

Wissenschaft nicht gleich zu Allen dringen, so 

viel ist aber doch erreicht: die fur jeden Fali 

vortheilhafteste Verwendbarkeit ist entschieden 

und damit jede Furcht vor etwa mangelndem 

Absatz. Diese Besorgnifs wird mit der Zeit 

immer mehr schwinden. Nach einer auf der 

letzten Versammlung des „Iron and Steel Instituts“ 

gemachten Mittheilung ist eine Zunahme der 

Anwendung des schwefelsauren Salzes fiir den 

Norden Englands in sichere Aussicht zu nehmen, 

wahrend die Anwendung in England iiberhaupt 

bis jetzt nur eine ganz geringfiigige genannt 

werden konnte. .Auch im iibrigen geht die

M
Fi*-2' sg
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P r e i s e  f i i r  g a  li w c f e l s a u r e s -  A m m o n i a k  v o n  1 8 8 4 — 1 8 9 2 .
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Meinung von Sachverslandigen dahin, dafs der 

Verbrauch von Salz ein steigender sein werde 

und dafs damit auch eine Preisbesserung Platz 

greife. Hiernach diirften wohl auch fur das 

schwefelsaure Ammoniak die Aussichten durch- 

aus nicht so hoffnungslos sein und kann von 

einer schon jetzt stattfindenden Ueberproduction 

ernstlich wohl nicht die Rede sein. Die Frage 

nach der Zulassigkeit weiterer Production von 

Ammoniaksalz bezw. einer weiteren Verbreitung 

der Kohlendestillationen mufs unbedingt bejaht 

werden, und mag hier auch noćh auf das ver- 

wiesen werden, was Dr. Ot to in seinem bekannten 

Vortrag* in unsermVerein diesbeziiglich gesagthat.

Wie bereits erwahnt, ist der Chilisalpeter ais 

der Hauptconcurrent zu betrachten. Das Urtheil 

von Sachverstandigen geht aber dahin, dafs bei 

der Gewinnung des Salpeters die Selbstkosten 

sowie die Transportkosten eine weitere Verbilliguog 

nicht zulassen. Ist demnach ein Minimalpreis 

fiir den Salpeter garantirt, so ist dies in gleicher 

Weise auch fiir das schwefelsaure Salz der Fali, 

wobei nicht ausgeschlossen ist, dafs kleine 

Schwankungen vorkommen konnen. Eine Ver- 

minderung der Salpetereinfuhr wird aber in dem 

Mafse eintreten, wie die Erkenntnifs der Ver- 

wendbarkeit des schwefelsauren Salzes wachst. 

Die jetzigen Preise dieses Salzes lassen zudem 

eine weitere kleine Erniedrigung zu, ohne dafs 

die Rentabilitat der Kohlendestillationen aufhoren 

wurde, eine befriedigende genannt zu werden.

Ais besonders erschwerend wird in einer der 

lelzten Nummern dieses Blattes die demniichst 

Platz greifende Einfiihrung der Gewinnung der 

Nebenerzeugnisse in Amerika angefuhrt. Der 

betreffende Berichterstatter sieht im Geiste bereits 

die gesammte alte Weit mit den Nebenerzeugnissen 

der neuen iiberschwemmt, rechnet sich auch 

bereits aufserst billige Transportkosten nach hier 

aus u. s. w. Ilierzu lafst sich sagen, dafs sich 

die Einfiihrung der Gewinnung der Nebenerzeug

nisse in Amerika doch noch zu sehr im Stadium 

der Yorpriifung befmdet, ais dafs jetzt schon 

von einem machtigen Anlauf gesprochen werden 

kónnte. Aufserdem .ware .doch abzuwarten, in 

welchem Umfange Amerika selbst die eigenen 

Erzeugnisse consumiren wird. Die Bewirth- 

schaftung des Landes ist dort einstweilen zwar 

vorwiegend extensiv, diirfte bald an vielen Stellen 

aber eine ebenso intensive wie hier werden, da 

der erschopfte Boden dort ebenso eine Auf- 

frischung wie an anderen Orten yerlangt und an 

jungfraulichem Boden nicht mehr viel vorhanden 

ist. Was das Ausbringen an Ammoniak anbe- 

trifft, so ist dies, abgesehen von der Kohle, auch 

in verschiedenen Ofensystemen verschieden. Der 

Gesammtsticksloffgehalt der Kohle betragt etwa

1 bis 2 J j, und es ist anzunehmen, dafs sich der

* „Stahl und Eisen', Juli 1884, Seite 402.

Stickstoff in einer sehr innigen Verbindung mit 

der Kohle befindet, weil eine sehr hohe Temperatur 

zur vollslandigen Austreibung erforderlich ist. 

Aus dem Gestell der Hochofen entzogene Koks 

haben sich ais stickstofffrei erwiesen. Die 

Ammoniakbildung findet aus dem frei werdenden 

Wasserstoff und Stickstoff statt, ohne dafs dem 

Stickstoff der atmospharischen Luft hierbei eine 

Rolle zufiele. Von dem Gesammtstickstoffgehalt 

der Kohle wird aber bekanntlich nur ein kleiner 

Theil zur Ammoniakbildung benutzt, etwa nur

11 bis 1 5 $ .  Der grofste Theil bleibt in dem 

Koks zuriick, ein weiterer findet sich frei in den 

Gasen und ein kleiner hat sich zu Cyan umge- 

slaltet. Es ist durch directe Versuche bcstatigt, 

dafs die Ammoniakausbeute mit zunehmender 

Temperatur steigt, und mogę hier an die Versuche 

von Dr. Friedrich C. G. Muller in Brandenburg 

erinnert sein.*

Zur Wiederzersetzung bereits entstandenen 

Ammoniaks konnen innerhalb des Koksofens 

mehrere Umstiinde Veranlassung geben. Zunachst 

kann dies eine hohe Temperatur an und fiir sich 

verursachen. Lu mge  nimmt an, dafs bei 780° 

eine Dissocialion eintrete. Nun schcint aber 

doch diese Spaltung mehr oder weniger hintan- 

gehalten werden zu konnen, wenn sich das 

Ammoniak in einem grofsen Ueberschufs indifferen- 

ter Gase befindet, dagegen ist der Zutritt von 

Luft sehr schadlich, weil Ammoniak mit Luft 

verbrennt. Daher ist auch aus diesem Grunde 

eine mogliehste Dichthaltung der Oefen anzu- 

streben. Beim Durchstreichen von Ammoniak 

durch gliihende Koks findet kein Ammoniak- 

verlust statt, sondern nur eine Umsctzung in 

Cyanammonium und Wasserstoff. Es wurde zu 

weit fiihren, auf die Entstehungs- und Zersetzungs- 

ursachen des Ammoniaks naher einzugehen, und 

soli nur noch die Mittheilurg Platz finden, dafs 

sięhvon den mehrfachenVorschlagen,dieAmmoniak- 

ausbeute (durch Kalkzuschlag z. B.) zu erhohen, 

keiner bei den Kohlendestillationen bewahrt hat.

B e n z o l ,  der werthvol!sle Bestandtheil der 

Nebenerzeugnisse, wurde bereits im Jahre 1825 

von F a r a d a y  entdeckt, aber merkwiirdigerweise 

nicht in dem Korper, der spater fast den einzigen 

Ausgangspunkt fiir seine Darstellung bilden sollte. 

Die Entdeckung des Benzols im Theer ist be

kanntlich das Verdienst von A. W . Hof fmann .  

Eine grofsere praktische Verwerthung fand diese 

im Jahre 1845 gemachte Entdeckung aber erst 

durch die im Jahre 1856 stattgefundene Ent

deckung der Anilinfarben. Erst jetzt wurde das 

Benzol ein Handelsproduct von grofserer Bedeutung, 

weil dieses den Ausgangspunkt fur die Darstellung 

jener Farbę bildet. Es darf ais bekannt voraus- 

gesetzt werden, dafs das Leunhtgas, dessen Ein- 

fuhrung in diesen Tagen das lOOjahrige Jubilaum

* „Stahl und Eisen', Febr. 1888. Seite 83.'
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feierte, einen grofsen Theil seiner Leuchtkraft 

dem Benzol verdankt. Es hat nicht an Vorschlagen 

und Versuchen gefehlt, das Benzol aus dem Leucht- 

gas auszuziehen, um es fur sich zu verwerthen. 

Wenn nun auch diese Versuche keinen rationellen 

Zweck verfolgten, weil sie auf eine Yerschlechterung 

des Gases hinausliefen, indem sie seine Leucht

kraft beeintrachtiglen, also auch keine praktische 

Bedeutung erlanglen, sollen dieselben doch hier 

kurz angefiihrt sein, weil sie Fingerzeige fur die 

Benzolgewinnung aus dem Koksofengas geben.

Beide Gase enthalten eigentliche Gase, Dampfe, 

verdunnende und verunreinigende Bestandtheile, 

und die Koksgase unterscheiden sich in der Haupt- 

sache nur durch das Ueberwiegen der beiden 

zulelzt genannten Bestandtheile. Zu den Dampfen 

gehort das Benzol. Es lafst sich also durch 

Condensation abscheiden. Wie wir nachher sehen 

werden, ist diese Eigenschaft auf den meisten 

Benzolanlagen zu seiner Gewinnung nicht aus- 

genutzt worden. Eine hierauf begriindete Methode 

zur Abscheidung aus dem Gase soli indessen in 

Oberschlesien im Gebrauch sein.

Die Versuche zur Gewinnung des Benzols 

aus dem Leuchtgas lassen sich in mehreren 

Gruppen zusammenfassen, und sind die betreffenden 

Vorschlage auch theilwcise patentirt worden. 

Durch Anwendung von Druck, d. h. Gornpression 

auf etwa 4 Atm., lafst sich ein Uebergang des 

Benzols aus dem dampffórmigen in den Iliissigen 

Zustand erzięlen. Das verflussigte Product wurde 

dann noch weiter abdestillirt. Auch durch Ab- 

kiihlung auf niedrige Temperatur suchte ein 

Patent eine Abscheidung zu erreichen. Die meisten 

Versuche liefen aber darauf hinaus, das Gas mit 

einer Waschfliissigkeit zu behandeln, die das 

Benzol absorbiren sollten, und entstanden noch 

weitere Combinationen dadurch, dafs aufser der 

Behandlung mit Waschfliissigkeiten noch gleich- 

zeitig Druck bezw. Abkiihlung zur Anwendung 

gebracht wurden.

Warum alle diese Versuche keine rationellen 

genannt werden konnten, haben wir bereits mit- 

getheilt. Die Riicksichten auf eine Beeintrachtigung 

der Leuchtkraft treffen bei den Koksofengasen 

nicht zu.

Die Ausbeutung der Koksofengase zur Benzol

gewinnung konnte naturlich erst dann stattfinden, 

ais iiberhaupt die Einrichtungen zur Gewinnung 

der Nebenproducte festen Fufs gefafst hatlen. 

Die erste Ausbeutung der Koksofengase zur Benzol

gewinnung soli in Terrenoire stattgefunden haben.* 

In Deutschland wurden die ersten Anlagen erst 

gegen das Jahr 1887 gebaut, fanden aber dann 

eine rasche Verbreitung. Der verhaltnifsmafsig 

hohe Gehalt an Benzol in den Gasen mufste 

sehr verlocken, sich den Nutzen aus der Ab

scheidung dieses werthvollen Korpers zu sichern.

* Siehe „Stahl und Eisen”, Jani 1835, Seite 309.

Bezieht man die Benzolausbeute aus dem Theer 

und aus den Gasen auf das gleiche Quantum 

Kohle, aus der beide Korper stammen, so liefert 

das Gas eine ganz erheblich grófsere Menge 

Benzol ais der Theer, wie folgende fiir einen 

speciellen Fali aufgestellte einfache Rechnung 

nachweist.

100 Theile Kohle liefern 3 Theile Theer mil 

einem Procentgehalt von 0,8 Benzol. In 100

Theilen Kohle sind also ~  0,024 Theile

Theerbenzol enthalten'. Aus derselben Kohle 

werden 0,4 <fo Gasbenzol gewonnen. Es ist dies
0 4

eine =  16,6mal grófsere Menge. Dafs hier

die Moglichkeit geboten ist, die Benzolproduclion 

auf fast unbegrenzte Mengen zu steigern, liegt 

auf der Hand.

Die Art und Weise, wie das Benzol auf den 

Kohlendestillationen gewonnen wird, wird allgemein 

ais Geheimnifs betrachtet. Die Principien fur 

die Gewinnung sind allerdings bekannt und, wie 

Hr. Geheimrath W e d d i n g  in der vorletzten 

Hauptversammlung unseres Vereins sagte, in jedem 

guten Lehrbuch der Chemie zu finden. Die 

praktische Ausfiihrung dieser Principien ist da

gegen Eigenthum der betreffenden Kohlendestil

lationen, und kann mit Riicksicht auf die Kost- 

spieligkeit der ersten Versuche ihnen das Recht 

nicht abgesprochen werden, sich gegen unbefugte 

Nachahmungen zu schiitzen, zumal die Ein

richtungen zur Benzolgewinnnng in Deutschland 

nicht patentirt sind.

In England existirt ein von Ca r ve s  im 

Jahre 1884 unter Nr. 15 920 genommenes 

Patent, das sich auf die Benzolgewinnung aus 

Koksgasen bezieht. Hiernach wird das Gas mit 

bei der Theerdestillation erhaltenen Schwerólen 

in Beriihrung gebracht, indem es durch Scrubber 

geleitet wird, die mit Quarzbrocken angefullt 

sind und von dem Schwerol iiberrieselt werden. 

Das Schwerol, welches das Benzol aufgenommen 

hat, wird dann in einer Blase abdestillirt und das 

zuriickbleibende Schwerol immer wieder benutzt. 

In ahnlicher Weise fand oder findet die Gewinnung 

in Terrenoire statt, nur mit dem Unterschiede, dafs 

das Gas in Waschapparaten, ahnlich den fiir die 

Ammoniakgewinnung iiblichen, mit Schwerol ge- 

waschen wurde. Nach Durchslromung dieser 

Wascher fand noch eine zweite Waschung statt, 

indem das Gas in feiner Vertheilung nochmals 

durch das Oel hindurch geprefst wurde, worauf 

das Schwerol in Blasen gebracht und das auf- 

genommene Benzol iiber freiem Feuer oder mit 

Anwendung einer Dampfschlange abdestillirt 

wurde. Von Terrenoire wird berichtet, dafs eine 

Tonne Kohlen eine Ausbeule von 5,5 Pfund 

Benzol gegeben hatte.

Das Princip fiir die Gewinnung ist also klar 

und deutlich vorgezeichnet. Zuerst hat die
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Waschung des Gases mit den zur Aufnahme des 

Benzols geeigneten Fliissigkeiten stattzufinden und 

dann das Abdestilliren des Benzols aus diesen. 

Das Waschen der Gase mit den besagten Oelen 

findet stets dann slatt, nachdem Theer und 

Ammoniak bereits herausgeschalTt sind. Unter 

Beriicksichtigung des Umstandes, dafs die Ab- 

sorptionsfahigkeit der Wasclifliissigkeiten gegen 

Benzol geringer ist ais diejenige von Wasser 

gegen Ammoniak, mussen die Waschflachen der 

Waschapparate in ersterem Falle bedeutend grofser 

sein, wenn es gelingen soli, dem Gase voll- 

standig seinen Benzolgehalt zu entziehen. Man 

ist daher bei der Construction der Benzolwascher 

darauf bedaclit gewesen, moglichst viele Be- 

riihrungspunkte zwischen Benzol und Gas zu 

schaffen. Ais Waschfliissigkeit konnen das bei 

der Thecrdestillation erhaltene Theerol, aber auch 

andere geeignete Fliissigkeiten benutzt werden. 

In den Waschapparaten stromen Gas und Oel 

gegeneinander. Der Zuflufs von Oel sowie der 

Ablauf sind conti- o,= 

nuirlich und richtet 

sich die zuzufiih- s*  

rende Menge nach no 

Versuchen. Um* 

einenbeąuemenAb- 

fiufs nach den Ab- 

treibeblasen zu er- 

mogiichen, sind die 

Benzolwascher 

hoch gestellt, so 

dafs ein selbsttha- 

tiger Abflufs nach 

den Abtreibeblasen 

stattfinden kann.

Von diesen sind 

stets mehrere vor- 

handen: eine fiir den Zulauf des von den

Waschern kommenden Oels, eine zum Abtrieb 

und noch andere fiir die weitere Destillation 

der in den ersten Blasen erhaltenen Abtriebe. 

Der erste Abtrieb kann iiber freiem Feuer 

oder mit Hiilfe einer Dampfschlange und Dampf- 

brause stattfinden. Der Dampfverbrauch einer 

Benzolanlage ist ein sehr bedeutender, und 

da man von dem Dampf nicht die Kraft, sondern 

nur die Warme haben will, mufs solcher von 

hoher Spannung sein. Das in den Blasen zuriick- 

bleibende Oel wird dann wieder zum Waschen 

benutzt. Da es aber in den Blasen ungefahr 

die Temperatur des Dampfes angenommen hat, 

mufs es, um ersterem Zweck dienen zu konnen, 

wieder abgekuhlt werden. Zu diesem Zweck 

wird es, nachdem es mit Hiilfe von Compressoren 

in hochliegende Behalter gedriickt ist, durch 

Kuhlapparate getrieben und lauft von dort selbst- 

thatig nach den Waschern zuriick. Das zuerst 

erhaltene Destillat, welches durch einen Kiihler 

gegangen und in einem Behalter gesammelt war,

I
wird mit Hiilfe von Compressoren, die iiberhaupt 

die ganze Bewegung der Fliissigkeiten in der 

Benzolfabrik vermitteln, in eine dritte Blase ge

trieben, hier nochmals abdestillirt und die ganze 

Procedur so oft wiederholt, bis schliefslich sog. 

90 Benzol resultirt, das ais solches einen 

Handelsartikel bildet.

Aus diesen Andeutungęn geht schon hervor, 

dafs die Einrichtungcn zur Benzolgewinnung 

ziemlich complicirte sind. Aufser den Waschern 

und Blasen sind eine ganze Beihe geraumiger 

Behalter fiir das Auffangen der einzelnen Destillate 

und ais Vorrathsbehalter fiir die Waschfliissig- 

keiten und fertiges Erzeugnifs erforderlich, da- 

neben umfangreiche Kuhlapparate fiir Destillate 

und das zuruckbleibende Oel. Dazu kommen 

unendliche Rohrleitungen, die die Verbindung 

zwischen den Waschern, Blasen, Kiihlern und 

Behaltern herzustellen haben, so dafs die Anlage- 

kosten einer Benzolfabrik keine geringen sein 

konnen.

Was die Fabri- 

cationskosten an- 

langt, so sind diese 

ebenfalls nicht ganz 

unbedeutend. Viel 

Personal erfordert 

die Fabrication 

allerdings nicht. Es 

geniigen ein Kessel- 

warter und ein 

Apparatenwarter 

auf jeder Schicht 

aufser dem Auf- 

sichtspersonal, da- 

gegen sind die Aus- 

lagen fiir Kohle zur 

Dampferzeugung, 

fiir Wasser zur Kiihlung und diejenigen zum 

Ersatz fiir verflu’chtigtes (von den Koksofengasen 

mitgerissenes) Waschol nicht unbedeutend.

Diesen Ausgaben stehen nun aber folgende Ein- 

nahmen gegeniiber.

Die Ausbeule an Benzol schwankt je nach 

der zur Verwendung gelangten Kohle und ist 

auch von der Art und Weise der Betriebsfiihrung 

abhangig. Von yerschiedenen Anlagen wird das 

Ausbringen zu 0,3 bis 0,7 ^  angegeben. Nehmen 

wir ein mittleres Ausbringen von 0,5 $  an, so 

entspricht dies bei einer' Coppćeanlage von 

60 Oefen, die im Jahre etwa 70 000 t Kohle 

verkokt, einer Erzeugung von 35 Doppelladungen 

Benzol, fiir wTelche sich bei einer Preisabnahme 

von 4,50 f. d. Tonne eine Einnahme von

157 500 JL erzielen lafst.

Es entsteht nun aber die Frage: Wird der 

jetzt noch giinstige Benzolpreis standhalten 

oder kann der Preis so tief sinken, dafs sich 

die Darstellung nicht mehr lohnt. Die Beant- 

wortung dieser Frage ist keine leichte und er-

Pig. 3.

B e n z o l p r e i a o  v o n  1 8 8 4  — 1 8 9  2.
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fordert ein eingehendes Stadium aller einschliigigen 

Verhaltnisse. Das Benzol findet seine Haupt- 

anwendung in der Farberei, namentlich der 

Schwarzfarberei. Eine Zeit lang verspracli man 

sich viel von der Anwendung in der Schiefs- 

technik (Helhoffit-Roburit rauchloses Pulver). In- 

dessen ist die Yerwenduńg fiir diesen Zweck 

ganz ohne Belang. Es kommt also nur die 

Yerwendung ais Ausgangspunkt fur die Her

stellung von Farben in Betracht. Nach dem 

Urtheil von Sachverstandigen ist der Bedarf 

hierfflr eher ein fallender, ais ein steigender. 

Da aber die Chemie der Farben, namentlich der 

aus dem Theer bezw. Benzol staminenden, im mer 

weiter fortschreitet und sehr haufig neue Farben 

entdeckt werden, so ist es gar nicht ausge- 

schlossen, dafs demnachst auch der Nachfrage 

nach Benzol ein neuer Impuls gegeben wird. 

Momentan lafst, wie gesagt, die Nachfrage nach 

Benzol zu wiinschen iibrig. Die Erzeugung hat 

den Verbrauch bei weitem iiberholt und hierzu 

haben die neu geschaflenen Anlagen auf den 

Kohlendestillationen auch beigetragen. Eine weitere 

Veranlassung zu der bedeulenden Productions- 

steigerung des Benzols liegt in den Carbonisir- 

werken derEnglander. Die folgenden Mittheilungen 

iiber diese Anlagen verdanken wir einem erst 

vor wenigen Tagen aus England zuriickgekehrten 

Interessenten.

Unter Carbonisirwerken (carbonizing works) 

versteht man in England Werke, in denen eine 

gewisse Gattung Kohle (Gaskohle) blofs zum 

Zweck der Gewinnung der Nebenerzeugnisse ab- 

destillirt wird. Diese Kohle (smudge) existirt iiber- 

all dort, wo die Kohlen nicht gewaschen werden; 

also ziemlich auf allen englischen Kohlenwerken, 

und ist wegen zu geringer Qualitat auch zur Briket- 

tirung nicht zu gebrauchen. Die Destillation ge- 

schieht in retortenahnlicben Apparaten, welche aber 

grofser ais die in Gasfabriken iiblichen sind.

Der Koks, der erhalten wird, ist noch gering- 

werthiger ais Gaskoks. Es lafst sich nur etwa 

die Halfte des Preises dafiir erzielen. Derartige 

Werke finden sich in der Nithe von Leeds und 

Manchester, sowie an anderen Orten. Die Erzeugung 

dieser Werke soli sehr bedeutend sein, zumal 

auch das Ausbringen an Benzol ein hóheres sein 

soli, ais sonst bei Kokereien iiblich. Bei den 

jetzigen Preisen sind die meisten dieser Werke 

noch in Betrieb, doch soli die Fabrication eine 

kaum lohnende sein und haben auch schon einige 

Werke den Betrieb eingestellt.

Die Preisbewegungen des Benzols in den letzten 

Jahren sind aus der beigegebenen graphischen 

Darstellung zu ersehen.

Die Aussichten fiir hohe und lohnende Benzol- 

preise sind nach allem Mitgetheilten offenbar 

keine guten zu1 nennen. Wenn auch der jetzige 

Preis den meisten Benzolanlagen noch einen ganz 

erheblichen Vortheil lafst, so ist doch bei der 

jetzigen Lage der Benzolverwendung ein Riick- 

gang zu verzeichnen, der ohne Zweifel auch 

nachtheilig auf den Preis einwirken mufs.

Fassen wir unsere Auseinandersetzungen noch- 

mals kurz zusammen, so glauben wir dargethan 

zu haben, dafs die Aussichten fiir die Theer- 

und Ammoniakgewinnung auch fiir die Folgę 

keine schiechten sind und dafs selbst eine grofsere 

Vermehrung der bis jetzt bestehenden Destillations- 

anstalten zulassig ist. Was das Benzol anbelangt, 

so ist eine weitere Erzeugungsvermehrung zur 

Zeit unzuliissig. Neuanlagen zur Benzolgewinnung 

waren immer mit mehr oder weniger Risico ver- 

bunden. Beschranken sich die Kohlendestillationen 

auf die Theer- und Ammoniakgewinnung, so ist 

denselben auch bei der Verzichtleistung auf die 

Benzolgewinnung auf viele Jahre hinaus eine aus- 

reichende und zufriedenstellende Rentabilitat zu- 

gesicliert.

Betrachtungen iiber die Entwicklung der Trutz- und Sclmtz- 
waffen in den letzten Jahrzehnten.*

Yon J. Castner.

II. Die GeschUtze.
Hinter den Umwalzungen im Ilandfeuerwaffen- 

wesen, die wir im vorigen Aufsatz zu skizziren 

versuchten, standen diejenigen nicht zuriick, die 

sich in derselben Zeit im Gesammtgebiete des 

Geschiitzwesens vollzogen haben. Wenn wir, 

vergleichsweise, die Feldkanonen auch ais ein 

vergrofsertes lnfanteriegewehr auffassen konnen,

* Vergl. „Stahl und Eisen" 1892, Nr. 24, S. 1084.

11.13

weil sie ahnliche Aufgaben, wie dieses, nur in 

grófserer Ferne und mit grofserer Kraftentfaltung 

zu erfiillen haben und daher nach denselben 

allgemeinen ballistischen Grundsatzen construirt 

sind, so dienen sie doch nur einem der vielen 

Kampfzwecke, welche die Artillerie zu erfiillen 

hat. Das Zerstóren der Gewolbe und Panzer- 

bauten in Festungen, das Bekitmpfen des Feindes 

in weiter Ferne hinter Deckungen, in den Be- 

lagerungsbatterieen, das Durchschiefsen oder Zer-

3
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triimmern der machtigsten Panzer in Kiisten- 

werken und an den Seitenwanden der Schiffe, 

wie das Erjagen und VerfoIgen der pfeilsclinell 

herankommenden oder forteilenden Torpedoboote 

und Kreuzerschiffe: Alles dies sind Aufgaben der 

Artillerie, dereń Erfiillung Geschutze verschiedenster 

Einrichtung erfordert. Diese Geschutze mussen 

sich nicht nur hinsichtlich ihrer Seelenweite und 

des Gewichts ihrer Geschosse, sondern auch in 

ihrer Bauart unterscheiden, damit sie zur Erfiillung 

der verschiedenen Kampfzwecke und der durch 

sie bedingten Gebrauchsweise befahigt und ver- 

wendbar sind. Hier ist es denn auch, wo wir 

dem im Eingange unserer Betrachtungen erwahnten 

Wettstreit zwischen Trutz- und Schutzwaflen 

begegnen, wo wir die Technik ihre Krafte ent- 

falten und in ihren Leistungen sich niessen sehen. 

Dennoch gelangen wir auch hier an eine Grenze, 

an welcher wir iiberzeugt werden, dafs das mit 

so vieler Kunst geschafTene Werk der Technik 

erst durch die Intelligenz des Streiters belebt und 

zu dem  wird, was es nach der Idee, aus der 

es heryorgegangen, sein und leisten soli. Nicht 

die Waffe an sich, sondern die Art ihrer Ver- 

wendung giebt die Aussicht auf Erfolg.

Andererseits haben wir die irrige Ansicht zu 

bekampfen, dafs die Waffen unbegrenzt, also 

vollkommen das zu leisten iinstande sein 

konnten, wozu sie hergestellt wurden. Das ge- 

zogene Geschiitz kann ebensowenig mit jedem 

Schufs unfehlbar das Ziel treffen, wie es moglich 

ist, einen unzerstorbaren Panzer herznstellen. 

Fur beide giebt es eine Grenze der Leistungs- 

und Widerstandsfahigkeit, die wir nothwendig 

auch dem Besten, was die Technik vom Einen 

und Andern geschaffen, zugestehen mussen.

Die Einfiihrung gezogener Gewelire zwang 

zunachst zur Herstellung gezogenerFeldgeschiitze, 

um das durch die grófsere Tragweite des lnfanterie- 

gewehrs gestorte taktische Gleichgewicht zwischen 

lnfanterie und Feldartillerie wieder herzustellen, 

denn der eigentliche Wirkungsbereich der Feld

artillerie soli jenseit des wirksamen Infanterie- 

feuers liegen. Deshalb hat auch jedesmal, wenn 

die lnfanterie durch Neubewaffnung mit einem 

Gewehr von grofserer Tragweite ein taktisches 

Uebergewicht iiber die Artillerie gewann, diese 

mit einem entsprechend besseren Geschiitz be- 

waffnet werden mussen. W ir haben dies erlebt, 

ais unmittelbar nach dem Feldzug 1870/71 iiberall

11-mm-Gewehre eingefiihrt wurden. In unserm 

Aufsatz „Das Feldgeschutz der Zukunft" in 

HeftNr. 10, Jahrgangl891 von „Stahl und Eisen “, 

haben wir bereits darauf hingewiesen, dafs durch 

die Einfiihrung des 8-mm-Gewehrs die lnfanterie 

abermals einen taktischen Vorsprung gewonnen, 

der in Italien durch das 6,5-mm-Gewehr noch 

rergrófsert worden ist. Wenn ein Gewehr von 

gleichem oder womSglich noch kleinerem Kaliber 

iiber kurz oder lang auch die Waffe anderer

Heere wird, was wahrscheinlich ist, so wird die 

Nothwendigkeit, ein Feldgeschutz von grofserer 

Tragweite an die Stelle des jetzigen treten zu 

lassen, damit immer zwingender.

Nachdem sich bei den Versuchen gezeigt 

hatte, dafs das System der gezogenen Geschutze 

auf alle Kaliber anwendbar war und die Feld

artillerie gezogene Kanonen erhalten, lag es nahe, 

die glatten Kanonen der Festungs- und Belagerungs-, 

vor Allem aber die der Kiisten- und Schiffsartillcrie, 

durch gezogene zu ersetzen. Obschon man 

Ursache hatte, sich die aus der grofseren Treff- 

sicherheit und Geschofswirkung der gezogenen 

Kanonen entspringenden Vortheile fiir die Be- 

lagerungsartillerie gegenuber den Festungen baldigst 

zu sichern, machte sich das Bediirfnifs nach einem 

wirkungsvolleren Geschiitz doch nirgend mehr 

fiihlbar, ais in der Kiistenvertheidigung und in 

der Marinę, weil die glatten Geschutze gegen die 

Panzerung der Schlachlschiffe, die seit 1858, seit 

dem erfolgreichen Bau der Panzerfregatte „Gloire“ 

in Frankreich, in allen Marinen mit Eifer betrieben 

wurde, sich ais vollkommen manhtlos erwiesen 

hatten. Selbst die Bombenkanonen von 23 und 

28 cm Kaliber und die in Nordamerika beliebten 

Rodman-Kolumbiaden von 38 und 51 cm Seelen

weite waren nicht imstande, mit ihren Rund- 

bomben die damals noch schwachen Panzerwande 

der Schiffe zu durchschlagen. Man hoffte dies 

mit gezogenen Kanonen zu erreichen, weil man 

glaubte, durch Steigerung der Geschiitzladung 

den Geschossen eine grófsere lebendige Kraft 

ertheilen zu konnen. Das war zunachst eine 

Tauschung, weil die Widerstandsfahigkeit der 

Geschiitzrohre fiir eine solche Steigerung des 

Gasdrucks nicht hinreichte, auch die Geschosse 

einer entsprechenden Arbeitsleistung nicht ge- 

wachsen waren, und schliefslich stellte sich heraus, 

dafs das damals gebrauchliche Schiefspulver iiber- 

haupt nicht geeignet war, den Geschossen die 

verlangte und nothwendige lebendige Kraft zu 

ertheilen. Aber die Erkenntnifs dieser Mangel, 

die uns heute allerdings sehr gelaufig ist, war 

damals keineswegs nur so nebenher und gelegent- 

lich aufzulesen, sondern konnte erst durch miih- 

same Yersuche und eingehendes Studium der 

dabei erlangten Ergebnisse gewonnen werden.

Bevor wir auf diese denkwiirdige Krisis der 

Geschiitztechnik naher eingehen, wollen wir einige 

geschichtliche Angaben hier einschalten, welche 

fiir die Entwicklung unserer heutigen Geschutze 

von Interesse sind.

Der schwedische Eisenhuttenbesitzer B a r o n  

von Wahrendor f f  machte 1840 Versuche mit 

einem glatten Hinterladungsgeschiitz, welches er 

spater auf den Yorschlag des pieraonlesischen 

KapitansCavalli mit 2Ziigen und das cylindrische, 

vorn zugespitzte Geschofs mit 2 in den Ziigen 

gleitenden Fiihrungsfliigeln versah. Aus diesem 

Yersuchsgeschiitz ging in weiterer Folgę, unter
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ForLfall des Hinterladungsverschlusses, das in 

Frankreich 1859 eingefiihrte System la  H i t t e ,  

ein Vorderlader mit Zapfenfiihrung des Geschosses, 

hervor. Ihm gehorten auch die franzosischen 

Feldgeschiitze desJahres 1870/71 an. InPreufsen, 

wo man durch das Studium der Geschofsfiihrung 

bei Gewehren die Ueberzeugitng gewonnen, dafs 

auch bei Geschiitzen das hóchste Mafs der Treff- 

sicherheit nur unter ganzlicher Beseitigung des 

Spielraums erreichbar sein wiirde, gingen aus 

den 1851 begonnenen Versuchen mit gezogenen 

Hinterladungsgeschikzen mit geprefster Geschofs

fiihrung 1859 die Gufsstahlfeldkanonen (ais C/61 

nachmals benannt) hervor, die im Kriege 1870/71 

den deutschen Fahnen auf den Schldchtfeldern 

in Frankreich Sieg und Rulim erringen halfen.

Einen noch anderen Weg nahm die anfang- 

liche Entwicklung der gezogenen Geschiitze in 

England, wo nach mehrjahrigem erfolglosem Be- 

miihen in der technischen Ausbildung des 

Wahrendorf fschen Geschiitzes die staatlichen 

Versuche 1850 abgebrochen wurden. Sie wurden 

jedoch bald darauf von A rm  s t ro n g auf eigene 

Hand wieder aufgenommen. Bereits 1854 trat 

er mit seinem Geschiitzsystem an die Oeffentlich- 

keit, an welchem der eigenthiimliche Aufbau des 

Rohrkorpers das technische Interesse vorzugsweise 

in Anspruch nimmt. Schmiedeiserne Stabe von 

trapezformigem Querschnitt wurden spiralfćirmig 

iiber einen Dorn aufgewickelt und in sich selbst 

geschweifst. Durch das Aneinanderschweifsen 

und Ausschmieden mehrerer solcher kurzeń 

Bohren entstand das diinnwandige Seelenrohr. 

Nachdem dasselbe aufsen abgedreht war, erhielt 

es eine Verstarkung von zwei oder mehr Lagen 

dariiber aufgeschrumpfter Ringe, die in gleicher 

Weise wie das Seelenrohr hergestellt waren. In 

der technischen Ausbildung dieses Systems, dessen 

Idee allerdings schon iilter war, liegt Armstrongs 

Verdienst. Er nalim folgerichtig die Zerreifs- 

festigkeit des Schmiedeisens in der Faserrichtung 

in Anspruch und verstarkte die so gewonnene 

grofse Widerstandsfahigkeit gegen den Gasdruck 

der Pulverladung durch Aufschrinken der Ringe. 

Es scheint, dafs er hierbei im wesentlichen 

empirisch verfuhr, denn wissenschaftliche Unter- 

suchungen zur Feststellung der Spannungsgesetze 

in der Rohrwandung von Geschiitzen und des 

Schrumpfmafses fiir das Aufziehen der Ringe 

sind erst bekannt geworden, nachdem Armstrong 

den Aufbau seiner Rohre praktisch ausgebildet 

hatte.

Professor T r e a d w e l l  (Nordamerika) ver- 

suchte 1856 das Schrumpfmafs zu bestimmen, 

1858 wurden G a d o l i n s  (russischer Artillerie- 

general), 1859 Ba r l ows  Untersuchungen hieriiber 

bekannt. Den Nachweis, dafs die Ausdehnung 

der Rohrwandschichten infolge eines inneren 

Gas- oder Fliissigkeitsdruckes mit ihrem Abstand 

von der Rohrachse abnimmt, wurde bereits Anfang

der vierziger Jahre von T r e a d w e l l  und dem 

Artilleriemajor W  a d e (Nordamerika) experimentell 

erbracht.

Das Ergebnifs seiner theoretischen Unter

suchungen fafste Bar l ow in dem auch heute noch 

ais zutreffend anerkannten Satz zusammen: „Die 

Widerstande des Rohrmaterials in, den einzelncn 

concentrischen Rohrschichten gegeniiber dem von 

innen ausgeubten Druck der Pulvergase verhalten 

sich umgekehrt wie die Quadrate der Halbmesser 

dieser Schichten.'

Hiernach kann eine einfache Verstarkung des 

Rohrmetalles nicht ais eineentsprechende Erholiung 

der Rohrfestigkeit angesehen werden. Um eine 

solche zu erzielen, mufs vielmehr eine Vermin- 

derung der Inanspruchnahme der inneren und 

eine Vermehrung der Inanspruchnahme der aufseren 

Rohrschichten herbeigefuhrt werden. Diese soge- 

nannte Theorie der „ kiinstlichen Metallconstruction“ 

erleidet bei der praktischen Ausfiihrung Ein- 

schrankungen, je nach der Art derselben. Das 

vortheilhafteste Verfahren ist die Verstarkung der 

massiven Kernrohre durch Binge, Mantel, oder 

beides yereinigt. Hierbei wird die Theorie dadurch 

zum Ausdruck gebracht, dafs durch den warm 

aufgelegten Ring beim Erkalten und Zusammen- 

ziehen ein Druck auf das Kernrohr von aufsen 

ausgeiibt wird, welcher das letzlere um ein 

gewisses Mals zusammendriickt; dem gegeniiber 

aufsert das Kernrohr einen Widerstand, welcher 

den Ring yerhindert, sich auf seine urspriing- 

lichen Abmessungen zusammenzuziehen. Das 

Kernrohr wird also zusammengeprefst, der Ring 

bleibt um ein gewisses Mafs ausgedehnt. Wird 

nun das so zusammengesetzte Rohr von innen 

her durch den Druck der Pulvergase ausgedehnt, 

so wird die Inanspruchnahme des zusammen- 

gedrtickten Kernrohres in Bezug auf Ausdehnung 

um das Mafs der Zusammendriickung geringer 

sein, ais bei einem nicht geprefsten Rohre. 

Andererseits wird die durch den Gasdruck be- 

wirkle Ausdehnung des Ringes um das Mafs der 

schon vorhandenen Ausdehnung yergrofsert, die 

innere Sehicbt also weniger, die aufsere mehr 

in Anspruch genommen, ais bei einem Massiv- 

rohre. Fiir das richtige Verhaltnifs der Zusammen- 

pressung und Dehnung im Rohre hat die Con- 

struction zu sorgen.

Es leuchtet ein, dafs bei dieser Art des soge- 

nannten kiinstlichen Rohraufbaues ganz wesentlich 

die Elasticitat des Metalles, sowohl in der Kraft 

der Pressung von aufsen, ais im Widerstand 

dagegen von innen zur Geltung kommt, so dafs 

nur Metalle von hoher Elasticitat sich zur Her- 

stellung von Rohren kiinstlichen Aufbaues ver- 

wenden lassen. Die bekannten Eigenschaften der 

Bronze machen es erklarlich, dafs dieselbe, trotz 

yieler immer wiederholter Versuche, sich ais 

durchaus unbrauchbar zum kiinstlichen Rohr- 

aufbau erwiesen hat. Obwohl das Schmiedeisen
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sehr viel besser hierzu verwendbar ist und in den 

Armstrongschen Geschiitzen giinstige Ergebnisse 

in dieser Beziehung geliefert hat, so ist ihm und 

allen anderen Metallen doch der Stahl und be

sonders der Gufsstahl weit iiberlegen. Wenn 

man erwagt, dafs die von modernen Geschiitzen 

geforderten Leistungen von Massivrohren iiber- 

haupt nicht, sondern nur von Rohren kiinstlichen 

Aufbaues erbracht werden konnen, so folgt 

hieraus, dafs nur Stahlrohre von kunstlichem 

Aufbau ais zeitgemafs zu bezeichnen sind.

Wenn nun auch theoretisch ein nach den 

yorstehend erlauterten Grundsatzen hergestelltes 

ideales Geschiitzrohr aus unendlich vielen iiber- 

einandergeschrumpften Rohren bestehen miifste, 

so lafst es sich doch praktisch nicht ausfiihren, 

da die einzelnen Schichtcn eine gewisse Starkę 

behalten mussen, um die erforderliche Elasticitats- 

kraft entwickeln zu konnen, andererseits hat die 

Prasis auch gezeigt, dafs es geniigt, die Zahl 

der Ringlagen auf einige zu beschranken.

Kehren wir nach diesen allgemeinen Er- 

orterungen zu den Armstrongschen Gescliiitzen 

zuriick, so finden wir es erklarlich, dafs letztere 

den von der englischen Prcsse, selbst vom Kriegs- 

secretiir im Oberhause verbreiteten Ruf, dafs sie 

„die besten Geschiitze in der Welt“ seien, auf 

die Dauer nicht rechtfertigen konnten, denn eine 

tadellos zuverlassige Schweifsung der Spiralen, 

die verlangt werden m u f s ,  ist techniseh unaus- 

fiihrbar. Aufserdem gaben die vielen Ringe bei 

durniem Seelenrohr dem Geschiitz eine nicht 

geniigende Festigkeit in sich. Vor allen Dingen aber 

konnte der Verschlufs bei seiner unbequemen 

Einrichtung (das Verschlufsstiick mufste mil der 

Hand nach oben aus dem Rohr herausgehoben 

werden) und seine auf einem falschen Grundsatz 

beruhende Dichtung (die Pulvergase prefsten den 

kupfernen Dichtungsring nicht gegen  die 

Dichtungsflache, sondern driickten von derselben 

ab) unmoglich dauernd gut wirksam bleiben 

und ais eine befriedigende Losung des Hinter- 

ladungssystems nicht betrachtet werden. Ais 

auch ein an die Stelle dieses Yerschlusses ge- 

setzter Keilverschlufs mifslang, wurde das Hinter- 

ladungssystem in England aufgegeben und 1865 

infolge eines Goncurrenzschiefsens zvvischen 

Wh i t w o r t h  und A rms t r ong  das System der Ge- 

schiitzgiefserei zu Woolwich, dereń Director 

Armstrong damals war, angenommen. Die Rohre 

waren Y o r d e r l a d e r  franzosischen Systems, 

die Ziige hatten jedoch abgerundetc Ecken 

(Woolwichzuge), das Seelenrohr war aus Stahl 

und die Ringe nach Armstrongs altem Verf<\hren 

geschmiedet. Aber schon 2 Jahre spater, 1867, 

wurde das Frasersystem angenommen, welches 

sich im wesentlichen, durch eine geringere Anzahl 

Ringe, ais eine Yereinfachung des Woolwich- 

systems darstellt, dessen complicirter Rohraufbau 

technische Schwierigkeiten der Ausfuhrung bot.

Wahrend in Frankreich und England im 

Laufe der Zeit die Geschiitzsysteme mehrfach

gewechselt wurden, ist man in Preufsen dem 

urspriinglich gewahlten System der Hinterladung 

mit spielrauinloser Geschofsfiihrung stets treu 

geblieben. Den erfolgreichsten Vertreter fand 

dasselbe in K r u p p ,  mit dessen zwei im Jahre 

1855 fiir die preufsische Regierung zu Ver-

suchszwecken gelieferten Feld-6-Pfiinder-Kanonen- 

rohren aus Gufsstahl — abgesehen von einigen 

schon friiher gelieferten glatten Gufsstahlrohren

— die ruhmreichen Erfolge der Kruppschen 

Fabrik in der Geschiitzrohrtechnik beginnen.

Ihre grofsen Yerdienste in dieser aus naheliegen- 

den Griinden so schwierigen Technik mussen 

ihr um so hoher angerechnet werden, ais es an 

allen Erfahrungen mangelte und die Fabrik in 

der Entwicklung ihres Geschiilzsysiems nur in 

seltenen Fallen iiufserer Anregung folgte und 

folgen konnte, sondern aus eigener Initiative

handelte und versuchte. Von grundlegender 

Bedeutung war ihr Uebergang von der Massiv- 

zur Ringconstruction der Rohre. Sie wurde 

dazu veranlafst, ais im Jahre 1865 ein 21-cm- 

Massivrohr aus Gufsstahl bei einem Schiefsversuch 

zersprang, durch welchen man feslslellen wollte, 

ob dieses Geschiitz zur erfolgreichen Bekiimpfung 

von Schiffspanzern geeignet sei, wenn schwerere 

Pulverladungen zur Anwendung kamen. Da die 

Untersuchung eine tadellose Beschaffenheit des 

Gufsstahls feststellte und dieser sich mehr ais 

irgend ein anderes Metali zur Geschiitzfabrication 

eignet, so hoffte man, die zur Anwendung 

grofserer Ladungen nothige Widerstandsfahigkeit 

durch die Beringung der Geschiitzrohre nach 

den vorstehend entwickelten Grundsatzen der 

kiinstlichen Metallconstruction zu erlangen. Hierzu 

war noch eine Reihe von Vorversuchen auszu- 

fiihren, um Erfahrungen iiber das geeignetste 

Anwarmeverfahren fiir die Ringe und dereń Aus- 

dehnung bei wachsender Erwarmung behufs 

Ermittlung des zweckmafsigslen Schrumpfmafses 

zu gewinnen. Denn aus den vorstehenden Be- 

trachtungen iiber die kiinstliche Metallconstruction 

ist es erklarlich —  das richtige Yerhallnifs der 

MetallstSrken vonKernrohr undRingen (desManlels) 

vorausgesetzt —  dafs eine zu starkę Dehnung der 

Ringe sich ergeben mufs, wenn der innere Durch- 

messer derselben zu klein gemacht wurde; die 

Spannung kann infolgedessen so nahe an die 

Festigkeitsgrenze des Metalles herantreten, dafs 

durch den Gasdruck beim Schiefsen eine Ueber- 

schreitung derselben stattfindet und ein Zerspringen 

der Ringe (des Mantels) erfolgen mufs. Ist 

entgegengesetzten Falles die Zusammenpressung 

des Kernrohres nicht stark genug, so ist der 

Zweck der Ringe, sich am Widerslande gegen 

den Gasdruck hinreichend zu betheiligen, mehr 

oder weniger verfehlt und die Gefahr eines Zer- 

springens des Seelenrohrs nahegeriickt. Anderer-
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seits ist der Erwarmungsgrad des Gufsstalils 

wichtig fiir die Erhaltung seiner guten Eigen- 

sehaften. Die anderwarts in diesen Bezichungen 

gemachten Erfahrungen konnten wegen der dort 

befolgten, meist nicht rationellen Methoden und 

der grofsen Verschiedenheit des Materials der 

Kruppschen Fabrik nicht ais Vorbild dicnen. Sie 

lnufste vielmehr ihre eigenen Wege gehen.

Die aufserordentlichen Erfolge, die Krupp  mit 

seinem Gufsstahl erzielte, und die Thatsache, 

dafs es so wenig in England, dem gelobten Lande 

des Eisenhiittenwesens, wie in Frankreich, ais 

auch in den Vereinigten Staaten von Nordamerika 

bis heute gelingen wollte, einen Tiegelgufsstahl 

herzustellen, der dem Kruppschen an Giite gleich 

kame, ist wohl ais die Ursache anzusehen, dafs 

um die Fabricationsweise des Geschiitzstahls der 

Kruppschen Fabrik ein Sagenkreis, ein Schleier 

von Geheimnissen sich gebreitet hat. Das Ge- 

heimnifs ist in der peinlichen Sorgfalt zu suchen, 

mit der nur Materialien tadelloser, bester Giite 

fur den Geschiitzstahl ausgewahlt und mit eben- 

solchem Geschick verarbeitet werden.

Die Grundziige der Fabrication bei dem Leser- 

kreis dieses Blattes ais bekannl voraussetzend, 

wenden wir uns sofort zum gegossenen Błock, der 

verhaltnifsmiifsig dicker gegossen wird, ais das aus 

i hm herzustellende Rohr, so dafs ein griindliches 

Durchschmieden stattfinden m u f s ,  worauf Krupp 

stets einen besonderen Werth legte. Es geschah 

bis in die neuere Zeit ausschliefslich unter dem 

Dampfhammer; man hat denselben aber melir 

und melir durch die hydraulische Schmiedepresse 

ersetzt. Zum Ausschmieden der Rohrblocke 

sind mehrere Schmiedepressen in Betrieb, von 

denen die grófste einen Druck von 5000 t ent- 

wickelt. Die Ringe fur die Geschiitzrohre werden 

ahnlich den Radbandagen aus einem vollen und 

dann gelochten Błock uber einen Dorn aus- 

geschmiedet.

Das ausgeschmiedete Seelenrohr wird gebohrt 

und abgedreht. Die Ringe werden auf einen 

solchen Durchmesser ausgedreht, dafs sieli der 

letztere bei einer Erwarmung der Ringe auf etwa 

500 0 C. so viel vergrófsert, um ein Aufschieben 

der Ringe auf das Seelenrohr zu gestatten. Das 

Erwarmen des inneren Rohrkorpers wird durch 

Wasserkiihlung verhindert. Ist der Ring abge- 

kiihlt, so iibt er infolge seiner natiirlichen Zu- 

sammenziehung einen solchen Druck auf den 

von ihm umschlossenen Rohrkorper aus, dafs er 

durch mechanische Gewalt niemals wieder lier- 

untergeschoben werden kann. Soli das Geschiitz- 

rohr mehrere Ringlagen erhalten, so wird bei 

dem Aufschrumpfen der oberen in gleicher Weise 

verfahren. Die schwersten Geschutze erhalten 

4 bis 5 Ringlagen, von denen jede obere weniger 

weit nach vorn reicht, so dafs sie sich nach 

der Mflndung zu abstufen. Das Rohr hat 

iiber dem Ladungsraum den grdfsten Durch

messer, weil hier bei der Explosion der Pulver- 

ladung der hoehste Gasdruck stattfindet, also 

auch der grófste Widerstand geleistet werden 

mufs. Aus diesem Grunde ist unmittelbar vor 

dem Keilloch noch ein kurzer Ring aufgeschoben. 

Ais die Geschiitzladungen sehr gesteigert und die 

Kanonen auf 35 bis 45 Kaliber verlangert wurden, 

geniigte das Widerstandsverm6gen des Seelenrohrs 

in seinem vorderen Theil allein nicht melir und 

erhielt dasselbe eine Verstarkung durch eine bis 

zur Miindung reichende, wartn aufgezogene Ring- 

lage, die es gleichzeitig gestattete, dem sehr 

langen Seelenrohr eine geringere Wandstarke 

zu geben.

Die Ringe konnen die Widerstandsfahigkeit 

des Rohres nur im Quersclinitt desselben, also 

senkrechl zur Rohrachse, erhohen, aber zu einer 

grofseren Haltbarkeit in der Langsrichtung, welche 

durch den Druck der Pulvergase gegen den Keil 

in Anspruch genommen wird, nichts beitragen. 

Bei den Massiv- und den Ringrohren befindet 

sieli das Keilloch im Seelenrohr, woraus folgt, 

dafs auf dasselbe sowohl in der Quer- ais Langs

richtung, also in rechtwinklig zu einander stehen- 

den Richtungen, die wirkenden Krafte sich aufsern. 

Eine solche Beansprucliung des Seelenrohrs ist 

fiir seine Haltbarkeit nicht giinstig. Die noth- 

wendige Theilung der Widerstandsarbeit wurde 

von der Kruppschen Fabrik Ende der sechsziger 

Jahre in ebenso einfacher, wie rationeller Weise 

erreicht, indem sie auf das Seelenrohr einen 

nach hinten iiberstehenden Mantel aufschrumpfte 

und in sein iiberstehendes Ende das Keilloch 

legte, so-dafs die hintere Endflache des Seelen

rohrs in der vorderen Keillocliflache liegt. Der 

in der Langsrichtung der Seelenachse wirkende 

Riickstofs wird demnach vom Verschlufskeil auf 

den Mantel allein iibertragen,. wobei das Seelen

rohr nur insoweit am Widerstande betheiligt wird, 

ais der Mantel infolge des Aufschrumpfens an 

der aufseren Oberflache des Seelenrohrs haftet 

und die hierdurch verursachte Reibung den Wider

stand gegen das Abstreifen des Mantels bielet. 

Wahrend nun iiber den vorderen Theil des Mantels 

bis zum Keilloch, je nach dem Kaliber des Ge- 

schiitzrohres, eine oder mehrere Ringlagen ge- 

schoben werden, bleibt das hintere Mantelende 

von der vorderen Keillochflache an unberingt, 

da hier gar kein Widerstand in der Querriehtung 

zur Rohrachse gefordert wird. Geschiitzrohre 

dieser Art sind zum Unterschied von den Ring

rohren „Mantelringrohre* genannt worden.

Von hoher Bedeutung fiir die Entwicklung 

der Geschutze wurde im Jahre 1866 ein Schiefs- 

versuch mit einem 24-cm-Ringrohr, bei welchem 

neben dem bis dahin allein gebranchlichen fein- 

kórnigen Geschiitzpulver auch prismatisches Pulver 

vergleichsweise zur Verwendung kam. Gleich

zeitig wurde die Fluggeschwindigkeit des Geschosses 

mit dem damals erst seit kurzer Zeit bekannten
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Flugzeitenmesser von le Boulengć und der Gas- 

druck im Rohre mit dem Rodman-Apparat ge- 

messen. So wurde mit diesem Versuch der 

Grundstein gelegt fiir den zahlenmafsigen Nach- 

weis der Wechselbeziehungen zwischen dem Gas

druck, also der Kraftaufserung des Pulvers, der 

Geschofsgeschwindigkeit, neben dem Gewicht des 

Geschosses der Hauptfaclor zur Berechnung der 

lebendigen Kraft desselben. Der so gewonnene 

Einblick in diese Verhaltnisse liat einerseits die 

sogenannte Pulverfrage ins Leben gerufen, anderer- 

seits.die Fortbildung des Geschiitzes zur moglichst 

vollen Ausnutzung der vom Pulver entwickelten 

Triebkraft (Pulververwerthung), behufs Umsetzung 

derselben in Geschofsarbeit zur Folgę gehabt. 

Die bezweckte Arbeitsleistung des Geschosses 

machte fernerhin die teclmische Verbesserung 

des letzteren in der Hinsicht nothwendig, ais 

dasselbe eine hinrcichende Slofsfestigkeit erhielt, 

um die ihm ertheilte Arbeitsk r a f t  am Ziele ais 

Arbe i t s l e i s tung zur Geltung bringen zu konnen.

Die ersten durchschlagenden Erfolge der Krupp- 

schen Fabrik wurden bei den epochemachenden 

Panzerschiefsversuchen auf dem Schiefsplatz zu 

Tegel bei Berlin, die im Marz 1868 begannen, 

erzielt. Nachdem die preufsischen Versuchs- 

geschiitze unterlegen waren, erlangten dic Krupp- 

schen iiber das englische Armstronggeschiitz 

einen rCihmlichen Sieg und verhalfen damit gleich- 

zeitig dem Hinterladuńgssystem mit spielraumloser 

Geschofsfiihrung zum Siege iiber das System der 

gezogenen Vorderlader — wenn auch zunachst 

nur in Preufsen. In weiterer Folgę siegte dann 

der Kruppsche Gufsstahl auch iiber die Bronze, 

der es sowohl an hinreichender Festigkeit zum 

Widerstand gegen hohen Gasdruck, wie an Hartę 

gegen Abnutzung der Seelenwandung mangelt. 

Wenn die spater von Uchatius durch den Schalen- 

gufs und Verdichtung der Seelenwandung durch 

Pressen hergestellte Harlbronze (in Oesterreich 

S t a h l  b r on  ze genannt) einen bemerkenswerthen 

Grad von Ueberlegenheit iiber die alte Weich- 

bronze erlangte, so hat sie doch den grofsten 

Uebelstand aller Bronze, die Neigung zu Aus- 

brennungen, besonders im Ladungsraum, behallen. 

Alle bisherigen Versuche, ihn zu beseitigen oder 

zu vermindern, sind erfolglos geblieben. Die 

Geeignetheit der Bronze zum Umschmelzen ohne 

erheblichen Materialverlust hat aus tikonomischen 

Riicksichten zur Folgę gehabt, dafs sie in allen 

Artillerieen, wegen der grofsen Vorrathe an ver- 

alteten Bronzegeschiilzrohren (in Deutschland Beute- 

geschiitze aus dem Kriege 1870/71), immer noch 

zur Anfertigung neuer Geschiitze Verwendung 

findet, obgleich zweifellos aus technischen Griinden 

der Stahl fiir. a l l e  Geschiitzróhre den Yorzug 

verdient. Die Bronze empfiehlt sich nur fur Ge- 

schiilze, die mit verhaltnifsmafsig kleinen Ladungen 

feuern und dereń Ersatz bei ihrem Unbrauclibar- 

averden ohne Storung erfolgen kann. Sie hat

deshalb in Deutschland zu Morsern und Haubitzen 

(kurzeń Kanonen) Verwendung gefunden. Bei 

den Morsern ist zweckmafsig die Pulverkammcr 

in die siahlerne Verschlufsschraube gelegt worden. 

Aus der Feld-, Kiisten- und Schiffsartillerie ist 

die Bronze ausgeschlossen.

Nachdem die Kruppsche Fabrik durch die 

Ergebnisse umfangreicher Versuche die Beslatigung 

dafiir erhalten hatte, dafs sie sich sowohl mit 

ihrem Tiegelgufsstahl, ais im Aufbau und in der 

Construction ihrer Geschiitzróhre auf richtigen 

Wegen beflnde, hat sie, unbeirrt durch vielerlei 

Anfeindungen, dieselben verfolgt, an dem Aus- 

bau ihres Geschiitzsystems i'astlos weiter gearbeitet 

und Erfolge errungen, die noch von keiner Ge- 

schiitzfabrik der Welt bis heule tiberholt worden 

sind, wenn auch hier und dort die gleichen 

ballistischen Leistungen erzielt wurden.

Von grofser Bedeutung fiir die Entwicklung 

des Geschiitzwesens wurde die im Jahre 1882 

aufVeranlassung der Kruppschen Fabrik gelungene 

Herstellung eines langsam yerbrennenden und 

nur schwachen Rauch entwickelnden Pulvers, des 

sogenannten b r a u n e n  Schiefspulvers. Es ergab 

bei erheblich niedrigerem Gasdruck die gleiche 

Anfangsgeschwindigkeit des Geschosses, wie das 

alte Scliwarzpulver, woraus folgt, dafs beim 

Hinaufgehen zu gleichem Gasdruck durch Ver- 

mehren der Ladung eine entsprechend grofsere 

Anfangsgeschwindigkeit und lebendige Kraft des 

Geschosses gewonnen werden mufs. Ein ganz 

iihnlicher Vorgang hat sich nachmals bei Ein- 

fiihrung des rauchlosen Pulvers (heute Wiirfel- 

pulver G/89 genannt) wiederholt. Hiermit war 

die Moglichkeit gegeben, bei entsprechender Ver- 

langerung des Geschiitzrohres zu einer giinstigeren 

Pulververwerthung zu kommen und so mit der 

Anfangsgeschwindigkeit die lebendige Kraft des 

Geschosses zu steigerri.

Dieser Weg bot die Moglichkeit, eine grofsere 

Durchschlagskraft gegen PanzerohneVergrofserung 

des Geschiitzkalibers zu erzielen. Handelt es 

sich um das D u r c h s c h l a g e n  des Panzers, 

so ist von zwei Geschossen mit gleicher lebendiger 

Kraft das von kleinerem Durchmesser im Yorthei.l, 

weil seine Querschnittsflfiche kleiner ist und es 

deshalb eine geringere Menge Panzermasse zu 

verdrangen hat. Bei Hartgufspanzern dagegen, 

dereń Hartę und Dicke ein Durchschiefsen un-. 

moglich macht, kommt nicht die Durchschlags

kraft ais solche, d. h. die auf den Quadratcenti- 

meter des Geschofsąuerschnitts entfallendc leben

dige Kraft, sondern die letztere iiberhaupt zur 

Geltung. Es handelt sich bei diesen Panzern 

darum, eine moglichst grofse Stofskraft an der 

Treffstelle des Geschosses zur Wirkung zu bringen, 

wobei nicht die Grofse des Geschofsąuerschnitts, 

wohl aber das Gewicht des Geschosses eine Rolle 

spielt, denn die lebendige Kraft ist der Haupt- 

sache nach ein Product aus der Geschwindigkeil



Januar 1893. „ S T A H L  UND E IS E N .1 Nr. 2. 71

und dem Gewicht des Geschosses. Demnacli 

bietet niclit die Steigerung ersterer allein, sondern 

auch die des letzteren ein Miltel, die Leistung 

eines Geschiitzes von gewissem Kaliber zu er- 

hohen. Im allgemeinen isl es vortheilbafter, die 

Geschosse e i nes  Kalibers moglichst schwer zu 

machen. So sind dieselben im Laufe der Zeit 

von 2 auf 4,5 Kaliber Lange gestiegen, damit 

ist ihr Gewicht entsprechend gewachsen.

Die Leistung des Geschiitzes besteht in seiner 

Geschofswirkung. Es liegt daher auf der Hand, 

dafs das Geschofs befiihigt sein mufs, die von 

der Pulverladung einpfangene Arbeitskraft ais 

Arbeit im Ziel zur Geltung zu bringen.

Die gufseisernen Granaten mit einer Spreng- 

ladung aus gewohnlichem Schwarzpulver, wie 

sie anfanglich allein im Gebrauch waren, blieben 

gegen Panzer vollkommeu wirkungslos, weil sie 

beim AuftrefTen wegen zu geringer Festigkeit 

zerschelllen. Soli das Geschofs den Panzer 

durchdringen, mufs es eine solche Festigkeit 

besitzen, dafs es seine lebendige Kraft in Arbeit 

umsetzen kann, ohne selbst zu zerspringen oder 

auch nur seine Form zu andern. Zerbricht das 

Geschofs, so wird dadurch seine Arbeitskraft 

nahezu verbraucht, der Rest gelit mit den weiter- 

fliegenden Bruchstiicken verloren. Ebenso wird 

durch das Stauchen des Geschosses ein ent

sprechend grofser Theil der lebendigen Kraft 

verbraucht, welcher der im Ziele zu leistenden 

Arbeit verloren geht. Dazu kommt, dafs der 

durch das Stauchen vergrófserte Geschofsdurch- 

messer das Durchschlagen des Zieles erschwert. 

Selbst das u n v e r m e i d l i c h e  Erhitzen des 

Geschosses beim Anprall auf, oder beim Ein- 

dringen in den Panzer ist ein Verbrauch von 

Arbeitskraft. Seine lebendige Kraft ist „Bewegungs- 

arbeit“ und die Erwarmung ein Theil der in 

Warme umgewandelten Bewegung. In welchem 

Grade die Erhitzung stattfindet, zeigte der Schiefs- 

versuch im Juni 1886 bei Spezia aus einer 4-3-cm- 

Kanone von 100 t Rohrgewicht gegen eine Seiten- 

platte des Grusonschen Hartgufsthurmes fiir zwei 

Kruppsche 40-cm-Kanonen. Die Stiicke des beim 

Auftreffen auf die Platte zertriimmerten Geschosses 

entziindeten die Deckbalken des Sicherheitsbaues, 

so dafs der letzlere niederbrannte.

Die Grusonschen Hartgufsgranaten, dereń Her

stellung bereits 1865 gelang, haben 1868 mit- 

geholfen, den Sieg iiber den Panzer zu erringen. 

Ihre Festigkeit geniigte aber nicht mehr, ais ihre 

Anfangsgeschwindigkeit und damit die ihnen er- 

theilte lebendige Kraft erheblich grofser geworden. 

Wie es scheint, ist der Hartgufs in dieser Richtung 

nicht weiter entwicklungsfahig. Der Kruppschen 

Fabrik gelang es dagegen, nach und nach ihren 

anfanglich zu weichen Geschossen aus geschmiede- 

tem Stahl eine solche Hartę und Festigkeit zu 

geben, dafs sie durch Compoundpanzerplatten glatt 

hindurchgingen, ohne irgendwelche Formver-

anderung zu erleiden. Wie es aber scheint, 

stehen wir abermals vor einer Geschofsfrage, da 

bei den Panzerschiefsversuchen in Nordamerika 

im vorigen Jahre und in jiingster Zeit die besten 

Holtzer- und Firminy-Granaten aus geschmiedetetn 

Stahl mit Ghromstahlspitzen an den geharleten 

Nickelstahlplatten zerbrachen. Die Zukunft wird 

lehren, ob es der Technik gelingt, Geschosse 

herzustellen, welche dem Geschiitz das bisherige 

Uebergewicht uber den Panzer erhalten.

Im Entwicklungsgange des Geschosses ist 

seine Fiihrungsweise von grofster Bedeutung. Der 

anfanglich in einer Gufsform hergestellte dicke 

Mantel aus Weichblei, dessen vorstehende Wulste 

sich in die Ziige einprefsten, wurde 1869 durch 

den auf den abgedrehten cylindrischen Geschofs- 

theil aufgelótheten d i i n n e n  Bleimantel ersetzt. 

Durch ihn wurde zwar eine etwas grófserc 

Fiihrungsfestigkeit des Geschosses gewonnen, sie 

geniigte aber bald nicht mehr bei der imrner 

mehr wachsenden Anfangsgeschwindigkeit. Die 

fast gleichzeitige Annahme des Hartbleies an 

Stelle des Weichbleies hat den Uebergang zu 

der bereits 1866 von Vavasseur vorgeschlagenen 

Kupferfiihrung unnóthig verzogert. Obgleich die 

Kruppsche Fabrik bereits 1868 dieser Anregung 

folgte, gelangte die Kupferfiihrung in Deutschland 

doch erst mehr ais ein Jahrzelmt spater zur 

Einfiihrung.

Dabei sprachen noch andere Verhaltnisse mit. 

Um die Flugbahn der langen Geschosse zum 

Zwecke der Treffsicherheit regelmafsig zu ge- 

stalten, bedarf das Geschofs einer gewissen Um- 

drehungsgeschwindigkeit um seine Langenachse. 

Die Richtungsfestigkeit (Slabilitat) dieser Dreh- 

achse wird einestheils schon durch die grofsere 

Fluggeschwindigkeit des Geschosses, anderntheils 

durch steileren Drall der Zuge erreicht. Letzterer 

ist von 70 Kalibern Lange bei den alteren Kanonen 

auf 45 bei den neueren heruntergegangen und 

betragt bei den Morsern und Haubitzen, wegen 

der geringen Anfangsgeschwindigkeit derselben, 

nur 15 Kaliber. Um aber bei der grofsen 

Schnelligkeit der Geschofsbewegung eine die 

Treffsicherheit begiinstigende Hiniiberleitung des 

Geschosses in den steileren Drall und die schnellere 

Umdrehung herbeizufiihren, lafst man den Drall 

von einer ganz geringen Neigung allmahlich in 

den starkeren Enddrall iibergehen. Dieser „Pro- 

gressivdrall“ macht indessen die alte, iiber den 

ganzen cylindrischen Theil des Geschosses ver- 

theilte Fuhrung unannehmbar, weil bei dieser 

Anordnung die durch die Felder in die Fiihrungs- 

ringe gemachten Einschnitte sich bei dem Fort- 

schreiten des Geschosses erweitern mussen, wohl 

gar das zwischen ihnen stehen gebliebene, in die 

Ziige eingreifende Metali ganz abscheren und so 

Liicken entstehen lassen, durch welche die Pulver- 

gase hindurchschlagen. Auch die Fiihrungs- 

festigkeit mufs darunter leiden. Diese Unzutrag-
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lichkeiten wachsen mit der Lange der Geschosse ! 

und des Abstandes des vorderen vom hinteren i  

Fiihrungsring. Die Knippsche Fabrik liefs des- 

halb den yorderen Ring fehlen und erreichte 

eine vollkominen sichere Fiihrung durch ein nahe 

dem Geschofsboden angebrachtes, entsprechend 

breites kupfernes Fiihrungsband. Auch die an- 

fangliche Anbringung eines Ringes oder Bandes von 

Kupfer hinter dem Kopf zur Centrirung erwies sich 

spiiter ais entbehrlich, wenn das Geschofs vorn mit 

ganz geringem Spielraum zwischen den Feldern 

lag. Hierdurch wurde gleichzeitig eine erhebliche 

Verlangerung des Yerbrennungsraumes gewonnen, 

die der Anwendung grofser Ladungen zu gute 

kam. Von dem um einige Millimeter weiteren 

Ladungsraum fiihrt ein glatter conischer Uebergang 

in den gezogenen Theil der Seele hiniiber, an 

welchen das Fuhrungsband sich dicht anlegen 

mufs, um die Ausbrennungen an dieser Stelle 

zu vermeiden, die um so schneller eintreten, je 

grofser die Ladung ist. Mit der Grofse der Lądung 

mufste ohnedies die Lange des Yerbrennungs

raumes, d. h. des Raumes von der vorderen Keil- 

flache, die den Seelenboden bildet, bis zum Boden 

des in das Rohr eingesetzten Geschosses, zu- 

nehmen. Bei der aufserordentlichen Steigerung 

der Ladung bis auf das Verhaltnifs von 1:2,5 

des Geschofsgewichtes ist derselbe bereits zu 

einer betrachtlichen Lange angewachsen. Bei 

der 30,5-cm-Kanone L/35 ist der Verbrennungs- 

raum 1,92 m lang bei einem Durchmesser von 

35,5 cm, woraus sich ein Rauminhalt von 186 cdcm 

ergiebt. Die hieraus begreifliche Beschrankung 

des Verbrennungsraumes auf ein Mindestmafs 

bedingt indefs eine um so grófsere Beanspruchung 

der Widerstandsfahigkeit des Rohres. Wahrend 

der Verbrennungsraum frtiher bis zu 1400 ccm 

auf 1 kg Pulver betrug, ist er heute bis auf 

950 ccm beschrankt. Damit ist die Pulver- 

verwerthung entsprechend gewachsen. Auf die- 

selbe hat aber auch das Yerhaltnifs des Geschofs- 

gewichts zum Ladungsgewicht, sodann auch das 

Verhaltnifs des Inhaltes des Verbrennungsraums 

zu demjenigen der Rohrseele wesentlichen Einflufs.

Beziiglich des Einflusses des Geschofsgewichtes 

hat ein Versuch aus der 30,5-cm-Kanone mit 

Geschossen von 455, 330 und 282 kg Gewicht, 

welche mit einer'Ladung von 162 kg verschossen 

wurden, gezeigt, dafs proKilogramm dieser Ladung 

mit den drei Geschossen in der voraufgefiihrten 

Reihenfolge 45,71, 41,22 und 38,31 mt lebendige 

Kraft erzeugt wurden. Die Pulververwerthung 

vermindert sich daher mit dem Gewicht des Ge

schosses, aber unter sonst gleichen Yerhaltnissen, 

um 9,5 bezw. 1 6 $ .  Auch der Gasdruck hat 

sich in ahnlichem Verhaltnifs vermindert. Ist 

hieraus schon der Vortheil des schwereren Ge

schosses hinsichllich seiner lebendigen Kraft an 

der Mundung erkennbar, so tritt derselbe mit 

der Zunahme der Schufsweite immer deutlicher

hervor. Denn hier kommt der Einflufs des Luft- 

widerstandes zur Geltung, der das schwererę 

Geschofs weniger aufhalt und somit seine Flug- 

geschwindigkęit auch weniger yerlangsamt. Die 

i lebendige Kraft der beiden leichteren der drei

i obigen Geschosse hatte gegen das 455 kg schwere 

auf 1900 m Entfernung um 28 bezw. 30 $  

abgenommen.

Der Inhalt des Verbrennungsraumes betragt 

bei den 22 und 25 Kaliber langen Geschiitzen 

etwa 1ig des Rauminhaltes der Seele. Dieses 

VerhSltnifs, hat auf die Pulververwerthung einen 

wesentlichen Einflufs. Wahrend z. B. bei der 

sechsfachen Grofse der Seele zum Verbrennungs- 

raum in der 30,5-cm-Kanone jedes Kilogramm 

Pulver 51 bis 54 mt lebendige Kraft entwickelt, 

kommen bei dem Grófsenverhaltnifs von 4,6:1  

nur etwa 44 mt auf das Kilogramm. Um zu 

gleicher Pulververwerthung zu gelangen, wurde 

das Rohr eine Lange von 45 Kalibern oder 13,7 m 

erhalten mussen, die wohl in ofTenen Kiisten- 

batterieen statthaft wiire, die aber in Thurmen 

und gepanzerten Kiistenbatterieen auf raumliche 

Schwierigkeiten stofsen wiirde. W o solche Be’ 

schriinkungen nicht bestehen, da wiirde man im 

Interesse moglichster Pulvervenverthung und Ar- 

beitskraft des Geschosses die Rohrlange von 

40 bis 45 Kaliber z‘u wahlen haben. Dafs mit 

solchen Langen bei den grofsen Kalibern auch 

die technischen Schwierigkeiten der Herstellung 

wachsen, namentlich da es sich in solchen Fallen 

darum handelt, grofseren Kraftentwicklungen voll- 

kommen sicheren Widerstand entgegenzusetzen, 

liegt auf der Hand.

Die Kruppsche Fabrik darf sich riihmen, 

durch die beharrlich fortgesetzte Entwicklung 

ihres Geschiitzsystems und unermiidliche Priifung 

des Bestehenden Erfolge erzielt zu haben, die 

yon keiner Fabrik der Welt bisher uberholt 

wurden. Daher ist es mit Recht das Vorbild 

fiir alle neuzeitlichen Geschiitzsysteme geworden. 

Frankreich war nach den Niederlagen und Ver- 

lusten von 1870 einsichtig genug, sein Vorder- 

ladersystem und die Zapfenfiihrung der Geschosse 

(Frankreich besafs damals auch Hinterladungs- 

geschiitze mit Zapfenfiihrung; die Valćrie, das im 

Kastanienwaldchen neben dem Zeughause in Berlin 

stehende eiserne Beutegeschiitz von 22 cm Kaliber, 

welches wahrend der Belagerung von Paris auf 

dem Mont Yalerien stand, ist ein solches Geschiitz) 

sofort iiber Bprd zu werfen und zum Ilinterlader 

mit spielraumloser Geschofsfiihrung uberzugehen. 

Dafs es hierbei an Stelle des Kruppschen 

Keilverschlusses den Schraubenverschlufs mit 

unterbrochenen Schraubengangen wahlte, ist eine 

nationale Eigenthumlichkeit. Dem Beispiele Frank- 

reiclis folgte England erst, nachdem es mehr 

ais ein Jahrzehnt langer noch die grofsten An- 

strengungen seiner hochentwickelten Technik auf- 

geboten, seinem veralteten Yordęrladungssystem
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kunstlich Erfolge abzuringen. Selbst die vielen 

Mifserfolge mit seinen neueren Constructionen 

wird es zum Theil seinem allzulangen starr- 

sinnigen Feslhalten am alten System aufRechnung 

setzen diirfen. In der Annahme deri Schrauben- 

verschlusses folgle es franzosischem Vorbilde.

Die Vereinigten Staaten von Nordamerika 

sind seit Mitte vorigen Jahrzehnts, seit dem Auf- 

geben ihrer Unthatigkeit in der Fiirsorge an 

Vorkehrungen fiir die Landesvertheidigung in die 

moderne Geschiitztechnik eingetreten. Sie hatten 

sehr viel nachzuholen, denn die Geschiitze, die 

sie besafsen, gehorten einer so weit zuriickliegenden 

Zeit an und waren deshalb so yeraltet, dafs 

etwas vollkommen Neues geschaffen werden 

mufste. Von einer fortschreitenden Entwicklung 

nach dem Beispiel der Kruppschen Fabrik konnte 

keine Rede sein. Das nothwendige Eintreten in 

die Geschiitzconstructionen der Gegenwart mufste 

eine weite Kluft zwischen dem Alten und Neuen 

entstehen lassen, die durch keine Erfahrung sich 

mehr iiberbriicken liefs. Die Erfahrung mufste 

durch Nachahmung ersetzt werden. Dafs hierbei 

Mifsgrifle und Mifsverstandnisse unvermeidlich 

waren, ist selbslverslandlich und bei der Eigen- 

art des Gharakters der Amerikaner nur allzu 

begreiflich. Aber es mufs riihmend anerkannt 

werden, dafs man sich wacker hindurchgekampft 

hat. Im allgemeinen sind die Amerikaner den 

EnglSndern gefolgt und haben wie diese den 

franzSsischen Schraubenverschlufs gewahlt. Den 

Aufbau des Rohrkorpers nach den Grundsatzen 

der kiinstlichen Metallconstruction haben sie der 

heimischeu Eisentechnik angepafst und bedienen 

sich statt des Tiegelgufsstahlś anderer Stahlsorten, 

besonders des Martinstahls, den iibrigens auch 

die Franzosen nehmen.

Es ist eine recht bezeichnende Erscheinung, 

dafs in allen Landern die Leistungen der dort 

erzeugten Geschiitze mit denen der Kruppschen 

Fabrik in Vergleich gestellt werden, lelztere 

dienen demnach ais Mafsstab fiir die eigenen 

Leistungen. Es ist deshalb gewifs von allgemeinem 

lnteresse, den Entwicklungsgang der Kruppschen 

Kanonen in ihren Leistungen zu verfolgen. W ir 

wahlen hierzu das 24 - cm - Kaliber, an welches 

sich im Jahre 1868 bei dem Panzerschiefsversuch 

die schwere Krisis knupfte. Die 152,5 kg 

schwere 24-cm-Granate erhielt damals durch

21 kg preufsischen Geschiitzpulvers 344,5 m 

und durch 22,5 kg 351 m Anfangsgeschwindig

keit oder rund 978 mt lebendige Kraft. Das 

Geschiitzrohr wog 14 650 kg. Im December 

1878 erhielt die 136 kg schwere Granate aus 

der 18000 kg wiegenden 24-cm-Kanone L/25 

durch 75 kg prismalischen Pulvers C/68 600 m 

Anfangsgeschwindigkeit oder 2540 mt lebendige 

Kraft. Sechs Jahre spater, Ende des Jahres 

1884, schofs die24-cm-KanoneL/30 von 19 000 kg 

Rohrgewicht eine 215 kg schwere Granate mit 

ir.i3

72 kg braunen prismatischen Pulvers und ertheilte 

ihr 549 m Anfangsgeschwindigkeit oder 3303 mt 

lebendige Kraft. Abermals 6 Jahre spater, im 

October 1890, wurde aus der 24-cm-Kanone 

L/40 von 31000 kg Rohrgewicht die 215 kg 

schwere Granate mit 42 kg Wiirfelpulver C/89 

geschossen und derselben eine Anfangsgeschwin

digkeit von 698 m oder eine lebendige Kraft 

von 5339 mt ertheilt. Das Geschiitz desselben 

Kalibers, dessen Geschofs im Fruhjahr 1868 

auf 470 ni Entfernung wirkungslos gegen einen 

Panzer von 203 mm Dicke blieb, wiirde heute 

imstande sein, nahe der Miindung eine schmied- 

eiserne Platte von 892 mm Dicke zu durch- 

schiefsen. Die lebendige Kraft dieses Geschiitzes 

ist auf das 5,7 fache gestiegen. In ' gleichem 

Mafse ist aber auch die Arbeitskraft anderer 

Geschiitze gewachsen.

Wie das Auftreten der schnellfahrenden Tor- 

pedoboote in den Kriegsflotten die Einfiihrung 

der Revolverkanonen in die Marinę veranlafste, 

so haben die schnellfahrenden Kreuzer zu ihrer 

Abwehr die Schnellfeuerkanonen hervorgerufen. 

SchifTe der grofsen Fahrgeschwindigkeit von 17 

bis 22 Knoten, das sind 9 bis 11 m in der Secunde 

oder 525 bis 680 m in der Minutę, mit den alten 

Geschiitzen, die giinstigsten Falles in der Minutę

2 Schiisse abgeben konnen, bekampfen zu wollen, 

wiirde wenig Aussicht auf Erfolg versprechen. - 

Diese Aussicht ist bei entgegenkommenden Gursen 

am geringsten, weil dann die Annaherung das 

Doppelte der obigen Zahlen betriigt. Die Mog- 

lichkeit des Schnel l feuerns beruht auf der des 

Schnel l l adens und diese auf der Anwendung von 

Metallkartuschen, welche die Abdichtung des 

Seelenbodens an der Beruhrungsflache vom Ver- 

schlufs und Geschiitzrohr bewirken und deshalb 

eine wesentliche Vereinfachung des Verschlusses 

und seiner Handhabung zulassen. Die Yerschlusse 

haben auch die Einrichtung, dafs im Augenblick ihrer 

beendeten Schliefsbewegung das Abfeuern selbst- 

tliatig erfolgt. Eine weitere Vereinfachung ist 

die Verbindung von Geschofs und Kartusche wie 

bei der Gewehrpatrone. Die Nutzbarmachung dieser 

technischen Einrichtungen des Geschiitzrohres hat 

aber das ganzliche Aufheben oder das Beschranken 

des Riicklaufs beim Schiefsen auf ein die Be- 

dienung nicht mehr hinderndes Mafs zur Voraus- 

setzung. Die Laffeten sind deshalb mil liydrau- 

lischen oder Federbremsen versehen, welche den 

Rucklauf auf 1 bis 1^2 Kaliber Lange beschranken 

und das Geschiitz sofort in die Feuerstellung wieder 

vordriicken. So ist bei den Schnellladekanonen 

kleinen Kalibers bis zu etwa 5,3 cm Kaliber eine 

Feuerschnelligkeit bis zu 40 Schufs in der Minutę 

erreichbar. Die taklische Verwerthung des Schnell- 

feuers wurde aber erst durch die Verwendung 

rauchfreien Pulvers ermoglicht, denn die An- 

sammlung von Pulverdampf beim alten Schwarz- 

pulver machte, besonders bei Windstille, bald

4
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jedes Zieleń unmoglich. Heute sind die Schnell- 

feuerkanonen das eigentliche Kreuzergeschiitz. 

Nachdem aber auch die Schiffe mit Panzers^chutz 

in die Reihe der schnellfahrenden einlraten und 

heute die Panzerschlachtschiffe eine Fahrgeschwin- 

digkeit bis zu 18 Knoten entwickeln, war es 

nothwendig, das Kaliber der Schnellfeuerkanonen 

nicht nur moglichst hoch hinauf zu rucken, 

sondern auch ihren Geschossen eine Durchschlags- 

kraft zu ertheilen, so grofs, ais die Geschiitz- 

technik sie irgend erreichen lafst. So sind wir 

heute bis zur Kruppschen Schnellladekanone 

von 16 cm Seelenweite gekommen; Armstrong, 

Hotchkifs, Canet u. A. sind, utisers Wissens, 

iiber 15 cm noch nicht hinausgegangen.- Diese 

Kanonen 'haben 40 bis 45 Kaliber Rohrliinge; 

Gruson hat sogar eine 5,7-cm-Schnellladekanone 

von 70 und Canet neuerdings von 80 Kaliber 

Lange gebaut und mit letzterer 1000 m Anfangs

geschwindigkeit erzielt. Auch hierin war Krupp 

langst vorangegangen. Bei dem grofsen Schiefs- 

versuch im August 1879 wurde mit einer 50 

Kaliber langen 8,7-cm-Kanone in Schiffslaffete 

ohne Riicklauf geschossen; die 6,8 kg schwere 

Granate erhielt 640 m Anfangsgeschwindigkeit. 

Damals stand noch nicht das braune, geschweige 

denn das rauchlose Pulver zur Verfiigung. Zum 

Yergleich sei erwahnt, dafs die 7 kg schwere 

Granate der deutschen schweren Feldkanone C/73 

(8,8 cm Kaliber) 444 m Anfangsgeschwindig

keit hat.

Mit der Rohrlange sind auch die Rohrge- 

wichte entsprechend in die Hohe gegangen. Die 

Kruppsche 16 -cm-Schnellladekanone L/35 wiegt 

4750, die 15 cm L/40 4420 kg, Armstrongs

15-cm-Schnellfeuerkanone L/40 6000 kg. Krupps

16-cm-Granate hat mit ihren 1266 mt leben- 

diger Kraft ein Durchschlagsvermogen von 48,4 cm 

Schmiedeisen, die 15 • cm-Granate yon 47 cm, 

selbst die 10,5 cm Schnellladekanone L/35 kann

30,8 cm dicke schmiedeiserne Platten bei senk- 

rechtem Auftreffen durchschlagen. Wahrend man 

friiher die 17-cm-Kanone ais das kleinste Panzer- 

geschutz zu betrachten pflegte, ist diese Grenze 

nach und nach sehr viel tiefer heruntergegangen. 

Heute besitzt schon die 10,5 - cm-Kanone eine 

achtbare Panzerwirkung, welche gegen die ge- 

panzerten Decksaufbauten der Schlachtschiffe 

schon mit gutem Erfolg zur Geltung kommt.

Wenn wir an die Entwicklung der 2 4 -cm- 

Kanone erinnern und daraus den zutreffenden 

Schlufs ziehen, dafs die Geschofswirkung aller 

Kaliber entsprechend gesteigert wurde, so ist 

damit auch die Erklarung fiir die sich gegen- 

wartig vollziehende Wandlung in der Schiffs- 

armirung gefunden. Die im vorigen Jahrzehnt 

fertig gewordenen grofsen Schlachtschiffe Italiens 

und Englands tragen in ihren Panzerthiirmen 

Geschutzkolosse von 100 bis 110 t Rohrgewicht 

und 43 bis 45 cm Kaliber. Man war damals

der Ansicht, dafs die Gefechtskraft der Geschiitze 

mit ihrem Kaliber wachst und dafs letzteres nie 

zu grofs sein konne, um auch kiinftig noch 

starkere Panzerwande mit Erfolg bekampfen zu 

konnen. Seit einigen Jahren dagegen verlangt 

die Marinę fiir die Hauptarmirung der Schlacht

schiffe ein Heruntergehen auf das zulassig kleinste 

Kaliber und zwar sowohl aus Griinden der leich- 

teren Bedienung und geringeren Belastung des 

Schiffes, ais auch hinsichtlich der so bedeutend 

gesteigerten Arbeitsleistung 'der Geschiitze. In 

England und Frankreich halt man das 34-cm- 

Kaliber heute fiir das zulassig grófste, und die 

neuen deutschen Panzerschlachtschiffe erhalten 

Kruppsche 28 - cm-Kanonen ais Hauptgeschiilze 

und glaubt man damit auszureichen. Die ganze 

Nebenarmirung setzt sich dann aus Schnellladc- 

kanonen verschiedener Kaliber zusammen. Die 

Kreuzer, aber erhalten eine Armirung, die aus- 

schliefslich aus Schnellladekanonen von 4,7 cm 

Kaliber an aufwarts besteht! Nur die grofsen 

geschiitzten Kreuzer, die den Uebergang zu den 

Panzerschiffen bilden, fiihren in ihren Thiirmen auch 

grofse Kanonen bis zu 24 oder 27 cm Kaliber.

Wahrend in der Schiffs- oder Kiistenartillerie 

die Geschiitzróhre nach und nach immer langer 

wurden, um immer grofsere Durchsclilagskraft 

der Geschosse zu erlangen, hat. sich in der 

Festungs- und Belagerungsartillerie die entgegen- 

gesetzte Wandlung vollzogen. Um den Feind 

hinter und unter Deckungen zu treffen, wie sie 

die Festungen bisher boten und bei Belagerungen 

Gebrauch waren, ist es zweckmafsiger, das Ge- 

schofs von oben her einfallen zu lassen, ais die 

deckende Brustwehr oder Mauer von vorn zu 

treffen. Man kommt eher zum Ziel, die Spreng- 

kraft ais die lebendige Kraft der Geschosse wirken 

zu lassen. Dazu eignen sich nicht lange, sondern 

kurze Rohre. Dem entsprechen die Haubitzen 

von 10 bis 12 und die Mórser von 6 bis 8 

Kaliber Rolulange. Die Kruppsche Fabrik fertigt 

dieselben, wie sich von selbst versteht, aus Gufs- 

stahl und zwar ais Mantel- oder ais Mantelring- 

rohre. Die Entwicklung dieser Geschiitzarten 

fand weniger technische Schwierigkeiten in der 

Rohr-, ais in der Laffetenconstruction zu iiber- 

winden, da die Gebrauchsweise dieser Geschiitze 

Hohenrichtungen von 0 bis 60 und 75° verlangt. 

Die Drallfrage erforderte allerdings eine besondere 

Behandlung. Um grofse Spiengladungen auf- 

nehmen zu konnen, empfehlen sich lange und 

diinnwandige Geschosse. Die mit brisanten Spreng- 

stoffen gefiillten Morsergranaten, von denen man 

ein Maximum an Sprengwirkung fordert, sind 

deshalb 5 bis 6 Kaliber lang und aus Stahl ge- 

ferligt. Um nun aber der Liingenachse dieser 

Geschosse die erforderliche Richtungsfestigkeit 

im Fluge bei der geringen Anfangsgeschwindigkeit 

zu sichern, mufste der Drall eine viel grofsere 

Steigung, ais bei Kanonen erhalten,
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Die aufserordentliche Wirksamkeit des „Steil- 

feuers“ (so wird das Schiefsen aus Morsem und 

Haubitzen gegenuber dem „Flachfeuer" aus 

Kanonen mit grofser Anfangsgeschwindigkeit nach 

der Gestalt ihrer Geschofsbahn genannt) wurde 

von epochemachendem Einflufs auf die Taktik des 

Feslungskrieges. Die vernichtende Wirkung seiner 

Sprenggeschosse —  wie wir kurz die mit bri- 

santen Sprengstoffen gefullten Granaten nennen 

wollen —  gegen die in der bisher iiblichen Weise, 

ohne Schutz von oben, auf den Festungswallen 

aufgestellten Geschutze, mufste mit Recht die 

Ansicht hervorrufen, dafs in Zukunft solche 

Geschiitzaufstellungen bei der Vertheidigung von 

Festungen unhaltbar sein werden. Eine nach- 

haltige Vertheidigung wird den Panzerschutz in 

weitgehendstem Mafse kunftig nicht mehr ent- 

behren konnen; auch der Belagerer wird sich 

desselben bedienen mussen. Die Brustwehren 

oder Escarpen der Festungen mit Eisen bekleiden 

zu wollen, wie noch vor wenigen Jahren vor- 

geschlagen worden, wiirde dem Steilfeuer gegen

uber vollig nutzlos sein. Selbst das Aufstellen 

von Panzerthiirmen auf den Wallen der heutigen 

Forts halten Viele fiir unzweckmafsig. Bisher 

war man der Ansicht, dafs es vortheilhaft sei, 

den Forts eine solche Lage zu ertheilen, dafs sie 

das Yorgelande frei ubersehen und mit ihren 

Geschiitzen beherrschen konnen. Aus diesem 

Grunde legte man sie gem auf Anhohen, oder 

iiob sie doch moglichst hoch aus dem Boden 

heraus. Infolgedessen bieten sie auch dem 

Feinde ein weithin sichtbares und von den Be- 

lagerungsgeschiitzen kaum zu fehlendes Ziel. 

Wenn nun auch dieAnsichten dariiber kaum mehr 

auseinandergehen, dafs den kiinftigen Festungen 

die ausgedehnteste Yerwendung des Panzers zu 

Grunde gelegt werden mufs, so haben sich 

doch die Meinungen iiber die Art der Yerwen

dung noch keinesweg.s vereinigen lassen. In den 

Panzerthiirmen des Grusonwerks ist indessen 

eine Form gefunden, die sich heute allgemeiner 

Anerkennung erfreut, auch in Frankreich nach- 

geahmt wurde und wahrscheinlich die Grundform 

bilden wird, aus der sich das Panzerwesen der 

Zukunft entwickelt. In ihnen kommen Geschutze 

zur Verwendung, die der Einrichtung des Panzer- 

thurmes angepafst sind und meist keinen Riick- 

lauf haben.

W ir haben hiermit ein Gebiet betreten, auf 

welchem Trutz- und Schutzwaflen, Geschiitz und 

Panzer so innig miteinander verwachsen sind, 

dafs sie gleichsam ein organisches Ganzes bilden. 

Wir werden ihnen bei unseren Betrachtungen iiber 

Panzer wieder begegnen, dessen erfolgreiche Be- 

kampfung wir wahrscheinlich nicht von den 

Kanonen, sondern vom Steilfeuer der Haubitzen 

und Morser zu erwarten haben werden.

Auch in der Kiistenvertheidigung finden Morser 

und Haubitzen seit einigen Jahren steigende Yer

wendung. Je mehr die Panzerbekleidung der 

Schiffswande an Widerstandsfahigkeit zunahm 

und die Schiffsbautechnik durch Anwendung des 

Zellenbaues und der wasserdichten Abtheilungen 

die Wirkung treffender Geschosse und Torpedos 

zu beschranken verstand, um so mehr wurde es 

nothwendig, den Angriff auch gegen die Schiffsdecks, 

insbesondere gegen das Panzerdeck zu richten, 

unter welchem die vitalen Theile des Schiffes, 

Maschinen, Kessel u. s. w., gegen die Geschosse 

der Flachbahnkanonen geschutzt sind. Denn 

wenn es gelingt, das Panzerdeck im Steilfeuer 

zu durchschlagen, so ist von der gewaltigen 

Sprengladung dieser Geschosse auch eine ent- 

spi-echende Wirkung zu erwarten, die unter Um- 

standen wohl die Vernichtung des Schiffes zur 

Folgę haben kann. Schiefsversuche haben nun 

gezeigl, dafs gegen die Panzerdecks nur Stahl- 

geschosse von mindestens 24 cm Kaliber hin- 

reicliende Durchschlagskraft besitzen. Man glaubt 

ferner, dafs bei der grofsen Tragweite der SchilTs- 

kanonen auch von den Steilfeuergeschutzen eine 

Tragweite von 8 bis 10 km verlangt werden 

mufs. Aus diesem Grunde hat man in der Neu- 

zeit den Haubitzen vor den Morsem in der 

Kiistenvertheidigung den Vorzug gegeben, was 

indessen nicht ausschliefst, das dasselbe Geschiitz 

hier „Morser" genannt wird, was anderwarts 

„Haubitze" heifst. Die Kruppsche Fabrik fertigt 

eine 28-cm-Haubitze L/12, dereń 216-kg-Granate 

bei 45° Erhohung 10 km Schufsweite erreicht, 

zu welcher sie eine Flugzeit von 47,6 Secunden 

gebraucht. Die Stahlgranate durchschlagt auf 

alle Entfernungen die heute gebrauchlichen Panzer

decks. (Jm aber auch gegen die starkeren oder 

widerstandsfahigeren Panzerdecks der Zukunft 

nicht ohne Erfolg zu bleiben, ist man in den 

meisten Landem schon bis zu 30,5 cm Kaliber 

fiir KiistenmSrser hinaufgegangen. Das Bedenk- 

. liche bei diesen Geschiitzen ist nur die geringe 

Wahrscheinlichkeit des Treffens; denn bei aller 

Treffsicherheit des Geschiitzes selbst hat es doch 

bei der langen Flugzeit der Geschosse seine 

begreifliche Schwierigkeit, ein Schiff in Fahrt zu 

treffen, zumal wenn dessen Curs die Schufsrich- 

tung unter rechtem Winkel kreuzt. Das sind 

indefs taktische Schwierigkeiten, mit denen die 

Truppe sich abfinden mufs und bis zu einem ge- 

wissen Grade auch abfinden wird. Der zu erwar- 

tende Erfolg eines treffenden Schusses ist eben so 

grofs, dafs solche Schwierigkeiten in Kauf genommen 

werden mussen. Man wird es iiber kurz oder lang 

selbst ernstlich erwagen, die Morser auch an Bord 

der SchifTe zu nehmen. Dann wird der Wettstreit 

zwischen Geschiitz und Panzer wieder neueNahrung 

erhalten und vielleicht auch neue Wege einschlagen.
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Die Coalition der Arbeitgeber.

Yon H. A. Bueck-Berlin.

Meinen Artikel „Professor Schmoller iiber 

englische ArbeiterYerhaltnisse'' in Heft Nr. 23 

(Jahrgang 1892) dieser Zeitschrift schlofs ich 

mit der Bemerkung, dafs mit der Ausnutzung 

des Goalitionsrechtes seitens der Unternehmer 

und Arbeitgeber in England bereits greifbare 

Erfolge erzielt worden sind und dafs nunmehr 

daselbst eine Bewegung im Gange ist, welche 

geeignet erscheint, den Uebermuth der Arbeiter- 

organisationen zu ziigeln. Hieriiber nahere Mit- 

theilungen zu machen, ist der Zweck der 

folgenden Zeilen.

Dem siegreicli durchgefiihrten Ausstande der 

Dockarbeiter in London folgte mit rasender 

Schnelligkeit die Organisation aller irgendwie in 

den Docks und im Schiffsgewerbe thatigen Arbeiter 

iiber ganz England. Diese neuen trade unions 

der „Ungelernten“, welche fast ausnahmslos unter 

dem Einflufs iiberzeugter Socialdemokraten stehen, 

gingen in beispielloser Weise angreifend gegen 

die Arbeitgeber vor. Zahlreiche muthwillig 

herbeigefiihrteStreiks, durch welche vieleTausende 

andere Arbeiter in Mitleidenschaft gezogen wurden, 

stijrten das in England so bedeutende Schiffs

gewerbe in empfindlicher Weise und bedrohten 

es mit ganzlichem Ruin. In den meisten dieser 

Falle handelte es sich um das Verlangen, dafs 

keine der Union nicht angehorigen Arbeiter be- 

schaftigt werden sollten, oder um Weigerung, 

mit solchen zusammen zu arbeiten. Die englische 

Regierung zeigte eine ahnliche Schwache, wie 

sie jetzt bei den franzSsischen Machthabern zur 

Schau gelragen wurde; diejenigen Arbeiter, welche, 

vielleicht von der aufsersten Noth getrieben, 

bereit waren, die muthwillig von den Unionisten 

verlassenen Platze einzunehmen, wurden gegen 

die Gewaltacfe dieser gar nicht oder nur un- 

geniigend geschiitzt. So wurde die Freiheit des 

Arbeitsvertrages zwischen Arbeitgeber und Arbeiter 

beiseite geschoben und der Wille der trade 

unions bezw. ihrer agitatorischen Fuhrer fiir den 

Arbeitgeber entscheidend.

Um diesem unertraglicben Zustande ein Ende 

zu machen, vereinigten sich die Unternehmer 

und Arbeitgeber im Schiffsgewerbe in ganz England 

nicht zum Angriff gegen die Unions oder zur 

Sprengung derselben, sondern um der Freiheit 

der Arbeit wieder zu ihrem Rechte zu yerhelfen. 

Die Shipping Federation eroffnete Bureaus fiir 

die Einzeiclmung von solchen Leuten, die, ganz 

gleich ob Unionisten oder nicht, sich in gleicher 

Weise bereit erklarten, mit Unionisten oder

Nichtunionisten friedlich zusammen zu arbeiten. 

Die Eingezeichneten wurden bei der Ertheilung 

von Arbeit in erster Linie berucksichtigt. Um 

die Bereitwilligkeit zur Uebernahme dieser, den 

Frieden zwischen Arbeit und Kapitał begiinsti- 

genden Bedingungen zu fórdern, garantirle die 

Federation auf ihre Kosten jedem von ihr auf 

einem ihrer Schiffe Angestellten eine nicht un- 

erhebliche Versicherung gegen die Folgen von 

Verungliickung.

Das Yorgehen der Shipping Federation war 

vom besten Erfolge gekront; die anmafsende 

Absicht der im Londoner United Labour Gouncil 

vereinigten Dockarbeiter, See- und Feuerleute, 

den Betrieb des englischen Schiffsgewerbes unter 

die eigene Controle zu stellen, ist ganzlich ge- 

scheitert.

Dieses von den Arbeitgebern im Schiffsgewerbe 

gegebene Beispiel hat gewirkt; die fortgesetzte 

Stórung der gewerblichen Thiitigkeit durch die, 

von dem Unverstand oder dem Muthwillen der 

organisirten Arbeiter angezettelten Streiks haben 

den Plan gezeiligt, jene Yereinigung auch auf 

andere Gewerbe zu iibertragen.

Ueber diesen grofsartigen, so aufserordentlich 

zeitgemafsen Plan berichtet c}ie , Times" vom

1. November 1892 unter der Ueberschrift 

„ B r i t i s c h e  A r b e i t s b o r s e " .  Ich gebe den 

wesentlichen Inhalt dieses Berichtes wie folgt 

wieder:

„Vor einigen Monaten fanden zwischen einer 

grófseren Anzahl von Arbeitgebern in England 

Berathungen daruber statt, ob nicht ein praktisches 

und wirkungsvolles Verfahren ausfindig gemacht 

werden konne, um die Beziehungen zwischen 

Kapitał und Arbeit auf einen besseren Fufs zu 

bringen. Das Resultat dieser Berathungen und 

weiterer Besprechungen bildete ein Beschlufs, 

wenn moglich eine „britische Arbeitsbórse“ zu 

griinden. Dieselbe sollte von politischen Ten- 

denzen, wie sie ahnlichen auf dem Continente 

bestehenden Institutionen anhaften, frei sein und 

derart geleitet werden, dafs sie in ihrer Wirk- 

samkeit den speciellen Anforderungen der gegen- 

wartigen Verhaltnisse ausreichend Rechnung zu 

tragen vermag.

Ihren Ausgang nahm diese Bewegung von 

der Ueberzeugung, dafs die Unternehmer dem 

Beispiel der Arbeiter, die sich zusammenschliefsen, 

folgen miissen und dafs sie insbesondere sich 

schSrfer gegen jene Richtung des neuen Unionis- 

mus wenden mussen, die ais Hauptgrundsatz
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aufstellt, dafs ein Unternehmer nur unirte Arbeiter 

beschaftigen diirfe. Die Unternehmer sind einer

seits mehr und mehr von der Gewalt der 

unionistischen Fiihrer abhangig geworden, so 

dafs sie bald aufgehort haben werden, Herren 

in ihren eigenen Geschaften zu sein, andererseits 

haben sie erfahren mussen, dafs nur zu haufig 

aus den geringfiigigsten Grunden zu Streiks ge- 

schritten wird, welche die Geschaftsthatigkeit in 

bedenklicher Weise unterbrechen und zuweilen 

dahin fiihren, dafs die Gewerbthaligkeit von 

einem District zum andern oder sogar vom In- 

lande nach dem Auslande gedrangt wird. Die 

Kapitalislen, so heifst es, sind unter diesen Ver- 

haltnissen sehr wenig geneigl, ihr Geld in gewerb- 

lichen Unternelimungen anzulegen, und dies ist 

mit der Grund fiir die derzeitige rucklaufige Be

wegung und eine der yerschiedenen Ursachen 

des Umstandes, dafs gegenwartig so viele Arbeiter 

unbeschaftigt sind.

Eine Besserung dieser Zustande wird erwartet 

von der Durchfiihrung der Freiheit des Arbeits- 

vertrags — free contract. Insbesondere haben 

die Erfolge, welche durch die Festhaltung dieses 

Grundsatzes seitens der Fóderation der Schiffs- 

eigner erzielt wurden, viele Unternehmer und 

auch Unternehmervereinigungen anderer Induslrie- 

zweige veranlafst, einen Zusammenschlufs mit 

jener Fóderation zu versuchen. Da aber die 

Fóderation der Schiffseigner speciell die Ver- 

tretung der Schiffahrtsinteressen bezweckt, so 

konnte sie Vertreter anderer Interessen in ihre 

Vereinigung selbst nicht aufnehrnen; sie hat sich 

aber bereit erklart, das von ihr angenommene 

System der Registrirung unabhangiger Arbeiter 

zu einer derartigen Ausdehnung zu bringen, dafs, 

in gesonderter Organisation, entweder alle Arbeit- 

geber des Landes oder doch alle diejenigen ein- 

bezogen werden, welche die Vortheile jenes 

Systems sich zu nutze zu machen wiinschen. 

Mit der Fóderation der Schiffseigner in Verbin- 

dung stehen bereits Bureaus in London, Liverpool, 

Plymouth und Dublin, die den Grundsatz freier 

Arbeit fiir die Dockarbeiter zur Durchfiihrung 

bringen sollen. Aufserdem sind 30 gesonderte 

Bureaus fiir Seeleute in den genannten und 

anderen Hafen des Vereinigten Kónigreichs er- 

richtet. Die Hauptaufgabe solcher Bureaus bildet 

die Eintragung von Arbeitern, welche bereit sind, 

sowohl mit unirten ais mit nichtunirten Kameraden 

in Eintracht thatig zu sein. Demgemafs wird 

auch dem Engagement von unionistischen Arbeitern 

keinerlei Hindernifs bereitet. Die Zahl der unio

nistischen Arbeiter soli in der That ungefahr 

50 $  von den bereits in die Listen eingetragenen 

ausmachen.

Weiter sind in den Bureaus zu London und 

Liverpool die Veranstaltungen so getroffen, dafs, 

wenn in irgend einem Theil des Landes ein Strejk 

ausbricht, Arbeiterabtheilungen, die mit allen

nóthigen Gerathen, auch Betten und Kiichen- 

einrichtungen, versehen sind, mit derselben 

Schneliigkeit wie ein Regiment Soldaten nach 

dort geschickt werden kónnen. Die Streiks von 

Seeleuten werden local erledigt. Auf diese Weise 

ist eine grofse Anzahl von Streitigkeiten im 

Schiffahrtsgewerbe zu einem gedeihlichen Austrag 

gebracht, andere sind im Keime erstickl schon 

durch die Kenntnifs davon, welche Mafsregeln 

die Unternehmer zu ergreifen in der Lage sind, 

so dafs im allgemeinen die Verhaltnisse im 

Schiffahrtsgewerbe jetzt auf einem viel befriedigen- 

deren Standpunkte stehen ais seit Jahren.

Bei der Annahme jenes Verfahrens fur eine 

britische Arbeitsbórse wiirde zunachst in jedem 

der hauptsachlichslen Schiffahrtsdistricle des Ver- 

einigten Kónigreichs ein Bureau errichtet werden, 

da ja die gesammten Begistrirbureaus der Yer- 

einigung der Schiffseigner —  die sich von South- 

hampton bis Kirkwall und von der Themse bis 

zu der Liffey erstrecken — nutzbar gemacht 

werden konnten, sammt den Organisationen, die 

bereits mit ihnen in Verbindung stehen. Die 

Zweigbureaus wiirden mit dem Centralbureau, 

der Arbeitsbórse in London, wo der Hauptsitz 

geschaffen werden miifste, in steter Verbir,dung 

sein. Eine der hauptsachlichsten Aufgaben wurde 

dann in der Sammlung von Informationen iiber 

Arbeitsverhaltnisse aus allen Theilen des Landes 

bestehen, und weiter in der óffentlichen Bekannt- 

machiing der Leute, welche Arbeit suchen, sowie 

von Zahl und Art der Arbeiter, welche von den 

Arbeitgebern irgendwo benóthigt werden; auch 

miisse angegeben werden, wo zu einer gegebenen 

Zeit reichlich Arbeilsgelegenheit vorlianden ist. 

Auf diese Weise wurden Arbeitgeber, wrelche 

Arbeiter benóthigen, diese leicht zu erhalten ver- 

mógen, und die Arbeiter andererseits wiirden 

wissen, wohin sie zu gehen hatten, .um am 

leichtesten Beschaftigung zu erlangen, so dafs 

ihnen fruchtlose Reisen erspart bleiben. Die Grund- 

lage und Voraussetzung fiir all dieses wiirde 

natiirlich sein das unentwegte Festhalten an dem 

Grundsatze der Freiheit des Arbeitsvertrages; 

Streitfragen, wie Unionismus oder Nichtunionismus 

waren sowohl auf seiten der Arbeitgeber ais 

auf seiten der Arbeiter vóllig aus dem Spiele 

zu lassen. Im Falle eines Streiks wiirde es 

jedem der Fóderation angehórigen Arbeitgeber 

moglich sein, der Arbeitsbórse Nachricht zu 

geben und so viel Arbeiter ais er braucht zu 

verlangen, damit die im Stich gelassenen Platze 

besetzt werden. Die Hauptleiter in London 

wiirden sich dann mit den Zweigbureaus in Yer- 

bindung setzen und, wenn nóthig, aus dem ganzen 

Lande die Hiilfskrafte der Unbeschaftigten heran- 

ziehen kónnen; zugleich wurden die Hauptleiter 

alles Nóthige fur die Ueberfiihrung der Leute 

nach dem Orle des Bedarfs und fiir dereń Ver- 

sorgung und Schutz zu treffen haben. Alles
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konnte derartig organisirt werden, dafs die Streiks 

der Zukunft in eine vollig neue Phase eintreten. 

Auch ist anzunehmen, dafs, wenn die Befur- 

worter der scharferen Tonart des Tradeunionis- 

mus dic Gesammtheit der Machtmittel, die gegen 

sie entfaltet werden konnen, begreifen, sie viel 

weniger leicht ais jetzt bei der Hand sein werden, 

zu extremen Mafsregeln zu rathen. So konnte 

der gewerblichen und Handelsthatigkeit des Landes 

grófsere Stabilitat verliehen werden, und die 

Kapitalisten diirften wieder mehr Neigung zeigen, ■ 

ihr Geld lieber in heimischen ais in auslandischen i 
Unternelimungen anzulegen. Derartige Veran- 

staltungen wiirden auch wesentlich mehr dazu 

bei t ragendie Frage der „Unbeschaftigtena zu j  

losen, ais Unterstutzungsfonds oder Beschaftigung 

von Arbeitern mit offentlichen Arbeiten' auf offent- ! 

liche Kosten und dergleichen mehr.

Nach dem Piane, wie er entworien ist, sollen 

die Unkosten der Hauptleitung der Arbeitsbórse | 

und ihrer Zweigabtheilungen von den vereinigten ] 

Arbeitgebern getragen werden, also von der Ver- i 

einigung der Schiffseigner und den verschiedenen : 

Personen, Corporationen, Gesellschaflen u. s. w., i  

die sich zu dem gedachten Zwecke zusammen- i 

geschlossen haben. Das Eintrittsgeld und die | 

Jahresbeitrage w&ren zu bemessen nach festen, i 

auf der Masse der Production oder dem investirten 

Kapitał beruhenden Satzen. Die Arbeitsborse 

wurde unter der Gontrole eines von den Mit- 

gliedern gewiihlten Ausschusses stehen und dieser 

Ausschufs wiirde u. a. die Hohe der Jahres

beitrage festzusetzen und auch die Personen, 

denen, und die Zeitpunkte, zu welchen freie, 

Arbeit durch die Arbeitsborse gewahrt werden 

soli, zu bestimmen haben. Die localen An- 

gelegenheilen wiirden durch locale Ausschiisse 

zu regeln sein. Von den Arbeitern, welche sich 

ais Beschaftigungssuchende einschreiben lassen, 

soli kein Beitrag erhoben werden; die einzige 

Bedingung, welche ihnen aufzuerlegen ware, 

wiirde sein: absolute Freiheit des Arbeitsvertrages 

bei allen Abmachungen zwischen Unternehmer 

und Arbeiter. Um diese zu sichern, wiirde der, 

die Arbeitsborse leitende Ausschufs allen, durcli 

seine Bureaus aufgenommenen Arbeitern, gleich- 

mafsigen Schutz garantiren.

Sehr wohl moglich ist auch, dafs der Wohl- 

thatigkeitsfonds, welcher durch die Yereinigung

der Schiffseigner gegriindet ist und aus dem 

gewisse feste Summen beim Tode oder bei der 

i VerleUung von Seeleuten, die auf einem der 

ihr zugehorigen Schiffe arbeiten, gezahlt werden, 

i  auf alle durch die Arbeitsborse engagirten Ar

beiter ausgedehnt wird, indefs ist iiber diesen 

] Punkt noch keine bestimmte Entscheidung ge- 

| troffen. Andererseits liegt nicht die entfernteste 

Absicht vor, die neue Organisation ais Mittel, 

die Lohne herabzudriicken, zu yerwenden; hiermit 

will die Ffideration nichts zu thun haben. Die 

Arbeitsborse wiir.de mit den ungelernten Arbeitern 

den Anfang machen, wenn nothwendig aber auch 

ihre Thatigkeit auf die gelernten Arbeiter aus- 

dehnen. Es ist auch vorgeschlagen, mit der 

Arbeitsborse eine Abtheilung fiir Lehrthatigkeit 

zu verbinden und die grundlegenden volkswirth- 

schaftlichen Lehren unter den arbeitenden Klassen 

zu verbreit'en.

Was die Grofse der geplanten Organisation 

betrifft, so ist zu bemerken, dafs allein die Yer

einigung der Schiffseigner ein Kapitał von minde- 

stens 100 Millionen Pfd. Sterl. reprasentirt. Da 

viele der grofsen Arbeitgebervereinigungen sowohl 

in London ais auch im Lande sich warm fiir 

die Sache interessiren, so ist kaum zweifelhaft, 

dafs jetzt eine der grtifsten Kapitalisten-Vereini- 

gungen zustande kommt, welche die industrielle 

Welt jemals gesehen hat.“

Soweit die „Times“ Die Englander haben 

damach den einzigen moglichen Weg beschritten, 

auf denen den Arbeiterverbanden entgegengetreten 

werden kann. Von keiner Seite wird unser 

‘Wirthschaftsleben, unsere Gesellschaftsordnung 

und Cultur so ernstlich bedroht, wie von den Or- 

ganisationen der Arbeiter und den Ausschreitungen 

derselben. Da die Gesetzgebung versagen wird, 

wenn es gilt, hier Abhiilfe zu schaffen, so werden 

zur gegebenen Zeit, wenn die Noth am griifslen 

sein wird, auch die deutschen Unternehmer und 

Arbeitgeber sich vereinigen miissen. Dann wird 

ihnen der Sieg nicht fehlen, wie auch die eng- 

lisehe Shipping Federation auf der ganzen Linie 

gegen die Uebergriffe der neuen trade unions 

gesiegt hat. Yorliiufig aber wird die iibergrofse 

Mehrzabl der deutschen Arbeitgeber Alles zu 

vermeiden haben, was geeignet sein konnte, der 

Organisation der Arbeiter Yorschub zu leisten.
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Ist Erkaltung' ein Betriebsunfall?

Die nachfolgende Entscheidung des Reichs- 

versicherungsamtes vom 18. November 1892 

diirfte fiir die Fachgenossen von einem gewissen 

Interesse sein; wir geben daher die thatsach- 

lichen Verlialtnisse an Hand der Acten wie folgt 

wieder:

Der Maschinenmeister eines Siegerliinder 

grofsen Hochofenwerkes hatte am 24. Juni 1891 

an dem Gasfange eines zu dem Zwecke ge- 

dampften HochofensReparaturarbeiten ausznfiihren 

und befand sich nach spater erfolgter zeugen- 

eidlicher Aussage seiner Mitarbeiter einige Tage 

nachher noch angegriffen infolge Einathmens von 

Ilochofengasen, weshalb er die Hiilfe des Arztes 

beanspruchte, welcher Blutspucken constatirte. 

Am 27. desselben Monats lialf er beim Aus- 

wechseln einer Hochofenblasform und wurde 

dabei vollslandig durchnafst, blieb in durch- 

nafster Kleidung noch einige Stunden bei der 

Arbeit, mufste dann aber nach Hause gehen, 

wo er sich mit Schiittelfrost zu Belt legte; der 

zugezogene Arzt constatirte Lungenentziindung, 

an welcher der Erkrankte am 3. Juli 1891 ge- 

storben ist. Da weder die Erkrankung noch 

der Tod des Betreffenden ais die Folgę eines 

Betriebsunfalles angesehen wurden, so unterliefs 

das betreffende Hochofenwerk auch die sonst 

pflichtmafsige Anzeige bei der Section IX  der 

Rheinisch - westfalischen Berufsgenossenschaft.' 

Erst auf Veranlassung des Werkmeistervereins, 

welchem der Yerstorbene ais Mitglied angehort 

hatte, erfolgte die Anzeige durch Reclamation der 

zustandigen Ortspolizeibehorde bei der Section IX. 

Da sowohl der Vorstand des Hochofenwerkes 

wie der zur Sache befragte Vertrauensmann 

aussagten, dafs ein Betriebsunfall gar nicht vor- 

lage, und da nach arztlichem Gutachten der 

Verstorbene schon vorher langere Jahre an chro- 

nischem Lungenkatarrh gelitten hatte, so lehnte 

die Section IX einen Entschadigungsanspruch der 

Hinterbliebenen des Verstorbenen ab, da der 

Tod desselben keine Folgę eines Betriebsunfalles, 

sondern eines langere Jahre bestehenden chro- 

nischen Lungenkatarrhs sei. — Gegen diesen 

Bescheid legte die Wittwe des Verstorbenen Be- 

rufung beim zustandigen Schiedsgericht ein. Letz- 

teres hat nicht die Ueberzeugung gewinnen konnen, 

dafs irgend ein Unfall vorlage, der das Ableben 

des Verstorbenen verursacht hatte. Der Vorgang 

vom 24. Juni 1891 hatte nach den Acten einen 

Einflufs irgend welcher Art auf die Gesundheit ; 

und das Leben des Verstorbenen nicht geiibt; j 

der seit langeren Jahren Brustleidende, wieder- 

holt an Erkrankungen der Respirationsorgane j 

arztlich Behandelte, sei an Bluthusten erkrankt |

gewesen, habe arztliche Hiilfe angerufen, aber 

gleichwohl am 27. Juni noch gearbeitet. An 

diesem Tage sei er durch zustromendes Wasser 

durchnafst worden, ein Vorgang, der nach der 

Erfahrung, wie dem Schiedsgerichte bekannt, so 

oft vorkommt, dafs er vollig unbeachtet bleibt; 

die Arbeit am Feuer trocknet iiberdies die nafs- 

gewordene Kleidung sofort. Das Schiedsgericht 

lehnte demgemafs die Klage ab.

Im Mai 1892 legte nun die Wittwe des Ver- 

storbenen Berufung beim Reichsversicherungsamte 

ein, welches unter Aufhebung der schiedsrichter- 

lichen Entscheidung anerkannte, dafs der Tod 

mit dem Unfall vom 24. und 27. Juni 1891 in 

ursachlichem Zusammenhange stehe und den 

entschadigungsberechtigten Hinterbliebenen der 

gesetzliche Schadenersatz zu leisten sei. Das 

Recursgericht folgte dabei ganz dem Gutachten 

des Prof. Dr. Leyden zu Rerlin, welcher das am 

24. Juni erfolgte Einathmen von Hochofengasen 

ais eine pradisponirende Ursache und die am 

27. Juni erfolgte Durchnassung ais die Gelegen- 

heitsursache des Todes ansieht, dabei werden 

die friiheren LungenafTectionen (Katarrh und Blut

husten) nicht ais pradisponirende Ursache einer 

spateren Lungenentziindung angesehen. Das ge- 

nannte Gutachten lautet in seinem entscheidenden 

Theile wortlich folgendermafsen:

„Ais Ursache der Lungenentziindung unter- 
scheidet die medicinische Wissenschaft die pradis
ponirende und Gelegenheitsursache von der speci- 
fischen Ursache, ais welche ein die Entzundung 
erregender Keim (Bacillus oder Coccus) angesehen 
wird, ohne diesen kommt die EntzOnduitg nicht 
zustande; auf welche Weise derselbe in den Organis- 
mus gelangt, ist nicht mit Sicherheit zu yerfolgen. 
Es ist aber im hóchsten Grade wahrscheinlich, dafs 
diese Keime sehr yerbreitet sind und oft in einen 
menschlichen Organismus eindringen, ohne Lungen- 
entzundung zu erzeugen. Damit dieser Keim Ent- 
zundung erregt, mOssen den betreffenden Organismus 
erst noch andere Schadlichkeilen getroffen haben, 
welche wir ais die eigentlichen Gelegenheitsursachen 
bezeichnen. Unter diesen Gelegenheitsursachen 
spielen Erhitzung und Erkaltung die wesentlichste 
Rolle, und es ist nicht zu bestreiten, dafs eine so 
plfltzliche Erkrdtung wohl geeignet ist, Veranlassung 
zu einer Lunjrenentzundung zu geben. Dafs eine 
gleich starkę Erkaltung dfters ohne Folgen voruber- 
geht, ist kein genilgender Gegengrund, da eben die 
Gelegenheitsursache nur unter Umstanden, die sich 
nicht naher beweisen lassen, d. h. also nur in einer 
gewissen Anzahl von gleichen Fallen, die Krankheit 
hervorruft. Eine solche Erkaltung wird nun utn 
so eher schadliche, d. h. krankmachende, Folgen 
haben, wenn der Korper schon durch fruhere 
Schadlichkeiten angegriffen und geschwacht ist, und 
dadurch an Widerstandskraft verloren hat. Ais 
eine solche pradisponirende Schadlichkeit mufs der 
Unfall vom 24. Juni bezeichnet werden, die Ein- 
atlimung schadlicher Gase. Dafs solche besonders
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die Lunge angreifen und in derselben Gongestionen 
(Blutandrang) und Lungenkatarrh hervorrufen, ist 
ebenfalls wohl nicht zu bezweifeln; dafs es sich im 
vorliegenden Falle so verhalten hat, geht daraus 
hervor, dafs der Verstorbene nach dem Vorkommnifs 
vom 24. Juni erkrankt und wegen Bluthustens be- 
handelt worden ist. Was fruhere Lungenaffectionen 
betrifft, so geben dieselben nicht so haufig Ver- 
anlassung zu einer spateren Lungenentziindung, ais 
dies gewShnlich angenommen wird; vorangegangene 
Katarrhe und Bluthusten sind kaum ais Ursache 
einer spateren Lungenentziindung anzusehen, am 
wenigsten die sogenannte Brustkrankheit. Im vor- 
liegenden Falle sei nicht anzunehmen, dafs der 
VerstdH>ene vor dem 24. und 27. Juni brustleidend 
oder mit chronischem Lungenkatarrh in der Weise 
behaftet gewesen sei, dafs die tódliche Krankheit 
ais eine nicht ungewOhnliche Folgę der fruheren 
Lungenaffection betrachtet werden konnte. Aller
dings habe der Verstorbene Qfters Lungenaffection 
gehabt, was bei der Art seiner Arbeit nicht Ober- 
raschen konne, aber die angefuhrten Lungen
affectionen sind keine solche, welche eine besondere 
Disposition zur Lungenentziindung abgeben. Es ist 
demnach zu scnłiefsen, dafs der Verstorbene vor dem 
24. Juni gesund und arbeitsfahig gewesen, jedenfalls 
keine solche Lungenaffection dargeboten habe, aus 
der ohne besondere Schadlichkeiten eine Lungen- 
entzundung sich entwickeln konnte. Die am 24. Juni 
stattgehabte Gasvergiftung in Verbindung mit der 
Durchnassung und Erkaltung ani 27. Juni sind 
solche Schadlichkeiten, wie sie erfahrungsgemafs 
5fters und relativ leicht zu einer Lungenentziindung 
fiihren kónnen/

Das Gutachten schliefst damit ab , dafs der 

erfolgte Tod mit dem Betriebsunfall vom 27. Juni 

und mit dem voin 24. Juni in ursachlichem 

Zusammenhange stehe. Soweit der Thatbestand.

W ir móchten hierzu noch einige Bemerkungen 

machen. Im Schiedsgerichte zu Siegen safsen : 

ais Vorsilzender der Landrath des Kreises, welcher 

mit den praktischen Verhaltnissen der hiesigen 

Industrie in engster Fuhlung steht; ais Beisitzer 

fungirten einmal zwei Vertreter der Arbeitgeber, 

wovon der eine sogar ais zeitiger Vorgesetzter 

des verstorbenen Maschineńmeisters genaue Kennt

nifs des Vorganges sowie des Gesundheitszustandes 

seiner Beamten hatte, andererseits zwei Verlreter 

der Arbeitnehmer, denen ebenfalls genaue Kenntnifs 

der praktischen Verhaltnisse zugesprochen werden 

mufs. Dem gegeniiber safsen im Bichtercollegium 

des Beichsversicherungsamles der Director des- 

selben ais Vorsitzender, ferner ein Bevollmachtigter 

des Bundesraths (ein Wirklich Geheimer Rath) 

und dann ein Regierungsrath, ein Amtsgerichts- 

rath, ein Landgerichtsrath, ais Vertreter der Ge- 

nossenschafts-Vorstande ein Getreidehandler und 

ais Vertreter der Arbeiter ein Schlosser aus Berlin. 

W ir wissen nicht, ob die genannten Herren einen 

Ueberblick des Hochofenbetriebs haben, auffallend 

erscheint es uns aber, wenn in dem Collegium 

von Laien lediglich auf das Gutachten eines arzt- 

lichen Professors ein Urtheil gefallt wird. Wenn 

die Herren wufsten, dafs bei dem so alltaglichen 

Verfahren, wie das Auswechseln von Hochofen- 

formen, ein Durchnassen der betreffenden Arbeiter

gar nicht zu vermeiden ist und dafs die Hoch- 

ofenarbeiter gegen derartige Unfalle (wenn man 

sie so nennen darf) sich durch das einfache 

sofortige Umwechseln der nassen Arbeitskittel 

durch stets bereit gehaltene trockene helfen, 

gerade so, wie es jeder vernunftige Mensch thun 

wiirde, so diirfte man unseres Erachtens ais die 

Gelegenheitsursache des vorher mitgetheilten Un- 

falls nur heillose Gleichgiiltigkeit des yon der 

Durchnassung Betroffenen bezeichnen mussen. 

Dazu kommt, dafs der Unfall am 27. Juni passirte, 

also in einer Jahreszeit, in welcher gewóhnliche 

Sterbliche kalte Bader ais Erfrischung betrachten. 

Bedenkliche Conseąuenzen kónnen derartige Ent- 

scheidungen aber haben, da schliefslich jede 

Erkaltung ais Betriebsunfall zu bezeichnen sein 

wiirde. So menschlich berechtigt es ist, dafs 

die Wittwe des Verstorbenen durch eine Rente 

geschiitzt wird, und so sehr auch der vorenvahnte 

Fali, in welchem der Verstorbene in ubereifriger 

Weise seine Pflicht erfiillte, menschliches Mit- 

gefiihl erregen mufs, so bedenklich sind doch 

die Conseąuenzen eines solchen Falles; denn die 

Berufsgenossenschaften, welche bekanntlich aus- 

schliefslich die Gelder fiir Unterstutzungen und 

Renten aufzubringen haben, seufzen unter der 

zunehmenden Last, und sie sind geradezu ver- 

pflichtet, bei ihren Entscheidungen nur diejenige 

Entsohadigung zu gewahren, welche das Gesetz 

ihnen aufcrlegt. In dem vorliegenden Falle 

mufste der Verstorbene, welcher ubrigens frei- 

willig sich der Arbeit des Auswechselns der 

Hochofenform unterzogen hatte und nicht ais 

Maschinenmeister dazu verpflichtet war, sich nach 

Erledigung der Arbeit sofort utnkleiden. Er 

hatte dann zweifellos eine so gefahrliche Erkaltung 

vermieden, denn die Gefahr der Erkaltung war 

so lange ausgeschlossen, ais der Verstorbene in 

eifriger Thatigkeit war. Ganz unmóglich er

scheint es uns aber, dafs die Gasvergiftung die 

pradisponirende Ursache der Lungenentziindung 

gewesen sein soli; denn unserer Erfahrung nach 

wirkt das Einathmen von Hochofengasen, also 

Kohlenoxydgasen lediglich dadurch blutvergiftend, 

dafs letzteres sauerstoffarm wird.

Die schadliche Wirkung durfte jedenfalls nach 

drei Tagen vollstandig uberwunden sein.

Wenn aber der Verstorbene wahrend dieser 

Zeit schon arztliche Hulfe wegen Blutspuckens 

angerufen hat, so scheint uns gerade der Beweis 

erbracht, dafs eine mehrjahrige Lungenaffection 

bestanden haben mufs, und gerade die.letztere 

war unseres Erachtens die pradisponirende Ur

sache, wahrend allerdings die Durchnassung mit 

nachfolgender selbst verschuldeter Erkaltung die 

Gelegenheitsursache war.

Unter keinen Umstanden kann aber eine 

solche Durchnassung ais ein Betriebsunfall an- 
gesehen werden.
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Der franzosisch-schweizerische Zollkrieff.

Wie die deatsche Industrie betrachtlichen 

Nutzen gezogen hat aus dem Zollkriege zwischen 

Oesterreich und Rumanien, so wird das in noch 

grofserem Mafse der Fali sein bei dem Zollkrieg 

zwischen Frankreich .und der Schweiz. Vom

1. Januar dieses Jahres ab unterliegen franzosische 

Waaren bei der Einfuhr in die Schweiz so hohen 

Zollen, dafs fiir viele Artikel die Einfuhr vollig 

unmiiglich geworden ist. Denn der Bundesrath 

ist niclit dabei stehen geblieben, den General- 

tarif in Anwendung zu bringen, sondern hat im 

Hinblick auf den prohibitiven Charakter des 

franzosischen Generaltarifes vielfach gleichfalls

Prohibitivz3lle festgesetzt, auch fiir Eisenwaaren. 

Die Bedeutung dieses Vorgehens fiir die deutsche 

Eisenindustrie ist nicht geriog anzuschlagen, da 

Frankreich im Jahre 1891 an Eisenwaaren, ab- 

ziiglich des Transitverkehrs, nach der Schweiz 

32 843 t fiir 8 177 212 Frcs. absetzte, die zum 

grofsten Theil Deutschland zufallen werden. 

Das zeigt im einzelnen folgende Tabelle. Hin- 

sichtlich derjenigen Tarifposition, welche in nach- 

stehendem Tarif nicht besonders aufgefiihrt sind, 

gilt der schweizerische Generaltarif vom 10. April

1891. Die Zahlen fiir die Einfuhr sind der 

schweizerischen Handelsstatistik entnommen.

Yertragszołl Kampfzoll Einfutir in  dic Schweiz
m it gegen

Frankreich W a a r c .
189 in 1000 Frcs.

Deutschland

in Frcs. pro 100 kg geśammt Dculschl Frankr.

Eisen, geschmiedet, gewalzt, gezogen:

0,60 2,00 Eisenbahnscliienen, Stabeisen (Rund-, Quadrat-, Flach-,
Faęoneisen), Eisenblech (hiernach nicht speciell genannt)
Wellrohre, rohe ..................................................................... 13 069 11851 808

1,70 3,00 Eisenbahnscliienen, weniger ais 15 kg per laufendes Meter 
wiegend; Faęoneisen, dessen Querschnitt eine grflfste 
Dimension von weniger ais 6 cm hat; Hundeisen unter 
7,5 cm Dicke; Walzdraht, soweit er nicht unter folgende 
Nummer fallt; Quadrat- und Flacheisen von weniger ais 
36 qcm Querschnittsflache; decapirte Bleche, unter Vor-

*

' behalt der nSthigen Controlm afsregeln............................. 3722 2311 847

1,30 3,00 Walzdraht in Ringen, roh, uber 5 mm und unter 11 mm
D ic k e .................... ' ..................................................................

Eisenblech unter 3 mm Dicke (decapirtes ausgenommen):

673 616 51

2,50 3,00 —  roh. (Die Einfuhrwerthe schliefsen das verbleite, ver-
zinnte u. s. w. mit e i n . ) .........................................................

NB. Ais Blech wird beliandelt alles flachę Eisen von 
25 cm Breite oder mehr.

Draht (gezogenes Rundeisen):

4693 1934 773

4,00
4,50

8,00
10,00

— roh ......................................................................................... \
— verbleit, yerzinnt, verzinkt, verkupfert, vernickelt . . ./

Eisengufswaaren:

576 456 65

2,50 5,00 — ganz grobe, rohe ohne Ornamentirung . . . . . . . . 1279 714 494

5,00 12,00 —  a n d e r e .....................................................................................

Waaren aus Schmiedeisen, schmiedbarem Eisengufs, 
Stahl, Blech, Draht:

1255 744 445

3,00 6,00 — ganz grotie, rohe: vorgearbeitete Werkzeuge; Płlug-_ 
scharen; Wagenachsen; Anibosse; Riibren, genietete, ge-'
lOthete, galvanisirte aller Art; Zahnstangen; Zugstangen;

2152 1878 180Weichen und Kreuzungen u. s. w...........................................
7,f0 nnd 10,00 15,00 — gemeine, auch in Verbindung mit Holz: rob, abgedreht,

gefeilt, mit Grundfarbe (Mennig, Bleiweifs oder Zinkweils) 
flbertiincht, getheert, ganz oder theilweise lackirt, ge- 
firnifst oder bronzirt (ausgenommen Mutterschrauben, fur 
welche der Ansatz des Generaltarifes, 10 Frcs., zur An-

5991 3097 2208

12,00 20,00 711 288 196

25,00 80,00 — feine, ganz oder theilweise vernickelt, aucti in Ver-
128 27bindung mit anderen Materialien......................................... 189

40,00 100,00 757 491 231

50,00 120,00 Waffen aller Art, ausgenommen GeschutzrOhren, fertige
480 274 36

M . l i .
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Zusehriften an die Redaction.
(Unter Yerantwortung dor Einsender.)

Zur satzweisen Abnahme des Constructions- 
Flufseisens.

In der Zuschrift in Nr. 22 v. J . , Seite 1003, 

orkennt Hr. M e h r t e n s  zunachst meine Borich- 

tigung an, kniipft daran aber, iiber die Sache hin- 

ausgehend, die weitere Bemorkung, dafs es ihtn 

noch wiclitiger erscheine, dio Verpfliclitung der 

satzweisen Abnahme und Stempelung auch in don 

Lieferungsbedingungen „in gehoriger Form* auf- 

zunehmen, wie es fiir dio Materiallieferung zu 

der Fordoner Brlicke gescłiohen sei, welche 

lir . Mehrtens baut.

Ich mufs bekennen, dafs es mir umgekehrt 

am wiclitigsten erscheint, dafs eino satzweise Ab

nahme iiberall erfolgt. Dies ist fiir die Hamburger 

Brlicke auch geschelien und zwar in sehr penibler 

Weise; ebenso hat eino Stempelung des ais bedin- 

gungsgemiifs befundenon Materials stattgefunden. 

Aus jodem Satzo wurden von zwei verschiedenen 

Stellen des fliissigen Bades Proboblocke gonommen 

und ihr Inhalt durch Bioge- und Lochproben auf 

Weichhoit und Rothbruch sorgfiiltig untersucht. 

Yon dem Ausfall dieser Priifung liing es ab, ob 

der betreffendo Satz fiir dio Brucke zugolassen 

wurde. Das bedingungsgemiifse Materiał wurde 

dann satzweise aufser mit der laufenden Nu mm er 

des Werkes, des Phoenix in Laar, auch mit einem 

amtlichen Stempel versehen. Die so gestempolten 

Błocko gingen unter Aufsicht der Bauverwaltung 

durch die Walzen, und das Fertigmatorial wurde 

wiederum mit Chargennummer und Stempel ver- 

selien. Sodann wurde dąs Fertigmaterial sowohl 

auf seine physikalischen Eigenschaften wie auf 

seine chomischo Zusammensetzung gepruft und 

zwar waren die contractlichon Yorschriften: 

P hysikalischo  E igenschaften !

Zugfestigkeit.......................... -40 bis 45 kg

Elasticitiitsgrenze . . . mindestens 26 „

Dehnung . . . . . . .  „ 25 %

Einschniirung...............  „ 50 „

C hem iscbe Z usam m ense tzung :

Kohlenstoff . . . .  hochstens 0,10 %

Phosphor............... „ 0,05 „

M a n g a n ...............  „ 0,35 „

S il ic iu m ...............  „ 0,02 „

Schwefel............... „ 0,02 „

Es ist hieraus ersichtlich, dafs ein sehr strenges 

Abnalimeverfahren stattfand und dafs die ge- 

machten Giitevorschriften im ganzen solche waren, 

wie sio noch heute yielfach tiblich sind.

Hr. Mehrtens sagt in seinen Ausfiihrungen 

dann weiter, dafs die satzweise Abnahme des 

Materials fiir dio Fordonbriicke wohl im wesent

lichen die Yeranlassung gewesen sei, dafs der

gemeinschaftliche Ausschufs der drei grofsen 

Ingenieur-Yerbiinde, welcher im Sommer v. J. Lie- 

fcrungsbedingungon fur Flufseisen-Constructionen 

festgestollt hat, die satzweise Abnahme des Mate

rials aufgenommcn habo. Es ist das nicht richtig. 

Ich habe jonem Ausschufs angehortund auch einem 

von jenom Ausschufs niodorgesetzten engeren 

Ausschufs, dessen Yorsitzender ich war, und 

welchem das Mandat ertheilt worden war, einen 

Entwurf von Lieferungsbedingungen auszuarbeiten. 

Ich entsinne mich nicht, dafs die Aufnalime der 

Bestimmung cliargenweiser Abnahme (facultativ) 

mit den Lieferungsvorschriften fiir die Fordoner 

Brlicke motiyirt wordon wUre, wohl aber mochte 

ich crwiihnon, dafs ich jenem Ausschufs einen 

Entwurf vorlegte, in welchem schon dio s a t z 

we ise  Abnahme vorgesehen war. Dieselbe Auf- 

fassung von der Sache hatte ich sehon seit mehreron 

Jahren, ehe dio Lieferungsbedingungen fiir die 

Fordoner Brlicke bekannt wurden. Bereits im 

Wintersemester 1889/90 habe ich in einem vom 

„Hamburger Architekten- und Ingenieur-Yereine' 

auf moino Anregung niedergesetzten Ausschufs 

die Nothwendigkeit einer satzweisen Abnahme Yer- 

treten, und die Commission hat auch in dem von 

ihr ausgearbeiteten Entwurf die chargeijweise Ab

nahme des Flufseisens aufgenommen. Dieser 

Entwurf ist dann mit wenigen Abiinderungen dor- 

selbe gewesen, welchen ich dem engeren Yerbands- 

Ausschufs, wie erwahnt, vorgolegt habe.

Ich bin auf diese Angelegenheit etwas aus- 

fiihrlicher eingegangen, um den Hergang in ricli- 

tiger Darstellung zu bringen. Allerdings bedauere 

ich, dafs die Verhandlungen des Verbands-Aus- 

schusses in die offontliche Discussion gezogon 

worden sind, ich furchte, das wird nicht im Sinno 

der Betheiligten sein.

Der weiteren Berichterstattung des Hrn. Mehr

tens iiber den ferneren Inhalt dor Lieferungs

bedingungen habe ich nichts hinzuzuftigen.

Weyrich,
B au m eis te r  d e r  B au d e p u ia tio n .

H a m b u r g ,  31. Decembor 1892.

Zur Abnahme von Bauflufseisen.
Die in der Nummer 23, 1892, Seile 1064, dieser 

Zeilschrift unter der Ueberschrift: „Zur Abnahme von 

Flufseisen* gebrachte Notiz trifft die Sache nicht. 

Es handelt sich um die Abnahme Yon Flufseisen. fur 

Bri icken- und  H o c hb au-Con s t r u c t i o nen .  

Zu diesem Materiał gehOreu die fiir die Pilatusbahn 

verwendeten Zahnstangen nicht. Weyrich.

Hambur g ,  6. Januar 1893.
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Bericht iiber in- und auslandische Patente.

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

Patentamt in Berlin ausliegen.

19. December 1892: KI. 20, S 6889. Achslagerung 
und Schmiervorrichtung fur Feld- und Grubenbahn- 
wagen. Hermann Sichelschmidt in Dortmund.

22. December 1892: KI. 5, K 9701. Verfahren 
und Vorrichtungen zum Tunnelbau in nicht felsigem 
Boden unter gleichzeitiger Herstellung einer bleiben- 
den, den Gebirgsdruck aufnehmemlen Beton-Aus- 
kleidung. Peter Kraus in Wien.

27. December 1892: KI. 7. E 3433. Vorrichtung 
an Yerżinn- und dergl. Maschinen zur Einfiihrung der 
Bleche in das Metallbad. Daniel Edwards in Morriston, 
Grafschaft Glamorgan, Wales.

29. December 1892: KI. 10, C 4234. Koksofen 
mit geneigter Sohle. F. J. Collin in Dortmund.

KI. 49, O 1735. Scheere zum Ausscheeren von 
Blechtafeln in beliebigen Linien. Robert Olszewski 
in Hagen i. W.

KI. 49, R  7416. Sporenschmiedepresse. Julius 
Rafii oer, Premier-Lieutenant in Iserlohn.

2. Januar 1893: KI. 1, B 13 607. Waschmaschine 
fiir Sand und Kies. Carl Friedrich Bauer in Zwickau i. S.

KI. 19, J 2855. Zerlegbarer Gittertrager. Hubert 
Joly in Wittenberg, Provinz Sachsen.

KI. 40, B 11320. Darstellung von Aluminium 
durch elektrolytische Beduction von Aluminiumsulfid. 
Aluminium-Industrie-Actiengesellschafl in Neuhausen, 
Schweiz.

KI. 65, B 13 896. Behalterschiff zum Transport von 
FlGssigkeiten. Richard Blumcke in Hamburg, St. Pauli.

5. Januar 1893: Ki. 40, D 5201. Vorrichtung zur 
ununterbrochenen elektrolytischen Verarbeitung von 
Legirungen und Erzen. Dr. Adolf Dietzel in Pforzheirń.

KI. 40,N2521. Muffelofen fur die Darstellung von 
Zink, sowie fur andere huttenmannische Operationen. 
Ernst Nolte in Dortmund und Fritz Benninghoven 
in Iserlohn.

Deutsche Reichspatentę.

KI. 5, Nr. 65302, vom 17. Marz 
1892. V ic l o r  Gu i l l a t  in  Par is .  
Bohrer zur Herstellung einer Spreng- 
kammer am Fufse des Bohrloches.

Hangt der Untertheil a frei an 
der Bohrstange b, so klappen die 
Flugel c żusammen, so dafs der 
Bohrer in das Bohrloch eingefuhrt 
werden kann. Setzt sich aber der 
Bohrer auf die Bohrlochsohle, so 
treibt der Keil e die Flugel aus- 
einander und erzeugen dann diese 
bei der Drehung des Bohrers die 
Sprengkammer.

KI. 49, Nr. 63908, vom 14. October 1891. F i r m a  
S iemens Bro th e rs  & Co. L im .  in Lon do n .  Ver- 
fahren und Einrichtung, umlangge$treckte,zuSehrauben, 
Niigeln und dergl. zu verarbeitende Metallkorper durch 
den elektrischen Stroni zu erhitzen.

Das Patent ist identisch dem britischen Patent 
Nr. 8152 v. J. 1891 (vgl. „Stahl und Eisen* 1892, S. 533).

K l . l .N r .  64997, vom 22.November 1891. Victor 
D i s t l  u n d  A d o l f  S u s ky  in K l a d n o  (BOhmen). 
Kaliberrost zur Klassirung harter Materialien.

Zum Klassiren wird eine Siebflache benutzt, 
welche aus parallel dicht nebeneinander gelagerten

Walzen besteht, dereń normale oder schraubengaag- 
fSrmige Kaliber die DurchfallOffnungen bilden. Die 
Walzen drehen sich nach e i n e r  oder zwe i  Rich- 
tungen, um das Materiał uber die Siebflache fortzu- 
fuhren. __________

KI. 1, Nr. 65135, vom 30. Marz 1892. Edward  
J o n e s  i n L o n d o n .  Erz-Sortirvorrichtung mit 
Iransportband.

Das endlose Transportband a hat anstatt einer 
glatten, eine liings- und ąuergerippte Oberflache, so 
dafs dieselbe Zellen enthait. In diese selzen sich 
bei der Bewegung des Bandes unter dem Aufgabe- 
trichter fort die schweren Erztheile ab, wShrend die

4Z
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leichteren Gangarten vom Wasser fortgespult werden. 
In den Skizzen bedeutet a das Transportband, auf 
welchem die Rippen bezw. Zellen durch Aufkleben 
eines Gerippes c hergestellt sind. Die Rander des Bandes 
legen sich gegen die Flantschen i der Rollen e, so 
dafs zur Aufnahme des Spulwassers eine Rinne ge- 
bildet wird.



84 Nr. 2. .S T A H L  UND EISEN.* Januar 18y3.

KI. 1, Nr. 65141, vom 24. April 1892. Hugues 
D a v i o t  in Par i s .  Schtoingende elelctromagnetische 
Scheidevorrichtiing fur Erze und andere Sto/fe.

Das Materiał, aus welchem das Eisen aus?ezogen 
werden soli, wird in beslimmter Menge auf einen 
Tisch a gebracht, dessen Platte nach eirier Kugel- 
flache mit dem Mittelpunkt b gebildet ist. In letzterem 
ist frei drehbar ein Elektromagnet c aufgehangt, der 
mit seinen Stilten i in dem Materiał herumgefuhrt 
w^erden kann. Haben die Stifte i genugend inagnetische 
Theile angezogen, so stSfst man den Elektromagnet c 
gegen die Platte d, wobei der Knopf e nach einwarts

KI. 40, Nr. 65 296, vom 20. Fehr. 1892. E. H o n o 1 d 
in S tolherg (Rheinland). Entsilberungskessel.

Das im Kessel a geschmolzene Zink fliefst in den 
mit mehreren Quenvanden versehenen geheizlen 
Kessel b und nach Fullung desselben bei c ab, wahrend

das silberlialtige Blei aus einem andern Kessel durch 
das Rohr d in den Kessel b fliefst. Hierbei durcli- 
dringen sich die Blei- und ZinkstrOme. so dafs das 
Zink das Silber auf- und mitnimmt. Das entsilberte 
Blei fliefst bei i  ab.

K I. 24, Nr. 64-S86, vom 13. Januar 1892. Adol f  
Blez inger  in Duisburg.  Luft- und Gaszufuhrung 
fur Herdsclnnelzofen.

Gas und Luft treffen aus e n t g e g e n g e s e t z t e n  
Richtungen kommend aufeinander. mischen sich hier 
innigst und gelangen dann vollstandig zur Verbrennitng.

KI. 1, Nr. 65176, vom 17. April 1892. Ot to  
S ch i l l e r  in Be r l i n .  Kohlenbrecher, bei welchem 
die Kohlenstiicke einzeln durch Sclilag oder Słofs zer- 
kleinert werden.

Die Kohlenstiicke gelangen aus dem Sieb a auf 
die Schuttelbahn b bis an dereń unteren gewellten 
Rand. Dieser hat einestheils Ausschnitte und ist 

aufserdem etwas aufgebogen. 
Gegen diese Aufbiegung legen sich 
die Kohlenstiicke, wobei von einer 
Welle c berumgeschleuderte Schla- 
ger e die Kohlenstiicke von unten 
treffen, sie spalten und ihre StOcke 
gegen den Schirm f  werfen (siehe 
die oberen Figuren). In einem 
anderen Falle dreht sich unter 
dem unteren Rande der Schuttel
bahn eine mit Vertiefungen ver- 
sehene Walze i, die die Kohlen
stiicke mitnimmt, wonach senk- 
rechtvon oben kommende Schlage 
mit von der Welle o aus be- 
wegten Hammern r  die Kohlen
stiicke spalten (siehe die unteren 
Figuren).

KI. IS, Nr. 6570S, vom 19. Marz 1892. Johannes  
M a r ą u a r t  in  Dresden .  Zusatz von Glas zu 
Einsałzh&rtemitteln fiir Eisen.

Der zu h&rtende Gegenstand wird in einem Paker, 
bestehend aus gleichen Theilen Kali, Hornspanen, 
verkohlten Lederabfallen, Kochsalz und Glas, bis zur 
Rothgluth erhitzt.

gedrOckt und dadurch der elektrische Strom unter- 
brochen wird. Infolgedessen fallen die magnetischen 
Theile ab und durch den Trichter o auf die Waage r. 
Dann wiederholt man den Vorgang. Hat die Waage r 
ein bestimmtes Gewicht magnetischer Theile aufge- 
nommen. so enlleert sie sich durch Kippen, was 
fur den den Elektromagneten handhabenden Arbeiter 
ein Zeichen ist, dafs aus der bearbeitelen Menge des 
Materials alle magnetischen Theile (dereń Menge vor- 
her bestimmt ist) entfernt worden sind. Es gelangt 
dann eine neue Menge des Materials zur Bearbeitung.
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bunden ist. Demnach heizen die Abgase zuerst die 
Retorlen c und gehen dann zu den Warmespeichern d, 
wahrend die aus letzteren kommenden Gase und Luft 
urn die Retorten c herum ve rb rennen  und dann 
erst zum Herd a gelangen.

Nr. 477821. Jo hn  A. Pot ter  in M u n ha l l  
(Pa.). Walzwerk.

Dieses, besonders zum Walzen von Panzerplatten 
bestimmte Walzwerk bat zwei dunnere angetr iebene 
Walzen a b, die sich nach oben bezw. unten gegen

dereń Mantel aus einem feinmaschigen Gewebe be- 
steht. Dieses lafst das Wasser durchfliefsen, wohin- 
gegen die festen Stoffe zuruckgehalten und Ober die 
Schriige d abgeworfen werden. Das oben durch die 
Maschen in die Trommel c fallende Wasser fliefst 
unten durch die Maschen wieder heraus in die Rinne e, 
wobęi die Trommelmaschen stetig gereinigt werden. 
Versieht man die Trommel c mit aufseren radialen 
Schaufeln, so kann der- auflretende Wasserstrom auch 
die Drehung der. Trommel c bewirken.

Nr. 477G79. A r t h u r  J. Moxham  in Johns- 
lown,  Pa. Schienengeleise mit eisernen Querschwellen.

zwei dickere Schleppwalzen c d stutzen. Die unteren 
Walzen b d ruhen in festliegenden Lagern, wohingegen 
die oberen Walzen a c vermittelst der Stangen i aus- 
geglichen sind und vermittelst der Schrauben o nach- 
gestellt werden kSnnen.

Nr. 478058. Ar thu r  J. Har t food in New 
York.  Eiserner Oberbau.

Die Patentschrift enthalt genauere Angaben uber 
den in „Stahl und Eisen” 1892, Seite 807 besprochenen 

Oberbau. ____

Schienen a und Querschwellen b haben die ge- 
zeichnete Gestalt und werden an den BeruhrungS' 
stellen zusammengeschweifst.

K I. 1, N r.65171), vom 13. Mai 1892. Maschinen- 
bauansta l t  H u m b o l d t  in Kalk. Yorrichtung zum 
Entwiissern ton E rz und Kohlęnklein, sowie ande er 
Materialien.

Die zu entwiissernden Stofle gelangen aus der 
festen Rinne a in die schrage einstellbare Rinne b 
und von dieser auf die sich drehende Trommel c,

Nr.477623. Micbael  R. Conley in  B rook lyn  
(N. Y.). Regenerativofen mit Ausnutzung der Wannę 
der Abgase.

Vór und hinter dem Herd a sind von Gitter- 
steinen b umgebene Retorten c angeordnet, dereń Um* 
gebung durch Kanale mit den Warmespeichern d ver-
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Nr. 478610. J u l i a n  Kennedy in Lat robe,  
Pa. Heifswinduentil.

Das Tellerveht.il a h&ngt an einem doppelarmigen 
Gewichlshebel b, dessen Gewicht c zum Drehpunkt 
des Hebels derart angeordnet ist, dafs es bei ge- 
schlossener Lage desYentils dieses in der Sclilufslage

Nr. 477818. Alexander Paterson  in Alleg- 
l ieny (Pa.). Stelhorrichtung fUr Walzwerke.

Im Walzenstander und an dem senkrecht ver- 
schiebbaren Querkopf a ist je eine wagerechte Scheibe

bc gelagert, dereń sich berOhrende Flachen je einen 
Schraubengang tragen, so dafs beide Schraubengiinge 
zusammenpassen. Die untere Scheibe c ist auf a

un dr eh bar gelagert, wahrend die obere Scheibeft durch 
Drehen des Bolzens i  gegen c verdreht werden kann. 
Dadurch findet die Yerstellung der Oberwalze statt.

4
Nr. 475027. H e n r y  A i k e n  in  P i t t s b u r g  

(Pa.). Blockausstofser fiir Blockkriihne.

An der vermittelst des hydrau- 
lischen Kolbens a auf dem Aus- 
leger b verschiebbaren Katze c 
ist ein hydraulischer Ausstofs- 
kolben d angeordnet. Der Cylin
der desselben steht durch die 
Teleskoprohre e mit der Druck- 
wasserleitung in Verbindung, so 
dafs er durch Oeffnen und 
Schliefsen derbetreffenden Yentile

gehoben und gesenkt werden kann. Bei gehobener 
Stellung des Kolbens wird die gefullte Blockform i 
vermittelst der Ketten o erfafst, z. B. iiber die Durcli- 
weichungsgruhe s gedreht und dann durch Nieder- 
gang des Kolbens d ausgestofsen.

lialt, wohingegen das Ventil bei geoffneter (tiefsler) 
Lage das Uebergewicht gegenuber dem Gewicht c 
hat, so dafs in dieser Lage das Ventil offen stehen 
bleibt. Den Sitz des Ventils bildet ein das obere Rohr o 
tragender Flantsch r  mit Kflhlrinne s. In diese fliefst 
rechts Wasser, welches links die Rinne wieder verlafst.

Nr. 477 372. J u 

l i a n  K e n n e d y  in 

Lat robe ,  Pa. Heifs- 

windcentil.

Der hohle Ventil- 
kdrper a besitzt oben 
einen mit einem Ab- 
satz versehenen Hals, 
in welchen die hohle 
Yentilspindel b ei n- 
fach eingesetztwird. 
Beide Theile ab wer
den durch einen 
durchgehenden Bol- 
zen c, der unten einen 
Kopf und oben eine 
Mutter e tragt, ver- 
bunden, so dafs 
durch Nachstellen 
von e von aufsen 
die Verb.indung zwi
schen ab  stets dicht 
erhalten werden 
kann. In die Hohl- 
spindel b reicht ein 
concentrisches Rohr 
zum Zuleiten der 
Kuhlflussigkeit hin- 
ein.
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Berichte iiber Yersammlungen yerwandter Yereine.

Yerein fiir Eisenbahnkunde zu Berlin.

In der Versammlung am 13. December v. J., 
welche unter dem Vorsitz des Hrn. Geh. Oberregierungs- 
rath S t r e c k e r t  stattfand, gab Hr. Major G e r d i n g  
eine interessante Beschreibung der Sprengung des 
W asse r thu rms  G e rm an ia  in Westend .  Dieser 
Kolossalbau aus der Quistorpschen Zeit, der mit einein 
Aufwand von 6 000000 Mark fur einen Zweck erbaut 
wurde, dem er nie gedient hat, ist von dem Herm 
Vorlragenden Mitte October auf Ansuchen der der- 
zeitigen Besitzer gesprengt worden und zwar haben 
200 kg Dynamit mit einem geringen Zusalz von Roburit 
genugt, um eine Mauermasse von 40 Millionen kg zu 
Fali zu bringen. Es hat also 1 kg Dynamit genfigt, 
um 200 000 kg Mauerwerk zu zerstSren. Die Spren- 
gung ist bekanntlich auf das glSnzendste gelungen. 
Das Gebaude ist in sich zusammengesturZt, nicht eine 
Fensterscheibe ist in der Nachbarschaft gesprungen, 
selbst das unmitlelbar neben dem Thurm befindliche 
Kesselhaus mit seinem 20 m hohen Schornstein ist 
unversehrt geblieben.

Hr. Generaldirector H a a r m a n n  aus OsnabrOck 
sprach sodann uber die E isen bahn-Oberbau f rag e  
in ihr e r  vo l k sw i r t h scha f t l i c hq n  Bedeutung .  
Da wir bereits im vorigen Heft (Seite 41) an dieser 
Stelle einen Auszug aus dem Vortrag YerOffentlichten, 
so kónnen wir uns darauf besehranken, zu erwahnen, 
dafs in der sich hieran knupfenden Discussion Hr. 
Eisenbahn-Bauinspector K u n t z e  eingehende Mit- 
theilungen machte uber die jahrlichen Beschaffungen 
an Bahnschwellen im Eisenbahn-Directionsbezirk Berlin 
der preufsischen Staatsbahnen. Hier uberwiegt der 
Bedarf an Holzschwellen, es ergiebt sich aber das 
aberra.schende Resultat, dafs von dem Jahresbedarf 
an Schwellen nur 0,0% (!!) im  I n l a ń d e  bezogen 
werden kann.

Bei der satzungsmiifsigen Neuwahl des Vorstandes 
wurden gewahlt bezw. wiedergewahlt Hr. Geh. Ober- 
Regierungsrath S tr eck er t ais Vorsitzender, General - 
lieutenant Excellenz Go l z  ais stellvertrelender Vor- 
sitzender, Director K o 11 e alsSchriftfflhrer, Regierungs- 
rath K e m m a n n  ais stellvertretender Schriftfuhrer, 
Oberingenieur D i e c h m a n n  ais Kassenfuhrer, Oberst- 
lieutenant B u c h h o l t z  ais Stellvertreter.

American Society of Mechanical 
Engineers.

Diese im Aufbluhen begriffene Gesellscliaft z&hlt 
gegenwarlig 1569 Mitglieder. Sie hielt vom 30. Novem- 
ber bis 2. December v. J. eine Versammlung inNew- 
Y o r k  ab. Aus dem Geschaflsberic.ht geht hervor, 
dafs die Gesellschaft sich mit No rma labmessu r i-  
gen f iir  F l a n t s c h e n r o h r e ,  ferner mit der Auf- 
stellung von L e h r e n  fOr D r a h t  u n d  B le ch  ein- 
gehend bescbaftigt hat.

Aus den zahlreichen Yortragen heben wir zuniichst 
die Mittheilungen von F red .  H. D a n i e l s  in Wor- 
cester, Mass., uber

eine interessante Kesselexi>losion
hervor. In der bekannten Eisenhutte der Firma 
W a s h b u r n  & Mo en Mfg. Company waren vor 
6 Jahren sechs Locomotiv-R5hrenkessel aufgestellt, 
welche 5 Fu (s=  1,52 m Durchmesser und Róhren 
von 19' 8" =  5,994 m besitzen. Die Kessel arbeiteten 
mit einem Dampfdruck von 8'lt Atm. Das Speise- 
wasser war von seltener Beinheit und f.md sich daher 
in den Rohren fast kein Kesselstein vor. Da aufser
dem das Materiał der Kessel das beste war, so war 
man nicht wenig erstaunt, ais plfltzlich und ohne 
vorherige Anzeichen die Feuerthuren eines Kessels 
mit Gewalt von innen gesprengt wurden, die Kohle, 
Asche und das Wasser herausgeworfen und das ganze 
Kesselhaus in einem Augenblick mit Dampf erfullt 
wurde. Bei naherer Besichtigung fand man, dafs bei 
einer Platte im dritten Schufs iiber der Feuerung ein 
Loch von etwa 1 Zoll Durchmesser sich gebildet hatte, 
das fast kreisrund war und eine gleichmafsig auf- 
geworfene scharfe Kante besafs. Im ubrigen war das 
Blech ganzlich unverletzt und fand man auch nicht 
die Spur von Kesselstein oder Ruckstanden irgend- 
welcher Art im Kessel. Da das herausgestofsene 
rundę Plattchen an der Bruchstelle eine diinne, 
sclnvarze Haut besafs und aussah, ais ob es hoher 
Hitze ausgesetzt gewesen ware, so nimmt Vortragender 
an, dafs sich an der betreffenden Stelle im Feuerherd 
eine Art Stichllamme gebildet habe, durch welche 
eine hohe, vielleicht Weifsgluthhitze enlstand.

Yon den ubrigen Vortragen erwahnen wir: Ueber 
ein neues Verfahren zur , He r s t e l l u ng  von Zahn- 
radern '1 von W. A. Gabr ie l  und „S pannungen  
in D r e h b a n k b e t t e n '  von G. W. Bissel l .

Einen Vortrag von allgemeinerem Interesse hielt
H. F. J. P o r t e r ,  ein bei der Columbian-Ausstellung 
angestellter Ingenieur, uber die Frage:

Wie kann der gegenwartige Stand des Ingenieur- 
berufes Yerbessert ■werden l

Anlafs zu seinem Yortrag war der Umstand, dafs jeder 
Beliebige sich den Titel Ingenieur beilegen konne und 
dadurch der Gesammtheit des Standes geschadet 
werde. Zur Abhfdfe schlug er vor, dafs der Berufs- 
stand selbst die Eutscheidung in die Hand nehmen 
soli, wer das Recht hat, sich den Ingenieurtitel zuzu- 
legen, und glaubt er, dafs es zur Erreichung des 
Zweckes vortheilhaft sei, das ganze Ingenieurgebiet 
in folgende 9 Unterabtheilungen einzulheiien: Mining, 
metallurgical, manufacturing, static, dynamie, land, 
hydraulic, aerial, mililary.

In jeder dieser Abtheilung ware e'n „Board of 
Regents", also eine Art Vorstand zu bilden, der pber 
die Verleihung des Ingenieurtitels zu beschliefsen 
hatte. Porter spricht schliefslich den Wunsch aus, 
dafs der Ingenieurcongrefs, welcher fflr die Chicagoer 
Ausstellung geplant sei, nicht versaumen mOchle, sich 
auch mit dieser Frage zu beschaftigen.
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Referate und kleinere Mittheilungen.

Der Arbeiterausstand im Saargebiete.

Dieser Ausstand ist geradezu eine Verspottung der 
Arbeiterschutzgesetzgebung des Deutschen Reiches, 
und er wird hoflfentlich Jedem, der sehen will, die 
Augen daruber geSffnet hal)en, dafs wir bisher in 
der Arbeiterschutzfrage bereits zu weit gegangen und 
bei den Arbeitern Hoffnungen erweckt haben, die 
dank einer gewissenlosen Hetzarbeit gegenwartig bis 
zu den wahnsinnigsten Ausgeburten der Phantasie 
angeschwollen sind. Der Ton, in welchem die Arbeiter 
sich hier vernehmen lassen, die cynische Art und 
Weise, in welcher darauf hingewiesen wird, erst nach 
Bewilligung ihrer Forderungen seien die fiscalischen 
Gruben im Saargebiete dasjenige, was man unter 
Musteranstalten zu verstehen habe, lassen keinen 
Zweifel daruber aufkommen, dafs die Hetzarbeit der 
socialdemokratisehcn Hilupter die KSpfe der Arbeiter 
bis zur Gluhhitze entflammt hat.. Hierfur spricht auch 
die Thatsache, dafs der Streik gerade zu einer Zeit 
unternommen worden ist, die die denkbar geringste 
Aussicht auf Erfolg bietel, wahrend andererseits die 
ArbeitslOhne, die den Arbeitern im Saargebiete gegen- 
wartig geboten werden, in keiner Weise den Ausbruch 
des Streiks, noch viel weniger aber die mit den ver- 
wegensten Mitteln versuchte Durchfuhrung desselben 
zu rechtfertigen vermSgen.

Sowohl zur Zeit der Berathungen uber die Ar- 
beitęrschutzgesetze i ais insbesoudere auch derjenigen 
der Berggeselznovelle, haben. wir zu wiederholten 
Malen unsere warnendo Stimme erhoben und die 
Forderung gestellt, es m5ge nunmehr in ebenso 
nachdrflcklicher wie entsclnedener Weise den Ar
beitern bedeutet werden, dafs vorerst fur absehbare 
Zeit ein Abschlufs der lediglich gegen die Arbeitgeber 
gerichteten Gesetze gemacht. werden mflsse, nicht 
minder aber, dafs die Regierung entschlossen sei, 
angesicbts der bestehenden umfangreichen Schulz- 
und Wohlfahrtseinrichtungen fur Arbeiter jeder Auf- 
lehnung gegen die Gesetze in der strengsten Weise 
entgegen zu trelen. Dafs es im Saargebiete zu einem

offenen Ausstande der Bergarbeiter kommen konnte, 
dafflr sind zweifellos auch diejenigen verantwortlich 
zu machen, die seinerzeii sich geweigert haben, mit 
aller Entschiedenheit fur die Notbwendigkeit des § 153 
der Gewerbeordnung einzutreten. Durch die Aufhebung 
dieses Paragraphen, der der damaligen unentschiedenen 
Haltung der Parteien den Arbeiterforderungen gegen
uber entsprach, mufsten die agitatorischen Elemente der 
Arbeiter in ihrem Widerstande gegen die Arbeitgeber 
sich gestarkt fuhlen, wahrend die friedliebenden Arbeiter 
durch diese Ablehnung ins Schwanken geriethen und 
theilweise auch wohl zu ublen Ansichten bekehrt 
wurden. Der § 153 der Gewerbeordnungsnovelle 
bildete eben fur den ordnungsliebenden Arbeiter eine 
Scbutzwehr gegen jede Vergewaltigung seiner Willens- 
freiheit, die ihm von dem soeialdemokralischen Agila- 
torenthum drohte. Ohne den § 153 — wir haben 
dies wiederholt betont — war weder das Rechts- 
bewufstsein der Nation befriedigt, noch auch Aus
sicht vorhanden, dafs der Zweck der Arbeiterschutz- 
gesetze, die Beziehungen zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer gunstiger zu gestalten, erreicht wurde.

Der Austand im Saargebiete hat hoffentlich so
wohl der Begierung ais auch denjenigen Parteien, die 
bisher durch schwaches Nachgeben grofsen Schaden 
angerichtet haben, volle Klarung daruber verschafft, 
dafs nunmehr abf der bisher betretenen Bahn nicht 
weiter gegangen werden durfe. Wir erwarten, dafs 
nicht nur in den Verhandlungen den Ausstandischen 
gegenOber mit der grOfsten Energie vorgegangen, 
sondern auch in Zukunft Alles vermieden werde, 
wodurch in irgend einer Weise die Begehrlichkeit der 
Arbeiter neue Nahrung erhalten kOnnte.*

* Zu vorstehenden, der „Deutschen Volksw. 
•Corresp.“ entnommenen Auseinandersetzungen be- 
merken wir, dafs wir uns ein niiheres Eingehen auf 
diesen Ausstand und die Bewegung, die sich im 
niederrheinisch - westfalischen Revier an denselben 
geschlossen hat, vorbehalten. Dic lied.

B iic li e rschau .

Deutsche Panzerconstructionen und fransósische ' 

Nachahmimgen von J u l i u s  von S ch i i t z ,  

Director im Grusonwerk. Ais Manuscript 

gedruckt. Magdeburg 1892.
'FranzSsische Fabriken fur Kriegsmaterial, in erster 

Linie die Werke yon St. Chamond, haben es sich seit 
langer Zeit angelegen sein lassen, die Panzercon
structionen des Grusonwerks nicht nur in ihren Grund- 
ideen, sondern meist auch in einer Menge technischer 
Einzelheiten mit systematisclier Unverfrorenheit nach- 
zuahmen und ais e igene  SchOpfungen aufdenMarfct 
zu bringen. Nicht allein das, auch die franzósiscbe 
Presse ist seit Anfang v. J. lebliaft bemuht, die Ueber- 
legenheit der franzSsischen Kriegsindustrie uber die 
deutsche zu verkunden und die Ausschliefsung des 
Grusonwerkes von den Panzerlieferungen fur die

rum&oischen Befestigungen hierauf zuriickzufuhren. 
Der „Temps‘ ging sogar soweit, diesen Sieg ais die 
nothwendige Folgę der Paral!elschiefsversuche dar- 
zustellen, welche im Jahre 1885/36 bei Bukarest statt- 
fanden und Ober welche in „Stahl und Eisen' Jahr- 
gang 1886, S. 219, berichlet wurde. Der „Temps* sagt: 

„Ce triomphe, aujourd’hui complet puisqu’il est 
sanctionne par les commandes, but de toutindustrie, 
est le prix Iśgitiine de ces recherches persćvćrantes 
et de ces efjforts incessants. Nous constations l’au 
dernier les nouveaux avantages remporlćs auprfes du 
gouvernement Belge: c e t t e a n n e e c ’ e s t l a R o u -  
m a i n e  q u i  p r o c l a i n e  n o t r e  s u p e r i o r i l ś .  
La mśtallurgie franęaise peut se dire avec confiance 
que tous les marches de 1'ćtranger lui sont ouverts 
a l’avenir, car le monopole allemand, entamć en 
1884, a pris fin aujourd’hui.“
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Diese mit dem wahren Sachverhalt in schroflem 
Widerspruch stehenden Behauptungen und Dar- 
stellungen kOnnen in der That geeignet erscheinen, 
den Ruf des Grusonwerks ais Panzerfabrik zu schiidigen. 
Deshalb hielt das genannte Werk die Zeit fiir ge- 
kommen, sein bisher beobachtetes Schweigen gegen
iiber diesem Gebaliren zu brechen und fur sein geistiges 
Eigenlhum Offentlich einzutreten. Diesen Zweck hat 
die vorliegende Schrift, die, ais Mantiscript gedruckt, 
ursprunidich nur fur einen engen Kreis von Freunden 
dieser Kriegstechnik und derselben nahe stehenden 
Interessenten bestimmt war, dereń weiteres Bekannt- 
werden sich aber aus naheliegenden Gruńden empfiehlt.

Indem wir uns ein ausfflhrliches Eingehen auf die 
tecbnischen Darlegur.gen der fur die Entwicklung des 
Panzerwesens in Deutschland hfichst bedeulsamen 
Schrift, in welcher die Panzerconstructionen des 
Grusonwerks mit den franzOsischen Nachahmungen 
in Abbildungen zum Vergleieh gegenuhergestellt 
sind, vorbehalten, kSnnen wir doch nicht umhin, 
schon an dieser Stelle einige in der Einleitung aus- 
gesprochene Anschauungen wiederzugeben, weil sie 
diese fur die deutsche Industrie so wichlige Angelegen- 
heit von einem allgemeinen Standpunkt sehr klar be- 
leuchten:

„Wenn Jemand auf einem Gebiete anderen, nach 
demselben Ziele Strebenden gegenuber eine gewisse 
.Ueberlegenheit fur sich in Anspruch nimmt, so mufs, 
wenn die Behauptung iibeihaupt ernst genommen 
werden soli, slillschweigend vorausgesetzt werden, 
dafs er in seinem Streben und SchalTen selbstiindig 
ist. Es hat zu jeder Zeit Kunstler gegeben, welche 
die Werke illterer Meister so Utuschend zu copiren 
verstanden, dafs auch dem Sachverstandigen die 
Unterscheidung der Gopie von dem Original schwer 
fiel. Niemals aber wird es einem Kunstler eingefallen 
sein, auf Grund eines solchen Erfolges die Gleicli- 
berechtigung oder gar die Ueberlegenheit gegenOber 
4em SchOpfer des Originąls fur sich in Anspruch zu 
nehmen und zwar aus dem einfachen Grunde nicht, 
weil seinem Scbaffen und Streben der selbslandige 
schOpferische Gedanke fehlt.

Ganz ahnlich verhalt sich. die Sache bei den 
Scluipfungen der Industrie. Die Zeiten, wo der In- 
genieur nichts weiter war, ais ein hfiherer Handwerker, 
sind vorbei. Der selbstiindig schaffende Geist ist es, 
dem die Industrie unseres Jahrhunderts ihre Fort- 
śchritte verdankt, und je mehr es sich bei den Gon- 
structeuren zur Ehrensaciip gestaltete, selbstandig zu 
denken und zu schalTen, eine urn so grSfsere Be- 
schleunigung nalim der allgemeine Fortschrilt an. 
Aus dieser Erkenntnifs entwickelte sich der BegritT 
des geistigen gewerblichen Eigenthums, und dieser 
Erkenntnifs verdanken die heute fast in allen Liindern 
eingefuhrlen Palentgesetze ihre Entstehung.

Diese Selbstandigkeit im Denken und Schaffen 
ist nun selbstYerstandlich nicht in der Weise aufzu- 
fassen, ais ob es dem Constructeur nicht gestattet 
sein sollte, die Erfahrungen Anderer zu benutzen. 
Geht aber eine solche Benutzung so weit, dafs sie den 
Charakter einer selbstandigen Arbeit und die fur den 
Fachmann unverkennbaren Zeichen selbstandigen 
Denkens verliert, dann sinkt sie zur Nachahmung 
he fab  und der Constructeur hat nicht mehr das Recht, 
die Construction ais die seinige zu bezeichnen. Nimmt 
ein Werk eine fuhrende Rolle in einem Industriezweig 
fiir sich in Anspruch, so mufs es naturgemafs die 
ungeschriebenen Gesetze, welche die „concurrence 
deloyale'* verbieten, strens beachten und sich von 
dem Vorwurf freihalten, fremden Bahnen zu folgen 
und fremde Ide^n handwerksmSfsig auszufiihren. 
Nimmt aber ein Werk oder gar die Industrie eines 
Landes in einem Industriezweig die Ueberlegenheit 
iiber die ganze ubrige Weit fur sich in Anspruch,

11.13

so treten jene ungeschriebenen Gesetze in volle Kraft, 
denn Ueberlegenheit ist undenkbar ohne vollkommene 
Selbstandigkeit oder Originalitat im Schaffen/

J . Gastner.

Die neueren Koksofen unter Beriicksicliligung aller 

neueren Arbeiten und. Studien Uber die Brenn

stoffe und, ihre trockene Destillation. Yon 

Dr. E r ns t  Fr i edr i ch  D iirre , Professor an 

der Konigl. Technischen Hochschule zu 

Aachen. Mit 46 Textfiguren und 15 Tafeln. 

Leipzig 1892. Baumgartners Buchhandlung.

Wie der Verfasser in der Vorrede sagt,'be- 
absichtigte er durch die Herausgabe des vorliegenden 
Buches eine Erganzung zu seinem grofsen Werke 
„Anlage und Betrieb der Eisenhutten“ zu liefern und 
iiber die Fortschritts zu berichten, welche seit etwa 
zehn Jahren auf dem im Titel angedeuteten Gebiete 
gemacht worden sind. Auch der reichen, durch die 
Zahl der erlheilten Patente kundgegebenen Erfinder- 
thatigkeit sollte Rechnung getragen werden, wenn 
auch die Patente Benutzung noch nicht gefunden 
haben.

Hieraus folgt, dafs das Buch nicht ais Lehrbuch, 
sondern ais Nachschlagehuch zu dienen bestimmt ist. 
Es ist nicht zu verkennon, dafs eine solche Zu- 
sammenstellung dauernden Werth besitzt, wenn sie 
in sachgemafser und ubersichtlicher Weise gefertigt 
worden ist. Der Yerfasser aber hat in riihmlicher 
Weise seine Aufgabe gelOst.

Das Buch enthalt auf 102 grofsen Quartseiten 
nicht nur die von gut ausgefuhrten Abbildungen be- 
gleiteten Beschreibungen der seit 1882 vorgeschlagenen 
und zum Theil ausgefuhrten Einrichtungen von Koks
ofen, * sondern auch ausfuhrliche Mittheilungen iiber 
alle wichtiseren Ver5ffentlichungen, welche die Ent- 
stehungsweise, Fundstiilten, Destillation der fossilen 
Kohlen. sowie die Theer- uud Ammoniakgewinnung 
behandeln. Auch die Fortscbritte bei Veikohlung des 
Holzes und anderer lcichter Brennstoffe sind beruck- 
sichtigt worden. Mit bekannter Grundlichkeit hat der 
Yerfasser kaum eine innerhalb des genannten Zeil- 
raums in deutscher, englischer oder franzOsischer 
Sprache erschienene Arbeit von Bedeutung unberuck- 
sicbtigt gelassen; bier oder da ist er vielleicht sogar 
etwas weiter gegangen, ais gerade nothwendig gewesen 
ware. Der ausWhrliche, 14 Seiten umfassende Bericht 
iiber die Antwerpener Ausstellung 1885 hatte zum 
Beispiel wesentlich eingeschninkt werden k8nnen, 
ohne dafs das Werk dadurch an Bedeutung ver- 

loren hatte.
Die Ausstattung des Buches ist vortrefflich. Leider 

aber fehlt ein Sachverzeichnifs, dessen Beigabe die 
Erreichung seines eigentlichen Zweckes, zum Nach- 
schlagen henutzt zu werden, nicht unerheblich er- 
leichtert haben wurde. A. Ledebur.

Typen fiir Walzeisen.
Unter dem Titel: „Bericht des vom Oester-

reichischen Ingenieur- und Architekten-Yerein ein- 
gesetzten Coinites zur Aufstellung der Erganzungen 
und Aenderungen an den bisherigen Typen fur Walz
eisen, erstattet von J o h a n n  Buber l ,  Inspector der

* Die vom Verfasser noch imrrier beibehaltene 
englische Śchreibweise Cokes statt Koks, ist nach 
Ansicht des Berichterstatters nicht zu billigen. Das 
Wort ist in Deutschland heimathberechtigt geworden. 
Die meisten Eisenhuttenleute schreiben es deshalb 
so, wie es ausgesprochen wird: Koks. A. L.

6
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Oesterreichischen Nórdwestbahn, in der Geschafts- 
yersamtr.lung des Oesterreichischen Ingenieur- und 
Architekten-Vereins am 23. April 1892* ist eine neue 
Auflage der Formeisenprofile erschienen. Es handelt 
sich um eine sehr yermehrte Auflage des im Jahre 
1882 von dem genannten Verein ausgearbeiteten Normal- 
Profilheftes fflr Walzeisenformen. Der Bericht, welcher 
vom Vereins-Secretariat Wien I, Eschenbachgasse 9, 
zum Preise von 5 JC bezogen werden kann, enthalt 
1 Bogen Text, 17 Tabellen, welche zur Berechnung 
dienen, und 33Tafelu mit fast 400 Formeisen, welche die 
beim Bau und in der Industrie zur VerwendunK kommen- 
den Walzeisenquerschnitte in naliirlicher Grófse auf- 
weisen. In dem neuen Normal-Profilheft sind eine 
grofsere Anzahl Formeisen aufgenommen worden, die 
in Oesterreich zwar verwendet werden, bisher aber 
vom Auslande bezogen wurden. Der genannte Verein 
hat nicht allein im Interesse der ósterreichischen 
Architekten und Ingenieure gehandelt, sondern mit 
der neuen bereicherten Auflage des Normal-Profllheftes 
sich auch Verdienste fiir die Walzwei kstechniker er- 
worben. Lelztere sind jetzt in der Lage beurtheilen 
zu kónnen, ob es auf die Dauer sich lohnt, die Walzen 
fOr neue Profile, die seitens der Kundschaft verlangt 
werden, zu beschaffen. Auch fiir die deutschen Tech- 
niker durfte das Buch interesśant sein, um die Form
eisen kennen zu lernen, welche in Oesterreich ge- 
brauchlich sind.

Dr. M. L i n d e m a n n ,  Ber Norddeutsche Lloyd. 

Geschichte und Handbuch. Mit zahlreichen 

Abbildungen,' Karten und Planen. Bremen

1892, C. Schiinemann.
Navigare necesse est, vivere non necesse. Dieser 

uber dem Portale des „Hauses Seefahrt* in Bremen 
stehende Spruch wird durch die Geschichte des Nord- 
deutschen Lloyd in kraftvoller Weise bethatigt. Be- 
grflndet im Jahre 1857, hat dieses Unternebnien sich 
zu einem uberaus bedeutsamen- Verkehrsorganismus 
entfaltet, der in schneller und sicherer Fahrt Lasten 
und Personen zur transatlantischen Republik der Ver. 
Staaten, zu den Stiidten an der Sudostkuste Amerikas, 
zu den reichen Culturlandern an den Gestaden des 
Mittelmeers, nach Indien, Cliina, Japan, zu den briti- 
schen Golonieen Australiens oder zu den deutschen 
Besitzungen auf den fernen Sfldseeinseln und zuriick 
befórdert. Geschichte und Organisation dieser Ver- 
kehrsanstalt in so ausfuhrlicher Weise dargelegt zu

sehen, wie es in dem vorliegenden Werke geschiehtr 
gewahrt ein aufserordentlich grofses culturgeschicht- 
liches Interesse, und die Ziffern dieses Buches red en 
eine gewaltige Śprache iiber die unermefslichen Fort- 
schritLe der Technik, des Handels und des Verkehrs 
in den letzten 30 Jahren. Dazu ist das Werk m it 
zahlreichen Abbildungen, Karten und Planen aus- 
gestattet, die es zugleićh ais ein brauchbares Hand
buch des transatlantischen Verkehrs erscheinen lassen. 
Mogę ein guter Stern auch ferner uber dem grofsen 
Unternehmen leuchten, von dem uns das Buch in so 
ausfuhrlicher Weise erzahlt! Diesen Wunsch werden 
mit uns vor Allem auch die zahlreichen Eisenhutten- 
leute theilen, welche die angenehmen Yerkehrseinrich- 
tungen des „Nordd. Lloyd* aus persónlicher Erfahrung 
kennen zu lernen Gelegenbeit hatten. Dr. B.

Dr. H. R o s i n ,  ord. Prof. fiir Staatsrecht und 

deutsches Recht an der Universifat Frei- 

burg i. B., Das Recht- der Arbeiterversicherung. 

Fiir Theorie und Praxis systematisch dar- 

gestellf. 1. Band, II. Abtheilung. Berlin 1893r 

J. Guttenfag. Preis 9 Jb.
Die beiden ersten Abtheilungen des ersten Bandes 

dieses umfassenden Werkes sind bereits von uns be- 
sprochen worden, und wir haben dabei hervorgehoben, 
dafs sich der Verfasser die Aufgabe gestellt, die all- 
gemeinen Grundlagen und Grundbegriffe der social- 
politischen Gesetze zusammenzufassen und so die ge- 
sammte Arbeiterversicherung, der Absicht des Gesetz- 
gebers entsprechend, ais einheitlichesSystem erscheinen 
zu lassen. Fur die vorliegende dritte Abtheilung hat 
der Verfasser den Abschlufś der Krankenkassengesetz- 
novelle abgew'artet und auch noch das neueslens 
erschienene „Handbuch der Unfallversicherung, heraus- 
gegeben von Mitgliedern des Reichsversicherungs- 
amtes* mit dem umfassenden Materiał aus der Praxis 
benutzen kónnen. Der vorliegende Band behandelt 
daher zunachst die Nachtrage zur Krankenversicherung 
auf Grund der Novelle von 1892, bespricht im vierten 
Buche die socialpolitischen Lasten und erórtert im 
fOnften Buche die Vei-sicherungsordnung. Die aufser- 
ordentliche Griindlichkeit der Untersuchungsmethode, 
die Uebersichtlichkeit der Darstellung und die Klarheit 
der Sprache, welche wir den beiden ersten Abtheilungen 
nachruhmten, sind auch diesem Bandę eigen.

Dr. B.

Mlftr k t i  e r i c h t.

Vierteljahrsbericht iiber die Lage der niederrheinisch-westfalischen Montanindustrie.
(October bis December einschliefslich.)

Dusse ldor f ,  den 15. Januar 1893.

Gegeniiber dem dril^ten Quartal des abgelaufenen 
Jahres hat in den Monaten October, November und 
December in der Eisen- und Stahlindustrie ein weiterer 
Ruckgang s|ąltgefun'den, und -es fehlte den Werken 
bei mangelnder Nachfrage und niedrigen, theilweise 
verlustbringenden Preisen vielfach an Auftragen. Es 
fiel infolgedessen manchen Werken schwer, einen 
regelrechten und vol!en Betrieb aufrecht zu erhalten, 
so dafs sie zu EinschrankunKen, Lohnreductionen und 
Arbeiterentlassungen gezwungen waren. Andere Werke

haben unter namhaften Opfern bisher die Entlassung 
von Arbeitern zu yermeiden gesuchl.

Der Versand von K o h l e n  und K ok s  ist im 
ganzen Yierteljahre bis kurz vor Weihnachten, wo 
wegen Eisgangs die Schiffahrt auf dem Rheine auf- 
hórte, ein sehr slarker gewesen —  die Ziffer von
12 000 Doppelwagen an einem Tage wurde mehrfach 
uberschritten — so dafs das Zuruckbleihen der Fórde- 
runjjf in den drei ersten Quarlalen gegen das Vorjahr 
theilweise wieder eingeholt wurde. Das beweist die 
grofse Zuruckhaltung der Yerbraucher in den Fruh-



Januar 1893. . S T A H L  UND E IS E N .“ Nr. 2. 91

jahrs- und Sommermonaten. Besonders gefragt waren 
Wascliproducle und unter diesen wieder die gróberen 
Nusse; nicht vollsl&ndig unterzubringen waren da
gegen Kokskolilen, die im Preise bis zu 4 JL fiir 
bessere Sorten sanken.

Im iibrigen wurde das gesammte Kohlengeschiift 
beherrscht, einmal durch die Vergebung der L.ocomotiv- 
kohlen fiir die bayrischen und badischen Bahnen 
pro 1893, die zu JL 10,50 franco Waggon Gustavsburg 
bei 66 % Stiickgehalt ankamen, und sodann durch die 
wieder aufgenommenen Verhandlungen wegen Bildung 
eines allgemeinen Kohlensyndicats. Unter dem Ein- 
flusse dieser Ereignisse wurden mehrfach Lieferungs- 
vertrage gethatigt, die sich uber das ganze Jahr 1893, 
ja bis Mitte 1894 erstreckten und je nach Qualitat 
fur Forder- und melirte Kohlen 6,50 bis 7,50 JL brachten.

Das Erzgeschaft war andauernd still und sind 
unseres Wissens, mit Ausnahme der schwedischeu 
Erze, von welchen bedeutende QuantitSten gekauft 
worden sind, grófsere AbschlOsse auf liiiigere Zeit 
nicht gethatigt worden. Im Siegerlande freilich ver- 
minderte sićli der Verbrauch an Erzen nicht, dagegen 
liels die Nachfrage aus dem niederrheinisch-west- 
falischen Bezirke nach, und es verschlechterte sich 
hierdurch die Marktlage von Monat zu Monat. Die 
lose Vereinigung der Bergwerksbesitzer im Nassauischen 
wufste einen Preissturz, wie er im Siegerlande eintrat, 
zu verhiiten.

Das Geschaft in B o li e i s e n verschlechterte sieli 
wesentlich, und es mangelte in allen Sorten an Ab
satz. Das Siegerland ging mit niedrigen Angeboten 
Yoraus, und es blieb infolgedessen den niederrheiuisch- 
westfalischen Werken nichts Anderes ubrig, ais im 
Preise zu 1'olgen, wenn sie nicht ganz ihre langjithi igen 
Verbindungen aufgeben wollten. Die Erzeugung von 
Giefserei- und Hamatit-Roheisen stieg ziemlich erheb- 
lich, in fast gleichem Verhaltnifs wuchsen aber auch 
die Yorrathe auf den Yerbandswerken, weil der Ver- 
brauch und der Versand sich zwar anniihernd auf 
der ziemlich hohen Ziffer des Yorigen Vierteljahrs 
erhielten, jedoch keine Steigerung eifuhren. Die Be- 
stande sind daher am Schlusse des Jahres urn ein 
paar tausend Tonnen bóher, alszu Anfang desKalender- 
jahres, und sie werden voraussichtlich im nachsten 
Vierteljahre weiter steigen, wenn die Erzeugung nicht 
eingeschrankt wird; denn der Verbrauch von Hoh- 
eisen fiir Giefsereizwecke ist in den Wintermonaten 
erfahrungsmafsig am geringsten. Die Preise, die zu 
Anfang des Berichtsvierteljalires per Tonne auf §§ JL 
fur llamatit-, auf 65 JL fiir Giefsereiroheisen Nr. I und 
auf 58 JL fur Giefsereiroheisen Nr. III standen, wurden 
Ende November auf 62 JL fur Hamatit- und Giefserei
roheisen Nr. I und auf 55 JL fiir Giefsereiroheisen 
Nr. III herabgesetzt. Mit diesen Preisen schliefst das 
Jahr 1892, wahrend im Beginn desselben die Verbands- 
preise auf 69 JL bezw. 58 JL per Tonne standen.

In S t a b  e i sen  hat die erhoffte Aufbesserung 
der Marktlage, welche durch die recht gunstige Ent- 
wicklung des vorigen Vierteljahres fast verburgt zu 
sein schien, sich nicht eingestellt. Der fruchtbringende 
Einilufs der guten Ernte wurde vergeblich erwartet, 
und es trat statt seiner vielmehr ein Euckfall in die 
fruhere Lustlosigkeit ein. Man wird nicht fehlgehen, 
wenn mań diese unerwunschte Wendung zum gute"n 
Theile in Verbindung bringt mit den vielfachen Be- 
klemmungen und Verkehrsschwierigkeiten aller Art, 
welche die Cholera im Gefolge hatte, dereń Nach- 
wirkungeu im Berichtsvierteljahr noch nicht ge- 
schwunden sind.

Im gesammten D r a h t g e w e r b e  brachten die 
Herbstmonate eine fOhlbare Besserung, die sich aber 
nur auf eine erheblicbe Steigerung der Ausfuhrmenge 
erstreckte, ohne indessen daruber hinaus auch noch

ein Anziehen der Preise bewirken zu kOnnen. Der 
Einlauf von Bestelkingen hat, wie alljahrlich. gegen 
Schlufs des Jahres wieder etwas nachgelassen, ist 
aber doch vergleichsweise befriedigend geblieben.

In G ro b  b l e c h  en war die Beschaftigung bei 
verluslbringenden Preisen mangelhaft; und leider lafst 
sich auch vom F e i n b l e c h  markte Besseres nicht 
berichten.

Der von den preufsisęhen Staatsbahnen vergebene 
Bedarf an S c h i e n e n  ftir die Zeit bis zum 1. April 1894 
reichte lur eine ni)r halbwegs regelmiifsigc Beschaftigung 
der Schienenwalzwerke nicht anniihernd aus. Einige 
Roffnung auf yermehrte Beschaftigung kniipft sich 
an die projectirten Kleinbahnen. Ausland-Auftrage 
waren nur mit grofsen Opfern zu erlangen.

In den Eise n giefserei  en ist die Beschaftigung 
wahrend des abgelaufenen Yieiteljahrs zwar nicht so 
stark, wie im vorhergegangenen gewesen; sie darf 
aber immerliin ais befriedigend bezeichnet werden, 
weil fiir Baugufs, wegen der lansie anhaltenden guten 
Herbstwitterung, der J5egehr entsprechend langer an- 
dauerte, ais es sonst der Fali zu sein pflefct.

Die Beschaftigung der M asch  in en fabriken hal 
im allgemeinen nachgelassen, ebenso die Nachfrage; 
nur einzelne grófsere Werke halten noch genugende 
Arbrit.

Die Preise stellten sieli, wie folgt:

Monat Monat Monat

October Novcmber December

Kohlen und K oks:
Flaiiimkohlen . . . .
Kokskolilen, gewaschon 
Koks tUr Hochofcnwerke \ 

n „ Bessenierbetr.. /

Erze:
Rohspa lh ........................
Gorost.Spallieisenstein .
Somorroslto f. a. B.

Rotterdam . . . .

R oheisen:
Gielsereieisen Nr. I . .

n III - •
H H m a t it ........................
Bessemer........................
QualitJits- Puddeleisen

Nr. I , ........................
QualiUit.s- Puddeleisen 

Siegerlander . . . .
Stjilileisen, weifses, un

ter 0,1 o/o Phoaphor, 
ab Siegen . . . .

Thomaseisen m it 1,5%
Mangan, ab Luxem- 
burg netto Cassa . .

Dasselbe ohne Mangan .
Spiegeleisen, 10 bis 12%
Engl. Gielsereiroheisen 

Nr. III, franco Ruhrort 
Luxemburg. Puddeleisen 

ab Luxemburg . . .

G ew alztes E ise n :
Stabeisen, westfalisches 
Winkę!- und Faęoneisen 

zu Uhnlichen Grund- 
preisen ais Stabeisen 
mit Aufschlagen nach 
der Scala.

Triiger, ab Burbach . .
Bleche, Kessel- . . .

' ' „ sec. Flufseisen .
„ dUnne . . . .

Stahldraht,5,3mm netto 
ab Werk . . . . .

Draht ausSchweifseisen, 
pewohnlicherab Werk
e tw a ............................
besondere Qualitiiten

Dr. W. Ęeumer.

J l

8.00-9.00 
5,50-0,00

12,00

3.00-8,30 
11,80-11,50

05.00
58.00
66.00

50.00

40.00

46.00

38.00
30.00
51.00

58,00-57,00

37,60

117,50

85,00

JC

8.00-9,00
5.00-5,50

12,00

7,80-8,20
11,50-11,00

65.00
58.00
66.00

49.00

45.00

45.00

37.00
35.00
51.00

57,00-56,00

36,80

117,50

8 5 ,0 0

Ji

8,00-9,00
4.50-5,00

12,00

7.50-7,80 
11,00-10,50

62,00
55.00
62.00

48.00

44.00

44.00

37.00
35.00
51.00

56.00 

36,80

122,50

85,00



92 Nr. 2. „ S T A H L  UN D  E I S E N / Januar 1893.

Industrielle Rundschau.

Gelseiikirchencr Gufsstahl- und Eiseinrerkc 
Tonu. Jluusclieid & Co. zu Gelsenkirchen.

Dem Geschaftsbericht uber das drilte Geschafts
jahr 1891/92 entnehmen wir Nacbstehendes:

Die rackgangige- Bewegung auf dem Stahl- und 
Eisenmarkte machte sich im letzten Jahre sehr stark 
fiihlbar. Es trat ein zugelloser Wettbewerb ein, welcher 
die fruheren Preise unserer wesentlichen Fabricate 
um mehr ais 30 % herabdruckte, wogegen die Arheits- 
lObne die gleichen blieben und die Preise der Roli- 
materialien sich nur um Weniges yerringerten, theil
weise sogar noch etwas anzogen. Dieser unerąuickliche 
Zustand wird hoffentlich nicht allzulange anhalten,

doch ist eine Aenderung desselben im Augenhlicke 
noch nicht abzusehen.

Es bleibt ein Reingewinn von 115 627,58 J l ,  
dessen Yertiieilung wir wie folgt vorschlagen:
b % an den Reservefonds................. 5 312,63 J l
yertragsmafsige Tantićme an Yorstand

und Beamte ............................ .... . 11 388,80 „
4%  Dividende auf 2100000,— J l  . 84 000,— „
Tantićme an den Aufsichtsrath . . . 694,— „
Ueberw. Delcredere- u. Garantiefonds-

G o n t o ................................................. 5 000,— „
Yortrag auf neue Rechnung . . . .  9282.15 «

115 627,58 J l

V ereiris-Naelirichten.

V e re in  d e u ts c h e r  E is e n h l i t te n le u te .
Wir bringen folgendes Schręiben zur Beachtung 

unserer Mitglieder:

Ch icago-I l l i no is ,  1. Nov. 1892.

Au den Vorsilzenden und Geschaftsfuhrer 
des Vereins deutscher Eisenhuttenleute

Dusseldorf.
Meine Herren!

Die nachfolgend verzeichneten amerikanischen 
und canadis.chen Ingenieur - Yereme werden gemein- 
sain Hau|)JH'artiere wahrend der Dauer der Cólutnbi- I 
schen Weliausstellung des Jahres 1893 iii dem 
Hause Nr. 10 der Van Buren Street iu dem Ge- 
schaftsviertel von Chicago unterhalten und aufser
dem in bestimmten Rfmmlichkeiten, welche ihnen zu 
diesem Zweck in dem Gebaude fur Bergwesen (Mines 
and Mining Building) in der Ausstellung angewiesen 
sind, standig durch Abgeordnete vertreten sein.

In der HolTnung, dals viele Mitglieder Ihres Vereins 
die Ausstellung besuchen werden, laden wir dieselben 
durch Sie herzlicli ein, sich dieser Einrichtungen frei 
und ausgiebig zu bedienen und ebenso sich den Beamten 
der nachstehend verzeichneten Gesellschaftcn vorzu- 
stellen, sofern sie die Stadte besuchen, in denen die 
genannten Gesellschaften ansilssig sind.

Eine Etnpfchlungskarte vom Ueschaftsfiihrer Ihres 
Yereins geniigt.

Mit Hochachtung und Ergeher.heit

O. Chan utc,
Yorsitzendcr des General-Comilós,

Ver t re tend :

The American Society ol'Civil Engineers, New York, City. 
The American Institute of Mining Engineers, New 

York, City.
The American Society of Mechanical Engineers, New 

York, City.
The Canadian Society of Civil Engineers, Montrael, 

Canada.
The Engineers Club of Philadelphia, Philadelphia, Penn. 
The Boston Society of Civil Engineers, Boston, Mass.

The Engineers Association of the Soulh, Nashville, 
Tenn.

The Civil Engineers Club of Cleveland, Cleveland, Ohio. 
The Engineers Society of Western Pennsylvania, 

Pittsb., Penn.
The Engineers Club of St. Louis, St. Louis, Mo.
The Engineers Club of Kansas City, Kansas City, Miss. 
The Montana Society of Civil Engineers, H“lena, Mont. 
The Civil Engineers Society of St. Paul, St. Paul, Min. 
The Engineers Club of Minneapolis, Minneapolis, Minn. 
The Western Society of Engineers, Chicasro, Jll.
The Scandinavian Engineering Society, Chicago, Jll.

Aenderungen im Mitglieder-Verzeichni[s.

Canaris, C., Director der Niederrheinischen Hutte bei 
Duishurg-Hoclifeld.

Ilegemann, U., Ingenieur, Herzkamp.
Liinnann, Frjtz, Ingenieur der Act.-Ges. Ph5nix in 

Laar bei Ruhrort, Friedrich-Wilhelmstrafse 45.
Schulz, Gust., Ingenieur, Metan, Tirol, Villa Pircher.
Senitza, Alphons, Ingenieur und Secretar der Oester- 

reichischen Alpinen Montangesellschaft, Donawitz 
bei Leoben, Steiermark.

Wildy, W. L., Oberingenieur, London, E. C. Lombard 
Street 84.

Witt, Rudolf, Betriebsingenieur der Duishurger Kupfer- 
liutte, Duisburg a. Rh., Friedrich-Wilhelmstr. Nr. 5.

Neue Mi tgl i eder ' :
Golu-, Theodor, Ingenieur,. Wehbach b. Kirchen a. Sieg.
von Guzewski, L  , Ingenieur der Socićte Mćtallurgique 

Dnieprovienne, Zaporoje, Kamenskoie, Rufsland.
Juch, Karl, Procurist und Lagerhausvorstand, Munchen, 

Rosenheimerstrafse 120. „
Ncstmann, Rudolf, Huttenmeister, Kenigshiitte.
Poirier, A., Vertreter der „GutehofTnungshQtte‘ , Ober

hausen (Rheinl ), Bismarckstrafse 4.
Stadtisches Untersuchungsamt, Bochum.
Vcrdie, JE., Ingenieur, Director der Soc. des forges et 

acićries du Donetz, Paris, Rue Jouffroy 91.

Y e r s t o r b e n :
Marcus, Jul., Commerzienrath, KOln.


