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Der „weite Blick“ des Herrn Dr. Lieber.

Sn der Silzung des Abgeordnetenhauses 

am 28. Februar d. J. wurde wieder 

mai die ungerechte Zuriieksetzung der 

technisch gebildeten Eisenbahn - Ober- 

beamten erortert und dabei mancher bedauerliclie 

Unverstand seitens einzelner Landboten zu Tage 

gefordert. Bekanntlich pfiegen Leute am liebsten 

und langslen iiber Sachen zu sprechen, von denen 

sie am wenigsten verstehen. Das Hochste leistete 

Hr. Dr. L i e be r ,  der sich zu folgenden Satzen 

verstieg: „Je besser der Tecbniker, desto ein- 

seitiger ist sein Blick“ — „ein Tecliniker mit 

weitem Blick, wie ihn ein administrativ vorgebildeter 

Beamter pflichtmafsig haben mufs, ist ais Tech- 

niker schon immer halbwegs verdachlig“. —  

„An die Spitze solcher Dinge“, wie die Eisenbabn- 

verwaltungen, gehoren nach Ansicht von Dr. Lieber 

im allgemeinen Techniker iiberhaupt nicht.

Hr. Stadtbaurath S t i i L be n  fiihrle in der 

„Koln. Ztg.“ vom 15, Marz d. J. den Feind 

unsers Standes grundlich ab und bewies die 

Falschheit derYorwiirfe an einer Reihe schlagender 

Beispiele. So trefflich auch die Ausfuhrungen 

des bewahrten Fachmanns sind, so kam uns 

doch unwillkurlich der Gedanke, dafs man nach 

Spatzen nicht mit Kanonen schiefsen so li, dafs 

der Angriff gar keiner ernsllichen Widerlegung be- 

diirfe, dafs Spott die einzig richtige Antwort sei.

„Hie Centrum, hie Fufsangel“ rief Hr. Dr. 

Lieber bei sefner Kreuzfahrt im westfalischen 

Sauerland gegen die Wahl des unbeąuemen Anli- 

schienendickers. Der Erfolg war grofsartig, denn 

der Bekiimpfle siegte mit erdriickender Mehrheit 

gegen den „Lakaien der Junker“, wie Dr. Sigl 

den Erkorenen der Fraction nannte. Hatte der

VII.,*

weitsichtige. „Reiseengel des Centrums” lieber 

„keine Reden, sondern ’s Maul gehalten", dann 

ware ihm arge Enttauschung erspart geblieben. 

Dabei jagle der Mann obendrein in seinen 

eigensten Gefilden, denn Wahlschlachten zu liefern, 

das verstehen jene frommen Politiker aus’m fT.

Noch ergotzlicher sind die Niederlagen der 

weilblickenden Alleswisser, wenn sie sich aufs 

Glatteis fremder Gebiete wagen. Die Eisenbahnen 

wurden von hervorragenden Technikern erfunden, 

in Geineinschaft mit klugen Kaufleuten erbaut 

und geleilet. Hinterher kam bei uns der Jurist 

dazu, ebenso flberfliissig wie Pontius Pilatus. ins 

Glaubensbekenntnifs. Miiglich war das nur in 

Staaten, wo zopfiges Mandarinenthum sich breit 

macht. Der Erfolg konnte nicht ausbleiben. Das 

preufsische Eisenbahnwesen ist auf einen be- 

dauerlich tiefen Standpunkt gesunken. Die ver- 

fahrene Karre kann allein wieder ins richtige 

Geleise kommen, wenn die bewahrten Grund- 

satze anderer Industrielander, namentlich Eng- 

lands und Nordarnerikas, zur Geltung gelangen. 

Hr. Dr. Lieber besuchte u. W . zweimal die Ver- 

einigten Staaten von Amerika, wo er gewohn- 

heitsmiifsig grofse Reden hielt, scheint aber des 

weiten Blickes in die wirthschaftlichen und tccli■ 

nischen Fortschritte dieses Landes zu entbehren, 

sonst konnte er im Landtag kein derartiges Zeug 

vorbringen. Er hatte sieli nur mai bei der grofsen 

Pennsylvania Railroad umsehen und erkundigen 

sollen, wie dies Musterunternehmen geleitet wird, 

die Betreffenden wurden uber seine Ansichten 

bezuglich Eisenbahnverwaltung gelacht haben.

W ir genossen das Vergniigen und die Ehre; 

im Herbst 1890 Hrn. Dr. Lieber auf der Riick-

1
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reise von New York nach Bremen kennen zu 

lernen. Merkwiirdigerweise schlofs sich der Ver- 

achter der Techniker eng den deutschen Eisen- 

huttenleuten an, die er doch ais kurzsichtige 

Menschen eigentlich links liegen lassen mufste, 

oder handelte er vielleicht nach dem franzosischen 

Sprichwort: „faute de grives on mange des

merles“, was der grobe Deutsche flbersetzt: 

„Wenn derTeufel hungrig ist, frifst erMucken?“ 

Der „Perle von Meppen* Erbe klopfte eines 

Abends bei der iippigen Mahlzeit unerwartet ans 

Glas und brachte trotz der zahlreichen amerika- 

nischen Fahrgaste einen feurigen Trinkspruch 

auf den Feldmarschall Graf von Moltke aus, 

der selben Tags seinen 90 jahrigen Geburtstag 

feierte. Der Redner begann mit der hiibschen 

Wendung, dafs er an Bord der „Spree“ — es 

war die erste transatlanlische Reise des Riesen- 

dampfers — sich verpflichtet hielt, des Mannes 

zu gedenken, dem heute an den Ufern der Spree 

tausendfaltiges Hoch dargebracht wurde. Leider 

stórte ein Baby den Eindruck der schwungvollen 

W orte, bis der gliickliche Vater den Schreihals 

wegbrachte. In Southampton wurde ein nach-

tragliches Begriifsungstelegramm namens der 

deutschen Reisenden von Dr. Lieber an den Jubilar 

gesandt. Der weitsichtige Reichs- und Landbote 

dachte wohl nicht an die Moglichkeit, dafs er 

ein paar Jahre spater den Nachfolgern des 

grofsen Strategen das rundweg abschlagen wiirde, 

was diese ais unbedingt nothig erachten, um das 

Werk ihres Vorgangers zu erhalten und fort- 

zusetzcn. Ferner erinnern wir uns, dafs der 

weitblickende Parlamentarier, in frischem Gediicht- 

nifs an die hohe Achtung, die der erste Reichs- 

kanzler driiben geniefst, Fiirst Bismarck ganz 

anders beurtheilte, wie heute der Fali zu sein 

pflegt, oder beruhten die damaligen Aeufserungen 

vielleicht mehr auf Hoflichkeit gegen unsere 

Gesellschaft ais auf innerer Ueberzeugung?

Wir bedauern herzlich, dafs der liebens- 

wiirdigc Reisegenosse uns zu einer etwas un- 

sanften Anremplung gezwungen, aber der Streit 

ist von ihm begonnen worden. Nach seiner 

Logik giebt es nur zwei Technikerarten: kurz- 

sichlige gute und weitsichtige schlechte. Da- 

zwischen walilen zu mussen, ist fiir Unsereinen 

recht peinlich. J . Schlink.

Zur Entwicklung des Bergbaues in Sudafrika.

1886 ................  3 799 261
1890 ................  9 366 446
1891 ................  8 572 766

Ausfuhr 
YuM SUdafrika

7 125 356 X  
9 837 796 „ 

11 116 231 „

Die siidafrikanischen Staaten und Golonieen 

haben in neuester Zeit einen Aufschwung ge- 

nommen, der marchenhaft erscheint, wenn man 

den Blick nur um wenige Jahre riickwarts schweifen 

lafst, sich die Miihseligkeiten der Fortschaffung 

von Giitern und Personen auf Ochsenwagen vor- 

stellt und heute die Telegraphen- und Eisenbahn- 

linien ais sichere Kennzeichen des Culturstaats 

unaufhaltsam dem Innern zueilen sieht. Ohne 

Zweifel haben die grofsen Jandwirthschaftlichen 

Reichthiimer in Verbindung mit einem gesunden 

Klima die solide Grundlage zu dem stetigen 

Aufbliihen des Handels und Wandels in der 

Siidecke des schwarzen Erdtheils gegeben, der 

machtige Aufschwung und eine neue Epoche in 

der Culturerschliefsung des Landes ist aber von 

dem Zeitpunkt zu datiren, in welchem das Land in 

die Reihe der bedeutendsten Bergbau - Districte 

unserer Erde getreten ist.

Vollstandiges statistisches Materiał iiber die 

Handelsbewegung Sudafrikas ist uns leider nicht 

bekannt; nach dem Statistical Register der Cap- 

Colonie stellte sich der dengrofsten Bruchtheil des 

Gesammtverkehrs reprasentirende Verkehr durch 

die Hafen derselben wie folgt:

Einfuhr

Ausfuhr 
von Slldufrika

Die Nachbarcolonie Natal zeigte folgende 

Bewegung

Einfuhr

1891 fiir Natal . 2 280 419 1 183 987 £

Fiir das Jahr 1891 nach Herkunftsland und 

Waarengaltungen getrennt interessiren uns aus 

der Capcolonie besonders:

W aa re ng a t t u ng

Werth

Gesamml-

Einfuhr

i n «£

Hiervon aus 

DcuUchland

Eisen- und Stahlwaaren . 590 401 17 664
Maschinerieen aller Art 223 567 I 437
Kohlen, K o k s ................ 238 828 66
Stabeisen, Eisenblech,

Wellblech , desgl. ver-
zinkt u. s. w................. 153 177 . 12

Die „siidafrikanische Wochenschrift", welche 

seit October v. .1. in Berlin erscheint, schreibt 

hierzu mit Recht: „Die winzigen Ziffern, mit

welchen unsere vaterlandische Industrie an dem 

Import Sudafrikas betheiligt ist, sind geradezu 

beschamend fiir den sonst so geriihmten Unter- 

nehmungsgeist unserer Kaufleute. Woher es 

kommt, dafs sie den Englandern dort das Feld 

fast ganz iiberlassen haben, ist um so weniger 

begreiflich, ais die weifse Bevólkerung nicht etwa 

ausschliefslich aus englischen Golonisten besteht,



April 1893. „ST A H L  UND E ISEN .* Nr. 7. 267

sondern zum grofsten Theil hollandischen Ur- 

sprungs isl. Audi sind die Seefrachten von 

deutschen und hollandischen Hafen nicht tlieurer 

ais von englischen und, wie in allen grofs- , 

britannischen Colonieen, geniefsen englischeWaaren 

keine Zollvergiinstigung irgend welcher , Art vor 

Waaren fremdlandischer Herkunft. Es diirfte 

sich, meinen wir, empfehlen, wenn unser Kauf- 

mannsstand den von Jahr zu Jahr sich kraftig 

entwickelnden siidafrikanischen Staaten und Co

lonieen mehr Aufmerksamkeit schenkte. “

Was fiir die Kaufleute gilt, trifft mutatis 

mutandis auch fur die Industriellen zu, und scheint 

es uns daher Pfliclit zu sein, ihre Aufmerksamkeit 

auf ein reiches Land zu lenken, in welchem 

neben kraftiger Landwirthschaft ein machtiger 

Bergbau sich entwickelt und ausgiebige Bedurfnisse 

nach Fertigfabricaten vorhanden sind, fur die 

unsere Eisenindustrie Absatz sucht.

Ein iibersichl- 

liches Bild iiber 

die Entwicklung 

des Landes 

lieferte die siid- 

afrikanischeund 

internationale 

Ausstellung, 

welche im vori- 

gen Herbst in 

Kimberley mit 

zwar finanziel- 

lem Fehlbetrag, 

aber mit unver- 

gleichlichem 

Erfolg in tech- 

nischer Bezie

hung stattfand.

Viele unserer 

Leser werden erstaunt sein, wenn sie horen, dafs 

im Binnenland Sudafrikas eine Ausslellung inscenirt 

wurde, dereń Gebaulichkeiten in arehitektonisch 

reicher Weise ausgestattet waren, welche Gemalde- 

Galerieen, bunte Wasserkiinsle bei elektrischer 

Beleuchtung und unter Musikbegleitung und der- 

gleichen unvermeidliche Zuthalen einer modernen 

Ausstellung bot und europaischen Veranstaltungen 

dieser Art kaum nachstand. Ueber ihre bergbauliche 

Abtheilung hielt Mr. Bennet  H. Brough  vor der 

Society of Arts in London kiirzlich einen ausfiihr- 

licben Vortrag. Redner ertheilte uns die Er- 

. laubnifs, denselben wiederzugeben, und glauben 

wir an Hand seiner Ausfiihrungen, welche wir 

stellenweise nach miindlichen und schriftliclien 

Mittheilungen erganzt haben, am beslen unseren 

Lesern ein Bild von der Bedeutung Sudafrikas 
zu geben.

Zunachst erinnert Verfasser an die Thatsaehe, 

dafs aus den Diamantfeldern Sudafrikas wahrend 

einer Periode von 20 Jahren Diamanten im Werthe 

von ungefShr 1400 Millionen Mark ausgegraben

und verkauft worden sind, und dafs die Gold- 

production in einem funfjahrigen Zeitraum bereits 

mehr ais 170 Millionen Mark Werth erreicht hat 

und gegenwartig die Jahresausbeute an Gold 

einen Werth von etwa 90 Millionen1 Mark re- 

prasentirt. Die Kohlenfelder Sudafrikas besitzen 

grofse Ausdehnung; ihr Abbau befindet sich noch 

in der Kindheit. Silber und andere Erze kommen 

in grofser Reiclihaltigkeit vor. Leider war der 

Kupferbergbau von Namaąualand, welcher jahrlich 

20 000 t Erz liefert, auf der Kiniberley-Ausstellung 

nicht yertreten.

Zu den einzelnen Mineralien iibergehend, theilt 

Verfasser unter Anderem Nachstehendes mit: 

D i a m a n t e n .  Den Hauptanziehungspunkt der 

Kiniberley-Ausstellung bildete die auf dieDiamant- 

gewinnung beziigliche Abtheilung. Tausende von 

Diamanten, dereń grofster 70 000 Werth vor- 

stellte, waren zu sehen; die De Beers Go. hatte

eine in Betrieb 

befindliche Wa- 

sche in natiir- 

licher Grofse 

montirt, ferner 

waren eine topo- 

graphischeKarte 

in grofsem Mafs- 

stabvondemDia 

mantendistrict 

und in der Ma- 

schinenhallealle 

bei Forderung 

und Gewinnung 

gebrauchlichen 

maschinellen 

Einrichtungen 

aufgestellt, so 

dafs die Veran- 

staltung ein vollstandiges und iibersichtliches Bild 

dieser grofsen Industrie bot.

Die vier haupIsSchlichen Diamantvorkommen 

von Kimberley, welche ais die De Beers-, Kim- 

ber ley-, Bu 1 fo n t ei n- undDuToi tspan-Gruben 

bekannt sind, liegen in einem Umkreis von nicht

5 km; in demselben wurden nicht weniger ais 

90 % aller aus Sudafrika exportirten Diamanten 

gewonnen. Die Vorkommen sind zweifellos ais 

emporgedrungene Ausfiillungen erloschener Krater 

mit vulcanischem Schlamm zu betrachten. Die 

Gangart ist allgemein unter dem Namen „blaue 

Erde“ (blue ground) bekannt, sie ist ein Conglo- 

merat von Schiefer, Basalt, Diorit und Glivin. 

Wie bei anderen Vorkommen, hat das Aussehen 

der oberen Parthie, welche der Einwirkung der 

Atmospharilien ausgesetzt war, sich verandert, 

man bezeichnet sie ais „gelbe Erde“ (yellow 

ground) und wurde sie zuerst' ais diamant- 

lialtig erkannt und bearbeitet. Die ersten Diamant- 

graber," welche sich der primitivsten Einrichtungen 

bedienten, arbeiteten unabhangig voneinander, bis
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sie die blaue Erde, anfanglich bed rock bezeichnet, 

erreichten. Viele Graber liefsen dann ihre Gruben 

im Stich, bald fand man aber, dafs die blaue 

Erde das eigenlliche Diamantvorkommen sei. Da 

sich ferner herausstellte, dafs dieselbe schwieriger 

und kostspieliger zu bearbeiten war, so gab man 

die Einzelarbeit auf und fuhrte bessere Arbeits- 

methoden ein. Trotzdem arbeitete man bis zum 

Jahre 1879 im Tagebau weiter und begann dann 

erst mit unterirdischem Abbau. Der heftige Wett- 

bewerb, der den Erlospreis fiir die Diamanteń 

bis auf den niedrigsten Stand trieb, zeitigte eine 

Krise, die zur Zusammenlegung der verschiedenen 

Gruben fuhrte. Durch geschickten Ankauf der 

Berechtsame und Antheile brachte die De Beers Go. 

es fertig, dafs sie die obengenannten vier Haupt- 

gruben entweder besitzt oder leitet, und in den

wordenen Abbildungen aus jener Zeit zeigen ein 

wirres Durcheinander von Netzwerk. Gegenwartig 

ist ein solcher Betrieb noch auf der nordóstlichen 

Bulfontein - Grube zu sehen, woselbst die vier 

32 bis 65 mm dicken Drahtseile, welche das 

Bahngeleise bilden, so geneigt liegen, dafs die 

Kasten bei Umschaltung der Maschine durch ihr 

eigenes Gewicht nach unten gehen. Die Zug- 

seile sind 9^2 bis 19 mm dick; die aus Stahl- 

blech gefertigten Kasten hiingen mittels Zapfen 

in einem Rahmen, der auf vier mit Rillen ver- 

sehenen Radem auf den Tragseilen lauft. Die 

Spurweite der letzteren ist 1372 mm, der Ab- 

stand zwischen den 2 Geleisen 508 mm. Bei 

0,99 cbm Fassungsvermogen der Kasten werden 

daselbst mittels drei Fordermaschinen 6000 engl. 

Tonnen blaue Erde im Tag hochgebracht.

Abbild. 2. Tonnliigigc Fordereinrichlung der Do Becrs-Grube.

aufsenstehenden Gruben die Mehrheit hat. Die 

De Beers Co. hat demnach z. Z. den Welt- 

Diamantenhandel in ihrer Hand.

Mit Ausnahme der Du Toitspan- und Bul- 

fontein-Gruben, welche behufs Einschrankung der 

Gewinnung geschlossen wurden, werden die Yor

kom men durch Schacht- und Stollenbetrieb ab- 

gebaut. Einen guten Begriff von der Ausdehnung 

der friiheren Tagebaue geben die ausgegrabenen 

Abgriinde von 50 qkm Oberflache bis 91 m Tiefe. 

An den Abhangen der Kimberley - Grube brennt 

der dort blofsgelegte Kohlenschiefer frei weg. 

Eine Gefahr fur die Gruben entsteht dadurch nicht.

Zur Zeit der unabhangigen Wirthschaft wurde 

das Rohmaterial in Kasten au Seilen gefordert, 

welche bis zur Sohle der Tagebaue gespannt 

waren. Die auch in Deutschland bekannt ge-

Die Kimberley- und De Beers-Gruben sind 

jetzt mit Forder- und Wasserhaltungseinrichtungen 

der neuesten Construction ausgerustet. Der 

saigere, 7,6 bei 1,8 m messende Schacht der 

Kimberley-Grube, bei welchem man im Marz

1889 die Arbeiten begann, ist jetzt bis auf 

384 mi Teufe gebracht. Die blaue Erde hieb 

man auf 304 m Teufe in 345 m Entfernung 

vom Schacht an. Die letzten 147 m trieb man 

durch festen Quarz mit Hiilfe von Bohrmaschinen 

in 26 Wochen nieder, wahrend man bei Hand- 

arbeit die doppelte Zeit benothigt hatte.

Auf der De Beers-Grube (Abbild. 2 und 3)* 

hat man eine uberraschende Fórdergeschwindig-

*Die Abbildungen 2, 3 und 4 verdanken wir 
„Industries*, die Abbild.5 tkrrn Ingenieur L. Bf lhner 
in Johannesburg.
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keit eingefiihrt. Der tonnlagige Schaeht besitzt 

213,3 m Teufe bei 56° Abweichung von der 

Horizontalen, so dafs die Schachtlange etwa 

256 m ist. Die Fórdergefafse, welche auf Stahl

schienen laufen und sich automatisch entleeren, 

fassen 1,8 cbm oder vier Ladungen von je rund 

725 kg Gewicht. Bis zu 400 Ladungen sind inner

halb einer Stunde gefordert worden. . Der saigere 

Schacht von 6,1 X  m dient zur Wasserhaltung 

auf 244 m Sobie und ist mit Pump- und Forder- 

maschinen neuester Art versehen. Das Schacht- 

gerust ist aus Eisen, die Entfernung vom Boden bis 

Mittel der drei Seilscheiben 18,6 m. Letztere 

messen 4,3 m im Durchmesser, Kranz und Nabe 

sind aus Gufs-, die Arnie aus Schmiedeisen.

Die zu Tage kommenden Forderkasten ent- 

leeren^sich in Taschen, aus welchen die blaue

Erde. Der Verwilterungsprocefs dauert ein Jahr, 

und ist selbst nach Verlauf dieser Zeit ^ io des 

Materials noch nicht angegriffen und so bart, dafs 

es durch den Steinbreclier zerkleinert werden mufs.

Ist die Vcrwitterung eingetreten, so wird das 

Materiał nach der Wasche geschafft, gehoben 

und durch einen Separationscylinder mit einzfilligen 

Lóchern gefuhrt. Die Stucke wandern zuriick 

behufs „weiterer Verwitterung, wahrend das Fein- 

gut eine ringfórniige Pfanne von 4,3 m Durchm. 

mit Riihrarmen nnd Wasserzuflufs passirt, aus 

welcher das leichtere Materiał durch die Mitte 

sich abscheidet und auf die Hulden geht, wahrend 

die specifisch schwereren Theile sich zum iiufsern 

Rand bewegen. Die Diamanten, Granaten und 

andere Mineralien von bohem specifischen Gewicht 

setzen sich unten ab und werden von Zeit zu

Abbild. 3. Diamantwasche bei Kimberley.

Erde in stahlerne Wagen gefullt und auf einem 

Geleise von 457 mm Spurweite miitels endlosen 

Kettenbetriebs nach den Lagerplatzen geschafft 

wird. Auf letzteren werden leichte Locomotiven 

verwendet, dereń auf der Kimberley-Grube 7, auf 

der De Beers-Grube 3 mit zusammen 370 HP vor- 

handen sind. Auf letzterer findet sich zur Fort- 

schaffung der blauen Erde ein Drahtseilbetrieb 

von 8 km Lange. Auf den Lagerplatzen, welche 

mit einer harten, ebenen Oberflache versehen 

sind, soli die blaue Erde vermoge der Einwirkung 

der Luft zerfallen. Sie wird zu dem Zweck in 

einer Schiehtendicke von 230 mm ausgebreitet, 

mit Pflug und Egge bearbeitet und bei trockenem 

Wetter gelegentlich mit Wasser besprengt. Die 

Lagerplatze dehnen sich mehrere Quadratkilometer 

aus und fassen eine Million Ladungen der blauen

Zeit abgezogen und zu den Setzmaschinen ge- 

bracht.- Sie heifsen „pulsators“, gleichen indefs 

dem bekannten Typ dieser Einrichtung. Sie ent

halten Siebe von verschiedener Maschenweite und 

ein Bett von Bleikugeln, um einen zu raschen 

Durchgang des Guts zu verhiiten. Das die 

Diamanten enlhaltendeSatzgut fallt in verschiedene 

Kasten und von dort auf Sortirtische, wahrend 

die Schlemme abfliefst. Die Scheidung geht in 

einem langen Scheidraum vor sich, und wird die 

nasse Arbeit von gelernten Leuten, die trockene 

von eingeborenen Straflingen gethan und so lange 

wiederholt, wie sie sich bezahlt macht. Sowohl 

zu Tage wie unten ist Alles elektrisch erletichtet.

Der grófste Diamant, den rnan fand, wog 

428%  engl. Karat (—  88,019 Granim); der

selbe wurde von einem Eingeborenen gestohlen,
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Abbild. 4. Imieres des Pochwcrkg der Robinson*Grube,
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nacliher aber wieder entdeckt. Die unerlaubte 

Aneignung von Diamanten ist eine der grofsten 

Schwierigkeiten,. mit denen die Gesellschaften zu 

kampfen haben, da die Diamanten, bis zu 70 Karat, 

einfach verschluckt werden. Ais beste Abhiilfe 

bei den Eingeborenen hat sich die v6llige Ein-

kasernirung erwiesen; aber auch die Weifsen 

unterliegen genauer Beobachtung. Die Wohlfahrts- 

einrichtungen werden ais sehr gute bezeichnet.

Die Geschaftsthatigkeit der De Beers Co. zeigt 

die nachfolgende Tabelle.
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31. Marz 1889
vor der Zu- 
saminenlcgung 944706 712263 914121 18036360 1283 19 25 9 476403

31. Marz 1890 2192226 1325400 1450605 46603580 109 33 35 8 1576821

31. 1891 1978153 2105182 2020515 59493400 96 29 28 8 1449792

30. Juni 1892 3338553 3239134 3035481 78630840 92 25 23 7 1624803

D i v i d e n d e

Datum
Betrag

.//

% Kapitał

3766580 5 78741000
7895720 10 78957300
7897900 10 78979100
7897900 10 78979100
7897900 10 7S979100
7897900 10
9872380 12'/2 >78979100
9872380 12'/* 1

31. Dec. 
('■i 0. Juni 
\ l.Dec. 
f30 . Juni 
\ 31. Dec. 
(30 . Juni 
< l.Dec 
(30. Juni

1888
1889
1889
1890
1890
1891
1891
1892

Nachst den 4 grofsen Gruben der De Beers 

Company ist die bedeutendste die Wes sei to n- 

Grube, wclche erst gegen Ende 1890 entdeckt 

wurde, obgleich sie dicht bei Du Toitspan liegt, 

auf einem Terrain, das nach allen Richtungen hin 

geschurft wurde. Wahrend die sonstigen Gruben 

urspriinglich „kopjes“, d. h. Hiigel, waren, lag 

diese Grube unter einer 3,6 m machtigen Kalk- 

steinschicht. Der Eigenlhiimer, einMr. H. A. Ward, 

hat die Grube an die De Beers Company ver- 

kauft, sich aber unter gewissen Bedingungen die 

Ausbeute wahrend einer Reihe von Jahren vor- 

behalten, und soli er dabei einen Reinverdienst 

von 10 Millionen Mark machen. Die Wesselton- 

Grube ist um deswillen yon besonderem Interesse, 

weil dort nur gelbe Erde verarbeitet wird. Der 

Procefs ist. natflrlich einfacher, weil die Ver- 

wiUeruiig schon vor sich gegangen ist. Die 

Erde wird durch 6 Haspel in ebensoviele 

Waschen und von dort in eine gemeinsame Auf- 

bereitung gefuhrt. Der Diamantreichthum ist 

gleichmafsig vertheilt, und steht in einer Teufe 

von 27 m die blaue Erde an.

In den O ran je-Fre istaa ten  sind mehrere 

Diamantgruben, von denen aber keine den Erfolg 

der Kimberley • Gruben erreicht hat. Die beste 

Grube ist Jage rs fon te in , welche zwar weniger 

Diamanten ais die De Beers Comp. fordert, dafiir 

aber solche von besserer Qualitat liefert. Hier 

ist man im Tagebau auch schon auf einer Teufe 
Yon 91 m angelangt.

1'erner wird auch diamanthaltiger Fiufssand 

verarbeitet, Diese Grabereien, die sogenannten 

„river diggings“, dehnen sich von Delports Hope, 

an dem Zusainmenflufs des Vaal und Hart Rivers, 

bis nach Hebron an dem ersteren Flufs entlang 

bis zu einer Lange von 112 km aus. Die 

Diamanten kommen hier in einer machtigen, 

eisenhaltigen Kiesschicht vor. Die meisten Vor-

kommen liegen an der Oberdache, jedoch ist 

man im Gong Gong 30 m tief gegangen, ehe 

man das Liegende erreichte. Die Zusammen- 

legung der Diamant-Gesellschaften hat hier be- 

deutende Thatigkeit hervorgerufen und sind neben 

einheimischen etwa 1000 weifse Arbeiter thatig.

Th. Reuner t  hat auf beslimmter Grundlage 

berechnet, dafs seit der Entdeckung der Diamant- 

felder in Siidafrika, welche im Jahre 1867 er

folgte, iiber 50 Millionen Karate* Diarnant im 

Gesammtwerthe von nahezu 1400 Millionen Mark 

ausgefiihrt worden sind. Ihr Gesammtgewicht 

betrug somit mehr ais 10 tons.

Go ld .  Zu den interessantesten Ausstellungs- 

gegenstanden der mineralogischen Abtheilung ge- 

h6rten die Proben goldhaltigen Quarzes von 

Barkly Wes t  unfern Kimberley. Das Vor- 

kommen ist bisher wenig bekannt und, trotzdem 

alle Bedingungen giinstige sind, noch nicht in 

Abbau genommen; es steht in einer Machtigkeit 

von 3,35 m an und lieferte bei Stampfproben 

vollig zufriedenstellende Ergebnisse.

Der eigenartige und interessanle Bezirk von 

W i t w a te rs r and ,  dem reichsten Goldfeld 

Sudafrikas, war nicht in der wunschenswerthen 

Yollstandigkeit vertreten. Die Grofse der Gold- 

•gewinpung wurde durch einen Obelisk veran- 

schaulicht, der die Mengen der einzelnen Zeit- 

abschnitte zeigte. Nach den Angaben der 

Ghamber of Mines in Johannesburg betrug . die 

Goldgewinnung

1889
1890
1891 

(1892

370 408 Unzen 
494817 
729 238 

1 210 867 . J

Der Hohepunkl ist indessen noch nicht er- 

reiclit, da in Transvaal standig neue Gruben

*1 Karat =0,205 g.
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eroffnet und bestehende erweitert worden, nach- 

dem die Transportschwierigkeiten beseitigt sind 

und die iibermafsige Besteuerung und Lohne in 

Balde herabgesetzt werden diirften.

Die letzte Monalsstatistik zeigt, dafs die 

Rand-Gruben im November 106 794 Unzen 

(December 117 748) im Werth von 7 553 740 

(December 8 477 856 o !l) ergaben. Die durch 

2004 Stempel verstampfte Erzmenge belief sich 

auf 179 745 engl. tons.* Die Durchschnitts- 

leistung fur den Stempel war 3,62 tons und 

die Durchschnittsgewinnung iiber den Platten 

9,24 dwt im Werth von 33 sh 4 d aus der Tonne 

Erz. Von dem gewonnenen Gold entfielen auf

die Pochstempel................  83 802 Unzen
das Chlorationsverfahren . 3 647 r
die Amalgamationsabgilnge 15 346 „
Alluvial-Vorkommen . . . 245 „
anderen Ursprung . . . .  3 854 ,

Von den 15 000 z. Z. in Johannesburg be- 

schaftigten Eingeborenen (nach anderen Angaben 

sind 35 000 Schwarze in den Gruben thatig) 

kommen 5 8 $  von der Ostkiiste, 19^5 von Nord- 

transvaal, 1 2 ^  von Basutoland und 1 1 $  von 

Zululand. Der Kaffer halt durchschnittlich keine 

6 Monate lang aus. Der Lohn der Schwarzen 

ist nach einer Angabe von L i o n e l  P h i l l i p s ,  

Prasidenten der Johannesburger Minenkammer, 

viel zu hoch, da dieselben aufser Bekostigung in

4 Wochen etwa 58 J i pro Kopf verdienten.

Die geologische Formation des Rand war 

durch eine Kartę von H. E. S i m p s o n  zur An- 

, schauung gebracht. Im Witwatersrand sind z. Z. 

mehr ais 70 Gruben, welche sich auf eine Lange 

von 64 km erstrecken. Das Gold kommt in 

sogenannten reefs vor, welche in Wirklichkeit 

zu Tage tretende walire Conglomerat-Lager 

sind. Man unterscheidet vier Flotze; das grobe 

Geschiebe besteht aus Kieselsteinen von 13 bis 

50 mm Dicke, wahrend das den grofseren Gold- 

gehalt besitzende Grundmaterial silbergrau und 

glimmerhaUig ist. In den Teufen, bis zu welchen 

die Einwirkung der atmospharischen Luft dringt, 

ist das Conglomerat von chocoladenbrauner Farbę ; 

tiefer unten ist es von blauer Farbę und von 

Pyritkrystallen massenhaft durchsetzt. Das Haupt- 

flotz der Salisbury-Grube fallt unter 85° S ein, 

das Streichen ist Osten und Westen. Das Vor- 

kommen* zeigt iibrigens bei den verschiedenen 

Punkten einen durcbaus verschiedenartigen Charak

ter; so ist es bei der Ferreira-Grube z. B. 

stark verworfen und sehr unregelmafsig, wahrend 

es bei der Crown-Reef-Grube so regelmafsig 

wie ein Kohlenflotz lagert.

Anfiinglich wurde der Abbau in hóchst primi- 

tiver Art betrieben. Da man von der Meinung

'M an rechnet. in Johannesburg jetzt allgemein 
die ton zu 2000 engl. Pfil. Ferner ist 1 Unze =  
20 dwt — 11JC  Goldwerth.

ausging, dafs das Rand-Goldćonglomerat von 

anderen mineralischen Vorkommen ganzlich ver- 

schieden sei, so hielt man bei Anstellung der 

Directoren Erfahrung im Bergbau fiir iiberflussig 

und stellte Leute, die vorher niemals eine Grube 

gesehen hatten, an die Spitze der Unternehmen; 

jetzt ist der Andrang zu den verantwort!ichen 

Stellungen stark und sind in Johannesburg die 

tiichtigsten Bergingenieure anzutreflen. Das Er

gebnifs ist, dafs z. B. die Ferreira-Grube, die best- 

verwaltete Grube des Districts, trotz derschwierigen 

Abbauverhaltnisse eine Dividende von 1 2 5$  

( 1 60$ )  zahlt.

Auf dieser Grube wechselt die Machtigkeit 

des Vorkommens von 0,33 bis 0,91 m. Dic 

zwei Hauplschachte von 4,26 X  m sind

saiger bis zu Teufen von 64 bezw. 78 m nieder- 

gestofsen; zur Erleichterung fiir die Eingeborenen 

bei Niederbringung der Bohrlocher wendet man 

Strossenbau an. Die Abbaukosten verringerten 

sich fiir die Tonne Stein von 1 £  9 sh 8 d 

im April auf 17 sh 2 d im September. Das 

Pochwerk liegt 0,8 km enlfernt von der Grube; 

es sieht mit der Pumpstatibn durch eine 610 m 

lange Rohrenleitung in Verbindung und hat, wie 

alle anderen, ein Wasserreservoir von 112 500 cbm 

Inhalt. Das Pochwerk ist amerikanischen Ur- 

sprungs; der einzelne Stempel leistet 4,44 tons 

im Tag; aus der Tonne erhalt man durch

schnittlich 15 dwt Gold. 66 bis 6 8 $  des Gold- 

gehalts werden (durch den Amalgamalionsprocefs) 

gewonnen, die Abgange unterliegen dem Cyanid- 

yerfahren.

Auf der Rob inson-Grube ,  auf welcher eine 

60-Stempel-Batterie mit 4,65 tons taglicher 

Durchschnittsleistung in Betrieb ist, erfolgt die 

Goldausziehung mit iiberraschendem Ergebnifs. 

(Abbild. 4.) Man gewinnt 94,82 $  des Gehalts 

und zwar in folgeDder Yęrtheilung:

im Pochwerk ( E r z ) .................... .... 71,04%
durch Chloration (Sch liche )........................  5,13 „
durch den Cyanhi-Procefs (Amalgamations-

ahgSnge) .............................................18,55 ,

Fur das Gblorationsverfahren werden die 

Schliche (Concentrales) im Sortirraum sorgfaltig 

in Haufen geschieden. Der-Gehalt an Schwefel- 

kiesen schwankt zwischen 5 bis 90 % , weshalb 

aus den verschiedenen Haufen zur Rostung die 

geeignele Mischung hergestellt wird. Letztere wird 

in einen der drei Rostofen von je 18 m Lange und 

einer Leistungsfahigkeit von 6- bis 800 tons im 

Monat aufgegeben. Das Róstgut gelangt dann 

in eine der 10 runden Chlorationskasten, welche 

falscbe Boden und auflutirte Deckel besitzen. 

Die Chloration erfordert 4 Tage, der Bedarf an 

Chlor 0,6 $  fiir jede Tonne Rostgut. Das Gold- 

chlorid wird dann durch Eisenvitriol nieder- 

geschlagen (10 bis 15 engl. Pfd. per ton).

Auf der Cyanid-Anlage sind zwólf grofse 

Bottiche von je 56 cbm Fassungsverrnógen zur
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Aufnahme von 75 tons Amalganiations-Abgangen 

unii 25 tons Cyanidliisung yorhanden. Unter dem 

falschen Boden und der Filterlage befindet sich an 

jedem Bottichein Abflufs. Ist der Bottich mit den 

Abgiingcn gefiillt, so wird die stark vcrdiinnte 

Cyankalium-Losung eingepumpt und ist nach 

24 Stunden alles Gold aufgelost. Die Goldlosung 

wird dann in lange, mit Zinkspanen gefiillte Kasten 

abgelassen und der hier gefallte Goldschlamm 

in vier Oefen zu Barrengold verarbcitet. Die An

lage vermag 7700 tons im Monat zu verarbeitcn. 

(Mit der Ausarbeitung der Verfahren, uber dereń 

beste Anwendung man noch nicht im klaren 

zu sein scheint, ist man z. Z. eifrig beSchaftigL) 

fc Die Ergebnisse der Erzverarbeitung auf der 

Ro bi nso n-Grube im December 1892 gestaltete 

sieli wie folgt: 60 Stempel zerkleinerten 7958 tons

ist gangartig. Aufserdem waren noch andere 

Goldvorkommen, so Zoutpansberg und Matabele-. 

land vertreten.

Die Gesammt-Goldgewinnung in Transvaal 

wird durch Witwatersrand Ghamber of Mines 

fiir das Jalir 1891 wie folgt zusammengestellt:
U nzen

Witwatersrand....................  729 238
De K a a p ............................  66 598

• Lyilenhurg ........................  23903
Zoutpansberg....................  7 926
Kleiksilorp ........................  10 682

Su mm 838 347 

Diese Summę reprasentjrt 19,8 % der ge- 

sammten Goldgewinnung unserer Erde, wahrend 

der Antheil im Jahre 1888 erst 4 ‘/i % betrug.

(Nach der Ueberzeugung von Sir Henry Locb,  

dem Gouverneur der Gapcolonie, diirfte eine

Abbild. 5. Kołilcngrubc „Springs* der NicderlUndisch-Afrikanischen Eisenbahn-Gesellschafl.

Erz, und fielen beim Gliihen des Amalgams 

8238 Unzen Gold. Die mittels des Cyanitl- ; 

Verfahrens behandelten AbgSnge ergaben 1517 Un- j 
zen. Die durch den Ghlorationsprocefs vcrar- 

beiteten Schichten lieferten 703 Unzen.

Aufser dem Witwatersrand entfaltete nocli die i 
beruhmte Sheba-Grube ihre Production durch i 

einen Obelisken, welcher zeigte, dafs daselbst 

bereits 100 525 Unzen Gold aus 57 733 tons Quarz 

gewonnen sind. Diese Grube liegt in der Nahe 

der Stadt Barberton, im ostlichen Theil von 

1 ransvaal, woselbst im Jahre 1885 das Gold- 

fieber seinen Ursprung nahm. Der dortige District 

ist sehr gebirgig und mangelt es an Wasser und 

Holz. Daselbst ist eine Ottosche Drahtseilbahn 

yon 5 km Liinge mit einer Leislung von 150 tons 

in 10 Stunden gebaut worden. Das Vorkommen 

Vll.u

Steigerung der Goldproduction Transvaals auf 

160 bis 200 Millionen Mark Werth in 2 bis 

3 Jahren zu erwarteh sein. In einem, grofses 

Aufsehen erzeugt habenden Gutachten, welches der 

amerikanische Bergingenieur Ham i l t o n  Smi t h  

vor kurzeni in der „Times“ veroffentlichte, ist 

die Ansicht ausgesprochen, dafs das Johannes- 

burger Goldlager etwa 100 Millionen Tonnen 

abbaufahiges Erz, von denen 3 Millionen bereits 

gefiirdert sind, enthalt und dafs daher eine Jahres- 

ausbeute von 200 Millionen Mark durch 30 Jahre 

1 zu erwarten sei. Lionel  Ph i l l i p s  sprach sieli am 

26. Jan. d. J. vor der Minenkammer daliin aus, dafs 

fiir das Jahr 1892 eine Goldausbeute von 1 600000 

Unzen —  115200000 J(> Werth zu erwarten sei. *

* The South African Mining Journal, Febr. 4.

2



274 Nr. 7. , S T A H L  UND E IS E N .“ April 1893.

Koh l e .  Der Kohlenbergbau in Siid-Afrika ist 

in machtigem Aufschwung begrifTen und waren 

viele Kohlenprohen von zum Theil recht guter Be

schaffenheit ausgestellt. Kimberley ist nicht in der 

glucklichen Lage wie Johannesburg, welches selbst 

Kohle hat, und steht auch nicht in directer Eisen- 

bahnverbindung mit den Colonial-Grubenbecken. 

Die Forderung der Gap-Golonie an Kohle wird 

fiir das Jahr 1890 wie folgt angegeben.
tons

Cyphergat............................ 11000
Molteno ..........................  5 821
Sieraadsfontein ................  6 000
P a ir v ie w ............................  8000
Indwe ................................  2 200

Von Indwe waren grofse Blocke ausgestelll, 

da dort die Flotze miichlig sind, wahrend auf 

den Cyphergat und anderen Stormberg-Gruben 

die Flotze weniger machtig sind, so dafs ihr Ah- 

bau dreimal so viele Kosten verursaclit.

Hrn. Ingenieur L. Bul i  ner in Johannesburg 

verdanken wir nachstehende Mittheilungen uber 

das Kohlenvorkommen in Transvaal. „Daselbst 

kommt die Kohle in unmittelbarer Nahe der 

Goldfelder vor. Die Formation, zu welcher die 

goldhaltigen Conglomeratlager gehfiren, bildet 

am Witwatersrand eine grofse Muldę, von welcher 

bis jetzt nur der steil einfallende Nordfliige) ge- 

nauer bekannt .ist. Das Ausgehende der Conglo

meratlager ist liaufig unbedeckt, zuweilen mit 

Raseneisenstein oder braunem Thon iiberdeckt. 

Bei 18 km ostlich von Johannesburg setzt sich 

die Kohlenformation an, welche bei flacher Ab- 

lagerung die goldhaltige iiltere Formation iiber- 

deckt. Dadurch, dafs sie anfanglich eine geringe 

Machtigkeit hat und an vielen Stellen ganzlich 

fortgewaschen, ist es erklarlich, dafs Kohlengruben 

in unmittelbarer Nahe von Goldgruben beslehen, 

und beide sogar in buntęr Reihenfolge abwechseln, 

auch giebt es selbst kleinere Grubenfelder, von 

welchen Kohlen und Gold zu gleicher Zeit ge

wonnen werden konnen. Die Kohle kommt in 

Flfłtzeii bis zu 15 m Machtigkeit vor. Auf ver- 

schiedenen Gruben werden Packen von 6Va ni 

Machtigkeit in einem abgebaut, die fast allgemein 

angewandte Abbaurhethode ist in England unter 

dem Namen „Stoop and Room“ bekannt. Die 

Abbaustrecken werden in Abstanden von ungefahr 

30 m angelegt und von diesen aus 5 m breite 

Raume ausgearbeitet; zwischen den Riiumen 

bleiben 2^2 ni breite Pfeiler zur Unterstutzung 

des Hangenden stehen, werden jedoch spater so 

viel geschwacht, ais es mit Riicksicht auf die 

Sicherheit der Arbeiter geschehen kann. Gruben- 

holz hat man nur bei Unregelmafsigkeiten im 

Flotz (meistens Auswaschungen) nothig. Die Selbst

kosten betragen nicht mehr ais 0 J i  pro Tonne. 

Die Kohle hat einen anthracitischen Charakter, fiir 

Feinkohlen hat man deshalb keine Yerwendung, da 

dieselbe zum Verkoken nicht geeignet ist und der 

Ertrag fur Brikelts die Herstellungskosten nicht i 

decken wiirde. Der Aschengehalt ist bedeutend ;

und die Kohle viel minderwerthiger ais englische, 

es ist deshalb empfehlenswerth, Dampfkessel mit 

grofseren Rostflachen zu gebrauclien.

Eine der bedeutendsten Kohlengruben ist die der 

Niederl.-Sudafrik. Eisenbahngesellschaft gehorige, 

„Springs” genannte, 50 km ostlich von Johannes

burg gelegen (Abbild. 5). Der Forderschacht hat 

einen kreisformigen Querschnitt und ist mit 

eisernem Ausbau versehen. Die Forderanlage, 

Separation und Kohlenwiische sind nach neuester 

Construction und von der Maschinenfabrik 

H u m b o l d t  in Deutz geliefert. Die Kohlen 

werden in Sacken von 2 Centner Gehalt auf der 

Eisenbahn verschickl und von den einzelnen 

Eisenbahnstationen aus mittels Ochsenwagen nach 

den Goldgruben weiter befordert, es vertheuert 

diese Verpackung, welche bisher noch nicht ab- 

geschafft werden konnte, die Kohlen anselinlich. 

Die hauptsiichlichsten Kohlenabnehmer am Wit

watersrand sind die Goldgruben und die Eisen

bahn. Nach Osten kann man die Kohlen

formation iiber 200 km verfolgen, sudlich 

*vom Witwatersrand lagert sie sich ebenfalls 

iiber die goldhaltige Formation und zieht sieli 

bis nach dem Oranje-Freislaat und Natal.“

Ueber den Heizwerth der sudafrikanischen 

Kohlen giebt uns nachstehende Tabelle* Aufschlufs :

Nr.
Natnen 

der Zechen

Ascli en- 

gelmlt

°/o

Wilrmc- 
einheiten 
per engl. 
Pfund

Wertli- 
vorIiilUnifił 
zu normaler 
engl. Kohle 

(= 100)

1 Oliphauls River . . . 18,7 U  340 75,6

2 Wilgę R iv e r ............ 19,2 U  060 73,7
3 Vaal R iver............... 19,8 10 733 71,5
4 20,6 10 635 70,7
5 Kroonstad............... 27,8 9 060 60,4 .1
6 Brakpan .................. 24,4 8 983 59,8 J
7 Good H o p e ............ 28,4 8 676 57,8
8 35,8 §280 55,2 - j
9 W ish aw .................. 29,0 8 122 54,1

10 Cyphergat............... 35,5 7 860 52,4
11 M olteno.................. 37,2 7 695 51,3
12 Cyphergat............... 36,7 7 56.0 50,4
13 Stormberg............... 41,5 7 155 47,7
14 Vaal D r ift ............... 38,06 7 005 46,7

Nr. 3, 4, 6, 7, 9 sind Zechen im Witwaters- 

| rand, 8 und 10 bis 14 solche im Capland. Der 

Aschengehalt ist ein sehr hoher, der Heizwerth 

theils ein sehr geringer.

Die Natal-Kohlengruben waren nicht auf 

der Ausstellung vertreten, trotzdem ihre Kohle 

von sehr guter Qualitat sind und die Jahres- 

| gewinnung bereits 54 000 tons betragt, welche 

hauptsachlich nach dem Hafen abgeselzt wird.

Aufser Diamanten, Gold, Erzen und Kohle waren 

noch andere Mineralien Yertreten. Man sali 

K u p f e r  erze aus der Nahe von Vryburg und 

roheSienna von Philippolis, sowie von Bechuanaland 

und Capeland.

* South Afrięail Mining Journal 1892, Jan. 21.
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Soweit unsere Mittheilungen, welche naturlich 

nicht den Anspruch auf vollstandigc Beschreiburig 

des sudafrikanischen Bergbaus erheben, sondern 

nur auf seine Bedeutung hinweisen sollen.

Neidlos erkennen wir die Thatkraft des eng

lischen Unternelimungsgeistes au, welcher mit 

der Verkehrserschliefsung des Innern Sudafrikas, 

vor allem Transvaals, des bei weitem bedeutendsten 

der sudafrikanischen Staaten, bahnbrechend vor- 

ging. Die Hauptlinien - sind
Fracht von Sout- 

Ent- hampton fllr Ma- 
fernung schinen, Oberbau- 

Material u. s. w. 
in km per ton (2000 Pfd.)

Gapstadt-Kimberley.............. 1035,2
„ Vryburg.................. 1238,4
, Johannesburg . . . 1600,0

Port-Elisabeth- „ . . .  1120,0
East-London- „ . . .  1072
Natal viaCharleston-Johannes-

b u r g .................................... 702,4
Natal Harrisraith - Johannes

burg ...................................  640
Delagoa-Johannesburg. . . . 633,6

Vermóge der Rucksicht und Unterstiitzung 

der Capcolonie, welche seit dem Jahre 1873, in 

welchem man mit dem Bau einer Localbalin von 

Capstadt begann, 425 Millionen Mark in Eisen- 

bahnbauten steckte, gelang es, zunachst von Cap

stadt aus den Schienenweg nach der Goldstadt 

zu eroffnen; diese Linie liegt z. Z. in scharfen

Tarifkampfen mit der Natal-Linie, welche cinst-

10 X  18 sh 4 d 
8 , 12 , 8 „ 

U ,V h ,8

weilen noch zum Theil Ochsenwagen benutzt. 

Sobald die Strecken von Natal und Delagoa 

eroffnet sind, wird diesen ohne Zweifel der Lówen- 

antheil des Verkehrs zufallen. Die Baukosten sind 

wegen des theilweise gebirgigen Gelandes nicht 

niedrig. Die Fahrt von Capstadt bis Johannesburg 

dauert 50 Stunden, die Seefahrt nach dort von 

Southampton auf der kiirzlich neu eingerichteten 

Schnelldampferlinie 16 bis 18 Tage; die Kosten 

der Gesammtfahrt I. Klasse von Southampton bis 

Johannesburg betragen nicht mehr ais rund 1200t-#.

Wie in der ganzen Boerenrepublik das Deutsch- 

thum sich lebhafter Sympathie erfreut, so ist dies 

im besonderen in Johannesburg, einer Stadt von 

uber 40 000 weifsen Einwohnern, in welcher viele 

Deutsche ansassig sind, der Fali. Die National- 

bank der sudafrikanischen Republik, welche im 

vorigen Jahr gegriindet wurde, ist eine nieder- 

iandisch-deutsche Griindung; neuerdings ist weitere 

Betheiligung deutschen Kapitals erfolgt, auch sind 

einige erste deutsche Fabriken jetzt driiben vertreten.

Ohne Zweifel zeigen aber die Handelsausweise, 

dafs, ihrer Leistungsfahigkeit entsprechend, eine er

heblich starkere Betheiligung der deutschen In

dustrie, welche bei der Einfuhr in und durch 

die Capcolonie mit dem lacherlich geringen Satz 

von 11/2 betheiligt ist, geboten ist und dafs 

es hier gilt, schleunigst bisher Versaumtes nach- 

zuholen. E. S.

Zur Prufung des Flufseisen-Materials der Fordoner Brucke.
Von Regierungs- und Baurath Mehrtens.

Die vorjahrigen Mittheilungen („ Stahl und Eisen “ 

1892, Nr. 13) iiber diesen Gegenstand haben so 

vielseitige Beachtung und Besprechung in der in- 

und auslandischen technischen Presse gefunden, 

dafs es nicht ohne Interesse sein diirfte, eine 

Erganzung dazu zu geben, die den jetzigen Stand 

der Angelegenheit erkennen lafst.

Bis zum 1. Januar d. J. sind 700 Salze 

Thomaseisen und 508 Salze Martineisen, ins- 

gesammt etwa rund 10 000 t Fertigmaterial, 

abgenommen worden und zwar in der gleichen 

Art, wie es in der fruheren Mittheilung aus- 

fiihrlich beschrieben worden ist.

Da die friiher gegebenen Abbildungen der 

vorgenommenen Satzproben und besondere Proben 

sich nur auf Thomaseisen bezogen haben, so 

werden der heutigen Mittheilung nachtraglich 

3 Abbildungen iiber gleiche und ahnliche mit 

Martineisen angestellte Proben beigefiigt.

Bislang wurden 16 Satze Martineisen ais 

nicht bedingungsgemafs verworfen. Bei 7 Satzen 

zeigte sich zu hartes Materiał, bei 5 Satzen zu 

geringe Zugfestigkeit, bei 1 Satz zu geringe 

Dehnung, bei 2 Satzen eingewalzte Schlacke und 

bei 1 Satz blasiges Materiał. Beim Thomas-

metall dagegen brauchte n i c h t  ein e i n z i g e r  

Sa t z  verworfen zu werden.

Nachfolgend sind die naheren Ergebnisse der 

Priifung ubersichtlich geordnet zusammengestellt.

Tabel l e  1.

Grenzen der Gutezalilen beim Thomaseisen.

Streclc-

g renze

Z ug-
festig -

k e it

DeU-

nung

to
*3 '*  5

-2  i  | 

•2 “  =

kK/qmra kfę/qmm '/o
■< N  £

1. bei 6S0 Satzen Consfrnctionseisen 
u n t e r e  G r e n z e  . . 
o b e r e  „ . .

24,9
32,6

39,1
43,8

21,0
32,5

880
1330

2. bei 20 Satren Jiieteism
untere Grenze . . 
obere » . .

26,0
28,6

37,9
39,5

25,2
29,8

960
1156

NB. Die angegebenen GOtezahlen sind Mittel- 
werthe aus den verschiedenen Proben eines jeden 
Satzes, sowohl in der vorstehemlen, wie auch in den 
nachfolgenden Tabellen.

Tabelle 2 enthalt die Vertheilung der Thomas- 

satze in Procenten und nach ihrer Anzahl auf 

die bei der Prufung ermittelten Giitezahlen.
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A. 680 satze Constructionseiscn
Zugfcstigkcit.Slreckgrcnze.

Arbeitszahl.Ochnung.

161 182 An/nhl dor 1 3 16 35
SitUe.

B. 20 Siitzo Nieteisen
Arbeitszahl.StrccKgrenze. Zugfestigkc.it.Dehnung,

T a b e l l e  2.

A. Coustnictionseiscn: GSO Siitze,

Arbeitszahl, 

Zugfestigkeii 

njal Dehnung

Streckgrenze Zugfestigkeit Dehnung

kg/qmm kg/qinm

Sumtne

Summę

Sumirie

Sum m ę

26,0-27,0 7 35,0
27,0—28,0 11 55,0
28,0—28,6 2 10,0

Summę . 20 100,00

15. Nieteisen: 20 Siitze.
37,9-
39,0-

-39,0
—39,5

18
2

90.0
10.0

25,2—26,0
26,0-27,0

4
3

20,0
15,0

960-1000
1000-1100

5
9

25.0
45.0

umme . 20 100,00
27.0—28,0
28.0—29,0
29.0—29,8

5
5
3

25.0
25.0
15.0

1100— 1156 6 30,0

Summę . 20 100,00

Summę . 20 100,00



91 09 Anzahl 2

s:w
BT.fi

900
050

1000

1050
1100

1160

1200
1260
1300
1860
1400
1460
1600
1646

Arbeitszahl.Dehnung.

86 Anzahl der 
Satze.

6t#> 164 701267 11 2021 27 87 42 4964 69 66 Aniahl der
S&tZM.

Satze Nieteisen.
Zugfestigkeit, Arbeitszahl.Streckgrenze.

kg!qmm
«3,0

Bei den 700 Satzen schwanklc der 1'hosphorgehall zwischen 0,019 und 0 ,099$ ; der 

Mangangehalt zwischen 0,25 und 0 , 8 8 $ ;  der Schwefelgehalt zwischen 0,017 und 0 , 0 7 1 $ ;  der 

Kohlenstoffgehalt uberstieg nicht 0,10 und der Siliciumgehalt nicht 0 , 0 1 0 $ .

Die Vertheilung nach Stiickzahl und Procentsatzen ergiebt:

T a b e l l e  3.

Anzahl 
der SIU ze

Anzahl 
der Satzo

Anzahl 
der Siitze

zwischenzwischen zwischen

0,017—0,020
0,020—0,030
0,030-0,040
0,040-0,050
0,050—0,060
0,060-0,071

Summę

0,019-0,030
0,030—0,040
0,040-0,050
0,050-0,060
0,060—0,070
0,070-0,080
0,080-0,090
0,090-0,099

Summę

0,25-0,30
0,30-0,40
0,40—0,50
0,50—0,60
0,60—0,70
0,70-0,80
0,80-0,88

Summę
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Yertheilung von 508 Satzen Martin-Flufseisen nach ihrer Anzahl auf die Gtltezalilen.
A. 489 Siitze Constructionseisen.

kEfqmm Streckgrenze. • Zugfestigkeit.
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T a b e l l e  4.

Grenzen (lcr Giitezalilen beim Martineisen.

Strcck-

grenze

kg/qmm

Zug-

festigkoit

kg/qmm

JUings-

dehnung

°/o

Arbcitszahl, 
Zugfestig- 
kcit mai. 
Dehnung

1. bei 489 Satzen Constructionseisen
.untere Grenze.................... 24,0 39,0 20,0 814 (720)

obere „ .................... 35,8 45,0 (47,0) 37,5 1G46

2. bei 19 Satzen Nieteisen- ....................
untere Grenze.................... 23,6 36,3 25,0 949

obere , .................... 30,7 40,0 35,0 1271

Die eingeklammerten Zahlen sind die Ergebnisse von Probestiibeu aus Riffelblechen.

T a b e l l e  5.

Yertheilung der Martinsfttze nach Proccnton n. s. w.

Streckgrenze

kg /qm m

w —,i N - Arbeitszahl,
<U— N

■(3 ^“ to
3 u

tJ

%
Zugfestigkeit

kg/qmm

N <fi

'C

%
Deliuung

°/o

"9 ** 

3 *-<! 4)

0/?0 Festigkeit 

mai Dehnung

*3 :rJ
N (fi
3 ł."'u

73

A. Coiistructionseisen: 489 Slitzc.

24,2- 25,0 20 4.2
25,0-26,0 39 8.1
26,0—27,0 75 15,6
27,0-28,0 98 20,3
28,0-29,0 91 17.4
29.0-30,0 62 12,8
30,0-31,0 55 11,4
31,0-32,0 23 4,8
32,0—33,0 11 2,3
33,0—33,5 6 1,2

34,0 1 0,2
fehlend 8 1,7

Summę . 489 100,00

39,2-40,0 39 8,0
40,0—41,0 129 26,4
41,0-42,0 1?4 25,4
42,0-43.0 96 19,6
43,0—44,0 55 11,2
44,0-45,0 44 9.0

45,8 (Riffelbltthe) 2 04

Sumine . 489 100,00

U. Nieleisen:

23,6-24 1 5,3 36,4 1 5,3
24-25 2 10,5 36,5-37,5 5 26,3
25—26 1 5,3 37,5-38.5 4 21,0
26—27 6 31,6 38,5-39,5 4 21,0
27-28 4 21,0 39,5-40,0 5 26,4
28-29
29-30,7

4
1

21,0
5,3 Summę , 19 100,00

Summę . 19 [100,00 .

19,8 (Bifelblich) 1 0,2
20—21 5 1,0
21—22 11 2,2
22-23 20 4,1
23-24 27 5,6
24-25 42 8.6
25-26 37 7,7
26—27 49 10,0
27-28 54 11,0
28-29 59 12,0
29—30 65 13,3
30-31 52 10,6
31-32 26 5,4
32—33 21 4,2
33-34 10 2,0
34-35 7 1,5

36 u. 36,5 2 0,4
37,1 1 0,2

Summę . 489 100,00

: 1!) Siiłze.

25—26 1 5,3
26-27 8 42,1
27-28 4 21,0
28 -29 1 5,3
29—30 3 15,8
30-30,8 2 10,5

Summę . 19 100,00

838 1 0,2
855— 900 9 1,8
900- 950 21 4,5
950— 1000 33 6,7

1000-1050 40 8,2
1050-1100 64 13,1
1100— 1150 61 12,5
1150—1200 85 17,4
1200—1250 70 14,3
1250—1300 58 11,8
1300-1350 22 4,5
1350-1400 14 2,8
1400 -1450 8 1,6

1467 1 0,2
1506 u. 1546 2 0,4

Summę . 489 100,00

949— 1000 5 26,3
1000-1100 10 52,7
1100-1176 4 21,0

Summę . 19 100,00

Bei 508 Martinsatzen schwankte der Phosphorgehalt zwischen 0,030 und 0,080 %
- , 508 „ , , Kohlenstoffgehalt „ 0,090 , 0,140 ,

„ 84 „ , , Mangangehalt , 0,340 , 0,660 ,
„ 6 7  „ „ „ Schwefelgehalt „ 0,040 „ 0,120 ,

Silicium wurde nicht erraittell. Die Yerlheilung nach Stiickzahl und Procentsatzen ergiebl:
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Ta b e l l e  6.

P h o s p h o r g e h a l t K o h l e n s t o f f g e h a l t M a n g a n g e h a l t Sch wefe lgeha l  t

Es lagen 

zwischen

Anzah1 
der 

S&tzo
%

Es lagen 

zwischen

Anzalil
der

Siitze
%

Es lagen 

zwischen

Anzahi
dor

Siitzo
%

Es lagen 

zwischen

Anzahl
der

Siitze
%

0 ,0 3 0 - 0 ,0 4 0 145 28,6 0 ,0 9 0 - 0 ,1 0 0 3 0,6 0,340 1 1,2 0 ,0 4 - 0 ,0 5 25 37,3
0 ,0 4 0 -0 ,0 5 0 140 27,6 0 ,1 0 0 - 0 ,1 1 0 142 28,0 0 ,3 5 5 -0 ,4 0 0 14 16,7 0 ,0 5 —0,06 19 28,4
0 ,0 5 0 -0 ,0 6 0 204 40,1 0 ,1 1 0 - 0 ,1 2 0 129 25,4 0 ,4 0 0 - 0 ,4 5 0 39 46,4 0 ,0 6 - 0 ,0 7 15 22,4 '
0 ,0 6 0 -0 ,0 7 0 18 3.5 0 ,120 0,130 156 30,7 0 ,4 5 0 -0 ,5 0 0 28 ' 33,3 0 ,0 7 - 0 ,0 8 6 8,9

0,080 1 0,2 0 ,130— 0,140 78 15,3 0,530 1 1,2 0,11 l 1,5

Summę . 508 100,00 Summę . 508 100,00 0,660 1 1.2 0,12 1 1,5

Summę . ■ 84 100,00 Summę . 67 100,00

Die yorstehend gegebeuen Zahlen, in Yerbindung mit- den Abbildungen auf Seite 280 und 281, ver- 
anschaulichen den hohen Grad der Gleichmafsigkeit der geprflften Waare.

Die Bedeutung des Magnesits fiir die basisclie Ausfutterung 
yon Fluiseisenofen.

Von D r . H . W e d d i n g  in Berlin.*

M. H .! Die Veranlassung zu dem lieutigen 

Vortrage giebt die hier ausgestellte reichhalfige 

Sammlung von Proben des natiirlich vorkommen- 

den Magnesits, sowie der daraus hergestelllen 

Producte und Fabricale, welche Hr. Gommerzien

rath Spater  in Coblenz der Konigl. Bergakademie 

in Berlin zum Geschenk gemacht hat.

Die einzelnen Gegenstande dieser Sammlung 

werde ich mir erlauben im Veiiauf des Vortrags 

zu erlautern.

Der Vortragende geht hierauf in eine aus- 

fuhrliche Erorterung iiber das Vorkommen und die 

geologische Bildung derjenigen Gesteine der festen 

Erdrinde iiber, aus denen die basischen Ofen- 

futterstoffe genommen werden unler besonderer 

Beziehung auf die geologischen Theorieen des 

verstorbenen Werner  von Siemens.

Beziiglich dieses Theils des Vortrags wird 

auf den in den Verhandlungen des Vereins ab- 

gedruckten Sitzungsbericht yerwiesen. Der Vor- 

tragende fahrt dann fort:

Seitdem Thomas  durch seine Erfmdung des 

basischen Bessemerprocesses zur Enlphosphorung 

des Eisens einen vollstandigen Umschwung in 

dem gesammten Eisenhuttenwesen der Weit, 

namentlich aber Deutschlands, hervorgerufen hat, 

ist man gezwungen worden, sich nach erdbasischen 

Materialien zum Ausfiittern der Oefen und Appa- 

rate, in denen dieser und ahnliche Processe, be

sonders der Flammofenprocefs, vorgenommen 

werden, umzusehen.

* Vortrag, gehalten am 6. Februar 1S93 im Veiein 
zur Befflrderung des Gewerbtleifses.

Ich erinnere hier kurz daran, dafs solche 

Materialien unentbehrlich sind, weil man behufs 

der Entfernung des Phosphors aus dem Eisen 

nur kieselsaurefreie Materialien benutzen kann. 

Kieselsaure, Eisen und Phosphorsaure geben nam- 

lich EisenoxydulsiIicat und Phosphor. Solange 

also Kieselsaure gegenwartig ist, wiirde alle vor- 

handene Phosphorsaure in Phosphor reducirt 

werden, und umgekehrt wiirde Kieselsaure, so

lange ais sie gegenwartig ist, vorhandenen Phosphor 

yerhindern, sich in Phosphorsaure umzuwandeln.

Aus diesem Grunde mufs man alle Entphos- 

phorungsprocesse in einem Ofenfutter vornehmen, 

welches frei von Kieselsaure ist, und zu einem 

solchen Ofenfutter kann man bei hohen Tempe- 

raturen lediglich Kalkerde oder Magnesia an- 

wenden, denn die ebenfalls brauchbare Baryt- 

und Strontian-, oder gar Beryllerde sind viel zu 

llieuer. Kalkerde im reinen Zustande, durch 

Brennen von Kęilkstein leicht herzustellen, obwohl 

sie yollstandig unschmelzbar ist, ist aus dem 

Grunde nicht zu yerwenden, weil sie Wasser 

anzieht, sobald sie erkaltet, was, wenn man die 

Processe nicht unmittelbar hintereinander folgen 

lassen kann, doch in jedem Ofen ofters geschehen 

wird; sie vergrofsert dadurch ihr Volumen und 

zerspringt zu Pulver. Ein Kalkfutter ist daher 

unbrauchbar fiir die Benutzung in basischen Oefen. 

Ganz anders verhalt sich die Magnesia. Wenn 

man das Carbonat der Magnesia unter starker 

Erhitzung seiner Kohlensaure beraubt hat, so 

bleibt ein Stoff zuriick, welcher-sich nur sehr 

schwierig in Hydrat umwandeln lafst. Diese 

Abweichung in dem Yerhalten der beiden Erden
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rflhrt von der sehr erheblich geringeren Warme

tonung des Magnesiahydrales im Gegensatz zum 

Kalkhydrat hor. Heine Magnesia zieht, selbst 

lunge Zeit der wasserhaltigen Luft ausgesetzt, 

nur sehr geringe Mengen von Wasser an, eigent- 

licli nur hygroskopisch, und Sndert daher ihr 

Yolumen nicht. In Bezug auf Plasticitiłt hat 

der Kalk den Vorrang gegen die Magnesia. In 

Bezug auf Unschinęlzbarkeit sind Kalk und Mag

nesia ganz gleichwerthig. Indessen mufs gleich

wird ein etwas geringerer Schmelzpunkt erzielt, 

doch ist es fiir die Praxis nothwendig, andere 

Subslanzen zuzusetzen.

■ Es geniigen sehr kleine Mengeti von Kiesei- 

siiure oder Eisenoxyd, um hervorzurufen, dafs 

bei einem starken Brennen der Stoff ein wenig 

zusammensintert, iibrigens ein Yerfahren, welches 

schon von friiher her in ganz entgegengesetzler 

Weise langst bekannt war. Wenn man namlich 

sehr feuerfeste Steine brauchtc, welche aus Kiesel-

Bas. Siemens-Martin-Flufseisen zur Weichselbrucke bei Fordon.
Gutehoffnungąhutte.

Unter dem H am m er ausgefiihrte Schlag- und Biegeproben.

hier bemerkt werden, dafs in stark gebrannlem 

Zustande das Pulver weder der einen noch der 

anderen Erde gesintert, d. h. zusammengebacken 

werden kann, wenn es chemisch rein ist, sondern 

dafs selbst stark zusammengedruckte Massen bei 

starker Erhitzung stets wieder zerbrockeln und 

in Pulver zerfallen. Aus diesem Grunde ist es 

nothwendig, wenn man irgend eines der basischen 

Materialien in eine zusammenhangende Masse 

flberfuhren will, demselben eine, wenn auch nur i 

ganz geringe Menge eines seinen Schmelzpunkt | 

etwas herabsetzenden Stoffes zuzusetzep. Schon [ 

durch Mischung des Kalkes mil der Magnesia j

saure bestehen konnten, so kann man doch, um 

zusammengefrittete Massen zu erhalten, nicht 

: reine Kieselsaure nehmen, sondern mufs dieser 

Kieselsiiure ein klein wenig Kalkerde zumischen. 

So stellte man bekanntlich die noch hentigen Tags 

vielfach verwendeten Dinasziegeln schon vor Jahr- 

zehnten her.

Geht aus dem Gesagten hervor, dafs man 

reine Kalkerde wegen ihrer Wasseranziehung 

nicht verwerthen kann, só bleibt nur Magnesia 

oder ein Gemisch von Magnesia mit Kalkerde 

tibrig. Die erstere entsteht durch Erhitzung aus 

Magnesit, die letztere aus Dolomit. Beide sind,
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wenn sie ein wenig der genannten Sinterungs- 

mittel enthalten, geeignet, standhaflo Futter zu 

bilden; aber das Futter wird der Aufnahme von 

Wasser um so mehr widerstehen konnen, je 

reicher an Magnesia es ist. Aus diesem Grunde 

ist mit Sinterungsmitteln versetzte reine Magnesia 

das allerbesle Futter. Dolomite stehen um so 

mehr zuriick, je mehr Kalk und je weniger 

Magnesia sie enlhaltąn. Freilich ist, wie im 

Anfange angegeben wurde, der Dolomit ein viel

sein Augenmerk auf jene Laugen geworfen, 

die bei der Gewinnung der Kaliverbindungen aus 

Stafsfurter Abrauinsalz nutzlos ablliefsen und nur 

die Flufslaufe verunreinigen, und die in der 

Hauptsacbe aus gelostem Chrommagnesium be- 

| stehen. Indessen alle Versuche, aus dieser Lauge 

init okonomisćh gunstigen Resultalen Magnesia 

in ausreichend reinem Zustande abzuscheiden, 

| sind mifslungen,' nicht etwa weil der Procefs, 

dessen Ausbildung Dr. Frank ganz besonders,

Bas. Siemens-Martin-Flufseisen zur Weichselbrucke bei Fordon.
Gutehoffnungshutte.

hauliger vorkommendes Gestein ais der Magnesit, 

welcher nur in einzelnen Gegenden auftritt; aber 

theils durch Zufall, theils durch sorgfaltige geo- 

logische Nachforschungen sind doch nacligerade 

so viele Magnesitfunde gemacht worden, dafs die 

Menge der erzeugten Magnesia schon jetzt geniigt, 

um in grofsem Mafsstabe ais hasisches Futter 

im Eisenhiittenwesen allgemein Verwendung zu 

finden. Man hal sich freilich viel Miihc gegeben, 

die Magnesia auch auf andere Weise ais aus 

Magnesit zu gewinnen, man hat. ganz besonders 

VII.t,

sodann Glosson,  Dr. Scheibler  u. A. zu vet- 

danken ist, an sich nicht ausfuhrbar gewesen ware, 

sondern weil diese Processe zu theuer ausfallen. 

Ob es sich nicht trotzdem lohnen mochte, mit 

diesem Materiale noch weitere Versuche zu ver- 

folgen oder andere billigere Methoden aufzufinden, 

mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls ware es ein 

grofser Vortheil, wenn dies gelingen konnte.*

* In der Discussion lenkte Hr. Hel i  die Auf
merksamkeit auf,ein jetzt in Neu-Slafsfurt eingefflhrtes 
neues Verfahren.

3

1. und 2. Yorproben.

W inkele isen 1 0 0  X  100 X  12- Satzproben.
3. Kaltbiegeprobe. 4. Harlebiegeprobe. 5. Zerreirsprobe. 6. Au3platlprobe.

ausgefUhrte Kaltbiegeproben.

7. bis 10. Unter dem Hammer
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Es hal die Magnesia im ubrigen vor dem 

Kalk noch einen andern Vorzug, namlich den, 

dafs sie sich in der Hilze gegen Phosphorsaure 

so gut wie vollstandig neutral verhalt. Der Ge- 

danke, den man, ais der Erfinder des basischen 

Bessemerprocesses seine ersten Versuche machte, 

hegte, dafs der Phosphor ais Magnesiumphosphat 

abgeschieden wurde, hat sich nicht bewahrheitet. 

Vielmehr ist es der Kalk, der in die Verbindung 

mit der Phosphorsaure eintritt, indem er das 

stets zuerst gebildete Eisenphosphat wieder zer- 

legt. Durch die Enlphosphorung, welche nur 

durch die Zuschlagc geschehen soli, wird daher 

ein Futter um so schneller zerstort, je reicher an 

Kalk es ist. um so langsamer, je reicher an 

Magnesia.

Wo der Aufbau des Ofenfutters billig ge

schehen soli, da verwendet man auch heutigen 

Tags noch den viel billigeren Dolomit, aber die 

Frage ist, ob das bei der ersten Herstellung 

billigere Futter auch billiger beim Betrieb bleibt, 

und diese Frage mufs nach dem heutigen Stande 

unserer Kenntnisse verneint werden. Dies gilt 

ganz besonders fiir das Futter des Flufseisen- 

flammofens, aber, wenn auch in geringem Mafse, 

auch fiir das Futter der Birne. Hier ist das 

unmittelbareHinlereinanderarbeiten allerdings weit 

leichter durchfiihrbar, ais beim F lam m o fen, bei 

dem noch die Schwierigkeit hinzukotnmt, dafs 

es bisher nicht gelungen ist, das G e w o l b e  aus 

einem basischen StofT herzustellen. Man ist also 

gezwungen, ein saures Gewolbe iiber einem 

basi schen Herde zu errichten. Kalkerde und 

Magnesia giebt aber in Beriihrung mit Kiesel- 

siiure bei der herrschenden Temperatur schmelz- 

bare Verbindungen, Magnesia allein nicht.

Es ist bereits vorher ausgefuhrt worden, dafs 

Magnesit ein verhaltnifsmafsig selten in grofseren 

Mengen auftretendes Gestein isl. Unsere be- 

kanntesten Fundstatten sind die von Frankenstein 

in Schlesien, von Euboa und von Steiermark, 

auch bei Christiania.

Noch vor wenigen Jahren lieferte derjenige 

von Euboa das Materiał fiir die meisten Ofen- 

futter. Aber das dort vorkommende kreideartige 

Gestein ist bei weitem nicht von der Reinheit 

des steirischen, und heutigen Tags spielt dieses 

dic wichtigste Rolle.

Von dorther stamitite die Sammlung; die, 

wie ich im Anfang erwahnte, die Ursache rneines 

heutigen Yortrags ist, und ich benutze um so 

lieber die Gelegenheit, an den vorgefiihrten Proben 

die Vor zug l i chke i t  des dort gewonnenen Ma

terials und der daraus erzeugten Producte Ihnen, 

m. H., vor Augen zu fiihren, ais dem Besitzer 

der Briiche, Hrn. C. Spaeter ,  die Aufdeckung des 

allerdings schon fruher bekannten Vorkommens 

und die grofsartige Ausbeutung zum Nutzen 

unserer deutschen Eisenindustrie zu danken ist. 

Es ist thatsachlich ein sehr glućklicher Umstand

fiir die Entwicklung unseres Eisenhiittenwesens, 

welches meist auf phosphorhaltiges Roheisen an- 

gewiesen ist, dafs sich bei naherer Untersuchung 

das steirische Vorkommen so ergiebig erwiesen 

hat, dafs damit der gegenwartige Bedarf nicht nur 

Deutschlands, sondern aller eisenerzeugendcr 

Lander der Erde wohl auf Jahrzehnte hinaus 

Yollkomnien gedeckt werden kann.

Der Magnesit in Steiermark kommt in drei 

Arten vor, die Sie hier vorgefiihrt finden:

1. Amorph von weifser Farbę, grofser Harte.

• Er tritt in Serpentin, der in Gneis eingelagert

vorkommt, auf, und wird nur zur Fabrication 

von Kunststeinen verwendet. Die vorgelegte 

Probe riihrt von Kraubath her.

2. Pinolit, welcher aus hellgefarbten Magnesit- 

krystallen. besteht, die in Thonschiefer einge- 

schlossun sind; er ist nur ais Baustein ver- 

werthbar, Die Probe stammt von Trieben,

3. Endlich Magnesitspat, ein den Spateisensteinen 

im Aeufsern ahnlicher blattriger Stein von 

gelblichweifser bis hellgelber Farbę.

Diese letztere Art ist die allein fiir basische 

Ofenfutter brauchbare Substanz. Der Magnesit

spat tritt in grofser Menge zwischen dem west- 

lichen Fufse des Semmering bis nach Veitsch bin 

auf und erreicht in der Nahe des letzteren Ortes, 

nórdlich davon, die grófste Entwicklung, wird 

dementsprechend auch hier von der Firma Carl 

Spaeter ausgebeutet. Veitsch liegt nahe dem 

Nordrande der steirischen Urgebirgs-Alpenkette 

sudlich von der hohen Veitsch-AIp am Zusammen- 

flusse zweier Bache, 5,5 km entfernt von Mitter- 

dorf an der Miirz und an der Siidbahn, also 

in directer Verbindung mit den Hafen des Mittel- 

meers. Das Gebiet gehórt der silurischen For- 

mation an, die aus Thonschiefer, Quarz, Kalk- 

stein und Dolomit besteht. Diese Gesteine iiber- 

lagern den siidlicher im Miirzthale auftretenden 

Gneis. Die silurische Formation wird selbst 

nórdlich von Trias iiberlagert, die hier haupt

sachlich in den Gliedern der Hallsteiner und 

Werfener Schichten besteht.

Uebrigens kommen nach St urs  geologischer 

Kartę Magnesite nicht nur im silurischen, sondern 

auch im devonischen oder im krystallinischen 

Kalkę Steiermarks yor.

Die Magnesitablagerung von Veitscli ist am 

meisten entwickelt am linken Gehange des Tiefen- 

bachgrabens, auf halber Hohe des Diirrsteins, 

985 m iiber dem Meere, iiberschneidcl den Tiefen- 

bachgraben, bildet den Sattlerkogel und geht 

bis zum Wurmkogel, an welchem sie Yerschwindet. 

Der Magnesitspat ist den Schichten entsprechend 

eingelagert, streicht im allgemeinen von Siidost 

gegen Nordu'est, ist aber in seiner Masse unge- 

schichtet. Dies ist iibereinstimmend mit den 

meisten Dolomiten und dadurch erklarlich, dafs, 

wie anfangs erwahnt, die Entstehungsweise zu- 

riickzufuhren ist auf die Auswaschung der Kalk-
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theile, wodurch natiirlich jede Schichtung ver- 

wischt ist, ebenso wie die darin enthalten ge- 

wesenen Reste von Kalkmuschelschalen aus- 

gewaschen werden mufsten. Das Materiał ist 

schon frfiher zum Aufstampfen von Boden in 

steirischen Hochofen bekannt gewesen, aber 

niemals in nennenswerther Weise ausgebeutet 

worden.

Nur in seltenen Fallen steht der Magnesil- 

spat vóllig rein an. Er ist durchschwarmt von 

Quarztr£imchen, durchsetzt von Kalk- und Doloinit- 

schniiren, enthalt Ausscheidungen von Dolomit- 

krystallen, und diese Verunreinigungen zwingen 

zu einer Scheidarbeit, welche an Ort und Stelle 

ausgefiihrt wird. Der aufbereitete Magnesitspat 

wird dann mit einer ganz kiesfreien braunen 

Glanzkohle, aus den Tertiarablagerungen an der 

Mur gebrannt. Man hat die Einrichtung so ge- 

troflen, dafs bis zu 80 t Sintermagnesit in einem 

Tage geliefert werden konnen.

Zur Erzeugung eines untadelhaften Sinter- 

magnesits ist die hochste Weifsgluth erforderlich, 

und um in keiner Weise die Magnesia zu ver- 

unreinigen, ist die Zone des Ofens, welche fiir 

die hochste Temperatur in Anspruch genommen 

wird, mit Magnesiasteinen ausgekleidet. Die Bei- 

rnengungen des Magnesits an Kieselsaure und an 

Eisenoxyd sind so gering, dafs eine Verschlackung 

des Magnesits durchaus nicht eintritt, sondern 

nur eine schwache Verdichtung durch Sinterung. 

Die Oefen arbeiten ununlerbrochen, alle sechs 

Stunden wird der fertig gebrannte Sintermagnesit 

gezogen und dann direct mittels Aufzuges zur 

mechanischen Sortirung ubergefiihrt, dort ent- 

staubt, d. h. von dem inzwischen hydratisirten 

und dabei zerfallenen Kalkę befreit und von Quarz 

und etwa noch vorhandenen anderen fremden 

Beimengungen von Hand befreit. Durch die Ent- 

staubung geht der Kalkgehalt erheblich herab. 

Von hier aus geht das versandfahige Gut in die 

Verladeabtheilung. Das Uebrige wird zerkleinert, 

und aus ihm werden die Magnesiasteine ver- 

mittelst einer hydraulischen Presse unter einem 

Druck von ungefahr 300 Atmospharen geprefst, 

gstrocknet und dann in Kammern unter unmittel

barer Einwiikung uberschlagender Flammen zu 

je 3000 bis 6000 gebrannt. Neun solcher Brenn- 

kammern sind vorhanden und auch sie sind mit 

Magnesiasteinen ausgekleidet. Fiir besondere 

Zwecke, Tiegel, Ferne (Diisen) und dergl. mehr 

wird doppelt gebrannter Magnesit verwendet. 

Ja es werden diese Gegenslande selbst noch zwei-, 

auch dreimal gebrannt. Die Formen, in welchen 

die Steine hydraulisch geprefst werden sollen, 

sind aus hartestem Stahl gefertigt, aber selbst 

dieser wird in uberraschend kurzer Zeit mecha- 

nisch abgenutzt und unbrauchbar. Es sind die 

nothigen Hiilfswerkstatten vorhanden, um diese 

Formen an Ort und Stelle bearbeiten und nach- 

arheiten zu konnen, sowie die nSthigen Holz- i

werkstatten, um zur Verpackung Kisten und dergl. 

herzustellen.

Der Versand betrug im Jahre 1892 fast 

3700 t Rohmagnesit, iiber 9000 t Sintermagnesit 

und Fabricate, darunter gegen 600 t Magnesia

steine. Ferner wird Magnesiastampfmasse und 

Magnesiamórtel, mit und ohne Theerbeimengung 

geliefert. Alles zusammen betrug der Versand 

1892 13 000 t. Es werden aus 200 Gewichts- 

theilen Rohmagnesit 100 Geu'ichtslheile Sinter

magnesit erzielt. Der letztere, in inniger Mischung 

aller Arten von Magnesit von den yerschicdenen 

Fordcrpunkten, enthalt:

3,40 % . . Kieselsaure,
0,82 „ . . Thonerde,
7,79 „ . - Eisenoxyd,
1,76 „ . . Kalk und

85,30 „ . . Magnesia.

Die verschiedenen Magnesitspate enthalten an 

Magnesiumcarbonat 87 bis 99 Jo. Der Kalk- 

gelialt wechselt zwischen l 1̂  und 2,6 %, der 

Kieselsauregehalt zwischen 0,6 und 4 $ .  Die 

fertig gebrannten Steine, welche von allen Grofsen 

bis aufwarts zu 5 0 X ^ 0 X 2 5  cm angefertigt 

werden, schrumpfen weder, noch dehnen sie sich 

erheblich aus, ziehen keine Feuchtigkeit an und 

springen nicht beim Erhitzen, entsprechen also 

allen Anforderungen, welche man an derartiges 

Materiał zu stellen imstande ist. Sie werden jetzt 

nach allen Gegenden der Weit, ganz besonders 

aber nach Deutschland, Frankreich, Oesterreich 

und Nordamerika versendet.*

Je reiner und freier an Kalk eine Magnesia 

ist, um so schwieriger verbindet sie sich mit 

Kieselsaure zu einem Silicat. Aus diesem Grunde 

gelingt es, den basischen Herd eines Flammofens, 

er mogę aus einem Materiał bestehen, welches 

es auch sei, durch reine Magnesia an der Trennungs- 

fuge allein ausreichend von dem Einflufs eines 

aus Quarzsteinen bestehenden sauren Gewolbes 

zu schutzen, ohne an dieser gefahrlichsten Stelle 

eine Verschlackung befiirchten zu mussen.

Wahrend in Deutschland nur noch einzelne 

Werke bestehen, welche infolge des Bezuges aus- 

landischer Erze fur ihre Roheisenerzeugung in 

der Lage sind, so phosphorarmes Eisen zu er- 

zeugen, dafs sie nach dem sauren Procefs, sei 

es in der Bessemerbirne, sei es im Flammofen, 

arbeiten konnen, giebt es derer allerdings noch 

in Nordamerika viele; aber gerade die Entwicklung 

der Eisenindustrie in den siidlichen der Vereinigten 

Staaten, wo ein fur den sauren Procefs n i c h t  

geeigneles Roheisen erzeugt wird, und mit der 

allmahlich, und vielleicht schneller ais man 

denkt, eintretenden Abnahme der Vorkommnisse 

von phosphorfreien Eisenerzen in Spanien wird

* Die naturliche Beimengung der SinterstofTe 
giebt dem steierischen Magnesit den Vorzug gegen- 
dber kiinstlichen Mischungen, die anscheinend nie so 
innig werden kOnnen,
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iii allnn Landern mehr und mehr das Bediirfnifs 

hervortreten, den basischen Procefs zu benutzeri. 

Obwohl rnan bei gecignetem Materiał von Roh

eisen in der Thomasbirne genau ebenso gute 

Producte erzielt, wie in einem Flammofen, giebt 

man dem Flammofen doch in drei Fallen den 

Vorzug, nam lich:

1. und ganz besonders, wenn man ein Materiał 

hat, welches zu arm an Phosphor ist, um in 

der basischen Bessemerbirne verarbeitet zu werden, 

aber zu reich daran, um fiir den sauren Procefs 

Verwendung finden zu konnen, mit anderen Worten, 

fiir ein Roheisen, welches zwischen 0,1 und 1,5 % 
an Phosphor enthalt. Lange Zeit ist dieses 

Materiał gar nicht zu Flufseisen verarbeitbar ge

wesen, und man hat es nur im Puddelofen zu 

Schweifseisen verarbeiten konnen. Das ging so 

lange, ais das erpuddelte Eisen erheblich nie- 

driger im Preise stand ais das basische Flufs

eisen. Die Sachlage hat sich heute umgekehrt, 

und der Puddelprocefs geht schneller und schneller 

seinem Ende entgegen.

2. Der zweite Fali, in dem man dem basischen 

Flammofen den entschiedenen Vorzug giebt, ist 

der, wenn man aus anderen Grunden, ais wegen 

des Phosphorgehalts, ein nicht ausreichend fiir 

den Thomasprocefs geeignetes Eisen verwenden 

mufs, z. B. ein zu siliciumreiches oder zu mangan- 

armes Roheisen, oder aber bei Verwendung eines 

in der Zusammensetzung oft wechselnden Schrotts 

(Abfalleisen). Dann kann man dennoch im Flamm

ofen ein vorziigliches Product erzeugen, zumal 

seine Beschaffenheit durch bestandige Probenahme 

controlirt werden kann, sowohl in Bezug auf 

Reinheit von fremden Substanzen, ais in Bezug 

auf Hohe des Kohlenstoffgehaltes.

3. Ein dritter Vorzug des basischen Flamm- 

ofens aber bildet sich in allerneuester Zeit immer 

starker lieraus. Es ist die Benutzung dieses Flamm- 

ofens zur Herstellung von Flufswaaren, d. li. von 

Waaren aus Flufseisen, welche denselben Zweck 

haben sollen wie Waaren aus Gufseisen, aber 

welche dadurch, dafs sie aus Flufseisen gegossen 

worden sind, viel hfiliere Festigkeitseigenschaften 

ais jene erhalten. Sie bestehen ja aus schmied- 

barem Eisen, besilzen daher an sich schon eine 

etwa viermal hohere Festigkeit ais Gufseisen und 

sind infolgedessen fiir alle Maschinentheile, welche 

hoher Inanspruchnahme unterliegen mussen, be

sonders geeignet.

Gerade fiir diesen letzten Fali ist die Zukunft 

des basischen Flammofens eine ungemein grofse, 

und viele Giefsereien legen sich bereits verhalt- 

nifsmafsig kleine Flammijfen fiir einen Fassungs- 

raum von 1 bis 2 Tonnen Eisen an, um mit 

ihnen den steigenden Bedarf an Flufswaaren 

zu befriedigen, ein Verfahren, welches unzweifel- 

haft richtiger ist, ais etwa fiir den gleichen Zweck 

kleine Bessemerbirnen (Kleinbessemereien) ein- 
znrichten.

Uebrigens hat die Magnesia nicht nur Be

deutung fiir die Flufseisenerzeugung im Flamm

ofen und in der Birne, sondern auch andere 

Theile der Eisener>,eugung, Hochofen, Cupolofen, 

Eisenmischer und Entschwefelungsapparat ziehen 

davon Nutzen, und auch in anderen Zweigen, 

wie Kupfer-, Blei- und Nickelhiittenwesen, findet 

Magnesia noch ein weites Feld.

Fassen wir noch einmal die Vorziige des 

Magnesits gegeniiber anderen Materialien zu

sammen :

Man benutzt gegenwartig zur Ausfutterung 

basischer Oefen aufser Magnesia noch oft ge- 

brannten Dolomit, zuweilen Ghromeisenerz.

Chromei senerz ,  welches an sich alle Eigen

schaften eines guten Materiales fiir einen basischen 

Herd einschliefst, ist von vornherein 'wegen seines 

iiberaus hohen Preises und der infolge seines 

sehr hohen specifischen Gewichtes entstehenden 

bedeutenden Frachtkosten auf den meisten Hiilten- 

werken ausgeschlossen. Die Versuche, die damit 

ganz besonders in Frankreich angestellt worden 

sind, haben zwar einen guten technischen, aber 

im Laufe der Zeit nirgends einen giinstigen 

finanziellen Erfolg gehabt, und man hat es selbst 

da aufgegeben, wo Lagerstatten desselben in der 

Nahe sind.* Nur noch ais Trennungsschicht 

zwischen Herd und saurem Gewolbe findet 

es dann Anwendung, wenn der Herd aus Dolomit 

besteht; ist er aus Magnesit hergestellt, so ist 

die trennende Chromerzschicht ganz entbehrlich. 

Unter den beiden anderen Zustellungsmaterialien 

ist der M a g n e s i t  dem D o l o m i t  erstens 

beim Kaltlegen des Ofens wegen des Fehlens 

aller hygroskopischen Eigenschaften vórzuziehen. 

Ferner liifst sich gebrannter Dolomit langere Zeit 

nicht aufbewahren, ohne aus der Atmosphare 

Feuchtigkeit aufzunehmen und unverwendbar zu 

werden, und zwar in um so starkerem Mafse, 

je mehr Kalk er enthalt. Selbst wenn der 

Ofen in bestandigem Betriebe bleibt, wirken die 

Temperaturschwankungen erheblich auf Dolomit 

ein und die Reparaturen nehmen viel Zeit und 

eine Menge Materiał in Anspruch. Sodann kann 

der Dolomit nicht in unmittelbare Beriihrung mit 

Kieselsaure, also mit dem sauren Gewolbe des 

Flammofens gebracht werden, ohne zu Ver- 

schlackungen Veranlassung zu geben. Der Mag

nesit dagegen vereinigt sich auch bei den hochsten 

Temperaturen der Praxis nicht mit Kieselsaure.

Dagegen kann man anfiihren, dafs Magnesit 

theurer sei ais Dolomit. Das ist zwar zu- 

treffend, aber ein guter Dolomit ist auch nicht 

haufig und im Laufe der Zeit wird der Magnesit 

trotz seiner hoheren Anschaffungskosten billiger, 

weil man die bereits gebrauchten und bei Haupt-

*Z. B. in Ungarn trotz der benachbarten bos- 
nischen Lagerstatten. Uebrigens wechselt die Zu- 
sammensetzung des Chromeisenerzes auch sehr.
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reparaturen der Apparate ausgebrochenen Theile 

beąuem wieder verwerthen kann.

Allerdings mufs eine Magnesitzustellung sorg- 

faltig hergestellt und h e h a n d e l t  werden, auch 

empfiehlt es sich, wahrend der zeitweiserf Aufser- 

betriebstellung des Ofens denselben doch immer 

warm, d. h. iiber 100°, zu halten und nicht 

ganz abkuhlen zu lassen; es empfiehlt sich ferner, 

beim Abkuhlen und beim Anhęizen schroffe 

Temperaturwechsel moglichst zu vermeiden, d. h. 

beim Abkuhlen geschlossene Thiiren und nicht 

ypllig geoffnete Ventile anzuwenden, ferner den 

Herd nach beendeter Hitze von Schlackenansatzen 

gut zu reinigen. Dazu geniigt gewohnlich Auf- 

werfen einer Schaufel Sand, worauf baldigst die 

dunnfliissige Schlacke ohne Schwierigkeit abgezogen 

werden kann. Im ubrigen ist die Art der zu 

verwendenden Magnesia nicht gleichgiiltig. Man 

verwendet am besten sintergebrannten Magnesit, 

welcher ganz frei von hygroskopischen Eigen

schaften ist, insofcrn darunter verstanden wird, 

dafs das Wasser nicht in chemische Verbindung 

eintritt. Feuchtigkeit nimmt er allerdings auch 

auf und diese mufs vor seiner Verwendung durch 

vorsichtige Erhitzung stets ausgetrieben werden. 

Wenn seine wichtigste Eigenschaft auch ist, 

dafs er sich der Kieselsaure gegenuber vollstandig 

indififerent verhalt, so gilt dies doch nicht von 

der Thonerde. Thonerde mufs vielmehr von ihm 

ganz ferngehalten werden. Aus diesem Grunde 

mufs man sowohl ein Gewolbe aus Schamott- 

steinen ais einen Unterbau aus feuerfesten Tlion- 

ziegeln vermeiden. Das G e w o l b e  darf nur 

aus Quarzziegeln bestehen, der Un t e r b a u  kann 

zwar ebenfalls daraus hergestellt werden, wird 

besser aber aus Magnesiaziegeln errichtet, 

welche dann gleiche Ausdehnung mit dem 

Futter erleiden. Da, wo man Dolomitherde 

und Dinasgewolbe anwendet, pflegt man neuer- 

dings statt des Chromeisenerzes eine Zwischen- 

lage von reinem Sintermagnesit einzufiigen und 

auch hier einen -Unterbau aus Magnesiaziegeln 

zu yerwenden.

Der Aufbau eines Magnesiaherdes kann in 

mehrfachet- Weise erfolgen. Der Herd kann 

gemauert, ais Stampfherd oder ais Sinter- 

herd hergestellt werden. In allen Fallen erhalt 

er am besten einen Unterbau aus scharf gebrannten 

Magnesiaziegeln. Beim A u f m a u e r n  des Herdes 

aus Magnesiaziegeln mufs man von vornherein 

geeignete Formziegel benutzen, damit die Mortel- 

masse so gering wie moglich werde. Diese 

besteht aus einem Brei von mit feingemahlener 

Flammofenschlacke gemengter Magnesia. Trocken 

zu mauern, ist unzweckmiifsig, da die specifisch 

leichtere Magnesia in dem schwereren Eisenbade 

nach oben treibt. Jedenfalls empfiehlt sich bei 

einem gemauerten Herde die Anwendung eines 

umgekehrten Gewolbes, wie beim Bodenstein 

eines Hochofens.

Beim St ampfherde  dient ais Bindemittel 

der Magnesia-Steinkohlenthcer, welcher durchaus 

wasserfrei sein soli. Das Materiał verarbeitet man 

so heifs ais moglich, damit aus der fertig 

gestampften Masse sich nicht etwa nachtraglich 

Wasserdampfe entwjckeln, welche bei der Dichtig- 

keit der gestampften Masse nicht entweichen 

konnen, ohne Spriinge zu erzeugen. Der Stein- 

kohlentheer mufs eine solche Beschaffenheit 

haben, dafs er in hoher Hitze zusammensintert, 

nicht aber bei der Koksbildung sich aufblaht, 

weil er sonst eine gewisse Porositat der ge- 

stampften Theile verahlafst. Zu Theermórtel 

ist gemahlener, sintergebrannter Magnesit zu 

nehmen und zwar 25 Gewichtstheile Mehl, den 

Rest ais Kor ner von 2 bis 5 mm und von 

Erbsen-, Bohnen- und Nufsgrofse. Der Theerzusatz 

schwankt zwischen 8 und 12 ^  vom Gewichte 

des Magnesits. Man tragt die Stampfmasse in 

schwachen Schichten ein und prefst sie mit rotli- 

warmen eisernen Stampfern so lange gleich- 

mafsig und fest., ais sich noch die geringste Spur 

von Elasticitat zeigt. Der Magnesiaumwandung 

des Ofens, sie móge aufgestampft oder aus Ziegeln 

aufgemauert sein, giebt man gegen den Herd 

einen treppenformigen Abfall, der sich von oben 

nach unten etwa um 20 cm verstarkt.

Eine langdauernde Aufbewahrung fertigen 

Theermortels und fertiger Theerstampfmasse ist 

nicht rathlich, da sie leicht wieder Feuchtigkeit 

aus der Atmosphare aufsaugt.

Man hat zuweilen den Magnesit anstatt mit 

Steinkohlentheer mit Dolomitmilch yerbunden und 

dadurch ein Zusammenbacken in der Hitze herbei- 

gefiihrt. Aber dieses Verfahren hat sich nicht 

uberall bewahrt und ist jedenfalls bedenklich.

Zur Herstellung des Magnesiasinterherdes  

wird feingemahlener, sintergebrannter Magnesit, 

vermischt mit 5 Gewichtstheilen gemahlener reiner 

basischer Martinschlacke, welche 10 bis 15 $  

Kieselsaure, 21/2 bis 31/2 ^  Thonerde und 18 bis 

30 Theile Kalk zu enthalten pflegt, yerwendet. 

An Stelle der Schlacke benutzen einige Werke 

auch feingemahlenen Walzsinter oder Harnmer- 

schlag. Auf dem Unterbau wird in Schichten 

von nicht iiber 10 mm Hohe das Schlacken- 

magnesitgemisch zum Einsintern aufgetragen, 

sorgsam ausgeglichen und durch starkes Feuern 

gesintert. Man erreicht die ausreichende Herd- 

starke der Regel nach mit drei Schichten. Die 

oberste Schicht wird schliefslich geglattet und 

in die erwiinschte Form gebracht. Ein solcher 

Sinterherd ist von ungemein langer Dauer und 

scheint iiber alle anderen Herdarten den Sieg 

davon zu tragen. Der bekannte Hiitteningenieur 

George W. Goetz in Milwaukee in Nordamerika 

empfiehlt ihn nach seinen Erfahrungen' ganz 

besonders.
Man braucht einschliefslich des Ofenbaues

15 bis 20 kg Magnesit auf 1 t Flufseisen. Auf
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jede Hitze kommen hóchstens 50 bis 100 kg zur 

Auslassung.*

Es fehlt noch an ausreichenden Analysen 

des geeignelsten Sinterherdmaterials, aber es ist 

nicht zu zweifeln, dafs man sehr bald eine genaue 

chemische Zusammenselzung finden wird, welche 

dann zweckmafsigerweise stets eingehalten werden 

sollte.

Ob wohl fur B i r n en f u  t t er  dieselben Regeln 

gelten nnd hier nur an der Ausgufsmiindung 

die Nolhwendigkeit herantrat, Quarzziegel mit 

dem basischen Materiale in Beriilirung zu bringen, 

hat man bisher doch noch meist dem Dolomit 

den Vorzug gegeben, meiner Ansicht nach ohne 

triftigen Grund.

Da es aufserdem gelingt, Slampfboden, ja 

selbst Ferne (Diisen) aus Magnesit sehr brauch- 

bar herzuslellen, wenn nur der nothige Druck 

beim Stampfen durch Maschinen hervorgebracht 

wird, so liegt thatsachlich kein Grund vor, den 

bier im Verlauf der Zeit wohl auch finanziell 

yortheilhaften Magnesit an die Stelle des Dolomits 

treten zu lassen.

In Hochofen, welche mit niedrig silicirter 

Schlacke arbeiten, empfiehlt sich eine Boden- 

steiniiberdeckung aus Magnesiaziegeln, die nach 

Angnhn des Leiters eines grofsen rheinischen 

Hochofenwerks sich nach drei Jahren fast un- 

vcrandert erhalten hat.

* *
*

M. H. So trocken, wie die Magnesia sein 

mufs, wenn sie zweckmafsige Verwendung finden

*Ein guter Magnesiasinterlierd halt oft drei 
DinasgewOlbe aus.

soli, so trocken war mein Thema. Ich hoffe

aber, dafs Sie die Trockenheit mit der Bedeutung

entschuldigen werden, die die richtige Beurtheilung 

der Magnesia-Ofenfutter fiir unsern deutschen

Gewerbfieifs hat.

* *
*

Die der Koniglichen Bergakadernie gesclienkte, 

hier ausgestellte Sammlung umfafst folgende

Proben:

1. Amorphen Magnesit von K raubath ................
2. Pinolit von Sunk bei T rieben........................
3. Durch Dolomit verunreinigten Magnesit \
4. Ebensolchen in anderer Abart . . . . ( aus
5. Magnesit durch Quarz verunreinigt. . ( Veilstli
6. Magnesit durchQuarz u. Kalk vei unreinigtj

Ferner zum Vergleich

7. Mandudi, Magnesit von Eub6a.
8. Magnesit von Frankenstein.
9. YoluminSser Magnesit aus steirisehem Materiał.

10. Gebrannte Magnesia aus Chlormagnesium.

Sodann

11. his 10. Magnesit nach der KorngrOfse sortirt.
17. Magnesitmehl.

Endlich

18. und 19. Rohmagnesit.
20. „ 21. Normalsteine Nr. 6, 240X120 X  65 mm
22. „ 2 8 .  „ „ 6, grofses Format,

250X120X65 „
2-1. „ 25. „ Nr. 1,klein 230X110X60 .
26. , 27. „ l.grofs 230X115X65 „
28. „ 29. Formsteine 230 X  115 X  65756 n
30. „ 31. „ 230X 115/30 X6.r> ,
32. „ 33. „ 235X140/105X60 „
34. Cupoiofensteine.
35. Fern (Bessemerduse).
36. Schmelztiegel mit Deckel.

TJeber unsere wirthschaftlichen und socialen Yerlialtnisse
aufserte sich in der juńgsten Delegirtenver- 

sammlung des „Centralverbandes deutscher ln- 

dustrieller“ Hr. Gencralsecretar H. A.B u eck-Berlin 

in einer so eingehenden und lichlvollen Weise, 

dafs der nachfolgende Auszug aus seinen Dar- 

legungen auch an dieser Stelle willkominen ge- 

heifsen werden durfte.

Die jiingsten Vorgange, so begann Redner, 

legen es mir nahe, zuerst einen Blick auf unsere 

Arbeiterverhaltnisse zu werfen, die in der 

That wenig befriedigend sind. Die Hoffnung, 

durch unsere socialpolitische Gesetzgebung ver- 

sBhnend auf unsere Arbeiterkreise zu wirken, 

scheint bisher doch nur in sehr geringem Mafse 

in Erfiillung gegangen zu sein. Alle die grofsen 

Opfer sind bisher vergebens gebracht worden. 

Ich mochte Sie bitten, mir zu gestatten, in dieser 

Bezieliung einige Zahlen zu nennen. Die meisten 

der hier anwesenden Herren werden ja in • der

Hauptsaclie damit vertraut sein. Aber ich kann 

vorwegschicken, dafs ich in der Lage bin, Ihnen 

das allerneueste Zahlenmaterial, das zum Theil 

schon den Abschlufs des Jahres 1892 betrifft, 

hier zu geben, und dieser Umstand wird es 

vielleicht rećhtfertigen, wenn ich mir gestatte, 

Sie mit einigen detaillirten Zahlen hier hinzu- 

halten.

Zunachst mochte ich mir erlauben, Ihnen 

eine Gesammtubersicht zu geben. Die Gesammt- 

einnahmen der staatlichen Versicherung gegen 

Krankheit, Unfall, Invaliditat und Alter haben, ein

schliefslich des Beslandes zu Anfang des Versiche- 

rungsjahres resp. des Zinsbetrages, nach der Auf

stellung des Rechnungsamts fiir 1892 betragen : fur 

Krankheit 132 Millionen, fiir Unfall 68 Millionen, fiir 

Invaliditats-und Altersversicherung 108 200 0 0 0 t^ ; 

das sind in Summa 308 200 000 J i .  Davon ent

fallen aufdie Arbeitgeber fiir Krankheit31 Millionen,
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fiir Unfall 54 Millionen, fiir Invaliditat und Alter 

47375000,  zusammen 132375000 J t . Auf 

die Arbeitnehmer entfallen: fiir Krankheit

77 500 000 J t, fiir Unfall nichts, fiir Invaliditat 

und Alter 47 375 0 0 0 zusammen 124875 000-^.

Nun glaube ich aber wohl behauplen zu 

konnen, dafs, wenn hier auch die Betrage, die 

die Unternehmer aus eigener Kasse gegeben 

haben, nur um 8 Millionen hoher sind ais die 

Betrage, die die Arbeiter zu zahlen gehabt haben, 

doch auch diese von den Arbeitern aufgewendeten 

Betrage in der Hauptsache von den Arbeitgebern 

zu bezahlen waren und zwar, meine Herren, 

nach ganz bestimmten und sehr klar liegenden 

Gesetzen. Denn wenn die Lebenshaltung des 

Arbeiters einmal ein gewisses Niveau erreicht 

hat, so mussen baare Abziige, die ihm von seinem 

Lohn gemacht werden, ganz entschieden nach 

der ganzen Lohnbewcgung von den Arbeitgebern 

wieder erganzt werden. Und, meine Herren, der 

Um^tand, dafs schon in den achtziger Jahren, 

aber namentlich jetzt die Lohne der absteigenden 

wirthschaftlichen Bewegung entweder gar nicht 

oder doch weitaus nicht in demselben Verhalt- 

nisse folgen, lafst mieli schliefsen, dafs meine 

Annahme, die Lohne steigern sich und steigern 

sich in der Hauptsache auch infolge dieser grofsen 

Leistungen, tlie fiir die Versicherungsgesetze auf- 

zubringen sind, eine richtige ist.

Der zu Anfang des Jahres 1893 vorhandenc 

Vermogensbestand betrug fiir die Krankenkassen 

110 Millionen, fiir die Unfallkassen 101 Millionen, 

fiir die Alters- und Invaliditatsversicherung 

162 850 000 J t , zusammen 373 850 000 J t. 
Hier ist zu bemerken, dafs dieser Vermogens- 

bestand aufserordentlich steigen wird.

Die Krankenversicherung verlangt einen Reserve- 

fonds mindestens in Hohe der einmaligen Jahres- 

ausgaben. Der Unfallversicherung liegt das Um- 

lageverfahren zu Grunde. Der Heservefonds betrug 

am Schlufs des Jahres 1S86 5 Millionen. Er 

stieg sehr schnell auf 15, 28, 42, 56, 71 und 

im Jahr 1892 auf 101 Millionen. Dafs ist also 

daś Kapitał, was festgelegt wird. In der letzten 

Summę ist der zuAnfangdesRechnungsjahres 1893 

vorhandene Bestand enthalten. Einlagen in den 

Reservefonds sind zu machen bis Ende 1897. 

Bis dahin ist also noch eine ganz betrachtliche 

Steigerung zu erwarten. Von 1897 ab sind die 

Zinsen dem Reservefonds zuzuschlagen, bis dieser 

den doppelten Jahresbedarf erreicht hat.

Nach dem Alters- und Invaliditatsversicherungs- 

gesetz mufs fur die Rente bis zu einem gewissen 

Grade Kapitaldeckung vorhanden sein. Am Schlufs 

der ersten lOjahrigen Beitragsperiode mufs */5 
des Kapitalwerthes der in diese Periode fallenden 

Renten vorhanden sein. Wenn berucksichtigt 

wird, dafs die in der ersten lOjahrigen Beitrags

periode zu zahlenden Renten verhaltnifsmafsig 

gering sein werden, dafs der Betrag infolge des

Wachsens der Bevolkerung und damit der Ver- 

sicherten erheblich zunimmt, dafs die Zinsen 

hinzukommen, so darf wohl angenommen werden, 

dafs am Ende der ersten lOjahrigen Beitrags

periode bei einem Jahresbeitrag von rund 

95 Millionen fiir Arbeitnehmer und Arbeitgeber 

gegen 1 Milliarde angesammelt sein wird.

Hinsichtlich der Belaslung durch die einzelnen 

socialen Gesetze ist noch Folgendes zu bemerkon: 

bei der Krankenversicherung ist die Belaslung 

eine gleichmiifsige. Sie hat im Jahre 1892 pro 

Kopf der Versicherten 14 J t  betragen. Die Be- 

lastung durch die Unfallversicherung steigt von 

Jahr zu Jahr. Der Eintritt des Beharrungs- 

zustandes wird erst in 75 Jahren angenommen. 

Die Hauptsteigerungen sollen in den ersten

45 Jahren slaltfinden. W ir haben immer be- 

hauptet, dafs iiberhaupt ein Beharrungszustand 

niemals eintreten wird. und niemals eintreten 

kann, schon infolge der Zunahme der Be- 

volkerung. Die Nachweisung des Reichsver- 

sicherungsamts giebt ais Durchschnittsziffern fiir 

die Belaslung durch die Unfallversicherung pro 

Kopf der Versicherten im Jahre 1890 2,98 J t  
an. In 50 Jahren wird die Belaslung betragen 

6,86 J t .  Hierzu ist zu bemerken, dafs diese 

Durchschnittsziffern fur alle Versicherte gejten 

und daher nicht fiir die Belaslung von Industrie 

und Gewerbe speciell mafsgebend sind. Scheidet 

man die 64 gewerblichen Berufsgenossenschaften 

aus, so ergiebt sich eine Durchschnittsbelaslung 

von 7,46 J t  pro Kopf der in diesen Berufs

genossenschaften Versicherten, und scheidet man 

innerhalb der gewerblichen Berufsgenossenschaften 

solche lndustriecn aus, die besonders mit dem 

Ausland zu concurriren haben, fiir die also die 

Belaslung durch die Unfallversicherung besonders 

fuhlbar wird, so ergeben sich folgende Belaslungs- 

ziffern fiir das Jahr 1891:

fiir die Textil-Berufsgenossenschaften 2,62 J t  
pro Kopf,

fur die Nahrungsinittel - Berufsgenossenschaft

5,48 J t  pro Kopf, 

fiir die Lederindustrie - Berufsgenossenschaft

5,68 =M  pro Kopf, 

fiir die Zucker-Berufsgenossenschaft 6,00 J t  
pro Kopf,

fiir die Papiermacher - Berufsgenossenschaft

9,46 J t  pro Kopf, 

fur die acht Eisen- und Stahl-Berufsgenossei.

schaften durchschnittlich 9,47 J t  pro Kopf, 

(darunter dic Rheinisch-westfalischen Hiitten- 

und Walzwerk - Berufsgenossenschaften mit 

14,32 J t  pro Kopf), 

fiir die Berufsgenossenschaft der chemischen 

Industrie 10,71 Jt. pro Kopf, 

fiir die Miillerci-Berufsgenossenschaft 12,08 J t  
pro Kopf,

fiir die Knappschafts - Berufsgenossenschaft

, 15,46 J t  pro Kopf.
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Geslatten Sie mir wenigstens noch beziiguch 

der Invaliditats- und Al!ersversicherung einige 

Mittheilungen zu machen. Die Belastung durch 

die Invaliditats- und Altersversicherung ist fiir 

die erste Periode von 10 Jahren gleichmafsig. 

Nach Ablauf dieser Periode wird festzustellen 

sein, ob die angesammelle Kapitaldeckung einem 

Fiinftel des Kapitalwerthąs der zu zahlenden 

Renten entspricht; die Belastung betragt gegen- 

wartig 9 JL  pro Kopf der Versicherten.

Hinsichtlich der Belastung, welche einzelne 

Werke durch die socialc Gesetzgebung erfahren, 

will ich mir nur erlauben, hier ein paar Zahlen 

einzuschalten. Ich habe hier den Abschlufs der 

Arenbergschen Actiengesellschaft fiir Bergbau 

und Hiittenbetrieb in Essen. Von dieser Ge- 

sellschaft wurden an Steuern und fiir die 

sociale Gesetzgebung ausgegeben im Jahre 1891 

535 103 JL, d. h. 17 ,84$ des Actic-nkapitals 

und 22 ,29$  der Dividende. Im Jahre 1892 

haben nach dem Jahresbericht der Handelskammer 

zu Essen die Ausgaben an Steuern und socialen 

Lasten 665 289 JL =  22,17 $  des Actienkapitals 

und 44 ,58$  der Dividende betragen. Die Berg- 

werksgesellschaft Ver. Bonifacius zahltc an Sleuern 

und socialen Lasten 1891 272 011 JL  d. h. 3,627 $  

des Actienkapitals und 27,201 $  der Dividende. 

1892 betrug die Summę 314 884 JL d. h. 4,198 $  

des Actienkapitals und 69,975 $  der Dividende. 

Die Bergwerksgesellschaft Dahlbusch zahl te 

1891: 427 363 JL —  16,18 $  der Dividende. 

1892: 459203 „ =  17 ,39$  „

Der Essener Bergweiksveiein „Konig Wilhelm" 

zahlte

1891: 414 760 c //^=  30 $  der Dividende 

=  etwa 75 Pf. pro Tonne Forderung, 

1892: 439 563 ^ = 1 2 2 $  der Dividende 

=  etwa 68 Pf. pro Tonne Forderung.

Die absoluten Summcn, welche auf die sociale 

Gesetzgebung entfallen, betrugen bei der Arenberg

schen Actiengesellschaft 1891 222 743 J t ’, 1892, 

wenn die Unfallversicherungsgefalle, die fur 1892 

noch nicht feststehen, in gleicher Hohe wie 1891 

angenommen werden, 223 018 JL. Die Berg

werksgesellschaft „Bonifacius" zahlte 1891 

166 169 Jt\ die Bergwerksgesellschaft „Dahl

busch" 1891 159 511 JL, 1892 161831 JL- 
der Essener Bergwerksverein „Konig Wilhelm"

1891 166 145 JL.
Ich habe mir diese Zusammenstellung iiber 

diese grofsen Opfer mit Absicht gemacht, um, 

abgesehen von ihrem sonstigen Interesse, an diesen 

Zahlen Ihnen zu zeigen, wieviel geschehen ist, 

und dafs das doch Alles in Bezug auf die Arbeiter- 

verhaltnisse anscheinend yergebliclfgesćhehen ist, 

dafs keine Vers5hhung erreicht ist. Denn die 

Socialdemokratie tritt, namentlich in ihren Fflhrern 

im Reichstag, mit einer Unversohnlichkeit, und, 

man kann wohl sagen, mit einer Frechheit auf, 

die fruher kaum gekannt worden ist. Man konnte

yielleicht annehmen, dafs dieses Auftreten der 

Fflhrer, die eigentlich keine Arbeiter mehr sind

— gestern ist noch festgestellt worden, dafs von 

37 Mitgliedern der socialdemokratischen Partei 

nur noch zwei Arbeiter sind —  von keiner Be

deutung mehr sei; denn es hat sich ja auf der 

letzten socialdemokratischen Tagung, bei welcher 

die schmutzige Wasche der socialdemokratischen 

Partei recht vernehmlich gewaschen wurde, 

herausgestellt, dafs diese Fiihrer zum Theil bei 

ganz guLen Gehiiltern ein behabiges Leben fiihren, 

und sich in dieser Beziehung von den vielge- 

schmahten Bourgeois nicht unterscheiden. Aber 

die Erfahrung hat doch gelehrt, dafs diese ge- 

werbsmafsig, meistens des lieben Brotes wegen 

betriebene Iletzarbeit von den traurigsten Folgen 

fiir unser Wirthschaftsleben, namentlich fiir die 

Arbeiter selbst, begleitet gewesen ist.

Es hat sich das herausgestellt namentlich 

bei den Arbeiterausstanden in den Bergwerks- 

revieren, mit denen dieses Jahr begonnen hat.

Nachdem der Redner die Ursachen dieser 

Aussliinde des Naheren dargelegt — wir gehen 

hier auf seine Ausfiihrungen um deswillen nicht 

ein, weil dieselbe Materie erst jfingst in unserer Zeit

schrift ausfiihrlich von uns behandelt worden ist — 

zeigt er, wie verhangnifsvoll nach dieser Richtung 

die Ablehnung des § 153 der Gewerbeordnungs- 

novelle gewirkt habe, in Bezug auf welchen er 

iiberzeugt ist, dafs, wenn die verbiindeten Re- 

gierungen mit unerschiitterlicher Festigkeit den 

Reichstag vor die Entscheidung gestellt hatten, 

entweder die Novelle zur Gewerbeordnung mit 

dem § 153 oder gar keine, dafs dann die An- 

nahme dieses § 153 erfolgt sein wurde.

Denn die iibereifrigen Freunde der Arbeiter 

im Reichstage hatten die vielen schonen Dinge, 

ais Erweitcrung der Sonntagsruhe, Kiirzung der 

Arbeit fiir Arbeiterinnen, jugendliche Arbeiter und 

Kinder und damit auch fiir viele erwachsene 

Arbeiter, Lockerung der Disciplin in den Werk- 

stiitten durch aufserste Minderung des Rechtes 

zu strafen, Einbruch in das natiirliche Rechts- 

vcrhaltnifs zwischen Arbeitgeber und Arbeiter — 

sie halten sicher nicht alle diese schonen Dinge, 

yielleicht auf Nimmerwiedersehen, um des § 153 

wiilen fahren lassen, sondern diesen, um das 

Andere zu retten, sicher, wenn auch ais bittere 

Pille, verschluckt.

Diese giinstige Gelegpnheit haben die ver- 

biindeten Regierungen yerloren und es wird ihnen 

jetzt, nachdem sie keine Zwangsmittel mehr in 

Handen haben, wohl schwer werden, dem aus 

dem allgemeinen Wahlrecht hervorgegangenen 

Reichstage einen § 153 oder dem ahnliche Be- 

stimmungen abzuringen.

Neben den ungiinstigen Arbeitsverhaltnissen 

wirken aber noch andere Um stan de darauf hin, 

unser Wirthschaftsleben in die absteigende Bahn 

zu lenken. Es ist in erster Linie das auf Unter-
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nelimern und Arbeitgebern lastende Gefiihl, dafs 

bei unserer Regierung Krafte mafsgebend wirken,. 

die von einem ungeziigelten Drange getrieben 

werden, die arbeitenden Volkskreise nach ihrer 

Art zu beglueken, von Noth und Sorge zu be- 

freien — Krafte, denen aber das Verstandnifs 

fur das Erreichbare fehlt, denen ein ausreichendes 

Urtheil daruber fehlt, was mit der natiirlichen 

Entwicklung der Dinge und Verhaltnisse vereinbar 

ist. Meine Herren, ich bin mir des Ernstes 

dieses Ausspruches vollstandig bewufst, auch der 

Verantvvortung, die ich damit iibernchme; aber, 

meine Herren, wir durfen doch nur auf einige 

neuere Ereignisse blicken, um die Beweise dafiir 

klar in der Hand zu haben. Denken Sie an 

die Bestimmungen iiber die Sonntagsruhe im 

Handelsgewerbe. Sie sind am 1. Juli v. J. 

in Wirksamkeit getreten; kaum aclit Tage ver- 

gingen, da mufsten schon Bestimmungen aufser 

Kraft geselzt werden. Es hat sich dieser Vor- 

gang im Laufe dieser kurzeń Zeit wiederholt, und 

jetzt, meine Herren, ist unter dem 15. December 

eine Verf£igung an die oberen Verwalturigsbehorden 

ergangen, in der sie aufgefordert werden, die 

Sache noch einmal zu priifen, noch einmal zu 

untersuchen, und nach diesen Untersuchungen 

sollen diese Bestimmungen dann geandert werden. 

Meine Herren, es sind grofse Handelsbetriebe aufs 

schwerste geschadigt worden. Nehmen Sie 

die Tabaksindustrie. Unser verehrter Freund, 

Herr Commerzienrath Molier, hat sich dieser 

Industrie angenommen und eine grofse Enąuete 

gewissenhaft veranstaltet. Es hat sich daraus 

ergeben, dafs der Absatz am Sonntag um 461/2 % 

abgenommen hat. Man vertrostete die Industrie 

darauf, dafs sich Jeder die Cigarren, die er 

Sonntags raucben will, am Sonnabend kaufen 

wurde. Aus der Enąufite geht aber hervor, dafs 

der Absatz am Sonnabend nur um 1 /& zu-

genommen hat, und da man nicht nachtraglich 

das rauchen kann, was man am Sonntag vorher 

versaumt hat (Heiterkeit), so hat auch der Absatz 

am Montag nicht zugenommen, sondern er hat 

nm 2%  abgenommen — wahrscheinlich infolge 

der schweren wirthschaftlichen Lage.

Der Verein zur Wahrung der Interessen der 

chemischen Industrie Deutschlands hat von den 

Ausfiibrungs- Bestimmungen in Bezug auf die 

Sonntagsruhe fiir seine Industrie Kenntnifs erlangt. 

Bei der betreffenden Versammlung waren hohe 

Vertreter der Reichs- und Staatsregierung au- 

wesend. Ais diese Bestimmungen zur Yerhandlung 

kamen, erregten sie einen Sturm des Entsetzens 

und der Entriistung iiber die unnothigen Er- 

schwerungen, welche der Industrie auferlegt 

werden sollten, und iiber die Unkenntnifs der 

thatsachlichen Verhaltnisse, welche dabei zu 

Tage trat. Die Vertreter der Regierung hatten 

nichts Sehleunigeres zu thun, ais zu versichern, 

dafs es ja nur die Entwiirfe seien, die einer 

YILu

nochmaligen Prufung, auch durch Sachverstandige, 

unterzogen werden sollen; aber, meine Herren, 

die Entwiirfe waren eben von jenen ungeziigelten 

Kraften in unserer Regierung gemacht, die kein 

Verstandnifs fiir die thatsachlichen Yerhaltnisse 

haben (Beifall), und das ist ein Uebelstand, unter 

dem die Industrie in hohem Grade leidet. In 

meinem Referat iiber die Wirkungen der neuen 

Gewerbeordnung werde ich Gelegenheit haben, 

meine Behauptungen noch weiter zu belegen.

Ich glaube, dafs die productiyen Kreise auch 

unter dem Eindruck der, nicht allein bei der 

Berathung der Gewerbeordnungsnovelle, sondern 

bei allen derartigen Anlassen gemachten Erfahrung 

leiden, dafs sie von derjenigen Korperschaft, bei 

der sie am ersten Verstandnifs und Vertretung 

suchen miifsten, im Reichstage, keinen Schutz 

und keine Hfllfe zu erwarten haben. Was wir 

vom Reichstage in dieser Beziehung zu erwarten 

haben, das hat Kapłan Hitze, der grofse Kenner 

der Arbeiterverhaltnisse und unserer deutschen 

Production, in der mehrerwahnten dreitagigen 

Debatte uns klar gemacht. Er hat bedauert, dafs 

der Normalarbeitstag nicht auch fiir die Manner 

zu erreichen sei; in der Erkenntnifs aber, dafs 

fiir grofse und bedeutende Industrieen die Fest- 

setzung des 11 stundigen Normalarbeitstages fiir 

die Frauen auch ebensogut Norm fiir die Manner 

wird, hat er angekiindigt, dafs er demnachst 

zuerst einen Antrag auf Verkiirzung dieses Normal

arbeitstages fiir Arbeiterinnen auf 101/2 und dann, 

wenn das erreicht ist, einen Antrag zur Ver- 

kiirzung auf 10 Stunden stellen werde. Dafs er 

den volligen Ausschlufs der verheiratheten Frauen 

von aller Arbeit will, ist bekannt. Er will die 

Berufsgenossenschaften ermachtigen, die Arbeits

zeit in ihrem Gewerbe auch fiir Manner festzu- 

stellen und damit die Production zu regeln. Er 

stellte die Entschadigung der Arbeitslosen, eine 

Frage, die in unseren Regierungskreisen auch 

schon Yentilirt worden ist, ais ein ernstlich zu 

erstrebendes Ziel hin, das erreicht werden mufs; 

dafs die Sonntagsruhe ihm nicht weit genug geht, 

ist selbstverstandlich, und schliefslich erklarte er 

den Socialdemokraten in einer spateren Sitzung, 

dafs er bedauert habe, bei der Berathung iiber 

die Gewerbeordnungsnovelle nicht mehr erreicht 

zu haben, dafs, wie er sich ausgedriickt hat, er 

auf manche Vorstófse habe verzichten mussen. 

Das ist der Kapłan Hitze, der stete Vertrauens- 

mann der Regierung bei allen auf das angebliche 

Wohl der Arbeiter gerichteten Veranstaltungen 

und Fragen, ein Mann, der, wenn er nicht von 

anderen Motiven geleitet ist, auch zu den unge

ziigelten Kraften gehort, die ohne Riicksicht auf die 

praktischen thatsachlichen Yerhaltnisse nach ihrer 

Weise die Arbeiter glucklich machen wollen.

So kommt Eins zum Andern. Stiirung der 

Arbeit durch die Arbeiterverhaltnisse; Einengung 

der Arbeit und Production und des Erwerbes *

4
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auf allen Gebieten; das driiekende Gefiihl der 

Unsicherheit und Schutzlosigkeit, welches lab mend 

auf den Unternehraungen lastet, und nicht zum 

wenigsten auch die schweren noch lange steigen- 

den Lasten infolge der socialpolitischen Gesetz- 

gebung. Ich fiirchte, dafs der Gesammtdruck 

aller dieser Verhaltnisse schwer genug ist, um 

selbst kraftige Momente fiir eine Besserung, einen 

Aufschwung, niederzuhalten, mindestens in ihrer 

Wirkung abzuschwachen.

Aber fiir Alles, was der Industrie auferlegt 

ist und was ihr noch auferlegt werden soli, 

haben die Urheber eine nie versagende Recht- 

fertigung, die, dafs es sich ja nur um die Kiirzung 

des Unternehmergewinnes handle.

Nun, diejenigen, die mit dem Gebrauche dieses 

Schlagwortes so schnell bei der Hand sind, sollten 

doch nicht vcrgessen, dafs in einem modernen 

Industriestaat, zu dem sich unser Vaterland 

emporgeschwungen hat, der Unternehmergewinn 

die Hauptąuelle der Kapitalbildung ist, und dafs 

von dem Mafse der Kapitalbildung abhangig ist 

der Grad der Befruchlung der wirthschafllichen 

Kriifte des Landes, der Umfang der Arbeits- 

gelegenheit, die Hohe der Lohne und die Lage 

der gesammten Arbeiterschaft. Diejenigen, denen 

die Rechtfertigung so gelaufig ist, sollten doch 

bedenken, dafs von der schlechteren oder besseren 

Gestaltung dieser Verhaltnisse im wesentlichen 

die Fahigkeit des Volkes abhangt, alle diejenigen 

Lasten zu tragen, die der Staat ihm auferlegen 

mufs, um seine von Tag zu Tag steigenden Auf- 

gaben zu erfiillcn. Es sollte nicht vergessen 

werden, dafs diese Unternehmer, dereń Gewinn 

zu kurzeń man so leicht den Entschlufs fafst, 

dafs die Industrie bisher alle die Lasten, die der 

Staat in seinem Interesse und in dem der Ge- 

sammtheit ihr aufzulegen fiir nolhwendig erachtet 

hat — und die socialpolitische Gesetzgebung soli 

im cminentesten Sinne des Wortes der Gesammt- 

lieit zum Nutzen gereichen — , dafs die Industrie 

diese Lasten ruhig und willig auf sich genommen

hat. Und selbst jetzt, wo im Reiche der grofse 

Kampf tobt, ob gewisse Lasteri, die zur Sicher- 

stellung unseres Vaterlandes zu iibernehmen sind, 

getragen oder zuriickgewiesen werden sollen, 

selbst jetzt, meine Herren, bin ich iiberzeugt, 

dafs in den Kreisen der im Centralverband ver- 

tretenen Industrie nicht nur nicht Widerspruch 

erhoben wird, sondern dafs man in diesen Kreisen 

gern bereit sein wird, zu den bisherigen Lasten 

auch noch die Lasten zu iibernehmen, die von 

malsgebender Stelle fiir nothig erachtet werden, 

um unser Vaterland zu sichern. Ja, meine Herren, 

ich glaube sagen zu durfen, dafs in diesen Kreisen 

der Industrie die Behauptung fiir ein Unding 

angesehen wird, dafs unsere Bevolkerung nicht 

imstande sein soli , mit verhaltnifsmafsiger 

Leichtigkeit das aufzubringen, was zur Sicherung 

des Vaterlandes nothwendig ist. (Bravo!)

Nun, ich habe vielleicht in der Darlegung 

dieser Verhaltnisse etwas stark Ihre Zeit in 

Anspruch genommen; ich habe es aber fiir eine 

Pflicht gehalten, namentlich mit Riicksicht auf 

den Riickgang in unserem Erwerbsleben, diese 

Verhiiltnisse klarzustellen. Ich habe es bedauert, 

und es hat meiner Empfmdung nicht entsprochen, 

dabei Mifsbilligungen in Bezug auf manche Hand- 

lungen unserer Regierung aufsern zu mussen. 

Denn nach meiner, jedenfalls auch von Ihnen 

Allen getheillen Empfindung, wiirde es mir mehr 

erwiinscht gewesen sein, mich an die Seite unserer. 

Regierung zu stellen, sie zu preisen und zu 

stiitzen. Aber Sie haben mich auf eine hohe 

Warte gestellt mit der Verpflichtung, die Ver- 

haltnisse zu beobachten und zu uberwachen, und 

daraus folgt meine Verpflichtung, ohne Falsch, 

aber auch ohne Furcht, iiber meine Beobachtungen 

zu berichten, und glauben Sie, meine Herren, 

ich bin selbsllos genug, dafs ich Befriedigung 

empfinden wiirde, wenn Sie hier gleich in der 

Versammlung mich rectificiren konnten, wenn 

Sie mir sagen wiirden, ich habe unrichtig und 

falsch berichtet. (Beifall.)

Der Waarenbezeiclmimgsscliulz.

Wie bereits mitgetheilt, liegt es schon seit 

langerer Zeit in der Absicht der Reichsbehorden 

sowohl wie der verbiindeten Regierungen, den 

aus den 70er Jahren stammenden Gesetzentwurf 

iiber den Markenschutz einer Abiinderung zu 

unterzichen. Unsere industriellen Verhaltnisse 

haben sich in den letzten 20 Jahren so gewaltig 

geandert, dafs der Wunsch nach einer besseren 

Anpassung der Bestimmungen iiber das gewerb- 

liche Eigenthum an die Neuzeit nicht ungerecht- 

fertigt erscheint. Sind doch auch in der vorigen

Reichstagstagung der Patentsclmlz sowohl wie 

der Musterschutz eingreifenden Umgestaltungen 

unterzogen worden, und die Erfolge, welche mit 

der Patentgesetznovelle und mit dem Gebrauchs- 

musterschulzgeselz gemacht sind, konnen nur 

dazu anfeuern, den letzten Schritt auf dem Ge

biete der Reform des gesetzlichen Eigenthums- 

recht bald und griindlich zu unternehmen. Im 

August des Jahres 1892 horte man zum ersten- 

mal officiell von dem Inhalt der Arbeiten, welche 

die Reichsbehorden zur Umgestaltung des^Marken-
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schutzwesens unternommen liatten. Es wurde 

damals der Gesetzentwurf veroffentlicht, welcher 

den Titel , Entwurf eines Gesetzes zum Schutz 

der Waarenbezeicbnungen" fuhrle. Wie die Be- 

zeichnung des Entwurfs vóllig verschieden von 

derjenigen des Markenschutzes gewesen war, so 

war es auch sein Inhalt. Der Waarenbezeich- 

nungsschulz sollte danach eine wesenlliche Er- 

weiterung erfahren. Wir haben uns iiber den 

Entwurf schon friihcr ausfiihrlich geiiufsert und 

konnen heute auf die damaligen Auslassungen 

Bezug nehn-.en. Der Entwurf vom August des 

vorigen Jahres wurde sowohl den Einzelregierungen 

zurBegutachtungiibersendet, ais auch verschiedenen 

industriellen Vereinigungen bezw. dereń Vertretern 

zur Erorterung vorgelegt. Es hat sich nun ge- 

zeigt, wie anfserordentlich zweckmafsig ein solches 

Verfahren in den Vorstadien der gesetzgeberischen 

Arbeiten ist. Die Aenderungen, welche infolge 

der Gutachten der Einzelregierungen wie der In

dustrie an dem Augustentwurf vorgenommen 

sind, sind ja keine einschneidenden. Es finden 

sich aber unter ihnen einzelne, die von grofser 

Wichtigkeit sind, und die gecignet sein werden, 

namentlich das Verfahren bei der Schutzertheilung 

zu vereinfachen und besser zu gestalten.

Man lernt die Aenderungen, welche an dem 

Augustentwurf vorgenommen sind, aus dem Ent

wurf, wie er dem Reichstage żur Berathung unter- 

breitet ist, kennen. Nachdem die einzelnen Re- 

gierungen sammtlięh befragt waren, sind im 

Bundesrath irgendwelche Modificationen am Ent

wurf nicht mehr vorgenommen worden.

Zunachst ist eine Aenderung in der Schutz- 

ausdehnung vorgenommen. Ebenso wie der 

alte Markenschutz kannte der Augustentwurf eine 

Bestimmung, wonach das Wąarenzeichen, sobald 

es geschutzt ist, fiir ganze Waarengat tungen 

gilt bezw. gelten sollte. Der neue Entwurf ver- 

langt, dafs jeder Anmeldung eines Waarenzcichens 

ein Verzeichnifs derjenigen W a a r e n ,  fiir welche 

dasselbe gelten soli, beigefiigt sein mufs. Danach 

wird es also in Zukunft nicht geniigen, dafs man 

bei der Anmeldung des Zcichens einfach fest- 

stellt, es soli dasselbe fiir Eisenwaaren, fur 

keramische, fiirGlaswaaren,fiirBrauproducteu.s. w. 

gelten, sondern es mussen ausdriicklich bestimmte 

Kategorieen innerhalb dieser Waarengatlungen an- 

gegeben werden, fiir welche das zum Schutz an- 

gemeldete Zeichen Venvendung finden soli. Man 

wird nicht leugnen konnen, dafs diese Aenderung 

zwar den einzelnen Amneldern grofse Miihe ver- 

ursacht. Jedoch ist nichts so sehr im gewerb- 

liclien Eigenthumsrecht angebracht ais eine be- 

stirnmte Begrenzung desEigenthumsbegriffs. Wenn 

bisher ein Waarenzeichen fiir eine ganze Waaren- 

gattung angemeldet war, so war es anderen 

Herstellern von Waaren derselben Gattung un- 

moglich gemacht, fiir Waaren, fiir welche der 

erste Fabricant vielleicht gar keinen Schutz ge-

wunscht hatte, dasselbe oder ein Shnliches Zeichen 

zu yerwenden. Das wird also in Zukunft anders 

werden.

Sodann sind die Bestimmungen uber die 

Anme ldu  ng einer Aenderung unterworfen worden, 

wie sie sich ais Conseąuenz aus der zuerst auf

gefiihrten Aenderung ergiebt. Es werden also 

nicht mehr die Waarengattungen, sondern Ver- 

zeichnisse der Waaren verlangt und in die Zeichen- 

rolle eingelragen. Es ist aber auch noch eine 

andere Neuheit yorhanden. Der Anmeldung soli 

namlich auch eine Beschre i bung  des Zei chens  

beigefiigt werden mussen, sobald das Patentamt 

oder der Anmelder dies fiir erforderlich lialt. 

Es ist also diese Neuerung nicht obligatorisch, 

sondern facultativ. Eine obligatorische Beschrei

bung hatte jedenfalls die Gefahr wachgerufen, 

dafs alsdann bei der Beurtheilung von Streit- 

fallen der Schwerpunkt der Vergleichung auch 

bei figiirlichen Zeichen auf die Beschreibung ge- 

legt wiirde, wahrend doch in der Regel der Ge- 

sammteindruck des Markenbi ldes mafsgebend 

bleiben mufs.

Die wichtigste Aenderung jedoch bezieht sich 

auf das V e r f a h r e n  vor E r t h e i l u n g  des  

S ch u t z e s .  Wie unseren Lesern erinnerlich 

sein wird, hatte der Augustentwurf bereits die 

Gentralisation des Waarenbezeichnungsschutz.es in 

Aussicht genommen, und hieran hat, wie ja auch 

an den Grundbedingungen iiberhaupt, der neue Ent

wurf nichts geandert. Die Anmeldungen sollen nicht 

mehr bei den Gerichten der einzelnen Orte, 

sondern beim Patentamt eingereicht werden. Nun 

hatte man sich im alten Entwurf die Entwicklung 

der Anmeldung eines Zeichens so gedacht, dafs, 

wenn das Patentamt merkt, das angemeldete 

stimmc mit einem bereits friiher geschiitzten 

iiberein, oder besafse mit diesem Zeichen eine 

solche Aehnlichkeit, dafs die Gefahr einer Ver- 

wechslung im Verkehr vorliegen wiirde, es dem 

Anmelder des neuen Zeichens hiervon Mittheilung 

machte und diesem die Entscheidung liefse, ob 

er nun auf der Eintragung seines so charakterisirten 

Zeichens bestehen wiirde. Falls der Anmelder 

dies tliat, so sollte das Zeichen eingelragen 

werden und dadurch einen Schutz erlangen, jedoch 

sollte das Patentamt yerpflichtet sein, den Inhaber 

des alteren Zeichens, mit w'elchem das neue 

identisch ware oder grofse Aehnlichkeit besafse, 

sofort von der neuen Eintragung zu benachrichtigen. 

Diese Regelung barg in sich eine grofse Gefahr. 

Dadurch, dafs dem Anmelder eines neuen Zeichens 

der Schutz gewahrt wurde, trotzdem das Patent

amt die Ueberzeugung hatte, dafs dieser Schutz 

unrechtmafsigerweise ertheilt wiirde, wurde ihm 

eine Frist garantirt, in welcher er sein Zeichen 

ausnutzen konnte. Denn ehe der Inhaber des 

alten Zeichens mit der Klage vorging und die

selbe ausgetragen war, wiirde imrnerhin eine 

betrSchtliche Zeitspanne vergangen sein. Auch
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war es juristisch hochst anfechtbar, dafs der 

Inhaber eines bereits fruher geschiitzlen Zeichens 

die Klage gegen den spateren Anmelder erheben 

sollle, und dafs niclit vielmehr dem letzteren 

die Beweislast zugeschoben und derselbe ange- 

wiesen wurde, sich durch die Gerichte die Be- 

seheinigung' zu holen, dafs sein Zeichen keine 

Nachahmung eines schon geschiitzten ware. 

Diesem Uebelstand ist in dem neuen Entwurf 

ein Ende gemacht. Das Verfahren ist nunmehr 

so geregelt: Wird bei dem Patentami ein Zeichen 

angemeldet und sieht das Patentamt, dafs das

selbe oder ein ahnliches Zeichen schon in der 

Zeichenrolle eingetragen ist, so hat das Patent

ami sofort den Inhaber dieses iilteren Zeichens 

von der Neuanmeldung zu benachrichtigen. Dem 

letzteren steht das Recht zu, innerhalb eines 

Monats gegen die Eintragung des neuen Zeichens 

in die Zeichenrolle Einspruch zu erheben. Thut 

er dies, so wird die Eintragung des neuen Zeichens 

ausgesetzt. Sodann wird der Anmelder des neuen 

Zeichens von dieser Ausselzung benachrichtigt, 

und ihm anheimgegeben, im Wege der Klage den 

Anspruch auf Eintragung des Zeichens gegeniiber 

dem Widersprechenden zur Anerkennung zu 

bringen. Wenn innerhalb drei Monaten der An

melder nicht den Beweis erbringt, dafs er die 

Klage angestrengt hat, so gilt die Anmeldung 

ais zuriickgenommen. Wie wir schon fruher 

ausgefiihrt haben, bedauern wir es, dafs der 

Waarenbezeichnungsschutz nicht so geregelt wird, 

wie der Palenlschutz, d. h. dafs das Patentamt 

nicht blofs die Anmeldung entgegennimmt, sondern 

auch iiber die Zulassung zur Eintragung selb- 

standig entscheidet. Es stehen, wie wir aner- 

kennen wollen, einer solchen Regelung eine grofse 

Menge Schwierigkeiten hindernd im Wege, und 

man wird sich mit dem Guten begniigen mussen, 

wenn man das Bessere nicht erhalten kann. Von 

diesem Standpunkt aus ist die Regelung des 

Verfahrens bei der Anmeldung, wie sie der neue 

Entwurf vorsiehl, derjenigen des alten Entwurfs 

Yorzuziehen. Jedenfalls wird das Verkehrsleben 

eine grofsere Sicherheit erlangen. Es wird eben 

iiberhaupt kein Waarenzeichen geschiitzt werden, 

fiir welches nicht durch gerichtliche Entscheidung 

der Beweis der Originalitat beigebracht ist. Nach 

dem alten Entwurf hatte es zweierlei Arten von 

Waarenzeichen gegeben, rechtmafsig geschiitzte 

und unrechtmafsig geschiitzte, und dadurch ware 

eine Unsicherheit in das Verkehrsleben gebracht, 

die sicherlich zu Mifsstanden gefiihrt hatte. Nach 

dem alten Entwurf war die E i n t r a g u n g  in 

die Z e i c h e n r o l l e  fur vier Arten von Waaren 

zu ve r sagen .  Dieses Verbot ist fiir eine Art 

von Waarenzeichen im neuen Entwurf aufgehoben 

und zwar fiir diejenigei^ welche im wesentlichen 

aus solchen Angaben, Darstellungen oder Wortern 

bestehen, die zur Bezeichnung der Waarengattung, 

fiir welche das Zeichen bestimmt ist, oder gleich-

arliger Waarengattungen innerhalb bestimmter 

Verkehrskreise allgemein iiblich sind. Es ist das 

naturlich gleichfalls eine Consequenz der schon 

erwahnten Aenderung der Schutzausdehnung.

Eine weitere Aenderung betrifft die gesetz-  

l i c h e  R e g e l u n g  der  L o s c h u n g  e i ner  

E i n t r a g u n g  in die Zeichenrolle. Es; wird 

namlich bestimmt, dafs, wenn ein nach dem 

Gesetz iiber Markenschutz'vom 30. November 1874 

von der Eintragung ausgeschlossenes Waaren

zeichen bis zum Erlafs des neuen Gesetzes in 

den betheiligten Verkehrskreisen ais Kennzeichen 

der Waaren eines bestimmten Geschaflsbetriebes 

gegolten habe, der Inhaber des letzteren, falls 

das Zeichen nach Mafsgabe des neuen Gesetzes 

fiir einen andern eingetragen wird, bis zum 

1. Januar 1895 die Loschung beantragen kann. 

Wird dem Antrag slaltgegeben, so darf das Zeichen 

fiir den Antragsteller schon vor Ablauf der sonst 

festgeselzten zwei Jahre in die Zeichenrolle ein

getragen werden.

Schon in dem alten Entwurf war der Waareti- 

zeichenschutz auch auf die Verpackungen oder 

Umhiillungen, Geschaftsbriefe, Rechnungen u. s. w. 

ausgedehnt. Man wollte iiberhaupt in umfassendster 

und energischer Weise der sogenannten eon- 

c u r r e n c e  d ć l o y a l e  entgegen arbeiten. Der 

neue Entwurf andert daran grundsiitzlich nichts, 

nur hat er eine Bestimmung geslrichen, welche 

zu Zweifeln Anlafs geben konnte. Es war nam

lich in dem alten Entwurf gesagt, dafs, wenn 

Jemand zum Zweck der Tauschung Waaren oder 

deren Verpackung oder Umhiillung, oder Geschafts

briefe, Rechnungen u. s. w. mit einer Auf- 

m a c h u n g ,  Ausstattung oder Yerzierung ver- 

sehe, welche in den betheiligten Verkehrskreisen 

ais Kennzeichen gleichartiger Waaren eines Andern 

gelte, ohne dessen Genehmigung erhalten zu 

haben, er einer Strafe unterliegt. In dem neuen 

Entwurf ist das Wort „ A u f m a c h u n g "  forl- 

gelassen und unserer Meinung nach mit Recht, 

denn iiber den BegrifT der Aufmachung herrschen 

doch noch nicht ganz genaue Anschauungen, 

wahrend die Begriffe „Ausstattung" und „Yer

zierung" von jedem Richter auf ihre Bedeutung 

hin geschiitzt werden konnen.

Wie gegen unrechtmafsige Ausstattung und 

Yerzierung, so war auch in dem alten Entwurf 

schon gegen die f a l s c he  B e z e i c h n u n g  des  

Ursprungsor tes  einer Wa a r e  eingeschritten. 

Auch dies ist in dem neuen Entwurf grundsatz- 

lich festgehalten, und ist noch bestimmt, dafs 

die Yerwendung von Namen, welche nach Handels- 

gebrauch zur Benennung gewisser Waaren dienen, 

ohne die Herkunft derselben zu bezeichnen, unter 

die Strafbestimmung nicht fallt. Dazu sind also 

Bezeichnungen, wieBayrisch Bier, Thorner Pfelfer- 

kuchen, Cognac u. s. w. zu rechnen. Sodann ist 

die Vorschrift fallen gelassen, dafs dieaufFalschung 

des Ursprungsortes beziigliche Bestimmung zu
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gunsten des Auslandes nur dann Anwendung finden 

soli, wenn dort nach einer im Reichsgesetzblalt 

enthaltenen Bekanntmachung gegen die mifs- 

brauchliche Benutzung deutscher Ursprungs- 

bezeichnungen Schutz gewahrt wird.

Schliefslich ist in dem neuen Entwurf noch 

bestimmt, dafs auf die in Gemafsheit des Marken- 

schutzgesetzes in die Zeichenrolle eingetragenen 

Waarenzeichen die Bestimmungen jenes Gesetzes 

noch bis zum 1. J a n u a r  1898 Anwendung 

finden, wahrend der alte Entwurf ais solchen 

Termin den 1. J a n u a r  1897 vorsah. Dem 

Bundesrath ist nicht blofs die Befugnifs ertheilt, 

die zur Ausfiihrung des Gesetzes erforderlichen 

Bestimmungen iiber die Einrichtung und den 

Geschaftsgang des Patentamtes, sondern auch

iiber das Verfahren vor demselben zu treffen. 

Ais Termin fiir die I n k r a f t s e t z u n g des G e 

setzes  ist der 1. October 1893 bestimmt.

Nachdem der Entwurf iiber den Schutz der 

Waarenbezeichnungen diese Aenderungen erfahren 

fiat, kann man nur noch mehr wunschen, dafs 

er nun baldigst aus dem Reichstag hervorgeht. 

Es unterliegt keinem Zweifel, dafs derReiclislag im 

grofsen und ganzen, ohne erhebliche Ausstellungen 

zu machen, dem Entwurf seine Zustimmung er- 

theilen wird, und so werden wir es denn hoffent- 

lich erleben, dafs mil dem ersten October dieses 

Jahres die durch die moderne Entwicklung der 

Industrie so aufserordentlich nolhwendig gewordene 

Reform des gewerblichen Eigenthumsrechts be- 

endigt ist. U. Krause.

Ueber den Sauerstoffgehalt des sclnniedbaren Eisens.
Von A. L e d e b u r .

Nachdem ich bereits seit geraumerZeit mich in 

Gedanken mit dem in derUeborschrift bezeichneten 

Gegonstande beschiiftigt und don Entsclilufs gefafst 

hatte, einigo neuo Untersuchungen dariiber an- 

zustellen, sobald es meino Zeit gestatten werde, 

erschien im russischen „Bergjournal", 1892 II, S. 72 

eine Abhandlung Gladkys uber die gleiche Frage, 

und sowohl dio „Berg- und Htlttenmitnnisehe 

Zeitung“ in ihrer ..Nummer 4 von diesem Jahro 

(S. 33) ais auch neuerdings „Stohl und Eisen" 

(1S93, S. 245) brachten Ausziige von Gladkys Arboit. 

Der Bericht der „Berg-, und Huttenmiinnisehen 

Zeitung11 ist unmittelbar nach der ursprUnglichen 

Abhandlung gefertigt und scheint ziemlich richtig 

zu sein; dio Bearbeitung in „Stahl und Eisen“ 

dagegen entstammt zweiter Hand (Monit. Scient. 

1892, S. 755) und enthiilt verschiedene Angaben, 

welche erst durch eine felilorhafte Uebersetzung 

hineingekommen zu sein scheinen. Dor Umstand, 

dafs in letzterer Bearbeitung moin Same melir- 

fach in einer Weise lierangezogen wordon ist, die 

ich nicht ohne Einspruch lassen kann, yeranlafst 

mich, schon jetzt meine Ansichten iiber den Sauer- 

stoffgehalt des sclimiodbaren Eisens auszusprechen, 

noch bevor sie durch die anzustellenden Versuche 

Bestiitigung erhalten haben.

Gladky bostimmte nach dem. von mir in „Stahl 

und Eison“ 1882, S. 193 beschriebenen Yerfahren 

don Sauerstoffgolialt sowohl von Flufseisen ais 

auch insbesondcre von einer ganzen Reihe Schweifs- 

eisonproben und spricht die Meinung aus, dafs man 

imstande sein konne, auf diese Weise die Ursache 

eines fehlorliaften Verhaltens dos Eisens, insbe- 

sondere dio Ursache von Rothbruch zu entdecken.

Dafs ein grofserer SauerstofFgehalt — oder 

besser Eisenoxydulgehalt — des Flufseisens dieses 

rothbriichig macht, ist bekannt und von mir selbst 

durcli Yersuche bestiltigt.* Gewohnliches Flufs- 

oisen, mit Zusatz von Mangan oder Aluminium 

erzeugt, enthalt aber niemals grofsere Mengen von 

Eisenoxydul, und ein geringer Gohalt bleibt, wic 

ich ebenfalls fand, olino Belang. Dafs kleine Mengon 

Eisenoxydul selbst neben einem ziemlicli roich- 

lichen Ueberscliufs von metallischem Mangan 

noch bestehen konnen, ist zweifelios. Beide Korper 

befinden sich im Eisenbado in starker Vordiinnung 

und wirken deshalb nur langsam aufeinander: 

haufig wird Erstarrung dos Eisens eintreten, bevor 

das Eisenoxydul yollstandig zerstOrt war. Ich bin 

auch jetzt noch der Ueberzougung, dafs die vor 

elf Jahren von mir gefundenen Gohalto des an 

Eisen gebundenen Sauerstoffs richtig waren, da 

ich mit aller denkbaren Vorsieht arboitete.

Aus diesen Grunden besitzt eino Eisenoxydul- 

bostimmung nur seiten eine solche Bedeutung fiir 

don Betrieb, dafs eine hiiufige Anstellung der Arbeit, 

welche sehr umfanglicher Vorrichtungen bedarf, 

lohnend erschoinen kiinnte.

Die in „Stahl und Eisen“ onthaltene Ueber

setzung der russischen Abhandlung enthalt nun 

auf Seite 245 folgende Stelle:

„Nach Prof. Ledebur (ibersteigt der Gehalt 

des Flufseisens an Sauerstoff nie 0,25 % =  1,14% FeO, 

was hinreicht, das Eisen rothbrtichig zu machen.. . .  

. . . .  Prof. Ledebur fand ein Thomasfiufseisen mit

* „Jahrbueh fiir das Berg- und Httttenweson 

im Konigroich Sac.hsen“ 1883, S. 22; daraus in 

„Stahl und Eisen“ 1883, S, 502.
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einem Gelialt von 0,24 % Sauerstoff, welches durch- 

aus keinen Rothbruch. zeigte . . .  “ *

Ich mufs mich dagegen' verwahren, jemals 

so widersinnige Aeufserungen gethan zu haben. 

Dafs fltissiges Eisen nicht inohr ais etwa 1,1 % 

Eisenoxydul.m it etwa 0.25% Sauerstoff zu liiseri 

yermoge, entspriclit in  W irklichkeit meinęn Be- 

obachtungen: iiber jenes Thoinaseisen m it 0.24% 

Sauerstoff aber liabe ich wortlich gesagt:**

..Mit dem Probestileke Nr. I, ais dem sauerstoff- 

reichsten, wurden einige Schmiedeversuehe an- 

gesiellt. Das E is en  z e i g t e  s i c h  s t a r k  roth- 

b r t ic h ig , liefs sich aber in Woifsgluth ohne jede 

Schwierigkeit sohmieden und m it Leichtigkeit 

schweifsen."

Das ist das Gegentheil dessen, was in der 

Bearbeitung von Gladkys Arbeit in „Stahl und 

Eisen“ behauptet wird.*** Bekanntlich płlegt roth- 

bruchigos Eisen, auch wenn sein Rothbruch durch 

einen Schwefelgehalt rerursacht wordon ist, in 

'Weifsgluth recht gut bearbeitbar zu sein.

Gladky spricht nun die Meinung aus, dafs 

auch der im  Schweifseisen nach dem yon mir 

ausgebildeten Yerfahren gefundene Sauerstoff von 

Bolang und deshalb seine Bestimmung nicht ohne 

W ichtigkeit soi. „Dieser Fehler (Rothbruch) ist 

aber bei Flufseisen seltener, tritt dagegen bei 

Schweifseisen Iniufiger auf und wird dann dem 

Schwefel, Kupfer u. s. w. zugeschrieben, obwohl 

mehr ais 0,5 % Sauerstoff im  Schweifseisen ge

funden worden ist, was infolge der ungleich- 

mafsigen Yertheilung auch noch schadlieher wirkt.“ 

(S. 215 dieser Zeitschrift.)

Dieser Behauptung mufs ebenfalls wider- 

sproehen werden. Ob Schweifseisen. welches 

niemals fltlssig war, Eisenosydul zu l5sen vermag, 

wurde bisher nicht nachgewiesen, scheint m ir 

aber mindestens sehr zweifelhaft zu sein. G liiht 

man Schweifseisen im  Wasserstoffstromo, so wird 

man freilich stets Sauerstoff finden: aber dieser 

Sauerstoff gehorte nicht dem Eisen an, sondern 

dem Eisenoxyduloxyd dor meclianisch oinge- 

schlossenen Schlacke. Ich habe dieser Thatsache 

bereits in meiner obengenannten Arboit tiber dio 

Sauerstoffbestimmung im  Eisen gedacht. Auch 

Gladky deutet an, dafs der im  Schweifseisen ge

fundene Sauerstoff der Schlacke entstammen konne, 

legt aber dem Einflusse dieses Schlackengehalts 

eino Bedeutung bei, welche er in  W irklichkeit

* W io  unser Referent uns m itthe ilt, ist ihm 

an der betr. Stelle ein Yerselien in dor Ueber- 

setzung unterlaufen, indem es heifsen mufste 

„welches s t a r k e n  Rothbruch zeigte“. Red.

** „Stahl und Eisena 1883, Seite 504, Spalte 2. 

*ł * Die „Berg- und HiUtenmannische Zeitung" 

bringt folgenden, der “W irklichkeit entsprechenden 

W ortlau t; „so ware nach Lodebur das Thomas- 

eisen m it 0,24 % O oder 1,08% FeO schon sehr  

r o t h b r (i c h i g.“

nicht ganz besitzt. W enn z. B. gesagt ist. dafs 

ein Schlackengelialt des Eisens von 0,22 % sich 

ais ebenso schadlich erweise, ais ein Schwefel

gehalt von 0,08 % , so fehlt dieser Behauptung 

jegliehe Begriindung. In  gewohnlichem Walzeisen 

habe ich mehr ais 2 % eingemengter Schlacke ge

funden, ohne dafs dio Schmiedbarkeit merklich 

dadurch benachtheiligt worden wślre; das vorzilg- 

lichsto schwedische Frischfeuereisen, fiir An- 

fertigung yon Hufnilgoln bestimmt, enthielt noch

0,17 % Schlacko, steyrisehes Frischfeuereisen

0,40 % * Die Schlacke des Schweifseisens vermag 

nur dann oino dem Rothbruch ilhnliche Erschei- 

nung, von don Eisonlnittenleuten Faulbruch go- 

nannt, heryorzurufen, wenn sie allzu „trocken“, 

d. h. zu basisch ist, um  beim Schweifsen geniigend 

fliissig zu werden. Walzeisen m it feineren Quor- 

sclinitten, z. B diinnere Sorten von Winkolcisen, 

T-Eisen, Flacheisen, bekommt dann beim Walzen 

Kantenrissc.

Yerwahrung mufs ich ferner gegen dio an- 

geblich von m ir herriihrende Behauptung einlegen, 

dafs sohniger Bruch des Schweifseisens ohneKorn 

ein Eisen auszeichne, welches lange unter Luft- 

zutritt erhitzt und dann langsam abgekuhlt worden 

sei (Seite 240 dieser Zeitschrift). W enn in  der 

russischon Abhandlung wirklich dioso Behauptung 

aufgostellt sein sollte, was m ir sehr unwahrschein- 

1 ich yorkommt (in der Bearbeitung der „Berg- und 

Iluttenmannischen Zeitung“ ist sie nicht ent

halten), kann sio nur auf einem ganzlichon Mils- 

verstehen irgend einer Aeufserung yon m ir be- 

ruhon. Jeder, der meine Schrifton kennt, wird 

m ir das glauben.

Dio Angabe, es sei festgestellt. dafs Schwefel 

bei niedrigem Kohlenstoffgehalte nicht so storend 

wirko, wie bei lioherem (S. 246, Spalte 1), ist eben

falls irrig, wio die moisten Eisenhiittenleuto zu- 

geben werden. Durch wen es festgestellt sei, ist 

nicht angegeben; es gereicht m ir zur Befriedigung. 

dafs ich in  diesem Falle wenigstens nicht ais 

Quelie angeffihrt werde.

So viel uber Gladkys Arbeit und ihre Wieder- 

gabe in , Stahl und Eisen

Ais ich vor elf Jahren meine Untersuchungen 

iiber den Sauerstoffgehalt des schmiedbaren Eisens 

anstellte in der Hoffnung, dadurch Aufschlufs 

iiber manche noch ungeniigend erklarte Er- 

scheinungen, insbesondere auch iiber die Ursachen 

derNichtschweifsbarkeitmancherFlufseisensorten** 
zu erhalten, ging ich yon der Ansicht aus, dafs, 

wenn man sauerstoffhaltigem Flufseisen Mangan, 

Silicium oder irgend einen andern, auf das geloste 

Eisenoxydul reducirend einwirkenden Kurper zu- 

selze, nun auch der Sauerstoff bei dieser ein-

* „Stahl und Eisen“ 1883, S. 602; 1890, S. 513.

** „Glasers Annalon“ Bd. X, S. 179.
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tretenden Zerstorung des Eisenoxyduls vollstandig 

aus dem Metalle ausgeschieden werde. Ich glaube, 

dafs die meisten Eisenhiittenleute noch jetzt die 

gleiche Meinung hegen. Ware sie richtig, so 

wiirde man durch das von mir angewendete Yer

fahren der Sauerstoffbestimmung —  Gliihen der 

vollstandig trockenen Eisenspiine im vollstandig 

trockenen und reinen Wasserstoffstrome — , bei 

welchem amvesendesEisenoxydul unter Bildung von 

Wasser zerlegt wird, auch den gesamrnten Sauer- 

stoffgehalt des Eisens finden. Spatere Erwiigungen 

haben mir jedoch die Ueberzeugung beigebracht, 

dafs eine Zerlegung von gelóstem Eisenoxydul 

nicht auch eine sofortige und yollstandige Aus- 

scheidung des ihm entzogenen Sauerstoffs aus 

dem Eisenbade zur Folgę zu haben brauche, 

sondern dafs auch die bei jener Zerlegung ent- 

standenen neuen Sauersloffverbindungen — Mangan- 

oxydul, Kieselerde, Thonerde —  ganz oder theil

weise in dem Metalle zuriickbleiben konnen, zumal 

wenn dieses bald nach der besprochenen Zerlegung 

zum Erslarren gebracht wird. Die Eigenschaften 

des Eisens werden infolge der eintretenden Zer

legung gelosten Eisenoxyduls zwar geiindert, Roth

bruch , welchen das Eisenoxydul erzeugte, wird 

beseitigt, aber auch jene neugebildeten und nicht 

vollslandig ausgeschiedenen Oxyde vermógen un- 

willkommene Einfliisse auszuiiben.

Vorzugsweise waren es die Abweichungen in 

den Einfliissen eines im Flufseisen gefundenen 

Siliciumgehalts, je nachdem dieser schon in dem 

sauerstofffreien Eisen zugegen war (bei dem 

Bessemerverfahren mit siliciumreichem Roheisen, 

Tiegelstahlschmelzen) oder je nachdem er erst 

dem entkohlten und sauerstoffhaltig gewordenen 

Metalle zugesetzt wird, welche jene Anschauung 

in mir wachriefen. In dem ersteren Falle kann 

das Metali 0,5 und mehr Silicium enlhalten, 

ohne seine Schweifsbarkeit einzubiifsen, und viele 

Bessemerleute legen sogar Werth darauf, dafs ein 

gewisser Siliciumgehalt neben dem Kohlenstoff

gehalt im Stahle zuriickbleibt; im andern Falle 

kann schon ein Siliciumgehalt von 0,2 $  das 

Metali vollstandig unschweifsbar machen. Man 

benutzt daher, wie bekannt, niemals Siliciumeisen 

allein ais sauerstoffentziehendes Mittel, sofern man 

gut schweifs- und schmiedbares Eisen erhalten 

will, sondern daneben Eisenmangan, dessen 

Mangangehalt den iiblen Einflufs des Silicium

gehalts abmindert.

Eine Erklarung dieser Abweichungen erhalt 

man nur, wenn man annimmt, dafs die bei dem 

Zusatz des Siliciums entstandene neue Sauerstoff- 

verbindung ebenfalls zunachst in dem fliissigen 

iMetalle zuriickbleibt und nur in anderer Weise 

ais das zuvor anwesende Eisenosydul dessen Ver- 

halten beeinflufst.

Das Horder Entschweflungsverfahren kann ais 

ein Beispiel eines ganz ahnlichen Falles, d. h. 

einer erst ganz allmahlich sich vollziehenden Aus-

scheidung einer im Eisen neu entstandeneu Ver- 

bindung gelten. Das urspriinglich vorhandene 

und leicht im Eisen losliche Schwefeleisen wird 

durch das Mangan zerlegt; aber das entstehende, 

weniger oder gar nicht losliche Schwefelmangan 

tritt nicht sofort an die Oberflache, sondern eine 

langere Zeitdauer ist erforderlich, um es zur 

Ausscheidung zu bringen. Man mischt daher 

grofse Mengen fliissigen Metalls, damit es lange 

Zeit fliissig bleibc und so das Schwefelmangan 

abscheide. Dafs das Mischen daneben einen Aus- 

gleich der Abweichungen in dem Schwefel- und 

Mangangehalte verschiedener Absliche herbemihrt, 

ist zwar niitzlich und zur Erreichung des Ziels 

forderlich, aber die Schwcfelabscheidung wiirde 

trotzdem ungeniigend bleiben, wenn dem Metalle 

nicht eine lange Spanne Zeit dafiir gegeben ware.

Fragt man nun, in welcher Form jene bei 

dem Zusatze von Mangan, Silicium oder anderer 

auf Eisenoxydul reducirend wirkender Korper neu

gebildeten Oxyde vom Eisen zuriickgehalten werden 

konnen, so wird man zunachst geneigt sein, an- 

znnehmen, dafs sie im fliissigen Metalle ebenso 

wie zuvor das Eisenoxydul loslich sind. Ich will 

die Moglichkeit dieser Loslichkeit nicht in Abrede 

stellen; wahrscheinlicher deucht mir jedoch eine 

andere Erklarung zu sein.

Es ist bekannt, dafs, wenn wir in kaltfliissigen 

Lósungen Niederschliige bilden, diese nicht immer 

rasch sich absetzen, sondern oft Stunden, ja Tage 

dafiir gebrauchen. Brachten wir eine solche 

Fliissigkeit, bald nachdem der Niederschlag ge- 

bildet worden ist, zum raschen Gefrieren, so 

wiirde die erstarrte Masse ebenso wie zuvor die 

Fliissigkeit den gebildeten Niederschlag ais 

mechanisch eingemengten Fremdkorper enthalten, 

welcher wohl imstande sein kann, Einfliisse auf 

ihr Verhalten auszuiiben. Mir scheint kein Grund 

zu der Annahme vorzuliegen, dafs feUerfliissige 

Losungen sich anders verhalten sollten, zumal da 

bei diesen der Unterschitd in den specifischen 

Gewichten der Losung und der „Niederschliige “ 

geringer zu sein pflegt, ais bei der Bildung zahl- 

reicher, langsam sich absetzender Niederschliige 

aus kaltflussigen Losungen (z. B. schwefelsauren 

Baryums aus wassriger Losung). Dafs die aus 

feuerfliissigen Losungen gebildeten Absonderungen 

leichter, die aus wassrigen Losungen entstehenden 

schwerer zu sein pllegen ais die Fliissigkeit, aus 

der sie austreten, ist hierbei ohne Belang.

Yerschieden zusammengesetzte Niederschliige 

aber verhalten sich in jener Beziehung verschieden; 

nicht selten ist auch ein dritter in der Losung 

enthaltener Korper, obwohl er chemisch unthatig 

bei dem ganzen Yorgange sich yerhalt, doch von 

Einflufs auf das raschere oder langsamere Ab

setzen. Der namliche Unterschied wird bei Aus- 

scheidungen aus feuerfliissigen Losungen obwalten. 

Vielfach ist bereits in der Literatur eines von P o u r c e 1 

angestellten Yersuchs Erwahnung geschehen, bei
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welchem zwei Stucke Flufseisen, dessen eines 

lediglich einen Siliciumzusatz und dessen anderes 

einen Siliciumnianganzusatz zum Zweck der Sauer- 

sloffentziehung erhalten hatte, im Chlorstrom ver- 

fluchtigt wurden. Das erstere binterliefs ein Ge- 

rippe, angeblich aus Eisensilicat bestehend, das 

zweite hinterliefs keinen solchen Ruckstand.*

Es ist wohl zu wunschen, dafs der Versuch 

wiederholt wurde. Wenn hier keine Irrung vor- 

lag, wiirde das von Pourcel erlangte Ergebnifs 

beweisen, dafs die bei Siliciumzusatz einerseits 

und bei Siliciummanganzusatz andererseits ent- 

stehenden Oxyde sich verschiedeu rasch von der 

Fliissigkeit sondern. War das erwahnte Gerippe 

wirklich Eisenoxydulsilicat, so wiirde daraus ferner- 

hin hervorgehen, dafs Silicium allein nur einen 

Theil des iiberhaupt vorhandenen Eisenoxyduls 

zu zerstoren vermag, um mit dem iibrig bleiben- 

den Theile ein Silicat zu bilden, wahrend ein 

Manganzusatz alles Eisenoxydul zerlegt.

Wie man sieht, ist der forschenden Wissen- 

schaft hier noch ein Gebiet offen, dessen Er- 

schliefsung schone Friichte verheifst. Nicht leicht 

ist freilich die Aufgabe. Durch Gliihen des Eisens 

im Wasserstoffstrom eihalt man, wie schon her- 

vorgehoben wurde, nur den an Eisen gebundenen 

Sauerstoff; wie aber lassen sich die ubrigen im 

Eisen zuriickgebliebenen Oxyde bestimmen? Am 

nachsten liegt der Gedanke, das Eisen, wie es

* „Journal of tho Iron and Steel Instituto“ 
1877 I, S. 44.

Bericht Iiber in- und

Patentanmeldungen, 
welche von dem angegebenen Tage an w a h r e n d  z w e l e r  
M o n a t e  2ur Elnsichtnahmo lUr Jedermann im Kaiserlichen 

Patentami in Berlin ausliegen.

13. Marz 1893: KI. 1, B 13 372. Stauchsiebstrom- 
setzanlage. Oscar Billiarz in Berlin.

KI. 1, L 7845. Stromsetzmaschine. W. S. Lockhart 
und tlie Automatic Gem & Gold-Separator-Syndicate, 
Limited in London. '

KI, 7, O 1783. Haspel fur Walzdraht. Firma 
Ocsterreichisch-Alpine Montan-Gesellschaft in Wien.

KI. 31, K 10458. Maschine zum Einformen der 
Fiifse runder eiserner Oefen. Wilhelm Krieger in Wien.

KI. 49, R 7731. Verfahren zum Ein- bezw. Auf- 
schweifsen von Baden, Ringen u. dergl. in oder auf 
Blechgefafse. Hermann Rinne in Essen, Ruhr.

16. Marz 1893. KI. 5, A 3306. Aufsetzvorrichtung 
fur F6rdergestelle. Wilhelm Albrecht in Gaitelborn, 
R.-B. Trier.

KI. 40, F 6258. Kohlenelektrode fdr feuerflOssige 
Elektrolyse. Hans Heinrich Frei in Hirzel, Schweiz.

KI. 48, R 7772. Vorrichtung zum Auftragen von 
Email-Schlempe, Rheinische Blechstanz- und Emaillir- 
werk Eugen vom Rath in Ehrenfeld hei K5ln a. Rh.

KI. 48, W 8795. Yorbereitung von Aluminium 
oder dessen Legirungen fur die Herstellung galva- 
nischer Ueberzuge. Georg Wegner und Paul Gflhrs 
in Berlin.

Pourcel that, im trocknen und sauerstofTfreii 

Chlorstrom zu verfluchtigen und die nicht ei 

wichenen Chloride (Manganchloriir) durch Wass 

auszuziehen. Der GesammtsauerstofTgehalt d 

Eisens liefse sich annahernd auf diese Wei 

wohl finden, indem man ihn aus den zuriic 

bleibenden Oxyden berechnet; welche Sam 

stoffverbindungen aber in dem unzersetzten Eis 

anwesend waren, lafst sich daraus nicht nac 

weisen. Es diirfte bekannt sein, dafs bei d 

Erhitzung im Chlorstrom erhebliche Umsetzung 

eintreten. Eisenoxydul giebt einen Theil sein 

Eisengehalts an das Chlor ab, indem es sell 

in Eisenoxyd sich umwandelt; es ist mir wal 

scheinlich, dafs auch Phosphor durch den Saui 

stoffgehalt des urspriinglich vorhanden gewesen 

Eisenoxyduls unter gleichzeitiger Bildung v 

Eisenchlorid zu Phosphorsaure (Phosphat) oxyd 

werden kann. Der sehr bedeutende Phosph< 

siiuregehalt solcher Riickstande weist hierauf h 

Einslweilen aber giebt es kein Mittel, das Eis 

zur Abscheidung der Sauerstoffverbindungen 

zerlegen und dabei jene Umsetzungen zu hindei 

Wir werden uns daher vorlaufig begniigen miisst 

den GesammtsauerstofTgehalt in der angedeutet 

Weise zu ermitteln. Ich zweifle nicht, dafs au 

daraus sich werthvolle Schlufsfolgerungen ableit 

lassen werden. Dafs es trotzdem einmal geling 

wrerde, auch die urspriingliche Form der vi 

handenen Oxyde zu bestimmen, halte ich nic 

fiir unmoglich.

auslandische Patente.

20. Marz 1893: KI. 7, P 6066. Haspel far Wa 
draht. H. Polte in Offenbach a. M.

KI. 19, P 5600. Befestigung fiir Vignolschien 
Joseph Petitjean in Remory, Belgien.

KI. 49, B 12 920. Verfahren zum Erhitzen \ 
Metallen. Samuel H. Brown und Michael Mc Ban 
in Boston, V. St. A.

23. Marz 1893: KI. 18, G 7988. Verfahren z 
einseitigen Harten von Panzerpialten. Louis Gramb 
in Rixdorf.

KI. 49, M 9039. Doppelscheere zutn Schnei( 
von NagelwerkstGcken. Meyer, Rolh & Pastor 
Koln a. Rh.

KI. 72, T 3570. Panzerlaffete. Ernst Ternstr 
in Asnieres, Seine (Frankreich).

Deutsche Reichspatente.

KI. 19, Nr. 66385, vom 12. April 1892. Geor 
Mar i en-Bergwerks-  u n d  H d t t e n v e r e i n  
Osnabruck.  Hisenbah nschiene.

Der Steg der Schiene ist um seine halbe Di 
aus der Mittellinie herausgeriickt, so dafs beim Fi 
schneiden des Kopfes und Fufses auf die Lange 
uberlappten Stofses und beim Zusammenschieben 
Schienenenden die Kopf- und Fufsenden bOndig, 
beiden Stege aber nebeneinander liegen und du 
Schrauben fest verbunden werden kOnnen.
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Muller b, dereń beiile Halflen beim Drehen der ge- 
krOpflen Welle c auseinander bewegt werden, so dafs 
die Spindel a frei wird und ohne weiteres in der 
Mutter b verschoben werden kann. Das die Schild- 
/.apfen c aufnehmende Lager lafst sich in einer einer 1 
geschlitzten Spręize ahnlichen Construction beliebig j 
verstellen.

KI. 31, Nr. (>7 011, vom 19. September 1890. 
A lber t  Piat  i n Paris. Schmelzofen.

Bei den Piat-Oefen wird das 
zu schmelzende Metali in den 
Tłićhter a gele^t, so dafs die 
durch Unterwind erzeugte Flamme 
der um den Tiegel c befindlichen 
Koks d u r c h  den Trichter a 
str6mt und das Metali schmelzt, 
welches dann in den Tiegel c 
fliefst. Um hierbei auch das 
Innere des letzteren zu heizen, 
ist zwischen Trichter a und 
Tiegel c ein besonderer, leicht 
auswechselbarer Theil c angeord
net, welcher sich mittels Rippen i 

auf den Rand von c aufsetzt und seitlich Oeffnungen 
hat, durch welche die Flamme treten kann.

KI. 31, Nr. 07 035, vom 21. Juni 1892. J o h n  
H i l l  i n  S t o c k t o n  und C h a r l e s  H o d g s o n  in 
Midd le sborough  (England). Blockgiefsform.

—I

druck des Kolbens c und wahrend des Aufgangs des- 
selben Fliissigkeit unter c gedruckt und dadurch der 
Prefsbiir o in seiner untersten Stellung erhalten. Geht 
dann der Kolben c wieder abwarts, so findet ein er- 
rieuter Prefsdruck statt. Die GesammthOhe des Prefs- 
hubes ist demnach in mehrere Theile zerlegt, die 
absatzweise aufeinander folgen.

KI. 31, Nr. CO'MM, vom 20. Mai 1892. F r i t z  
K ae fe r i e  in H an no v e r .  Giefsen ton IFasso-- 
abscheiilern.

KI. 49, Nr. 05811, vom 18. September 1891. 
Firma Han iel  & Lu eg in Diisse 1 d o rf - Grafenberg.  
Sehmiedepresse.

Der den Prefsbar a tragende Kolben b wird durch 
Abwartsbewegen des Kolbens c heruntergedriickt und 
ilurch die beiden stets unter Dampfdiuck stehenden 
Kolben d geboben. Der Kolben c ist mit dem grofsen

YII.u

KI. 40, Nr. 07 303, vom 18. August 1892. Gunna r  
El ias Cassel und Fredr ik  A. K jel i i n  in  Stock- 
ho lm .  Rlektrolytische Gewinnung ron metallischem 
Zink ans Zinkblehde.

Die Gewinnung geschieht in der Weise, dafs man 
das durch R8stung des Erzes entstehende Zinksulfat

5

Scheibenkolben e, der durch Stellen des Hahnes f  
auf der oberen Seite unter Dampfdruck gesetzt oder 
davon entlastet werden kann, fest verbunden, wohin- 
gegen die Kolben d Pumpenkolben g tragen, die beim 
Niedergang Flussigkeit aus den Behallern i  ansaugen 
und beim Aulgang diese Flussigkeit uber den Kolben b 
drucken. lnfolgedessen wird nach ausgeubtem Prefs-

Die beiden Theile a b der (iielsform werden 
durch geschlossene bezw. offene Augen c. d zusammen- 
gehalten und vermittelst Excenterwellen « i, die in 
den Augen c d gelagert sind, derart zusammengeprefst, 
dafs eine geringe Verschiebung der Theile a & in der 
Querrichtung gegeneinander noch moglich ist.

Das mittlere Dampfabfuhrrohr a wird zuerst fur 
sich gegossen und dann in den Kern fiir die iiufsere 
Schale b eingeformt, wonach der Gufs der Schale h 
derart erfolgt, dals ihre Wandungen dicht gegen die 
Rander von a sich anlegen.

KI. 5, Nr. 07123, vom 28. August 1892. Lou is  
T h o m a s  i n  M o n tegn  e e -1 es L i ó g e  (Belgien). 
Ha u ddrchbohriii asch in e fiir Gruben und Steinbriiche.

Die den Bohrer tragende Spindel a rulit in einer 
zweitheiligen, yon zwei Schildzapfen c getragenen
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in eiuem Bade elektrolysirt, dessen Kathode aus einer 
Zinkpialte besteht, die von der aus Eisen oder einem 
ahnlichen anderen Metali ais Zink bestehenden Anodę 
durch eine porfise Zwischenwand getrennt ist, und 
dessen Elektrolyt an der Kathode aus Zinksulfat und 
an der Anodę aus dem schwefelsauren Oxyd des 
Anodenmetalls besteht.

Walzenpaąre angeordnet, durch welche das BU 
derart hitidurchgehl, dafs es auf der Arheitsse 
wieder austrilt und, nach Yerstellung der Wal7. 
von neuem zwischen dieselben eingefuhrt werd 
kann. Zwischen den Walzen sind gerade und gebogc 
Fuhrungen fur das Blech angebracht. Gegebenenfc 
kann das linkę Walzen pa ar ganz fortfallen und i 
Ulech aus dem- rechlen unteren direct durch < 
obere Walzenpaar gefiihrt werden.

Britische Patente.

Nr. 21563, vom 9. December 1891. W i l l i a m  
Bagley in Kno t t ing l y  (County of York). Kohlen- 
Dertheiler fiir Gasgeneralorcn.

Der Vertheiler a bildet das Ende einer im Bohr b 
sich drehenden Schnecke, durch welche die Kohle

Patente der Ver. Staaten Amerikas

Nr. 4S1058. A b r a m H e e s e i n P i L l s 1> u r g (Pi 
Un imrsalwalzmrk fiir \-- 1 - Eisen.

Zwei Walzengeriisle stehen dicht hintereinand 
Von diesen hal das Vorwalzwerk zwei wagerecl
Walzen a, um den Sleg des |-- [-Eisens auf nah(
die endgOltige Starkę herunterzuwalzen, und vor u 
hinter diesen je zwei senkrechle Walzen c, um (

aus der Erweiterung c dem Generator zugefuhrl wird. 
Die zwischen dem Aufgebetrichter d und der Schnecke 
angeordnete Erweiterung c soli verhindern, dafs die 
Kohle sich lose lagert und Gas aus dem Generator 
entweicht.

seitliche Ausweichen der Guilungen des |— |-Eise
zu verliindern. Das so vorgewalzte |-- 1-Eisen gelar
dann sofort in dasFertigwalzwerk, dessen gcsch 1 oss
nes, dem Ouerschnitt des fertigen |-- 1-Eisens gen
entsprechendes Kaliber aus zwei wagerechten u 
zwei senkrechten Walzen e i, dereń Miltellinien 
e i n e r  senkrechten Ębene liegen, gebildet wird.

Nr. 1444, vom 25. Januar 1892. H e z e k i a h  
Hew i t t  in B i rm ingham .  Blechwalze.

Um Blech schnell auf geringere Dickeu herunter- 
walzen zu kBnnen, sind in einem Walzengeruśl drei

des Ofens liegende Fuchse entweicht.. Zum Transpc 
der zu gluhenden Werkstucke liegen im Herdboden 
endlose Ketten. Die an den Kopfseiten des Ofe 
angeordneten Thuren kOnnen vermittels der Hebel 
leicht aufgeklappt werden.

Nr. 47!) 115. Anson ia  Brass and Gopper Coi 
p any  in A n s o n i a  (Conn.). Gluhofen.

Der langgestreckle Herd bat an e i n e r  Se 
mehrere Feuerungen, dereń Flamme q u e r  iiber d 
Herd slreicht und durch auf der anderen Langse
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des Herdinnern mit den Fiichsen a b unterbrochen wird. 
Zu diesem Zweck liaben die den Herdboden tragenden 
Trager c die Form von um die durch die Fuchse a b 
gehende Miltellinie gebogenen Bogen, die auf von den 
gleich gebogenen Tragern e getragenen Rollen ruhen, 
so dafs dasKippen des Ofens ohne grofse Kraftaufserung 
erfolgen kann. Das Kippen erfolgt beim Abgiefsen 
der Schlacke nach der Entphosphorung und beim 
Ausgiefsen des Stahls in die Pfanne.

Nr. 47988S. Thomas James in Brad dock (Pa.). 
Beschickukgsiiorrichtuug fiir HerdSfcn.

An einem durch die Ofenthflr in den Herdraum 
hineinschiebbaren Krahnausleger a hangt ein Cylinder b, 
vermittelst welchen eine Katze c auf dem Krahn
ausleger u hin und her verschoben werden kann. An 
der Kalze c ist ein kur/.er Cylinder e befestigt, dessen 
Kolbenstange durch zwei Gelenke i mit den Greif- 
armen o yerbunden ist. Bewegt sich nun die Yor- 
i ichtung gegen einen Błock » h in , so stOfst die 
Stange r gegen denselben, wodurch das Steuerventil 
des Cylinders e verschoben und der Kolben desselben 
nach hinten sich bewegt. Infolgedessen erfassen die 
Greifer o den Błock n, der nunmehr durch den 
Cylinder 6 zurflckgezogen wird. StOfst hierbei die 
Steuerstange des Cylinders e gegen den stellbaren 
Anschlag s, so lassen die Greifer o den Błock n 
wieder los.

Nr. 4S0879. J o h n  
L. S t e v e n s o n  und 
James E. York in 
Chicago (J1I.). Filii- 
Stein furWiłrmespeicher.

Die Fullsteine haben 
die gezeichnete Gestalt, 
so dafs sie nrit Ver- 
b a n d  aufeinander ge- 
legt werden kOnnen.

Nr. 481041. Ca- 
m i l l e  Mercadere in 

■ B radd o ck(Pa.). Boden- 
ventil fiir  Giefspfannen.

Der Ventilsitz a hat 
eine kegelige Gestalt und 
wird yon aufsen in 
den Boden eingesetzt 
und durch eine ver-

mittelst Splintbolzen gehaltene Platte c befestigt. 
Auf diesen Sitz setzt siclt ein Yentil e mit einer 
zur Aufnahme der Spindel t dienenden, nicht durch- 

g e h e n d e n  Oeffnung.

Nr. 479120. W i l l i am B. H insda le  in Newark 
(N. J.). Yermeidung der LunJcerbildung in Slahlblocken.

Um die Lunkerbildung, besonders bei g r o f s en  
StahlblOcken, zu vermeiden, giefst man die Form voll 
und wartet, bis der Umfang des Blockes erstarrt, der 
Kern aber noch flOssig ist. Sodann giefst man in 
diesen hinein frisches Metali, wobei das zu viel ein- 
gegossene Metali durch einen seitlichen Ausgufs der 
Form abfliefst. Das Zugiefsen des Metalls wird erst 
eingestellt, wenn das Aeufsere des Blockes gendgend 
fest geworden ist.

Nr. 4818Si>, Henry A iken  in P i t t sb u rg  (Pa.), 
F r e d e r i k  W. W o o d  in B a l t i m o r e  (Md.) und 
H a r r y  H. C a m p b e l l  in S tee l  ton  (Pa.). Słahl- 
sćhmelzofen. („Stahl und Eisen“ 1892, Nr. 23, 1028.)

Der Ofenherd ist zwischen den feststehenden 
Fuchsen a b derart gelagert, dafs er um seine Langs- 
achse gekippt werden kann, ohne dafs die Yerhindung
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S t a t i s t i s c h e s .

Statistische Mittheilungen des Yereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

Production der deutschen Hochofenwerke.
Monat Februar 1893.

G r up  p e n - B e z i r  k.
Werke. Production.

Tonnen.

Nordwestliche G r u p p e ....................
(Westfalen, Rheinl., ohne Saarbezirk.)

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

37

13

54 887 

25 041

P *n< l< le l-

R o h e i s e u

u n d

S p ie f y c l-

e i s e n .

Mitteldeutsche G r u p p e ....................
(Sachsen, Thflringen.)

Norddeutsche Gruppe.........................
(Prov. Sachsen, Brandenb., Hannover.) 

Suddeutsche Gruppe . . .  . . 

(Bayern, Wflrttemberg, Luxemburg, 
Hessen, Nassau, Elsals.) 

Sudwestdeutsche Gruppe. . . . .  
(Saarbezirk, Lothringen.)

1

1

9

6

1 250 

220 

20 619

18 220

Puddel-Roheisen Summa .

(im Januar 1893 
(im Februar 1892

07
66
69

120 237 
132 111) 
143 969)

B e s s c m e r -

Nordwestliche G r u p p e ....................
Ostdeutsche G r u p p e .........................
Mitteldeutsche G r u p p e ....................
Siiddeutsche Gruppe . . . . . .

6
1
1
1

24 353 
952

1420
B o h e i s o n .

Bessemer-Roheisen Summa .

(im Januar 1893 
(im Februar 1892

9
9
9

26 725
27 048) 
26 725)

T h o m a s -

R o l i ę i s e n .

Nordwestliche G r u p p e ....................
Ostdeutsche G r u p p e .........................
Norddeutsche Gruppe .........................
Suddeutsche G rup p e .........................
Siidwestdeutsche Gruppe . . . .

12
2
1
7
9

60 236 
4 510 

10 139 
24 035 
57 742

Thomas-Roheisen Summa . v 

(im Januar 1893 
(im Februar 1892

31
28
30

156 662 
159 009) 
156 978)

G r ie i  «e**o i-  

R o h e i s c n

und

G r ii f s w J u i r e n

Nordwestliche G r u p p e ....................
Ostdeutsche G r u p p e .........................
Mitteldeutsche G r u p p e ....................
Norddeutsche G r u p p e ....................
Suddeutsche G ru p p e .........................
Siidwestdeutsche Gruppe. . . . .

9
6
1
2
8
6

15 660
1 853 

518
2 391 

17 967
9 829

I .  Schmelzung’. Giefserei-Roheisen Summa .
(im Januar 1893 

(im Februar 1892

32 -
33 
32

48 218 
55 473) 
51 028)

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

Puddel-Roheisen und- Spiegeleisen.
Bessemer-Roheisen.........................
T hom as-R ohe isen .........................
G iefserei-Roheisen.........................

120 237 
26 725 

156 662 
48 218

Production im Februar 1893 ....................
Production im Februar 1892 ....................
Production im Januar 1893 ....................
Production vom 1. Januar bis 28. Februar 
Production vom 1. Januar bis 2'J. Februar

1893 . 
1892 .

351 842 
378 700 
373 641 
725 483 
787 075
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Deutschlands Ein- und Ausfuhr.

-
E i n l "  i i  l i  z* A .  i i  s  f u  J i  x*

Januar Januar

1892

t

1893

t

1892

t

1893

t

E rze :
E isenerze ................................................................... 98 023 74 084 175 826 212 763

Thomasschlacken....................................................... 2 330 4 333 4 731 3 125

Kolielsen: *

Brucheisen un<l A b fa lle ........................................... 586 548 1 900 3 302
19 915 13 073 9 488 4 023

Luppeneisen, Rohschienen, BlOcke........................ 95 80 2 428 4 152

Fabricate:
Eck- und Winkeleisen............................................... 12 3 4 009 4 133

Eisenbahnlaschen, Schwellen etc.............................. 23 4 2 901 1 640
619 253 8 319 4 743

Radkranz- und Pflugschaareneisen........................ 0 0 42 ■ 28

Schmiedbares Eisen in S tilben ................................ 1315 870 12 778 16 211

Platten und Bleche aus schmiedbarem Eisen, rohe 193 146 4 934 4 113

Desgl. polirte, gefirnifste etc..................................... 5 l 234 158

Weifsblech, auch lackirt............................................ 162 95 16 28
Eisendraht, auch faęonnirt, nicht verkupferl . . . 377 115 6 942 7 027

Desgl. verkupfert, verzinnt etc.................................. 28 12 8 284 7 856

Ganz grobe Eisemvaaren:

Geschosse aus. Eisengufs............................................ _ — — —

Andere Eisengufswaaren........................................... 646 218 1 491 997
22 20 217 173

Anker, ganz grobe K e tten ....................................... 144 65 5 10
Briicken und Bruckenbestandtheile........................ 30 6 218 94

Drabtseile ................................................................... 4 4 103 151

Eisen, zu groben Maschinentheilen etc. vorgeschmied. 19 5 118 66

Federn, Achsen etc. zu Eisenbahnwagen................ • 75 84 2 097 3 122

Kanonenrohre........................................................... — — 1 24

R8hren, geschmiedete, gewalzte etc......................... 85 169 1 914 1 256

Grobe Eisenwaaren:

Nicht abgeschliffen und abgeschliffen, Werkzeuge . 615 529 6 824 5 945

Geschosse aus schmiedb. Eisen, nicht abgeschliffen •— — 2 125

Drahtstifte, abgeschliffen........................................... 9 3 4 150 4 745

Geschosse, abgeschliffen ohne Blcim.lntel . . . . — —
124

6

Schrąuben, Schraubbolzen........................................ 26 15 177

Feine Eisenwaaren:

Aus Gufs- oder Schmiedeisen................................ 94 99 1 019 979

Spielzeug....................................................................... 6 1 18 33

Kriegsgewehre............................................................ - — 0 27 105

Jagd- und Luxusgewehre . ' ................-. . . . 7 10 35 4

Nithnadeln, Nahmaschinennadeln............................ 1 ' 1 93 62

Schreibfedern aus Stahl . .................... ................... 8 9 1 3

Uhrfournituren........................................................... 2 3 35 30

Maschinen:

LocomotWen und Locomobilen............................ . 163 67 332 389

Dampfkessel, geschmiedete, eiserne........................ 44 19 126 140

Masch inen ,  ilberwiegend aus Holz . . . . . . 111 89 170 114

„ „ „ Gufseisen . . . . 1450 1354 5 441 4 766

„ „ „ Schmiedeisen . . 164 121 731 1 062

„ „ „ and.unedl.Metallen 36 39 70 42

Nahmaschinen, uberwiegend aus Gufseisen . . . . 86 105 920 512

„ „ Schmiedeisen . . 1 1 1 1

Andere Fabricate:

Kratzen und Kratzenbeschlage............................... 12 8 14 14

Eisenbahnfahrzeuge:
147
31

205
11

ohne Leder- etc. Arbeit,jeunter 1000^ werth \
, , „ . Ober 1000 „ „ I g 10 —

mit Leder- elc, A rbe it................................... i g. — — 10 -
Andere Wagen und S c h lit te n ........................ J 9 17 8 8
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Bericlite iiber Yersammluiigeii yerwandter Yereine.

Yerein fiir Eisenbahnkunde zu Berlin.

Die Yersammlung am 14. Februar fand unter 
dem Yorsitze des Gehcitnen Ober - Regierungsraths 
S t r e c k e r t  statt. Nach Erledigung verschiedener 
geschaftlicher Angelegenheiteu macht Hr. Professor 
G o e r i n g  infolge eines an den Yerein ergangenen 
Anerbietens, betreflend eine Uehermittlung von Auf- 
satzen und Yortragen auf dom wahrend der Aus
stellung in Chicago stattfindenden Ingenieur - Con- 
gresse, nihere Mittheilung iiber die wahrend der 
Ausstellung in Chicago stattfindenden Congresse, 
welche Gegenslandc auf wissenschaftlicbem und tech- 
niscbem Gebiete behandeln sollen. Eine Zahl nam- 
hafler deutscher Techniker haben ihre Betbeiligung 
durch Anmeldung von Aufsatzen kundgegeben. Die 
Anmeldungen in Deutschland nimmt ein Ausschufs 
entgegen, dessen Yorsilzender Hr. Ingenieur G l e i m  
in Hamburg ist. Im weiteren wurde von dem Redner 
noch initgetheilt, dafs das Geleismuseum des Osna- 
brucker Stahlwerks auf der Ausstellung in Chieago 
aufgestellt werden wurde.

Hi1. Regierungs- und Bauratli Koch halt hierauf 
einen Yortrag Qber die

lietliclllguug der itreufsisclicu Staatsbahnen an dor 
Ghicagoor Weltausstellung.

An den Yorarbeiten fur die Beschickung sind 8 Direc- 
tionen betheiligt worden. Zur Ausstellung kommen: 
1 dreifach gekuppelte Verbund-Gulerzng-Locomotive 
mit Tender, 1 dreifach gekuppelte Tenderlocomotive 
von 5 t Uaddruck, 1 dreiachsiger Personenwagen
I./II. Klasse mit Lenkachsen, 1 vierachsiger Personen
wagen I. Klasse der Nebenbahn Wiesbaden-Langen- 
schwalbach, 1 zweiachsiger Plattlormwagen mit 15 t 
Ladegewicht und Lenkachsen, 1 zweiachsiger Kohlen- 
wagen mit eisernem Kasten und 15 t Ladegewicht, 
ferner 1 vollstandiges Drehgestell eines vierachsigen 
Personenwagens und einzelneTheile eines zweiachsigen 
Drehgeslells. Die Direction in Berlin stellt einen Plan 
von Berlin mit seinen Verkehrsmitteln in grofsen 
Dimensionen aus. Feiner werden ausgestellt ein 
grofses Modeli des Bahnhofs Halle mit erlauternden 
Schaubildern, eine Sammlung von Planen und Ver- 
kehrstabelleu der grofsen Sammel- und Rangirbahn- 
liOfe de? rheinisch-westfalischen Kohlengebiets, bild- 
liche Darstellung der neueren grofsen Persojenbahn- 
liOfe KOln, Frankfurt, Hannover, Bremen, Miinster. 
Darstellungen von Biiickenbauten, eine grofse Reihe 
von Modellen, farbigen Zeichnungen und Photo- 
graphieen reihen sich den angefuhrten Gegenstfmden 
an. Es diirflen die preufsischen Staatsbahnen auf 
der Ausstellung in wflrdigster Weise vertreten sein. 
An den Vortrag schlossen sich Besprecbungen Ober 
die Yerladung der Locomotiven und Wagen in die 
Schiffe, und Ober die Kosten des Transports.

Hr. Geheimer Oberbauralh S tambke macht Mit
theilungen iiber einen eigenartigen Fali auf der 
Linie Neuwied-Siershahn der Westerwaldbahn vor- 
gekommener

Schlenenbrilclie.

An einem Tage wurden unlangst nicht weniger ais 
81 Schienenbruche gemeldet. Die Bahn hat den be- 
kannten rheinischen Langschwellenoberbau. Die an- 
gestellten Untersuchungen haben darauf hingewiesen, 
dafs auf dieser Bahn, die Steigungen bis 1 : 60 hat, 
an einem sehr kalten Tage ein Bremsor die Bremse 
eines 15-t-Wagens festgedreht hatte. Die hierdurch 
fesfgestellten Riider schleiften und es bildete sich auf 
dem Reifen eine fingerdicke Rille. Da die Brems- 
stange rifs, so wurden die Rdder wieder gelOst, die 
beim Rundlauf bei jedem Umgang hatnmerartig auf 
die Schienen niederfielen und sie durchbrachen. Diese 
Erklarung fur das Yorkommnifs wird auch dadurch 
bestatigt, dafs immer zwei Briiche einander gegeniiber 
liegen. Die Schienen beslanden aus Stahl und waren 
130 mm hoch. Der Wagen diente fur den Kohlen- 
transport.

Hr. Bahnhofsvorsteher J flrgens aus Yerdena. Aller 
fOhrt eine von ihm erfundene selbstthatige Sei t e n- 
kupp lung  fur E isenbahnwagen  im Modeli vor.

Hr. Eisenbahn-Director Bork berichtet iiber Er- 
fahrungen, die im laufenden Winter bei einem starken 
Frost mit

Achsbuehseii

gemacht worden sind, welche eine Wiederholung ąhn- 
licher Vorkommnisse bilden, die vor zwei Jahren den 
Werkstatten viel zu schaffen gemacht haben. Wahrend 
der kalten Tage sind eine grofse Zahl von Unter- 

! buchsen wahrend der Fahrt des Zuges verloren 
gegangen. Dies wird darauf zuriickgefilhrt, dafs 

I die Schraube, wrelche den Untertheil gegen den Ober- 
1 theil druckt, sich lockerte. Die Sicherung dieser 
! Schraube wird so bewirkt, dafs man uber den 

Schraubenkopf und einen sechskantigen Ansatz einen 
Ring legt. Die Sicherung dieses Ueberschiehringes 
gegen Herabfallen erfolgte in verschiedener Weise.

! Der Biigel stutzte sich gegen einen Bund oder es 
wurde ein Splint durch den Ring und den Kopf 
hindurchgefuhrt. Bei der ersten Anordnung, bei der 
der Ring lose auf dem Ansatz eines Kopfes ruht, 
gingen die Achsbuchsen in grofser Zahl verloren, 
weil bei starken Stófsen der Ring in die HOlie sprang 
und dadurch — in seiner oberen Lage — ein Ver- 
drehen eintreten konnte. Bei der zweiten Anordnung 
war ein in die Hohe springen des Ringes nicht moglich,

| indessen hielten auch hier die Schrauben nicht. Der 
\ Stift wurde in vielen Fallen einfach abgescheert. Vor 
i zwei Jahren kam man zu der Ueberzeugung, dafs man 

die Schraubensicherung andern musse. Aber auch 
wenn die Verdrehung verhindert wird, ist die An
ordnung an kalten Tagen den Anforderungen nicht 
gewachsen. Es hat sich gezeigt, dafs der Bolzen 

1 thatsachlich gestaucht wird und es haben sich an den 
Schraubeneąden Kopfe gebildet, was eine Lockerung 
zur Folgę hatte. Auch die Gewinde haben sich 
deformirt. Man wurde hiernach gut thun, statt ein er 
Schraube dereń mehrere anzuordnen. An der an- 
schliefsenden Besprechung betheiligten sich dieIIH. Geh. 
Oberbaurath S t a m b k e ,  Regierungs- und Bauratli 

| Dr. zur Nieden und Regierungsrath Schrey.



Beferate und kleinere Mittheilungen.

Dauer der Martinofen.

Mit berechtigtem Interesse haben in letzler Zeit 
wohl alle MartinhOttcnleutc von dem Erfolge der 
Schon  will der sehen Ofenconslruction gelesen. Wir 
mfichten dazu nun noeh Folgendes bemerkon. Wir 
haben gefunden, dafs eine aufmerksame Behandlung 
des Ofens — insbesondere eine vorsichtige Inbelriob- 
setzung — mehr Einflufs auf die Lange derOfendauer 
hat, ais man fiir gew8bnlich annirnmt. So halten 
unsere basischen Oefen, die bisher 300 bis 350 Chargen 
ohne Keparatur rhachten, bei gleichnr Construction, 
gleichem Zustellungsmaterial und glcicbęr Leistung 
in neuerer Zeit 650 Chargen (4 Chargen pro Tag, 
a VI t Erzeugung).

Was GewSlbe, Boden, Seitenwande und Ein- 
slriSmungen anbelangt, so haben wir gefunden, dafs 
dor Ofen noch gut 100 Chargen hiitte machen kiinnen, 
wenn nicht (trotż Schlackensiicke) ein Yerschmelzcn 
der Regenerator-Ausgitterung eingetreten ware — und 
damit komtnen wir auf einen zweiten Punkt zu 
sprechen.

Wir Yerm uthen, dafs die Mitverwendung von 
Cufsspanen bezw. von Rost derselben auf die Halt
barkeit des Ofens, durch Yerschlacken der Gitterziegel, 
einen so schadliclien Einflufs nimmt, dafs es vielleichl 
besser ware, rostige Spanc ganz wegzulassen.

Sollte dies allgemeine Erfahrung sein, oder hat 
man andere Miltel gefunden, dem Verschlacken der 
Hegeneratoren vorzuheugen V *

SiiąbWiniealswerk Oraz.

Stahlketten olme Scliweifsnng nacli System Oury.

In Nr. 18 des „GluckauP macht Bergingenieur 
Przyborski  eingehende Mittheilungen iiber die Her- 
stellungsart dieser Ketten, sowie iiber Festigkeitsproben, 
die mit denselben in Frankreich ausgefiihrt wurden.

Da wir bereits friiher (ygl. „Stalli und Eisen“,
1891, Seite 369) die Herstellungsweise eingehend be- 
schriebenund uber einige in dermechanisch-technischen 
Versuchsanstalt mit diesen Ketten ausgefuhrte Festig
keitsproben berichlet haben (1892, S. 39l),so wollen wir 
uns darauf beschranken,.dem eingangs erwahntnn Be- 
riclit die nachstehenden Angaben zu entnehmen.

„Die auf der Probebank des Werkes in La Massar- 
dióro unter Controle von Experten des „Bureuu Yerilas'1 
gemachten Zereifsungsversuche und dereń Resullatc 
zeigt folgende Tabelle.
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1527 Kette von 16 mm ohne Steg 365 14 865 41,10 21,0
1528 „  16 „ mit „ 346 15 005 43,35 17,65
1531 . „ 20 „ „ 6-28 27 770 44,02 21,06
1533 Kupplungsglied gęschweifet,

18 mm stark . . . . 486 ■21 000 43,02 21,0
1529 Kette von hartem Chrom

stahl, 16 mm stark . . 362 23 800 80,00 10,0
1530 Kette von weichem Chrom

stahl, 16 mm stark . . 372 23 320 63,15 34,0

* Wir erOffnen gerne eine Eriłrterung iiber obige 
Frage und laden die Herren Sacliyerstandigen zur 
Aeufserung ihrer Meinung ein. Die Redaction.

Verg!eichende Versuche, die man in La Maśsardićre 
in Bezug auf Zerreifsungsfestigkeit mit einer eisernen 
Kette von Alais ,  Kaliber 19 mm, und einer Ouryschen 
Kette aus weichem Stahl, Kaliber 18 mm, gemacht 
hal, haben gezeigt, dafs erstere bei einer Belastung 
von 11 600 kg (20,56 kg a. d. qmm), letztere aber 
erst bei einer solchen von 24370 kg (47,89 kg a. d, qmm) 
zerrisseri wurde.

Zerreifsungsproban mit Kupplungsgliedern aus 
weichem Stahl, mehr oder weniger zusammenge- 
schweifst, ergaben bei drei solchen Gliedern von
16 mm Kaliber Folgendes: ein am ganzen Umfang 
geschweifsler Ring zerrifs bei 15 660 kg, ein blofs an 
den Spiralenden geschweifsler bei 15 160 kg, und ein 
noch nicht geschweifsler bei 5025 kg. Die Festigkeit 
betrug somit im ersten Falle 38,800, im zweiten 37,710 
und im dritlen 10,470 kg a. d. ([mm. In Bezug auf 
Abnulzung wurden vergleichende Versuche mit weichem 
Stahl, wie er zur Kettenerzeugung verwendet wird, und 
Eisen von Alais und zwar mit Stangen von gleichem 
Durchmesser und Gewicht gemacht, indem man die 
Stangen an einer mit regelmafsiger Geschwindigkeit 
laufenden Schmirgelscheibe durch 10 Minuten schleifen 
liefs und hierauf wieder die Gewichte ermittelte. Die 
Stahlstange verlor hierbei 3, die Eisenstange dagegen 
8 g von ihrem Gewicht.

In den Werkstatten der „Sociele generale de trans- 
porls marilimes* in Marsaille hat man mit den Ketten 
ohne Schweifsung Zerreifsungsversuche durch Er 
schutterung ausgefuhrt. Eine Slahlkelte von 8 in 
Lange, Kaliber 16 mm, wurde an einem starken Ge- 
rdste frei aufgehangl; daneben hangte man mittels 
starker, 6,5 tn langer (gewóhnlicher) Ketten an einem 
auf dem Gerflste liegenden Dorn eine aus zwei zu- 
sammengebu n denen Wellenbestehende,2700kgschwere 
Last auf. Das frei herabhiingende Ende der Stahl- 
ketle wurde nun mit dieser Last verbunden und der 
die helastete und gespannte Kette tragende Dorn heraus- 
geschlagen, wodurcii, da die unbelastete 8 m lange 
glahlkette um 1,5 ni langer war ais die helastete, 
erstere eine starkę Erschfltterung erlitt und 1,5 m 
hinabfiel. Diese Erschutterung wurde von den an- 
wesenden Sacliyerstandigen einer Belastung von etwa
17 000 kg entsprechend gesehiitzl. Dieser Versuch 
wurde noch zweiinal wiederholt, und die Kette ertrug 
diese drei aufeinander folgenden Erschutterungen 
ohne zu zerreifsen. Nach dem dritten Yersuche zeigtc 
dieselbe eine Dehnung von 0,67 m. Da der Glied- 
ąuerschnitt 402 qmm betrug, ergab sich ein noch 
nicht bis zum Zerreifsen reichender Widerstand von 
42,28 kg a. d. qmm.

Die Dehnung und Deformation der Ketlenglieder 
war besonders merklich im mittleren Kettentheile; 
ein einziges Glied zeigte eine Dehnung von 24 mm.

Auch die Proben, die man auf dem Hultenwerke 
La C a p e l e t t e  in Marsaille zuletzt im Mai 1891 
durchfuhrte, und bei welchen man auch schon im 
Gehrauch stehende, nicht direct von detn erzeugenden 
Werke beigestellte Kelten sowohl auf Zerreifsungs
festigkeit, ais auch Zugspannung prufle, haben die 
vorzuglichen Eigenschaften dieser Kelten durchweg 
erwiesen.

Der P re i s  dieser Ketten schwankt von 62 bis 
100 Frcs. fiir 100 kg, je nach dem Kaliber von 14 
bis 30 mm. Sie sollen sich, wie Przyborski  angiebt, 
schon einer ausgebreiteten Anwendung eifreuen. Wir 
finden die Ouryschen Kelten, sagt Yerfasser, heute 
nicht allein vielfach bei der franzosischen Kriegs- 
marine, bei mehreren grofsen Seescbiffahrts- und
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Eisenbabngesellschaften, beim Brucken- uiul Strafsen- 
bau in Frankreich, sondern auch in einer grofsen 
Anzahl der bedeutendsten Berg- und HOttenwerke 
Frankreichs und Belgiens verwendet, und haben die
selben auch in England, Holland und anderen Landem 
zunebmende Verbreitung gefunden.'

Nach Mitlheilungen, welche ein bedeutenderKetten- 
fabricant aus Frankreich kurzlich dem Berichterstatter 
machte, glaubt man dort in Fachkreisen nicht daran, 
dafs die Ourysche Methode sich auf die Dauer er
halten werde.

Ueber die 1’riifung- der Eisenhomoyenitat.

1. Probe mi t  der J lagnetnadel .

Bei der Darstellung von Uchatiusstahl in Vikmans- 
hyttan (Schweden) werden die Flossen nach Enąu is t  
auf achtkantige Stabe von ungefahr Zoll Starkę 
gestreckt. Die Pfeife, welche beim Giefsen in der 
Flosse entsleht, streckte man beim Schmieden aus 
und kam dabei mehr oder weniger lang in die Stange 
hinein, die sie undicht machte. Dieser undichle Theil 
mufste bei der Untersuchung beseitigt werden und 
das geschah dadurch, dafs man von dem Pfeifenende 
Stuck fur Stuck abschlug, bis man einen Bruch erhielt, 
in dem sich keine Spur der Pfeife auffinden liefs. 
Dieses Verfahren war zeit- und materiałraubend, da 
man bisweilen fehlerloses Eisen abschlagen konnte. 
Nach einigen Yersuchen mit der Magnetnadel zeigte 
es sich, dafs dieselbe ganz scharf angab, wo die Pfeife 
endigte; bezeichnete man diese Stelle, und schlug 
man '/s Zoll nach der einen oder anderen Bichtung 
ab, so fund man die Pfeife oder sie war nicht mehr 
Yorhanden. Schliefslich kam man dahin, dafs man 
die Stange nur an letzterer Stelle abschlug und keine 
Spur von der Pfeife fand; auch war dabei nicht zu 
viel Materiał beseitigt. DicLiingen der abgeschlagenen 
Stucke konnten um mehrere Fufs variireu.

Eine andere Anwendung machte man auch bei 
der Prufung der ausgestreckten Uehatius-Stahlstangen. 
Mehrere derselben zeigten in der Milte eine storende 
Einwirkung auf die Magnetnadel, ohne dafs man aus 
dem Aeufseren auf eine IJngleichheit schliefsen konnte; 
aber beim Abschlagen zeigte sich die Stange an dieser 
Stelle grohkrystallinisch, wahrend sie sonst uberall 
eine dichte, feine Textur aufwies. Spater kam man 
dahinter, dafs die halbgestreckten Kolben wahrend 
der Mittagspause im Ofen zurOckblieben, den man 
ablóschte, und nach der Pause erst fertiggestreckt 
wurden. Diese so bebandelten Stangen erhielten eine 
grobkrystallinische Textur, welche die Magnetnadel 
anzeigte.

Bei der VersuchsausfQhrung legte man jede Stange 
in die Nord-Sudlinie und einen kleinen Taschencompafs 
neben dieselbe; das eine Stangenende zog die eine 
Nadelspitze, und das andere die andere an; wahrend 
man nun den Compafs von dem einen zum andern 
Stangenende fortfuhrte, drehte sich die Nadel aus 
der einen Lage in die andere. Dies geschah gleich- 
und regelmafsig, wenn die Probestange homogen war. 
War sie das aber nicht, so war die Bewegung der 
Nadel unregelmiifsig und konnte unterwegs sogar um- 
schlagen. Diese PrOfung liefs sich an langgestrecklen 
Stucken sehr leicht ausfOhren, sie wird sich aber 
auch fur Platten anwendon lassen, obgleich solche 
Versuche noch ausstehen.

2. Prf l fung mi t  dem Schiseophon .

Dieser neue Apparat wird in Frankreich ange- 
wendet und soli sich bewahren; er ist vom Artillerie- 
kapitan Louis de Place construirt und hesteht aus 
der Verbindung eines besonders geformten Mikrophons 
mit einer einfaeben mechanischen Knackeinrichtung, 
welche mittels eines Stiftes durch das Mikrophon 
hindurchgeht, und aus einigen Inductionsrollen und

TelephouhOrapparaten. In die Stromleitung des Mikro
phons koppelt man einen Sammler und einen Inductor 
ein, der auf dem Nullpunkt eines gradirten Lineals 
befestigt ist. Auf diesem Lineal befindet sich eine 
bewegliche Inductionsrolle, in deren Stromleitung zwei 
Tolephone eingekoppelt sind. Diese sind so einge
richtet, dals sie sich leicht an den Ohren des Bcob- 
achters befestigen lassen.

Prufl man z. B. eine Schiene, Kanone, ein Geschofs
u. s. W., so fOhrt man den Knackapparat an dem 
Gegenstand entlang, wobei, wenn derselbe aus Voll- 
gufs besteht, im Telephon ein bestimmterTon entsteht, 
wenn der Inductor mit der Inductionsrolle im Con- 
tact ist; dieser Ton wird schwśtr.her, wenn man die 
Bolle von dem Inductor entfernt, und verschwindet 
endlich ganz. Kommt aber der Knackhammer auf 
eine hohle Stelle, so entsteht eine Besonanz, die den 
Ton vers!arkt, das Mikrophon andert den Widerstand 
in der Leitung, und der Ton ersclieint im Telephon 
wieder. In Frankreich rfihmt man diesen Apparat sehr.

(Teknisk Tidskrift.) 7<j.

Deutsche Eisenbahnen im Auslnml.

Vor etwa 3'li Jahren wurden von der Frankfurter 
Baugesellschaft die Vorarbeiten fur eine in Kleinasien 
zu bauende Eiscnbahn ausgefuhrt. Die betreffende 
Linie erstreckte sich von Haidar-Pascha ,  einem 
Vqrorte von Sku ta r i  gegenuber Konstantinopel land- 
einwarts nach Angora.  Die Entfernung betragt 
577 km und entspricht ungefahr der Strecke Berlin- 
Kóln. Etwa 90 km dieser Linie, von Haidar-Pascha 
nach I sm id t ,  waren bereits erbaut, ais das Unter- 
nehmen von der Gruppe der Deutschen Bank in 
Berlin ubernommen wurde. Diese Gesellschaft er- 
langte dann die Genehmigung zum Bau der weiteren 
Linie. Gegenwartig ist die ganze Linie voIlendet 
und dem Betrieb ubergeben. Die Bahn ist Yollstandig 
auf eisernen Schwellen verlegt und auch sammtliche 
BrOcken sind aus Eisen construirt. Auf einzelnen 
Strecken weistdie Bahn ziemlich bedeutendeSteigungen 
auf; so erhebt sie sich durch das Thal des Saccaria 
aufsteigend bis zu einer Hohe von 863 m.

Im Anschlufs an diese Linie sollen jetzt die 
Strecken Angora-Cesaraea und Eskischebi r-  
K o r i a  in Angriff genommen werden; die ersten 
Vorarbeiten fur diese gegen 800 km umfassende Bahn, 
deren Ausfflhrung an den Bankdirector K au l i  a ver- 
geben wurde, sind bereits vollendet worden.

Wie in Kleinasien, so hat auch im fernen Osteri, 
in Japan, die deutsche Industrie auf dem Gebiete des 
Eisenhahnwesens beachtenswerlhe Erfolge erzielt, in
dem die im verflossenen Jahre in einer Lange von 
200km fertiggestellteEisenbahn auf derlnsel K iush iu  
zur vollen Zufriedenheit der japanischen Besteller 
ausgefallen ist. Es ist dabei eine gewifs recht be- 
merkenswerlhe Thatsache, dafs der unter der Ober- 
leitung eines deutschen Ingenieurs, des Eisenbahn- 
directors Bumscho t t e i  ausgeluhrte Bau sich erheblich 
billiger gestellt hat, ais dies bei gleichartigen Unter-- 
nehmungen sonst in Japan der Fali war. Die aus
schliefslich deutschen Werken zugefallenen Material-
1 ieferungen fur die K i u s h i u - E i s e n h a h n reprasen tiren 
fflr die heimisehe Eisenindustiie eine Brutto-Einnahme 
von rund 5 Millionen Mark. — Gluckauf! zu ferneren 
Unternehmungen dieser Art!

Neue Teleplionleitungen.

Am 7. Februar d. J. wurde die Telephonleitung 
zwischen Boston und Chicago  durch denGouverneur 
von Massachusetts, II. W. E. R u s s e l l , eroffnet. Die 
neue Linie besitzt eine Lange von 1200 engl. Meilen 
=  1930 km und erfordert 54000 SLuck Telephon-
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stangen, also durchsclinilllich 45 fttr eine englische 
Meile. Der verbrauchte Kupferdraht hat ein Gewicht 
von zusammen 1044,000 Pfund. Diese Linie ist ohne 
Zweifel die ISngstc aller bestehenden Telepho’iver- 
hindungen.

Vor einiger Zeit wurde bereits eine Telephon- 
linio zwischen New Yor k  und C h i c ag o  seitens der 
ainerikanischen Telephon- und Telegraphengesellschaft 
in Dienst gestellt. Diese Linie ist 1530 km lang. Die 
oberirdisch gefiihrte Leitung besteht aus je einem 
Knpferdraht fur Hin- und Uuckleitung. Die Drahte 
haben nngefahr den vierfachen Querschnitt der ge- 
wOlinlichen Fenileitungen ; sie wiegen 240 kg auf 1 km. 
Das Gesammtgewicht der Leitungsdrahte betragt 
370 000 kg.

Conipounil-Leituiigsdralit fiir Telegraplienllnien.

Laut einer Mittheilung des Geh, Oberregierungs- 
ratli E l s a s se r  im Eb-ktrotechnischen Verein zu Berlin 
hat man mit der Herstellung besseren Leitungsdrahtes 
fur oberirdisebe Telegraphenanlagen in Deutschland 
erfolgreiche Versuche angestellt. Neben dem Bronze- 
drabl, welcher fortgesetzt ais Leitungsmaterial fiir 
Fernsprechanlagen und im letzten Jalire i u grofserem i 
Umfange fur die Leitungen des grofsen internationalen 
Teh>graplienverkehres Verwendung gefunden hat, sind 
yerschiedene andere Drahtsorten versnchsweise ver- 
wendet worden. Der sogenannte Compounddraht,

bestehend aus einer Seele von Gufsstahldraht mit 
KupferumhOUung, hat den Erwartungen entsproclien; 
die Erfahrung hat gelehrt, dafs Compounddraht vor- 
zugsweise in Kilstengegenden mit Vortheil zu benutzen 
ist, wo der Draht dauernd den Einwirkungen von 
Feuchtigkeit und Nebel ausgesetzt ist. Eine zweite 
der Prilfung unterzogene Sorte vou Compounddraht 
besitzt eino noch grOfsere absolute Festigkeit und eine 
wesentlich bessere Leitungsfahigkeit ais der yorge- 
nannte Draht. Ais oin Vorzug dieses sogenannten 
Dnppelmetalldrahtes hat sich ergeben, dafs der Kupfer- 
mantel desselben an der Stahlseele yollkommen haftet 
und selbst bei einer grofseren Zahl von Biegungon 
nicht abblattert. Audi ein Doppelbronzedraht, dessen 
Seele aus Aluminiumhronze und dessen Ueberzug aus 
Kuplerbronze besteht, ist yersucht worden. Dieser 
Draht, der bei einer grofseren absoluten Festigkeit 
einen geringeren Leitungswiderstand besitzt, scheint 
geeignet, an die Stelle des jetzt verwendeten einfachen 
[Sronzedrahtes zu treten.

Gewerbeansstellung z u Magdeburg.

In Magdeburg findet im Mai-Juni 1893 eine grOfsere 
Gewerbe- und Nahrungsmittel-Ausstellung statt. Das 
Coinitó derselben hat sich aus Mitgliedern des „Vereins 
zur Wahrung gewerblicher Interessen in Magdeburg" 
gebildet.

Bi i cherscha  u.

Die dynamo-elektrischen Maschinen. Ein Hand- 

buch fur Studirende der Elektrotechnik von 

Si l vanus  P. T h o m p s o n .  Vierte sehr 

erweiterte Auflage. Deutsche Uebersetzung 

von G. Grawinkel. Heft II bis V. Halle a. S. 

1892. Yerlag von W . Knapp.

Die yorliegendon Hefte des trefflichen Handbuches, 
dessen erste Lieferung an dieser Stelle vor einiger 
Zeit besproeben wurde, behandeln zunachst im weiteren 
Verfolg des yierten Kapitels die Ruckwirkung, welche 
der in den AnkerdrŚhten einer Dynamomaschine 
fliefsende Strom bezw. das durch diesen erzeugte 
seeundSre magnetische Feld auf das primare oder 
Hauptmagnetfeld der Maschinenscbenkel ausubt. Das 
folgende Kapitel suchl, auf das Princip von Wirkung 
und Gegenwirkung gestutzt, die Wechselbeziehung von 
mechaniscber Arbeitsleistung und dem Verhalten eines 
stromdurcbflossenen Leiters in einem Magnetfeldc zur 
xVnschauung zu bringen. Dieser wichtige Fali liegt 
namlich der Wirkungsweise aller dynamo -elektrischen 
Maschinen zu Grunde in Gestalt der Ankerdrahte,. 
welche zwischen den Magnetpolen der Maschine 
rotiren; gleichzeitig wird hierbei das Yerhaltnifs 
zwischen elektrischem Stromerzeuger und Motor in 
klaros Licht gesetzt.

Um nach diesen allgemeineren Betrachtungen zur 
Construntion der Dynamos und zu den fiir dereń Be- 
rechnung wichtigen Fsctoren zu gelangen, wird in 
Kapitel VI zunachst ein Abrifs uber die magnetischen 
Principien gegeben. Die Resultate der neueren 
magnetischen Forschungen sowie die wiclitigsten 
Methoden fOr magnetische Untersuchungen finden hier 
ihre Stelle. Ausgebend von dem Grundgesetz, dafs 
das erzeugte magnetische Feld, aufgefafst ais die Ge- 
sammtheit aller magnetischen Kraftiinien, direct pro
portional ist der magneterregenden Kraft, wie solche

von stromdurchflossenen Spulen herrflhrt, und nm- 
gekebrt proportional dem magnetischen Widerstand, 
wie er von seiten der Luft und in weit geringerem 
Mafse auch von-seiten des Eisens der Magnetisirung 
entgegerigesetzt wird, wird in dom siebenten Kapitel 
die Berecbnung des Magnetfeldes bezw. der magnet
erregenden Wicklung fiir Dynamomaschinen durch- 
gefGhrt. Hieran schliefsen sich im folgenden Kapitel 
die typischen Formen der Feldmagnete, welche jedoch 
alle, unter dcm Gesichtśpunkt des magnetischen Kreises 
betrachtet, leicht yerstandlicli werden, so abweichend 
sie auf den ersten Blick yoneinander zu sein scheinen, 
Das neunte Kapitel behandelt die Elementartheorie 
der Dynamo, aufgebaut auf dera Gesetz, dafs die in 
irgend einem Leiter erzeugte elektromotorische Kraft 
in jedem Zeitthejlchen proportional ist der von ihm 
durchschnrttonen Anzahl magnetischer Kraftiinien. 
Fur Maschinen sagt dies aus: die elektromotorische 
Kraft oder Spannung einer Dynamomaschine ist pro
portional der Starkę des magnetischen Feldes, in dem 
sich der Anker bewegt, ferner proportional der wirk- 
samen Lange des Leiters oder Ankerdrahtes und 
endlich proportional der Geschwindigkeit seiner Be
wegung im magnetischen Felde oder der Tourenzahl 
der Maschine. Mit Ausnahme ganz kleiner Experimentir- 
rnaschinen benutzen fast sftmratliehe jetzt gebauten 
Gleichstromdynamos den eigenen Ankerstrom zur 
Erregung ihrer Magnetschenkel. Die yerschiedene 
Art und Weise, wie das geschieht, wird schon durch 
die Beuennungen der Maschinen ais Hauptstrom-, 
Nebenschlufsmaschinen und Maschinen mit gemischter 
Bewicklung angedeutet. Wichtig ist aber in erster 
Linie das hiervon abhangige Yerhaltrtifs zwischen 
der erzeugten elektromotorischen Kraft einer Maschine 
und der StromstRrke, welche ihr entnommen wird. 
Dieses Yerhaltnifs, welches am besten graphisch dar- 
gestellt wird ais sogenannte „charakteristische Curyen" 
dor Dynamos, wird im Kapitel X und NI fiir die ver-

Vll.i> 6
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schiedenen Maschinengattungen behandelt und die 
wichtigsten Schlflsse daraus gezogen. Kapitel XII 
behandelt hierauf ziemlich eingehend die verschiedenen 
Arten der Verbindungen, welche die auf dem Anker 
befindlichen Leiterdrahte erfaliren fcOnnen, sowie die 
hierdurch erzielten Wirkungen.

Eine besonders werthvolle Beigabe mussen die 
den einzelnen Lieferungen beigefugten ausfOhrlichen 
Zeichnungen von Dynamos genannt werden, wobei 
eine Auswahl von wichtigen und charakteristischen 
Ausfuhrungen gegenwartig marktgangiger Maschinen 
geboten wird. c. H.

Dr. Jul .  Post ,  Geh. Reg.- und vortr. Rath im 

Ministerium .fiir Handel und Gewerbe in 

Berlin und Dr. H. Al brech t  in Gr.-Lichter- 

felde, Musłerstatłen persiinlicher Fursorge von 
Arbeitgebern fiir ihre Geschdftsangehorigen. 

Band II. Die erwachsenen Arbeiter. Mit 

145 Abbildungen. Berlin 1893, Rpb. 

Oppenheim (Gust. Schmidt).

Der stattliche, 745 Seiten zahlende Band ist nicht 
minder wie sein Vorganger mit einem wahren Bienen- 
fleifse gearbeitet und giebt ebenso ruhmliches Zeug- 
nifs von der Liebe, mit welcher die Verfasser ihrem 
Werke obgelegen haben, ais von der uberaus erfreu- 
liclien Fursorge, welche nach dieser Zusammenstellung 
deutsche Arbeitgeber fur ihre WerksangehOrigen durch 
Wohlfahrtseinrichtungen niannigfaehster Art bekundet 
haben und noch Tag fur Tag beUiiitigen.

Das Werk zerfallt in zwei Theile: I. Pa t r i-  
a r c h a l i s c h e  B e z i e h u n g e n  in  der  Grofs- 
i n d u s t r i e .  1 Arbeiterausschusse. 2. Arbeitsord- 
nungen. 3. Lohnform und Verwandtes. 4. Arhoits- 
statte. 5. Wohnung. 6. ErnShruhg und Beschaffung von 
Lebensmitleln und Gebrauchsgegenstanden 7. Spar- 
wesen. 8. Unterstutzungswesen. 9. Erholung.

II. B e s c h r e i b u n g  e i n  ze ln er M u s t e r 
st  & t len .  (Folgen dieselben Unterahtheilungen).

So sehr wir den Werth dieser Zusammenstellung 
zu schatzen wissen und so freudig wir die Miihe- 
waltung und Sorgfalt der Verfasser anerkennen, so 
wenig kOnnen wir uns mit den Folgerungen und 
Schlussen einversfanden erkliiren, die sie aus einzelnen 
Einrichtungen ziehen. Es gilt dies namentlich be- 
zuglich dor Arbeiterausschusse, -Ober die wir, soweit 
man ?ie der Grofsindustrie anpreist, wiederholt in 
dieser Zeitschrift unsere Ansicht ausgesprochen haben, 
deren Hichligkeit durch die jungsten Vorgange auf 
den preufsischen „Musteranstalten* auf das glanzendste 
bestatigt worden ist.

■ Dr. IV. Beumer.

R. Na s s e ,  Geh. Bcrgrath und vortragender Rath 

im Ministerium fiir Handel und Gewerbe, 

Die Kuhleiworruthe der etiropaiscJten Staaten, 
insbesondere Deutschlands, und deren Er- 

schopfung. 2. Auflage. Berlin 1893, Putt- 

kammer & Muhlbrecht.

Nachdem der bestens bekannte Yerfasser ein- 
leitend die Schwierigkeiten der Ermittlung der Kohlen- 
vorrathe und der Beurtheilung ihrer ErschOpfung dar- 
gelegt hat, bespricht er zunachst die einzelnen Kohlen- 
Yorrathe Deutschlands im Becken der Euhr, der Saar, 
bei Aachen, in Ober- und Niedersehlesien, im Kdnig- 
reich Sachsen und in den ubrigen deutschen Slein- 
kohlenbezirken und kommt nach Ermittlung der Braun- 
kohlenvorrathe zu folgendem Ęrgebnifs:

a) S t e i n k o h 1 e n :

an der R u h r ............................50,0 Milliarden Tonnen
„ „ S a a r ............................10,4

bei A a c h e n ............................1,8 P
in Oberschlesien....................45,0 r
, Niedersehlesien ................1,0 „ „

im KOnigreich Sachsen . . .  0,4 „ „
in den ubrigen kleineren Becken 0,4 ________ ,

oder im ganzen 109,0 Milliarden Tonnen
Hierzu:

b) Braunkohlen ais Steinkohlen
berechnet....................3.0 ________ ,__

demnach im ganzen 112,0 Milliarden Tonnen 

Der Verfasser bespricht sodann eingehend die 
Kohlenvorrathe der ubrigen europiiischen Staaten, 
um sodann diejenigen Mitteleuropas mit den Kohlen- 
vori athen der Ver. Staaten von Amerika zu vergleichen. 
Nun ermittelt er:

D lf g iw in n - 
ba ren Kohlen- 

YOirSthc 
M illiarden 

Tonnen

Die P’6rdertin< 
im D u r tlu ch n . 
der drei Jahro  
1889,1890 und 
1891 betrufc 

Millionen 
Tonnen

in Grofsbritannien und Irland 198 184,2
, Deutschland........................ 112 81,8
„ Frankreich ........................ 18 25,3
r Oesterreich-Ungarn . . . l 1* (?) 20,5
r B e lg ien ................................ 15 20,0

im ganzen 360 331,8

Die Erschopfung der Kohlenvorrathe oder doch 
das Herannaheu dieses Zeitpunktes wurde nach den 
darilber angestellten Betrachtungen sich zuerst in den 
drei Staaten Frankreich, Oesterreich und Belgien nach 
spatestens 500 Jahren, dann in Grofsbritannien und 
zuletzt in Deutschland, hier vielleicht erst nach 800 
bis 1000 Jahren fuhlbar machen. Nimmt man da
gegen an, dafs die KohlenfSrderung der mitteleuro- 
paischen Staaten bis zur Mitte des niłchsten Jahr- 
iiunderts sich auf rund 500 Millionen Tonnen steigern 
und alsdann unter Ausgleich des Ausfalls des einen 
Landes durch Mehrfórderung des andern auf dieser 
Hóhe sich halten wird, so wurde nach 670 Jahren 
von heute (genauer von 1890) ab, der Kohlenvorrath 
Mitteleuropas erschOpft sein.

Das Areał der Kohlenfelder der Ver. Staaten soli 
nach J. J. Wistar 67:3 Milliarden engl. Tonnen oder 
684 Milliarden metr. Tonnen enthalten. Nun schliefst 
der Verfasser, dafs, wenn in etwa 100 Jahren die 
Dichtigkeil der Bevfllkerung in den Ver. Staaten der 
heutigen in Oesterreich-Ungarn gleichkommen, d. h. 
63 Einwohner pro Quadrat-Kilometer, also im ganzen 
567 Millionen betragen und der Steinkohlenbedarf 
auf den Kopf der Bev6lkerung wie heute rund 2 t 
im Jahre betragen wurde, so dafs jahrlich 1134 Millionen 
Tonnen gef5rdert werden mufsten, die Kohlenvorrathe 
von heute ab nur noch fur 650 Jahre ausreichen 
wurden. Er kommt somit zu dem vielleicht Ober- 
raschenden, aber trotz aller IJnsicherheit der Yoraus- 
setzung wahrscheinlichen Resultat, dafs, wenn Nord
amerika auch zunachst noch langere Zeit mit grSIseren 
Schritten der vollen Entwicklung seiner industriellen 
Krafte entgegenschreiten wird ais die vorausgeeilten 
mitteleuropaischen Staaten, die Dauer der industriellen 
Hohe jeeseit des Atlantischen Oceans durch die Kohlen- 
schatze nicht in h5herem Mafse gesichert ist ais dies- 
seit desselben.

Der Yerfasser hat es verstanden, den anscheinend 
spróden, ziffernmafsigen Stoff so lebendig zu gestalten 
und in einer so fesselnden Form Yorzutragen, dafs 
wir das treffliche Scliriflchen den weitesten Kreisen 
ais eine anregende LectOre nur durchaus empfehlen 
kOnnen. Dr. W. Beumer.
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Kurzes Handbuch der Masćhinenkunde. Von 

Egbert  von Hoyer,  ord. Prof. a. d. Konigl. 

Hochschule zu Munchen. Mit Abb. IV. Lie

ferung. Preis 2,40 J t .  Munchen. bei 

Theodor Ackermann.
Nachdem die drei ersten Lieferungen sich mit 

den Maschinenelementen beschaftigt haben, wird in 
dem vorliegenden vierten Heft der II. Theil, die 
Feuerungsanlagen, behandell und mit dem III. Ah- 
schnitt, den „Dampferzeugern* begonnen.

Anton von Kerpelys Bericht iiber die Fortschritte 
der Eisenhilltentechnilc im Jahre 1889. Nebst 

einem Anhang, enthaltend die Fortschritte 

der ubrigen metallurgischen Gewerbe. Heraus- 

gegeben von T ii cod.  B ecke r t ,  Director 

der rhein.-westf. Huttenschule in Duisburg. 

Neue Folgę. VI. Jahrg. Mit 281 Abb. 

und 2 Tafeln. Leipzig, bei Arthur Felix.
Die Herausgabe dieses nunmehr uber ein Viertel- 

jahrhundert lang erscheinenden Compendiums ist 
neuen bewiihrten Handen ubergeben, dereń Arbeit der 
Leser sich ruhig anvertrauen kann. Wir begrflfsęn es 
ais einen wesentlichen Forlschritt, dafs die zugehórigen 
Abbildungen, welche fruher auf vielen angehefteten 
Tafeln yereinigt waren, an den betreffenden Stellen 
im Text eingedruckt sind; wir kOnnen nicht unter- 
lassen, es ais sehr wunschenswerth zu bezeichnen, 
dafs der Bericht den Zeitereignissen rascher auf dem 
Fufs nachfolge, da in einem Zwischenraum von drei 
Jahren bei unserer raschlebigen Zeit Vieles uber- 
holt wird.

Zur Baugeschichte der alten Eisenbahnbriicken 

bei Dirschau und Marienburg. Unter Be- 

nulzung amtlicher Quellen bearbeitet von 

Mehr tens ,  Konigl. Reg.-und Baurath. Mit 

6 Abb. im Text. Berlin, bei Ernst & Kom. 

Sonderabdruck a. d. Zeitschr. f. Bauwesen.
Der schOpferische Verfasser, der mit der Bau- 

leitung der neuen grofsen Brucken bei Dirschau und 
Marienburg betraut ist, hat neben dieser Arbeit, aber 
offenhar durch dieselbe angeregt, Mufse gefunden, 
die Geschichle der alten eisernen, damals ais Welt- 
wunder angestaunten Brucken des Weichseldeltas zu 
studiren und sich der dankenswerthen Aufgabe unter-

zogen, dieselbe fur die Nachwelt zu bearbeiten. Die 
Darstellung liefert uns ein anschauliches Bild des' 
Vorgangs; die Ueberwindung der nicht geringen 
Schwierigkeiten bietet eine spannende LectOre, und 
stimmen wir in das Lob, mit dem Verfasser den Er- 
bauern gegenuber nicht kargt, gern cin.

Das Rifszeichnen. Lcitfaden fur den Unterricht 

im technischen Zeichnen, sowie zum Selbst- 

studium. Von G. F r. R u d .  L a n g e .

II. Aufl. Mit 177 Skizzen. Saarbrucken, bei

H. Klingebeil.
Die im Jahre 1888 zuerst erschienene Schrift, 

welche wesentlich die Grundelemente fur bergtech- 
nisches Zeichnen enthalt, ist in zweiter Auflage durch 
eine Beihe von kurzgefafslen Beispielen vermehrt. 
Bei einigem Ernst und Veranlagung des Schulers 
durfte derselbe aus dem Buchlein bald guten Nutzen 
ziehen.

P i z z i g h e  l i i ,  Anleitung zur Photographie fiir 
Anfanger. 5. Auflage. Mit 142 Holz- 

schnitten. Halle a. S., bei Willi. Knapp.
Im Dienst der Werkstatt hat die Photographie 

stetig sich unentbehrlicher zu machen gewufst, gleich
zeitig ist sie fflr die Mufsestunden vielfach ein an- 
genehmer Zeitvertreib geworden. Den zahlreichen 
Anhangern dieser jugendlichen Kunst wird es an- 
genehm sein zu horen, dafs dies Buchlein, das 1887 
zuerst erschien und von da ab mit Ausnahme des 
Jahres 1888 in jedem folgenden Jahre eine Neu- 
Auflage erlehte, jetzt in funfter Auflage vorliegt. Das 
BOchlein ist in erster Linie fur Anfanger zum Studium 
bestimmt, durfte indefs wegen der ubersichtlichen 
Darstellung auch ais Nachsehlagebuch sich dienstbar 
erweisen.

Der V. Internationale Binnenschiffahrts- Congrefs 

zu Paris 1892. Bericht an die Handels- 

kammer zu Leipzig von ihrem Vertreter 

Dr. Gensel .  Leipzig, Commissionsverlag von 

J. C. Hinrichs.
Die 35 Seiten starkę Schrift enthalt eine knappe, 

anziehend geschriebene Schilderung der Verhandlungen 
und Auslliige des Pariser Congresses. *

* Yergl. diese Zeitschrift 1892, Nr. 18, Seite 837.

Industrielle Rundschau.

Acticn-Gesellscliaft fiir Wagenbau yorm. .Tos. Neuss, 
Berlin.

Aus dem Geschaftsbericht pro 1892 theilen wir 
Folgendes mit:

Die in unserem yorjahrigen Berichte ausge- 
sprochenen Erwartungen haben sich fOr das ver- 
flossene Geschaftsjahr nicht erfullt, Der Anfang schien 
nicht ungunstig, bis — wohl hauptsachlich durch die 
Cholerapanik — ein Rdckschlag eintrat, wodurch alle 
geschaftlichen Unternehmungen zu leiden hatten. Nur 
mit grofser Muhe ist es uns gelungen, 133 neue Wagen 
und Schlitten gegen 142 im Yorjahre abzusetzen. 
Der Gesammtumsatz betrug 477267 J t  gegen 506693 Jt, 
im Yorjahre. Hiernach kOnnen wir, bei den flhlicben

Abschreibungen, dem Aufsichtsrath fiir 1892 nur eine 
Dividende von 2’/<% zur Vertheilung an unsere 
Actionare yorschlagen.

Mascliinenbau - Anstalt und Eisengiefserei yorm.
Tli. Fliither, Gassen Ji.-L.

Aus dem Bericht uber das Geschaftsjahr 1892 
theilen wir nachstehend das Wesentliche mit:

Das abgelaufene Geschaftsjahr hat unseren Er
wartungen insofern nicht ganz entsprochen, ais der 
Umsatz, wenn auch unwesentlich, gegen den des 
Jahres 18.91 zurdckgeblieben ist. Die Ursache hierfOr 
ist in dem im zweiten Semester eingetretenen Ruek- 
gang der Getreidepreise zu suchen, welcher im leklen
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Drittel des Jahres die Kiuflust der Landwirthe wesent- 
'lich beeintrachtigte.

Wir sind dennoch in der angenehmeti Lage, in
folge wesentlich verbesserter Betriebseinrichtungen ein 
befriedigendes Gewinnresultat unseren Actionaren vor- 
legen zu kSnfien.

Von dem Gewinn des Jahres
1892 uberweisen wir dem 
gesetzlichenReseryefonds
5%  m i t ........................  8 018,72 J l

und yerwenden ais Tantić- 
men fOrdenAufsichtsralh,
Direction und Beamte . 16 753,13 „

Wir srhlagen vor: den ver-
bleibenden Betrag von 139 927,61 . 164 705 46,/#

mit 91 000,— JL ais 6 ' j i%  Dividende zur Verthei- 
lung zu bringen,

, 40 000,— , fur einen in Aussicht stehenden 
Verlust einem neu anzulegenden 
Delcredere-Conto zuzufuhren,

„ 6 000,— , zur Yerstarkung des Amortisations-
fonds der Grube , Antonie' zu Yer

wenden und
2 927,61 , auf neue Bechnung vorzutragen.

139 927,61 JL

Eisengiefscici - Actlen - Gesellschaft Yormals 
Keyling & Thomas in Berlin.

Dem Bericht iiber das Geschaftsjahr 1892 ent- 
nehmen wir:

Die allgemeine, ungunstige Geschaftslage im 
Jahre 1892 hat auch in unserem Betriebe eineBesseiung 
nicht aufkommen lassen. Trotz aller BemOhungen 
war einem Rflckgange in den Yerkaufspreisen unserer

Erzeugnisse nicht Einhalt zu thun, demgegeniiber eine 
wesentliche Ermafsigung der Preise fiir Rohmaterialien 
und eine Herabminderung der Lohnsatze gegen das 
Vorjahr nicht zu Yerzeichnen war.

Nach den aus dem Gewinn- und Yerlustconto 
ersichtlichen Abschreibungen von 114 097,34 JL ver- 
bleibt inclusive Voilrag aus 1891 ein Reingewinn von 
135645,59 JL, von dem wir nach Abzug der statuten-■ 
und Yertragsmafsigeu Tantićmen und Dotirung des 
geselżliehen Reseryefonds die Vertheilung einer 
Dividende von h%  in Yorschlag bringen.

Hallesclic Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

Der Geschaftsbeiicht fur das Jahr 1892 aufsert 
sich iiber das Betriebsergebnifs wie fólgt:

Das Jahr 1892, das einundzwanzigste Geschaftsjahr 
unserer Gesellschaft, ist wieder ein recht gunstiges 
gewesen, wenn die Ueberschusse desselben auch 
gegen die der Vorjahre zurflckstehen.

Im Jahre 1892 ergiebt sich ein Reingewinn yon 
418 433,06 J l  gegen 489 711,33 J l  in 1891. Der 
Facturen-Werth der yon uns 1892 hergostellten und 
verkauften Maschinen, Apparate und sonstigen Er
zeugnisse betrug 3 507 346 ,54^ gegen 3 535 220,21 JL 
in 1891. Der Umsatz hat somit den vorigjahrigen 
beinahe erreicht; die Absatzverhaltnisse fur unsere 
Fabricate waren aber schwierigere und die Preise 
gedrflckter.

Trotzdem sind wir in der Lage zu beantragen, 
wie im Vorjabre, an die Action3re eine Dividende 
von 35 % zur Vertheilung zu bringen und den nacli 
Abzug der statuten- und verlragsmafsigen Tantićmen 
des Aufsichlsraths und des Vorstandes yerbleibenden 
Rest yon 7109,06 J l  auf neue Rechnung yorzutragen.

Yereins - Naclirichten.

Nordwestliche GruppedesVereins deutscher 
Eisen- und Stahlindustrieller.

Protokoll Uber die am 15. Miirz 1893 zu Dusseldorf 

im Restaurant Thiirnag-el ahgelialtene Sitzuig 

des Yorstandes.

Anwesend die HH .: Servaes (Vorsitzender), C. Lu eg, 
Baare,  Schm i tz  (i. V. der Firma Fried. Krupp), 
W i e t h a u s ,  Kamp ,  H. Lueg ,  BO ck in g ,  
B r a u n s ,  E. van  de r  Z y p e n ,  ais Gaste 
S c h r O d t e r ,  S t r e c k e r ,  und der Geschiifts- 
fuhrer Beuraer.

Entschuldigt haben sich die HH.: Jencke,  E. Goecke, 
K reu t z ,  F r a n k ,  W e y l a n d  und Massenez.

Die Tagesordnung war, wie folgt, feslgesetzt:

1. Geschaftliche Mittheilungen.
2. Gestellung yon Decker, seitens der Eisen- 

bahnyerwaltungpn fOr Stabeisensendungen.
3. Verhalten der Werke bezuglich des Be- 

ginnes der Schichten nach Einfiihrung der 
mitteleuropaischen Einheitszeit.

Dor Herr Vorsitzende erOffnet die Verhandlungen 
um l l ’/a Uhr Yormittags, nachdem er das neu in 
den Yorstand eingetretene Mitglied Hrn. E. van der Zypen 
henlich wilikommen geheifsen.bat.

Zu 1 giebt der Geschaftsfiihrer Kenntnifs von 
mehreren Eingangen. u. a. der Tagesordnung fur die 
am 17: ds. Mts. in Berlin stattfindende Ausschufssitzung 
des „Deutschen Handelstages', die darauf in ihren 
einzelnen Punkten vorherathen wird.

Zu 2 wird der Befcheid eines Eisenbahnbetriebs- 
amtes an ein Werk der Gruppe mitgetheilt, welcher 
dahin lautet, dafs „mit der Zeit der Bestand an 
Decken ohne ROcksicht auf den hierauf bisher ent- 
fallenden Bedarf bemessen und darauf hingewiesen 
werden soli, dafs sich grófsere Yersender selbst Decken 
anschaffen, soweit sie es nicht yorziehen, bedeckte 
Wagen zu benutzen". In der ErOrterung wird darauf 
hingewiesen, dafs die AnschafTung eigener Decken 
nicht wegen der hierzu erforderlichen Kapitalauf- 
wendung, Sondern namentlich deshalb Bedenken erregt, 
weil die industriellen Werke in Bezug auf die Be
handlung der Decken in yiel ungunstigerer Lage sind, 
ais die Bahnyerwallung. Die Eisenbahn behalt ihre 
eigenen Decken unter ihrer steten Aufsicht, wahrend 
die Decken der Werke event. den Adressaten aus- 
geliefert werden, welche sie zur Ru-ksendung an die 
Werke auch auf den GuterbSden aufzuliefern haben. 
Hinsichtlich der Behandlung der Decken wurden die 
Werke also ganz in den Handen der Adressaten und 
der Leute derselben sein; sie kónnten Niemanden 
verantwortlich machen und wurden im Falle einer 
Beschadigung stets die Antwort erhalten, eine solche 
sei auf dem Transport entstanden. Was den Bath 
des Betriehsamles betrifft, bedeektp Wngon zu hpnutzen.
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so ist in den weitaus meisten Fallen die Verladung 
in solchen Wagen wegen der Lange des Eisens nicht 
mSglich, erst recht nicht, weil es durch die Thiiren 
der Wagen nicht verladen werden kann. Und selbst 
wenn dies mOglich ware, dann kOnnten die Werke 
doch fur die Befórderung in Colliwagen nicht den 
fallig werdeńden lOJtfigen Frachtzuschlag aufwenden, 
der noch viel theurer ware ais die Deckenmiethe, 
welche ubrigens mit 2 JC fOr 2 Achsen und 4 M  fiir
3 und 4 Achsen und jede angefangene 200 km recht 
reichlich bemessen ist. Aus allen diesen Grunden 
beschliefst der Yórsland, gegen den neu beabsichtigten 
Modus beim Herm Minister der Offentiichen Arbeiten 
yorstellig zu werden.

Zu 3 der Tagesordnung \yird einstimmig folgender 
Beschlufsantrag angenommen:

Die „Nordwestliche Gruppe des Vereins deutscher 
Eisen- und Stahlindustrieller' halt es fur nothwendig, 
dafs vom 1. April ds. Js. an die Ortszeit in allen Ge- 
meinden durch die gcsetzliche Zeit (M. E. Z ) ersetzt 
werde. Sie erklart es fOr wunschenswerth, dafs die 
induslriellen Werke gemeinsame Festsetzungen Ober 
den Beginn und Schlufs des Arbeilslages dann 
treffen, wenn Erfahrungen uber die Anwendung der 
M.E. Z. im burgerlichen Leben (Schulen u. s. w.) vor- 
liegen.

Schlufs der Sitzung 1 */* Uhr Nachmittags.

gez. Ai Servaes, gez. Dr. IF. Beumer,
Yorsitzonder. Goneralsecretilr.

Unter dem 1. April d. J. ist seitens der Gruppe 
das nachfolgende Telegramm abgesandt worden :

Furst B i smarck

Fr ied r ichsruh .

Zum 78. Małe kehrt heute der Tag wieder, an 
welchem Ew. Durchlaucht unserem Volke geboren 
wurden. Zwischen 1815 und 1893 — welche Fulle 
von politischen Ereignissen, welche Umwalzungen 
auf dem Gebiete des Handels und der Industrie, 
welche UmgestaltuDg unserer ganzen wirthschaft- 
lichen Verhaltnisse! Die Initiative aber zu allem 
Grofsen, was in den letzten 30 Jahren in Deutsch
land geschaffen worden ist, ging von Ew. Durch- 
laucbt aus, die mit schSpferischen Ideen und eiser- 
nem Willen nach der Einigung unseres Vaterlandes 
auch den Grund zu den inneren Einrichtungen der 
Wohlfahrt und des Gedeihens unseres Gemeinwesens 
legten. Die deutsche Eisen- und Stahlindustrie ins
besondere verdankt wesentlich Ew. Durchlaucht 
weiser Fursorge die hohe Stellung, welche sie auf 
dem Weltmarkle einnimmt und die sie ohne den 
weisen Schutz der nationalen Production weder 
erreicht haben wurde, noch festzuhalten imstande 
w3re. Treuer und unentwegter Dankbarkeit Zeuge 
soli darum unser heutiger Feslgrufs sein, den wir 
Ew. Durchlaucht mit dem herzlichen und auf- 
richtigen Wunsche senden, dafs der Himmel des 
Altreichskan/.lers theures Leben noch lange schutzen 
m6ge, Ew. Durchlaucht zur Freude, dem deutschen 
Vaterlande zum Segen.

Die Nordwest l i che  Gruppe des Vereins 
deutscher  Eisen- und S t a h  1 in  du s t r i e  11 er.

A. Seruacs-\\uhrort, W. .Beumer-DOsseldorf, 
Yorsitzender. Generalsecretar.

V e re in  d e u ts c h e r  E is e n h U tte n le u te .

Am 31. Miirz ging folgendes Schreiben ab: 

Durchlauchtigster Furst I 

Auch in diesem Jahre gestattet sich der gehor- 
samst unterzeichnete Voistand, Eurer Durchlaucht 
sich ehrfurchtsvollst zu nahcn und Hochslderselben 
namens des Vereins deutscher Eisenhultenleute zum 
morgigen Festtage die ehrerbietigsten GlOckwOnsche 
freudig bewegten Herzens darzubringen.

Die unsterblichen Verdienste Eurer Durchlaucht 
um das Vaterland und um die deutsche Industrie 
verpflicbten uns zu unausIOschlicher Dankbarkeit 
und unwandelbarer Treue, der noch recht oft 
Ausdruck gehen zu dflrfen, unser sehnlichster 
Wunsch ist.

In tiefer Ehrerbietung Eurer Durchlaucht 

gehorsamster 

V e r e i n d e u t s c h e r  E i s e n h u l t e n l e u t e .

Der Vorsitzende: Der Geschaflsfuhrer:

gez. C. Lueg, gez. K. Schroilter.
Konigl. Comm.-Rath, Oberhausen.

An Se. Durchlaucht den Fursten Bismarck

Fr iedr ich sruh .

Columbische Weltausstellung in Chicago.

Unter Bezugnahme auf die Mittheilungen in Nr. 23 
1892, Seite 1070 und N'r. 2, 1893, Seite 92, dieser 
Zeitschrift werden diejenigen Mitglieder des Vereins, 
welche die Ausstellung zu besuchen beabsichtigen, 
gebeten, sieli behufs Erhalls der Einfflhrungskarten 
an die GeschaflsfOhrung zu wenden.

Indem ich mir gestatte darauf hinzuweisen, dafs 
nach § 13 der Vereinssatzungen die jahrliclien Vereins- 
beitrage im voraus einzuzahlen sind, ersuche ich die 
Herren Mitglieder ergebenst, den Beitrag fur das 
laufende Jahr in der HShe von 20 an den Kassen- 
fOhrer, Hm. Fabrikbesitzer Ed. El bers in Hagen i. W., 
gefalligst einzusenden.

Wegen des deinnachst slattfindenden Neudrucks des 
Mitglieder-Verzeichnisses des »Vereins deutscher Eisen- 
huttenleule* ersuche ich die verehrlichen Herien Mit
glieder, etwaige Aenderungen zu demselhen mir baldigst 

mitzutheilen. Der Geschaflsfuhrer: E. Schródter.

Aenderungen im  M itg lie d er-V erze ich n ifs .
Lejeune, A., Direcleur gerant de la Socićtć des forges 

de Montigny s. Sambre, Charleroi (Belgien).
Reinhardt, L., Dissen.

Neue M i t g l i e d e r :

Bergmann, Wilhelm, in Firma Gehr. Bergmann, Beig- 
werks- und Hultenproducte, Wien, I. Akademiestr. 3.

Corver, Wilh., Ingenieur b. d. niederlandisch-indischen 
Eisenbahn in Semarang, Jiva.

Lanz, Heinrich, Commerzienrath, Fabricant in 
Mannheim.

Post, Alezander, Fabrikbesitzer, Hagen-Eilpe,
Sauer, A., Gottesberg in Schlesien.
Sjogren, Carl, Walzwerks-Ingenieur, Kladno (BOhmen).

Die nachsfe Hauptversammlung des Vereins deutscher EiseiihfitteitleutE
findet a m  1 4 .  M a i  d .  «X. in D i i s s e l d o r f  statt.
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Zwanglose Mittheilungen aus Wissenschaft und Leben.
--- Cv£tVO---

D a s  S t i f t u n g s f e s t .

Der grofse „Kladderdatsch*, der unvermeidlióhe 
Krach in der verrottet!n Bourgooisio, ist jilhlings 
gekommen, die Socialdemokratie Herrin der Lage 
ge worden. Der alto, morscho Bau lag bald am 
Boden, das neue Haus unter Dach und Pach zu 
bringen war muhselig und zoitraubend. rBien 
tailló mon fils, mais maintenant il faut coudre," 
wie Catharina von Medici Konig Heinrich III . nach 
Ermordung des gefahrlichen Duc de Guise mahnte, 
konnte man auch hier sagen. Notligodrungen 
griff die neue Regierung stellenweise auf friihere 
Staatsleute zurilck. Dieser mufste ein Welir- 
gesetz mit sochswocliiger Dienstzoit ausarbeiton, 
Jener diplomatische Ńoten entwerfen zur An- 
bahnung internationaler Scliiedsgerichto, der 
Dritte das Geld aus dem Yerkehr ziehen u. s. w., 
alles solbstredend unter strengster Aufsicht wasch- 
echtcr Yertreter des neuen Kurses. Angeblich 
zur Entlastuńg der Hauptstadt von Arbeitslosen, 
thats&chlich aber um liistigen Wiihlereien zu 
begegnen, wurden viclo Gegner, namentlich Mit- 
glieder des alten Koichstags, polizeilich nach 
ihrer Hoimat abgeschoben. Unnachsiclitig wird 
Dienstwoigerung mit Entziehung der Nahrung 
bestraft; wer nicht arbeitet, soli auch nicht essen. 
Durch Hunger will die Socialdemokratie ihre 
storrigsten Feinde zilhmen. Die Mehrzahl der 
Juristen — das neueRoich kennt keine Procosso — 
arbeitet in Selmeiderwerkstiltten, wo Normalkloider, 
welche Jedermann tragen mufs, angefertigt werden, 
Das gesammte Bekleidungswesen steht unter der 
sachkundigen Leitung des Genossen Singer. Alle 
Grofsbetriebe sind Ycrstaatlicht, die unzweck- 
miifsigen Kleinbetriebe beseitigt. Stolze Kamen 
verwalten bescheidene Stellen. Der schneidige, 
streitbare Antisocialist, dessen Machtbereich im 
Yolksmund ais Konigreich galt, ist Hiittenwiichter, 
wegen seiner Strenge bei den Arbeitern aber 
wenig beliebt. Dor Sohn und Erbe dos welt- 
bokannten Mannes, dem seirie dankbare Yaterstadt 
ein Denkmal setzte, spielt heute im ehemaligen 
Eigenthum den Fremdenfiihrer, wozu ihn um- 
fassende Spraclikenntnisse und angeborene Leut- 
soligkeit besonders eignen. Die erfindungsroichen 
Brtider, denen wir die nahtlosen Rohren aus Flufs- 
eisen verdanken, erhielten den Befehl zur Her- 
stellung einer brauchbaren Wióhsmaschine, damit 
die von boswilligen Feinden aufgebauschte Schuh- 
putzfrage endlich versclnvinde. Sicherem Yer- 
nehmen nach gelang die Losung der Aufgabj 
glanzend. Der erste Kinematiker unserer Zeit 
aufserte in einem iłffentlichen Yortrag unverhohlen 
seine Begeisterung darflber. Eine Gommission 
tiichtiger Faclileute entdeckte ktirzlich die von 
Atig. Bebel vorausgesagte kiinstliche Darstellung 
von Lebensmitteln auf elektrochemischem Wege. 
Solche Fortschritte tragen miichtig bei zur griind- 
lichen Socialisirung der Gesellschaft. Genannter 
Parteiftthrer verkiindete am 3. Februar 1893 sieges- 
gewifs: „Ihre Techniker, Ingenieuro und Betriebs- 
leiter — die konnen wir gut gebrauchen, die 
werden eines schonen Tage9 sehr froh sein, wenn

sic in dom socialdemokratischen Staat ihr Wissen 
austtben konnen und freio Monschen werden." 
Kurzsichtigo Gegner nannten das zwar unver- 
sehS.mte Anmafsung eines Laien, der von dor 
Technik und den Technikern ungefahr so viel 
verstehe „wio die Kuli vom Spanischen"; kltigere 
Leute beugten sich dagegen vor der tieferi Wois- 
heit des grofsen Sociologon.

Das Geburtsfest des Umschwungs soli heuer 
feierlich begangen werden. In  einom der vormals 
glanzondon, jetzt fast verOdeton Restaurants unter 
den Linden sind zwdlf gereifte Milnner aufTreppe 
undFlur versammelt, in Normaljacken und weifsen 
Ilalsbinden, Sorvietten unter den Armen. ,,Boim 
Zeus! die Kerle besitzen W itz ,“ rief der Dickste 
von ihnen, einen grauen Zettel aus der Tasclie 
ziohend, „der gowerbloso Eugon Richter, wohnhaft
u. s. w., hat sich am 1. April d. J. ptinktlicli Yor- 
mittags 11 Uhr im Spoisehaus „zur spartanischen 
Suppe“ — Vorwartsbahn 11 — einzustollen und 
boi dem dort stattfindonden Festmahl des Ro- 
gierungsausschusses HCilfe zu leisten. Ungehorsamo 
trifft dio gesetzliche Strafe. Ihre Wischo lauten 
wohl ahnlich, meine Ilerren?" Die Anderen be- 
stiltigton das. Zwoi gefeierte KUnstler prahlten, 
dafs sie wenigstens ais ehrsame Handwerker be
zeichnet seien, der Bildliauer ais „Brunnenmacher“, 
der Akademiedirector ais „Maier und Anstroichcr". 
Dor Portschrittsmann a, D. wurde zum Oberschaffner 
erkoren. „Antroten, meine Herren 1“ befahl er, „es 
ist dio hochste Zeit. Bitte Excellenz! Sie sollen 
den Reigen oroffnen, haben uns einst zu allerlei 
socialpolitischen Spriingen ins Dunkle verf(lhrt, 
waron auch eigentlich persona grata bei der 
rotlien und rothlichen Sippe. Hier, Excollego 
Stocker, ist Ihre Stelle, doch warum das sauere 
Gesicht. Alles hat seinen Uebergang, sagte der 
Fuchs, da ward ihm der Balg abgezogen. Folgen 
Sie dem Beispiel Ihres nachsten Nachbars, der 
„das heilige Lachen* dichtete. Ernst von Wilden- 
bruch und Hermann Sudermann nebeneinander, 
dio Gegensiitze berOhron sich wieder einmal. „Les 
anes et les sayants au milieu“ befahl Bonaparte 
in Egypten, wenn dio Mamelucken gegen sein Iloer 
ansttirmten, dio Herren Professoren mogen mir 
den Spafs verzeihon. Und nun die verflossenen 
Grofsen unserer stadtischen Yerwaltung: Zelle 
und Dr. Langerhans. Ktinstler und Schriftsteller 
auf den linken Fliigel. Zwoi Damen sind befohlen: 
Frau Wilhelminę Buchholz und Frau Kreisch- 
Triller, die beliobte Primadonna von der Yolks- 
oper. Wo weilen sie?“ Dr. Jul. Stinde berichtete, 
dafs seine Freundin bereits seit mehreren Stunden 
in der Kliche schalto. Sie wiire sehr neugierig 
gewesen, zu erfahren, wio man bei „Socialistens“ 
koche. Die Sangerin war entschuldigt wegen 
Ileiserkeit, die sie sich beim Scheuren der zugigen 
Gilnge des Theaters geholt, denn nur Alter und 
Invaliditat befreien von Handdiensten.

Auf der reichgeschmiiekten Tafel prangt das 
von der deutschen Industrie ihrem groisen Wohl- 
thater geschenkte, nach Wendung der Dinge dem
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Staat anhoimgefallene Silbergeschirr. Der Vor- 
besitzor lebt im Alterversorgungshaus, gleich 
don ilbrigen Insassen hOchst unzufrieden mit dor 
Yerpflegung. Dio geliebte lange Pfeife durfte er 
behalten. Der Rogiotabak ist aber kaum rauchbar, 
das Regiebier kaum trinkbar. Also lohnt das 
dapkbare Yaterland seinen boston SGhnon! doch 
es giebt riihmliche Ausnahmen, selbst unter Social- 
demokraten. Jedes Jahr am 1. April erhii.lt dor 
Greis zu seinem Goburtstag eino fein gedrecliselte 
Cigarrenspitzo mit dor Widmung: ipso foci A. B. 
Das amtlieho Siegel auf der Soliachtol liifst den 
Gober vormuthen.

Dio Gilsto erschienon, zuletzt in blutrothen 
Pestgowandern dor Ilaupthahn nebst seinor jungen 
Prau, wololie er klirzlich gogon die ersto, otwas 
vorschrumpfte und iiltlicho Gattin eingotausclit. 
„Samiel h ilf! Wollt Ihr im Freisćhiltz mitspielen ?“ 
schrie der verblliffte Oborkellnor unter tiefen 
Rtioklingen, „hatten wir goahnt, dafs Mummen- 
schanz beabsicht, dann wiirden meino Gofilrten, 
dio so was grlindlich vorstelien, sich betheiligt 
haben. Dio Piittorung kann wohl beginnen, soli 
ich den ęi-devant Ilołprediger zum Sprechen des 
Tischgebots horeinsonden? Ihr winkt ungnadig 
ab, kann mir’s donken; glaubt woder an Gott noch 
Toufel, hort liober liisterlicho Reden ais fromme 
Spriiche." Der Gowaltige lilcholte yeriichtlich: 
„Spart den Ilo h n ' Schon frliher habt Ihr Eucli 
dio Fingorn dabei yerbrannt. Yon hout ab seid 
Ihr zum Aufsehor dor. in der Leipzigerstrafso 
yersuchsweiso aufgestelltcn Wichsmasohino er- 
nannt. Dort mOgt Ihr abwarten, ob wir an der 
Roinigung beschmutzter Stiofel scheitern."

Das Mahl begann mit einer winzigon Zahl 
Austern auf grofson Schiłssoln. Entrtistet schalt 
der Rothkittol: „Das” ist ja 'no verdammto Lotter- 
wirthschaft, ausdrilcklich waren fiir jeden Gast 
mindestens zwoi Dutzend bestimmt, noch koin 
Viortol fiillt auf don einzelnen." „Vorzoiht, wttr- 
digster Socialissimus", antworteto der ohemaligo 
Staatssocrotilr des Innern, „Ihr hattet fiir unsere 
vorhergehende Stiirkung nicht gesorgt, ein leerer 
Magen arbeitet schlecht. W ir nahmen deshalb 
das Yorgessene selbst in dio Hand und hielten 
uns an das erste Beste, dio Austern und den 
Sokt. Dor W irth bohauptete hinterher, Ersatz 
dor vortilgten Woichthioro sei ihm augenblicklich 
unmoglich."

Auf jeder Schlissol bliob dor Anstandsbissen 
liegen. Ein boriihmter Naturwissenschaftler schlug 
vor, die hochanselinlicho Tischgesollschaft mogo 
den Rost dor Austern „ausknocheln", was mit 
EntrOstung abgelohnt wurde. „Na! dann wollen 
wir Gesindo'os thun, Collogo Bacillus-Kocli, fangt 
an. Dor niedrigste W urf bestimmt." „Ich ver- 
bitto mir jedeś rorlaute Wort soitens Unberufener, 
dio Dienerschaft hat zu schweigen," donnerte Se. 
Gestrengen.

„Wo stclit das geschrieben?" entgegnoto der 
rochtskundige Oberburgormeister a. D., „in der 
socialdomokratischen Gesellschaft darf Jedermann 
offen seine Meinung iiufsorn. Ihr wordot doch 
nicht selbst Eure Grundsatzo verletzen? “

Der zweite Gang — potage aux vermicelles — 
folgte. „Ifs nicht davon, Miinnekon! der Papp 
sclimeckt nach faulen Eiern," warnte eino helle 
Prauenstimme. AlIgemoineEntriistung! Dor^Chof'1 
niufste kommen, vertheidigte sich jedoch nach- 
driicklich: „Hab’ mich streng an das vorwarts- 
licho Kochbuch gehalten, aufserdem nur. echte 
Stoffe aus den Staatsfabriken benutzt: Fleisch- und 
Knochenextrakt, feinstes Mehl aus Holzfasor, 
Kunstbutter und jlingst erfundenen Ersatz fiir Ei-

gelb. Wonn die Zungen noch nicht daran gew5hnt, 
so trifft mich keine Schuld."

Dio Stimmung der hungrigen Gilsto sank auf 
den Gefrierpunkt, bosserte sich aber mit den 
folgenden Gangon. Der Ilummer war leidlich. 
abgesohen von der Tunko, wolcho an die Nudel- 
suppo erinnerte. Die Rinderbrust mit Beilagon, 
namentlich der warme Schinken nebst Sauerkraut 
fanden vollen Beifall. Dr. Stinde hielt sich fiir 
vorpflichtet, dio Anerkonnung nach der richtigen 
Seite zu lenken: „das vordankt Ihr alloin dor 
Buchholzon, ohno doren Eingriff lulttot Ihr 'non 
socialdomokratischen Frafs erster Gute bekommen, 
doch sio orkliirte, an einer solchen Yerhunzung 
schonor Gottesgaben konno koine ordentlicho Haus- 
frau thęijnnhmen."

„Dio lidole Ollo lobe hoch! sie soli herkommon 
und mit uns anstofsen", schrieen jiingere, augen- 
scheinlich angehoiterte Gilsto, liefsen sich nicht 
abhalten, „ sondern fdhrten dio Widerstrebende in 
don Spoisesaal, Der wortloso knixende Dank fiir 
don dargobrachten Trinkspruch gonugto don Ver- 
ohrorn nicht. „Redo halten!“ schallte es von 
allen Soiten.

„Die wiirde nach dem Muster der Capuzinor- 
predigt in Wallonstoins Lagor lauton, Euch wenig 
behagen."

„Dosto besser! das ersotzt den entbohrton 
Gesang."

Prau Wilhelmino konnte dem ICitzol nicht 
widerstohen, don Uebermiithigon oin wenig die 
Kopfo zu waschen : „Also Ihr soid dio violtausend- 
kerzigen Volkslouchton, wolcho Alles nach ihrem 
Fassong hieniedon schon solig machen wollen. 
Unser Tochtermann Dr. Wronzchon mit seinem 
losen Maul meinte kiirzlich: gegen dos lioben Wahl- 
pobels Dummlieit soi koin Kraut gewachsen (grolso 
Unruhe). Er vorohro zwar Bismarckon sehr hoch 
(pfui! pfui!), abor mit'm allgomeinen Wahlrecht 
waren wir ocklig in die Schlammasso gerathen 
(sehr richtig!). Ebonso gut konno man den wilden 
Bostern im Zoologischon Proiztigigkoit gewiihren 
(Heiterkoit). Wohin Ihr eigentlich gondoln wroIlt, ist 
mir unklar, konne Euro Lehro nur aus 'nem Buch, 
das uns Dr. Stinde geliehon. Ich wufste nicht recht, 
ob ich dariiber graulen oder lachen sollte. Mit 
centralen Heizungen, Wasch- und Kii dienanstalton 
wollt Ihr dio Prau aus dor unmenschlichen Sclayorei 
befreien, worin das armo Geschopf seit Jahrtausen- 
den schmachtet (sehr richtig!). Na! ich danke 
fiir Obst und andere Siidfruchte. W ir haben unsern 
SOjilhrigen Ehekrieg schon langst erlebt, an 'nem 
kleinen hiluslichen Ungewitter fohlt es seiten, so
gar gegenwartig noch. Mein Karl hat sich boispiels- 
weise soit unserer Orientreise das Cigarettonrauchon 
angowohnt, gegen dereń Postodeur dio Panko Eau 
de Cologno ist. Dariiber liegen wir uns manch- 
mal in den Haaren, denn Unsereine will sich nicht 
Mobel und Gardinon yerstiinkern lassen. Trotz
dem mochto ich fiir all Euer siifs Eingcmachtcs 
die triibsten Stunden unseres Ehebundes nicht 
missen, goschwoige denn dio violen frohen. Sicher 
wiirde selbst die Bergfoldten schonstens danken, 
dtp doch sonst immer von Klagen trieft wie 'no 
Dachrinno beim Platzregon und stiindig gegen den 
Stachel lockt, wie's in der Bibel heifst. Dio Menschon 
sind koine Stallhasen, die nur thierisclien Trieben 
folgen (zur Ordnung, zur Ordnung!). Paukon konnt 
Ihr halten, dafs dio “Wando krachen, das ist Eure 
Forscho, wonn sio nicht verniinftiger wie jenos 
Buch lauton, dann sago ich mit Onkel Pritz: 
Jeliiufig, abor Unsinn. Steif und fest behauptet 
er, ein Auor'sches Gluhlicht soi ihm aufgegangen. 
Ihr Schlauberger -glaubtet selbor nicht an don 
faulen Zauber. Das waren nur Flausen ffir's ein-



312 Nr. 7. „S T A H L  UND EISEN.* April 1893.

filltige Stimmvieh wie die Leimruthen der Vogel- ! 
stoller fiir dio dummen Gimpel. Ich kann zwar 
meinem Schwiegersohn und Bruder niclit ganz 
Unrecht geben, bin aber nur 'ne einfacho Frau 
von der Landsbergerstrafse und mafse mir keines- 
wegs an, so weise Manner belernen zu wollen, 
doch wovon 's Herz voll ist, lauft der Mund uber.“

Die Tischgesellschaft zischto heftig, die Be- 
dienung zollte desto lauteren Beifall. Reinhold 
Begas und Anton von Werner schmiickten die 
Festtafel vor dem Priisidium mit einem aus 
Ilummerschalen und sonstigeni Beiwerk horge- 
stellten, aufrechtstehenden, menschenahnlichen 
Riesenkrebs, der ein Banner mit dem Wahrspruch 
des neuen Reichs — nunąuam retrorsum — trug. 
Ehrfurcht ist keine socialdemokratischo Tugend. 
Der Unwillen Einzelner verhalllo in dem drohnen- 
den Geliichter der Mehrzahl, was den Zorn des 
Urbildessteigerte. UnterseinenwuehtigenStreichen 
sank das sch5ne Kunstwerk in Triimmer.

Der Festzug nahte, Alles eilte auf die Balcono. 
Wie ein Mohnfeld im ITochsommer scliimmerten 
die rothon Fahnen der zahllosen Schaaren. Der 
stolze Hauptling und seino Genossen sonnten sich 
im Hochgenufs ihrer befriedigten Eitelkeit. Einige 
Tischgiisto wollten in den Saal zuruekkehren, fanden 
jedoch die Doppelthiiren fest yorschlossen. Die 
dienenden Brtider Yormieden derart jede Storung, 
sie hatten wieder zur Selbsthiilfe gegriffen, da 
Niemand an ihre Erąuickung dachte. GetriiiTelter { 
kalter Puter und „Scharzhofberger Auslese" mun- 
deten trefflich. Diese Yorsicht bewUhrte sich, 
denn kaum waren die letzten Festziigler yorbci 
und die Balconthuren geoffnet, da flutete eine un- 
widerstehliche Menge Neugieriger in den Saal, wio 
Ileuschreckenschwarme alles Geniefsbaro vertilgend 
und durch unverschamte Zudringlichkeit sehr be- 
liistigend. Zwar wollte dio Socialdemokratie „das 
allgemeine Bildungsniveau dor grofsen Massen in 
verh;iltnifsmafsig kurzer Zeit auf eine IlOho heben, j 
von der wir heute keine Ahnung haben“, aber i

das Yersprochene harrte noch der Einl3sung. Dor 
tobende Haufen zeigte wenig Bildung, auch wenig 
Achtung vor den Erwahlten des Yolkes. Ein 
fuchsiger langer Kerl fiihrte das grofse Wort, er 
ilufserte starkę Entriiśtung iiber dio unstatthafte 
Ausschliefslichkeit der Festtafol: „W ir kriegen 
wahresllundefutter, stoinharte Erbsen undranzigen 
Speck, dazu die elende Bierjaucho aus don Staats- 
braueroion, wahrend Ihr prasst und schlemmt, 
aus Kiibeln — er hielt die Kflhler fiir Trinkgefafse — 
Champagner sauft, das Theuerste frosst. Das soli 
Gloichheit und BrUderlichkeit sein‘?“ Dor knlittel- 
artigo Stock sauste auf den Tisch nieder, dafs 
Gliiser, Teller und anderes Goschirr tanzton^und 
zerbrachen. Damit war das Zeichen zu einor rogol- 
rechten Prtigelei gegeben, bei dor die Mehrzahl 
Sieger blieb, wiihrend dieDienerschaft einen klugen 
Riickzug antrat. Das Oberhaupt wollto beschwich- 
tigen, fand aber kein Gehor, erhiolt sogar im Go- 
tummel einen Faustschlag ins Gesicht. Der Arnie 
verlor dio Besinnung und sank nieder. Da gellte 
ihm der Ruf seinos Todfeindes in die Oliren: „Worft 
das Scheusal in dio Wolfsschlucht". Mit letzter 
Kraft raffto sich der Bedrohte auf — und erwaclito 
im Bett. Die hello Sonne schien durch die Fenstor. 
Aergerlich brummte er: „Das kommt von dor 
verfluchtenKneiperoi nach den Fractionssitzungen. 
Die Genossen Yerfdhren Einen jedesmal, erst das 
schwore Bier, hinterher die verschiedonon Schlaf- 
trunke, hier einen schwodischen Punsch, dort ’nen 
Eiergrog, an dritter Stelle’nen Knickebein u. s. w. 
Der Teufel mag’s holen, da kann man wohl Un- 
sinn triiumen und — was das Schlimmste ist — 
mit einem Chimborasso von Kater erwachon. 
W ill nun aufstehn, mich ankloiden, m it der Pferde- 
bahn zum Thiergarton fahren, ’ne Stunde drin 
herunilaufen, hinterher mir 'nen mannirten Hiiring 

i und ’no Weifse gonnen. Das wird holfen, dio 
Volksausbouter im Reichstag sollen houto zittórn!“

,7. S.


